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Nıcholas Armıiıtage

T he Theology of the Introduction and Sermon
“De Corpore Sanguıne Christ_,

attrıbuted to_]ohn Pamascene S

The Introduction and Homuily De Corpore el Sangumne Christı 15 taken A4s 1N-
authentic by nearly scholar oft the Damascene’s works. Unlike the other
dısputed works of John Damascene, which A E disputed the orounds of the
manuscrıpt tradıtions, there AT G really z 1ssues discuss ere OTIlC 1SSuUe 15
indeed the manuscrıpt tradition  B but ın thıs CASt there 15 second an purely
theological 1SSsue well, concerning the theology of the rısen body of Chriıst
and 1tfs relatıon the euchariıst. It 15 wıth thıs that 411 be concerned iın thıs

It 15 NOLT DUrDOSC tackle thıs aSDECL of the problem here, 45 ındeed the quest10ns iınvolved AT

lıkely be vVCILY difficult resolve; however chall Z1ve briet SUIMINAL Y of the general posıtıon
It W as when Hoeck (ISB addressed the problem 1in hı1s 1951 artıcle (Hoeck, “Stand

und Aufgaben der Damaskenos-Forschung” Orientalia Christiana Periodica (1951)
5-60)

The work CONsIsts of Introduction and Homily the Eucharist. Mıiıgne 95.401) prınts L e
quıien’s Parıs ext of thıs work, oiven by Mıgne “Regıus, which ascribes the Introduc-
t10n (and by ımplıcatıon the Homaily well) DPetrus Mansur, apparently kınsman of John
whose famıily WE W as Mansur: Varı0us have een made ıdentify Petrus urther, but
wıthout SUCGeSS.- number of other manuscr1ıpts W.GT'G known Lequıien, and It 15 be o1ven due
weıght that ot them (accordıng Lequıien) ascribe the work St John

Hoeck cautions us that Lequıien DAVC LW locatıons tor the Parıs Manuscrıpt which reters
Petrus Mansur 2428 \nunc. 900 ] and 2414 Inunc. and„Hoeck ımselt could NOT
locate the manuscrıpt which these locatıon numbers reterred (p ZIs In.)

Nonetheless, Hoeck dısputes ıts authenticıty CVECIN He (p Z that lınguistic S1M1-
larıtıes CAall be Put OWnN CONSCIOUS imıtatıon, and adds that the Colophon which precedes
tollow nearly all the manuscrıpt, which SayS that thıs Chapter c  1S tound 15 the IN OST ancıent INanuUu-

scr1pts, being mutilated, and being copıed ftrom hıs () W hand 1ın code  » ralses doubts 1n hıs mınd
(Hoeck oes NOL specify what those doubts are). It 1S 1eW that thıs 1SSUE 1s tar trom satıstac-
torıly resolved, and that 1n 1eW of the darıng quality of 1tfs theology the question of the 1114a11lUu-

scr1pt tradıtion 15 C(HIE that scholars 1n that tield miıght ell undertake aıth profit.
(1996)



Armıiıtage

Theological problems raısed by scholars
1ın respect of De Immaculato Gorpore .

Hoeck, 4S 5S>AaW, admıts that there AF simılarıties of language between De
Immaculato Corpore and the resi of John’s wrıtings, but they could
2aVe been consci0usly imıtated. There 15 of COUISC, lıttle that C(HIG Call Sa Y agaınst
thıs, EXCEDL that wıthout other evidence ot inauthenticıity 1t 15 something of
speculatıon. Darwell Stone CvVEenNn BOCS tar 4A5 Sa y that there 15 broad theologı-
cal agrecemen 4S well, despite also optıng tor inauthenticıty theological
orounds.

However, everal OMmMMEeNTALOTS other than Darwell Stone AaVe claimed
urther problem 1ın ascribing De Immaculato Corpore ST John, by picking OUutL

(as he does) what they SC of theology that Damascene would
2Ve avoıded. It 15 declared, both 1ın the Introduction and 1n the Homauily ıtself,
that Christ’s rısen body 15 NOLT be ıdentitied wiıth the eucharistic specı1es until
after they aVe been consumed. (It IS incidentally, worth remindıng oneselt COMN-

stantly that the author oe€es NOT Sa V that the rısen body 15 absent from the
eucharist prıor the communıcatıon of the specıes. He merely STates that It and
the sacred specı1es AUC NOTLT be ıdentified untiıl atter the communıcatıon of the
SpeCI1€S.)

The explanatıon o1ven tor thıs 15 that the body which W as raısed trom the
Tomb 15 LIrue body but NOLT mater1a]l body, NOT that Christ 15 disembodied but
that he 15 wıthout blood and wıthout tlesh, and CANNOr be subjected
ter1a] actı1ons ıke MeCNT breakıng, chewing and the ıke

The body incorruptible through the resurrection 15 NOL broken, 110 C:  y 1L1LOT drunk: and the 1N-
corruptible body Oes NOL contaın blood, but COI: might It properly be called flesh?*

He SCS cıte (ın much abbreviated form) Gregory ot Nazıanzus’ Oratıon
46, sayıng:

“Believe that Christ the Son of God 11 COTNE agaın wıth the oft hıs olory jJudge the
lıyıng and the dead longer tlesh, but NOLT dısembodied, by those TCasOmnls he hımselt knows?, of

dıyvıne body, ın order both that he miıght be C141 Dy those who murdered hım, and that he
miıght remaın God beyond thickness*.

TO ÖLC ING AVAOTÄOEMC ÜAQOAOTOV OOUO OU XACTOL, UTE EOOLETAL, UTE MLVETOAL UTE ALuO TO
AQOAQTOV KEXTNTAL OOUCO, aM UTE 01070]= OLV ÖLXALLOC OVOUÄCOLTO (95.408B-C).
Correcting the FeXT 1n Mıgne match that 1n Barlaam and Toasaph: Migne’s 15 untranslatable
1t stands, and 15 probably Just
LOTEUE AÄOLOTOV TOV ULOV TONU (1} NEELV ITÖLALV WETOA ING EVÖOEOU QUTOU NMAQOVOLAC XOLVOL
COÖOVTAC XL VEXQOUC OUHXETL WEV 010700208 OU% AOOUWATOV OE, OLG OLÖEV QWÜUTOC AOYOLG,
OEOELÖEOTEQOU OWLATOG, .  LV ”CLL OO C®  NÖ TOWOV EXKEVTNOÄVTOV, XCLL WELVN ©EOC zr  ECO®
NMOAXUTNTOG (95.408C).
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That 15 5SdV, that the risen body of Christ 15 NOLT dimensional “thick”> body, OTL

Al least, that 1t 15 body whose dimensions dıtter ftrom those of the mater1a|
world hıs question occurred Thomas Aquınas ASs ell (Summa Theol. IIla
q./6 a.6), wh addresses the SATIIE problem and concludes that the rısen Christ 15
presecnt ın the SACTAIHNEN C VCIl durıng the time that It 15 subjected materı1al
LFGALIMEeHNE Aquiınas holds that these ‘dimensive qualities’ (as he them) A
concerned wıth the accıdence of the bread and wıne alone, which of CGCOWTSeEe

maın, and NOT wıth the risen body, which 15 present but NOLT under mater1a]| di-
mens10ns.

But the author of thıs Homily oes NOT quıte adopt thıs solution, though the
LW AIC NOT mutually exclusive, thınk He CAaHOr aAaCCCPL that the sacred specı1es
ATC be ıdentitied In A OAY wıth the rısen body of Chrıst, which 15 bloodless,
tleshless, outsıde anythıng PTODCI ‘thıckness’, that 1S, spatıal
e1] The sacred specı1es CAaNnNOT be the risen body because they arc

manıftestly materı1al, and being treated 1ın dimensional, “thick”? WAaY. What 15 bar
us consıderıng ourselves full partıcıpators in the resurrection® MUSLT, he d

LCASOTl, also be bar the bread and wıne.
However, Lequıien 15 moved deny John’s authorship of De Immaculato

Corpore:
“ For SINCEe John relıg10n 15 deecline the least trom the maxıms and Sayıngs of hıs elders, tar 1t
would be trom hım assert that the body of the Lord whiıch LOSC trom the dead W as outsıde
blood 4A5 1ıt W ds outsıde corruption. For thıs Greek Father 1s known ave saıd, and 1t NGENY.
much approaches the ot Orıgen, which ONeE would tee] LHOFG deeply reco1l] trom

))greatiy than John Damascene

Darwell Stone AgICCS wıth Lequıien. “"There 15 ONn remarkable passage” he SayvyS
C  1n which the between the pre-resurrection and the rısen body of Christ
15 pushed the EeXTeNT of sayıng that the rısen body had blood, and 1t AD PCAars

NAXUTNG, thiıck thıs word 15 used 1n the Samne WAdY 1n the thırd yatıon AA e Holy Icons chapter
26; Kotter I11 134 It reter the STOSSTNCSS of materi1alıty, Lts limıtations ın comparısonwıth PUIC spırıt.

Reterences Kotter AT the volume number, Papc number and where relevant line number
(ın superscrı1ıpt) of the erıitical edıtıon of John Damascene’s wrıtings. Kotter, i )ıe Schritten
des Johannes VO Damaskos”. Patristische Texte und Studien, Berlin 19694$+* ols his Ycıtes ftrom vol (Exposıtz0 Fide:) Berlın E9/3, and vol (Contra ımagınum calumnıiatores OTYad-
FtLONeSs treS) Berlin 1975
( Cyrıl of Alexandria On John 1PG74.362B] “"T’hıs thick (NÄXU and earthly body 15 sanctı-
tied through IMr thıck and congenıtal partakıng / OLÖ MAXUTEQAGC XCIL OUYYEVOUG AyYLÄCEOOOL
WETOAANWEGIG 1.e of the sacramental specıes] anı 1$ called incorruption”.
Nam C4 e1 relıg10 ma1ı0rum placıtıs dıct1s vel 1nımum discrepere, procul aberat, uL

Domuinı COTDUS quod surrexıt moOrtu1l1s, ut1ı corruption1s, 1ıta SANZU1NIS modo CXDECIS CESSC
Hoc enım Patrum Graecorum CINO effutuisse noscıtur, nımıumque ad Orıgen1s SCI1SUM accıdıt,
YUUCIM Joanne Damasceno nullus persenserıt melius ve] exhorruerit mag1s, PG95.397/8
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be ımplıed that the body ot Chriıst which 15 o1ven and received 1ın the eucharist
15 1ın the condıtıion of the preresurrection NOT the rısen body”, cıtıng thıs ftrom St
John

“r he body that 1s incorruptible Dy of the resurrection 18 NOLT broken L1LOT L1LOT drunk:;
neıther Oes the incorruptible body POSSCSS 0O Iso ıt would NOL 1ın the PropCr be
called tlesh hıs body and blood ot OUT God of which partake 15 corruptible, being broken
and poured OULT, anı drunk”

Stone 15 torced, rather ıke Hoeck, concede that there AL simılarıties be-
thıs wrıtıng and the Damascene’s wrıtiıngs, sayıng that “ most of the teach-

ıng contaıned 1n It 15 of the SAalille character 45 that of St John of Damascus and
lays SIrESS; he does, the parallel between the Holy Ghost descending the
holy Mother of OUTr Lord and cCausıng her, though vırgın, CONcCelve her dıyıne
Son and the descent ot the Holy Ghost 1n the eucharıst whereby the bread Aan!
wıne AiIC supernaturally made be the body and blood of Chrıst” Nonetheless,
agaın ike Hoeck, he CAaNnnOT bring hımselt AaCCCPL John 4S the author, and
ZUCSSCS, though wıthout ALLY specıfic explanatıon, the De Immaculato Corpore 15
of later ate than John’s time.

The tact that the author quotes trom Gregory the Theologıan 1n order SUPp-
pOrt hıs 1CW MUST surely, though, be taken mark 1n tavour of John’s author-
shıp, because the of thıs cıtatıon ın De Immaculato Corpore ZOCS COIMN-

clusiıvely agaınst Lequien’s cla1ım that “  NO Greek Father 15 known AV€ sa1d
thıs” Gregory manitestly holds that the resurrection body 15 outsıde beyond
materı1al relations (EE® NAYXÜTNTOC) and STAaties clearly that 1T CAanNnnNOT be called
flesh, and CANNOTL be sa1d contaın blood; an consequently, there 15 LG4S0OR

deny Johannıne authorship the orounds that there 15 EAe of the-
ology that John would NOT ave made Above all; both Gregory anN! the author
ot De Immuaculato Corpore could easıly poıint Scripture 1n order SuppoOrt
theır claıms:

hıs 5SdY, brethren, that tlesh and blood CAaNnnOT inherit the kıngdom of God, LACDT: corruption 1 -
herıt incorruption”.

There 15 also SOINC jJustification tor sayıng that thıs VIEeW 15 AT least NT CONTra-
dicted by the authentic wrıtings oft St John Damascene. In Exposıition X6 (IV 13)
he cCautlons us:

The body which 15 Orn of the holy Vırgin 15 1n truth body unıted ıth dıvıinıty, NOLT that the body

Stone, The Doctrine of the Holy Eucharist, ols London 1:909. vol 1572
TOUTO ÖE COTJLLL, AÖEAQOL, OTL OÄ0E XCLL ALULO BAOLAELOV £O1) XANQOVOUWNOAOL OU ÖOÜUVATAL QUÖ:
PI00C0 UNV APOAQOLAV XANQOVOLEL Cior. 15v20)
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which W aAs received Into the heavens descends, but that the TrEeA! iıtself and the wıne Ad1C

changed iınto Od’s body and blood,*

which either indicates agrecement wıth De Immaculato Corpore that the rısen
body remaıns 1n heaven and CAaNnnNOL be sa1d avVe reversed the decisıve of
the Ascensıon 1n order be mater1ally present Al the eucharıst, OTr indıicates that
John wıshes emphasıze that ıt the riısen body 15 present 1ın the eucharist, It 15
nonetheless still wıth Christ’s Person al the rıght hand of the Father. Whiıch of
these 15 the Cdas«c 15 NOLT made clear, but whichever of them 15 preferred the line
taken by the author of De Immaculato Corpore that the rısen body cshould NOLT
be ıdentified wıth the mater1a| specı1es CannOTL be sa1d be denıed by [DDama-

Likewise, although Damascene speaks ot the ‘deitied body and blood’!! thıs 15
(WHGE agaın neıither contirmatıion 1L1LOT den1al oft the theology of De Immaculato
Corpore. On the tace of 1t thıs might ADPPCal I1CAN that tor the author of the
Exposition the bread aAN! wıne AdIC deitied whiıle still mater1a] and subject
ter1a] MECNT, whereas tor the author of the Homily that CAaNNOTLT be Its author
W0uld hold, thınk, that thıs phrase refers the fact that, 4S W 9asS the Case 1n
Jesus’s MI1NISTLY, the body and blood of the Lord dIC unıted the dıvınıty but AT

NOT 4S yelrl rısen, and thus 4S yeLrl NOT the recıplents of the qualities of the rısen
body. It 15 key-point of hıs thought that AT the epiclesı1s the bread and wıne 2A16

hypostatically unıted the Word but ATIC NOLT be consıdered °rısen) untiıl
consumed by the communıcant.

hen 1T 15 lıtted 1n the hands of the priest 45 uUDOI the (Sross, and being broken 1t 15 distrıbuted,
and thus 15 burijed 1n u an It makes us cCO-incorruptible ıth hım For thıs 15 the boundary-
pomt ot theY. It Ooes NOLT COrrupt 1n Uus, Just the body oft the Lord dı NOL COrruptL 1n
the tomb But untıl recelve it; 1t 15 subject things belonging corruption.

hus iın both the minıstry of Jesus anN! 1ın the eucharıst the mater1a| humanıty oft
Christ 15 unrısen, but still deıtied, mater1a] and subject mater1a]| lımıtatıons
though 1t 15. When rısen, 1ts characteristics change totally, MC 4S they do 1ın the
communıcant. So the phrase “deitied body” 1n the Exposıtion oes NOLT ımply
theology inconsıstent wıth that of the Homauly. The wrıter of the latter belıeves
that the bhasıs oft hıs heavıly emphasized parallel between the Incarnatıon and

10 ZOUA SOTLV AaAnOÖC NVOUEVOV DOEOTNTL, TO E'V, ING AL AQO0EVOU OOUCO, OUY OTL  Z TO
AvahnpOEv oOUA SE OUOAVOV KOTEOQYETAL, a OTL  ZE QUTÖG O ÜQTOG XCLL OLVOC WETANOLELTAL ELG
OOUO XCLL ALULO, ©&EOU, Kotter 11{ 9494—96.

11 Exposıtion (IV 13)) Kotter {1 195155
12 ELTO VWODTAL EV TALC XEQOL TONU LEQEWC C Va  nl OTOQUQOU, XCOLL ÖOLAOÖLOOTAL KXAGOUEVOV, XCLL QOUTWC

CV NULV ÜAMNTETAL, XCLL. OUVAQMOAQLCEL NUAÄS ToVtoO YAOQ FOTL TO ING OLXOVOULAG. O
ÖLAMOELOETAL EV NWLV, WC OU ÖLEPOAON TO TOU XQLOTOV GOUO EV TW w.„  S r  EWC Ö$ ING NUOV
WETOANWEOIG NMÄVTO ING PO00ÄG UNOUEVEL 409C-D).
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the conversı1on ot the eucharistic specı1es, Just Christ W as God atter the Incar-
natıon and yerl betfore hıs resurrectlion, LOO the eucharistic specı1es Caln be sa1d

be deitied after the conversıon Aan! yer before theır resurrection wıthın the
communıcant.

The dısputed but by definıtely SpUr10us Johannıne [GxX1 Barlaam
an Toasaplh chapter I 164 cıtes the SAl E LEeXT trom Gregory’'s Uratıon, but
ET the author has edited OUuUtL Gregory's OU% DE  STL WEV 01010108 OU%X AOOUATOV Ö$
despite keeping OEOELÖEOTEQOU OWUATOG, which miıght be argued indıcate t._
CIt disagreement wiıth Gregory’'s posıtıon. But the cıtatıon trom Gregory has
been consıderably edited by the author of Barlaam AAan Toasaph 1n number of
places beside thıs ONC, wıth much added it: much removed trom 1t;, and much
of It relocated, all mater1a]| which 15 beyond reproach, tor example, exhor-
tatıon “recelve I1.e aCCEDPL 45 true| besides thıs the resurrection”, and Scr1p-
ture-based reterence taıth wıthout works. J would be PICSUMIE tar LOO
much regard the Om1ss1ıon of OU% 3E  STL LWEV OOOXO, OU% AOOUATOV Ö£ 4S theo-
logıically motıvated, especıally A4ASs OEOELÖEOTEQOU OWUATOG has been retaıned.

hıs theology INa Yy surprise and iındeed everal problems of ınterpreta-
t10n, and there certaınly AL SOTINEC difficult questions arısıng trom it. but that
MUST NOT be allowed iınfluence us into ascrıbing the work sately SOIMNC

known and presumably lesser theologıan. It 15 NOT contradıicted by the accepted
authentic wrıtings by the disputed OMNCS, and 1ın the 1absence of other ındı-
catıons oft ınauthenticıty MUST al least maıntaın OPCI1 mınd But LLLOTC 1 -
portantly there 15 something of MAFLGr of princıple er that remarkable and
orıgınal theological work of the patrıstic per10d chould NOLT be allowed tall
into theological obscurıty sımply because 1ts authorshıp CAannot be iıdentitied.

14 Other theological 1Ssues which meriıt discussıon

The Conversıon of the Elements by the epiclesis.
The orıgıinalıty ot thıs lıttle work becomes yelrl IHOTE as delve LNOTEC

deeply Into ItSs thought. The Homuily De Immaculato Corpore usS$s wıth
ınteresting interplay between the Words of Instiıtution an the epiclesıs, S$1M1-

lar that 1n the De Fide Orthodoxa. As 1n the De Fide Orthodoxa, 1T 15 clearly
stated that the epiclesıis effects something ıdentical the Incarnatıon, wıth the
Person oft the Son of God entering the womb of the Theotokos:

Lang, ST John Damascene: Barlaam and [oasaph, Loeb Classıcal Library (repr.
p.278
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“ HOow then O€es thıs COINEC about? There W as the Holy Vırgıin, the table, havıng the IMatLier of the
body then accordıng the angel’s VO1Ce Holy Spiırıt CATLLIE UDON her. hen the of the
Most Hıgh overshadowed her, the divıne Word, the divine PCISO "UNOÖOTAOLG];, and took tor
himselt [MO00EAÄPETO] tlesh trom her: an 1T lıes there, as 1n the womb of the Virgıin, the IN Y S-
t1C table, Matter 4S the rea! and the M1X of wıne and water  1

hıs 15 then specıiftically linked by the author the epıclesıs, the invocatıon
and intervention of the Holy Spırıt, tor the conversıon of the bread and wıne:

The Priest SaVS, lıke the Angel, In order that the Holy Spirıt might intervene an sanctıfy and
make thıs bread the holy body of Christ, and thıs CUD the PreC10US 00 of the Christ”.!>

But despite thıs connection between the Incarnatıon the OIl hand, and the
epiclesı1s and conversiıon the other, the author ot the Homauily has, 1ıke John,
promiınent place tor the Words of Instıtution 4S ell He desceribes how 1t W as by
the Words of Instıtution that Christ made the tirst eucharıstıic convers10n, AT the
ast Supper:

Takıng rea! and CUD of wıne andyhe SAVC thanks and blessed, and sa1d “T'hıs 15 mY body”
And 1ın place ot the natural 1.e dıgestion], the bread and the wıne and became
hıs body and blood through hıs word!®e.

Like St John iın the Exposition, the author of the De Immaculato Corpore
hold that the conversıon W as etffected by the Words of Institution AT the ASt

Supper but 15 effected by the epiclesı1s at subsequent eucharıst, although he
oes NOT perhaps bring OUut the ınk between them as clearly A John oes 1n the
Exposıtion. In both CaAaSCS, the epicles1s AaDPCaLs invoke of conversıon
comparable that of the Incarnatıon, and the Words of Instiıtution SE the ast
Supper that thıs diviıne 15 Al work 1n the eucharıst.

Further ACES of conversıon tollowıing the epiclesis.
We AaVe already noted that the De Immaculato Corpore advances theory of
oradual conversı1on apparently beginnıng before the epiıclesıs, and concludıng
after the sacred specı1es aV been distributed and consumed by the taıthful. hıs

14 IIC OUV VEYOVEV; EX%EL IV ÖÜ 11000EVOc TOANECA, EXOUVOC TINV UANV TOUV OJOUATOS SELITO
XATO INV TOU A YVENOU DOVNV I Iveüuca O YLOV ETNAOEV SI QUTYV. 'TOTtsE ÖUVAULG TON X WLOTOU
UT ENTEOKLAOEV, Cel AOYOC, ELC UNÖOTAOLG, XC NOOGEAAUHETO SE QÜTNG 010701408 XCIL
Ös KELTAL, C SV YOOTOL ING AQO0EVOU, EV Tn TOATNECN T WUOTLXN; UAN QÜOTOC XCLL TO sE
OLVOU XL VOOTOC XOCUO.

15 NOLV LEQEUG, WDC O YVEAOG, va EINTLOOLTNOOV I Ilven TO Ö YLOV AYLÄLON, XL MTOLNON, TOV LEV
QOTOV TOUTOV OOÖOUO O YLOV AQLOTOU, XCLL. TO JOTNOLOV TOUTO ALULO TLULOV XQLOTOUV(

16 AaßOV YOOQ QOTOV XCLL MOTNOLOV EE OLVOUV X”CLL VOATOG, NUXAOLOTNOE %CL NUAOYNOE, XCLL ELE
ToÖtoO UOV EOTL TO TOÖUO. KaLl OLVTL NS QUOLXNG OLXOVOULAG, QOTOC XCLL OLVOC OUV VOOTL OÖLCL
TONU AOYOU AUTOV VEYOVE OOUC CL ALULO AUTOV (95.408B).
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theory 15 NOLT be tound OT CVCI1 hınted AT posıtıvely (D“ negatıvely ın the
‘“authentic’ wrıtings of the LDamascene.

Despite statıng that the rısen body CAaNnnOT be sa1d be presecnt ın the 11=-

sumed SaCrament, the grounds that 1T 15 subject mater1a|l TECALIMNENET,; the
author ot De Immaculato Corpore undoubtedly holds, Sa earlıer, that the
actıon of the Holy Spirıt tollowing the epiclesı1s the bread and wıne into
the body and blood of Christ. It 15 clear trom thıs work that the author SCCS the
bread anı wıne AS, Al thıs StagC, 1n the posıtıon A the flesh of the iıntant
Jesus. There 15 CVEn saıd, Just Sd be hypostatıic unıon of Sacı AIn

and God the Word

hen the ot the Most Hıgh overshadowed her, the dıvıne Word, the divıne PCISON
/ UNÖOTAOLS], and took tor himselt |NOO00EACHETO| tlesh trom her and ıt lies there, AS 1n the womb
otf the Vırgın, the mYyst1c table, TMaLer AS the bread and the M1X of wıne and Water.l

But ıke the tlesh of the ınfant CHrist the sacred specı1es hypostatically unıted
the Word AIC corruptible and materı1al, capable of urt and MOVINg 1ın mater1a]|
sphere, that 15 5SdY, still wıthout resurrection. Indeed, they bear relatıon
Christ’s risen body whatsoever, EXCEPL such relatiıon miıght be sa1d A
isted between the rısen body and the ınfant body. The OTMNEC MUST, clearly, be
changed into the other, and the author selects the sımplest explanatıon of how
thıs about: Just 4S the iıntant body became rısen OIlC through being tirst
erucıtied anı then raısed, LOO MUST the sacred specı1es be erucıtied and raised.
The problem ere 15 how explain the unıty of the z riısen bodies thus PTO-
duced, the question which the Homily 4S whole 15 addressed.

The author SCS the analogy of infant analogy which John SCS 1ın dif-
terent but NOL wholly ditferent CONTEeXT 1n De Duabus Voluntatibus twıce 1n
thıs work, an 1n LW WaYyS. Fırst, he applıes 1t OUu  — relatıon Christ. 1It 1N-
fant applıes the POWCIS of eatıng and drınkıng tood, that tood then becomes
subject those POWCLIS an 15 contormed them, the NAature of the ınfant works

increase 1n Its body by applyıng 1ts natural CCONOIMNY the tood the tood
longer subsıists accordıng Its z princıples alone, but accordıng those of
the iıntant. The eucharistic body of Christ has thıs effect us (95.406 AB) It
“consumes’ Uus, makıng concorporal (OUOOWUOL) wıth Chriıst because the prın-
cıples oft Hıs NATUTEe ATC applied us W e thus become the body of Chrıst, OV 6I

increasıng; an He 15 OUTr head 1ın much 4S He the princıiple of (1 He

Second, the author applıes the analogy the sacred elements 1n theır relatıon
Christ. hıs tiıme, the analogy 15 taken back bırth 1t 15 NOT the applicatıon

17 OTE OÜUVALULG TONU X WLOTOU UT ENMEOKLOOEV, OeWc OYOC, EL UNÖOTAOLG, XCLL
NOOGEAAHETO EE QÜTNG OÜOX0 X”CLL DÖE HELTAL, WC CV YOOTOL ING AO0EVOVU, EV TN TOANECN T
WUOTLXN, UAN CIn QÜOTOC  FA XCLL. TO SE OLVOUV X”CLL VOCTOC XOCUO (95.4093 c



The Theology of De Immaculato Corpore

of the natural CCONOMY but the constituting of the bread an wıne 4S possessing
these POWCIS actıvely, NOT merely Aas passıve recıplents of 1E

For the seed of Its tather 18 certaın beginnıng ot the constıitution of the body ot the intant.
Nourishment 15 yaıned trom the blood of the mother, and change (OCCGUuTS trom underlyıng Mat-

Lr 1Into Organıc body, accordıng the o1ven the Aature from the reator ot C(UT

natfure and> and thus tlesh and blood, and bone, and the rest of the members ATC Selt

gether through attractıve, retentive, nutrıtive anı dıgestive POWCLIS, and 1ın such IMAanner the SUuD-
plementatıon |n00007XMN, addıtıon; a1d, assıstance], through the body of the infant, through
the digestive, attractıve, retentive and nutrıtıve POWCLIS, makes tor iıtself the increase of the body.
And theretore Iso 1n the increase ot the body ot the Lord Can be discerne the divine
CONOINY of hıs enfleshment, and crucıfix1i0n, and burıal, and resurrect1ion, and incorruptibility”®.

Not only, then, oes the epiclesı1s result 1ın the overshadowiıng ot the sacred SPC-
C1es by the Holy Spirıt, but the (second) elevatıon of the OSst and the distri-
bution result ın the erucıtix1ion of the bread and wıne unıted wıth Christ’s divıne
Person and ıts burıal, undergoing resurrection wıthın the taıthful Sa

earlıer. The sacred elements ATrC NOLT consumed 1n thıs lıiturgical CCOLLOUILL V, but 1N-
carnated, hypostatically unıted Chaist: Just hıs earthly body W as, NOLT thıs
t1ime thınkıng of the increase of the body through eatıng, but of the ınıtıal consti1-
tutiıon ot the MC princıples ot the body by which It Ca  - be sa1d be that of the
Word The author distinguishes between kind of “core’ body that has the

of assımılatıon, and body that has been assımılated by Its POWCLIS. the tor-
ILEeT 15 the Sacrament, the latter the communıcants. 'The S21CFramen. 15 constituted

thıs OTE body by the lıturgical consecratıons and CVCIL less 15 1T possıble
pın-poıint the ‘moment of consecratıon)’ ın the De Immaculato Corpore than It 15
1n the authentic wrıtiıngs, tor ın the De Immaculato Corpore IT 15 PTOCCSS which
takes place VCTI SOLILLC tiıme, and which requıres LO than OMNC liturgical “event‘
whereas the communıcants AT 'C assımılated, by the POWCIS whiıch thereafter
sıde 1n the Sacrament, Chriıst’s body.

Thıs power’, ıkened the nutrıtıve and other natural DPDOWCIS of human
body, 15 the V“ make incorruptible. “Then» wrıtes the author of the
Homauly .&  1t 15 elevated ın the hands of the prıest, the Cross; and being
broken It 15 distrıbuted, an thus 15 a1d rest ın Uus, an AL made INnCOrrupt-
ble together wıth »”  ıt SINCE Chriıst’s body did NOLT COrrupt 1n the tomb, but W as

15 )ECP NUOV YAOQ ONO00Ö TOUVU NATOOC OX TL LOTL TNG TOU OWOUATOG TONU DOEMOUC OVOTAÄOEWSC
XOONYELTAL Ö$ TOOCN EX TV ING UNTOOG ALWÄTOV %CL VLVETOAL WETOBOAN TON ÜUNOXELWEVOVU
VALXOU ELC OOQYOVLXOV OÖOUC, HOTA INV 009£100V TY POUVOLLV NAQC TON ANWLOVOYOU ING
QUOEWG 1UOV XCLL ÖUVAÄULEWG, XCLL UTO OÄ0E X”.CLL ALUC, XCLL OOTEC, XCLL TIO OLILC TOV WEAOV
GOUVLOTATAL ÖL EAXTLANG X.CLL KXOOEKTLANG X”.CLL AÄÄOLWTLANG, 11TOL ODQENTLANG ÖUVÄULEWGS OWOLWC
%CL ÖLÖ ING DOOOEWC TOUVU OWOUWATOG no000NXN, ÖLC ING OQENTLANG NTOL EAKTLANG, XCLL
KOOEKTLANG, XCLL AANOLOTLANG ÖUVALEWC INV QUENOLV TOLELTCAL TOUV OWOUWATOC FEOÖösı OUV XCLL. CV
T ENAVENOEL TOU KUQLAXOU OWUATOC 0EW  CL MOOOV INV OLV OLXOVOULOLV TNG COUTONU
OU0XWOEWCT, X.CLL OTAUVOMOOEMWGC, X.CLL TAQNGS, CL AVOOTÄOEWG, XCLL AROAQOLAG



Armıiıtage

raised(The bread, being A last pertectly changed and rendered factı-
t1UE, 4S It WEIC, Aa the COIC body of Christ; the faculties of assımılation being
o1ven it: makes whom 1t touches iıke ıtself.

In what oes thıs make us Christ’s body 1n what AF “cCON-
sumed’? The iıdentitication of the actıon of the eucharıst wıth incorruptibility,
made by the author, MOST naturally remınds of AX1ImMUS the Conftessor’s CAatrTe-

tully aboured poınt:
We do NOL become thıs body through the loss of OUTr OW: bodies:; 1OTr agaın because Christ’s body
Pa Into HS hypostatically 15 ıvided Into members:; but rather because contorm the
lIıkeness ot the Lord’s tlesh by shakıng otf the corruption of S1IN. For Just 45 Christ 1n hıs manhood
W as sınless by NatLure both 1n tlesh and soul, LOO who beljieve 1n hım, and ave clothed OUT-

selves In hım through the Spirıt, Can be wıthout SIN f choose

AXx1mus the right background agaınst which interpret thıs LEXI: (par-
tiıcularly + It 15 by John 'The actıon of the eucharist 15 the orantıng of incorrupti-
bilıty, Just 4S the actıon of the epıiclesı1s 15 (eventually) the granting of INnCOrrupti-
bilıty the OStT. Obviously, the ditfference between usSs 45 the body and he bread
45 the body 15 that while WC AdIC consumed, do NOLT then ave the W
transmıt that incorruptibility others, although thıs 15 NOLT spelled OUuUtTt by the
author. He, ıke John in hıs Third Speech the [cons,; would doubtless poıint

20the fact that WC AL NOT hypostatically unıted, unlıke the bread and wıne.
W e should OLE that the analogy of the iınfant, 45 sed of the eucharist AT allLYy

rate, 15 PuL dıfferent US«CcC PTE ftrom that ın the Exposıtion (or anywhere else,
tor that mätter): In the Exposıtion, the analogy 15 sed chow how the elements
AdIC be regarded 4S AL ONMC wiıth Christ: wıth Gregory of yssa (Or. (2aPan 37)
In the De Immuaculato Corpore the elements are thus shown be converted
oradually, an be oıven render the recıpıent incorruptible,
phasıs comparable OM  ( tound by McPartlan (Iollowıng de Lubac) 1n AUugus-
tiıne’s thought“”. In the Exposıtion John nonetheless SOINEC XCn stands
trom Gregory of yssa 1n emphasızıng the hypostatic unıon, the aSpECL of the
Incarnatıon of the bread and wıne rather than Just the assımılatıon by eatıng; but

OMNEC close, the best of knowledge, the extraordınary theory of
the De Immaculato Corpore. Whether OTL NOLT It 15 by John and SCC WAY at
the MOMeEeNT of provıng Its authenticity of disproving 1T either 1t 15 certaınly
testiımonYy orıgınal mınd of subtlety.
19 Second Century T’heology Translation 1n the Philokalıia ed Palmer, Sherrard aMı Ware,

vols, London 1981, vol 158
(} Chapter 2 9 Kotter {111 3459-62.
7A4 McPartlan, The Eucharıst Makes the Church (1& Clark 1993 4) where he draws OUTr at-

tention the theme ot “eater being eaten“, and 1 9 555 6772 where he makes uUus«e of
Conf. ‚  ‚ (PE32,742): %;  NeC E ın mutabıs, SICUT cıbum CAYNIS LUAE, sed mutaberıs In



Werner Strothmann

Vers10 Harklensıs Codex 1705 Cantabrıgiens1s

I Iıe syriıschen Christen haben schon truh die Schriften des Neuen Testaments
ıhre Sprache übersetzt zunächst die Evangelıen (Codex Sinaıt1ıcus Codex ( -
retonianus”) un! bald danach das gesamMTE der Peschitta Im Jahre 616 hat
Thomas Aaus Hargel » oroßer Genauigkeıt un! Sorgfalt«? den Text der DPe-
schıtta verbessert hatte syriısche un! oriechische Sprache dem berühmten
Aphthonia Kloster Qeneschrın studiert un wurde letzen Jahrzehnt des

Metropolıit VO Mabbug (Hierapolis) Der melchitische Metropolit MO
vertrieb ıh Jahre 599 mıi1t Hıltfe des Kalsers Maurikios® Thomas

tand Zuflucht Antonıius Kloster (Enaton) be]1 Alexandrıa Hıer konnte
Arbeıt der Übersetzung beenden: S1C erhıelt den Namen Harklensıs

ach SCHIEA Geburtsort Am Rande tügte Varıanten AUS den anderen SyIl-
schen Übersetzungen un! AaUS der griechischen Handschrift 1705 dem Codex
Bezae Cantabrigiensı1s AUS dem hınzu Warum diese oriechische and-
schrift hinzufügt o1bt nıcht Wır können CS 1Ur Vielleicht wollte

Dieser Auftsatz wurde auft dem XVI Deutschen Orientalıistentag Leipzıg B 1995 VO

Herrn Ass Johannes Göttingen verlesen Wır haben Leıipzıg UNsSCICII Beıtrag den tolgen-
den Titel gegeben »Ertrag und Probleme kritischen Edition der Vers10 Harklensis des NI«
Be1 der Vorstellung UNSCICI kritischen Edıtıon, dıe WIL derzeıt erarbeıten, auf dem Orientalisten-
Lag haben WIT uch auf dıe Ergebnisse WUHSCLOI: Untersuchungen Bezug S  IN  9 die WIT

Beıtragen den Festschritten tür Julıus A{fSstfalg un: arsten Colpe mıtgeteılt haben E i
Anm

Lewıs (Ed The Old Syrıiac Gospels Evangelıon IDE| Mepharreshe being the lext ot the
Sınal Syro Antiochene Palımpsest London 1910

Burkıiıtt (Ed Evangelıon DE Mepharreshe 'The (uretonıan ersion of the Four Gospels,
Cambrıidge 1904
The New Testament SyriaC, London 19720 Pusey Gwilliam, Tetraevangelıum
SancLum sımplicem S>yrorum VEIS1OMCIN, Oxtord 1901
Kolophon des Mt Evangelıums

Chabot Chronique de Michel le Syrıen, I1 (Parıs 391 Abbeloos - Th Lamy,
Gregor1 Barhebrae!1 Chronicon Ecclesi1astıcum I1 Lovanııl 18/2 26/ 276 Assemanı Bıblio-
theca Orientalıs IL, (Rom Ü Barsaum, Ktobo dberule bdıre d-q} mardut yul-
phone SULVOYC hdıre, |Geschichte der syrischen Lıteratur];, Qamıschlı EI67: 357 [syrıschl]; Hıs-

des Sciences Et de la Laitterature Syriaque, Glane/Losser 1987, 276%. l arabısch].
Strothmann, Dıie Handschritten der Evangelıen ı der Vers1o0 Heraclensıs, 1 Lıngua restıitutka

orlentalıs Festgabe für Julius A{sfalg, he Regıne Schulz und Mantred Görg, Agypten un:!
Altes Testament 20) Wiesbaden 1990 36/ SA

Strothmann, Die syrische Übersetzung der Bıbel Tradıition und Translatıon, Festschriutt
tür arsten Colpe, hg Chrıistoph Elsas Berlın 1994 344 55

OrChr (1996)



1.7 Strothmann

Thomas S1e als gleichrangıg mMIt 038 Koridethi1 un den syrischen Versionen:
Curetonıi1anus, Syro-Sınalticus un: Peschitta (SCSp) einordnen, d1e für selne
Neuübersetzung herangezogen hat Vielleicht wollte damıt auch ihren SyI1-
schen Ursprung beweisen.

White® hat diese Übersetzung ach der Handschriuft Oxford, New College
3339 1n Bänden herausgegeben un: die Asterisken un: Obelen dieser and-
schruft 1n seınen Tlext übernommen, obwohl S1Ee nıcht erklären konnte. Das S
lang erst Zuntz !: dieser zeıgte, da{ß S1e Auslassungen andeuten. Wenn W Oor-
Ler oder Wortteile 1mM syrischen Text diese Zeichen erhalten, aM tehlen S1e 1mM
griechischen. Leıider wiırd dieser Grundsatz nıcht einheitlich durchgeführt. Fın-
mal stehen S$1Ce 1mM Text, das andere Mal aber be] gleichem Wortlaut nıcht. Wann
S1Ee ZESECTIZL werden un W anl nıcht, können WIr nıcht erkennen. Ihre Anzahl 1St
ın jeder Handschriüft verschieden: VO den 3C Handschriften, die tür UuUNseTE LEXT-

kritische Edition benutzt wurden, haben diese Zeichen: 1m Text der Evange-
lien sınd 79 1n Vat Syr. 267 4() 1ın Vat yr 2658, ın Mıng. 124, 28 ın Chester
Beatty /Ü0S 56 1ın Oxtord New College 35 1mM FragmentE Laubr. Add 7163
un: 1m Lektionar Roma Barb Or Ebenso oibt 1ın den biblischen Büchern
merkwürdige Unterschiede: in den Evangelıen sınd CS Ul'ld 1n
Acta 69 In den ersten Kapıteln des Mt.-Evangelıums müfsten tast 3() dieser
Zeichen ZESETZL werden, 1MmM Text aber sınd CS 1L1UT S nämlıich 1n 1: 115 4:720 un:
57  N Der Asteriskus 1n 1 hat 1E besondere Form, die be] den Schreibern be-
lıebt 1St dıie mi1t eınem Asteriskus versehenen Orter tüllen eıne Zeile AaUu  N

Diıiesen Asteriskus o1bt CS aber 11UT 1in der eınen Handschrıift, die White benutzte,
un: VO ıhm übernahmen ıhn alle Herausgeber des oriechischen N I-Textes. Be1
diesem Betund WIr CZWUNSCH, jeden Asteriskus 1ın jeder Handschriuft
untersuchen un:! siınd tolgendem Ergebnis gekommen: alle Asterisken stehen
ın allen Handschriftften nıcht 1ın der Schreibzeıle, sondern me1st darüber un: gele-
gyentlich darunter. Di1e Schreiber der Handschriftten haben also beım Schreiben
tür diese Zeichen keinen Platz treı gelassen. Sıe wurden GETSE spater hinzugefügt

Whiıte, Sacrorum Evangeliorum Vers1o Syrıaca Philoxeniana, Mt M - Oxon1u1 LA I1
Jo, Oxon1u 1/7/8: Actuum Apostolorum Epistolarum La  3 Catholicarum qUam Paulinarum
Vers1o0 5Syriaca Philoxen1iana I! Oxoniu 1 /DD 11 (OQxonu1 1803
Diese AUS dem Jh stammende Handschrift hat viele Lesarten, dıe 1n den anderen Hand-
schriıtten nıcht vorkommen. Mt 19:728 L1 MOAOALYVEVE-
OL Fur dieses syrısche Wort oibt Thesaurus Syriacus 26/ 11U diese Stelle als Beleg — Jede
ere Handschriuft ware tür die Erstedition gyee1gneter SCWESCH und hätte manchen Irrweg der
Forschung verhıindert.

10 Zuntz, The Ancestry of the Harklean New Testament, 'The British Academy, Supplement
Papers VIIL; (London

Ders., Etudes Harkleennes, in Revue Bıblıque 5 y (Parıs 1950), 55()5581
Ders., Die Subscriptionen der 5yra Harclensıs, 1 DMG OT (Wiesbaden 1/7/4-196



Vers10 Harklensıs Codex 105 Cantabrigiensı1s 1.3

VO Lesern, dl€ diese Zeichen schätzten, weıl S1Ee 1n der Syr-Hex.”‘ benutzt WUT-

den, 1n dle Septuaginta-Übersetzung die Varıanten VO Aquıla, Symmachos
un: Theodotion einfügen können. S1e LAMıHIEN also nıcht VO Thomas un
mussen ın allen griechischen Ausgaben des getilgt werden. In der 1mM Jahre
1993 gedruckten NA*/-Ausgabe siınd C ber ZO0; die Okrt als Doppelasterisken

VO den anderen Asterisken unterschieden werden. Iso hat 1m Jahre 1627
Lou1s de Dieu als ErSter Herausgeber eınes Harklensis-Textes schon richtig SC
handelt: [ Je Dieu eft OUuUtL the asterisks which the LGXT of manuscrıpt COI

taıns << S

Nach der Beseitigung der Asterisken 1st der Weg treı geworden für eıne WI1S-
senschaftliche Würdigung dieser Übersetzung.

'Thomas hat einıge Worter der Peschitta durch Synonyma ersetIizt un: Verbes-
durchgeführt. ine Lıiste der Synonyma-AÄnderungen werden WIFr auf-

stellen, W CII alle Harklensis-Texte ediert sınd Schon P  Jetzt aber ann ZESAYL
werden, da{fß 3S 1n der Bedeutung VO stinden« un:! VO »können«
benutzt wiırd Dıiese Anderungen hat die Harklensıs miıt der Syr-Hex. vemeı1n-
Sa

Thomas übernahm oriechische Orter A4US seınen Vorlagen, die ın eiınem e1ge-
HC Kapıtel 1ın der Eıinleitung UNsSCICI Edition zusammengefafst werden.

Be1 der Schreibung der Eıgennamen wiırd deutlich, da{fß die Schreiber ıhre Vor-
lage nıcht gelesen haben, sondern da{ß sS1e ıhnen dıktiert wurde. Deshalb schrei-
ben WIr 1m Text uNSGIEGT Ausgabe die Eıgennamen 1in der tür d1e syrısche Sprache
üblichen OrFrm un! ammeln dıe anderen Schreibweıisen ın einem eıgenen Kapı-
te]

Im Kolophon, der ın Handschritten enthalten iSt. heifßst CI da{fß Thomas be1
seıiner Übersetzung der Evangelıen oriechische Handschritten benutzt habe, de-
T:  e Varıanten notlert hat In einıgen Handschriften, 7z B 1n Oxford, New
College 55 werden dre1, 1n anderen 7wel un: 1n einer eıne Handschrift C:
nannt”. Die meısten der mehreren hundert Varıanten des Harklensis-Textes
LammMeEN A4US der Handschriuftt 038 Koridethi un! eıne beträchtliche Anzahl AUS

DO5S, dıe den 502 Western- lIext enthält un! sıch deutlich VO den anderen
Handschritten unterscheidet*? In den er Evangelıen sınd CS 93i davon 1m lext
33 un: Rande »In Acts occasıonal readıngs 1ın the LEXE aM particularly
ıtems in the margın prescnt SOINC of the MOST important testimon1es the > Wes-

Baumstark, Geschichte der syriıschen Lıteratur, Bonn 1972Z2, 186-188 Henricus Middeldorpf,
Codex Syriaco Hexaplarıs H: Berlın 1835

de Dıieu, rıtiıca 5  ‚9 Amsterdam 1693, 765-861
13 V66bus, The Apocalypse In the Harclean Version, SCS& 400, Subs 56, (Louvaın

A.Vö6bus, New ata tor the solution ot the problem concernıng the Philoxen1ian vers10n, :
Spırıtus 1: Verıtas, Festschritt für Kundzıns, Eutın 1953; 169-156

15 Scrivener, Bezae Codex Cantabrıigiensı1s, Cambridge 1864



Strothmann

tern text<.«  16 Thomas mu{ diese beıiden Handschriften 1n seinem Kloster be-
haben Vielleicht befanden sS1e sıch Ort schon VOT seıner eıt.

Clod D05 1St bılıngual griechisch un lateinisch (Cod d)17 Der lateinısche
Text STamMmMtT nıcht A4AUS eiınem unNns bekannten lateinıschen N TI-Codex, sondern 1st
wahrscheinlich für diese Handschriuft e1ıgens übersetzt worden®; enthält
orammatısche Fehler un: hat einen volkstümlichen Stil, der klingt, als
STLamMMeE AUS einer enttfernten Provınz. IDE, aber die lateinische Sprache für die
christliche Theologie eiıne orofße Bedeutung hat, soll doch ohl diese lateinısche
Übersetzung den eigenwilligen Varıanten der Handschriuftft DO5 einen ökumen1-
schen Charakter verleihen. Der ogriechische Text 1705 hat einen alexandrinıschen

19Dıalekt un viele Hınzufügungen wiırd 1n Alexandrıa vertafßt se1n. Wır WI1S-
SCH nıcht, WwW1€e lang der Zeıitraum 1St zwıischen der Abfassung VO 1705 1mM 6.Jh
un: der Vollendung der Harklensıis 1mM Jahre 616 G können Jahre, aber auch
Jahrzehnte SCWESCH se1In. Es ann sıch eın Lehrer-Schülerverhältnis be] den
Vertassern handeln; auch 1sSt CS möglıch, da{fß Thomas beıide Schriften, 1705 un:
Harklensıs, vertaflßt hat Denn solche außergewöhnlichen Varıanten W1e€e in 105
un! Rande der Harklensıs waren eintachsten erklären und verstie-

hen, WenNnn eiıne Person beıide vertaflt hätte.
Thomas hat Rande eiıne orofße Anzahl VO Varıanten A4US 1705 aufgezeich-

neL, die A4US der muündlichen Tradıtion des 2.-6. Jh.s TAamMmmen un mıt dem Bibel-
([EXT verbunden, harmonisıiert wurden. Diese Methode der Textverarbeitung be-
NutLZzZie auch Markıon, S1e 1STt auch schon VOT Markıon nachweiısbar. BeIl den
Anmerkungen Waltr Vollständigkeıit nıcht das Ziel des Thomas. So übernahm
nıcht die vier aus dem CCureton1i1anus stammenden Hinzufügungen (Interpola-
tiıonen): Mt 20:28 %: 7:48 un: 12:4725 Andererseits können Wr
heute, da das uUu1ls vorliegende Exemplar VO 105 inzwischen stark zerstort
wurde, durch dıe Randbemerkungen be] Thomas Lücken in D05 austüllen:
Jo 7: OTL OUVETEAEOUN eOU UUOU, weıl der Weın des Festes verbraucht
W al

Nach dem Jahre 616 1St diese Handschrift 105 tür Jahrhunderte verschollen.
Im Jahre 6236 eroberten die Musliıme Antıiochina un! 1mM Jahre 647 Alexandrıa.
Deshalb hat 105 auch keine andere Handschrift auflßer D043+* beeinflussen

16 V6ö6bus, The Apocalypse In the Harclean vers10n,
1/ Latın versıionM  Strothmann  tern text«.«1° Thomas muß diese beiden Handschriften in seinem Kloster be-  nutzt haben. Vielleicht befanden sie sich dort schon vor seiner Zeit.  Cod. D05 ist bilingual — griechisch und lateinisch (Cod. d)!’. Der lateinische  Text stammt nicht aus einem uns bekannten lateinischen NT-Codex, sondern ist  wahrscheinlich für diese Handschrift eigens übersetzt worden!®; er enthält  grammatische Fehler und hat einen volkstümlichen Stil, der so klingt, als  stamme er aus einer entfernten Provinz. Da aber die lateinische Sprache für die  christliche Theologie eine große Bedeutung hat, soll doch wohl diese lateinische  Übersetzung den eigenwilligen Varianten der Handschrift D05 einen ökumeni-  schen Charakter verleihen. Der griechische Text DO05 hat einen alexandrinischen  19  Dialekt und viele Hinzufügungen  ; er wird in Alexandria verfaßt sein. Wir wis-  sen nicht, wie lang der Zeitraum ist zwischen der Abfassung von DO5 im 6. Jh.  und der Vollendung der Harklensis im Jahre 616 — es können Jahre, aber auch  Jahrzehnte gewesen sein. Es kann sich um ein Lehrer-Schülerverhältnis bei den  Verfassern handeln; auch ist es möglich, daß Thomas beide Schriften, D0O5 und  Harklensis, verfaßt hat. Denn solche außergewöhnlichen Varianten wie in DO5  und am Rande der Harklensis wären am einfachsten zu erklären und zu verste-  hen, wenn eine Person beide verfaßt hätte.  Thomas hat am Rande eine große Anzahl von Varianten aus DO5 aufgezeich-  net, die aus der mündlichen Tradition des 2.-6. Jh.s stammen und mit dem Bibel-  text verbunden, harmonisiert wurden. Diese Methode der Textverarbeitung be-  nutzte auch Markion, sie ist auch schon vor Markion nachweisbar. Bei den  Anmerkungen war Vollständigkeit nicht das Ziel des Thomas. So übernahm er  nicht die vier aus dem Curetonianus stammenden Hinzufügungen (Interpola-  tionen): Mt 1:167°, 20:28?!; Lk 2:48? und 12:42?. Andererseits können wir  heute, da das uns vorliegende Exemplar von D05 inzwischen stark zerstört  wurde, durch die Randbemerkungen bei Thomas Lücken in DO5 ausfüllen: Z.B.  Jo 2:3 07ı OuvetE\EOÜN 0 OLVOG TOV YAUOV, weil der Wein des Festes verbraucht  War.  Nach dem Jahre 616 ist diese Handschrift D05 für Jahrhunderte verschollen.  Im Jahre 636 eroberten die Muslime Antiochia und im Jahre 642 Alexandria.  Deshalb hat D0O5 auch keine andere Handschrift außer 9043?* beeinflussen  16  A. Vö6bus, The Apocalypse in the Harclean version, 10.  17  Latin version ... on separate pages in uncial characters, Scrivener VII.  18  Scrivener, XXXV-XLV.  19  Scrivener, XLIX-LVII.  20  virgo.  21  cf. Lk 14:8-10  22  OL ÄUNOULEVOL  28  o Ayados  24  P. Batiffol, Evangeliorum Codex Graecus Purpureus Baretinus, in: Melanges d’Arch&ologie et  d’Histoire, Paris 1885, 358-376. Die angekündigte Textedition ist nicht erschienen. Bei Nestle-1ın uncı1al characters, Scrivener NI
IN Scrivener, D NX N:
19 Scrivener,
20 VviIrgo.
21 ct. SE

AL AUTOUMEVOL
A OAyYOÜOC
24 Batıffol, Evangelıorum Codex TAaeCus Purpureus Baretinus, 1n: Melanges d’Archeologie

d’Hıstoire, Parıs 1889)5, 158276 Die angekündigte Textedition 1St nıcht erschıienen. Be!I Nestle-
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können. Den armonisierten Text VO 105 haben aber die Kopten 1mM sahıdi-
schen Diıalekt übernommen. Schon 1mM Jahre 1810 wI1es Zoega 1ın seinem Kata-
log  Z darauf hın Und in eınem VO Fritzsche un! Nestle unterschrie-
benen Abschnitt heißt CI da{fß diese Version eiıne der wichtigsten des N T.s un:
vielleicht bestimmt 1St, die gegenwärtıg herrschenden Anschauungen V{ >W C -

STtern-LEeXT< umzustoßen«*  6  Y Und in einer sahıdıischen Handschrıft, die A4US dem
Jh tLammen soll,; 1sSt die Apostelgeschichte 1n armon1ısiertem Text enthalten?/.
Im Jahre 182 hat Schul-z ‚1Je Codice Cantabrigiensi<, die Varıanten AUS

d€l'l orientalischen Übersetzungen des An Jh.s zusammengestellt: 5yr Peschitta
S, Harklensıs 1m lext 3 Harklensis Rande 64, Sahıd 54, eth D Copt 228

Nachdem tast eın Jahrtausend VErSANSCH WAal, tauchte die Handschrift 105
wıeder auf Endlıch, 1mM Jahre 1546, kam S1e Z Vorschein: auf dem Konzıil iın
TIrıent zıtierte der Bischof VO Clermont JO TT S1C INaneTre WEVELV [00) 1ın
der Textform, die LTIULT: VO 1705 bezeugt wird??

Hıer können wır erkennen, W1€ be] der Zusammensetzung VO 1705 harmon1-
sıert wurde: Dieser Vers lautet 1ın deutscher Übersetzung: » Wenn iıch ESUS) will,
da{fß bleibt, bıs ıch komme, W asSs geht CS dıch (Petrus) an?« Diıesen Vers hat die
mündlıche TIradıtion mıt dem Vers Kor. 240 S1C INaneTe w harmo-
nısıert, da{fß WIr 1n 105 diesen Vers Jetzt lesen: >)Si C volo S1C INaneTe uSsS-

JUC dum ven10 quıd ad te«  S0 Zur Ehre VO Thomas mMu jer hinzugefügt WCCI-

den, da dieses Wort aus 105 nıcht übernommen hat Hıer hatte sıcher
theologische Bedenken, un: außerdem 1St dieses Wort keıine Empfehlung für
eıne kanonische Anerkennung VO 905 die doch Thomas ach MHEHHSCTGFE Meı-
NUNg anstrebte. 105 »1St aber eın Zeuge für den Wortlaut der 1  Evangelien«?  .

Im Jahre 1581 tand der Humanıst Theodor e7z7a diesen Codex 1705 1n Lyon
und schenkte ıh der Academıa Cantabrigiensıis. In dem Wıdmungsschreiben
erwähnte CI; da{ß diese Handschrift einıge (alıquot) Jahre ın Lyon 1m Kloster St
Irenaeus gelegen habe Im Dankschreiben ANEWOrFtTeEete die Akademıuıe, diese
Handschrift verdiene observatıo

Aland, Graece, Stuttgart 2/1993, 623 hat dıe Handschriutt die Bezeichnung Tiırana, Staats-
archıv Nr. Nach Angaben anderer utoren betindet S1Ce sıch 1mM Athos-Kloster Chıiliandariou.

Z Zoega, Catalogus Codicum Copticorum Manuscriptorum Romae IX
Fritzsche/Eb. Nestle, Agyptische Bıbelübersetzungen, In: Realencyklopädie für-

stantısche Theologie und Kırche, 3, (Leipzıg 1897),
DL Hıntze H Schenke, Dıie Handschriftften der sahıdischen Apostelgeschichte 15 226),

109, Berlin 1970
28 Schulz, De Codice Cantabrigiensı1, Vratislaviae 1L827/: 22233
29 dcrıivener, DE

Scrivener, 159
51 Vogels, Die Harmoniuistık 1m Evangelientext des Codex Cantabrıigiensıis, 37 6’ Heftrt

d, (Leipzıg 1910); aufßerdem Chapman, 'The Dıatessaron and the estiern LEX of the (3Ö6S-
pels, In: Revue Benedictine 29. (Abbaye de Maredsous/Belgique PTE
Scrivener, NeL
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Dıie 7welte Handschrıft, d1€ 'Thomas benutzte, 1St 038 Koridethı:; S1C 1St die
beste Handschriuft der Texttorm VO Caesarea  55  D Ihre Varia_nten bleiben 1mM 11OL-

malen Rahmen:; CS o1bt auch einıge Hinzufügungen: Mt 813 un: FA oder
Mt 7R N un! Jo 20:21 ııntfer dem FEinflufß der Peschitta der Umstellungen Mt
14:724 dem Finflu{ß VO Curetonianus und Peschitta.

Nachdem 'Thomas se1lıne Übersetzung beendet hatte, wurde 038 ach dem
(JIsten gebracht: So Waltr S1Ce 1m Jahre 6729 ın Maıiıpharkın (Martyropolis) und C1 -

reichte ST Jahrtausendwende Georgıien. FST. 1mM Jahre 1859 entdeckte S1Ee eın hö-
herer russıscher Offizier 1mM Kloster Koridethıi, un: Pastor Beermann, der da-
mals eıne der deutschen evangelıschen Gemeinden ın Georgıien verwaltete,
SOrgLie dafür, da{ß S1C 1ın das Museum 'Tiflıs gebracht un: wissenschaftlich
tersucht wurde.

Thomas 1St der CTStE, der Bibelvarıanten 1n syrıscher Sprache gesammelt hat;
außerdem 1St (1r Cin wichtiger Zeuze; der 1mM Jahrhundert 105 austührlich "71-
tlert. Dıie koptischen un: syrıschen Christen kannten also den Wortlaut VO

105 Wihrend heute diese Handschriuft als western TCXT. eingestuft wiırd, würden
dle koptischen un syriıschen Zeugnisse AUS der Frühzeit genugen, sS1e als
EeAStTErN TexTt kennzeıichnen.

A Streeter, The Four Gospels, London 1926, O10
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Dıe Verfolgung der Chrısten 1mM spätantıken Sasanıdenreich:
Ursachen, Verlauf und Folgen’

/7u keıiner eıt erfreute sıch die Sıtuation der christlichen Gemeinden 1m spatan-
tiken Sasanıdenreich eines besonderen Interesses der Kirchengeschichtsfor-
schung“. Die Hintergründe dieser erstaunlichen Minderbewertung eıner der
äaltesten christlichen Kulturen außerhalb des Römischen Reiches sınd siıcherlich
vielfältig. Neben dem durch sprachliche Barrıeren erschwerten Zugang SA

Quellenmaterial dürfte jedoch auch die besondere Sıtuation der persischen Kır-
che 1m Verhältnis ZU sasanıdischen Staat eine bedeutsame Rolle spielen: Wiäh-
rend der rund vierhundertjährıgen Herrschaft der Dynastıe wechseln sıch Pha-
SCI] eınes toleranten Umgangs des Staates mı1t seinen christlichen Untertanen a1b
mı1t Zeıten verbissener Vertfolgung jeglicher christlicher Lebensäufßserungen. 1Jaz
her Alßt sıch die Lage der Chrısten 1m persischen Imperium LLUTr schwer ın das
A4aUS der Kirchengeschichte des Römischen Reiches bekannte Schema der Be7zie-
hungen 7zwischen staatlıcher Autorıität un! christlicher Glaubensgemeinschaft
einordnen  S

Im Gegensatz den 1n den erstien rel Jahrhunderten nachweıisbaren Vertol-
SUNSCH VO Chrısten 1m Römischen Reich ann 1m Falle Persiens gerade nıcht
ber eınen längeren Zeıiıtraum betrachtet VO einem das Christentum A welt-
anschaulichen Gründen verfolgenden Staat gesprochen werden. 1ne der SORC-
Nannten Konstantıinıschen Wende vergleichbare Entwicklung tand 1er ebentalls
nıcht In Persien kam C® bıs SR Ende der sasanıdıschen Herrschaft 1m

Der Beıtrag 1St dıe erweıterte un mM1t Literatur versehene Fassung eınes anläfßlich der General-
versammlung der Görres-Gesellschaftt 1994 1ın Bamberg 1n der Sektion ‚Kunde des
Christlichen Orıients« gehaltenen ortrags.
Zur margınalen Behandlung des persischen Christentums vgl eLtwa Baus, Von der Urge-
meınde FT trühchristlichen Großkirche. In Jedın (Hrsg.), Handbuch der Kirchengeschichte
I’ Freiburg 1962, 4171 SOWI1E Bıhlmeyer, Tüchle, Kirchengeschichte I, Paderborn  15 1982,
220 uch für den Bereich der Iranıstık MU: Schippmann 1n seıner Darstellung des Forschungs-
standes teststellen, da{ß »nach dem nde des Weltkrieges dıe Sasanıden 1n der Forschung nıcht

>1 Mode« AlilCI1l« Schippmann, Grundzüge der Geschichte des sasanıdıschen Reıiches,
Darmstadt 1990, 2)
Auf diesen Umstand machte ınsbesonders der 1n Oxtord ehrende Syrologe Sebastıan Brock aut-
merksam. Vgl Brock, Chrıiıstians 1n the Sasanıd Empıre: (ase oft Divided Loyaltıes. In St
Mews (Ed.); Religion and National Identity, Oxtord 1982, (nachgedruckt 1 ders., Syriac pCI-
spect1ıves late antıquıty, London 1984, VI)

OrChr
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7.Jahrhundert keıiner VO den Führungsposıtionen des Reiches ausgehenden
Christianisierung des Staatswesens, WwW1e€e O1 etwa durch die Folgen der Mailänder
Vereinbarung bzw. die Konversion des armeniıschen Könı1gs Tirıdates 11
Antfang des vierten Jahrhunderts für das Römische Reich bzw. das Persiıen be-
nachbarte Armenıen ermöglıcht wurde“*.

Aufgrund dieser Faktoren m11 die Sıtuation der Christen 1mM spätantıken Sa-
sanıdenreıch das besondere Interesse des Kirchenhistorikers tinden. Stellt S1Ce
doch 1n ıhrer historischen Ausprägung eın mögliches Paradıgma des Verhältnis-
SCS staatliıcher Gewalt un: relıg1öser Instıtution dar, welches bıs heute das Leben
zahlreicher Christen des Vorderen rıents nachhaltig pragt un: bestimmt?. Vor
diesem Hıntergrund bjetet jede Beschäftigung mı1t dem Chrıistentum 1m spatan-
tiıken Perserreich ber den historischen Diskurs hınaus auch eıne Bereicherung
der Perspektiven christlicher FExıstenz ın der Gegenwart.

Dıie Ursprünge des Christentums

Dıie Anfänge des Christentums aut dem Territorıum des Perserreiches liegen
weıtgehend 1mM dunkeln. Wohl wurden verschiedentlich Versuche M-

INECN, Licht 1in das Dickicht der beıiden erstien Jahrhunderte christlicher Verkün-
digung östlıchen and des Römischen Reiches bringen, doch mussen bıs
heute viele der vorgelegten Forschungsergebnisse dem Bereich der Mutma{fßun-
gCH zugeordnet werden  n

Von den gesicherten Erkenntnissen se]jen eInN1ZE, für UNSCIC Fragestellung
sentliche Punkte testgehalten. So darf als geographischer Ausgangspunkt des

Glaubens 1m Perserreich die Adiabene gelten, eıne Landschaftt, die sıch
für die christliche 1ssıon aufgrund iıhres hohen jüdıschen Bevölkerungsanteıls
un: der Konvers1ion des dortigen okalen Herrscherhauses ZUJudentum 1m
Sten nachchristlichen Jahrhundert 1n besonderer Weise anbot/. Von diesem Ter-

Zur Maıiıländer Vereinbarung vgl Baus, Urgemeinde 462-465 Zur Miıssıonierung Armeniens vgl
Thomson, Mıssıon, conversıon and christianızatıon: the Armenıuan example. In: Harvard

Ukraıinian Studies (1988/89) 2845 Zur unterschiedlichen Sıtuation der Kırche 1M -
mıschen Reich un! 1n Persien vgl Hage, Dıie oströmısche Staatskırche un: dıe Chrıstenheıt
des Perserreiches. In SA 1973 175
Zu denken ware dıe Sıtuation der koptischen Kirche 1n Agypten. Vgl Martın, Va  :

Nıspen, Sıdarouss, Gegenwärtige Entwicklungen 1n der koptischen Kıirche. In: Gerhards,
Brakmann (Hirsg.); Die koptische Kırche. Einführung 1in das agyptische Christentum, Stutt-

gart 1994, 18141
Zum gegenwärtigen Forschungsstand vgl M .- Chaumont, La christianısatıon de l’empiıre 1TA-
1en. Des orıgınes A  DE orandes persecutions du E sıecle, Louvaın 1988A499)
Vgl Asmussen, Christians 1n Iran. In The Cambrıidge Hıstory of Iran. Vol (2). Cambrıdge
1983; 9725 { It 15 10 generally assumed that Adiabene W d4ds the actual CEHNTICeT. CVG1I4 M1 important
than Edessa.« /Zur Vorgeschichte vgl Neusner, The Conversion of Adiabene Christianıty. In
Numen 1: (1966)) 144-150 elt dem ersten Jahrhundert gab eıne starke jüdısche Präsenz 1n der
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raın AaUsS erfolgte das weıtere Ausgreiten der christlichen 1ssıon entlang der
Handelswege ach (JIsten In der spateren Hervorhebung des apostolıschen Dr
SprunNg der persischen Kırche, verbunden mMI1t dem Namen des A4US FEdessa sSTam-

menden Glaubensboten Mart, findet dieses Geschehen seınen literarıschen Nıe-
derschlag®. hne näher in die dıffizile Bewertung einzelner Quellen un! ıhrer
sıch zuweilen widersprechenden Angaben einzudrıngen, darf testgehalten W.CI -

den, da{fß kleine christliche Gemeinschaftften auf persischem Boden ohl be-
reıits aAb dem Begınn des Jahrhunderts gegeben haben dürfte?. Die damalıgen
parthıschen Herrscher scheinen der och zahlenmäfßig unbedeutenden
Religion 1m Rahmen ihres synkretistischen Ansatzes VO Religion zunächst

10weıtgehend tolerant gegenübergestanden se1n
Fur das dritte nachchristliche Jahrhundert liegen detaıilliertere Informationen

VO  Z So unterliegt keinem Zweıfel, da{ß die christliche Präsenz 1m Perserreich
diesem Zeitpunkt Umfang un Zahl bereıits dramatısch ZUSCHOMIME

hatte. Begünstigt wurde diese Entwicklung nıcht zuletzt durch iußere Faktoren.
So entwickelte sıch das Persien des drıitten Jahrhunderts 1mM Übergang VO der
parthıschen Z sasanıdischen Herrschaft eiınem 1ın dieser We1ise bıslang
nıcht gekannten Treffpunkt verschıedenster relig1öser Stromungen un:! Grup-
pıerungen. Pagane semitische Kulte lebten dabe1 Seıite Seıite mıiıt ZzOroastrı-
schen Gläubigen, Juden un:! Christen !! Dıi1e Präsenz christlichen Gedanken-

1n der persischen Gesellschaft jener eıt zeıgt sıch nıcht zuletzt auch 1m
Auftreten des auftf häretische christliche Grundlagen zurückgreiıtenden elı-
o10nsstifters Manı 4276), der sıch ber längere eıt eıne bedeutende Posıtion
be1 ote siıchern Tl  12 Schliefßlich lassen sıch 1n dieser eıt mıiıt den beiden

Adıabene und den benachbarten Regionen. Vgl SN Lieu, From Mesopotamıa the
Roman ast 'The Diffusion of Manıchaeism 1n the Eastern Koman Empıre (wıth contrıbu-
t10N otf Omı1ın1c Montserrat). In ders., Manıchaeısm iın Mesopotamıa and the Roman Last,
Leiden 1994 (Relıgi0ns 1n the Graeco-Roman World 118), 25
Zur apostolıschen Tradıtion des Ursprungs der persischen Kırche vgl Chaumont, Christianisa-
t10n W  \O
Vgl Asmussen, Christians 928 Vorsichtiger be1 Chaumont, die, allerdings unbestimmt, tür

date plus tardıve« (dıes., Christianısation 53 eintriıtt. Als besonders problematısch erwel-
SCI] sıch die Angaben der Chronık VO Arbela. S1e lıegt VOI 1n der Edıition un! Übersetzung VO

Kawerau, Dıie Chroniıik VO Arbela, Louvaın 1985 CICO 46 / 468) 7u ıhrer unterschiedli-
chen Bewertung vgl Chaumont, Christianıisation 7935 SOWI1e Jüngst Mage, Early Christian-
ıty 1n Mesopotamıa. Ome Remarks Concerning Authenticıty of the Chronicle of Arbela. In
The Harp (Kottayam 39-46

10 Vgl Blum, Zur relıg1onspolıtischen Sıtuation der persischen Kırche 1mM un! Jahrhun-
ert. In Z  B 91 (1980) Ka Erste lokale Verfolgungen, W1€ s1ıe etwa die Chronik VO Arbela für
das Jahr D für den zweıten Bischof der Stadt, SemSön, berichtet, wıdersprechen diıesem Be-
und 1m Grundsatz nıcht.

1 Vgl Lieu, Mesopotamıa 5 Er spricht 1mM Blick aut die relıg1öse Situation VO einer »splendid
contusıon 1n Mesopotaml1a« (ebd.)

B Zu Manı, seiıner Glaubensbewegung un ıhrer Rolle persischen Hoft vgl Hutter, Manı
und dıe Sasanıden. Der iranısch-gnostische Synkretismus eıner Weltreligi0n, Innsbruck 1988
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grofßen Hypogaen auf der dem ıranıschen Festland vorgelagerten Insel Kharg
1auch christliche Bauten nachweısen

Eın weıteres zeıtgenössısches Zeugni1s tür die Bedeutung der Christen als G
sellschaftliche Gruppierung tindet sıch 1n der berühmten Inschriuft des ZzOroastrı-
schen Oberpriesters un Kirchenführers Kirdir!* In eiıner ıIn der Niähe VO Per-
sepolıs eınem turmartıgen Bauwerk A4US achämenidischer eıt angebrachten
Inschriuft berichtet dieser ohl bedeutendste Kepräasentant des / oroastrısmus 1mM
trühen Sasanıdenreich ber se1ne umfangreiche Tätıgkeıt tür Staat un: Gesell-
schaft!> In eıner bedeutsamen Passage se1nes mittelpersıisch abgefafßten Rechen-
schaftsberichts geht der 1mM drıitten Jahrhundert ın die politische Spiıtze se1nes
Landes aufgestiegene Staatsbeamte auch aut die relıg1öse Sıtuation 1n Persien ein
Dabe tührt der ems1ge Lobbyıst des 7zoroastriıschen Kultes 1n seıner Aufzählung
derjenıgen relıg1ösen Gruppierungen, die während se1ıner Amtszeıt tatkräftıg
bekämpfte, auch die Christen auf Hıerbei verwendet erstaunlicherweise eıne
zweıtache Ausdrucksweise (mittelpersisch: n’cl’y bzw. klstyd’n), die Ortsge-
meıinden der Christen ın Persıen beschreiben!®.

ıne mögliche Erklärung der Doppeltitulatur findet sıch ın der Tatsache, da{ß
dıe christliche Bevölkerung des Perserreiches durch die Deportatıon christlicher
Kriegsgefangener 1n der Mıtte des drıtten Jahrhunderts MAassıv ZUSCHOMMIEC
hatte. Namentlich A4AUS Antiochien LATHINTE das (5rös der 1n sıegreichen ampa-
SNCH die Römer durch Grofßkönig éäpür 1n den Jahren 256 un: 260 ın
Persien angesiedelten I  Gefangenen  . Folgt 1149  z Hınweıisen in den Quellen,

Über dıe relıg10nspolıtıische Bedeutung Manıs intormiert ders., Manıiıchaeism ın the Early Aasa-
1an Empıre. In Numen 4.() Z  ON ur schnellen Verbreitung des Manıchäismus vgl

Lieu, Manichaeism 1n the Late Roman Empıre and Medieval China, Tübingen“ FIOZ.
7492730 Dıie Beziehungen Manıs Z Christentum analysıert Hutter, Manı un: das pers1-
sche Christentum. In: Va  ; Tongerloo, (G1versen (e Manıchaica Selecta, Louvaın B,
125=-1:35

13 Vgl Asmussen, Christians 9728 b7zw. Chaumont, Christianisation 13013
Zur Namenstorm vgl G12N0UX, L’Inscription de Kıirdir Nag5$-ı Kustam. In: Studıia Iranıca

(1972) VL Anm
15 Eıne deutsche Übertragung tindet sıch bei Back, Dıie sasanıdıschen Staatsınschriften, Leiden

1978 (Acta Iranıca 18), 384-489 Zum Inhalt und seiınem Vertasser vgl Skjaervg, Kır-
I75S Visi0n: TIranslatıon anı Analysıs. In Archäologische Mıtteilungen AUS Iran 16 (4988) 269-
306 /7u Aufstieg un! Stellung des Kırdir vgl dıe inschriftlich belegten Tıtulaturen und ıhre
Deutung be1 Mosıg-Walburg. Die trühen sasanıdıschen Könıige als Vertreter und Förderer
der zarathustrıschen Relıgion. Eıne Untersuchung der zeitgenössıschen Quellen, Frankturt-—
Bern 19852 (Europäische Hochschulschriftten 111/166), SC

16 Dıie Passane lautet 1n deutscher Übertragung (Back, Staatsınschritten 414-416): »Und die Yahüd
(Juden), S(r)aman (Buddhisten), Bramän Hındus), Nasura (Mandäer), Krıstıyan (Chrısten),
Muktak (?) (Jaınas) wurden 1MmM Reich zerschlagen, ıhre Goötzenbilder wurden zerstort un die
Behausungen der Daewas wurden vernıichtet un! Statten un: Sıtzen der (soOtter gemacht.«
Die beıden fraglichen Nomuinaltormen vgl eb. 4A15 NC  I’y b7zw. klstyd’n; syrische Aquivalente
waren nasraye b7zw. kristyane wurden 1n der Forschung höchst verschieden übersetzt. Vgl dıe
tünt VO Back AaUuUsSs der Lıiteratur zusammengestellten Varıanten 1n eb  Q, 509 Anm 264

V Vgl Chaumont, Christianıisation 56-/4 Zur Begünstigung der Ansıedlung VO Christen 1Im
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dürtten diese Chrısten eigenständıge, griechischsprechende Ortsgemeıinden a
bıldet haben, die sıch nıcht LLUT sprachlichv den syrısch gepragten Christen-
gemeinden Persiens unterschieden haben!® Jne sprachliche Reftflexion der
entstandenen Sıtuation wurde allem Anschein ach mm der oben ZENANNTLEN Pas-
SApCc der Inschriuft des Kırdir bewahrt.

Mıiıt der zunehmenden Stärke der christlichen Gemeinschaften geht 1n der
zweıten Hältte des drıtten Jahrhunderts auch der konsequente Autfbau eiıner
christlichen Hierarchie un Kirchenstruktur and ın and In diesem Zusam-
menhang kommt der Ortsgemeınde VO Seleukeia-Ktesiphon besondere Bedeu-
Lung Z deren bischöfliches Oberhaupt zunehmend patrıarchale Rechte 1mM Be-
reich der Ortsgemeıinden 1m Perserreich beansprucht””.

ıne besondere Quellengattung: die syro-persischen Märtyrerakten
Zahlreiche Quellen, iınsbesondere dıie syrısche un griechische Kirchenge-
schichtsschreibung SOWI1e armeniısche Hıstoriographen, berichten 1n mehr oder
mınder umfangreıcher Art un! Weiıse ber dıie Verfolgung der Christen 1mM pers1-
schen Herrschaftsgebiet“®. Die 1er findenden Informationen bleiben jedoch
weıtgehend punktueller Natur un: ermögliıchen nıcht, Cc1in umftfassendes Biıld
der entsprechenden organge zeichnen?  }  R So müften die uUu1ls Z Verfügung
stehenden Informationen notwendıigerwelse unvollständıg bleiben, trate nıcht
als weıtere, bedeutsame Quellengattung, welche ber die Christenverfolgungen

Perserreich vgl Decret, Les CONsSEqUeENCES SUr le christianısme DPerse de V’atfrontement des
empıres romaıns el sassanıde de Shäpür IS Yazdgard K In Recherches Augustinıennes
1979) 1025145 Die Umschriften der Namen der Grofßkönige orlentieren sıch der mittelper-
sıschen Form. Vgl die chronologische Übersicht 1n The Cambrıdge Hıstory of Iran Vol (}
Cambrıdge 1983 {

18 Vgl Chronik VO NSe’ert [[ (ed Scher: 4’ 222) Mıt Brock dürten 1m erstgenannNtenN Aus-
druck dıe autochthonen persischen Christen, 1mM zweıten Jene griechischen Ursprungs gesehen
werden. Vgl Brock, Christians bZzw. Anm 21 Eıne Erläuterung dıeser Ansıcht
aufgrund sprachlicher Gesichtspunkte 1n ders., Ome Aspects of Greek Words 1n Syrıiac. In
Dietrich rsg )’ Synkretismus 1mM syrısch-persischen Kulturgebiet, Göttingen 1975 A
111/96), 91-95 (Nachdruck 1ın ders., Syriac perspectives late antıquıty, London 1984, IV)

19 Vgl Müller, Stellung un Bedeutung des Katholikos-Patriarchen VO Seleukeja-Ktesi-
phon 1m Altertum. In OrChr 53 1969 TE

20 Bezüglıch der tfür die Geschichte des Christentums 1n Persıien relevanten Quellen sıehe als
UÜberblick dıe umfangreıiche Auflıstung be1 Fıey, Jalons POUL UllE hıstoire de l’Eglise
Irag, Louvaın 1970 O 310), A Eın knapper Überblick AT Geschichte und theologi-
schen Eıgenentwicklung der persischen Kırche tindet sıch Uull bei Brock, L’Eglıse de ”°Orient
ans l’Empire Sassanıde Jusqu au s1ecle SO absence concıle de l’Empire romaın. In
Istına 4() A

21 Als Beıispiel mogen 1er die Angaben des Kırchengeschichtsschreıibers SOZz0omenos ber dıe orofße
Christenverfolgung éäpür I1 Mıtte des Jahrhunderts diıenen. Vgl 5S0ZzomenOs, Kırchen-
geschichte Ir z  D
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1mM Sasanıdenreıich berichtet, das umfangreiche Corpus der SOgCENANNLEN S yaO:
persischen Märtyrerakten den bereıts CNANNLEN Quellen hınzu. Fuür be-
stimmte Phasen der persischen Geschichte stellen die Akten die Hauptquellen
tür dıe Bewertung des Vorgehens des sasanıdıschen Staates gegenüber der christ-
lıchen Religion dar. Ihre Eıgenart un:! Bedeutung tür die hıstorısche Forschung
älßt sıch aufgrund umfangreıicher Vorarbeiten besten anhand Jjener Akten
zeıgen, die sıch mı1t der großangelegten Verfolgung der Christen Großk6ö-
nıg Sapür RE (  1-3 Mıtte des Jahrhunderts befassen.

Dıi1e SOgENANNLEN syro-persischen Märtyrerakten aus dieser eıt lıegen heute
1ın Zzwel Ausgaben VO  —$ ıne Edition unternahm allerdings aut eıner
schwachen handschrittlichen Basıs der A4AUS dem Libanon stammende aronıt
St Assemanı 1782 Im Jahre 1748 vab die Texte, versehen miıt eıner late1-
nıschen Übersetzung un! Anmerkungen 1m ersten Band seliner Acta SANCLOTUM

orientalıum heraus  LL  S Wertvoll sınd be] Assemanı insbesonders die
den einzelnen Martyrıen vorangestellten Belegstellen AaUus Parallelzeugnissen
(Chroniken, Synaxarıen a:) ber eıne breitere handschriftftliche Basıs verfügte
dagegen die Ausgabe des chaldäischen Priesters Bedjan ( 1920 Er verötftent-
lıchte dıe bedeutsamsten Texte der Akten mıt anderem syrıschen Ma-
ter1al 1mM zweıten un! vierten Band seliner 1b 189C) ın Parıs erscheinenden Acta

el SANCEOTUM
In der 1U vorliegenden orm stellte das Aktenmaterı1al mehr Fragen als CS

Antworten geben vermochte. So mu{fite sıch die Forschung Schritt für Schritt
VO  en Zunächst galt CS die bedeutsame rage lösen, ob 1m Blick aut die
überlieferten Martyrıen AUS der eıt /<  SI  pürs 8i VO eınem einheıtlichen Corpus
eıner eınem bestimmten Vertasser zuzuordnenden Sammlung gesprochen WT1 -

den annn Assemanı hatte 1eSs och bejaht un: 1n der Sammlung den verlorenen
‚Lıber MaAartyrorum« des Bischofts Marüta VO Maipergat vor 4720 Chr) —

blickt“> Dieser habe auf selinen Reıisen durch Persien die Akten vesammelt und
1n eiınem zusammenhängenden Werk die verschiedenen, ıhm zugänglichen, ZCe71-

Teıle einem Ganzen vereinigt““.
Dıie kritische Forschung ach Assemanı konnte sıch dessen Ansıchten bezüg-

iıch der Autorschaft Marütas nıcht anschließen. hne 1N Detauils ber die Entste-

Zur Forschungsgeschichte vgl Wıessner, Untersuchungen einer Gruppe syrıscher Marty-
rerakten 4aus der Christenverfolgung Schapurs I: Dıss Masch. Würzburg 1962, 923  \ Die Dis-
sertatıon erschien ebentalls m1t einıgen Veränderungen un: Kürzungen als ders., ntersu-
chungen ZUT syrıschen Literaturgeschichte Göttingen 1967/ (AAW 111/67).

23 Zur Person des Bischots vgl J- dauget, Art. Marüta. In LDız10narıo patrıst1co dı antıchıitä
crıstiane, hrsg. VO D Berardıno, [ 1 -2 ders., Art. Marüta. In: Bıbliotheca
Sanctorum, hrsg. NS Istıtuto (GG10vannı 111 Sn bZzw. Noret, La V1Ee
SIECYUC ancıenne de Marüta de Mayfterkat. In AnBaoll 91 DEn

74 Vgl VWıessner, Untersuchungen 1962, 10
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hung des Corpus niäher einzutreten  25  5 Nag für HA ISCT 7Zwecke eıne knappe Pa
sammenstellung der iınsbesondere durch die Arbeiten Wıessners CWONNCHNCNHN
Ergebnisse enugen. Zum einen 4Nn die Autorschaft eınes einzelnen Kompila-
tOTSS se1 CS 11U Bischof aruta der eın anderer, nıcht mehr ANSCHOININ WEelil-

den  26 Zudem konnte als lıterarisches Vorbild der behandelten Märtyrerakten
die syrische Übersetzung der Jüngeren Fassung der ‚Geschichte der palästınens1-
schen Martyrer« des Eusebius VO Caesarea ermuittelt werden?/. Schließlich han-
delt CS sıch auch be] den A4US mehreren Martyrıen bestehenden Textsammlungen,
AaUs welchen sıch das Corpus der Akten aufbaut, eın einheıtliches Textgan-
ZC3S, vielmehr sınd diese Aktensammlungen AUS »verschiedenen, Z mındesten
lıterarısch voneınander trennenden, 1aber auch ohl historisch verschieden
bewertenden Eınheıiten, Eınzelstücken, Zyklen un kleineren Sammlungen
U: A.«258 spaterer eıt usammeNgESETIZL worden.

äne Analyse einzelner Stücke dieser Sammlungen Alt welıtere
Schlufßftfolgerungen Wıessner untersuchte 4a7 Z7wel Komplexe: Eiınmal eıne
Gruppe VO elt Martyrıen, die mıt der Gestalt des Bischofs Sem‘ön bar Saba’e

CS verbunden sınd (sogenannter Sımon-Kreıs). Darunter siınd die be1-
den Fassungen des Martyrıums dieses Sem  On (BHO E 1119 die Akten
des Püsaı (BHO 2953) un:! seiner Tochter Martha (BHO 698), des Patriıarchen
ahdöst (BHO des oroßen Schlachtens VO Bet Hüzaye (BIHIO 7/04) un
andere Texte?? iıne zweıte Gruppe, die Wıessner lıterarkrıtisch untersuchte,
umta{ßt acht Texte, welche ber Christenverfolgungen in der Adıabene berich-
ten Fa ıhnen zählen, neben anderen, die Akten des Arbeler Bıischofs Yöhan-
nan (BHO 500) un des Abraham (BHO 12

Zunächst lassen sıch 1m Sımonkreis verschiedene Phasen eiıner redaktionellen
Bearbeitung der AaUus en Quellen stammenden Texte erkennen, welche
durch einen testen außeren Rahmen, iınsbesondere der Chronologıe,11-

gehalten werden?? Aufgrund dieser Anordnung lassen sıch AUS den Texten
wichtige historische Rückschlüsse bezüglıch des Verlaufts und der Intensıität der
Verfolgungen vewınnen. Dagegen 1St be] den 1dıabenischen Akten VO eıner C

Z Vgl die Forschungsgeschichte: eb AT
26 Vgl Wıessner, Untersuchungen 196/, 35
Df Vgl eb 236 erweıse AT eb  O Anm Zur Schrift des Eusebius vgl Cllaviıs Patrum Graeco-

IU ed Geerard, Turnhout 1974, Nr. 347() (2)
28 Wıessner, Untersuchungen 1967, 39
29 Eıne vollständige Liste tindet sıch eb

Vgl eb  < 39
31 Eıne vollständige Liste tindet sıch ebd 20

Vgl eb  O, 198 Im Sımonkreis |äfßSt sıch auch das besondere Anlıegen erkennen, dıe Sukzession
des Patriarchenstuhls VO Seleukeia-Ktesiphon sıchern. Der termınus Nte YJUECIMN der Entste-
hung des Zyklus 1st das 5./6 Jahrhundert. Das Juristische Procedere der Christenprozesse VCI-
läuft nach eiınem gleichbleibenden Schema, welches 1n Wwel Ausprägungen vorliegt. Vgl
ebı  Q, 176
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rıngen Hıstor1izıtät der Berichte ın den Redaktionsteilen auszugehen. Die
Authentizıtät der Martyrıen selbst 1St aber durch anderweıtıg verfügbare Paral-
lelberichte gesichert””. Aufgrund der 1ın der Darstellung dieser Martyrıen VT -

wendeten Topo!1 2a1n zudem auf eınen Austausch mıt dem westlichen
syrıschen un! oriechischen Christentum ın der fraglichen eıt geschlossen
werden??. 1ıne detaillierte Chronologie des Verlaufts der Verfolgungen Aflst sıch
aber weder AUS den Daten des Sımonkreises, welcher viele hıstorisch zuverläs-

35sıge Hınweise enthält, och A4AUS den 1diabenischen Akten erarbeıten
Die VO Wıessner untersuchten Akten der Vertolgungen Sapür 4 bıl-

den 1U lediglich eınen kleinen Teıil der uUun1ls A4AUS der eıt der sasanıdıschen rofs-
könıge schriftlich belegten Martyrıen. Bereıts der rudımentäre Versuch eıner
Zusammenstellung der bedeutsamsten Martyrıen tührt notwendıgerweise e1-
CT Lıste VO mehreren Seıten Länge”®. Gerade Berücksichtigung der
Beıispıel der Akten der Sapürschen Verfolgungen aufgezeigten Problematik bıl-
den die lexte eıne unverzichtbare Grundlage jeglicher historischer Darstellung
der Christenverfolgungen 1m Perserreich.

er Verlauft der Verfolgungen
Als 28 Aprıl 7DU der parthısche Grofßkönig Artabanos auf der och-
ebene VO Hormizdagan mıt seiınem Heer eıne vernıchtende Nıiederlage
den aufständischen Provinzgouverneur Ardasır erleidet, beginnt damıt eın
Abschnitt der persischen Geschichte?”. Di1e alte arsakıdısche Herrscherdynastıe,
ermuüdet un:! bar jeglicher Möglichkeit TAET: Regeneratıon, weıcht den

33 In einem der altesten syrıschen Manuskrıpte, dem a 1n Edessa entstandenen Brıit Mus Add
tindet sıch als Anhang SE Martyrologium Syriacum eine Lıiste mM1t Martyrıen pCI-

sischer Christen AaUuUs dem Jahrhundert. Vgl die Edition VOIl Nau (PO 1 9 5-26) /7u den orie-
chischen erhaltenen Akten persischer Maäartyrer vgl Delehaye, Les vers1ons des Ac-
LOSs des MAartyrSs PCISaIls SCOUS 5Sapor 14: In (Parıs 401-560
Vgl Wıessner, Untersuchungen 1967, P

35 Vgl eb  O, 255
36 Sıehe aZu die Zusammenstellung bei Ortız de Urbina, Patrologıa syr1aca, Rom 63: 194 -

198 SOWIeE Devos, Les Martyrs PCISaNSsS Tavers leurs syr1aques. In Attı del Convegno
ul LeM.: La DPersıa l mondo greco-Romano (Roma 1114 aprıle Roma 1966 (Accademıa
nazıonale de1 Iınce]n. Problemi attualı dı sc1enza dı cultura. Anno 63-1966 Quaderno 76), DU
TI Vg ebenso dıe Angaben den Martyrıen bei Fıey, Jalons 45-65, x5-99

*7 Zum Datum der Schlacht vgl Schippmann, Grundzüge 15 Anm. SA Zu den politischen und mC-
sellschattlıchen Folgen der Ablösung der Arsakıden 1n Persien vgl Wolskı, L’Empıre des Ar-
sacıdes, Louvaın 1993 (Acta Iranıca 52); 195-199 7Zu den Sasanıden vgl tolgende Übersichtsarti-
kel MHENLECTEN Datums: Marlow, Art. Sasanıan Hıstory. In Dıictionary ot the Middle Ages, hrsg.
VO Strayer, (1988) 666-67/1; Vryonıs, Kazhdan, Art. Sasanıans. In The Oxtord DDıic-
t10nary ot Byzantıum IM 419941 1845 bzw. Schottky, Art. Sasanıden. In: Lex1ikon des Mıt-
telalters VII 1995
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Herren A4US dem Geschlecht SAsANS; denen GCs 1n den tolgenden Jahrzehnten C
lıngt, das Perserreich wıeder AT tührenden Grofßmacht des Vorderen riıents
machen.

Erstmals 1ın der ıranıschen Geschichte beginnt 1U mI1t dem Aufstieg der Sasa-
nıden der Zoroastrısmus eıne entscheıidende Rolle 1mM polıtıschen Leben des bıs-
lang VO zahlreıichen, sıch gegenseılt1g befruchtenden Religionen bestimmten
Landes spıelen. In der Retrospektive spaterer Jahrhunderte konnte das
Werden der Dynastıe un: ıhres Reiches auch als Geburtsstunde der
roastrıschen Staatsrelig10n gedeutet werden. Ihren Niederschlag tand diese Be-
wertung iın der VO der spateren TIradıtion dem Gründer der Dynastıe, ArdaSır,
zugewlesenen Aussage, dafß 65 sıch be1 Religion un! Könıgtum Zwillinge
handle un! keıiner VO beıiden ohne den anderen dauernden Bestand haben
könne38

Kann 1mM Blick auf die Regierungszeıt des Ardasır un:! die selnes Sohnes, SA-
pur 1 och iın keinem Fall VO eiıner Bevorzugung eıner bestimmten Religion
gesprochen werden, begann doch die reliıg1öse Ausrıichtung des Staates
nehmend eıne entscheidende Raolle 1mM Selbstverständnıis des Reiches Sp1€-
len  32 Zudem scheint 1n den erstien Jahrzehnten der sasanıdıschen Dynastıe eın
Wettlauf den verschiedenen Religionen die Eintlufßßnahme ofe
stattgefunden haben*?9 Man annn geradezu davon sprechen, da{fß jeder rofßs-

38 Diese Ansıcht tindet sıch erstmals 1MmM legendarıschen ‚Briet VO Tansar«, welcher mıt Sıcherheit
erst AaUuUs dem Ende der sasanıdıischen Regierungszeıt STamMmMtTL » For Church and State WEIC Orn
ot (} womb, Joıned together and be sundered. Vırtue and corruption, health and sick-
C ATC of the SA\AdIlLlC ature tor both.« (The Letter oft Tansar, translated by Boyce, Rom 1968,
AA e Autschlufßreich sınd auch dıe aut ArdaSsır zurückgehenden sasanıdischen Herrschertitula-
u  M, 1n welchen der Grofßkönig als Mazda-verehrend gekennzeıchnet wiıird Vgl Mosıg-Wal-
burg, Frühe Könıuge 4A7% »Mıt eınem solchen Attrıbut als festem Bestandteil iıhres Titels verwıe-
SCI1 die Sasanıden mıt Nachdruck auf ıhr eıgenes Bekenntnis WwW1€ auf die staatstragende Kraft, die
S1Ee dem Zarathustrismus 1ın iıhrem Reich zuerkannten, bekundeten S1€, da ıhnen dıe Förderung
diıeser Religion als wichtıigstes polıtisches Anlıegen yalt.«
Vgl Schippmann, Grundzüge Dıieser den Begınn eiıner zoroastrıschen Staatskırche
mi1t der Regierungszeıt Bahräms LE- Mıt dramatischen Worten beschreibt auch ]
Russell dıe Veränderung der relig1ösen Sıtuation den Sasanıden: . ArdeS%ir transiorme':
the Zoroastrıan Church into mıiılıtant, hıghly centralısed bureaucracy al the servıce of S$1M1-
larly centralise: STate« Russell, Z oroastrianısm 1n Armenına, Cambrıidge/Mass. 1987, 121)
Zur Vorsicht eım Postulat eiıner sasanıdıschen Staatskırche zwıngen die Ergebnisse einer K
tersuchung der hıerfür relevanten Quellen durch G1gnoux: »  the sacred allıance between
kıngship and relıgıon 1$ but lıterary theme which developed maınly atter the Sasanıd per10d
and, would add, under Islamıc intluence a (PR G1g8N0UX, Church-State Relations 1n the aSsSa-
nıd Perio0d. In: Mıkasa (Ed.), Monarchıes and Soc10-Relig10us TIradıtions 1n the ncıent Near
Kast, Wiesbaden 1984, 80) Zum / oroastrısmus als Religion vgl Boyce, Hıstory ot Zoro-
astrıanısm, Vol., Leiden 1975 1982 bzw. dies., Textual Sources tor the Study ot Zoroastrıa-
n1sm, Manchester 1984

4.() Vgl Schıppmann, Grundzüge »Ich bın der Ansıcht, da{fß bıs SA Zeıt Karders Bah-
ram I1 verschiıedene Religionen die Macht kämpften: eiınmal siıcherlich dıe durch Anahıta
verkörperte, ann der anıchäismus un! siıcherlich werden uch dıe Magıer AUS dem alten Me-
1en e1ıne Raolle gespielt haben.«
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könıg des drıtten Jahrhunderts seiınen eigenen Hoftheologen besaß*1 Vor dem
Eindruck einer Dominanz des relıg1ösen Elements mu{ jedoch nachdrücklich
gEeEWaArNL werden. ıne relig1öse Fundierung VO Entscheidungen der Großkö-
nıge 5fßt sıch ohl be] einzelnen Herrschern deutlich nachweisen, doch Lrat S1C

ın eınem »complex ot mMOt1Vves« auf, welcher dominierend politische un:
ökonomuische Überlegungen mıiıt relıg1ösen Absıchten verband“?.

Erste oröfßere Ma{fßnahmen persischer Herrscher 1m Zusammenhang mıiıt dem
Christentum lassen sıch bereıits dem bedeutenden Grofßkönig Sapdr
(2412270/278)? Mıtte des Jahrhunderts nachweisen. Be1 den bereıts erwähn-
ten, grofßangelegten Deportationen VO Christen A4US den durch sıegreiche Feld-
zuge des Grofßkönigs eingenommenen östlıchen Teıle des Römischen Reiches
handelt CS sıch jedoch keinestalls eın spezıfıisch antıichristliches Phänomen.
So tührte der Herrscher auch ın spateren Feldzügen 1n Syrıen un: Arabıen IIde:s
portationen durch Zudem können wenıger relıg10nspolıtische, vielmehr WIrt-
schaftliche un!: demographische Überlegungen als Begründung des Vorgehens
deutlich erkannt werden?? IIDen Höhepunkt seiner Macht erreichte Sapür, als 6c5

ıhm 1m Jahre 260 be] se1iner dritten orofßen Kampagne die Römer gelang,
deren Kaıser Valeri1an be] Carrhae >  gefangenzunehmen”  . 1Ne Vielzahl baulicher
Mafsnahmen, iınsbesonders dıe Neugründung VO Städten, unterstrichen den
nunmehrigen imperialen Anspruch des Reiches*®.

In relig1öser Hınsıcht bemühte sıch Sapür die Förderung des Z7Oroastrı-
schen Kultes, nıcht 1U  am 1MmM ıranıschen Kerngebiet, sondern gerade auch ın den
VO ıhm eroberten Gebieten. Dıiıeses Bemühen schlofß gegebenenfalls die Miss1o0-
nıerung Andersgläubiger auch MIt Miıtteln der Gewalt ein / Betroffen W ar

41 Vgl Hutter, Manıchaeism 11 Für Ardasır ware hıer Tansar, tür Sapür Manı und Ohrmazd
w1e tür Bahräm un: H Kırdir NECNNECIN.

4°) Asmussen, Christians 934 So 1e1% beispielsweise Sapür 111 Ende des vierten ahrhunderts
christliche Gefangene frei, da e tür den persischen Staat nuützliıcher sel, da{ß diese hrbare Berute
ausübten un! dem Staat Steuern zahlten. Vgl ebd 9033 Anm

42 IDie Chronologie der trühsasanıdischen Zeitv stellt eın besonderes Problem dar. Paradıgmatisch
äßt sıch 1es der Datierung der Krönung Sapür zeıgen. Vgl Jüngst dıe Argumentatıon Sun-
dermanns für den I Aprıl 24() 1ın ders., Shapur’s Coronatıon: The FEvidence of the Cologne
Manı Codex Reconsıdered and Compared wıth Other Texts. In Aspects ot Iranıan Culture. In
honor ot Fryre, AÄAmes 1990 (Bulletin of the Asıa Instıtute 4 > 295-299 Unsere hro-
nologie Orlentiert sıch Schippmann, Grundzüge 141-146

44 Vgl Wıesehöfer, ‚Geteılte Loyalıtäten:. Religiöse Mınderheıiten des und ahrhunderts L

Chr. 1m Spannungsteld zwıschen Rom und dem s3sanıdischen Iran. In lıo 369 Zu
Deportationen anderer Bevölkerungsgruppen vgl Christensen, The Decline ot Iranshahr. Ir-
rıgation and Envıronments 1ın the Hıstory of the Miıddle East 500 1500, Kopenha-
SC 1993

45 Vgl Chaumont, Christianisation 594 Die iımperı1alıstische Grundhaltung des Großkönigs 1T
sıch deutlichsten 1n seinen Res gestae dıvı Saporıs ablesen. Vgl Chrysos, Ome Äspects of
Roman-Persı1an Legal Relations. In AHPONOMI (1976) SE

46 Vgl Chrıistensen, Decline 6/-69
4 / Vgl die inschrıittlichen Berichte sowohl des Grofßkönigs als auch se1ınes Vertrauten Kıirdir be1
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insbesondere Armenıinen. So verwundert nıcht, da{ß der armeniısche Hıstor10-
oraph E  D:  se A4AUS seiıner Abneigung gegenüber dem Grofßkönig eın ehl macht
un diesem völlig Unrecht eıne CTISiEs zentral gelenkte Christenverfolgung
zuschreibt“®. Demgegenüber W ar die persönlıche relig1öse Haltung des Könı1gs
VO eıner bemerkenswerten Toleranz gekennzeıchnet. SO schenkte éäpür Manı
un: se1ıner Lehre besondere Aufmerksamkeıt, nıcht zuletzt auf der Suche ach
eıner auf dem Zoroastrısmus autbauenden, NCUCI, das xrofße Reich verbinden-
den Einheitsreligion  497  . Offenkundig suchte siıch der Herrscher ın relig1öser
Hınsıcht alle Wege offenzuhalten. Diese Haltung der Toleranz tindet ıhren Aus-
druck iın eınem wıederum be] Fiise un! Johannes VO Ephesus überlieferten VOI-

geblichen Toleranzedikt des Grofßkönigs, welches jedoch spater 1mM armenıschen
Umifteld entstanden se1n dürfte un! als nıcht authentisch anzusehen ist

Unter Bahram (274-277) beginnt C1€I' unauthaltsame Aufstieg des Priesters
Kırdir 1n das Zentrum der Macht Sogleıich gelingt CS diesem, die tührende Stel-
lung Manıs Hof brechen. Letzterer stırbt, 1n Ungnade getallen, 1m Jahre
276 1m Gefängnis” Nıcht wen12 spricht dafür, da{ß die ersten Vertolgungen VO

Christen 1mM Perserreich 1mM Zusammenhang miıt Aktionen das Auftreten
un die weıtere Verbreitung des Manıchäismus stehen. SO dürften die
diese mifßliebige, bislang bedeutende Religionsgemeinschaft ausgeübten Vertol-
yungsmaisnahmen ach dem Tod des Religionsstifters aut das Reich A4US-

ogreiıtend auch auf die Chrısten übergegangen se1in. Überhaupt geraten 11U alle
nıcht dem Zoroastrısmus entsprechenden relıg1ösen Anschauungen ın das Fa-
denkreuz des ımmer mächtiger werdenden Oberpriesters Kırdir.

Dessen mıiıt Fug un! Recht als pauschal bezeichnende Ablehnung anderer
Religionen östlıchen un: westlichen Iyps un ıhrer Denksysteme At sıch

deutlichsten 1n seiner bereıits erwähnten Ruhmesinschrift ablesen. So valt
seın besonderer Ehrgeız der Gründung VO Feuertempeln un der Eınsetzung
einer ıranıschen Priesterschaft ın allen Teıilen des Imperiums. Welchen globalen
Charakter se1ın religionspolitisches Konzept umfaßte, anl besten daran
sehen werden, welche Gebiete Kırdir seınen Eıinflufssphären zxhlt und

Mosıg-Walburg, Frühe Köniıige 49-658% S1e folgert daraus: > Allem Anschein nach SETZEC 11141l eiıne
zarathustrische Mıssıonerung AndersgläubigerDie Verfolgung der Christen im spätantiken Sasanıdenreich  27  insbesondere Armenien. So verwundert es nicht, daß der armenische Historio-  graph Eh3& aus seiner Abneigung gegenüber dem Großkönig kein Hehl macht  und diesem - völlig zu Unrecht - eine erste, zentral gelenkte Christenverfolgung  zuschreibt*®. Demgegenüber war die persönliche religiöse Haltung des Königs  von einer bemerkenswerten Toleranz gekennzeichnet. So schenkte Sapür Mani  und seiner Lehre besondere Aufmerksamkeit, nicht zuletzt auf der Suche nach  einer auf dem Zoroastrismus aufbauenden, neuen, das große Reich verbinden-  den Einheitsreligion*?. Offenkundig suchte sich der Herrscher in religiöser  Hinsicht alle Wege offenzuhalten. Diese Haltung der Toleranz findet ihren Aus-  druck in einem wiederum bei Eh8& und Johannes von Ephesus überlieferten vor-  geblichen Toleranzedikt des Großkönigs, welches jedoch später im armenischen  Umfeld entstanden sein dürfte und als nicht authentisch anzusehen ist*°.  Unter Bahraäm I. (274-277) beginnt der unaufhaltsame Aufstieg des Priesters  Kirdir in das Zentrum der Macht. Sogleich gelingt es diesem, die führende Stel-  lung Manis am Hof zu brechen. Letzterer stirbt, in Ungnade gefallen, im Jahre  276 im Gefängnis?!. Nicht wenig spricht dafür, daß die ersten Verfolgungen von  Christen im Perserreich im Zusammenhang mit Aktionen gegen das Auftreten  und die weitere Verbreitung des Manichäismus stehen. So dürften die gegen  diese mißliebige, bislang bedeutende Religionsgemeinschaft ausgeübten Verfol-  gungsmaßnahmen - nach dem Tod des Religionsstifters auf das ganze Reich aus-  greifend — auch auf die Christen übergegangen sein. Überhaupt geraten nun alle  nicht dem Zoroastrismus entsprechenden religiösen Anschauungen ın das Fa-  denkreuz des immer mächtiger werdenden Oberpriesters Kirdir.  Dessen mit Fug und Recht als pauschal zu bezeichnende Ablehnung anderer  Religionen — östlichen und westlichen Typs —- und ihrer Denksysteme läßt sich  am deutlichsten in seiner bereits erwähnten Ruhmesinschrift ablesen. So galt  sein besonderer Ehrgeiz der Gründung von Feuertempeln und der Einsetzung  einer iranischen Priesterschaft in allen Teilen des Imperiums. Welchen globalen  Charakter sein religionspolitisches Konzept umfaßte, kann am besten daran er-  sehen werden, welche Gebiete Kirdir zu seinen Einflußsphären zählt und wo  Mosig-Walburg, Frühe Könige 49-68. Sie folgert daraus: »Allem Anschein nach setzte man eine  zarathustrische Missionierung Andersgläubiger ... in Gang, wobei durchaus Zwang ausgeübt  wurde und man auch ... vor Verfolgungen nicht zurückschreckte.« (ebd. 67). Zu Armenien vgl.  Russell, Zoroastrianism 123f.  48  Die Angaben bei Elise (Geschichte des Vardan III: Langlois, Collection II, Paris 1869, 202 f.) be-  ruhen offenkundig auf Verwechslungen mit den großen Verfolgungen unter Sapür II. Ebensol-  ches gilt für Johannes von Ephesus (Kirchengeschichte II, 20). Vgl. Blum, Situation 15f.  49  Vgl. Hutter, Manichaeism 7.  50  Vgl. Fiey, Jalons 51 f. Ebd. 52: »Il semble &galement que l’invention de cet Edit ait eu lieu dans les  milieux armeniens«. Der Text findet sich bei Ehs& (Geschichte des Vardan III; Langlois, Collec-  tion IL, Paris 1869, 202f.) sowie Johannes von Ephesus (Kirchengeschichte II, 20). Vgl. auch  Blum, Situation 15f. Für die Historizität des Erlasses tritt ein: Asmussen, Christians 935f.  51  Vgl. Blum, Situation 17f.1n Gang, wobel durchaus Zwang ausgeübt
wurde un: 111a auch VOT Vertolgungen nıcht zurückschreckte.« ebd 67) Zu Armenıien vgl
Russell, Zoroastrianısm 123

45 Dıie Angaben be1 F}ise (Geschichte des Vardan IA Langloıs, Collection 1L, Parıs 1869, 2072 {< be-
ruhen offenkundıg aut Verwechslungen mi1t den oroßen Verfolgungen Sapür I Ebensol-
ches oIlt für Johannes VO Ephesus (Kirchengeschichte ME 20) Vgl Blum, Sıtuation 15+
Vgl Hutter, Maniıchaeism

50 Vgl Fiey; Jalons 51 Ebd »H semble egalement UUC I’iınvention de Ccet &dıit alt lieu ans les
miılieux armeniens«. er Text tindet sıch be1 Et:  DE o  se (Geschichte des Vardan E Langloıs, Collec-
ti1on IT Parıs 1869, 2072 f} SOWI1e Johannes VO  — Ephesus (Kırchengeschichte I'} 20) Vgl uch
Blum, Sıtuation 15 Fur die Hıstor1izıtät des Erlasses trıtt e1In Asmussen, Chriıstians 935

51 Vgl Blum, Situation 17*
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1MmM Zuge der Sıege der persischen Großkönige miıissıionarısch tätıg werden
konnte: »Und iıch machte ın orofßer Zahl Feuerheiligtümer un: deren Miıtglieder
glücklich 1mM Reich eal  Tanl: ın der Persıs Und ebenso die Feuerheiligtümer un:
Magıer 1in Aneraän, die 1ın den aneräanıschen Ländern ın römiıschen Provınzen)
9wohın die >R Osse un Männer:« des Könı1gs der Könige gelangt5SN

Provinzhauptstadt Antıiochia un der Provınz Syrıen. Dıi1e Aufzählung
weıter Kılıkıen, Kappadokıen mıiıt den jeweiligen Hauptorten, die Kolchis, A
menıen, Georgıen, Albanien SOWI1e Balasagan bıs ZUuU Tor der Alanan. »Auch
Ort wurden VO MI1r aut Befehl des Köni1gs der Könige Jjene Magıer un! Feuer-
heiligtümer, die diesen Provınzen angehörten, (dıe wurden VO mır) in die
;rechte Ordnung« gebracht.«”“

Erste, allerdings vereinzelte christenteindliche Aktionen lassen sıch für die
Regierungszeıt Bahraäams (276-293) nachweisen. Be1 seiner T’hronbesteigung
ohl N 18 Jahre alt,; hat der Sohn Bahräms verstärkt mıiıt ınnenpolitischen
Problemen kämpften. Nach den Quellen, iınsbesonders der Chronıik VO

Se’ert, besafß ohl eıne ZEW1SSE Kenntnıiıs des Christentums, die allerdings
nıcht allzu tiet se1n dürfte?®. och wurde die otfe herrschende,

andere Religionen teindlich gesinnte Grundstimmung nachhaltig durch
Kırdir genährt. Dıieser erlangte Bahriäm 11 se1ıne oröfßte Machtfülle: »Ohne
Übertreibung ann INan SaApCIl, da{fß während der Regijerungszeıt Bahrams F
Ihron un: Altar nıemals verknüpft waren.« ıne sasanıdısch-zoroastri-
sche Staatskirche WAar 1m Ansatz erstmals Realıtät geworden. Andersgläubige
jeglicher Couleur damıt der unnachsıichtigen Verfolgung aUSSESETZT.

In die Regierungszeıt Bahrams un: CS mıt dessen Person verbunden tällt das
Martyrıum der Jungen Christin Candıda. Die AaUuUs eiıner kurzen Notız ın der
Chronıik VO Se’ert mi1t QOarıba, dem Sohn des Hananya, un: dem DBı
schof Papa VO Seleukeia-Ktesiphon als Opfer dieser Verfolgung
Qndyr‘ Alt sıch ach einem Manuskrıpt des Jahrhunderts miıt der Ort mı1ıt ıh-
AT Biographie urz vorgestellten Candıda identifizieren  95  f Diese Wr als christ-

Back, Staatsınschriften A7024.27)%
55 Vgl Chronik VO Se ert (ed Scher 4! 237) »11 examına la religion chretienne,

avalt faıt {o) grandpere Sapor: l possedaıt quelques elements, Ca“ selon Mıles ar-Razı, ı] avaıt
ete aleve Karka de Djoddan (Karkh Djoddän) ] avaıt apprıs PCU de syrıaque. tit venır
quelques Peres, les interrogea: el ıls lu11 expliquerent les doctrines.«
Schippmann, Grundzüge Zum Wırken Kırdirs vgl eb 79 b7zw. 93_95 Ebd 79 sınd kurz
die zahlreichen, dıe Machtfülle des nunmehrigen Grofsmagıers okumentierenden Tiıtel aufge-
Iıstet.
Vgl Chronik VO Se ’ ert (ed Scher 4’ 238) Zur Überlieferung vgl Brock, Martyr

the Sasanıd Court under Vahram ER Candıda. In: AnBall 96 (1978) 1671 (Nachdruck 1ın ders.,
Syriac perspectives late antıquıty, London 1984, IX) Die kurze Passıo tindet sıch ebd F/3-
BL (Edition) b7zw. 178181 (englische Übertragung). Vg auch die Darstellung bel Chaumont,
Christianisation 1081147 Dıiese als termınus ante qQUCIM der Passıo den November 340
(vgl eb 110)



Die Verfolgung der Christen 1m spätantıken Sasanıdenreich 29

lıche Kriegsgefangene éäpür ach Persien gekommen un: wırd auf-
grund ıhrer körperlichen Vorzuge ein Miıtglıed des könıglichen Harems. Dort
ertreut S1C sıch der besonderen CGsunst des Herrschers un wiırd deshalb den br1—
SC Angehörıigen des Harems verhaßt. Idiese verklagen Candıda aufgrund ıhres
christlichen Glaubens beım Könıig. Be1l der Befragung durch diesen bekennt S1Ee
sıch standhaft als Chrıistıin, wiırd gefoltert un: hingerichtet.

Dafß diese zaghaft nennende Christenverfolgung iıhren Ursprung
ohl 1ın der VO ıhren Peinigern gesehenen Niähe des Christentums 7A08 Ma-
nıchäismus hatte, Alßt sıch deutlich AaUS der eintührenden Passage den TEl
oben genannten Martyrıen 1ın der Chronik VO Se ert erkennen: » Als (Bahram
II teststellte, da{ß dıe Manıchäer sıch Christen NannNtenN, sıch W1e€e jene verhielten
un: die Ehe verachteten un! die Zeugung VO Kındern W1€e der Metropolıt un:!
dıe Bischöfe, ylaubte der Falschheit ıhrer Absichten, da die beiden
Religionen iıdentisch selen. Er befahl also, die Maniıchäer toten un! ıhre Kır-
chen zerstoren. Dıie Magıer verfolgten annn dıie Christen un die Maniıchäer
ohne Unterschied.«?®

Diese Vorgange blieben jedoch eıne kurze blutige Episode. Wohl gingen die
Verfolgungen der Manichäer 1mM Perserreich weıter, doch wurde dCI' Friede Z7W1-
schen der erstarkenden christlichen Kirche und dem Staat bald wıedergestellt. SO
dürftften die nıcht sehr blutigen Vertolgungen och VOI dem Ende der Regierung

4EBahräms H 1m Jahre 2793 eingestellt worden SC

Unter den tolgenden Grofßkönigen Bahram 11L 293 un: Narse 293-302
schwindet der FEintlufß des mächtigen zoroastrischen Propagandısten Kırdir
rasch. Das relig1öse Klima beginnt sıch Begınn des vierten nachchristlichen
Jahrhunderts merklich S  entspannen” . Diese Entwicklung wırd 1n den tolgen-
den Jahrzehnten nachdrücklich durch die 1MmM Gefolge dCI' SOgeENANNTLEN Konstan-
tinıschen Wende erfolgte Hınwendung des Römischen Reiches Z Chrısten-
Lum gefahrdet. Fur das Sasanıdenreich verändern sıch die außenpolitischen
Koordinaten dadurch nachhaltıg. In zunehmendem Ma{(e entwickelt sıch die
Grofß®macht 1M Westen 1U ZUT Sachwalterin christlicher Interessen, nıcht
letzt auch außerhalb ıhrer Girenzen. W €1 höchst unterschıiedliche ımper1ale
Grundkonzepte, nunmehr tokussıert auch 1mM Blick auf relıg1Ööse Zuordnungen,
treffen damıt 1aufeinander??. Vor diesem Hintergrund 1St s nıcht verwunderlıch,

Chronik VO Se ert (ed Scher 43 237) Übersetzung ach Blum, Sıtuation 71
Vgl das Fazıt be1 Fıey, Jalons »La pers6cution, quı dut Das etre tres sanglante, avaıt d&a
cCesse la tın du regne de Vahräm LE  « Weiıtere Martyrien AUS diıeser eıt sınd nıcht
mentlich bekannt.

58 Der Name Kırdirs taucht eın etztes Ma 1n der zwıischen 293 un! 296 VO Grofßkönig Narse
293-302) 1M irakıschen Paikuli angebrachten Inschriuft auft. Dieser Grofßkönig beendet auch die
Verfolgung der Manichäer un: duldet ETNENTt diese Religionsgemeinschaftt. Vgl Schıppmann,
Grundzüge 29
In diesem Ontext 1st auch der Briefwechsel zwıschen Konstantın un: Säapür IL sehen. Euse-
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dafßß dıe Art un: Umfang bedeutendsten Christenverfolgungen persischen
Machtbereich das vlierte Jahrhundert tallen C111 Zeıt der die kriegerischen
Auseinandersetzungen zwiıischen den beiden Grofßmächten Rom un! Persien
Kıngen die Ausdehnung des jeweılıgen Herrschatftsbereiches ıhren Öhe-
punkt erreichten

DiIe orofße als allgemeın bezeichnende Verfolgung VO Christen
iıranıschen Herrschaftsbereich fällt die Kegierungszeıt Sapürs (3.09 379)
Noch als ınd VO den Vasallenfürsten autf den TIThron gehoben sollte GL C1-

I bedeutenden Herrscher heranwachsen Mündig geworden beginnt der
Großkönig sogleich MIt der NNeren Konsolidierung SC111C5 Reiches un-

zunächst och zaghaft Versuche miılitärischen Expansıon uch
W al die polıtısche Einheit des Reiches tür Sapür CHS verknüpft MI der Frage der
relig1ösen Ausrichtung des Staates So OÖrdert ach Kräften den Gegen-
Sat7z Judentum un! christlichem Bekenntnıis auf das ıranısche Herrschaftts-
gebiet beschränkten Zoroastriısmus och kommt CS, sıeht I11all einmal VO

okalen Pogromen der Jahre 218 un 2Lb zunächst keinen christenfeind-
lıchen Aktionen

Miılitärische Mißerfolge die vergebliche Belagerung VO Nısıbis 338 un:!
die Wiıedereinsetzung des armenıschen KOn1gs Arsakes I11 durch Kaıser (SON-

162 zahlreiche Kontakte der christlichen Hıerarchie die (3e>
biete des Römischen Reiches tühren, verbunden MI1 der kritischen Eınstellung
der Christen bezüglich der mıiılıtärischen Aktionen gegenüber ıhren Glaubens-
brüdern Westen Sınneswandel des Grofßkönigs Armenıien dürfte
be] SC1LHECN Überlegungen wıederum 1NC wiıchtige Rolle gespielt haben Dort WAarTr

die Stellung Persiens durch die Christianisierung des strategisch wichtigen Lan-

1US (Leben des Konstantın 13) und Sozomeno. (Kırchengeschichte I1 15) berichten ber
diesen Brietwechsel dem C1M Ersuchen des Grofßkönigs zwecks Bündnisses zugrunde lag
Konstantın bittet SC1INECIMN Antwortschreiben ausdrücklich die Erlaubnis für die Christen
Persıiens, ıhren Glauben unbehindert ausüben können: LOLCUUTA Z0PO0N YOoQWOC KOVOTAV-
Ö NELOELV C U VOELV L ONOXELC (Sozomenos, Kırchengeschichte 1L, 15, ed

Bidez — Hansen, (5€S 5 9 7 ‚ 7%) Zum Brietwechsel und der Bedeutung der Onstan-
tinıschen Wende für Persiens Christen vgl Vıvıan, Letter Shapur: the effect of (25ön-

COILLVECTITS10ONN Roman Persian relatıons, Ann Arbor 1987
60 Z SCLIAOGE: Person vgl Schippmann, Grundzüge 31 A
61 Z den Vorgängen uUun! deren Authentizıtät vgl Blum Situation 24 Anm So soll 31585

Verfolgungen TIüur Brain Bet (3armaı gekommen SC1I1M Für das Jahr 328 1ST. das Martyrıum
z 7des Yaunan Brik150 datıert

Vgl Barcel6ö, Roms auswartıge Beziehungen der Constantinischen Dynastıe (306 363);
Regensburg 1981 (Eıchstätter Beıtrage Ite Geschichte 3 Q4 +

63 Vgl Blum Situation D Die Eınstellung der Christen gegenüber der Expansıon
ach Westen 1ST zuL ogreitbar den Schritten des Atrahat (vgl eb  O T7E Bereıts der P Kon-
STantın hatte bei SC11HE1 Plänen, DPersien anzugreıtfen, M1 Recht aut dıe Zustimmung der dortigen
Christen gehofftt. Vgl Barnes, Constantıne and the Christijans of Persıa. In: The Journal of
Roman Studıes 1985 126- 136 7u den Hıntergründen der Verfolgungen Sapürs HI: vgl Wıe-
sehöter, Loyalıtäten SIO 380
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des ıdeologischen Druck gekommen Zudem versuchte sıch das
Römische Reich gerade Armenıien zunehmend als christliche Schutzmacht
profilieren””.

So beginnt ach vorangehenden schweren tfinanzıellen Bedrückungen der
Christen MI der Hınrıichtung des Bischofs der Hauptstadt Sem bar Saba C,

1E Aprıl 341 CI4 blutige Chrıistenverfolgung Den konkreten Hınter-
ogrund des Martyrıums bıldet der Konflikt des Bischofs MItL dem Großkönig be-
züglıch VO den Christen leistenden Sondersteuer be] deren Einzıie-
hung der Bischof ach dem Wunsch des Herrschers mıtzuwiıirken hatte och
stehen Hıntergrund auch zunehmende relig1öse Anımosı1itäten zwıschen
Christen un zoroastrıscher Staatsführung (Ablehnung der Verehrung VO

Feuer un Gestirnen des Königskultes der DPersien haufıg praktiızierten
Levıratsehe) Die MIi1t dem Paukenschlag der Hıinrichtung des Sem eingele1-
Lete Christenverfolgung sollte während der nächsten rund 4.() Jahre bıs Z
Ende der Regierungszeıt Sapür 8 Jahre 379 andauern un AI ersten E
matıschen Vertolgung persischer Christen werden Wıe die umfangreichen Mär-
tyrerakten eıt ZCI1gCNH SINSCH die persischen Behörden MItL ausgesuchter
Grausamkeiıt ıhre christlichen Untertanen VOI Ziel WAar CS, die christlichen
Gemeinden ZUrTr Auflösung ZWINSCH Insbesonders territor1al uUumstrıtte-
N  e GrenzgebietZRömischen Reich sollte C111 Parteinahme der Christen für
Rom C111 tür alle Male gewaltsam verhindert werden

Unter den Nachfolgern Sapurs, welche wiıeder verstärkt den politischen AÄAus-
gleich MI1t dem Römischen Reıich suchten kommt CS Entspannung der
Lage Der Handel zwıischen den Reichen Nnımm Gegenseıtige Kontakte VCI-

stärken sıch In der 1U tolgenden Friedenszeit erstarkt auch dıe christliche Kır-

64 Vgl Utas Byzantıum CC trom Sasanıan Iran In Ryden, Kosengqvıst (Firsg.),
AÄspects of Late Antıquıity and Early Byzantıum Stockholm 1993 (Swedıiısh Research Instıtute

Istanbul TIransactıons 24 Utas diese Zeıt auch das Entstehen »polıtical anı
relig10us borderline« ebd b A zwıischen beiden Kulturen

65 Zum Datum vgl Fıey, Jalons 88 Für 344 als Todesjahr CF Blum, Sıtuation 29 (Literatur ZUur

Vertolgung: eb  Q Anm. /3) Das Martyrıum des Sem und SCILICT Gefährten legt ı ‚WC1 Fas-
SUNSCH (BHO 1 D17 VO  n Herausarbeitung der lıterarıschen Abhängigkeiten be]l Wıess-
CT Untersuchungen 1962 5 Vgl Jungst Schwaigert AÄspects ot the PETSECULLON ot
Christians the Sasanıan Empiıre durıng the ot Shapur 11 In The Harp (Kottayam
Vgl Blum Sıtuation 29 uch EernNet milıitärische Mißerfolge Kampf Rom C111-

Vg Wıesehöter Das antıke Persıen, Zürich 1994 269
6/ Vgl Schippmann, Grundzüge 22 Di1e Verfolgungen tanden besonders Nordwesten des Re1

ches un! den Grenzgebieten ZuU Römischen Reich Vgl Christensen L’Iran SOUS les
Sassanıdes, Kopenhagen 1944 268 Es 1ST ohl VO CIMNISCIL Tausend (GGetöteten auszugehen
Neben den bereıits 1111 'eıl ZENANNLEN Martyrıen verdıenen das Martyrıum des Bischofs Narsai
(BH® 806) der Bundestochter Tarbö (BHO besondere Beachtung. Eıne kurze 3
STE der bedeutendsten Martyrıen Sapür bei Devos, Martyrs 2IM Vgl uch Biey, Jalons
88
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che Besonders yünst1g gestalteten sıch die Beziehungen Grofßkönig "nzd-
gırd 399-421). Dıies WAar nıcht zuletzt dem dıplomatıschen un: auch medi-
zinıschen Geschick des Bischots aruüta VO Maipergat verdanken, welcher
anläfslich eıner 1ssıon ın Persien dem Sohn des Großkönigs das Leben TeIitetie

Machtpolitische Überlegungen 1n übrıges. Autokratisch ausgerichtet,
strebte Yazdgırd die Oberhoheit ber die christliche Kırche 1n seinem Reich
Zudem konnte MIt der Begünstigung der Christen die tür seine Regierung

gefährlıchen Führer der ıranıschen Nobilıität un: der zoroastrıschen Y1e-
sterkaste niederhalten®®. Unter diesem Blickwinkel dürtten auch die Ereignisse
des Jahres 410 sehen se1n. In diesem Jahr tand 1n Anwesenheıt des Bischofs
Mar  uta 1n den Königsstädten Seleukeia-Ktesiphon eıne Synode der Bischöfe
des persischen Reiches Dıiıese ahm dıe Beschlüsse des Konzıils VO Nıka1ia

tür ıhre Ortsgemeıinden ottfiziell und erkannte Bischof Isaak VO Seleu-
kei1a-Ktesiphon mıiı1t ausdrücklicher Billızung des Grofßkönigs als Oberhaupt der
persischen Natıionalkıirche

Und doch kommt CGS 420, 1n den etzten Regierungsjahren Yazdemrds L
zut 1n syrıschen Quellen un: be1 Theodoret VO Kyrrhos belegten Ma{fßnahmen

einzelne Christen/®. IIDen Hıntergrund bılden die sıch wıeder steigernden
Spannungen zwıischen Rom un! Persien  4A Zankapftel 1STt 127 ETNeUt Armenıien
un die syrıschen Grenzgebiete SOWI1e der Versuch des zoroastrıschen Klerus,

dıe verstärkt beobachtenden Konversionen VO Gläubigen Z hr1-
tTtentfum mıiıt vgewaltsamen Miıtteln vorzugehen”“. Die ıhre Stellung besorgten
Magıer erhalten 1mM als Christengegner ausgewiesenen Oberpriester Mıhr-Nars®,
der 1U als vuzurg-Iramatär (Chefminister) 1n das Zentrum der Macht aufsteigt,
tatkräftige Unterstützung””. Das agoress1iVve Verhalten einzelner Christen LUutL eın
UÜbriges, den ursprünglıch wohlgesonnenen Großkönig auf dıe Selite der Gegner

68 Vgl R.C.Blockley, East Roman Foreign Policy. Formatıon an Conduct trom Diocletian
Anastasıus, Leeds 1997 (Arca 3)) 48-_50 SOWIeE Chrıstensen, Iran Z

69 Zur terrıtori1alen Gliederung der persischen Kırche un der Bedeutung der Synode VO 410 vgl
Müller, Geschichte der oriıentalıschen Nationalkıirchen, Göttingen 1981 (Die Kırche ın

iıhrer Geschichte DZ); 1)294-7296 Dıie Akten der Synode VO 410 tinden sıch be1 Braun, [ )as
Buch der Synhados, Stuttgart—- Wıen 1900, 8-35; Chabot, Synodıicon Orıentale, Parıs 1902;
175Eıne zweıte Synode tindet 419/420 1N Veh-Ardasir Vgl Braun 37-44, C ha-
botSE
Vgl Fıey, Jalons

/ Zu den Spannungen mıiıt Rom vgl Blockley, Policy 56 uch eıne zunehmende Intoleranz der
römıschen Autoritäten vegenüber den Gemeinschaften der Feueranbeter 1n der Asıa mınor äflst
sıch nachweisen.
Vgl V  — RKompay, Impetuous Martyrs? The Sıtuation of the Persian Christians 1ın the last

of Yazdgard zIn Lamberigts, Vd  — Deun Edd.), Martyrıum 1n multidiscı-
plınary perspective. Memorial LOou1s Reekmans, Leuven 993 AL eın Fazıt (ebd 375)
» I he conversiıon of large numbers of Zoroastrıans Christianıty I1LAY aVve een decısıve fac-
LOTr In these developments.«

78 Vgl Schippmann, Grundzüge
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zıehen. FEın Beispiel dafür jetern die 1m Martyrıum des Bischotfs Abd un:
seiner Geftfährten (BHO dokumentierten Ere1gnisse, 1ın welchen Theodoret
VO  — Kyrrhos, der ebenfalls ber S1E berichtet, den Grund der Verfolgungen
Yazdgird sieht/+* So habe Abd  A, Bischof der Stadt Hormizd-ArdaßSıir, mutwil-
lıg eınen 7oroastrischen Feuertempel Zzerstort un sıch, VOILI dem Grofßkönig ZUuUr

ede gestellt, be1 Androhung der Zerstörung aller Kirchen geweılgert, diesen
wıederaufzubauen. Darauthin wiırd getotet un beginnt eıne allgemeıne
Christenverfolgung. Ausdrücklich mifßbilligt Theodoret, der VO den Vorgan-
SCH als blofßen Vorwänden für die bereıits testliegende Absıcht Yazdgırds Da

Christenverfolgung spricht, die Tat des Bischofs als unzeitgemäß’”. Unter den
Opftern der E beginnenden, lokal begrenzten Christenverfolgungen befinden
sıch der Asket Narsat (BHO 786), der eınen ın eıner früheren Kırche einge-
richteten Feuertempel zerstört‘®, der rühere Hotfbeamte Tataq (BHO
SOWI1eEe Hormizd un seıne Getährten A4AaUuS Bet (3armaı /BHO 3874 Irotz des
471 überraschend eintretenden Todes des Grofßkönigs bereıts Nöldeke hat
eınen Mordanschlag Vermutet7g gehen d1€ Christenverfolgungen 1MmM Reich
weıter.

Dıie Verfolgungen werden VO Yazdgırds Sohn un: Nachfolger Bahram
(J07 421-439), der ebenfalls dem FEintflu{fß des Miıhr-Narse steht, zunächst
fortgesetzt, Ja och intens1ıvlert. uch Bahräm, zunächst als schwacher Herr-
scher angesehen, sucht dle militärıische Konfrontation mı1t dem als ständıge
Bedrohung des Reiches angesehenen Rom Während seiner Regıie-
rungszeıt wechseln 1mM Verhältnis ZUu Römischen Reich Perioden relatıven
Friedens mi1t solchen kriegerischer %  Auseinandersetzungen‘  . So tührt der rofßs-
könıg bereıits Beginn seıiner Regierung eınen kurzen Krıeg das Römıu-
sche Reich Dieser wırd mıiıt eiınem 477 zwıschen beiden Großmächten geschlos-

Friedensvertrag jedoch schnell beendet®°. Fur WULSGCEE Fragestellung
verdient dieser Vertrag besonderes Augenmerk, werden doch be1 den Verhand-
lungen auch die Chrıisten Persiens un ıhre besondere Sıtuation thematisıert.
Wohl ın eiınem Anhang dCS Vertrags wurde den Christen 1mM Perserreich Ver-
sammlungsfreıiheit, der Bau VO Kirchen SOWI1e dıe Erlaubnis ZAbhaltung VO

/4 Vgl Theodoret VO Kyrrhos, Kirchengeschichte V, 39 I
F5 Vgl eb (ed Parmentier Scheidweıiler: 6S 4 „ 343); OU% ELG XOLOOV VYEYEVNOOOL OTLL

Die Passıo des Abda welst dagegen dıe Schuld tür dıe Zerstörung des Feuertempels einem Prie-
sSter. Namnens Hassu Vgl N  x Rompay, Impetuous Martyrs 366

/6 Vgl Labourt, Le christianısme ans l’empire SOUS Ia dynastıe sassanıde -  9 Paris
1904, 107-109 SOWI1E Va  j Romay, Impetuous Martyrs 3671
Weıtere Angaben (Passıones und Umteld) bel Devos, Martyrs FD

78 Vgl Schippmann, Grundzüge 41
79 Vgl Blockley, Policy 56-61
0 Umttassend intormiert ber die Vorgange CI Schrier, The Roman-Persıan War of E D 1n

the Light ot 5Syriac Evıdence. In Greek, Roman and Byzantıne Studies 33 A 2
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Gottesdiensten ausdrücklich zugestanden®”. Nach eıner Notız be] Priscus yab
auch die römische Seıite eıne entsprechende Zusage tür die 1in ıhrem Machtbe-
reich ebenden zoroastrischen Gläubigen®“. Mıt dem Vertrag un der Wieder-
herstellung triedlicher Beziehungen Z Römischen Reich enden auch die
Christenverfolgungen®”. Bahräm, der eiınem der populärsten Herrscher Irans
weden sollte, hat S1e 1n selıner Regierungszeıt des Wıiederaufflammens der
Kämpfe mı1t Rom nıcht wıeder aufgenommen. Aus der VO 4720 bıs 4727
dauernden Verfolgung Yazdgırd un: Bahräm sınd NUur wen1ge Marty-
rıen, darunter keines VO Frauen, überliefert®*.

In der Reihe der dem Christentum 1abweisend gegenüberstehenden Herrscher
auf dem persischen Thron kommt Yazdgırd (439-457) eıne besondere Rolle

Der armeniısche Historiograph E  se  Da berichtet, da dieser VO seınem Cha-
rakter her eher verschlossene Herrscher sıch Begınn se1iıner Regierung inten-
S1IV mi1t vergleichender Religionsgeschichte beschäftigt habe®>° Diese Überlegun-
SCIL, falls ernsthaft betrieben, ührten zunächst jedoch keinem ogreiıtbaren
Ergebnıis. Vielmehr sıch Yazdgırd zunächst die seinem Vater
eingetretene Friedenszeit fort YSt das Jahr 445 ELAT offenkundig eıne Verän-
derung der Haltung des Grofßkönigs e1In. ber die Hıntergründe annn LLUT 5SPC-
kulhiert werden. So berichten die umfangreichen Akten der Martyrer VO Karka
d-Bet S1 (BHO /05) davon, da{fß Yazdgırd 1m achten jJahr se1iner Regierung

81 Zum Vertrag und den Quellen vgl Blockley, Policy 58 SOWIe 201 Anm Auftfallende Paralle-
len bestehen ZU 561 zwıischen Byzanz un! Iran geschlossenen Vertrag, der in einem Anhang
(vgl Menander Protektor, Fragment 6.1 ed Blockley, The Hıstory ot Menander the
Guardsman, Liverpool 1985 (Arca 17); EXTÖC £VOUWLOON T NEQOL T(DV EV I1800(öL AXQL-
OTLOVOV) entsprechende Bestimmungen aufführt. Vgl den Wortlaut des Vertrages VO 561 e1m
trühbyzantinischen Hıstoriker Menander Protektor (Blockley, Hıstory 71074 113 8635 A-
869 A)
Vgl Priscus, Fragment 41 (ed Blockley, The Fragmentary Classıcısıng Hıstorians o the
Later Roman Empıre. 1L, Liverpool 1983 (Arca 10), 346, 19) O LOL UNTE NOQEVOYAELOOGL TOUC
Q YOUG ING OONOXELAC NEQL.

S3 Vgl Sokrates, Kırchengeschichte VIUIL, 2 9 13 (ed Hansen: CS Neue Folge 1’ Berlın 1995,
367) SN ÜOATO 0Ö$ XCOLL EV I1800COL HAT YOLOTLOVOV ÖLWYMWÖG. Gleichlautende ntormatiıonen
tinden sıch auch 1n den syrıschen Quellen (etwa Miıchael Syrus, Chronik „} )
Vgl Brock, Ashbook Harvey, Holy Women of the Syrıan Orıent, Berkeley—-Los Ange-
es—-London 195 66 Unter den bekannten Martyrıen tindet sıch dıe aut eiınem syrıschen Orı1-
oinal basıerende armeniısche Passıo (BHO der persischen Edelleute Hormizd und Sahin
W1€ des Dıakons Benjamın. Vgl Peeters, Une Passıon armenıienne des 65 Abdas, Hormisdas,
Sahın Benjamın. In AnBaoll 28 1909 399-415 FEın Parallelbericht tindet sıch be1 Theodoret
VO Kyrrhos (Kırchengeschichte N 3 9 Des weıteren tallen in die Zeıt Bahrams das
Martyrıum des DPerö7z VO Bet Lapat (BHO 9249); des MıhrSapür (BHO {7%) SOWIE dıe 1n V
schiedene Sprachen übertragene, mMiıt vielen Topoı1 ausgeschmückte Passıo akobus’ des Zer-
schnıttenen (BHO 394-397).

5 Vgl EhSe, Geschichte des Vardan 11 (Langloıs, Collection IE DParıs 1869, »11 &tudıiaıt et

comparaıt LOUTES les relig10ns de S() empıre AVCC le magısme, V’art de Ia divinısatıon COTM-

pPrenant le christianısme, disait ans colere: Interrogez, examınez, observez! NOUS
choisirons qu1 OUS paraıtra le meılleur.«
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seıne Tochter, dıe zugleıich se1ne Tal WAal, un! verschıedene Noble des Reiches
hinrıchten ließRS Wohl dürfte sıch be1 den (setoteten Christen b7zw.
Personen gehandelt haben, die dem Christentum zumındest pOSIt1LV gegenüber-
standen. Dıies wırd auch dadurch unterstrichen, da{fß spatere arabische Quellen,
welche die Sıcht des Zzoroastriıschen Klerus wıedergeben, VO Yazdgırd E als
einem gyütıgen und weıtsichtigen Herrscher sprechen, der den Besitzstand des
Reiches ach Krätten gemehrt habe®/. Milıtärische Erfolge die Kuüsan 1m
(Isten ermutıgen den Grofßkönig ın seinem Vorhaben, das Chrıistentum 1m
Reich zurückzudrängen un den Zoroastriısmus Z einıgenden relig1ösen
Band der verschıedenen Völker machen. Armenıen mıt seinem auf christ-
lichen Grundlagen autbauenden Nationalgefühl un die stark christlich mC
pragten westlichen Provinzen des Reiches werden zZu— Schauplatz der 1U

einsetzenden Unterdrückung der christlichen Bevölkerung 1mM Namen des AÄO-
roastrısmus  55  R Be1l seiıner Vorgehensweise ann sıch der Grofßkönig auf dle Lat-

kräftige Hıiılfe des zoroastrischen Klerus stutzen. Wıe bereıts be] seiınen beiden
Vorgangern spielt auch jer der Cheftminıister un:! Chrıstengegner Mihr-Narse
eıne zentrale Rolle Die 1L1U einsetzenden Vertolgungsmafßsnahmen sınd nıcht
1Ur aut dıe christliche Reichsbevölkerung beschränkt. uch die Juden
und andere niıcht-zoroastrische Religionen richtet sıch der Bannstrahl der
Reichsbehörden.®? Eın besonderes Augenmerk 1St dabe] auf Jjene gerichtet, die
VO Zoroastrısmus anderen Glaubensgemeinschaften übergetreten

Folgt HA  =) den überlieferten Berichten, scheinen ımmer wıeder Unterbre-
chungen iın der Durchführung der Mafißnahmen eingetreten se1n. Se1 durch
Unsicherheiten e1ım Großkönig, SC1 6S durch mıiılitärische Unternehmungen,
die se1ıne Aufmerksamkeit einforderten, jedenfalls ann VO eıner allge-
meınen Vertfolgung der Christen 1m Reich ohl erst ab dem Jahr 455

gesprochen werden. In diesem Jahr bricht eın Krıeg mMI1t den eintallen-
den Küsan auUs, un: Yazdgırd AlßSt darautfthın 1ın allen Urten, durch dıe aut dem
Weg ZUAT Front zıeht, das Chrıistentum verbieten

S6 Eıne deutsche Übertragung der Passıones tindet sıch Hoffmann, Auszüge A4US syrıschen Alcı
ten persischer Maärtyrer, Leipz1g 1880 (Abhandlungen tür dıe Kunde des Morgenlandes V11/3),
43-_-60 Der Bericht über dıe Hınrıchtungen steht eb Vg Labourt, Christianısme 126
Vgl Chrıistensen, Iran 2 A

8 Zu den Vorgangen 1n Armenıen, dıe schliefßlich Y Volksautfstand tühren, vgl Chrıstensen,
Iran RL SOWI1e Russell, 7 oroastrianısm 136-140 Russell betont Recht den auf das I1
Reichsgebiet zıielenden Charakter der Mafßßnahmen ebd 136 » aSs part of general proselyting
campalgn«). Bereıts Ax  y ach Tabarı se1t dem zweıten Jahr seıner Regierung, hatte a7d-
gırd I1 die Christen 1n Armenıien unterdrücken lassen. Vgl Christensen, Iran 85

9 Vgl Asmussen, Christians 9472
Vgl Fıey, Jalons Im Zusammenhang damıt 1st auch das 454/55 VO Großkönig erlassene
Verbot der Sabbatteier für die Juden sehen. Vgl Brody, Judaısm 1n the Sasanıan Empıre:
Case Study 1n Religious Coex1stence. In Shaked, Netzer Irano-Judaica IL, Jerusa-
lem 1990 61
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Unter den Martyrıen, die sıch A4US den Verfolgungen Yazdgırds I1 erhalten ha-
ben, nehmen die bereıts erwähnten, 1ın 1ne Geschichte der Stadt Karka d-Bet
S1ök eingebetteten Martyrıen (BHO /05) eıne besondere Stellung e1In. Episch
ausgeschmückt un ohl ErsE rund eın Jahrhundert ach den Ereignissen des
Jahres 445 aufgezeichnet, dart ach den Arbeıten Fıeys davon auUS  Cn WEelI-

den, da{ß gerade 1mM Blick auf die geschilderten Vertolgungen VO eiınem hıstori-
schen Kern auszugehen ist. Die überlieferten phantastıschen Zahlenangaben

habe CS 01010 Opfer ın Karka gegeben, 133 000 Chrıiısten miıt ıhrem
Klerus 1n die Stadt, 20 000O andere bereıts iınhaftiert schmälern diese Eın-
schätzung nicht?!. Noch stärkere epische Züge tıragen die Passıones des 1m Jahr
446 hingerichteten Mar Petyon (BHO 97223 E der viele NobleZ Christentum
bekehrt hatte, des Einsiedlers Yazdın (BHO 434), des Präfekten Adurhormizd
(BHO 25) un: der Anäahıd BI®© 47 Mıt dem Ende der Regierungszeıt
Yazdgırds 11 endet auch diese blutige Verfolgung.

Yazdgırds Nachfolger DPeroz (  9-4  ® der sıch zunächst 1ın längeren Kamp-
fen innenpoliıtische Gegner behaupten mufß, stellt jeglich Aktionen
die Christen eın un vewäahrt Frieden. Die christliche Kırche annn weıter wach-
SC  S Im Gefolge der organge des Konzıils VO Ephesos (431 beginnen sıch
durch A4US dem Westen zugewanderte Theologen 1n Persien verstärkt nestorl1anı-
sche Anschauungen 1uszubreiten?  5  a Nıcht zuletzt die Freundschaft zwiıschen
dem nestorianıschen Metropoliten Barsauma VO Nısıbiıs un! dem Großkönig
OÖördert diese Entwicklung weıter.

och kommt R auch DPerö7z Christenverfolgungen. S1e beginnen 1m
etzten Jahr der Regierung des Grofßkönigs miıt eınem Dekret, 1ın welchem der
Herrscher den /Zoroastrısmus törmlich Z Staatsrelıgıon erklärt. Der 1m achten
Jahrhundert schreıibende Theodor bar Kön1 berichtet 1n seınen Scholien, da{ß ın
den Tagen des DPerö eın Edikt die Götzenbilder un! ıhre Priester erlassen

91 Zur Hıstorizıtät vgl Fıey, Vers Ia rehabilıtatiıon de I’Hıstoire de Karka d’bet Sloh. In An-
Boll 82 (1964) 180227 Vg ders., Jalons DD le tonds historıque EST solide« SOWI1e Devos,
Martyres V
Aus Armenıien 1St 4AUS dieser Verfolgung die Passıo der SOgENANNLEN leontinıschen Martyrer
(BHO 119) überlietert. Dıiese sechs Personen, Armenier und Perser, erleiden 454 das Marty-

1949 361-3/76
rum. Vgl Gray, Iwo Armenıuan Passıons of Saınts 1n the Sasanıan Perio0d. In AnBall

43 Dıie Synoden jener Zeıt, iınsbesondere jene VO 484 (Bet Lapat) un: 486 (Seleuke1a-Ktesiphon),
sınd bestimmt VO den persönlıchen und theologischen Auseinandersetzungen zwıschen dem
nestorianısch ausgerichteten Metropolıten Barsauma und Katholikos Dad1SO Die Sprache der
synodalen Entscheidungen 1St 1U gepragt VO der antıochenischen Tradıtion der Christologıie.
Vgl Brock, The Christology oft the Church of the East 1n the Synods of the Fifch Early E
venth Centuriıies: Prelıiminary Consıderations and Materıal. In Dragos (Ed.),; Aksum-
Thyateıra. Festschriftt tor Archbishop Methodios of TIhyateıra and Great Brıtain, London
1985, 126 133
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wurde, da{fß die Religion der Magıer alleın tortbestehen sollte??. Nach der
och weitergehenden Beschreibung beim Armenıier Sebeos wurde jegliche Art
christlicher Betätıigung verboten?  >  % Es ergeht zudem die christlichen nterta-
FÜ  e des Reiches der Befehl, Feuer un Gestirne anzubeten un! den KOcOA
Str1SmMUuUSs anzuerkennen  26  G ber dıe Hintergründe des Stimmungsumschwungs
des DPeröz An I1a  — wıederum 1LLUTI spekulieren. Aufgrund eıner Notız be] Bar-

hadbSabba ermutet Gero, da{ß dıe rregung des Grofskönıgs ber die ımmer
dreister werdenden Umtriebe der christlichen Sekte der Borborıiten die Ursache
tür die plötzlich einsetzenden Verfolgungsmaßnahmen SCWESCI se1n dürfte?”.

Namentliıch bekannt 1St AUS der Verfolgung des DPeröz lediglich eın Opfter. Es
handelt sıch dabe1 den persischen Katholikos Babowair (BHO 126), welcher
1m Jahre 484 auf Weısung des Grofßßkönigs als römiıscher Spıon hingerichtet wiıird
Vorausgegangen W al 1n diesem Fall eın brieflicher Hilferuf des Katholikos

ISKaıser /Zenon mMIıt der Bıtte Schutz VOT den Nachstellungen seiner Gegner
Insgesamt dürtte dıe Christenverfolgung nıcht besonders blutig un regional auf
das Gebiet VO Bet Aramaye begrenzt SCWESCIL se1n. Eınen blutigen Schlufß-
punkt Peroz, als autf dem Weg eiınem Feldzug die
Hephtalıten, 1ın welchem Reich un! Leben verlieren sollte, dreihundert hr1-
sten einem unbekannten Ort hinrichten ließ??

Mıt DPerö7z endet die Phase der auf eınen orößeren Personenkreıs ausgedehn-
ten Christenverfolgungen. Seine Nachfolger bemühen sıch wiıeder eın eNt-

Verhältnis zuxr christlichen Glaubensgemeinschaft. So sınd spatere Be-
richte ber Martyrıen persischer Chrısten 7zumeılst individueller Natur. ast

durchgängıg handelt CS siıch Konvertiten AUS den Reihen des Oroastrısmus.
Gegen diese wurde auch 1n der Folgezeıt MAaSsSS1IVv VOrSCHANSCIL, gefährdeten s1e

Vgl Theodor bar KOn1, Lıber Scholiorum 11 (ed Scher: SC C 6 9 43,18-20 O_ 2 MS
ya X DA .1 1 M_ 1mASa ia

45 Vgl Sebeos, Geschichte des Hera |1us VI (Seb&os, Stor1a. Iraduzıone dell armıe1NO, introdu-
7z10ne NOTLEe dı Claudio Gugerotti, Verona O 54 Skeptisch gegenüber diesen Angaben 1Sst
Gero, Barsauma ot Nısıbıs and Pers1ian Chrıstianıty 1ın the Fitch Century, Louvaın 1981

426), Im Jahre 473/474 äfßt Peröz auch die Synagogen schließen un! iıhre Schüler den Ma-

x1ern übergeben. Vgl Brody, Judaısm 61
Vgl Chronık VO Se ert (ed Scher 7) 101)
Vgl Gero, Barsauma 174 Barhebraeus sıeht dagegen Barsauma selbst als Anstitter der Vertol-
SULLS, Vg Barhebraeus, Chronographia IL 66

908 Vgl Fıey, Jalons 03 Be1 den Vorgangen spielt Barsauma eıne höchst zwielichtige Rolle P
schen Bäabowar und ıhm Wal schweren Konflikten gekommen, welche autf der Synode VO

Bet Lapat 1M Aprıl 454 ıhren Höhepunkt erreichten. Barsauma halt dem Katholikos dabe1i pPCI-
sönlıche Unfähigkeıt VOTI und wendet sıch schart dessen Führungsanspruch. Vgl Gero,
Barsauma 35 Zum Umtfteld vgl Sako, Le ro  Je de Ia hierarchie syrıaque orjentale ans les LaAaD-

diplomatıques la DPerse Byzance AU.  4 MVSSA\LEIS sıecles, Parıs 1986

Vgl Chronik VO Se ert (ed Scher 7, 107) Zuvor hatte der Groiskönıig die Zerstörung
VO Klöstern un! Kirchen anordnen lassen. Gero sıeht den Hintergrund der Aktıon 1ın eiınem
VO DPeröz vermutetien Bündnıs 7zwischen Hephtaliten und (Istromern.
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mi1t ıhrer Yat doch die Exıstenz des sasanıdıschen Staatswesens als eınem autf dem
/Zoroastrısmus als relıg1öser Identität basıerenden (3emelınwesen. Die dabei -
vewandte Vorgehensweise Alt sıch Beıspıel des Grofskönigs Kavät (488-
4gzut beobachten. Als Freund des Katholikos O7la erlaubt orofszu-
Z1g den Bau VO Kırchen un: Klöstern. Als jedoch VO der Konversion dreier
zoroastrıischer Magıer ZU Christentum hört, handelt der Großkönig sotort
un Aflt diese bereıts zehn Tage ach ıhrer Taufe hinrichten  100  g Dıie Bedeutung
der Religion verstärkt sıch für Kavat 1m Laute seiner Regierungszeıt. Neben
Adelsrevolten hat besonders mıt dem relıg1Öös motivierten Auftfstand der Maz-

101dakıten kämpften Diese Erftahrungen un: der wachsende Einflufß se1nes
dem Oroastrısmus verstärkt zuneigenden Adoptivsohnes Chosroes 1St
verdanken, da{fß der iın den christlichen Quellen überaus pOsıt1v gesehene Kavat
sıch 1U verstärkt die relig1öse Einheit des Reiches 1m Zeichen des Z oroa-
str1smus muht Der Versuch, das christliche Georgıien gewaltsam ZU Z oroa-

102Sstr1sSmus bekehren, führt 527/28 erneut Z Krıeg mıiıt Ostrom.
FEın etztes Aufflackern der Verfolgung VO Apostaten bringt die Regierung

der beiden tatkräftigen Grofßkönige miıt Namen Chosroes Miıtte des un Ans
fang des nachchristlichen Jahrhunderts. Das sasanıdısche Reich gerat zuneh-
mend iın ınnenpolıtische Turbulenzen. Sein UÜberleben erscheıint gefährdet, doch
gelingt S Chosroes Anüusırv  an (53 -579) als hervorragendem Organısator un
Administrator, uhe un: Sıcherheit wiederherzustellen!> Mıt der endgültigen
Vernichtung der Mazdakiten vewınnt der Zoroastrısmus erNeVLt staatstragende
Bedeutung. So der Grofßkönig in eiınem MI1t Ostrom 561 geschlossenen
Friedensvertrag den STAatus QUO un! das bereıits Bahram 1mM $rü-
hen Jahrhundert den Christen zugesicherte Rechrt aut treıe Religionsaus-
übung. Gleichzeitig ordert ernNeuLt diese auch für die auf römıschem Gebiet
ebenden /Zoroastrıer eın un: verlangt, da{ß keinerle; Versuche eıner Konversion
ZU Chrıistentum, eLWwWAa durch Zwang TART: Gottesdienstteilnahme, M-
IHNECeN werden. 104

A11s der eıt des erfsien Chosroes lıegen uns mehrere Martyrıen VOI, darunter
die griechisch erhaltene Passıo der 1m Jahre 559 getoteten Jungen persischen
Konvertitın iın BHG> 1637)* . Welche Folgen eıne Konversion haben

100 Über dıe Vorgange berichtet Johannes VO Ephesus 1n seıner Bıographie des Sem!'  on VO Bet
Arsam. Vgl Fıey, Jalons

104 Vgl Schippmann, Grundzüge 46-49
10972 Vgl Braund, Georgıa 1n Antıquity. Hıstory of Colchıs and Iranscaucasıan lberia 550

962 Oxtord 1994, RT ZDEL
103 Vgl Schippmann, Grundzüge 52-60
104 Vgl Anm. 81 Dıie Bestimmungen den Christen bei Menander Protektor, Fragment 6.1 (ed

Blockley, The Hıstory of Menander the Guardsman, Liverpool 1985,E
105 Vgl Devos, Saıiınte Sırın, MArTyreE SOUS Khosrau { AnosSarvan. In: - bzw.

ders., La Jeune Martyre saınte Sırın In: AnBaoll 112 BA (Französıische
Übersetzung der oriechischen Passıo: eb E7u weıteren Martyrıen vgl Fıey, Jalons
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konnte, zeıgt auch dıe Lebensbeschreibung des Mar Abaz (BHOÖ 595) Der heil-
kundıge Katholikos der persischen Kırche wurde ohl nıcht getotet, doch VeI-

brachte der Konvertit VO den zwolf Jahren se1ınes Bischofsamtes zehn in der
106Verbannung bzw. 1m Gefängnis

iMNe besondere Stellung nehmen die Christen Großkönig Chosroes
Parvez(e1ın. So umgıbt sıch der Herrscher seinem Hof mıiıt zahlrei-
chen Christen (Ärzte, Konkubinen oder andere Hotbedienstete) 1n der berech-
tıgten Hoffnung, ıhre Talente NnNutfzen un!' den FEinflu( der Magıer auf seıne
Regierung schwächen können. Gleichzeitig verbietet T: 1aber jegliche Kon-
version  107  a Polıitisch berechnend un relig16s tanatısch beginnt Chosroes I1
ach dem 'Tod des oströmıschen Kaısers Maurikios (T 602) umfangreiche Vertol-
ZunNgscCh VOZ Christentum übergetretenen zoroastrıschen Priestern, VO de-
Ne  e eıne Reihe VO Fällen zwiıischen den Jahren 615 un: 628 bekannt sind 198
Der Grofßkönig darf tür sıch das zweiıtelhafte Recht beanspruchen, der letzte
Herrscher der sasanıdischen Dynastıe SCWESCHL se1n, der christliche nterta-
81  e ıhres Glaubens willen verfolgt hat Se1in gewaltsames Ende CT wiırd 628
VO seinem Sohn ermordet sollte das VO ıhm ETNCUL stabilisierte Reich LL1UTr

r und vierz1g Jahre überleben.

Dıie Ursachen der Verfolgungen
Im Gegensatz den 1mM Römischen Reich Dec1us un! Diokletian reichs-
weıt mıt orößter bürokratischer Sorgfalt durchgeführten Verfolgungen Alßt sıch
das Vorgehen der persischen Grofßskönige gegenüber ıhren christlichen nterta-
LIC  e als lokal ausgerichtete Aktionen mıt begrenzter zeıtlicher Dauer und
höchst unterschiedlicher Motivatıon begreıfen. Unter den 1n den Quellen D
Nannten Begründungen für das Vorgehen der persischen Herrscher lassen sıch
ach der VOTANSCHANSCHCNHN historischen Darstellung folgende zentrale Motive

109angeben
Zur Glaubenszeugin Golındüht 700£) welche als persische Noble 1m Haushalt des
Grofßkönigs durch christliche Gefangene bekehrt wırd un! schließlich ach iıhrer Flucht aut
römiısches Gebiet 591 stirbt, vgl Peeters, Saınte Golindouch, Martyre (% 13 juillet 591
In AnBaoll 7Weıtere ZU Chrıistentum übergetretene und darau  1n  Mı gyetotete
KonvertitenNeıt sınd PıranguSnasp (BHO© 255 f)’ Yazdpanah (BHO 431) SOWI1e Yazdb  -
zıd (BHO 432)

106 Vgl Devos, Martyrs 215%€.
107 Vgl Fıey, Jalons 97
108 Vgl eb 4S Unter den längeren Passıones allesamt ebentalls zoöroastrısche Konvertiten, dıe

Mönche vgeworden betinden sıch Jjene des Mogundat und seıner GetährtenH84),
. ALdes MıhramguSnasp (BHO 323} SOWI1e des Mahano$3-I sabran (BHO 451) Vgl QZ11 Devos,

Martyres
109 Vgl die Zusammenstellung bei Young, Patrıarch, Shah and Calıph. Study of the ela-
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2 Kriegerische und ıdeologische Auseinandersetzungen MLE dem Römischen
Reıich Es annn für die vierhundertjährıige Geschichte der Christen 1mM Perser-
reich als geradezu klassısche Regel gelten, da{fß sıch Konflikte zwıischen den
Grofßmächten Rom un: Iran zumeIlst kriegerischer Natur auch negatıv
aut die Sıtuation der christlichen Bevölkerungsminderheıt 1n Persien auswirk-
F  5 Die Verfolgungen Säpür 8 SOWI1e Bahram haben 16r iıhren Ur-
SPruns.

Negatıve Einflußnahme des 7Zz0roastrıschen Klerus: Seılit den Tagen Arda  W  SIrS
stellte der 7zoroastrıische Klerus eıne für das sasanıdische Persien bedeu-
tende gesellschaftliche Größe dar. Mıt Kırdir 1mM un: Miıhr-Narse 1m begin-
nenden Jahrhundert verfügte die staatstragende Glaubensgemeinschaft ber
christenfeindlıche, 1ın höchsten Staatsıimtern betindliche Propagandısten. Deren
Finflu{(ß aut die Grofßkönige trug nıcht gering den Verfolgungen Bah-
ram 11 Yazdgırd un:! Yazdgırd 5 be1

C) Persönliche Religzosität der Herrscher: Mag polıtisches alkdyıl den Löwen-
antenl Ausbruch okaler Verfolgungen gebildet haben, darf be1 einzelnen
sasanıdıschen Herrschern VO eıner tieten persönlichen Hınneijgung Z Z
roastrısmus nıcht abgesehen werden. Besonders CIHEN 1STt Jer Yazdgırd I
dem die Förderung un Ausbreıtung des 7zoroastrıischen Kultes ein tietes pPCI-
sönliches Anlıegen SCWESCH 1St Aufgrund der ıhm zukommenden 1absoluten
Macht stand der Könıig 1aber außerhalb der Unterordnung eın be-
stımmtes, W1€ auch immer DyCaArTLELES relıg1öses Konzept110

Konversion ZU Christentum: Mıt dem raschen Wachsen der christlichen
Gemeıinden nahmen auch dıe Konversionen zoroastrischer Gläubiger ımmer
mehr Für den persischen Staat, seıne Herrscher un: die das Reich einıgende
Religion erwuchs eiıne tödliche Bedrohung. Wıederhaolt wurde deshalb der Ab-
tall VO /oroastrısmus VO den Grofißskönigen vgewaltsam bekämpft un
Strate gestellt, Kavat 1E Chosroes un: I1 Gerade 1ın der Spätzeıt der
Dynastıe bıldete die Konvers1ion ZU Christentum den Hauptgrund tür die Ver-
folgung einzelner Christen.

C) Christliche Intoleranz: Eng zusammenhängend mıiıt dem Verbot der Be-
kehrung VO Zoroastrıern FA christlichen Glauben steht die mıt dem Erstar-
ken des Christentums 1mM2Jahrhundert beobachtende teindliche Haltung
einzelner Christen gegenüber dem 7zoroastrıischen Staatskult. Aktıivitäten christ-
lıcher Sekten, der Borboriten Peroz, un: vereinzelte Angrıiffe christli-
cher Eitferer auf Feuertempel un Kultstätten Yazdgırd tühren als (36-
genreaktion Z Verfolgung un Tötung NC} Christen. Be1 Denunzıi1ationen VO

t1ıonshı1ps of the Church of the East wıth the Sassanıd Empıre and the Early Calıphates
S20 D 9 Rawalpindi (Pakıstan) 1974 (Chrıstian Study Centre Series 8 e

A Vgl G1gnoux; Church=State Relations
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Chrısten staatliche Stellen tolgt 11n christlichen Quellen neben
111Z oroastrıern auch Manichäer un: Juden beteiligt

Die Auswiırkungen auf das Verhältnis VO Staat un: Kirche

Irotz der beschriebenen, Zeıten umfangreichen Verfolgungsmafßnahmen e1N-
zelner Grofßkönige annn die Grundhaltung der sasanıdischen Herrscher AIn
ber der christlichen Reichsbevölkerung als eıne VO Toleranz un: gegenseıtıger
Achtung estimmte gekennzeichnet werden. Eın vollständıges, tür das ZEsSAMLE
Reichsgebiet geltendes Verbot des christlichen Glaubens un se1ines Kultus
wurde des Drängens 7zoroastrıscher Kreıise keıiner Zeıt 1n vollem Lm-
fang realisiert. [ )as Verhältnis der Herrscher iıhren christlichen Untertanen
blieb jedoch ambiıvalent: Tolerante Duldung, Ja zuweılen Förderung aus

polıtıschen Überlegungen b7zw. 1n spaterer eıt auch persönlıcher Sympathıe,
konnte beım geringsten Anlaß eiıner Gefährdung der aut ıranıschen Elementen
autbauenden antıröomischen Reichsideologie sofort umschlagen ın eıne AgSiCS-

112S1ve Unterdrückung der christlichen Minderheit
Dem stand VO  e seıten der Christen eıne ogrundsätzlıche Loyalıtät dem pers1-

schen Staatswesen gegenüber. Diese Loyalıtät gegenüber dem Herrscherhaus
1eß sıch auch ohne orößere Probleme mıiıt Jjener gegenüber den Geboten (Gottes
vereinbaren, solange beıide Ansprüche nıcht gegeneinander ausgespielt WULI-

den  159 Im letzteren Fall wurde, W1€ zahlreiche Martyrıen belegen, dıe relig1öse
Bındung 1ın jedem Fall der staatliıchen Anordnung vVOrgeZOBCN. Für die Christen
begünstigend Lrat hınzu, da sıch der / oroastrısmus seinem Wesen ach 1mM all-
gemeınen recht wen12g dle Konvers1ion Andersgläubiger küummertel1+ 1e1-
mehr EIraA: selıne gveistliche Führungsschicht GrFSst ann Chrıiısten, Juden un:
Manıchäer ın Aktıion, WCTIN S1€E eıne Gefährdung des Staates un: ıhrer Machtstel-
lung darın befürchteten. So konnten christliche Soldaten 1mM persischen Heer
dienen un: christliche ÄI‘Z‚I'‚C ın spaterer eıt ber dle Gesundheıit des rofs-
königs wachen.

Be1 aller Eınbindung 1n den Staat aU: Ch dıe Kırche band sıch ach 410 als Na-
115 blieb 1ın der christlichen Gemeinschaft letztlichtionalkirche diesen

doch eın Gefühl der Fremdheit gegenüber dem Zzoroastrısch bestimmten Staats-

144 Vgl Wıesehöter, Loyalıtäten E
1172 Vgl eb 3F
113 Vgl Brock, Christians W
114 Vgl Brody, Judaism 52a62
115 Hage sıeht uch die Annahme nestorianıscher Posıitionen durch dıe persische Kırche 1MmM spaten

Jahrhundert als Austlufß der tür diese Kırche überlebensnotwendiıgen Loyalıtät um SAaSAaNı-
dischen Staat. Vgl Hage, Staatskirche 184
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bestehen. Ihre Identität definjerte diese vornehmlic AaUuUs ıhrem An-
dersseın, ıhrer theologischen Eıgenbestimmung als 'olk Gottes 1m Gegensatz

den S1e ebenden Heıden verschıedenster relig1öser Ausrichtung*“®. Die
Zugehörigkeit eıner bestimmten Stadt, Regıion, Ethnie b7zw. Sprachgruppe
wurde demgegenüber als zweıtrangıg erarchtet. Dıie Verfolgungen als christliche
Glaubensgemeinschaft verstärkten dieses Getühl. Zudem spielten Christen 1m
öffentlichen Leben des sasanıdıschen Staates keıiner eıt eiıne bedeutsame
Rolle

Grundsätzliche Loyalıtät gegenüber einem nıchtchristlichen Staat be] gleich-
zeıtıger Bewahrung eiıner eigenständıgen, AaUuUs dem Evangelıum ‚WONNCHECHN
Identität bildete das Rückgrat der christlichen Gemeinden 1mM Perserreich.
Diese Grundhaltung blieb auch ach dem Ende des Sasanıdenreiches das pra-
gende FElement iıhres Christentums. Da{i S$1e ıhre Identität auch ach dem Sturm-
auf des Islam un: seıner Dominanz 1n den Staaten des Vorderen rıents erhal-
ten konnten, zeıgt auf eindrückliche Weıse die Lebenskraft eıner der altesten
Kirchen des (Jstens.

116 Vgl Brock, Christians Dıies wırd deutlich 1ın der Selbstbezeichnung der Christen als ‚Volk
(ottes« gegenüber den S1e umgebenden heidnischen Völkern.
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Urmıia und Hermannsburg. Luther DPera 1M Dienst der
Hermannsburger Mıssıon 1n Urmia 07

FEın wen1g beachtetes Kapitel der Geschichte der Hermannsburger 1Ss1ıonN 1St
deren Arbeıt 1mM Vorderen Orient‘!. Nach dem Scheitern der Tatarenmıssıon 1n
Georgıien 1869 un! VOL dem Eintritt in die Kurdenmissıion (1910-1939)” lag das
Hauptgewicht 1ın der Wıirksamkeit der mıt Hermannsburg verbundenen Priester
A4US der Kirche des (Jstens 1mM Urmia-Distrikt (1875:19839)8 Die Stadt Urm1a
selhbst wurde zunächst nıcht erfaßt.? Dafß CS annn spat un VO Hermannsburg

Bisher tehlt eine KEIGEG Darstellung dem Bereich. Fıne Orıientierung bieten:
Georg Haccıus, Hannoversche Missionsgeschichte 3/%: Hermannsburg 1914, 412-422, 3/2) Her-
mannsburg 197ZU: 3697-3895; Christoph Schomerus, 0-1 reı Jahrzehnte Hermannsburger
Missionsgeschichte, Hermannsburg FOZT 923-96; Wılhelm Oehler, Geschichte der deutschen
evangelıschen Miıssıonen 27 Baden-Baden 19515 Z Gundert, Die evangelısche Mıssıon, ihre
Länder, Völker un: Arbeiten, Auflage (bearb VO  — Kurze und Raeder) alw Uun! Stuttgart
1903, 273 IDieter Lyko, Gründung, Wachstum und Leben der evangelıschen christlichen Kıiırchen
1n Iran, Okumenische Studien 5> Leiden un: öln 1964, D f, Julıus Richter, Mıssıon und Evan-
gelisatıon 1m Orıent, Gütersloh 1908, 23972 und 38 (Z Auflage 1950 208 E)
Dıie Hermannsburger Tatarenmıiıssıon 1n Georgien WIF'| d erStE Jetzt erstmals VO eiınem Doktoran-
den 1n Marburg bearbeitet. Immerhın erwähnt die Arbeıt urz Georg Haccıus, 3/1% AGNZATT
Zur Hermannsburger Kurdenmuissıon: Georg Haccıus, S42 3801{., 384, 594; Chrıistoph Schome-
I US, 95 f, Oehler, 270; Lyko 134 Rıchter, Aulfl.; Z08
Eıne Gesamtdarstellung dieser Arbeit soll 1n den »Studien AT orientalıschen Kirchenge-
schichte«, Münster, erscheıinen.
Erste Kontakte den Nestori1anern Urmia-See hatten bereıts die Basler Miıssıonare 1M Zuge
ihrer Missıonsbemühungen 1im Kaukasus un: 1ın Persien geknüpft, vgl Andreas Waldburger,
Mıssıonare un: Moslems, Dıie Basler Mıssıon 1n PersieneZürich un: Basel 1983 Za
Ptander vgl auch Christine Schirrmacher, Mıt den Waften des Gegners, Christliıch-muslimische
Kontroversen 1m und Jahrhundert dargestellt Beispiel der Auseinandersetzung
arl Gottlieb Pfanders ;»Mızan al-haqq« und Rahmatullah ıbn Halıl al-“TJtmanı ] Kaıranawıs [
har al-haqq:« und der Diskussion das Barnabasevangelıum, Islamkundliche Untersuchungen
162, Berlin 1992 Ptander hatte dem Patrıarchen VOT allem Bücherhilte erwıesen, vgl Chrıstoph
Friedrich Eppler, arl Gottlieb Pfander, eın Zeuge der Wahrheit den Bekennern des Is-
lam, Basel 1888, 87 F vgl 55 und Außerdem habe Ptander durch seınen Helter, den Armenier
Davıd, »Bücher ın persischer, arabıischer, türkıscher, syrischer und chaldäischer Sprache« verbrei-
Cter. Ausdrücklich wiırd VO Davıd testgestellt, da{ß »S1€ bis ach Urm1a« gebracht habe, Eppler,

Als dıe deutsche Judenmissıon 1893 ihre Arbeıt 1mM Urmia-Distrikt begann, kooperierte S1e di-
rekt mM1t den mi1t Hermannsburg verbundenen Nestorıianern. Allgemeın orlentiert kurz ZUr!r Ge-
schichte der deutschen Judenmissıon 1M Nordwesten Persiens: Rıchter, Auflage, 220; Lyko, 1 9
AaCCI1uUs 3/2; 369 f’ Julıus Rıchter, Pastor Fabers Mohammedanermıissıon, Evangelısche Mıssıon
1) 18695; 241-247; Faber, Die Ausweıisung der deutschen Mıssıonare und der gegenwärtıige

OrChr (1996)
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nıcht gewünscht doch ÜT Etablierung 1ın der Stadt 1ın eıner kırchengeschichtlich
un: politisch besonders schwierigen Phase kam, WAaTr das Werk Luther Peras. Er
un: seıne Arbeıt in Urmia VO 910 bıs 1915 sollen 1er vorgestellt werden.

ber Kındheıit, Jugend un: Studienzeit Luther DPeras sınd WIr relatıv gul 1N-
formiert.®© Geboren wurde 11 Maäaärz 1882 als Sohn des Priesters era Jo
hannes 1n Wasirabad / Die Namensgebung des Vaters für den Sohn iSt bereıits als
Bekenntnisakt verstehen. Der Vater lehrte ıh die Antfangsgründe der eut-
schen Sprache, der Priester Jaure Abraham Luthers Kleinen Katechismus. Er
half eCim väterlichen Nebenerwerb 1mM Weinberg und auf dem Feld und VCI-

SOrgLie diesen Bereich anläfßlich eıner Deutschlandreise sel1nes Vaters 1n eıgener
Verantwortung. Auft Wunsch se1ınes Vaters ng Z Studium ach Deutsch-
and Wiährend der Vater ıhm die W.ahl des Studientaches treigestellt hatte,
drängte die Multter ıhn ZU Theologiestudium, damıt G1 eiınmal die Nachfolge
selnes Vaters übernehmen könnte. Das Studıium absolvierte Miıss1onssemi-
L1Lalr 1ın Hermannsburg ach weıterem Sprachunterricht.‘ 1904 schlofß seıne
1898 begonnene Ausbildung 1b un: wurde seınem Vater als Vıkar FÄHT: Selite D
stellt 7

Dıie Wiıedereingliederung 1ın Persien tiel dem Jungen Mannn schwer. > Allmäh-
ıch gewöhne iıch miıch das rühere Daseıln. Dıie eErsien Wochen WAar CS mI1r
Mute, als ob ich raumte. Denn der Kontrast zwıischen Deutschland un: Persien

Stand der Mıssıon daselbst, 1: Lemm, Bericht ber den Märtyrertod des Muhammedaners Ste-
phanus AskJyar, Auflage, Leipzıg 1895 Uwe Feigel, Das evangelische Deutschland un: Arme-
nıen, Die Armenijerhilte deutscher evangelıscher Christen se1lıt dem nde des Jahrhunderts 1mM
Ontext der deutsch-türkıschen Beziehungen, Kırche und Kontession 28,; Göttingen 198%; K3

e1t 1899 arbeıtete dıe Deutsche Orıent-Mıssıon 1n der Stadt uch ıhrer Arbeıt Ort un: 1n
ho1 tehlt bıs heute eıne krıitische Darstellung. Berücksichtigt erd S1e bei Feigel, 162 f7 181;
Oehler, 268f.; Schäfer, Geschichte der Deutschen Orıent-Mıssıon, Potsdam O22 2 3 9 36, 38,
41 f7 S51 58, 61, 68, 7 9 8 ‚ f) Lyko,
Austührlich berichtet Luther DPera azu 1ın seinem 18 August 1900 vertafßten Lebenslauf, AUS

dem dıe tolgenden Intormationen eNtTNOMMmMEN sınd (ın der Personalakte Luther DPera 1mM Miıs-
s1o0Nsarchıv der Hermannsburger Mıssıon erhalten).
Zu ıhm Martın Tamcke, DPera Johannes, 1n Rene Lavenant, A Symposium Syriacum W992.
Orientalıa Christiana Analecta 24/7, 361-369
Am Juniı 1897/ reist Luther DPera nach Deutschland ab un traf September 1897 1n Her-
mannsburg e1n. Neben dem Deutschunterricht besuchte anderthalb Jahre dıe Mıiıssıonsvor-
schule und Wufd€ 29 Oktober 1899 1n den bereıts lautenden 2 Kursus Mıssıonsseminar
aufgenommen.
Zur frühzeitigen Aufnahme vgl Hermannsburger Missionsblatt 1898, 132 un: 1899, 254
Zu dem VO Luther Pera unterschriebenen Gelöbnis vgl Martın Tamcke, Die Kontroverse
die Gültigkeıit der lutherischen Ordinatıion anstelle der Priesterweihe 1n der Kirche des ()stens
(Nestorıaner), 1: Miıchael Kohlbacher, Markus Lesinskı, Horıizonte der Christenheit, Festschrift
für Friedrich Heyer seinem Geburtstag, O1konomıi1a 3 9 Erlangen 1994, 268778 Die
Rückreise FHAaLl Z August 1904 er Bromberg, Thorn, Alexandrowo, Tiflıs, Urmıia).
Zum Abgangsexamen und der Aussendungsberatung, Hermannsburger Miıssı:onsblatt 1904, 131
Zur Abordnungstfeıer, Hermannsburger Mıssıonsblatt 1904, 266-2658, un SA Ausbildung 1M
Stephansstıift 1n Hannover, Hermannsburger Missıonsblatt 1904, 338, und 1905, 2072
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ist oxroßß. Es kommt eınem ungefähr VOI, als ob 11La AUS d€1' modernen Welt
herausgerıssen un ın die eıt der alten Patriarchen Abraham, Isaak un! Jakob

würde.«19 Anders als se1ın Vater un dessen Kollege Jaure Abraham, die
1n ıhrer eigenen Kultur un:! Tradıition test verhaftet blieben, W arlr das Denken un
Empfinden Luther Peras nunmehr dauerhaft zerrissen 7zwischen der ınneren
Anbindung europäıische Lebensart un oriıentalıscher Lebenswirklichkeit.

11Dieses Problem kennzeichnet auch die anderen »lutherischen Nestor1aner«
der 7zweıten Generatıon, eLtw2a Theodor era oder Lazarus Jaure  12  . Luther erıa
lıtt seiıner schlechten Bezahlung, die geringer se1 als die eınes »eintachen
Dorfschullehrers«**. IDEN altersschwache Ptarrhaus selnes Vaters W ar ıhm MC >

träglich un drängte auf einen Neubau. uch eıne höhere Schule un e1in
theologisches Seminar wollte begründen un! Katechismus un Gesangbuch
1Ns Syrıische übersetzen.  W och die Grenzen der Hermannsburger eld-

IO Brieft Luther Peras VO 11 1905
11 Idiese Bezeichnung verwandte 1n Anführungsstriche ZESECETIZL und ohl nıcht hne iıronıschen

Unterton erstmals Julhlıus Rıchter, Auflage 1908, 257 und 728 f’ der die Hermannsburger ÄAr-
e1t gegenüber der der Presbyterianer als inkonsequent un überflüss1ıg emptand.
Saa ıhm: Martın Tamcke, »Eingeborener Helter« der Mıssıonar? Wege und Note des Lazarus
Jaure 1m 1enste der Mıssıon, 11 Martın Tamcke, Wolfgang Schwaigert, Egbert Schlarb, Syr1-
sches Christentum weltweıt, Studien AT syriıschen Kirchengeschichte, Festschritt für Wolfgang
Mage ZUuU Geburtstag, Studien SA orientalıschen Kirchengeschichte 1, Muüunster 1995 ÖE
355

13 Brief Luther DPeras VO Z August 1907 Er wI1es darauf hın, da{fß die Schwedische Augustana-
Synode ıhren Mitarbeitern In Persien eın Gehalt VO 500 Dollar gewährte. Am 1908 yab
arl Röbbelen 1mM Circular des Komıitees für lutherische Evangelıisationsarbeıit 1n Persien K
thers Gehalt MIt Reichsmark Das se1ınes Vaters betrug 2.076:95 Reichsmark. Luther
Dera hatte 1909 geheiratet. Dazu berichtet austührlich arl Röbbelen, Hochzeit ın Wasırabad,
Missionsblatt für DMISGEG lıebe Jugend 1 9 September 1909 —E
Bereıts 1907 drängte Luther DPera aut einschlägige Übersetzungsarbeiten. »Zweıl Dıinge (un uUNSs

NOTL, eıne Druckerpresse un: eıne hohe Schule. Fur WUWHSETI:6 Schulen brauchen WIr eiınen exponıer-
ten lutherischen Katechismus un! eın lutherisches Gesangbuch. l diese WEe1 Bücher mussen WIr
übersetzen. S1e mussen nächst der Bibel nıcht für den Religionsunterricht alleın, sondern über-
haupt für dıe Jugenderziehung als Grundlage dienen«, Hermannsburger Missionsblatt 1907
DPera Johannes hingegen hıelt dıe gedruckte Fassung des Katechismus für überflüss1g. »Luthers
Lehre, Luthers Katechismus-wir: 1ın uUuNnseTECIl Daal Schulen (Gemeıinden muüundliıch katechesisch
getrieben tast 1e] kräaftiger als 1n Deutschland«, Briet DPera Johannes’ VO 79 1908 Seıitens
der Missionsleitung wollte I1  — Luther DPeras Pläne 1mM Verbund mı1t den norwegıschen und
schwedischen Lutheranern AUS Amerıka realısıeren, Hermannsburger Missıionsblatt 1907% A
Luther DPera fertigte den heute 1m Archiv der Hermannsburger Mıssıon betindlichen Katechis-
INUS 1ın neuostsyrischer Übersetzung Aus den Arbeıten daran teılte 1910 mI1t »[Der
exponerte Katechismus, den IC 1mM Religionsunterricht 1n Gogtapa gebraucht habe, 1St der
Hannoversche Katechismus VO 1862 Der 1St Ja ın Hermannsburg und 1mM SaAaNZCH Hannover 1ın
Gebrauch. Das Hauptstück bıs ZU Gebot habe ıch bereıts 1Ns Syrıische übersetzt. Mıt
der Übersetzung werde iıch, (sOtt will, diesen Sommer weıter torttahren«. Im Ontext der
Übersetzungsmaßnahmen der Hermannsburger Mıssıon erwähnt den Katechismus uch Georg
Haccıus, LDer Kleıine Katechismus Martın Luthers 1n der evangelıschen Heıdenmıissıon,
Aufl., Hermannsburg 1924, (vgl Missionsblatt tür LEHSGC1I.E lıebe Jugend 23, Hermannsburg,
1920, S Beendet hat Luther Dera seıne Übersetzung des Kleinen Katechismus LO13: Nach-
richten AUS der lutherischen Mıssıon 1ın Persien 19415 33 10 Vernichtende Kritik hatten Luther
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mıttel verhinderten dıe Ausführung der meıisten Projekte. ber den Rah-
INECN seiıner Möglichkeiten aufßerte sıch Luther era zusehends verbittert. » Wenn
INa  = mıiıt seiıner Umgebung nıcht Schritt hält, wırd allmählich lächerlich.
Wır sınd mıiıt uUunNnseTenN außerlichen Eıinrichtungen tatsächlich dahin vgekommen,
da{fß die Leute ber unls un: HS GLE 1sSs1ı0on 15  spotten«. Und für siıch selbst stellte

test: »Mıt meınem geringen Gehalt habe I: keinen Mut, eıne selbständige Ar-
beıit 16  anzufangen«. So blieb als Hılfe ın den eln mı1t Hermannsburg verbun-
denen Gemeinden Wasırabad, Gögtapa un:! Ardischai tätıg. Als ann Pfarrer
arl Maurer die Teıl Gemeinden VO November bıs Dezember 1909 VIS1-
tıerte, zeıgte sıch unzutfrieden mıiıt Luther era »Eın unerftfreulicher Zustand
schien CS mMI1r se1ın, da{fß eıne Junge 1ın Deutschland ausgebildete Arbeıtskraft
W1€ Luther era 1L1UTr als Vikar se1ines ımmerhiın och rüstigen Vaters 1n dem kle1-
1ieN Wasırabad tätıg W 3aT. Es drängte sıch da doch die Frage auf, ob nıcht ın den
fünf Jahren se1it seiıner Aussendung eınen Versuch hätte machen können, eine
eCiue Gemeinde gewınnen, der vielleicht die Jetzt predigtlosen Aufßenorte
VO Gogtapa pastorısıeren oder wenıgstens persönlıch den Religionsunter-
richt übernehmen«.  47 Der VO Maurer angeregte Versuch eıner eigenständ1-
SCH Arbeıt Luther Peras iın Ischarbachsch 1n Nachfolge eınes verstorbenen
Geıistlichen, der VO der schwedisch-amerikanıschen Augustana-Synode be-
zahlt worden WAaäl, scheıiterte annn allerdings.*®

In die erstien füntf Jahre seliner Wıirksamkeit als Helfer der reı mıiıt Hermanns-
burg verbundenen Gemeıinden tallen auch selne ersten Berührungen mıiıt der
stor1anıschen Restaurationsbewegung. Diese Bewegung W arlr die Antwort eıiner
wachsenden Anzahl VO Nestori1anern aut den Übertritt, den der be] weıtem
überwiegende Teil VO ıhnen ZUuUr Russıischen Orthodoxen Kırche der Le1-

DPera (Brıef VO 1908 und DPera Johannes (Brief VO 29 der ErSTEI Hermanns-
burger Übersetzung des Kleinen Katechismus 1Ns Syrısche durch Johannes Pascha geübt.

15 Briet Luther DPeras VO 11 1905 Da dıe deutsche Missıionsleitung be1 ıhren knappen (Seld-
mıtteln dennoch eher die Entsendung eines deutschen Theologen als die Realısıerung e1-
LICT höheren Schule, erbitterte Luther DPera. »Falls S1e nıcht genügend Geldmuttel haben SA Un-
terhaltung einer höheren Schule, welche mM1t der Zeıt einem theologischen Semiıinar erhoben
werden könnte, hat die Sendung eınes deutschen Theologen keinen Zweck Arbeiter haben S1e
1er zunächst CI1U$, auch Arbeit 1St reichlich vorhanden, aber keine Geldmuittel«, Briet Luther
Peras VO 1907

16 Luther Pera arbeitete 1n Ardischa:; mıt, der Archidiakon Ablachat sıch DPera Johannes AIlSC-
schlossen hatte und eıne Schule miıt Hermannsburger Geldern unterhielt, Hermannsburger
Missıionsblatt 190% Neben seıner Arbeıt als Prediger 1n Wasırabad und Gogtapa und ande-
E1 Dörtern der Umgebung (Briefe VO 71 1907 un! 1907 berichten darüber) hıelt
VOT allem » Vortrage ber kırchliche Fragen« (3 Circular 1909, 1) »Eınen Vortragszyklus hielt
ıch ber die Geschichte unNnserer altsyrıschen Kırche un: eınen anderen ber Ludwig Harms und
(die) Hermannsburger Mıssıon VO  e der Zeıt Napoleons bıs 1n die Gegenwart«, Brief Luther DPe-
L1as VO 1906 Beide hätten »dıe Gemeıunde sehr interessliert«.

LA arl Maurer, Bericht ber die Vısıtation ın Persien. Erstattet Januar 1940: Circular
VO 25 Jul: 1910

18 Ebd
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tung ıhres Bischofs Yonan 1897 der Hoffnung auf politischen Schutz
muslımısche Übergrifte hatte 19 DE die Haltung des Patrıarchen Z

rage des Übertritts zunächst unklar blieb un die Anglikaner sıch weıtgehend
zugunsten der Orthodoxen aussprachen hatten dle Anhänger der alten Kırche
keıine ıhnen ZUE: Verfügung stehende kırchliche Administration mehr 20 Unter
Leıtung CINISCI be] den Anglıkanern ausgebildeter Männer kam 6S ersten {n
mutsäußerungen, die schnell Bewegung derer wurde, dıe sıch unbeftfrie-
dıgt VO der Russischen Orthodoxen Kırche wıeder 1abwandten un! CLE Z
wanderer un! Flüchtlinge AUS dem türkıischen Sıedlungsgebiet un! der alten
Kıiırche ohnehin treun gebliebenen Gläubige Bewegung zusammentührte
Versuche d1e Anglıkaner un den englischen Schutz für ıhre kirchliche Reorga-
Nısatıon c  9 schlugen tehl] Dennoch stießen eintlußreiche 1E
schöfe 19888 der Bewegung hinzu ber erst das Handeln des Patrıarchen 1e4%
die alte Kıirche AT wiıieder orm un: Struktur NECUu erstehen un den Kampf

die Rückgewinnung der dıie Orthodoxen übergegangenen Kırchen begıin-
NCN

Wıe kam dazu?
Der Bischof VO Tergawar, Mar Dınkha, Wr selbst ach SCHTGT Teilnahme

Dıialog mıiıt der russiısch orthodoxen Delegatıon Urmia der alten
ZKırche geblieben Er auch erfolgreich als Bischof für Urmia

Besonders unglücklich verlief der Versuch der amerikanıschen Lutheraner 1905
der Leıtung des norwegischen Pastors Fossum, alle lutherischen Werke,

die Urmiia Dıistrikt arbeiteten neben den Hermannsburgern VOT allem die
drei amerıkanıschen Werke der Vereimnigten Norwegıiısch Iutherischen Kıiırche
Amerıka, der Schwedisch amer1ıkanıschen Augustanasynode un: dem utheri-
schen Generalkonzil VEICINISCH Eben diese Aktıon WAar 6S die den Patrı-
archen endlich aut den Plan riet Da Mar Dınkha sıch als unfähıg die
lutherischen » Pastoren« Sınne der alten Kırche leiten un das VO Patrıar-
chen durchaus zunächst sanktiıonierte »Patriarchalische Komitee« WCNISCI den
Interessen des Patrıarchen un: der alten Kırche als den Interessen der Luthera-
1T diente, entsandte der Patrıarch SCINECT bedeutendsten Theologen un!
Kırchenführer Mar Abımelek Timotheus, ach Virmia, OIt intervenı1e-

24 Die Bedeutung, die die Intervention tür die Kırche des (Ostens Persien

19 Vgl azu Coakley, The Church of the ast and the Church of England hıstory ot the
Archbishop ot Canterbury’ Assyrıan Mıssıon, Oxtord 1992; ZrG=234
Coakley, AL2503 un: DA790

21 Als solcher ı1ST be1 der Sılberhochzeit VO Luther DPeras Vater, DPera Johannes, ast Her-
mannsburger Mıssıonsblatt 1906 AD un: Photo nach 264 (Festgemeinde IN1IL Mar Dınkha)
Dazu besonders ar| Röbbelen Lıie VO deutschen und amer1ıkanıschen Lutheranern betrie-
ene Evangelisationsarbeit Persien Leıipzıg (1909) Vgl Coakley, 783 f

23 Vgl Tamcke, Kontroverse
Zu ıhm Mar Aprem, Mar Abımalek Timotheus Bıography, Trichur 1975
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SCWAahl un: och bıs heute hat, verdankt S$1Ce der Tatı un: Durchsetzungskraft
dieses Mannes. Dieser energische Mann mı1t missionarıscher Gesinnung, der sıch
als Lehrer ebenso bewährt hatte WwW1€e als Diplomat 1mM Umgang mMıt den türkı-
schen Behörden, kehrte mı1ıt dieser 1Ss1ıon auf den Boden seiıner Kındheıt
rück (er W ar 28 August IS als Sohn des Priesters Isaı 1m ort Mar Bischo
in der Niähe des Urmia-Sees geboren worden).

Nachdem 11U Fossum 1m November 1905 ach Urmıia gekommen WAal, -
schien 1m Junı darauftf Mar Abıimelek OFT 1mM Auftrag des Patrıarchen, die Aktio-
8il der Lutheraner 1m Dıistrikt untersuchen.*° Es tolgten eıne Reihe VO

Synoden, dıe Abimelek einberief, deren Ergebnis schliefßßlich WAal, dafß sıch die
meılisten >Jlutherischen Nestori1aner« der Leıtung Abıimeleks unterstellten. Selbst
Fossum Üar diesen Schrutt. »Mr. Fossum agreed aCCEDL, (T Al least NOLT

POSC, the doetrine and dıscıplıne ot the old Syrıan Church, offering, ı$ Mar Shi-
IU cshould 1nsıst it; be ordaıned priest by him«.  26 Der Patrıarch bestand
darautf un! Fossum eın lutherisch ordınıerter Pastor wurde erneLt ach dem
gültıgen Recht un: Rıtus der Kırche des (Istens ın UrmiaZ Priester geweiht.
Fossum erlebte Mar Abımeleks Intervention als Segen un: erbat sıch VO Patrı-
archen Mar Abımelek als Bischof ach Urmia zurück. >> \We sımply CAaTMNOot: REO-
SpCI 1n (: work wıthout leader who 15 NLG taıthful and zealous ervant of
God and thıs church. GG clearer the absolute eed of such I11all atter hıs VISIt
wıth than before. And NO ıt OUr Car Patriıarch should tind 1t od’s 11
send hım back us 45 Bıshop OT leader tor us <hall recelve hım an! SuppOrL
hım 1n worthy WAaY, and do thıng possıble tor hım tor the interest of the
Old Syrıan Church accordıng the z0o0d pleasure ot God AN! Its Patriarch«?/
Mar Abimelek W ar Fossum gegenüber also Erfolg beschieden. Resistentere Kg
theraner wurden exkommuniızıert; ıhnen auch der Leıter des alten Patrıar-
chalischen Komaiutees, der AÄArzt Dr Oschana Khan, un! der Priester der schwe-
disch-amerikanıschen Augustana-Synode Isaak Johannes 1ın Digalah.“* uch dıe
miıt Hermannsburg verbundenen Geistlichen gerieten Druck Obwohl S1e
sıch den Exkommunizierten ahe ühlten un sıch VO der Gruppe Fossum
dıstanzıerten, 1St 6 ohl besonders ıhrer Verbindung dem theologisch wen1g
kompetenten Mar Dınkha verdanken, da{ß S1€ 'e1l der Kirchengemeinschaft
blieben.

Luther era hatte Fossum zunächst erwartungsvoll entgegengesehen. » Dem-

25 Vgl Coakley, 7R
26 Parry erzählt dıe Geschichte AUS anglıkanıscher Sıcht 1n einem Brief VO 1906, der 1m

Quarterly erschıien, zıtlert ach Coakley, 28
D Brieft Fossums VO Julı 1906 den Patrıarchen Benjamın Sımeon, zıtlert nach Mar Aprem,
7 Tamcke, Kontroverse, 269 Am 1910 konnte Luther DPera berichten, da{fß der den Her-

mannsburgern treundlich SCSONNECNC Bischot Mar Ephrem »auf sıch e  ININCI1« habe, den
Patriarchen bewegen, Isaak Johannes wıeder auiIzunehmen. Er WTr damıt erfolgreich.
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selben w1rd sewn5 eıne Freude se1n, uns SCHAUCIT kennenzulernen, enn CT 1St
ausgesprochen un: streng lutherisch«, schrieb och November
1903 ann aber schon Januar 1907 erbittert testzustellen, da{ß »se1ıne
(Fossums) Tätigkeıit ımmer 1m Niederstürzen un! nımmer 1mM Autbau bestanden
hat«2? Abımeleks Forderungen stießen be] den mI1t Hermannsburg verbunde-
He  - Geistlichen aut entschiedenen Wiıderstand. S1e hıelten Kleıinen Katechis-
1I1US Martın Luthers test, Abimelek den Unterricht 1in “‘Abdischo‘s »Buch der
Perle der Wahrheit des Christentums« forderte; S1€ hıelten ıhrer Zuordnung
ZUTr Missıionsleitung 1m fernen Hermannsburg test, Abımelek die Einord-
NUNS ın die Hierarchie der Kırche des (J)stens verlangte; S1e blieben be1 ıhrer In
therischen Ordination mı1t Verpflichtung auf die lutherische Lehre un! die Ord-
NUNsSCH der Kırche des Ustens, Abımelek die Weihe durch einen Bischof der
Kırche des (Istens für unabdinglıch hielt. 2° Sıe ühlten sıch durch die VO Abı-
melek erwirkten Synodalbeschlüsse 1n »eınen schwıerıgen Stand« da
»S1e be1 der evangelıschen Wahrheit ohne Verleugnung bleiben« wollten? Der
Hermannsburger Missionsdirektor ACCIUS kommentierte die Entwicklung 1m
bewufsten Gegensatz AT Posıtion der Anglıkaner: » Es W alr eiın Rückschritt 1n
das alte, starre un! LOLEe Wesen, un VO eiıner Evangelıisatıon un Retormatıion
WTr keine ede mehr, INa  b wollte die alte Kırche allen Umständen erhal-
ten.49  Urmia und Hermannsburg. Luther Pera im Dienst der Hermannsburger Mission  selben wird es gewiß eine Freude sein, uns genauer kennenzulernen, denn er ist  ausgesprochen und streng lutherisch«, schrieb er so noch am 12. November  1905, um dann aber schon am 17. Januar 1907 erbittert festzustellen, daß »seine  (Fossums) Tätigkeit immer im Niederstürzen und nimmer im Aufbau bestanden  hat«??, Abimeleks Forderungen stießen bei den mit Hermannsburg verbunde-  nen Geistlichen auf entschiedenen Widerstand. Sie hielten am Kleinen Katechis-  mus Martin Luthers fest, wo Abimelek den Unterricht in “Abdischo‘s »Buch der  Perle der Wahrheit des Christentums« forderte; sie hielten an ihrer Zuordnung  zur Missionsleitung im fernen Hermannsburg fest, wo Abimelek die Einord-  nung in die Hierarchie der Kirche des Ostens verlangte; sıe blieben bei ihrer lu-  therischen Ordination mit Verpflichtung auf die lutherische Lehre und die Ord-  nungen der Kirche des Ostens, wo Abimelek die Weihe durch einen Bischof der  Kirche des Ostens für unabdinglich hielt.?° Sie fühlten sich durch die von Abi-  melek erwirkten Synodalbeschlüsse in »einen schwierigen Stand« versetzt, da  »sie bei der evangelischen Wahrheit ohne Verleugnung bleiben« wollten?!. Der  Hermannsburger Missionsdirektor Haccius kommentierte die Entwicklung im  bewußten Gegensatz zur Position der Anglikaner: »Es war ein Rückschritt in  das alte, starre und tote Wesen, und von einer Evangelisation und Reformation  war keine Rede mehr, man wollte die alte Kirche unter allen Umständen erhal-  ten. ... Würden diese Grundsätze streng durchgeführt, so würde das unsere Pa-  storen und ihre Arbeit zur Separation gezwungen haben«.?* Fossums erneute  Priesterweihe empfanden sie als lediglich politisch motiviert, Luthers Lehre  nicht gemäß und irdischen Vorteils wegen geschehen. »Nicht wunder, Pastor Fos-  sum hat vor kurzem sich von einem nestorianischen Bischof ordinieren lassen, um  sein Geschäft nach Belieben zu treiben«*. Die anglikanischen Beobachter der in-  nerlutherischen Konferenzen unter den Nestorianern stellten dazu lapidar fest:  »there was more disagreement than harmony« und empfanden zugleich die  nicht auf die lange Tradition und Lehre ihrer Mutterkirche Rücksicht nehmen-  den Lutheraner als schmerzlich, es sei »disheartening in the extreme«?*, Parry  meinte noch am 27. August 1906, daß es keine reale Basıs für die Restaurations-  bewegung gäbe außer dem Unmut gegenüber der russischen Mission und dem  Verlangen nach Beistand.”* Er sollte sich geirrt haben. Zwar schied Mar Abime-  lek Timotheus als künftiger Bischof für Urmia mit seiner Ankunft in Indien  1908 aus, aber noch im Oktober weihte der Patriarch den Kascha David unter  29  Brief Luther Peras vom 17. 1. 1907.  30  Vgl. Tamcke, Kontroverse, 270f.  31  Cireular 3 (1909); 4.  32  Haccıus; 3/2:383.  33  Brief Pera Johannes’ vom 29. 1. 1908.  34  So Parry in einem Brief vom 27. August 1906 (veröffentlicht im Quarterly), zitiert nach  Coakley, 283.  35  Coakley, 284.Würden diese Grundsätze streng durchgeführt, wüuürde das LIISEIE Pa-
STOren un! ıhre Arbeit ZUr Separatıon CZWUNSCH haben«.** Fossums eErneuVutEe

Priesterweihe empfanden S1e als ledigliıch politisch motıivıert, Luthers Lehre
nıcht vemäfßs un! iırdischen Vorteıils geschehen. Nıcht wunder, Pastor FOs-
SUu hat VOTL kurzem sıch VO eiınem nestorianıschen Bischoft ordınıeren lassen,
se1ın Geschäft ach Belieben treiben«?  I IDITG angliıkanıschen Beobachter der 1N-
nerlutherischen Konfterenzen den Nestor1anern stellten Au lapıdar fest
»there W AS LO disagreement than harmony« un empfanden zugleich die
nıcht aut die lange TIradıtion un Lehre ıhrer Mutterkirche Rücksicht nehmen-
den Lutheraner als schmerzlıich, CS Se1 »dısheartenıng 1n the extreme«“ . Parry
meınte och August 19706, da{fß keine reale Basıs für dl€ Restaurations-
bewegung väbe außer dem Unmut gegenüber der russischen 1ssıon un: dem
Verlangen ach Beistand.”> Er sollte sıch geırrt haben War schied Mar Abıime-
lek Timotheus als künftiger Bischof für Urmia m1t seliner Ankunft 1n Indien
908 AauUS, aber och 1mM Oktober weıhte der Patrıarch den Kascha Davıd

Briet Luther DPeras NC} 1907
Vgl Tamcke, Kontroverse, 270

21 Circular 1909);
A Haccıus, 3/2; 05
AA Briet DPera Johannes’ VO 1908

So Parry 1n eiınem Briet VO August 1906 (veröffentlicht 1m Quarterly), zıtlert ach
Coakley, DE

35 Coakley, 284
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dem Namen Mar Ephrem ZU Bischoft VO Urmia.  S6 Er wurde OFT VO Leıiter
der anglıkanıschen Statıon, Brown, treudig begrüßit, WE auch mMiı1ıt dem beglei1-
tenden Hınvweıs, da{fß keinerle] tinanzıelle Miıttel für die Rückgewinnung der
ZUuUr russischen Orthodoxie Konvertierten gewähren könne.

Mar Ephrem 11U besann sıch tür die Restauratıon seıiner Kırche 1ın Urmia aut
die 1 Diıienste der Hermannsburger 1sSsıon stehenden Lutheraner. Besonders
bemühte sıch Luther Pera, den Röbbelen dieser Zeıt ın eıne syrısche Iu-
therische Gemeinde 1NSs sudrussıische Armawır der aber 1n die Kurdenmission
abordnen wollte.?/ 1)a Luther Cra sıch beidem nıcht wiırklich berutfen tühlte,
ahm auch seınerseılts aktıv das Gespräch mı1t dem ür ıhn zuständigen Bı-
schof Mar Ephrem aut Er drängte den Bıschof, ıhm eıne Gemeinde zuzuweısen,
weıl dıe gleichzeıitigen Bemühungen Fossums wulßste, der 1n Armawır die
Berutung Luther Peras dorthin betrieb.?® Mar Ephrem mufiste 1n Ermangelung
der angestammten Kırchen das Qurbana zunächst iın der Kapelle der anglıkanı-
schen Statıon ın Urmıia feiern.  39 Am Maı 1909 schrieb Luther era Röbbelen,
da{ß der Bischof iın Urmia eıne Kırche erwerben wolle Allerdings tehle CS

eld Der Meınung Luthers nach, sSCe1 CS Brown »sehr peinlıch, die alte Kırche 1n
Urmia auterstehen sehen. Dennoch mussen S1e (die Anglıkaner) außerlich als
Freunde des Patriıarchen solchen Bewegungen ıhre Symphathıe bezeugen«40

Mar Abimeleks Weg ach Indıen be1 Mar Aprem, 1LE Zur Eınsetzung Mar Ephrems, (Coa-
kley, TE

Y Bereıts 1909 verkündete Röbbelen den Beschlufß der Mıssıon, Luther Dera werde 1n die Kurden-
1SS10N abgeordnet. » Der Ausschufßß für das Werk hat beschlossen, den Bruder Luther Pera 1n
diesem Herbst ach Deutschland kommen lassen, damıt für dıe 1n Aussıcht SCHOMMEN!
erweıterte Arbeıt och einıge Vorbildung erhalte«, Hermannsburger Missıionsblatt ED
Am 1910 hatte elen iıhn wieder aut dıe Möglıichkeıit eıner Arbeit den iıslamı-
schen Kurden angesprochen, nachdem Luther Pera 1910 VO der gewaltsamen Entfüh-
LUNng eiınes syrıschen Mädchens durch islamiısche Mıtbewohner berichtet hatte, die eın »glänzen-
des Bekenntnis ıhres Christenglaubens« 1n Urmia VOT aller Offentlichkeit ablegte, Briet Luther
Peras VO 1910 Erneut CI WOS Röbbelen 1mM Jul: 1910 Luther Peras Abordnung ZUr Kur-
denmiıssıon, arl Röbbelen, An das omıtee. VO 13 1910 bei den Cırcularen). arl Röb-
belen, se1lt 1909 Dozent für Dogmatık Mıss1onsseminar, War 1907 Vorsiıtzender des Komıi-
tees für lutherische Evangelısationsarbeıit 1ın Persien geworden. Z ıhm Martın Tamcke, arl
Röbbelen, 11 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 8, Herzberg 1994, 503 Zuvor
hatte 1n seinem Buch »Die asıatısche Welt und die lutherische Kırche«, Hermannsburg 1906
(2 und Auflage 0.4 1n der Reihe Kleine Hermannsburger Missionsschriftften Nr. 45) dıe theo-
retischen Grundlagen für die Arbeıt yeschaffen. Er ı1dmete sıch auch der Geschichte der Kır-
che des Ustens, 1ın » DDie Kırche des (Istens 1n alter und Zeıt, Kurze Darstellung der
Schicksale der christlichen Kırche 1n Persien 1n 17 Jahrhunderten«, Hermannsburg 19716, und 1ın
» [ Die christliche Kirche 1n Persien und ıhre merkwürdıigen Schicksale«, Kleıine Hermannsburger
Missionsschriften 5 ‚ Hermannsburg 1916

38 In rTmawır hatte sıch dem Einflu{f6ß der dortigen lutherischen rußlanddeutschen (38-
meıinde eiıne lutherische Gemeıhnde A4US Nestorı1anern, die sıch dort als Gastarbeıter verdingt hat-
tcn, gebildet, Kar| Röbbelen, Persien ı1 1911 (beı1 den Cırcularen).

39 Coakley, 286
4() Brief Luther Peras VO 1910
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Als Luther VO den Überlegungen der Anglikaner erfuhr, ıhre Statıion 1n Urmıia
aufzugeben, W ar ıhm die Bedeutung dieses Schrittes klar < DIT: einz1ge Hoffnung
der 5Syrer ın Urmia« bliebe die Unterstützung VO Deutschland aUS Zugleich
würde sıch die lutherische Evangelisationsarbeit innerhalb der alten Kırche viel
treier bewegen können als Der französische Einfluf£ W€I'de mıiıt den Eng-
ändern gleichzeıtig verschwinden. SO sah der Abreise Browns ach Van un!
des Bischofs Ephrem ach Kotschannes erwartungsvoll Bereıts 1m
Januar WAar wıederum deutlich geworden, WwW1€ sehr der Bischof 1n seinem and-
lungsspielraum eingeschränkt W al, WE Anglıkaner ZUSCRCNHN Mar Eph-
TE W ar mıt Dr Oschana han eıner geheimen Besprechung ber eıne MOg-
lıche künftige Arbeit Luther DPeras 1ın der Kırche des Ostens ach Wasırabad
angereıst. och mIiıt den beiden reiste eın Angehörıiger der anglıkanıschen Miıs-
S10N, Neesan, eın 1in Amerıka ausgebildeter Nestorıuner. Der habe »65 sogleich
gemerkt«, da{ß da heimliche Verhandlungen stattfinden sollten??. Dıie Gespräche
konnten also nıcht geführt werden. ber die Motiıve des Bischofs ST Koopera-
t10n mıt den Lutheranern machte sıch Luther Tra keıne Ulusionen. » 1 Ja dle Ne-
storl1aner ıhre Kırche selber nıcht unterhalten können, 1St diejenıge Kıirchen-
vemeinschaft ıhnen wıllkommen, welche SiE materiell unterstutzt. Wenn WIr
dieser Kırche nıcht mehr helfen, erd Posten VO anderen Kirchenge-
meıinschaften 2  eingenommen«  . Folgerichtig beschlossen Luthers Vater, era
Johannes, un:! se1n Kollege Jaure Abraham, da{ß Luther ach Ostern 1910 ach
Urmia zıehen solle, » U1n Ort 1mM Zentrum eıne C Arbeıt 44  beginnen«  . S1e
ührten enn auch Gespräche mı1ıt Bischot Ephrem, damıt 1: ıhnen »Eingang«
verschaften mOge. Zum Irost tür das aut ıh 1n der Kurdenmission hoft-
tende Komuitee ın Hermannsburg tügte Luther och hınzu: »Meın Auftenthalt 1n

45der Stadt WIF: d miıch mıt den Mohammedanern in nähere Berührung bringen«
Geschickt Nutfzftie Ephrem dıie polıtıschen un: kontessionellen Rıvalıtäten 1m
Sınne der Restauratıon. Luther meınte se1ın Verhalten richtig deuten. » JDer

41 Briet Luther Peras VO 1910
Briet Luther Peras VO 1910

42 Ebd
Briet Luther DPeras VO 25 1910

45 Ebd Ahnlich argumentiert 1916 In Gogtapa und Wasırabad se1 »eıgentlıch ber-
tlüssig. ber 1n der Stadt werde ıch mı1t dem Islam mehr ın Berührung kommen un annn mich
der persischen und türkischen Sprache gallzZ besonders wıdmen«. Im selben Brief erortert den
Plan eiıner Reıise ZUrTr Mıss1ıonsstation für dıe Kurdenmuissıon 1n Sautschbulak. Dort »1St
Dr Salomon Werda, der miı1t mI1r befreundet ISst. Er mır,; da{ß sıch treuen würde, WE ıch
ıh Ort besuche«. Am Juniı wI1es darauf hın, da{ß für diese Reıise Schulden machen
MUSSEe, W 4S ıh: bedenklich stimme. Er habe L11U Kontakt Zu einem syrıschen Mıssıonar AUS dem
Kaukasus, der 11U  - 1n Isfahan sıch aufgehalten habe, und der ach Urmia ZUTF Erholung gekom-
[LE se1l Mıt dem spreche »über die Arbeit den Mohammedanern«. Zur Person des Mıs-
Ss10nars merkt Luther DPera »Er hat 5(} Jahre 1n Kaukasien und 1ın Persien die heilige Schriuft
un! TIraktate verkaufit un! ausgeteılt. 25 Jahre hat seıne Heımat nıcht gesehen«.
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Patrıarch un: selne Bischöte sınd sehr ın Händen der Engländer. Diese MO-
sCcH uUunNs sowohl als Lutheraner als auch och wenıger als deutsche Mıssıonare
eiden« *  6 Das Selbstbewulfitsein des Jungen Syrers als »deutscher Mıssıonar«
zeıgt die Tragık seıiner bereıts eingangs erwähnten schizophrenen Sıtuation. Im-
merhın empfand auch der deutsche Konsul iın Täbrıs, Wılhelm Lıtten, dıe (ze-
meınden des Hermannsburger Vereıiıns für lutherische 1Ss1ıon 1n Persien als
»untfer deutschem Schutze« stehend un! erwähnte ausdrücklich Luther era  SM
Als »Deutscher« aber W ar Luther(VO den polıtıschen Wırren den Kapı-
tan Joachım arl Friedrich Neumann mitbetroffen. Neumann hatte —
IC  > mI1t seinem Schwager, eiınem Nestorıaner, 1mM Marz 1910 dıe Verwaltung VO

zehn Dörtern des persischen Marschalls Sergam ul-Mulk auf fünf Jahre ber-
LLOINLTINEIN un! sollte sıch tür se1n Gehalt un! selıne Auslagen AaUus den Ertragen
dieser CGsuüter 1mM OTrTaus befriedigen dürtfen. Als der Marschall jedoch V.C)1I: seıner
Verfolgung durch den (souverneur VO Täbrız beim russıschen Konsul Asyl
tand, ahm die Rechnungen Neumanns nıcht ab, beauftragte eınen ehemalı-
gCHh Sekretär des russıschen Konsulats, einen Ärmenıer, als seınen Anwalt un!
1e16 CS yeschehen, da{ß dieser Neumanns Ernte weıterverpachtete, eınen Ange-
stellten Neumanns beraubte un! den VO eumann eingesetzten deutschen
Autseher vertrieb. Neumann 1e16 1U 1ın den gefahrdeten Dörtern die deutsche
Flagge hissen. S1e wurde VO den Leuten des Marschalls heruntergeholt un! 1NSs
russische Konsulat gebracht. eumann wurde be1 seıner Forderung ach ück-
vabe der Flaggen nahegelegt, russısche Flaggen hıssen. Er lehnte ab Darauf-
hın wurde seın Schwager verhaftet. Neumann ftorderte 11U Unterstützung be]1
der deutschen Gesandtschaft 1ın Täbrız Am November 19197 ergriff die
Leıterin des Waisenhauses der Deutschen Orıent-Mıssıon 1n Urmıua, Tal Anna
Frıedemann, beım deutschen Gesandten energisch Parte1ı tür Neumann, da 11}9  —

»nıchts den Usurpator Rufsland unternehmen wolle Schlimm für die
Deutsche 1 Allgemeıinen un tür Kapıtän eumann 1m Besonderen.
Er wiırd seın Vermögen verlieren un:! totgeschwıegen werden«. Es yalte »deut-
sches Recht« verirefen »Mıiıt Santtmut 1St nıchts machen. Man mu{
energisch auftreten«  2  A Im Maäarz 1913 entsandte die deutsche Regierung den F
gatıonsrat Nadolny ach Urmıia, energisch dıe deutschen Interessen 14

46 Briet Luther Peras VO' 1910 Die Frage der kontessionellen Identität be1 den MItT Her-
mannsburg verbundenen Nestorijanern erortert: Martın Tamcke, Zur Konfessionsfrage be1 den
lutherischen Nestorıanern, erscheıint 1n der Zeitschrift Aram (FS Brock).

4 / Wılhelm Lıitten, Persische Flıtterwochen, Berlin 1925 89
48 Den Fall behandelt anhand der dıplomatıischen Akten S1awusc Sohrab, Die deutsch-persischen

Wırtschaftsbeziehungen VOT dem Ersten Weltkrieg, E N: 137 Frankturt 196; 20052106
49 Brieft Anna Friedemanns Schünemann VO 29 ‚E 1910 1m Politischen Archıv des Auswärti-

SCI Amtes, Persien 1772 (Dıie Beziehungen Persiens Deutschland, 1889-1920), 3’ 1 90:
vgl Sohrab, 208



Urmia und Hermannsburg. Luther Dera 1mM Dienst der Hermannsburger Mıssıon 53

ber Rufsland wahren.? Nadolny erreichte, da{ß der Marschall
Reichsmark eumann als Entschädigung entrichten un einıge seiner Dörter
verpfänden mußte. Aufßfßerdem torderte VO russiıschen Konsulat die eut-
schen Flaggen zurück, die der Marschall VO  — der Versammlung, die sıch erhoben
hatte, m1t entschuldıgenden Worten Nadolny übergeben mußste, der S$1e Neu-
I11Lanlil aushändigte. In der Folgezeit die m1t Neumann kooperıerenden
Personen verstärkten Repressalien auSgeSELZL. Dennoch spielte eumann 11U

auch tür die weıtere Entwicklung auf dem kırchlichen Gebiet 1MmM Hınblick aut
dl€ miıt Hermannsburg verbundenen Gemeıinden eiıne entscheidende Rolle

Röbbelen reagıerte unwillig auf Luther Peras Bestrebungen, ach Urmıia
gehen. Er ahm 1U den Gedanken eınes Eıinsatzes 1n Armawır für Luther erxa
entschlossen auf > Dieser Verbindung (mıt den rußlanddeutschen Lutheranern)
würden WIr uns treuen können, während WIr tfürchten mussen, da{fß die CIHSC (Se-
meıinschaft mıt der altsyrıschen Kırche, 1n die Pastor Luther era 1ın Urmıia gCIa-
ten würde, mıiıt der Zeıt ıhn 1ın innere un! außere Kämpfe verwickeln wird«>!
Röbbelen befürchtete, »da{fß Luther CTra durch dıe Verbindung mI1t dem Bischof
in Abhängigkeit VO diesem geraten un: genötıgt werden möchte, sıch (Se:
bräuchen un! Zeremonıen beteiligen, die dem Evangelıum un der evangeli-
schen Lehre nıcht gemäfß sind« * Luther era unterrichtete Mar Ephrem VO

den Vorbehalten. Di1e Antwort des Bischofs gab Röbbelen den Miıtgliedern des
1ss1ıonsvereıns weıter. » Wıe viele Jahre 1st 1n Wasırabad un! Gogtapa eın he1-
lıges un ein heiliger Sauerte1g gzewesen? Und W as haben WIr den Kaschas
getan?«?” Am Aprıl 1911 teılte Röbbelen annn die bereıits 1MmM Herbst des VOI-

aufgehenen Jahres vollendeten Tatsachen mIiıt un: erklärte, »da{ß Bruder
Luther era ach dem Wunsch des syrıschen Bischots angefangen hat, 1ın Urmıia
eiıne Gemeinde ammeln«.°* In Hermannsburg hielt INa  ; für möglıch, da{fß
der Eınsatz 1ın Urmıia TI vorübergehend sSC1 un: tafSte deshalb auch 1L1UT eınen
einstweılıgen Beschlufß hinsıchtlich der Fortzahlung des Gehalts, nıcht ohne
deutliche Bedingungen daran knüpften. »ESs wurde beschlossen, HHSGLGIH SYTI1-
schen Bruder Luther Pera; der auf Wunsch des Bischofs Mar Ephraim ach Ur-
m12 übergesiedelt SE einstweılen, bıs IT ıhm eıne andere Tätıgkeıit anwelsen
können, den Autenthalt 1n Urmıia gestatten und ıhm seinen Gehalt VO 12606

der Bedingung weıter zahlen, da ach W1e€e VOT ın den (Gemeıln-
den Wasırabad, Gogtapa un! Ardischail als Prediger tatıg ist«  25

Nadolny wurde eiıner Schlüsselfigur ın der deutschen Orıentpolitik während des Ersten
Weltkrieges. Vgl Rudolft Nadolny, Meın Beıtrag, Erinnerungen e1INes Botschafters des Deut-
schen Reıiches, öln 1985

51 ar] Röbbelen, Persien K< 191 1’ beı den Cırcularen).
ar] Röbbelen, Dem OmıteeUrmia und Hermannsburg. Luther Pera im Dienst der Hermannsburger Mission  55  über Rußland zu wahren.?”° Nadolny erreichte, daß der Marschall 36.000  Reichsmark an Neumann als Entschädigung entrichten und einige seiner Dörfer  verpfänden mußte. Außerdem forderte er vom russischen Konsulat die deut-  schen Flaggen zurück, die der Marschall vor der Versammlung, die sich erhoben  hatte, mit entschuldigenden Worten an Nadolny übergeben mußte, der sie Neu-  mann aushändigte. In der Folgezeit waren die mit Neumann kooperierenden  Personen verstärkten Repressalien ausgesetzt. Dennoch spielte Neumann nun  auch für die weitere Entwicklung auf dem kirchlichen Gebiet im Hinblick auf  die mit Hermannsburg verbundenen Gemeinden eine entscheidende Rolle.  Röbbelen reagierte unwillig auf Luther Peras Bestrebungen, nach Urmia zu  gehen. Er nahm nun den Gedanken eines Einsatzes iın Armawir für Luther Pera  entschlossen auf. »Dieser Verbindung (mit den rußlanddeutschen Lutheranern)  würden wir uns freuen können, während wir fürchten müssen, daß die enge Ge-  meinschaft mit der altsyrischen Kirche, in die Pastor Luther Pera in Urmia gera-  ten würde, mit der Zeit ihn in innere und äußere Kämpfe verwickeln wird«?!  Röbbelen befürchtete, »daß Luther Pera durch die Verbindung mit dem Bischof  in Abhängigkeit von diesem geraten und genötigt werden möchte, sich an Ge-  bräuchen und Zeremonien zu beteiligen, die dem Evangelium und der evangeli-  schen Lehre nicht gemäß sind«.?* Luther Pera unterrichtete Mar Ephrem von  den Vorbehalten. Die Antwort des Bischofs gab Röbbelen den Mitgliedern des  Missionsvereins weiter. »Wie viele Jahre ist in Wasirabad und Gogtapa kein hei-  liges Öl und kein heiliger Sauerteig gewesen? Und was haben wir den Kaschas  getan?«?? Am 30. April 1911 teilte Röbbelen dann die bereits im Herbst des vor-  aufgehenen Jahres vollendeten Tatsachen mit und erklärte, »daß unser Bruder  Luther Pera nach dem Wunsch des syrischen Bischofs angefangen hat, in Urmia  eine Gemeinde zu sammeln«.?* In Hermannsburg hielt man es für möglich, daß  der Einsatz in Urmia nur vorübergehend sei und faßte deshalb auch nur einen  einstweiligen Beschluß hinsichtlich der Fortzahlung des Gehalts, nicht ohne  deutliche Bedingungen daran zu knüpfen. »Es wurde beschlossen, unserem syri-  schen Bruder Luther Pera, der auf Wunsch des Bischofs Mar Ephraim nach Ur-  mia übergesiedelt ist, einstweilen, bis wir ihm eine andere Tätigkeit anweisen  können, den Aufenthalt in Urmia zu gestatten und ihm seinen Gehalt von 1.200  Mk. unter der Bedingung weiter zu zahlen, daß er nach wie vor in den Gemein-  den Wasirabad, Gogtapa und Ardischai als Prediger tätig ist«”  50 Nadolny wurde zu einer Schlüsselfigur in der deutschen Orientpolitik während des Ersten  Weltkrieges. Vgl. Rudolf Nadolny, Mein Beitrag, Erinnerungen eines Botschafters des Deut-  schen Reiches, Köln 1985.  51 Karl Röbbelen, Persien 2. 11. 1911, 3 (bei den Circularen).  52 Karl Röbbelen, Dem Komitee ... 30. 4. 1911, 1 (bei den Circularen).  53 Ebd:  54 Ebd.  55 Karl Röbbelen, An das Komitee ... 27. 3. 1911 (bei den Circularen).19144 be! den Cıircularen).
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55 arl Röbbelen, An das omıteeUrmia und Hermannsburg. Luther Pera im Dienst der Hermannsburger Mission  55  über Rußland zu wahren.?”° Nadolny erreichte, daß der Marschall 36.000  Reichsmark an Neumann als Entschädigung entrichten und einige seiner Dörfer  verpfänden mußte. Außerdem forderte er vom russischen Konsulat die deut-  schen Flaggen zurück, die der Marschall vor der Versammlung, die sich erhoben  hatte, mit entschuldigenden Worten an Nadolny übergeben mußte, der sie Neu-  mann aushändigte. In der Folgezeit waren die mit Neumann kooperierenden  Personen verstärkten Repressalien ausgesetzt. Dennoch spielte Neumann nun  auch für die weitere Entwicklung auf dem kirchlichen Gebiet im Hinblick auf  die mit Hermannsburg verbundenen Gemeinden eine entscheidende Rolle.  Röbbelen reagierte unwillig auf Luther Peras Bestrebungen, nach Urmia zu  gehen. Er nahm nun den Gedanken eines Einsatzes iın Armawir für Luther Pera  entschlossen auf. »Dieser Verbindung (mit den rußlanddeutschen Lutheranern)  würden wir uns freuen können, während wir fürchten müssen, daß die enge Ge-  meinschaft mit der altsyrischen Kirche, in die Pastor Luther Pera in Urmia gera-  ten würde, mit der Zeit ihn in innere und äußere Kämpfe verwickeln wird«?!  Röbbelen befürchtete, »daß Luther Pera durch die Verbindung mit dem Bischof  in Abhängigkeit von diesem geraten und genötigt werden möchte, sich an Ge-  bräuchen und Zeremonien zu beteiligen, die dem Evangelium und der evangeli-  schen Lehre nicht gemäß sind«.?* Luther Pera unterrichtete Mar Ephrem von  den Vorbehalten. Die Antwort des Bischofs gab Röbbelen den Mitgliedern des  Missionsvereins weiter. »Wie viele Jahre ist in Wasirabad und Gogtapa kein hei-  liges Öl und kein heiliger Sauerteig gewesen? Und was haben wir den Kaschas  getan?«?? Am 30. April 1911 teilte Röbbelen dann die bereits im Herbst des vor-  aufgehenen Jahres vollendeten Tatsachen mit und erklärte, »daß unser Bruder  Luther Pera nach dem Wunsch des syrischen Bischofs angefangen hat, in Urmia  eine Gemeinde zu sammeln«.?* In Hermannsburg hielt man es für möglich, daß  der Einsatz in Urmia nur vorübergehend sei und faßte deshalb auch nur einen  einstweiligen Beschluß hinsichtlich der Fortzahlung des Gehalts, nicht ohne  deutliche Bedingungen daran zu knüpfen. »Es wurde beschlossen, unserem syri-  schen Bruder Luther Pera, der auf Wunsch des Bischofs Mar Ephraim nach Ur-  mia übergesiedelt ist, einstweilen, bis wir ihm eine andere Tätigkeit anweisen  können, den Aufenthalt in Urmia zu gestatten und ihm seinen Gehalt von 1.200  Mk. unter der Bedingung weiter zu zahlen, daß er nach wie vor in den Gemein-  den Wasirabad, Gogtapa und Ardischai als Prediger tätig ist«”  50 Nadolny wurde zu einer Schlüsselfigur in der deutschen Orientpolitik während des Ersten  Weltkrieges. Vgl. Rudolf Nadolny, Mein Beitrag, Erinnerungen eines Botschafters des Deut-  schen Reiches, Köln 1985.  51 Karl Röbbelen, Persien 2. 11. 1911, 3 (bei den Circularen).  52 Karl Röbbelen, Dem Komitee ... 30. 4. 1911, 1 (bei den Circularen).  53 Ebd:  54 Ebd.  55 Karl Röbbelen, An das Komitee ... 27. 3. 1911 (bei den Circularen).1911 be! den Cırcularen).



54 Tamcke

Die Zurückhaltung des Mıssıonsvereıns wiırkte sıch auf den Anfang der AÄAr-
beit 1ın Urmi1a erschwerend AaUuSs Bischof Mar Ephrem hatte VO den Presbyterı1a-
C111 eıne Kirche gekauftt. » Als S1e aber bezahlt werden sollte, WTr das eld nıcht
aufzubringen un: das SOgeNaANNTE Patrıarchalische Komuitee wollte dıe Kırche
nıcht übernehmen, sondern entschıied, dafß S$1e wıeder verkauft werden solle«?®
Das Ende des möglichen Arbeitsteldes für Luther era schien gekommen. och
die Idee, der Kırche des (Ostens wıeder eıne eıgene Kirche einzurichten, hatte iın
der syrıschen Bevölkerung längst Wırkungen gezeıgt. Luther erg selbst CMP-
tand das Fehlen eınes eıgenen Kirchengebäudes als Not »Ich sehe die orofße
Not, ıh welcher eıne orofße Anzahl VO Menschen Jer. leben Es läutet
Sonntag; die Presbyterianer gehen 1ın die Kırchen, auch die Römischen un die
Russen. aber die altsyrıschen Christen bleiben ohne Gottesdienst. Das 1sSt sehr
schmerzlich, das 1St wirklich eıne orofße kırchliche Not«.?/ Dıie Bewegung 1n der
Bevölkerung vab ıhm die Kraft, den Wünschen Röbbelens wıderstehen, der
ıhn lıeber anderen Orten 1mM Eınsatz gesehen hätte. »Eın Jünglıng mır:
IC werde meınen Hof verkauten un: die Kırche nıcht tallen lassen. 1ne durch-
AUS nıcht reiche PAH schofß 5(} Toman zınsenlos VOT un: versprach, selber tür
diesen 7weck ammeln. Von befreundeter Seıite wurden 200 Toman zınsenlos
auf Monate für diesen 7Zweck vorgeschossen. Da ıch sah, da{ (zott der Herr die
Herzen willig gemacht habe un: diese Reichssache nıcht tallen lassen wıll,
10 iıch den eifrıgen, ETreuenN Menschen das Versprechen, da{fß ıch S$1e nıcht verlas-
SCH werde, sondern mıiıt ıhnen solidarısch verbunden se1«  25  - In Hermannsburg
blieb INa  > seinem Anlıegen gegenüber allerdings konsequent ablehnend. » Von
den Presbyterianern hat INa  } eiıne alte Kırche für 2.400 Mark gekauft. 1.000
Mark sınd VO den dortigen Christen aufgebracht worden, aber sovıel erd auch
ohl dıe bauliche Instandsetzung der Kırche kosten, da{ß der Kautpreıs unge-
tılgt bleibt. Di1e Kautsumm. 1St angelıehen worden, un:! mussen dafür die 1n
Persıen üblichen Wucherzinsen bezahlt werden. In jedem Briefe bıttet Pastor
Luther era tlehentlich Hıiılte Z Tilgung der Kırchenschuld. ber 1n 115

DE Kasse WAar dafür eın Geld, un! WT tLragen auch Bedenken, das kırchliche
Unternehmen 1ın Urmıia unterstutzen, solange dıe Verhältnisse Ort nıcht bes-
SCT geklärt sind«?? Obwohl be1 seinem Anliegen hne Rückhalt AUS Her-
mannsburg arbeıtend, betrieb Luther era W1€ Röbbelen anerkennend ftormu-
lierte »mıt Fifer die Wıederherstellung der alten Kirche«°°. Hatte I1a  - 1ın ande-
T  S Fällen eLtwa e1m Schulbau 1n Gogtapa eıne breite Spendenbewegung in
Deutschland wachgerufen, rührte ia  = für den Kırchbau 1n Urmıia keinen

arl Röbbelen, Dem Omıtee54  Tamcke  Die Zurückhaltung des Missionsvereins wirkte sich auf den Anfang der Ar-  beit in Urmia erschwerend aus. Bischof Mar Ephrem hatte von den Presbyteria-  nern eine Kirche gekauft. »Als sie aber bezahlt werden sollte, war das Geld nicht  aufzubringen und das sogenannte Patriarchalische Komitee wollte die Kirche  nicht übernehmen, sondern entschied, daß sie wieder verkauft werden solle«?°  Das Ende des möglichen Arbeitsfeldes für Luther Pera schien gekommen. Doch  die Idee, der Kirche des Ostens wieder eine eigene Kirche einzurichten, hatte in  der syrischen Bevölkerung längst Wirkungen gezeigt. Luther Pera selbst emp-  fand das Fehlen eines eigenen Kirchengebäudes als Not. »Ich sehe die große  Not, ihn welcher eine große Anzahl von Menschen hier leben. Es läutet am  Sonntag; die Presbyterianer gehen in die Kirchen, auch die Römischen und die  Russen..., aber die altsyrischen Christen bleiben ohne Gottesdienst. Das ıst sehr  schmerzlich, das ist wirklich eine große kirchliche Not«.”” Die Bewegung in der  Bevölkerung gab ihm die Kraft, den Wünschen Röbbelens zu widerstehen, der  ihn lieber an anderen Orten im Einsatz gesehen hätte. »Ein Jüngling sagte mir:  ich werde meinen Hof verkaufen und die Kirche nicht fallen lassen. Eine durch-  aus nicht reiche Frau schoß 50 Toman zinsenlos vor und versprach, selber für  diesen Zweck zu sammeln. Von befreundeter Seite wurden 200 Toman zinsenlos  auf 6 Monate für diesen Zweck vorgeschossen. Da ich sah, daß Gott der Herr die  Herzen willig gemacht habe und diese Reichssache nicht fallen lassen will, so  gab ich den eifrigen, treuen Menschen das Versprechen, daß ich sie nicht verlas-  sen werde, sondern mit ihnen solidarisch verbunden sei«?®, In Hermannsburg  blieb man seinem Anliegen gegenüber allerdings konsequent ablehnend. »Von  den Presbyterianern hat man eine alte Kirche für 2.400 Mark gekauft. 1.000  Mark sind von den dortigen Christen aufgebracht worden, aber soviel wird auch  wohl die bauliche Instandsetzung der Kirche kosten, so daß der Kaufpreis unge-  tilgt bleibt. Die Kaufsumme ist angeliehen worden, und es müssen dafür die in  Persien üblichen Wucherzinsen bezahlt werden. In jedem Briefe bittet Pastor  Luther Pera flehentlich um Hilfe zur Tilgung der Kirchenschuld. Aber in unse-  rer Kasse war dafür kein Geld, und wir tragen auch Bedenken, das kirchliche  Unternehmen in Urmia zu unterstützen, solange die Verhältnisse dort nicht bes-  ser geklärt sind«®”, Obwohl so bei seinem Anliegen ohne Rückhalt aus Her-  mannsburg arbeitend, betrieb Luther Pera - wie Röbbelen anerkennend formu-  lierte — »mit Eifer die Wiederherstellung der alten Kirche«°°. Hatte man in ande-  ren Fällen — etwa beim Schulbau in Gogtapa — eine breite Spendenbewegung in  Deutschland wachgerufen, so rührte man für den Kirchbau in Urmia keinen  56 Karl Röbbelen, Dem Komitee ... 30. 4. 1911, 1f. (bei den Circularen).  57 Karl Röbbelen, Persien 2. 2. 1911, 3 (bei den Circularen).  58 Karl Röbbelen, Dem Komitee ... 30. 4. 1911, 1 (bei den Circularen).  59 Karl Röbbelen, Persien 2. 11. 1911, 3 (bei den Circularen).  60 Karl Röbbelen, Persien o. J. (1912), 1 (bei den Circularen).1912 1t bei den Cıircularen).
5/ arl Röbbelen, Persien 1911, (beı den Cırcularen).
58 arl elen, Dem Omıtee54  Tamcke  Die Zurückhaltung des Missionsvereins wirkte sich auf den Anfang der Ar-  beit in Urmia erschwerend aus. Bischof Mar Ephrem hatte von den Presbyteria-  nern eine Kirche gekauft. »Als sie aber bezahlt werden sollte, war das Geld nicht  aufzubringen und das sogenannte Patriarchalische Komitee wollte die Kirche  nicht übernehmen, sondern entschied, daß sie wieder verkauft werden solle«?°  Das Ende des möglichen Arbeitsfeldes für Luther Pera schien gekommen. Doch  die Idee, der Kirche des Ostens wieder eine eigene Kirche einzurichten, hatte in  der syrischen Bevölkerung längst Wirkungen gezeigt. Luther Pera selbst emp-  fand das Fehlen eines eigenen Kirchengebäudes als Not. »Ich sehe die große  Not, ihn welcher eine große Anzahl von Menschen hier leben. Es läutet am  Sonntag; die Presbyterianer gehen in die Kirchen, auch die Römischen und die  Russen..., aber die altsyrischen Christen bleiben ohne Gottesdienst. Das ıst sehr  schmerzlich, das ist wirklich eine große kirchliche Not«.”” Die Bewegung in der  Bevölkerung gab ihm die Kraft, den Wünschen Röbbelens zu widerstehen, der  ihn lieber an anderen Orten im Einsatz gesehen hätte. »Ein Jüngling sagte mir:  ich werde meinen Hof verkaufen und die Kirche nicht fallen lassen. Eine durch-  aus nicht reiche Frau schoß 50 Toman zinsenlos vor und versprach, selber für  diesen Zweck zu sammeln. Von befreundeter Seite wurden 200 Toman zinsenlos  auf 6 Monate für diesen Zweck vorgeschossen. Da ich sah, daß Gott der Herr die  Herzen willig gemacht habe und diese Reichssache nicht fallen lassen will, so  gab ich den eifrigen, treuen Menschen das Versprechen, daß ich sie nicht verlas-  sen werde, sondern mit ihnen solidarisch verbunden sei«?®, In Hermannsburg  blieb man seinem Anliegen gegenüber allerdings konsequent ablehnend. »Von  den Presbyterianern hat man eine alte Kirche für 2.400 Mark gekauft. 1.000  Mark sind von den dortigen Christen aufgebracht worden, aber soviel wird auch  wohl die bauliche Instandsetzung der Kirche kosten, so daß der Kaufpreis unge-  tilgt bleibt. Die Kaufsumme ist angeliehen worden, und es müssen dafür die in  Persien üblichen Wucherzinsen bezahlt werden. In jedem Briefe bittet Pastor  Luther Pera flehentlich um Hilfe zur Tilgung der Kirchenschuld. Aber in unse-  rer Kasse war dafür kein Geld, und wir tragen auch Bedenken, das kirchliche  Unternehmen in Urmia zu unterstützen, solange die Verhältnisse dort nicht bes-  ser geklärt sind«®”, Obwohl so bei seinem Anliegen ohne Rückhalt aus Her-  mannsburg arbeitend, betrieb Luther Pera - wie Röbbelen anerkennend formu-  lierte — »mit Eifer die Wiederherstellung der alten Kirche«°°. Hatte man in ande-  ren Fällen — etwa beim Schulbau in Gogtapa — eine breite Spendenbewegung in  Deutschland wachgerufen, so rührte man für den Kirchbau in Urmia keinen  56 Karl Röbbelen, Dem Komitee ... 30. 4. 1911, 1f. (bei den Circularen).  57 Karl Röbbelen, Persien 2. 2. 1911, 3 (bei den Circularen).  58 Karl Röbbelen, Dem Komitee ... 30. 4. 1911, 1 (bei den Circularen).  59 Karl Röbbelen, Persien 2. 11. 1911, 3 (bei den Circularen).  60 Karl Röbbelen, Persien o. J. (1912), 1 (bei den Circularen).1946 (bei den Cıircularen).
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Finger®*. Man WAaTtr sıch darüber 1M klaren, da{fß$ diese Haltung das Vorhaben sehr
erschwerte. Nıcht leicht wurde ıhm (Luther Pera), die Kautsumme VO T Z

un: die Geldmuittel tür die Keparatur un den iınneren Ausbau der Kırche
sammenzubringen. Wır konnten ıhm dabej nıcht helfen. Schon der Stand 115

C: Kasse verbot CS U11S, WIr hatten auch prinzıpielle Bedenken eıne solche
Verwendung der uUu1ls anvertirauten Gelder. Es 1St Sache der syrıschen Christen,;
für iıhre Kıiırche aufzukommen. Diese haben enn auch W aAsSs S1E konnten,

das erwünschte Ziel erreichen«.
Neben den dorgen die Gemeindegründung drückten Luther era ach

seinem mzug ach Urmıia 1mM Oktober 1910 persönlıche Nöte. Seine TAaul gC-
bar 117 ach dem Umzug eiınen Sohn un: wurde annn »für längere eıt sehr
krank«. S1e mulfiste >»Zzweımal operıert werden«. Das häusliche Le1id des Jungen
Syrers verschliımmerte sıch och durch die schwere Erkrankung selnes Sohnes
Rıchard, dıe oraviıerend Wal, »da{fi die Eltern eıne Zeıtlang tfürchten mufßßsten,
ıhn wıeder verlieren«. In diesen Nöten freilich stand der 1Ss1oNsvereın treu

seiınem Miıtarbeıiter. Angesıchts der durch Krankheıt, Umzug un! Einrich-
tung entstehenden »Bedrängnis«*warb Röbbelen Hıltfe tür die Betroffenen,
da die entstandenen Kosten VOINN dem kleinen Gehalt nıcht bestritten werden
konnten. SO muflten Schulden gemacht werden, un dıe sınd 1m Orıent och viel
rückender als be1 UunNs, weıl der Zinstu{(ß sehr hoch 1St So haben die Jungen Ehe-
leute vıiel TIrübsal un L’ast, die WIr ıhnen tragen helfen mussen«.

Irotz aller Wıdrıigkeiten gelang CS Luther Pera, den Plan des Erwerbs eıner e1-
funktionstüchtigen Kırche verwirklichen. Tatkrättig unterstutzt

wurde dabei VO seiınem Freund IIr Baba han Am November 1911
konnte die Kirche 1n Urmia eingeweıht werden. Die Einweihungsliturgie eıtete
Bischof Mar Ephrem, dem die mı1t Hermannsburg verbundenen Priester era
Johannes un:! Kascha Ablachat als Archidiakone JT Selte standen, SOWI1e He
weıtere Geistliche un mehrere Diıakone. In Deutschland intormierte Röbbelen
austührlich ber die lıturgische Feıier un:! die anschliefßenden Reden des mıt
Hermannsburg verbundenen Priesters ;FHauire Abraham, der Unterstützung
der Gemeinde warb, des Sertit Dr. Israel Khan, der unterstrich, da se1mt
ber 1:50 Jahren Z ersten Mal wıeder aut der Urmiaebene eıne NCUC Kıiırche
VO den Syrern selbst erworben worden« sel, un Luther DPeras Freund Dr Baba
han Knanischu, der dıe weltweıte 1Ss1ıon der Vortahren bıs ach Chına
un Indien eriınnerte un die Standhaftigkeit 1ın den Zeıiten der Vertolgung.
»Er ermahnte die Gemeıinde, dem Beispiel der Alt_en treulich nachzufolgen«.
61 Vgl AaCCIUS 3/2s 371

Kar! Röbbelen, DPersien 63 (19412)% 1+ be! den Circularen).
63 ar] Röbbelen, An das Oomıtee 191 17 (be1 den Cıircularen) und ar| Röbbelen, Persien

11 911 beı den Cırcularen).
ar] Röbbelen, Persıien 6} (1 1f
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Als zusätzliıche Verpflichtung hatte Ianl Luther era selıtens des Vorstandes
die pfarramtlıche Versorgung des deutschen Waisenhauses 1n Dıiılguscha (einer
Vorstadt VO Urmıia) aufgetragen. Die Leıterin des Waısenhauses, das der Deut-
schen Orientmissıion gehörte, Anna Friıedemann, hatte sıch schon 1909 Röb-
belen gewandt un! bedauert, da{ß Pftarrer Maurer, der die m1t Hermannsburg
verbundenen Gemeinden besucht hatte, nıcht den Weg iıhr getunden habe
» Wır ıhn schr« °° hne ber den diırekten Kontakt der Waisenhaus-
vorsteherin mi1t seiınen Vorgesetzten intormiert se1n, hatte sıch Luther era

Februar 1910 bereits Röbbelen vewandt, ıhm miıtzuteılen, da{fß
Fräulein Friedemann >vıiel Interesse dafür« habe, »da{fß das deutsche Waisenhaus
eıne eigene Kırche« erhalte.©® Ö1e WI1SSe nıcht, S1E die KınderZAbendmahl
hinschicken solle Er kenne »eıne Anzahl Famılien, die sıch anschließen
würde«. Luther hoffte auf eıne Gemeıunde VO Deutschen un! Nestorı1anern.
Seine Hoffnungen schienen nıcht unbegründet. » Fräulein Friedemann teıilte MIr
1mM Vertrauen mıt, da{ß eıne Summe gesammelt worden ware einem
Kırchbau«. Er rıet ZUr Kooperatıon zwıischen dem Hermannsburger Vereıiın un:
der Potsdamer Orientmissıion. »Auf deutschem Grund un: Boden können WIr
uUu1nls viel leichter bewegen, da hat weder der Patriarch och die persische Regıe-
LUNS dreinzureden«. Er strebte eıne Vereinbarung mıi1t Anna Frıiıedemann und
Fossum einer Arbeıt Auft eıne Anfrage Röbbelens hın aNntWwWOr-
LeLEe Anna Friıedemann Dezember 1910 abschlägig, W as ıhre vermeıntliche
Absıcht beträfe, ıhn als Pastor un:! Lehrer einzustellen .°/ »Alles, W as iıch tür ıhn
tun könnte, das ware, da{fß IC ıh bıtten würde ahb und als Vertretung
tür 115616 Kınder predigen«. Dennoch interessiere S1e sıch ssechr« für Luther
Pera,; der »als Freund« iın iıhrem Haus verkehre un: dem S$1e Herzen
mıiıt Wort und Tat beistehen« wolle Gegen Röbbelens Vorbehalte machte S1e sıch
für eınen Eınsatz Luther Peras In der Kırche des (Ostens stark. S1e bat Röbbelen,
»>doch och einmal erwagen, ob« »Luther era nıcht seliner syrıschen Kar
che zurückgeben« wolle »Nach meıner innersten Überzeugung un WI1e€e iıch
Jetzt Luther kennengelernt habe, ware 1es für ıhn das beste. Er kommt 1n seın
Element zurück, tände innere Mufße un sogleich en orofßes segensreiches Feld
der Arbeit für se1ın Volk, Sanz besonders och dadurch, da{fß ıhm durch seıne ın
Deutschland erlangte Bıldung eın erweıterter Blick eröffnet worden 1St«. Die
Bedenken hinsıchtlich der N.GE:  IC kirchlichen Lage 1n Urmıia ZEeTSTEGLTEG

65 Anna Friedemanns Brief ar] Röbbelen MC 1909 Luther Peras Auftrag. S1e o1btdarın uch praktısche Ratschläge tür dıe Reıise: » DDie Herren mussen sıch 11U eınen sıcheren (58e-
leitbriet verschaften, VO Mınıster der Gesandten, 2n haben S1C nıchts betürchten. In Ta
117 tür Weıiterkommen Landsmann: Herr Max Schünemann Mossıg, Ver-
Ltreter der Konsulargeschäfte WUMNSCLGS CGesandten ın eheran«. Vgl AaCCIUS 3A2 2680
Luther Peras Brieft VO 1910

6/ Briet Anna Friıedemanns Röbbelen VO 17 1910
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s1e. » [ıie alte syrische Kırche 1St sehr unterdrückt, belebt sıch aber, un! hat ent-

schieden wıeder eıne Zukunft. Etwas VO der alten Kraft, die ıhrer Zeıt prächtige
Männer un: Mıssıonare gezeıtigt hatte, 1st heute och vorhanden. Fragen S1e
ter jeden Syrer, Amerıkaner, Engländer oder Russen-dyrer, Befriedigung
fände, wırd ÖE antworten, AT DE in WHHMSCFHCI alten Kırche=«. Wenn CS nıcht
außerer Vorteile willen ware, würden die meılsten heute ıhr zurücktreten«.
Für die VO Hermannsburg beabsichtigte Reformierung der Kırche des (JIstens
1mM Sınne eiıner lutherischen Reformatıon sa S1€e aum eıne Möglıichkeıt. » Fur
UuNseTEC abendländische Kırche hat der Orientale sechr auch smıtmacht«
nıg Verständnis«. Den zeıtweılıg VO Hermannsburg verfolgten Plan, eiınen
deutschen Theologen ach Urmi1a entsenden, verwartf S1€E ganz »Ich halte CS

tür Sanz ausgeschlossen, da{ß eıner HSGT evangelıschen Prediger 1mM Urmia-
Gebiet Thätigkeıt tindet. Er wırd als Eındringling 1n remdes Gebiet betrach-

Der VO Röbbelen m1t Skepsıis betrachtete Bischof Mar Ephrem S11 »e1In
kräftiger, heiliger Mann«. »Er braucht Hılte un: Junge Kräfte, un ıch annn V1

stehen, da{fß d1€ brach liegende Junge Kraft, Luther Pera,; für sıch haben will«.
hne die materiell dürftige Sıtuation der syrıschen Gemeinde VO Urmia be-
schönıgen un die Notwendigkeıt zeıtweılıger Unterstützung beım Gemeinde-
autfbau sehend, oing Anna Friedemann davon AaUS, da{ß die Gemeinde spater
ıhren Pastor werde übernehmen können. Seine Abordnung ach Urmıia ware
wunscht. » Viele wartien daraut«. Am Junı hält sıch Luther era be1 einem
betfreundeten Kaufmann 1n Urm1a auf, der trüher Deutschland bereıist hat un:
>»MmMI1t orofßser Sehnsucht. das bayrısche Braubier« denke.®°® Von ıhm AaUS teilt
Luther era Röbbelen mıt, da{ß die Schulprüftung 1mM Waisenhaus be] Fräulein
Friedemann mIiıt abnehme. Di1e Kooperatıon oing also weıter. Schliefslich konnte
doch eıne eigene Kirche Waisenhaus eingeweıht werden.°? S1e wurde zxx

Krıstalliısatiıonspunkt eıner Aufgabe tür Luther era Im Zuge der Wah-
LUNS der russıschen Interessen 1mM Nordwesten Persiens wurden ın Urmia 600
Besatzungssoldaten der russıschen Armee einquartıert. Unter diesen Soldaten
befanden sıch 34 lutherische Ruflanddeutsche, die me1st AaUS den deutschen KO=
lonıen 1n Sudrufßsland sStammten‘ .  /o DE diese Soldaten VO Rufsland her keinerle1

68 Brieft Luther Deras VO E: 1910 Deutsche Bierbrauereien entstanden 1mM Orıent, dıe polı-
tischen Rahmenbedingungen zulheßen. Wo diese annn nıcht mehr vegebenyda wurden
S1E A  darau  1n zerstort (wıe Jüngst 1n Aden/Yemen).
Schäter, Man habe autf den Mıssıonsstationen der Deutschen Orı ent-Mıssıon zulLe Verbıin-
dungen den russischen Besatzungstruppen, dıe oroßenteıls Deutschrussen« bestünden.
»FEri Friedemann hat mi1t ıhren in Deutschland gesammelten Geldern eıne kleine Kirche iın r
mM1a gebaut, 1n der jetzt den eutsch-russıschen Soldaten deutsche Gottesdienste gehalten WCI1I-

den«.
Hermannsburger Missionsblatt 1912; 183; AaCCIUS 372 282
Ohnehiın WAar die Regıion zusehends als Siedlungsgebiet VO Rufslanddeutschen betrachtet WO1-

den 1911 wollten sıch 40} Famılıen der 1m Kaukasus ansässıgen Schwaben dort ansıedeln. We1-
FeTre 150 bıs 180 Famılıen würden tolgen wollen. Hugo Grothe, Zur Natur und Wıirtschaftt 1ın
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kırchliche Versorgung erhielten, lud Luther era S$1E Palmsonntag 1911 e1-
11C Gottesdienst 1ın deutscher Sprache eC1n. Er predıigte ber den Eınzug Jesu 1ın
Jerusalem. Am zweıten Ustertag folgte eın weıterer Gottesdienst, ıIn dem das
Evangeliıum VO den EmmausjJüngern auslegte. 2) Personen nahmen der
schließenden Abendmahlsfeier teıl. »E1inıige, die dem Tage AA Kıirche kamen,
hatten se1it Jahren keıine deutsche Predigt gehört un nıcht Gelegenheit gehabt,
das heılıge Abendmahl fejern. S1ıe nıcht wen12g überrascht, als S1Ce

eiınem deutschen Gottesdienst 1n dem remden Land eingeladenwurden«/*. Zu den Gottesdiensten tfanden sıch bald nıcht 11UTr die deutschstäm-
mıgen Soldaten, sondern auch die 1ın der Umgebung ebenden Deutschen ein:
Unter ıhnen befand sıch Kapıtän Neumann, der als gebürtiger Hannoveraner
das Glück hatte, da{fß be] eiıner Bücherverteilung, die Luther era mıiıt den die-
e Zweck Aaus Deutschland eintreffenden Bücherspenden bestreiten konnte,
eın Buch seınes einstigen Konfirmators, Pastor Holtermann, 1n seıine Hände
kam >Große Freude bereitete dem Empfänger dieser ru{ß A4US der Kırche SEe1-
NeTt Heimat« ® In Hermannsburg ahm INa  ' Anteıl diesem Zweıg der
Arbeit Luther Peras un: organısıerte eın Hılfswerk, das VOT allem Drucksachen
den Deutschen 1ın Urmıia zukommen lassen sollte/?*. In dieser VO Luther era
beherzt ANSCHANSCNCNHN Arbeıt sah z 1ın Hermannsburg yöttlıches Handeln.
» Wır dürfen u1l$s auch der leblichen Fügung freuen, da{ß WISETE Arbeit für dıe
syrıschen Christen 1n Persien nebenbe]l den kırchlich verlassenen Glaubensge-
1OSsSCN 1n Urmıia 27A3 hılft, da{fß S1€e VO eiınem 1ın der lutherischen Kırcheebıldeten un! ordinierten Prediger Mit Wort un Sakrament werden«“  9
hıefi CS da eLtwa oder » Pastor Luther Pera,; selbst ein AHNSCHOMMENE Sohn der H:
therischen Kırche, durfte das Werkzeug werden, diesen verlassenen Söhnen

Kırche ıhre Multter wıeder 1n Erinnerung /6  bringen«  . Weihnachten 19414
konnte eıne eindrucksvolle Christvesper gehalten werden. » Die Kırche WAar 1ın
deutscher We1ise mıt einem Christbaum geschmückt; der Kapellmeıister un:
mehrere deutsche Musıker VO der Musikkapelle des russiıschen Regiments be-
yleiteten den Gesang der deutschen Weıihnachtslieder: mehr als A0 Personen,

Vorderasien I’ Persıen, Halle 191 1, 7 9 Sohrab, Autmerksam regıstriıerte uch Röbbelen, W a4asSs
azu 1n Erfahrung bringen konnte.

A Hermannsburger Miıssıonsblartt 1D1Z, 183
/2 Dıie Regıon WAar das Zentrum der deutschen Handelsbemühungen 1ın Persıen, vgl Sohrab, 394

Am Oktober 1913 meldete der deutsche Gesandte 1n Teheran, Prinz HeınrıchC eu{fßß
WL den Reichskanzler Bethmann Hollweg: »dıe deutschen Kolonien, besonders die VO
Aserbaıdschan, mehren sıch zusehends«, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Persien 172
(Dıie Beziehungen Persiens Deutschland 1889-1920), 3’ Oktober 1913, 035 VCI-
öftentlicht bei Sohrab, 488

S Hermannsburger Mıssıonsblartt 1912 D
Hermannsburger Mıssıonsblatt EO12: 184, 283, IRT.

3 Hermannsburger Mıssıonsblatt 1942; 387
Hermannsburger Mıssıonsblatt 1912
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darunter 60 Soldaten un: Zzwel Offıizıere, nahmen der Feıer teil«//. Die (Ge-
meindebildung Lrug a7u bei, da{ß deutschstämmige Soldaten der russischen
Iruppe ach ıhrer Entlassung aus dem Miıliıtärdienst 1ın Urmia bleiben
wünschten un: Ort ıhr Handwerk ausüuben wollten. 19172 konnte Luther era
ber solche Absıchten eines Schneiders und eiınes Tischlers berichten”®. Luther
era hatte NUuU doppelten Dıiıenst verrichten. Vom Pfingstfest 191972 etwa2 be-
richtet VO der Festteier mıt dem Bischof Mar Ephrem 1n der Marıenkirche
Urmia, während der predigte, un Uhr hielt ATın den Gottesdienst
1ın der Christuskirche tür die Deutschen”?. Der Wunsch der rußlanddeutschen
Soldaten ach eiınem lutherischen Gottesdienst 1n deutscher Sprache kam 11U

auch aus anderen Urten, eLtwa2a AUS Chol,; wohin Luther era aber AaUuUs Geldman-
ze] nıcht reisen konnte®% Zusehends interessierten sıch auch die deutschen 1)ı-
plomaten 1n Persien tür die mı1t Deutschland verbundene Arbeit. [ )as Auswär-
tıge Amt 1e4% Maı 1913 durch eın Schreiben die Hermannsburger Mıs-
sıonsleıitung wıssen, da{ß der Kaiserliche Gesandte 1ın Teheran angewı1esen W OI -

den sel, die Interessen der Hermannsburger Arbeıt 1ın Persien 1n »gee1gneter
8 1E1SC« wahrzunehmen

So erfolgreich Luther Peras Arbeıt mIt den Deutschen WAal, schwıer1g CT -

wI1es sıch die Arbeıt 1ın der syrıschen Gemeininde. » [DIie Arbeıt, die Pastor Luther
era den syrıschen Chriısten iın Urmia LUL, 1St eıne Geduldsarbeit«, ftormu-
lıerte bündıg Röbbelen.®* Es se1 keıne eichte Aufgabe, »dıe Syrer 1n Urmıia
(sottes Wort sammeln, da StE infolge langer Vernachlässigung sıch des Kır-
chengehens entwöhnt« hätten un! den Festtagen 1n oroßer Zahl ZU

Gottesdienst« kämen. Luther era trostete sıch mıt Einzelhandlungen, eLtwa da-
durch, da{ß eıne gichtkranke Al mıt der Geschichte VO Gichtbrüchigen
trostete un:! MIt ıhr betete.®* Anhand eıner kleinen Begebenheıt erläuterte -
ther era dl€ Sıtuation. »Am SonntagUrmia und Hermannsburg. Luther Pera im Dienst der Hermannsburger Mission  59  darunter 60 Soldaten und zwei Offiziere, nahmen an der Feier teil«”’, Die Ge-  meindebildung trug dazu bei, daß deutschstämmige Soldaten der russischen  Truppe nach ihrer Entlassung aus dem Militärdienst iın Urmia zu bleiben  wünschten und dort ihr Handwerk ausüben wollten. 1912 konnte Luther Pera  über solche Absichten eines Schneiders und eines Tischlers berichten”®. Luther  Pera hatte nun doppelten Dienst zu verrichten. Vom Pfingstfest 1912 etwa be-  richtet er von der Festfeier mit dem Bischof Mar Ephrem in der Marienkirche zu  Urmia, während der er predigte, und um 10 Uhr hielt er dann den Gottesdienst  in der Christuskirche für die Deutschen”?. Der Wunsch der rußlanddeutschen  Soldaten nach einem lutherischen Gottesdienst in deutscher Sprache kam nun  auch aus anderen Orten, etwa aus Choi, wohin Luther Pera aber aus Geldman-  gel nicht reisen konnte®°. Zusehends interessierten sich auch die deutschen Di-  plomaten in Persien für die mit Deutschland verbundene Arbeit. Das Auswär-  tige Amt ließ am 6. Mai 1913 durch ein Schreiben die Hermannsburger Mis-  sionsleitung wissen, daß der Kaiserliche Gesandte in Teheran angewiesen wor-  den sei, die Interessen der Hermannsburger Arbeit in Persien in »geeigneter  81  Weise« wahrzunehmen  .  So erfolgreich Luther Peras Arbeit mit den Deutschen war, so schwierig er-  wies sich die Arbeit in der syrischen Gemeinde. »Die Arbeit, die Pastor Luther  Pera an den syrischen Christen in Urmia tut, ist eine Geduldsarbeit«, formu-  lierte bündig Röbbelen.®? Es sei keine leichte Aufgabe, »die Syrer iın Urmia um  Gottes Wort zu sammeln, da sie infolge langer Vernachlässigung sich des Kir-  chengehens entwöhnt« hätten und »nur an den Festtagen in großer Zahl zum  Gottesdienst« kämen. Luther Pera tröstete sich mit Einzelhandlungen, etwa da-  durch, daß er eine gichtkranke Frau mit der Geschichte vom Gichtbrüchigen  tröstete und mit ihr betete.** Anhand einer kleinen Begebenheit erläuterte Lu-  ther Pera die Situation. »Am Sonntag ... traf ich bei der Rückkehr von der Kir-  che zwei junge Kaufleute, welche meine Gemeindeglieder sind. Ich fragte sie,  woher sie kämen, und wohin sie gingen? Sie sagten, daß sie vom Basar kämen.  Darüber verwundert, fragte ich sie, was sıe am Sonntag im Basar zu tun hätten.  77 Hermannsburger Missionsblatt 1913, 235.  78 \ Ebd.  79 Luther Peras Brief vom 26. Mai 1912. Neben den Soldaten war ein Kapellmeister aus Königs-  berg mit seiner Frau aus Berlin anwesend, »welche lange Jahre in Eriwan ohne Predigt und  Abendmahl gelebt haben«. Die Frau fand Luther Pera beim anschließenden Hausbesuch an Ma-  laria erkrankt vor.  80  Ebd. »Nur wenige Wochen war Fräulein Friedemann in Choi. Von dort aus brachte sie mir den  lebhaften Wunsch der dortigen evangelisch-lutherischen Soldaten zu einem lutherischen Got-  tesdienst und hl. Abendmahl. Aber die Reise nach Choi kostet Geld«. Zur Arbeit der Deutschen  Orient-Mission in Choi informiert Feigel, 117f., 162f., 181.  81  Hermannsburger Missionsblatt 1913, 235.  82  Karl Röbbelen, Persien 20. 11. 1912, 1 (Bei den Circularen).  83  Ebd;2:traf 16 be1 der Rückkehr VO der Kır-
che 7wWwel Junge Kaufleute, welche meıne Gemeıindeglieder sind Ich fragte S1€,
woher sS1e käiämen, un! wohiın sS1e vingen? S1e Sagten, da{ß S$1e VO Basar käiämen.
Darüber verwundert, iragte ic s1€, W asSs SIE Sonntag 1m Basar tun hätten.

Hermannsburger Mıssıonsblatt FO13: A
/8 Ebd

Luther DPeras Brief VO Maı 1912 Neben den Soldaten Wal eın Kapellmeister A4US Kön1gs-
berg mıt seıner Frau AUS Berlin anwesend, »welche lange Jahre 1n Erıwan hne Predigt un
Abendmahl gelebt haben« Die Frau tand Luther Pera eım anschliefßenden Hausbesuch Ma-
larıa erkrankt VO  s

Ebd » Nur weniıge Wochen W al Fräulein Friedemann 1n ho1 Von ort Aaus brachte S1e mMI1r den
lebhatten Wunsch der dortigen evangelısch-lutherischen Soldaten eiınem Iutherischen (30O0t-
tesdienst un: hl Abendmahl ber dıe Reıise ach ho1 kostet Geld« /Zur Arbeıt der Deutschen
Orıient-Mıssıon 1ın ho] informiert Feigel, 1178:: 162 f’ 181

8 1 Hermannsburger Missıonsblatt POIS: A
arl Röbbelen, Persien E 19012 (Beı en Cıircularen).

83 Ebd.,
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Der eıne antwortetle, da{ß 4: ach seiınen Waren, die AaUS ho1 ungeduldig jeden
Tag erwarte, fragen wollte, denn, WE die Waren einıge Wochen NVAUY (Ostern
nıcht kämen, ware das für iıhn eın orofßer Verlust. Di1e dorge diese Waren
quäle ıh Tag un: Nacht Ich iıhm, da{ß tür ıhn Sahz unerträglich seın
würde, MmMI1t solch einer ast sıch ımmer herumzuschleppen, Sonntag sollte
sıch wenıgstens ausruhen un: 1n (sottes Wort sıch stärken. Er Iragte mich kom-
INE  z ennn viele AT Kırche? Ich erwıderte, ob CI; WEeNnNn Aalllı Mıttag selıne Mahl-
Zze1t nehmen wolle, vorher trage, ob viele Leute Tisch waren un: erst dann,
WE recht viele (jäste da waren, selıne Speıise aße«. Aus dieser Begebenheıt her-
A4US erläuterte Luther era die Vertassung se1ner Leute »Unsere Leute halten
sehr auf eCin ehrbares un! ordentliches Leben:;: VO TIrınken, Spıelen, Tanzen un
andern Belustigungen dCI‘ Weltmenschen halten S1e al nichts. Sıe sınd ımmer
voller dSorgen, enn CS 1sSt nıcht leicht, 1n dieser schweren elıt den Lebensunter-
halt erwerben. ber 1n bezug aut das geistliche Leben sınd sS1e sehr lau Und
diese Schlafttheit un: Lauheit un Gleichgültigkeit geht durch alle Kontftessionen
hindurch; S$1e wirkt ansteckend« . ®*

och nıcht 1LLUT eıne ZEW1SSE Lässıgkeıt kennzeichnete das kırchliche Leben 1ın
Urmıia konfessionsübergreitend. Die bekenntnıismäßıig gesetzten Grenzen der
Religionen un! Kontessionen selbst durch die sıch oreiıtende Indıtffe-
117 1n Teılen der Bevölkerung undeutlich geworden. Dies hatte Konsequenzen
bıs 1n den pastoralen Alltag Luther Peras hıneın. SO wandte sıch 23 Aprıl
19172 1ın gebrochenem Deutsch mıiıt eıner Anfrage Röbbelen, die die relig1ös un:
kontessionell otftfene Sıtuation schlaglichtartig erhellte. »Hıer in Urmi1a hat sıch
Z ersten Male eın Salız seltener Fall ereıgnet, A eın Mırza Mohammed Alı
han 4US Urmia sıch eıne Aall A4US Moskau gebracht hat Die Ta 1St eıne Russın
J] Jahre alt 1n eriechisch-katholischer Kırche getauft. ber beide Personen
wünschtenVO mMI1r als eiınem lutherischen Pastor geLrauLt werden. Die rau111
ZUr lutherischen Kırche übertreten, aber der Mann ll Mohammedaner bleiben,
doch xjebt seiner T7A vollständıge Religionstreiheit, terner verspricht CI, keıine
zweıte rar nehmen un! seıne Kınder lutherisch erzıiehen lassen. Mırza
Mohammed Alı han Sagtl, Aass Mohammedaner deutsch-Ilutherische Frauen
nehmen un: VO Iutherischen Pastoren getLraut werden kommt oft VO  z ber die
griechisch-katholische Kırche SCESNEL keıine gemischte Ehe A4AUS Chrıisten und Mo-
hammedanern, sondern verlangt den Übertritt des Mohammedaners AA Bl hrı-
tTentum Folgende Punkte machen MIT diesen Fall och schwerer:

Dass keine der trauenden Personen der luther. Kırche angehören.
Wıe annn diese 2A9 offiziell A4aUS der oriechischen Kırche 2AUSTLrefen un: luthe-

riısch werden?

Luther DPeras Bericht 1n den Nachrichten 4US der lutherischen Mıssıon 1n Persien 1!a Her-
mannsburg 18 Maı 1914,
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die lutherische Kırche eıne yemischte Ehe eınes Mohammedaners un e1-
GT Christın gestattet?

Wıe 1St die Praxıs an Wenn beide Personen bevor S1e gerraut werden eıne
lange Reıise allein vemacht und ein1ıge Monate 1n einer Wohnung gelebt ha-
ben?«

Die konftessionalistischen Ma{fßstäbe der Hermannsburger utheri1-
schen Erweckungsbewegung ließen für dıe Anfrage Luther Peras aum t_

haft Spielraum. Luther erı Wr sıch dessen bewulßßit. Er empfand 1aber die 1ın der
möglichen Amtshandlung liegende Chance als reizvoll, da{fß ernsthaft die
tührenden Hermannsburger Theologen ACCIUS un: Röbbelen eıne spez1-
elle Besprechung der Anfrage angıng un! Antwort erbat. » Denn ıch habe dem
yemischten Paare nıcht rundweg ıhre Irauung abgeschlagen. Natürlich bın ıch
zweıtelhaft, ob solch eın Ehepaar dem Christentum Ehre macht. Dennoch
moöchte iıch wıssen, WwW1€e IC miıch verhalten habe«.®° 1nNe ÄAntwort der Her-
mannsburger Theologen aut die Anfrage 1St nıcht erhalten.

Wıewohl Luther era sıch se1n Arbeitsteld schwer hatte ertrotfzen mussen,
WAar auch mıt der Mehrheıit der mıt Hermannsburg verbundenen
Geistlichen bald durch dıie Veränderung der weltpolitischen Lage un deren
Auswiırkungen auf die Sıtuation der Kırche des (JIstens 1in Persien ZWUNSCH,
seınen Standort eindeutiger bestimmen. SO vertaflste CT mıt seınen Kollegen

Oktober 1913 schliefßlich e1n Schreiben, das die Loslösung VO der Kıirche
des (JIstens »Wır unterzeichneten Arbeıter der Hermannsburger Mıs-
S10N, gedrängt durch die kirchliche Lage WNISCLEGETFT Umgebung, sehen uUu1ls genötıgt,
dem Ausschufß tür die 1Ssıon 1n Persien tolgende Erklärungen vorzulegen. Se1lit
Begınn UuNseTET 1sSs1ıon bıs aut den heutigen Tag haben WIr 1n vollem Frieden
und Einvernehmen iınnerhalb der alten syrıschen Kırche 1m lutherischen Sınne
gearbeıtet. In den letzten Jahren hat sıch aber die ZESAMLE kirchliche Lage derart
verändert, da{ß WIr das Weiıterarbeıten 1n den alten Bahnen als eıne Hemmung
un Schwächung WHUMNSCLEL Arbeıt ansehen mussen. Soll HIISCIE Arbeıt VO weıte-
IC Erfolg se1n, sınd Änderungen sowohl ın der Missionarbeit TEr
SOWIl1e auch 1n Deutschland unerläßlıch. Innerhalb der alten syrıschen Kırche,
die se1it dem Eindringen der russisch-orthodoxen 1sSs1ı0onN jede innere un!
außere Kraft verloren hat, sınd auch WIr unverhofft 1n Miıtle1id SCZOYCNH, da{ß
WIir aller nötıgen Förderungsmauttel blo{(ß un den Angriffen VO allen Seıiten
blofßßgestellt sınd Da WIr also VO der syrıschen Kırche keıne weıtere Förderung
versprechen können, sınd WIr auch bereıt, uns VO derselben trennen un als
eiıne selbstände 1ssıon 1er arbeiten«.  86 Neben orößeren tinanzıellen MIit-
teln baten die Geıistlichen, der Missionsausschufß mOoge die deutsche Regierung

5 Briet Luther Peras VO A Aprıl 19172
X6 Luther DPeras un! DPera Johannes’ Briet VO 1913
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veranlassen, »>da{fß S1C ıhre Vertreter 1n Persıen, besonders ın Tähbrıs un:! be-
sten WE 6S möglıch 1St iın Urmia selbst, nachdrücklich anweıst, HS16 eut-
sche Arbeıt ın ıhren Schutz nehmen«.  5/ Dıi1e deutschen Regierungsstellen
entsprachen diesem Ansinnen.  SS Der Priester Jaure Abraham wurde ach
Deutschland geschickt, mıiıt dem Vorstand das weıtere Vorgehen klären.
Freıilich W arlr I1a  - ın Hermannsburg zögerlıch, dem Verlangen ach Abspaltung
VO der Kırche des (Jstens entsprechen.”“ Und och ehe entsprechende Be-
schlüsse vefafst werden konnten, eskalierte die Sıtuation. Zunächst W al die (36:
meınde VO Luthers Vater betroften, deren Kırche durch die Russisch-Ortho-
doxen besetzt wurde.?! era Johannes Wlll‘lde mıßhandelt un: 1Ns Gefängnis
gebracht. Politische Motive wurden U handlungstragend, WE eiınerseılts der
die Kıiırche besetzende Bischot 1€eSs deutlich als eıne antıdeutsche un: prorussı-
sche Handlung VETtTLTAL un! andererseıts die deutsche Dıplomatie 1n Persien 1ler-
durch die deutschen Interessen empfindlıch verletzt sah »Uns iSst eıne bekann-
fermassen deutsche Kırche hne weıtere Formalıitäiäten WESSCHOIMMM$MEN worden,
un: diese Kırche 1St ohne Benachrichtigung der deutschen Gesandtschaft oder
des Konsulats in Täbriıs 4 @) den Russen ZU russısch-orthodoxen Gottesdienst
iın Gebrauchlworden. Dıie persische Regierung, die MIT. 1NSs Gesicht
ıhr Bedauern ausspricht, uns 1ın dieser rage nıcht Wıllen se1ın können, weıl

ıhr 47 Macht tehle, wiırd 1mM Innersten ıhrer Seele nıcht UNSCII sehen,
A4SS auch eıne STOSSC Macht W1e€e Deutschland VOT Schlägen 1NSs Gesıicht nıcht
siıcher ist«.  I2 Dıi1e Verbindung der Geistlichen Deutschland machte S1e Jetzt
UT polıtıschen Zielscheibe 1m Konfliktfall » Wır leben 1n der bedrängtesten
Lage. Ich habe keinen Schutz als den Herrn droben. Die kleinste Verleumdung
ann einen 1n Lebensgefahr bringen«, schrieb Luther erı Und Röbbelen kom-
mentierte dıe Vorgange für die deutschen Leser 11U dementsprechend Sahz auf
dem Hıntergrund der polıtischen Sıtuation VOT dem Krıeg. >Unter dem rUuss1-
schen Ha{ Deutschland haben WULISGTIE syrıschen Brüder E  Jetzt schwer
leiden«.? Von Hermannsburg AUusSs brachen die Hılfsmöglichkeiten kriegsbe-
dıngt 1ab Mıt oroßem Interesse ahm I1la  - darum die Berichte der A4US Persien
ausgewiesenen Leıterin des Waisenheimes der Deutschen Orıent-Mıssıon, Anna

Ebd
8 SO Lıiıtten, Flitterwochen, Q9 f

Nachrichten AaUus der lutherischen Mıssıon 1n Persien 1914,
Ebd

91 Nachrichten AaUus der lutherischen Mıssıon ın Persıen 1914, I4E} 1316
Briet des Prinzen HeıinrichA eufß Reichskanzler Bethmann Hollweg, Politisches
Archiv des Auswärtigen Amtes, Persien 172 (Dıe Beziehungen Persiens Deutschland 1889-
1920); 5) VO Jul: 1914, A .13638 (veröffentlicht bei Sohrab, 489)

7ur deutschen Persienpolitik informiert: Ulrich Gehrke, Persien 1n der deutschen UOrıientpo-
lıtık während des Ersten Weltkrieges, Darstellungen ZUT Auswärtigen Polıitik (2 Bde.), Stutt-
gart 1960
Nachrichten AUS der lutherischen Mıssıon 1ın Persien 1914, 15
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Friedemann, aut S1e hatte, als die Kämpfe zwıschen Russen, Kurden un: Tür-
ken begannen, Luther era mı1t seiner Famaıulıie Besuch. »Ich hatte ıhnen 1mM
Waisenhaus Zıiımmer un Pliätze tür ıhre Sachen bestimmt, da kam meın Aus-
weısungsbeftehl, un:! IC mufiste tort, hne da{fß ıch S1€e benachrichtigen konnte.
Schon den ZaNzZCNH Sommer hındurch hatten Ihre syrıschen Brüder 1e] leiden
gehabt. Sıe standen beständig dem Gefühl, als Deutschenfreunde VO den
russiıschen Spionen umgeben se1nN, un wagten nıcht viel ıhre Haäuser VeCeTI-

lassen«.  06 Dafß zumındest für Luther era diese Befürchtungen nıcht ganz unbe-
yründet WAarcll, hatte sıch geze1gt, als russısche Soldaten be] Tau Friedemann
ach ıhm suchten, während sıch den Sommer ber MIt seiner Famılie 1m
Weinberg 1m Sommerhaus e1ines Verwandten autfhielt. Dıie Waisenhausvorstehe-
riIn 1€ß Luther era WAaINCH, solle nıcht 1n die Stadt kommen, »se1n Haus sSCe1
allabendlich VO russıschen Soldaten umstellt« ?> Am August 915 kam die
erste Nachricht VO Luther Gra se1t zehn Onaten un nachdem sıch dessen
Hoffnungen auf eıne Besserung der Lage ach Abzug der Russen der kurdi1-

96schen Ausschreitungen als völlıg haltlos erwıesen hatten.
Am Januar selen die Russen AaUS Urmia abgezogen un! die >Christen

schutzlos der tanatıschen Wut der mohammedanıschen Bevölkerung preisgege-
ben« SCWCECSCH. Dem tolgenden Inferno entgıng Luther era durch treundliche
Hıltfe »Wır wurden WwW1e€e durch ein Wunder (sottes Unsere Wırtin 1ef16%
einen Jungen Mohammedaner rufen, welcher MI1t ıhrer Famılie befreundet W dafl.

Weil iıhr Mann mıt den Russen geflohen W dl, beherbergten WIr ıhren (Gast. Er
uUu1ls Abend, talls passıere, würde uUu1ls ach seiınem Hause MI1t-

nehmen. Am Sonntag Morgen, den 2 Dezember S Januar), wurden WIr VO

mohammedanischen Pöbel belagert. Wır W1e€e verloren. Aber, W1e€ VO

(Gott vesandt, kam CNCI Junge Mohammedaner mıt seınen tünt Brüdern, un: S1€e
halfen uns, HSGT Teppiche un Möbel einzupacken un ach ıhrem Hause
transportıieren. Am Abend nahmen S1e uUunls miıt 1in ıhr Haus, WT 7972 Monate
zubrachten«. Der auch seiner Kleıder beraubte Vater mıt seiıner Famılie stieiß
über die amerıkanısche 1ssıon ıhnen. »Wır haben manche Nacht 1n den
Kleidern geschlaten, ZALT Flucht bereıit Se1IN<«.

Viele Menschen erlagen den Epidemien un! Entbehrungen. Luther era VCL-

lor seıiınen Sohn »Auch leber Friedrich ward CIn Opfer des Iyphus«.
1ne Wendung brachte erst die Rückkehr der russıschen TIruppen. »Seılt UNgSC-
fähr einem Monat sınd dıe KRussen 1n Urmia und haben die Christen A4aUsS ıhrer
Gefangenschaft befreit. Dıie Türken un: alles, W as mıt ıhnen zusammenhıng,
sınd weggeflohen«. och die Angst VOT der Rückkehr der Türken un Kurden

Nachrichten AaUsSs der Iutherischen Mıssıon ın Persien LO
95 Nachrichten AaUs der lutherischen Mıssıon 1n Persıien 1945

Nachrichten aUus der lutherischen Mıssıon 1n Persien 19155 1516
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blieb »(ott verhüte, da{fß die Unmenschen och einmal kommen; wird
INa  n S1Ee (die Chrısten) alle nıedermetzeln. Wenn die Russenv SE wegzl1e-
hen sollten, mussen WITL, w1€ WIr gehen un! stehen, mıt ıhnen laufen,
sınd WIr verloren«. Als die Russen August Urmıia wiederum raumten, floh
auch Luther era mıiıt se1ıner Familie.?” Am Dezember 1915 endete diese
Flucht mIıt der Ankunft 1in Hermannsburg, VO A4AUS Luther CNa nıcht wıeder
ach Persien zurückkehrte. Die Arbeit des Vereıins für lutherische 1sSsıon ın
Persien 1n der Stadt Urm1a W arlr damıt beendet.?® Luther era oing VO Her-
mannsburg A4AUS als Pfarrverweser 1NSs elsässısche Wınzenheıiım, 1924 seiınen
Vater beerdigen hatte, der ıhm dorthin gefolgt WAar. 1926 oing Luther era
als Pftarrer ach Chitae6 N Von OTIrt wandte CT sıch 1: August 1933 ber
dıie Hermannsburger 1ssıon das Auswärtige Amt, Deutschland Ee1-
11 FEinschreiten d1€ erneute Vertolgung der estori1aner 1mM Irak be-
101  wegen. Wiährend das Auswärtige Amt September versprach, »MIt allen
Miıtteln auf eıne befriedigende LOsung« be] den Völkerbundverhandlungen hın-
wirken wollen, da INa  $ »dıe rage der assyrıschen Chrısten 1mM Irak 1er A

verfolge, blieben die Aktıonen be1 kırchlichen Stellen erfolglos. Miıs-
s1iıonsdırektor Schomerus berichtete Luther era 18 Dezember 1933 VO

seiınen Bemühungen. »Ich hatte gehofft, das Exekutiv-Commuıittee des uth
Weltkonvents ırgend eıner Aktıion veranlassen. Die Herren Jer
un ıch habe durch uUuNsSseTIN Landesbischot Mahrahrens ıhnen die SacheCr
legt, ıhnen auch den Aufruf des Patriarchen unterbreitet. Weıteres als die Zusage
einer Prüfung der Angelegenheıt habe ıch nıcht erhalten, auch nıcht ertahren
können, welchen Resultaten dıe Prüfung geführt hat uch habe ıch den Auf-
rut nıcht zurückerhalten. Nun an IC wirklich nıchts mehr u  5 1ıne Verot-
fentlichung durch die Presse ist untunlıch, würde auch aum zugelassen W G1 -

den.«!  04 War meldete sıch Bischof Marahrens ann doch och einmal be1 Scho-
un! kündigte d  -9 »da{fß die Angelegenheıt auftf der tür Anftfang Januar gC-

97 Ausführlicher Bericht 1ın den Nachrichten tür lutherische Mıssıon 1n Persien 1916, 17 P
0S Nachrichten AUS der lutherischen Mıssıon 1n Persien 1916,

Luther DPera wurde 1n der Folgezeıt als Vortragsredner der Mıssıon eingesetZt, vgl Nachrich-
ten tür Iutherische Mıssıon 1n Persiıen 1918, 2‚
Zu Luther Peras Dienst 1n Winzenheim vgl 1n den Nachrichten für lutherische Mıssıon 1n Der-
s1en 19720 3/4, 3’ 19721 1‚ 4’ 1977 1’ 19724 Z LEr bemühte sıch auch dıe syrischen Flücht-
lınge 1n Frankreıch, Nachrichten für die Iutherische Mıssıon 1n Persien 19724 3/4, und 1925 1/
27

100 Nachrichten aus der lutherischen Mıssıon für Persıen 19726 27
101 Briet Luther DPeras AUS Chicago vc»xy 18 August 1933
102 Briet des Auswartigen Amts VO September 1933 (111 3265 Schomerus. Schomerus

hatte se1ın Schreiben den Botschafter Nadolny gerichtet.
103 Zu ıhm Martın Tamcke, Christoph Schomeruss, 17 Biographisch-Bibliographisches Kirchen-

exıkon 9) Herzberg 1995 7512754
104 Briet VO Christoph Schomerus Luther DPera VO 18 W 1933
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planten Vorstandssıtzung des uth Einıgungswerks FT Sprache bringen werde«
un zab Schomerus den Aufruf zurück, 1aber der Missionsdirektor wandte sıch
1mM Gefühl ınneren Zwiespalts den Wünschen Luther Peras vemäfßs Pfarrer
La1ible iın Leıipzıg mı1t der Bıtte Veröffentlichung des Aufrutes. Obwohl 6S

ıhn treuen würde, WE TT Veröffentlichung ame »[Denn C® ET ohl NOL,
da{fß die Augen der christlichen Welt auf diese unerhörten organge hingerichtet
werden« empfahl 1: doch »tür alle Fille« eiıne Rücksprache beım Auswärtigen
Amt, »ob der Veröffentlichung des Aufrutes außenpolitische Bedenken E
überstehen«. Schomerus 1ef68 Luther era gegenüber keinen 7 weıtel daran,
da{ß »elıne Veröffentlichung 1ın der Presse« den Bemühungen des Auswärtigen
Amtes 1n die Quere kommen« würde »und vielleicht eher schaden als nut-

könnte.!9  6 An eiınen Erfolg der deutschen diplomatischen Bemühungen 1ın
dieser Frage zlaubte Schomerus nıcht. Er ahm d da{fß dem Auswärtigen Amt
»die Hände gebunden« selen. »Hıer muü{fste doch der Völkerbund einschreiten
un zeıgen, da{fß GT da 1St un die Mınorıtäten schützt«. Der mıiıttlerweiıle selbst

Protest die Mehrheıitsgruppe der Deutschen Chrıisten AUS dem Han-
noverschen Landeskirchentag ausgeschiedene Schomerus vertrostete Luther
era un: sıch selbst auf (zottes Gericht. »Die Wıillkür 1St orofß 1n UuUNsSsSEeTII Tagen,
und die vielgerühmte Zivilisation 1sSt erbarmungslos un: STaUSallı bıs 1ın dieK
chen Das erd eın turchtbares Gericht werden, WEn (SOft VO Hımmel her-
einfährt 1ın seiınem Porn«. Dıies sollte das letzte Wort der Hermannsburger
1ssıon auf die Inıtıatıve Luther DPeras bleiben. Durch den 'Tod Röbbelens
25 ]anüar 1933 1n Pforzheim W alr der mıiıt der Hermannsburger 1ssıon CI12 VE

bundene » Vereın für lutherische 1ssıon 1ın Persien« selnes Promotors beraubt
107worden un: oing seınem Ende 1mM Jahr 1939

Luther Pera, der mıiıttlerweıle 1m Dienst der lutherischen Missouri-Synode
stand un die »assyrısche St Georgsgemeinde« ın Chıicago leitete, starb
Januar 1943 1m Alter V} 60 Jahren. ”

105 Briet VO Chrıstoph Schomerus Pfarrer Laıible VO Januar 1934
106 Briet VO Chrıistoph Schomerus Luther Dera VO IS 1935
107 Röbbelen hatte während des Ersten Weltkrieges mutıg und Mahnungen ZUr Zurückhal-

Lung die Nachrichten VO der Verfolgung der Nestorı1aner durch Kurden und Türken veröt-
tentlicht. Dazu Martın Tamcke, arl Röbbelen, Zıvilcourage für den ternen Nächsten, 1n
Ernst-August Lüdemann, Jahrbuch 1994 des Ev.-luth. Missıionswerkes 1ın Niedersachsen
ELM); Hermannsburg 1994, 93-97/

108 Henry Kowert, Luther Pera,; Der Lutheraner vol 4 St Louı1s 1943, 351 (unter der Rubrık
» Todesanzeigen« eın tehlerhafter biographischer Nachruf). Er hinterlieiß seıne Frau mMi1t 1er
Söhnen und wel Töchter. Eıner der Söhne W al seiınem Vater beruftlich nachgefolgt un! be-
diente nach seınem Stud1ıum lutherischen Semi1inar ın St Lou1s eiıne assyrısche Gemeihnde 1n
Connecticut.



Erıica }D(älunter
Syriac Inscriptions from al IiIira

In 1974, the Japanese Archaeological Expedition )rag® discovered the sıte of
Aın Sha’hja and the adjacent Dukakın 170 km south of Baghdad and 15 km
WEest of Najaf.* Atter preliminary soundıngs 1n 1986, z CasOo11s5 of digging
WCCIC conducted 1ın}and 1988-1989 * At Aın Sha’ia church W das CX A

vated, which W AS distinguished by SANCLUAFY wıth straıght EC4stT al instead of
AaDSC that 15 customary 1n Byzantıne architecture. It belongs southern Me-

sopotamıan regional style,” wıth examples ar Hıra and Ctesiphon, that also -
tended Into the Gulf, where church has been discovered AT al-Qusur the 15-
and of Faılaka, Kuwait.* The building AT Aın Sha’ia has been placed wıthın the
transıtional per10d of ate Sasanıan-KEarly Islamic, accordıng wıth the dates 45 -

sıgned the other sıtes where churches aVe been found.?

The author wıshes extend her thanks Proft. Hıdeo Fu)11, Dırector ot the Japanese Archaeol-
ogıcal Expedition Iraq and Chairman of the Instıtute tor Cultural Studies of ncıent Irag, KO-
kushıiıkan Unıiversıity, Tokyo, Japan. Additionally Dr. Yasuyoshı Okada, also member of the
Japanese Archaeological Expedition Iraq an Lecturer the Instıtute tor Cultural Studies ot
ncıent Irag, Kokushikan Unıiversıty, Tokyo, lIrag tor theır perm1ss1ıon publish the Syrıiac 1N-
scr1pt10ns.
See Fıg. Map Kerbala Najaf region of south-west Iraq showing the locations sıte
of Aın Sha An the Dukakın
Hıdeo Fuyn al., “ E xcavatıons Aın Sha’ja rulns anı Dukakın Caves’”, Al Rafıdan (1989);
pp.27-88, tor comprehensıve repOort the eXCcavatıons.
15 Trımıngham, Christianity the Arabs In pre-Islamıc tiımes (London F9L3). Fr

114, summarızed the architectural style DLZ “The maın body of the church 15 rectangular, the
pillars supporting the arches of burnt brick divıde 1t INnto three-aıisled ditice At the south-east
en AT three chapels (diakonikon, martyrıon®), separated by the maın body by massıve DIETS:
However, he has NOLT mentioned the salıent feature oft Mesopotamıan churches, 1.e the straıght
ECASsSTt wall of the SANCLIUAFY.
Iwo churches, excavated 1n 1931 al Hıra, d1iIC discussed by Talbot-Rıice, “The Oxtord Exca-
vatıons Hıra, BT Antıqu1ty V{ (1932); 276-7291 and 1n ıdentically titled artıcle in Ars
Islamıiıca ( SE The church excavated al Qasr 1Nt a ] Qadı, 15 desceribed bDy (Jscar
Reuther, “The (German exXxCcavatıons Ctesiphon”, AÄntıquı1ty “The MOST FEGEeENT
and thorough discussion the subject, collatıng ll Prev1OUS evidence 15 by Yasuyoshı Okada,
“Early Christian architecture 1n the Iragı south-western desert”, Rafıdan XII (F9913: Yl

Sınce hıs publication, Bernard and ]- Salles, “ Discovery ot Chrıiıstian church al-
Qusur”, Faılaka (Kuwaıt), Proceedings ofthe Seminar for Arabıan Studies 1 (1991); /-13, has
appeared 1n prıint.
Fuyu, O CLE 61 Talbot-Rice, CIL. 4982); B dates the church al Mound the late 7th
century-early Sth CENTLUFY Reuther, CS 451 places the second and later ot the
church Ctesiphon the mıddle end of the sıxth CENLUTFY Bernard an Salles, OP. CLE

OrChr (1996)
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68 Hunter

The maın body of the church AT Aın Sha’ıa W as divided iınto three sect1ons 1n
which W as tound C consıderable AMOUNT of fragments ot al plaster bearıng
Syrıac etters” TICAT: the mud-brick pıer-wall separatıng the central from the
right-hand aisle.© Most of the 48 SyPSULL pıeces only CONsIst of sıngle COU-

ple of characters, but everal] ditferent hands Catı be detected./ Hence, 1ın the
Jorıty of 1It has NOLT been possıble determiıne the physical rrangemen of
the ditterent cherds 1LLOT uCcCt anı y readıngs. However, aMONSSL thıs M1S-
cellany ot fragments SG z pIeCES which WEEIC wrıtten by the SAaImnle hand 1in
cursıve Nestorı1an script.8 They belong the inscrıption (Inscrıption I: al-
though theır precıse relatiıonshıp 15 L110 unclear.

Inscrıiption The larger fragment (8.0>x5.0 CM) reads:68  Hunter  The main body of the church at Ain Sha’ia was divided into three sections ın  which was found “a considerable amount of fragments of wall plaster bearıng  Syriac letters” near the mud-brick pier-wall separating the central from the  right-hand aisle.° Most of the 48 gypsum pieces only consist of a single or a cou-  ple of characters, but several different hands can be detected.” Hence, in the ma-  jority of cases it has not been possible to determine the physical arrangement of  the different sherds nor to reconstruct any readings. However, amongst this mis-  cellany of fragments are two pieces which were written by the same hand in a  cursive Nestorian script.” They belong to the same inscription (Inscription I), al-  though their precise relationship ıs now unclear.  Inscription I. The larger fragment (8.0x5.0 cm) reads:  ... works and [enclosures]  1.1. 7 bdjn wdiyn  ,(."1.1c\ eı T  1.2. wbw&dgh wl  Na mortasa  ... both his [declaration] and  1.3. y $Im’ wb  wa K,  ... [peace]:and  1:4: L.. y dmk  °  amny,... X  ... [proscribed/proclaimed]  Sigla: h = uncertain reading,  [doing] = tentative translation  1.1 e t7a 1a0 + “works and enclosures”. V z “do make” often occurs in  Syriac dedications, denoting physical action as well as acts of patronage,? al-  though the Perfect tense is usually preferred. » 1= \ may be the plural absolute  of the noun r<x= s “deed, property”, but no Seyyame can be detected here or  accompanying the next word, ending ın a final, unattached Nun, that is tenta-  tively read as the plural absolute of r<x+. The various meanings of this noun cen-  tre on the idea of a courtyard, hence “enclosure” may be appropriate, especially  ın view of the earthworks that surround Sıte E  1.2 \a moxasa “both his [declaration] and”. The double conjunction Waw  could also be interpreted as “and ... and”. The reading is tentative arising from  difficulties surrounding the penultimate letter, however r<oxas “declaration,  prediction” might be appropriate.  1.3 —a <>a\ y , “[peace] and”. The Mim-Alaph combination is clear, and  from the spacing “peace” might be proposed.  p- 11 cautiously assign Level 1 of the stratigraphic sequence at al Qusur to the first half of the sev-  enth century AD.  Fujii, op. cit., p. 39.  See Erica C.D. Hunter, “Report and catalogue of inscribed fragments: Ain Sha’ia and Dukakin  caves near Najaf, Iraq”, Al Rafidan X (1989), pp. 89-108.  Cf. W.H.P. Hatch, An Album of Dated Syriac Manuscripts (Boston: 1946), Plate CLXII (dated  719-720 AD).  Refer Erica C.D. Hunter, “An inscribed reliquary from the Middle Euphrates”, OrChr 75  (1991), pp. 153-154 for further discussion of the multifarious application of V _ x=s.works and lenclosures]8 bDdyn wc°l?yn (."!:m e1:1A
12 wbwWddgh zl Aa LO 303468  Hunter  The main body of the church at Ain Sha’ia was divided into three sections ın  which was found “a considerable amount of fragments of wall plaster bearıng  Syriac letters” near the mud-brick pier-wall separating the central from the  right-hand aisle.° Most of the 48 gypsum pieces only consist of a single or a cou-  ple of characters, but several different hands can be detected.” Hence, in the ma-  jority of cases it has not been possible to determine the physical arrangement of  the different sherds nor to reconstruct any readings. However, amongst this mis-  cellany of fragments are two pieces which were written by the same hand in a  cursive Nestorian script.” They belong to the same inscription (Inscription I), al-  though their precise relationship ıs now unclear.  Inscription I. The larger fragment (8.0x5.0 cm) reads:  ... works and [enclosures]  1.1. 7 bdjn wdiyn  ,(."1.1c\ eı T  1.2. wbw&dgh wl  Na mortasa  ... both his [declaration] and  1.3. y $Im’ wb  wa K,  ... [peace]:and  1:4: L.. y dmk  °  amny,... X  ... [proscribed/proclaimed]  Sigla: h = uncertain reading,  [doing] = tentative translation  1.1 e t7a 1a0 + “works and enclosures”. V z “do make” often occurs in  Syriac dedications, denoting physical action as well as acts of patronage,? al-  though the Perfect tense is usually preferred. » 1= \ may be the plural absolute  of the noun r<x= s “deed, property”, but no Seyyame can be detected here or  accompanying the next word, ending ın a final, unattached Nun, that is tenta-  tively read as the plural absolute of r<x+. The various meanings of this noun cen-  tre on the idea of a courtyard, hence “enclosure” may be appropriate, especially  ın view of the earthworks that surround Sıte E  1.2 \a moxasa “both his [declaration] and”. The double conjunction Waw  could also be interpreted as “and ... and”. The reading is tentative arising from  difficulties surrounding the penultimate letter, however r<oxas “declaration,  prediction” might be appropriate.  1.3 —a <>a\ y , “[peace] and”. The Mim-Alaph combination is clear, and  from the spacing “peace” might be proposed.  p- 11 cautiously assign Level 1 of the stratigraphic sequence at al Qusur to the first half of the sev-  enth century AD.  Fujii, op. cit., p. 39.  See Erica C.D. Hunter, “Report and catalogue of inscribed fragments: Ain Sha’ia and Dukakin  caves near Najaf, Iraq”, Al Rafidan X (1989), pp. 89-108.  Cf. W.H.P. Hatch, An Album of Dated Syriac Manuscripts (Boston: 1946), Plate CLXII (dated  719-720 AD).  Refer Erica C.D. Hunter, “An inscribed reliquary from the Middle Euphrates”, OrChr 75  (1991), pp. 153-154 for further discussion of the multifarious application of V _ x=s.both hıs \ declaratıon] and
13 Im wb :C\r<:'.'l.\.!‚ peace| and

[ MR AT , [proscribed/proclaimed)
Sıgla: uncertaın readıng, domng] tentatıve translatıon

61 TIa “works and enclosures” (cdo make  » often OCCUT'S 1n
Syriac dedications, denoting physıcal actıon AS ell AGTESs of patronage,” al-
though the Perftfect 15 usually preferred. INaYy be the plural absolute
of the OUuUmNnn m3 “deed, Property. ; but Seyyame Can be detected ere
accompanyıng the XT word, ending ın final, unattached Nun, that 15 a-

tıvely read A4AS the plural absolute of m<375 The Varlıous meanıngs of thıs OUulmn GE

BÜ the ıdea of courtyard, hence “enclosure” INa Yy be appropriate, especially
1n V1CEW ot the earthworks that surround ıte

12 Na C(TLO TCLIC) “both hıs |declaratıon] and’? The double conjunction Waw
could also be interpreted 4S C  Anı68  Hunter  The main body of the church at Ain Sha’ia was divided into three sections ın  which was found “a considerable amount of fragments of wall plaster bearıng  Syriac letters” near the mud-brick pier-wall separating the central from the  right-hand aisle.° Most of the 48 gypsum pieces only consist of a single or a cou-  ple of characters, but several different hands can be detected.” Hence, in the ma-  jority of cases it has not been possible to determine the physical arrangement of  the different sherds nor to reconstruct any readings. However, amongst this mis-  cellany of fragments are two pieces which were written by the same hand in a  cursive Nestorian script.” They belong to the same inscription (Inscription I), al-  though their precise relationship ıs now unclear.  Inscription I. The larger fragment (8.0x5.0 cm) reads:  ... works and [enclosures]  1.1. 7 bdjn wdiyn  ,(."1.1c\ eı T  1.2. wbw&dgh wl  Na mortasa  ... both his [declaration] and  1.3. y $Im’ wb  wa K,  ... [peace]:and  1:4: L.. y dmk  °  amny,... X  ... [proscribed/proclaimed]  Sigla: h = uncertain reading,  [doing] = tentative translation  1.1 e t7a 1a0 + “works and enclosures”. V z “do make” often occurs in  Syriac dedications, denoting physical action as well as acts of patronage,? al-  though the Perfect tense is usually preferred. » 1= \ may be the plural absolute  of the noun r<x= s “deed, property”, but no Seyyame can be detected here or  accompanying the next word, ending ın a final, unattached Nun, that is tenta-  tively read as the plural absolute of r<x+. The various meanings of this noun cen-  tre on the idea of a courtyard, hence “enclosure” may be appropriate, especially  ın view of the earthworks that surround Sıte E  1.2 \a moxasa “both his [declaration] and”. The double conjunction Waw  could also be interpreted as “and ... and”. The reading is tentative arising from  difficulties surrounding the penultimate letter, however r<oxas “declaration,  prediction” might be appropriate.  1.3 —a <>a\ y , “[peace] and”. The Mim-Alaph combination is clear, and  from the spacing “peace” might be proposed.  p- 11 cautiously assign Level 1 of the stratigraphic sequence at al Qusur to the first half of the sev-  enth century AD.  Fujii, op. cit., p. 39.  See Erica C.D. Hunter, “Report and catalogue of inscribed fragments: Ain Sha’ia and Dukakin  caves near Najaf, Iraq”, Al Rafidan X (1989), pp. 89-108.  Cf. W.H.P. Hatch, An Album of Dated Syriac Manuscripts (Boston: 1946), Plate CLXII (dated  719-720 AD).  Refer Erica C.D. Hunter, “An inscribed reliquary from the Middle Euphrates”, OrChr 75  (1991), pp. 153-154 for further discussion of the multifarious application of V _ x=s.and” The readıng 15 tentatıve arısıng from
dıifficulties surroundıng the penultimate letter, however m<’og931A5 “declaratıon,
predıction ” miıght be appropriate.

13 [ peace] and” The Mım-Alaph combinatıon 15 clear, and
trom the spacıng “peace” might be proposed.

141 cauti0ously assıgn Level of the stratıgraphic al il Qusur the tirst halt of the SCV -

enth CENTUCY
Fu])11, CI 39
See Erıca Hunter, “ Report and catalogue ot insceribed fragments: Aın Sha’ja and Dukakın

AT Na]jaf, Iraq ; AI Rafıdan (1989); 910
C# W H Hatch, An Album of Dated 5yrıaC Manauscrıpts (Boston: Plate (dated
719-/77206 AD)
Reter Erıca Hunter, An inser1bed relıquary trom the Mıddle Euphrates”, OrChr /5
499413 153154 tor urther diıscussıon of the multitarıous application of
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F Hunter

12 > * [pProscHbed] - The relatıve PFrONOUN Dalath INa V introduce
the Pael OT Aphel partıicıple, wıth Pael “proscribe” ()I: Aphel ”proclaim *,
being suggested readıng.

The smaller tragment ot Inscription (5:5 x 3  IM CmM) reads:

E {y}‘qwb —00{} Jacob
1 W EWM r narda "IThomas

a ND N1:3 D $y ... [stopped]
T7 and

Sıgla: uncertaın readıng, [doing] tentatıve translatıon, y} reconstruction

00{ } *.. Jacob-. The iınıtıal ocdh Ga be reconstructed of thıs fre-
quently attested NAaImne 1n Syriac literature,  10 which INa Y 2VeE been part of the
COINLMMNON concatenatıon of patrıarchal Abraham, Isaac and Jacob ASs

1n that W as found 1ın the altar-area of the church A4: Qasr bınt 4]
Qadı, AT Ctesiphon.“”
i r „narha C  and Thomas” 'The conjunction Waw mıtıgates agalnst the

epıthet ı15 being used, makıng 1t unlikely that the renowned ailnlle reters ıIn thıs
452CONTLEXT the apostle Thomas.

13 Qa N O |stopped]”. Whıilst the elongated stroke contirms the Ayın
tinal letter, Al tirst it seemed 45 though the second word might be read 4S

“name” However, there AIC irAaGces of the stroke which would torm the head
ot the Mım, CVENn though the fragment has issure Al thıs poınt. INa Y be
conjugated from \/.LCL!. “daub, StOP DD  UB metaphorically “StOP ”.
The locatıon of Inscrıption I1Cal the second openıng 1n the north pıer-wall of
the church 15 directly opposıte where OIlC miıght CXPECL tind the ‘bema’ 0)8 als
from which the clergy delivered the offices and commenced the MaAass.  15 More-
OVCI, the inseribed fragments Were discovered CaT LW chests, ONMNC wiıthin the
other, which W.GIE built 1Into the north pıer wall.!* The PEXCAVALOTS offer expla-
natıon about theır tunction although, the Kıtab al Mijdal relates, eccles1astical

10 Nee I  Y 1n Payne Smuith, Thesaurus 5Syriacus, vols., (Oxford S  3 vol I) col 1614
11 Reter J. Kröger, “Sasanıdischer Stuckdekor”, Baghdader Forschungen, 982), 48 tor NS-

latıon oft the inscr1ıption, wıth photograph Plate 12  I
12 See n} ın Payne Smith, OP. C vol IL, col EL
13 The buildıng AL Sıte F tollows the SAaillE plan the church ot Mound 3C al Hira, where Talbot-

Rıce tound the Lraces of ‘bema’, and urther investigatıon ot the central aısle, which has NOL
een excavated, cshould reveal thıs teature. See Talbot Rıce, O C: 932); JR} Fıey, Mos-
soul chretienne, (Beırut: 1 939) S3 also consıders thıs fteature be present 1ın the church which
W 4S excavated AL Mound aM 76-7% discusses the ‘bema’ 1ın e2Stfern church archıiteecture.

14 Fuy1t, OL:, 38_-39 and Fıg
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Inscrıption from Church (sıte Aın Shaıa Fragment ıne Drawıng



v Hunter

dignitarıes could be buried Ar Varıous points wiıthin churches.}> The tıllıng of
z chests wıth mud-bricks and crushed mud-stone, doubt theır tunc-
t10N 4S sepulchres especı1ally S1INCe the EXCAVAaLOTS observe that c  NO sıgnıfıcant ob-
Jects WLG unearthed” from them  16 However, if INaYy be possıble that such
SITaVCS WLG tilled 1n atter the bones of theır OCCUP3.I'I[S WEIC exhumed and NSsS-

terred relıquarıes which would A been housed ın the martyrıon.

In these CVENIS; plaque miıght mark the orıgınal place of burıal especı1ally S1INCE
It W AS opposıte the tocal point in the maın body of the church. The z frag-

INaYy ave been part of commemoratıve inscr1ıption, where T7

“700ds ABa enclosures” reterred actıon of endowment OT patronage. The
tentatıve readıngs C(T1LO.1CL3C) “declaratıon” aN! “Peace” ın 11 and
spectively miıght also be compatıble, 45 would Vıra iın 4, ırrespectıve of
whether 1T 15 read 4S Pael Aphel. The z cited PCISONS, Jacob aN! Thomass,
INa Yy aVe been the edicands of the inscr1ıption. Alternatıvely, the <
INa Y reter the PCISONS wh W-GiIe orıginally iınterred ın the chests, dis-
tinguished eccles1iastıcs around whose remaıns the MONASLEFY W as built.*/ Or
the INAaYy reter bıshops of Hıra (1 patrıarchs of the Nestorı1an Church,
ot whom S1X WEeICcC reputedly buried A Hira.!$

Despite the brevıty oft Its MUCHETS; Inscription collectively affırms what the
architectural remaıns attest, that Aın Sha’ıa W AasSs the locatıon of si7zeable
l11210US communıty 1n which the church, enclosed wiıthıin the of ıte F
tormed the focus.  2 Plaster ‘“1cons 70 which WEIC tound al the buildıngs of ıte B,
200-400 mefifres northwest of ıte R SuggeESsLt that these WEeTC cells occupıed either
by pılgrıms (31: by I'l’lOl'lk$ wh WEeEeIC attached the 1  monastery.z An adjacent
pool built tor storage iındıcates the technological sophısticatıon and 0) 5

vyanısatıon of the sıte, oes also the SYSLCEM, which conducted trom
the nearby spring, atter which Aın Sha’ia has een named.*?* In thıs connectlion,
1It INa y be supposed that the CaVvVC3S, which WEeTiTC ewn OUut of the marlstone AL the

15 Fıey, Cit., 8 9 tor the Arabıc edıtıon by Gismondi, (Rome:
16 Fuy11, OP. C 39
17 Fıey, Assyrıe Chretienne, (Beırut: 1968), vol U, 708 tor the orowth of the MONASTLEFYV

Dayr al-Askül around the tomb ot Mar Ab (540-552 AD)
18 For the burıal of 1Sö‘yab  C 581-594), sCe Trımıngham, . 199 Dad  C € 420-455)

W AS Iso interred Hıra.
19 See Fıg. Owverall Tan of Aın Sha  14 AAan Dukakın
70 Yasuyoshı Okada, “Reconsiıderatıon of plaque-type CTOSSCS trom Aın Sh:  aıa  b y DE Najat“;

Rafıdan XI (1990); 10341 12 tor the IN OST recentTt discussıon, ıth partıcular emphasıs the
1COonography, ot the plaster “1cCONs).

Z Fu)11, CLE 6/ 5Sqq tor the excavatıon report of Sıte
Ibid, AL tor report the underground StOrage facılıties, whilst the SYySteEm
15 detaıjled S
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74 Hunter

Dukakın complex, ocated 500 MeEeiITeSs north of ıte B, WeTC part of the monastıc
establishment.

The CXCAVATOrS claım that the WeICc already occupied before Christians
sed them, but 1dmıt difficulties iın ascertaınıng “hen and why these STTLICEUTES

WCCIC constructed” due the ack of finds.®> hat (ave W as iınhabite 15 Sus-
gested by the coatıng of ItSs walls and ceiling (1.8 wiıde, 6.5 deep aM 1.9
hıgh, wıth of wıde, Dl deep and 1.9 hıgh) wıth chaft-filled
mudc.** tloor of marlstone chıips and baked bricks had also been a1d and there
W AS tireplace 1n the central arca, indıcatıng that SOINC effort W as expended
the Cave Perhaps the MOST telling ındıcator of long-term resiıdence AT (ave
lıes iın the iragments oft pOLLECY which lıttered the tloor, suggesting
cupatıon durıng the Sasanıan era Moreover, oraphic SuppOrt has emerged 1n
the torm of which W as tound 1n (Cave 1: where the palaeography of
1ts Nestor1an scr1pt INa Yy be dated the seventh-eighth centurıes AD 2/

The sherd, designated A Inscription AF 5:3 x 5  O CHA); 15 iınscribed both the
exterl1o0r and iınteri10r surfaces.  28 After the scribe completed the first sıde, the
cherd W AasSs turned OVcClI, being rotated siıdeways through Ö that the bottom
edge of the exterl1o0r corresponds the riıght-hand margın of the interlor. De-
spıte the fragmentary of the 2CcOonN; SOTILLC ıdea of the inscr1ption’s PIOS
portions Call be yaıned. The beneath the seventh and tinal line cshows the
eEextTentT of the inscr1ıption the exter10r surface, whilst the alıgned ett-hand
margın cshows the beginnıng of each of the tive liınes the ınterl1o0r surtace. 'The
Neven exture of the inter10r surface has caused the scr1pt be larger and
AaVe wıder spacıng between the lınes than 15 the Case the exterl10r of the (I5=-

iracon however, notwithstandıng chiırographic id10syncracıes, the inscr1ption
both sıdes of the W as wrıtten by the SA4aTT1lE hand.*?

7B Ibid,
24 Ibid,
7 Idem. For plans and sect10ns ot (Cave 1, N Fu)y11, OD GE Fıg 385
26 Ibid, tor the tinds trom (Cave and reterences sımılar DOLLETFY trom other Sasanıan sıtes.
DF @} Hatch, 0} G, Plates
28 Ibid,
79 The character Alaph has LW ditferent styles which AT described by Hunter, CTE )’

106 LZ: “"T’he HI1 complicated “cross” 15 tormed by the intersection of the and lower
oblıque strokes. In the sımpler LYPC, the Junction of the obliıque strokes only produces
downwar: prong.” For examples ot the “crOoss” Lype SCC IT 1, and 7 tor the LYyPC
C F: Both of these varıants derıve trom the Estrangelo torm of Alaph, and
highlight the cursıve tendencıes of the ser1be.



Syrıac Inscriptions ftrom al Hıra Z

Inscription E (exter10r surface) reads:

Plate LEF Ostracon from Cave Duk;;; Recto].
I Y/I/k AA D
1 tor the |honour]"L’yalr] Imtloasre\
13 ml b[y] ILLEnIRl elect] angels/ the angels ' Gabriel)
14 also trom 189140bnyn$ r<.u..\;:én.ßu<
1.5 gdyst mn I< ;.gor<ömm holy (£.) trom/holier than

r£IMALSAbbnwhr [they GE instructed] 4S in the
commentary/ 4S 1n the lıght

OM mb  C5 and trom the OUFGESrE_N 0A37

Sıgla: uncertaın readıng, do1ing] tentatıve translapion
19 m< tlo. “tor the !honour]”. Other options might also be consıdered,
partıcularly Viaro, zcbe burnt, Set »”  tıre  9 suggesting the readıngs T
“  NOot consumed’ OTr Ta O “incombustible”

1:3 Ir L Nx “Telect) angels”/“the angels |Gabrıel]”. The Gimel-



76 Hunter

Beth combinatıon Varıous possıble combinatıons including the qualify-
ıng adjective “alect”. Alternatively the z characters INaYy be the inıtıal etters
namıng the archangel Gabriel wh 15 cited perhaps 1n concatenatıon wıth
Michael and Raphael.
( erı 30 “holy trom  »” 58 erı 30 qualities preceding tem1-

1ne singular NOUN, consiıdered readıngs could include <edhaAQT «place»,
<ı “City 2 and eaın “£ai1th” Here 15 read preposıtıon, but
alternatiıvely 1t miıght s1gnıfy the comparatıve, “holier than

1.6 mE 3IMALMSA “[they WETC instructed) 4S 1n the commentary/the
lıght”. The inıtıal letter of the line INa y be the thırd radıcal of plural verb
Amongst the Varıous Opt10ons that miıght be proposed, Ethpeal .  tTO be
taught, instructed” would be appropriate accompanirnent MK 1MALAN, ı+ It
15 interpreted 45 .  A 1ın the commentary . Equally, the word miıght read, .  A iın
the lıght”. The combinatıon of the prefixes Kaph and Beth INaYy poıint the 1N-
Iuence of Jewısh Babylonian AÄramaıc, rather than Syrıac where the preposıtıon
C  as would normally be rendered by the preposıtıon

Inscription (inter10r surface) reads:

ET zumtD =Ö\7JC\ and
p U’mthb [uncorrupt]
1:3 MNY 20970 ara L and

YY r<e"l_o.13 whilst proclaimıng
1.5 mRT y _a 3A° [recognısıng ]
Sıgla uncertaın readıng, doing] tentatıve translatıon

14 ;1Ö\7JC\ C  an The Mım- Tau combinatıon Ethpeal/Ethpaal
partıcıple ot verb whose tirst radıcal 15 Beth

12 :|..uö\.‘»'.) : [UunNCOrrUpt|.. Whıilst the thırd radıcal 1S lost, the Heth-Beth
combinatıon INaYy suggeSLt Pael “COrrupt., producıng the reconstructed
readıng Al =—udım

1 3A man ‘ water and The word Cal be clearly read, although
the CUSTLOMAr deyyame 15 absent. The Heth-Waw combiınatıon which ollows
allows wıde possıbilıties be consıdered, including ( —3 Q “love  » and
(r ı 00015 “atonement/pardon”.

1.4 e1.D “hilst proclaımıng”. The readıng trom \/r<1n 7proclaım,
SUIMNINON, read”, 15 contextually compatıble, although the esh 15 noteworthy tor
z 1C4AaSOINS Fırstly, the absence of the diacrıitical poıint and secondly the
lıgature the tollowing odh

1.5 / Jrecoonisine | . The second letter, which 15 read 4S Kaph might
be expected be jJoined the esh Varıous Opt10ons (3  b be consıdered, includ-
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ıng Pael/Aphel Passıve partıcıple of \e “shorten, sadden” OTr the Aphel partı-
cıple of Visı “polluted/detestable”.

Plate Ostracon from C’ave Dukakın erso|
The S1Ze of the iımMposes constraınts Its interpretatıon, but much of
the phraseology 15 remıinıscent of the Pauline Epistles. r<“ 30. “<tor the 'hon-
our|  e 1 (recto)} OCCUTS ın Romans DZU: Timothy 5°17/ an Timothy Z:20)
IM S0 IL N e e\ > C  elect angels” 12 (recto))} ATC mentioned by 1ımo-
thy 5°177 (r<.:n\ M As  :<Äm, whıiılst Corinthians 4:9 C}

e A \ also Juxtaposes I11EC  e and angels. Sımıilarly, corruption 15 oft-men-
tiıoned theme 1n the Pauline Epistles and the phrase _ UnNcCOFrupt
Z (verso)} 15 tound 1n Romans 25 Corinthians 9:25 and Timothy KZ,

The partıicıple e1.D “hıilst proclaiming” .5 (verso)} APPCals ın

Kıraz, Computer-generated Concordance the New Testament, vols., (Leıden:
vol 1L, 1367

31 Ibid, vol M 906
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Ephesı1ans 3:4 Moreover, AwWater. 4143 (verso)} 15 COININON motit ın both
the New Testament and wiıder ZNOStIC lıterature, 15 light; ıt mE 3MALAA {1.6
recto) 15 read AS s in the light”. Alternatively, the readıng of mE IMALAA A

“  A4as ın the commentary , provıdes oraphic poıiters the function of both the
sherd and the CAVe 1n which 1t W as tound

The APPCars aV accompanıed another, 110 perished pıece of lıtera-
ture,  32 possıbly COMMENTAr the Pauline Epistles. 'The extracted mater1a]|
trom Ephrem and other tathers, which 15 incorporated into the works of the
nınth CENLUCY CXEQELE, IsSo°dad of Merv, hıghlights serl1es of commentarıes
the Pauline Epistles, extendıing back the thırd CENLUCY and earlıer, which
cırculated aMONSST Syriac-speakıng communıtıes throughout Mesopotamıa and
elsewhere.?® Y°he APPCals be part of thıs tradıtion, although Chris-
t1an assoc1latıon CAMNOF be automatıcally assumed, Ssince Paul’s wrıtiıngs WTG also
extensively sed by the Manichzans.  54 Moreover, the SC AapPpPCAaIs A
ceıved protection and yaıned toothold 1n the poly-religi0us kıngdom of Hıra
al the beginning of the tourth CENLUFY, tollowing temMmpOrar y abeyance of theır
persecutıon due negotlatıons wıth the asanıd monarch.?> Manıchzan COIM-

munıtıes WLG still present 1ın Mesopotamıa 1n Islamıc times and 1n thıs CONTLEXLT,;
the rTeMOTE physical locatıon of the Aın Sha’ia settlement Aan! the Dukakin COIMN-

The wıdespread CUSTLOM oft complementary hard and soft records W as wıdespread 1n antıquity.
For the sıxth CENTUrYy Lachish letters, CC Donner and Rölling, Kanaanädiısche UN
aramdısche Inschriften, Band (Wıesbaden: 1966), 194 specıfically the word N2TA, tor the
latıonshıp between OSLraCa anı papyrı. Cunei1torm tablets that WT tied parchment OCU-

trom the Achaemenid per10d dIiC discusse. by Cameron, Persepolıs Ireasur'y Tablets,
(Chıicago: 1948), T D

Dunlop Gıibson, The Commentarıes of Isho‘dad of Merv, ols (Cambridge: 19141); vol 1)
AV, also recordıng that CODY of hıs COMMENLTAF the Ccts and the Pauline Epistles, rıtten

1n 1893, W as deposited 1n Lıbrary of the Semıitıc Museum al Harvard Unıiversıity. See
Goshen-Gottstein, Syriac Manauscripts ın the Harvard College Library. Catalogue, (Miıssoula:

(Dyr 70)
For the ro  le of Paul ın Maniıchazism SRC J. Rıes, “Salnt Paul ans Ia tormatıon de Manı"” ın ] Rıes,
Le Ebpistole Paoline Ne:z Manichei Donaltıstı I! Prımo Agostino (Rome: PE  ON Iso

Bammel, “Paulıine Exegesı1s, Manıchaism an Phiılosophy 1ın the Early Augustine” 1n
Wıckham al. (ed.), Christian Faiıth and Greek Philosophy ıIn Late Antıqu1ty (Leiden: 12093
pp-2-83 Montserrat 1n Lieu, Manicheism In Mesopotamıa and the Roman ASst (Leı-
den: 1994), 88, amongst the recent discoveries al the 0AsS1s of el-Dakhleh Kellıs) in
Egypt L[EXT oft Romans 6-729 that 15 possıbly lectionary.

35 Schmidt and FL Polotsky, “ Eın Manı-Fund 1n Ägypten. Orıiginalschriftes des Manı un!
seıner chüler  Da Sıtzungsberichte der Preussischen Akademıie der Wiıssenschaften Berlin
(phılos.-hist. Klasse] 1933 2820 Schaeder, Review ot Schmidt and FL} Polotsky,
“ FEın Manı-Fund 1n Agypten”, Gnomon (July 345, iıdentities the Sasanıd monarch
4A5 Narsaı (293-302 AMD); although Lieu, CLE cautiously cıtes the kıng Vahram { 1 (276-
29% AD) 1ın hıs OTE of thıs which W as recorded by the Coptiıc CS Codex (P4599% trom
Medinet Madı cıtıng kıng UQ '"Amr (YWON) of Hıra 272-300 AD) n the intermediarYy.
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plex, bordering the desert stretching Arabıa, would aV been the ıdeal
place tor cel136

However, the paleography of the aCcCON, which 15 wrıtten in the Nestor1an
ScCr1pt, mıiıtıgates agalnst such 4sSsOc1atIion. Presumably Manıchzan scr1ıbe
would aVE preferred instead uUus«ec the distinct ‘Proto-Manichaean’ Syrıac font
which became the hallmark of the SCCH especıally ıf It W as developed by Manı 4S

INManı y scholars ave suggested.”” On the other hand, the 4sSsoc1atıon of scr1pt Aan:
communıty INaYy NOT AVO been tixed OTr intractable 1n the pluralist socılety of
Hıra durıng the ate asanıd per10d an Manıchzans IMaYy AVeEe made

other scr1pts 245 camouflage 1ın dıifficult t1imes. Sınce date, Manıchzan
materı1al wrıtten 1n Estrangelo Syrıiac has COIMNEC hand, the probably
tormed the of pılgrım OT monk wh repaıred tor study and instruction
under malpänd, esteemed teacher AT the Dukakın complex, the provıd-
Ing kınd of retirearat that W as affiliated wıth the S  monastery.3 Indeed, tollowing
the phenomenon which ın the Byzantıne realms durıng the tourth and $ifth
centurıes where acolytes visıted holy INEC  - and who lıved 1n TEINOÖOTE
an ıld locations, the Dukakın complex, centring AaLOUNS renowned figure,
INaYy AVvVe een the impetus for the development of the nearby MONASTECY sıte Al
Aın Sha’ia.

For urther detaıils &S S. N Lieu, Manicheism In the Later Roman Embpire an Medieval
China, ZInd ed.(Tübingen: E9TZ), 1L17F Iso Morony, Iraq after the M uslıim Conquest
(Princeton: 407-408®
See Joseph Naveh, Early Hıstory Alphabet (Leıiden: 151 Manı undoubtedly sed

scr1pt that already W as 1ın cırculation in Mesopotamıa, havıng reached there trom Palmyra U1a
commercıal enterprise, 1$ proposed by Mark Liıdzbarskı, ‘I dıie Herkunft der manıchäischen
Schrift”, Sıtzungsberichte der Preussischen Akademie der Wıssenschaften Berlin [philos.-hist.
Klasse] 1916, 170 LA It W as through Manı’s M1SS1O0NAary etforts that the scr1pt subsequently
became assocı1ated wıth the Manıchaan relıg10n, 1n the Samnlle Sd Y that Arabıc became the vehıcle
tor Islam The discovery of incantatıon bowls, which Can be dated between the tiıtfth and eighth
centurıes rıtten 1n thıs Syriac tont lends urther Support tor Manı’s adoption of local
scr1pt. (G1ven their persecutıion, 1t would be unlıkely that, had thıs scr1pt een solely Manı-
chaean manıtestatıion, 1t would have stil] continued be sed Nıppur other sıtes 1n Meso-
potamıa several centurıes later. See Montgomery, YAMALC Incantatıon Texts from Nıppur
(Philadelphia: 1913 Z referring AI and Teix1dor, “The Syrıac incantatıon
bowls 1n the Iraq Museum ”, Sumer (1962) P; 62 who desıgnate thıs scr1ıpt 4S the “Palmyr-
ene-Syriac” Lype

A Abd Azız Hamıiıd, dn ynl ö yl Au } [“ Archaeological emaıns of the Arabıc Hıra City-l, Bayn
al Nahrayn 1 „ No 57-68, E 9) D7 “regardıng the Dakakın Caves, 1T 15 possıible that
they WEeTIiIC SOTILC SOTL of the Qalayat of monks, 1.e. the ecluded chapels which the noble monks
took residences tor themselves.” 7 a (n  | la JL ATa (Ll L EnS U U GLA Ll)

(nl ba ] S A Qlfg;)l Al
The author extends her thanks Prot. Farouk Al-Rawı tor translatıng thıs quotatıon and
that reterred by 42
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The iNScr1pt10ns trom Aın Sha”’ia anı Dukakın Cave retlect the intense Chris-
t1an actıvıty 1n Hıra durıng the sixth anı seventh centurıes which culmı-
nated 1n the conversiıon ot kıng Nu  MAaN  _ 583-602 Many female 880148805

bers of the rulıng famıly WEeiIC Christıian and the royal patronage which W as

extended the Church ot the ast resulted in the toundatıon of INanıy
monasteries. Long atfter theır decline, the tame ot instıtut1ons ıke Daır ınd
al-Aqdam, named atter the Christian wite of Mundhıiır 4 506-554 AD) an
Daır Al-Layja, named atter the daughter oft the asanıd onarch Nu man, still
lingered.“” Medieval Arabıc lıterature, partıcularly the MuJam a4l-Buldän of Y
qut al-Hamawı, upheld the INCINOLY of thıs tradıtiıon by quoting trom

wıde varıety of SOUICCS, ıncludıng the 110 lost treatıse, Churches AAan Monas-
terıes of al Hıra an the genealogıes of the Ibhadıites by Hısam Muhammad
al-SCib al-Kalbt (obut 821)
The MuJam a4l-Buldän iıncludes CXIFACT, attrıbuted the eıghth CENTUFYV
pPOCL Ismda S ıb Ammädr al-Asadı, which cıtes OIlC of Hıra’s MOST famous S-

terıes, that ot Allaj:*
SSS L MJ.»«

The second halt ot the couplet which translates, - 11 NOLT forget Syu’d. and
Larqd, theır eriıt1icısms80  Hunter  The inscriptions from Ain Sha’ia and Dukakin Cave 1 reflect the intense Chris-  tian activity ın Hira during the sixth and seventh centuries AD which culmi-  nated in the conversion of king Numaän IV (583-602 AD).?? Many female mem-  bers of the ruling famıly were Christian and the royal patronage which was  extended to the emergent Church of the East resulted in the foundation of many  monasteries.“° Long after their decline, the fame of institutions like Dair Hind  al-Aqdam, named after the Christian wife of Mundhir III (506-554 AD) and  Dair Al-Lajja, named after the daughter of the Sasanid monarch Nu‘man, still  lingered.“! Medieval Arabic literature, particularly the Mujam al-Buldän of Ya-  qüt al-Hamawi, upheld the memory of this tradition by quoting excerpts from  a wide variety of sources, including the now lost treatise, Churches and Monas-  teries of al Hira and the genealogies of the Ibadites by Hıisam b. Muhammad b.  al-Saib al-Kalbzi (obiit AD 821).*  The Mu7jam al-Buldän includes an extract, attributed to the eighth century AD  poet Ismä il ibn‘Ammär al-Asadzi, which cites one of Hira’s most famous monas-  teries, that of Allaj:*  A G a ä U  The second half of the couplet which translates, “I will not forget Su'däa and  Zarqd, their criticisms ... ın the Al-Lagg, to its east from above the Dakakıni”,  has led Abd Aziz Hamid to suggest Ain Sha’ia as the specific site of Dair Allaj.**  Although its reputed founder, Bar Sahl6, is said to have lived in the early sixth  century AD,* a date which is compatible with the chronology of Ain Sha’ia,  there are differences of opinion surrounding its location.*° J.-M. Fiey, citing the  Liber Castitatis, claıms that the royal monastery was “[a]u sud du desert de Hira,  prös du village de Baröga ... o passa R. Hadahwi en venant du sud.”*” The jux-  taposition of terms in the Mujam al-Buldän is tantalising, but any positive  39 Trimingham, op. cit., pp. 188-202 for the relations of the Lakhmid dynasty with Christianity, pp-.  198-199 discussing Numaän IV.  40  Fiey, op. cit., pp. 211-21 for an encyclopaedic listing of the monasteries at Hira and its surrounds,  which has been largely compiled from Arabic primary sources.  41  Note the discrepancy between Fiey, op. cit., p. 115 who quotes Numaän II, while Trimingham,  op. cit., pp. 191-192 claims that the monarch was Numan III.  42  Fiey, op. at.p: 211  43  E, Wüstenfeld, Jacut’s Geographisches Wörterbuch, 6 vols., (Leipzig: 1867), vol. 2, p. 691, line 16  sqgq. The author wishes to thank Mrs. Jill Butterworth (The University Library, Cambridge) for  locating this reference to the quotation.  44  Hamid, loc. cit.  45  Fiey, op. cit., p. 215, Trimingham, op. cit., p. 192 quoting the “Chronicle of Seert” in Patrologia  Orientalis VII (1911), p. 155.  46  47  Fujii, op. cıt., p. 61 for discussion of the church’s chronology.  Fiey, loc. cıt. and n. 1.1ın the Al-Lagg, 1fs C14ST trom above the Dakäkini”
has led Abd Azız Hamıd SugSESL Aın Sha’ia AS the specıific sıte of Daır Allaj.
Although ItSs reputed tounder, Bar Sahle, 15 sa1d VE lıved iın the early sixth
CENLUFYV AD 4> ate which 15 compatıble wıth the chronology of Aın Sha’la,
there ATC ditfferences of opınıon surroundıng 1ts location.“*  6J- Fıey, cıtıng the
Liber C astıtaltıs, claıms that the royal MONASTECY W as [alu SU: du desert de Yıra,
pres du vıillage de BAröqga OUu Hüdahwı enant du sud.” The JUX-
taposıtıon of ın the MuJamn a4l-Buldän 15 tantalısıng, but ALLY posıtıve

39 Irımıngham, C: 1887207 tor the relations of the Lakhmid dynasty wıth Christianıty,
198-199 discussıng Numän

40 Fıey, CLE. Za for encyclopaedıc lısting of the monasterıes al Hıra aMn 1ts surrounds,
which has een largely compiled trom Arabıc primary SO 6GES.

41 Note the discrepancy between Fıey, 0} CLE 115 who quUOLES Numän : whıiıle Irımıngham,
CLl 191197 claıms that the onarch W as Numän 11L

47) Fiey, &E Za
42 Wüstenfeld, /acut’s Geographisches Wörterbuch, vols., (Leipzıg: vol 2‚ 691, lıne 16

5G d: The author wiıshes thank Mrs Jall Butterworth (The Universıity Library, Cambrıdge) tor
locatıng thıs reterence the quotatıon.

44 Hamıd, loc. CLE
45 Fıey, OPD. C 245, Trımıngham, Git., 1972 quoting the “C.hronıicle ot Seert” ın Patrologia

Orzentalıis VII (191 1)’ 555
46
4 /

Fuyu1, CLE 61 tor discussıon of the church’s chronology.
Fıey, loc. CLE. an
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identification of Aın Sha’ıa wıth Daır Alla) remaıns conjectural untiıl LNOTC COIMN-

clusıve inscriptional eviıdence hand
The excavatıons Al Aın Sha’ia and the Dukakin has brought lıght OM  (a

of the INanıy monastıc instıtutions which dotted the regıon of Hıra 1n the tıfth-
eighth centurıes The church C  $ be accomodated wıthın the tradıtion of
cles1astıical architecture 1ın south-west Irag that W as tirst iıdentitied by Talbot-
Rıce and Reuther C Hıra and Ctesiphon respectively. Moreover, the overall
tindıngs of the Japanese Archaeological Expedition Irag ave augmented aM
embellished thıs s1tuation by presenting, tor the first tıme, composıte pıcture ot
the physıcal complexıty AN! organısatıon of Christian sıte 1ın southern Meso-
potamıa.
The LW INSCY1Pt1ONS which WEeTiITC discovered during the COUBESE of excavatıons
supplement small COLIDUS of epigraphic materı1als which hazl from Varıous sıtes
in south-west Jag The of Inscription E possıbly commemoratıve
plaque, iındicate the oft established communıty Al Aın Shar’la. The OS-

LEAGOR po1nts pedagogical actıvıtlıes and 15 partiıcularly ımportant ın hıghlıght-
ıng the SCS of (ave I but also recalls the exegetical tradıtions of the Church of
the 4StT. Although theır AT dıvergent, both INSCrY1pt10Ns AdIC graphiıc
testiımonYy of the v1gour of Christianıity Al Hıra durıng the ate Sasanıan-Early
Islamıc CLAS

48 For bibliographic references the tound Qasr bınt a} Qadı, Ctesiphon SCC L}- 13
hıs 15 being re-publıshed by, Erıica Hunter, SA Syriac trom (tes1-
phon”, Al-Rafıdan 1997 Another sherd, wrıtten in Estrangelo scr1ıpt W as tound al Tul;E
Uhaidır, CAT Hıra See Barbara Fınster aMn Jürgen Schmidt, “Sasanıdısche un trühislamısche
Rulmen 1m Iraq , Baghdader Mitteilungen J7)‚ 140 and Plate
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Une inscrıption arameenne melkite SOUS ul peiınture
du musee du Louvre

85 ırameen melkite)p($1s/
Les reserves d’un orand musee natıonal le Louvre contiıennent HTT des
resors qu1 revelent grace travaıl d’inventaire effectu&e Par les CONSeErvateurs
ela vient de veritier une fo1s de plus AVCC l’object ont l OUS EeSstTt permi1s de
presenter 1c1 une etude.

Au du sem1ınaıre de recherche SUul  — les LEXFES coptes‘, Duboıis, di-
TeCTIEeHr tudes PEPHE, Section des sclences religieuses, reEPCTEL, parmı
les objets etudıer, euX iragments de tablettes O1S peınts pOortant un

presentation tguree, un inscrıption elt les PEeStTES d’un ans UE ecrıture qu1
pouvaıt pPas etre COPTLE, eit qu/’ıl eut la claırvoyance de rapprocher du christo-

S  palestinien  . Je le remercıe de in en avOolr aussıtöt ıntorme& et JC SU1S reconnaıssant
mCM Rutschowscaya, qu1 etudi&€ les fragments aIis SO© catalogue des

peıntures coptes“, de m’avoır conftie le dechiffrement du arameen et -
cord&6 le plaisır de collaboration POUF etudier AVCC elle objet bıen des
egards exceptionnel. 13 decouverte d’ailleurs donn& lıeu unNne OTe CONnJolNte
d’intormation ” Academie des Inscriptions er Belles-Lettres?.

INC M Rutschowscaya taıt la description des Iragments er Etude de Ia
peınture de qu1 est maıntenant seul objet, le dechiffrement du

(2 se&minaiıre de U’Institut catholique, dırıge Dar m«C Boudhorss, charge de recherche (Zen-
tre Natıonal de Ia Recherche Scientifique, s’est donne POUTF täche de cataloguer les Lextes COPTESdu Louvre: ı] etre M1Ss place grace MMI M.- Rutschowscaya Benazeth,d-

departement des Antıquites egyptiennes.
Musee du Louvre, Y
Membre MO1 du AN Centre d’analyse historique du Judaisme du christianısme
ans les SOC1EtEs ancıennes EFE l avaıt l’occasıon de taıre plus ample connalıssance VEC
GEr COMMUNAUuUtESs chretiennes dıtes christo-palestiniennes syro-palestiniennes VECC leur
6&crıture partıiculiere, ONnt l’etude taıt partıe du TOSTAaIMIM: du AN
M_.-H Rutschowscaya, 14 Deinture (Musee du Louvre, Departement des Antıquıit6s CRVP-tıennes), Parıs: eunıon des Musees Natıonaux, 1992, 30-531, 60-62, 4() eT pl D
Seance du 31 Janvıer PO92: Une peimnture D SMr O15 insCY1LE arameen christo-palestinienMusee du Louvre, Par NM Rutschowscaya, «La peinture» Desreumaux, «Le A1ld-
meen de la plaquette d’origine», Academıe des Inscriptions Belles-Lettres, Comptes Rendus,
1992, 83207 Que Guillaumont euille 1T1OUVver 1C1 un INAFYUC de reconnaılssance
DOUI QVOIlr 1en voulu patronner presentatıon.

(1996)
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palımpseste montre JUC les eux tragments du Louvre etalent Jointıfs.
L’ensemble reconstıtue ILNECSUTEC de haut, 18,6 de large 1 D d’Epa1s-
SCUH.: «L’ex1istence d’un decor de bordure droite. des coulures de peınture SUrIa tranche inferieure Er la lisıbilite SAalls COUDULC de la partıe superlieure...
diquent manıtestement YJUC la tablette &taıt tres endommagee lorsqu/elle fut 1CIN-

ploy&e POUL placer la peınture>». Etude de INEC Rutschowscaya OUs revele
UNLCUM. 1 @ PEISONNASC peınt est la personniıfication de Constantınople,

cCompagnee de la legende SICCYUC «La belle Horissante». L’auteur conclut: «Au-
Jourd’hut, peinture eSstTt le seul objet Art egyptien representant la Iyche de
Constantıinople, de SUrCro1lit accompagnee de SO© 110} hıeratique Jusqu’
alors seulement pPar les et PrODOSC de la dater «du debut du NS sıecle, te-
mo1n pleinement representatıf de V’art pıctural Juste vVvVan la ConNquete
arabe».

DDans la premiere descr1ıption des CINq tragments qu1, restaures, Orment la pla-
quette leur inventeur consıdere JUC ’ecrıture no1lre la peın-
L[UTe SUTr tFrO1S colonnes, ET qu’1  ] s’agıt une oncıale ont ı] pPeuL lire JUC
quelques ettres.

Gräce A analyses du laboratoire des musees de France, OUSs SAV OIlS maınte-
anı UJUC Ia peinture directement 6crıt SUu  — O1S L’encre nolre
$aıt craqueler Ia peinture de telle qu 'ı  ] est possıble de lire WLG bonne partıe
du Le phenomene est Das etonnant. Les C11G1.65S5 ancıennes, qu/elles solent
acıdes basıques, atTaquentTt leur Support poıint de alsser V’empreinte des
traıts, meme lorsque la croute pıgmentee s’est 6caılläe \  \D grattee. Les PDaDY-
rologues Savent YJUC phenomene permet la ecture des palımpsestes. Dans le
C4a present, V”encre attaque 110 Pas le bo1s, Support de ’ecrıture, ma1s Ia peın-
Lure qu1 celle-c]1. La ecture malaısee possıble, d’abord SOUS uUu1lEe

bonne exposıtıon 4AU Lay OS du soleil”. Elle etre completee Par les photos®
SOUS umıiıere naturelle er SOUS infra-rouges ei ultra-violets.

L OCCUDC la surtace des euUX Iragments. (In cCOoNnNnaIlt Das Ia
torme nı les dimensions orıginales de la tablette, Cassee Aau  e quatre cotes de telle

qu on sauraıt 1re qu etart ECEXACGTIEMEECN V’objet lorsque le tut
6crıt nı POUTL quel l U  \D

Henne, Kapport \W/ AA les fonılles de Tell Edfou (1921-1922), FIFAO); Le Caıre, 1924, Les
Iragments ONLTL ete trOuves ans la chambre du STOUDC de l’ouest.
La pratique, matıere de lecture, des iNSCr1pt10Ns V”encre qu«c des INSCY1Pt10NS Zravees, m a
CONVAINCU JUC le premıer 6claırage utilıser ST celuı du soleıl dont le dosage des Lay OS ulta-vıo-
lets EsT iındıspensable. Avant LOUT equıpement lumıneux artıticıel COUÜteuUX, U1LlC p1eCeE mMmunNı1€e une
fenöetre convenablement eXxposee sole1l est ONC le premıier lıeu POUTF pratiıquer l’epigraphie. Les
architectes 6r les responsables des MUSsEES doj‚vent certainement le SavOoIr. En LOULT CAd>S, ”’accueıl des
CONSErVateurs du departement des Antıquıites egyptiennes m.a permi1s de tırer le plus orand profit
du sole1l parısıen.
En LOUT poımnt remarquables, effectuges Pal les sServices du laboratoire des musees de France.
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En LOUT Cas, affaire arameen melkite? dispos&€ quatre colon-
11C5 regulıeres Justif1ees. L’&criture, de belle qualite, reguliere (hauteur INOVCHNNCEC
des ettres: mm) eit SO1ZNEE, Caracteres classıques, est proche de plusieurs
nuscrıts ancıens de culture. Elle es1 comparable, Par exemple, celle du
nuscrıt dıt «C‘odex climacı 10  rescriptus>»  > e de plusieurs tolios de manuscriıts atgs
bles de 1a seconde mOoOI1t1€ de Ia tın du NAIS sı1ecle. On Ia COMPDaArFCcra NOLAMME
celle du manuscecriıt Heb 19 de Ia bıbliotheque bodläienne d’Oxford! G1 des
nuscrıts 1 eit NS de Ia bıbliotheque unıversıtalre de (Cam-

HSbridge*“. Ceux-c1 ONT ete TOUVES AITs Ia Genıizah du Vieux-Calre
Non seulement P’äcriture de la tablette Eest sO1ZNEE, Ma1s Ia presentatiıon gene-

rale, POUIL Pas parler de «mi1se Pagcd>», etalt recherchäe. Je les colon-
1165 Ag b, e de droite vauche; elles SONT so1gneusement disposees symetrıe
Pat rapport la centrale. Marge Ia col GE la col 1.8/2 C
la col T Ia col 4,6 C la col eit Ia col 82 L’ıinterligne strıcte-
mMment regulier ILESUTEC Les lignes de LOUTLES les colonnes SONT parfaıtement

V1S-Ä-vIs. COn PCUL ONnNC JUC Ia copı1e s’est ou1dee SUT WHC reglure M1-
nutieuse, *ınstar des manuscriıts arameens les plus SO1ZNES. (n OIt soulıgner
JUC les caracterıist1ques notees (marge de C interlıgne de C module d’acr1-
ture de mm) SONLT celles des lectionnaıres arameens melkites egyptiens de Ia
deuxıeme mOoOI1t16 du Va s1ecle.

155 plaque etant coupee droite, ı] de Ia col (hauteur: 45 largeur:
cm) YJUC les ettres ınales de lıgnes. ela est Pas suffisant POUL JUC Je pUu1sse
identitier le POUL l’instant.

( @e6t a1Nsı JUC JE prefere appeler la langue (et %(} ecrıture) tradıtiıonnellement nommee SYYO-PDa-
lestinıen christo-palestinien: O1r Desreumaux, «La nalssance une nouvelle ecrıture Al d-
meenne l’epoque byzantıne», Semuit1ica 95 % D] id., «Les Arameens melkites. Vıe

MOTT une cOommuUnaute chretienne l’epoque byzantıne», Canal-Infos (1989), 93  O
10 Edite& Pal Lewıs, Codex celimacı vescrıptus. Fragments of sıxth CENLUY'Y Palestinian Syrıac

Texts of the Gospels, of the E of the Apostles and of ST Paul  S Ebistles. [Iso Fragments of
early Palestinian Lectzonar'y of the Old Testament, etc. transcribed an edited (Horae Semiticae
No NV3l); Cambrıdge, 1909 Le scr1ibe de l ’oeuvre de Jean Climaque reutilise plusieurs
nuscrıts arameens melkites ancıens; celu1 JUC Bar-Asher (Palestinian Syrıac Studies. SOuUTrCE-
Texts, Tradıtions and rammatıcal Problems, these hebreu, Jerusalem, VOLZ. S S

NnOommMmEe CR HE correspond AL  &, A 186-189 de V’edıtion d A Lewiıs. Voır la
description codicologique aTIiSs Desreumaux, Les MAterıauxX du syro-palestinien. Pour UNEC
6tude theorique des documents d’un dıalecte, these, Parıs-X, 1979 1A72

La datatıon proposee Pal Lewiıs, le NI sıecle, revele ONC contirmee Par la tablette du
Louvre.
Edite Pal Baars, «A Palestinian Syriac ext of the Book of Lam.», Vetus Testamentum 10
€ PPEZDTE Inventaıre Bar-Asher, 197 Description codicologique Desreu-
INAaUX, 1979 113

Bar-Asher, 1977 13 Description codicologique ans Desreumaux, LO 1472
112b

1: De fait, l’ecriture de Ia tablette du Louvre aUsSs1 des pOlNts COININUNS AVECC celle de plusieurs
nuscrıts de meme PTOVCHANCE &dıtes par J. Land, Anecdota SYT1ACA, I ‚ Leiden, 1875; Olr
partıculiıerement pl [[ Sr H28
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1Je la col (hauteur: 125 largeur: (3 CM); l subsiste JUC lıgnes; les euxXx
lıgnes au-dessus eit les tro1s lıgnes au-dessous, Oont l faut V’existence
Par comparaıson AVCC les col E d,; m1euUx CONSservees, SONLT effacges. Dans les
u1lt lıgnes lısıbles, lıt le verset evangelique LuC Z 21 quı G© Pal Uu1lle

majuscule, de lettrine haute de 111 E1 &crıte ans la INAaLSC, ans
les beaux lectionnaıres arameens melkites. CIn Sa1t JUC ’usage de la majuscule
POUL INAarY UCI le COHNHNeEeNncemeEn de certaıns chapıtres eST trequent ans les

14nuscrıts arameens melkites les plus ancıens
Les col eit SONT m1euUx CONservees; lıt 15 lignes, S}  — le petit fragment C
SUTr le orand. Ia col d, euX ettres de Ia tın de la ligne 18 subsistent. Ha cont1-

Nu1t&6 des BERXTES SUT les eux col e ONnTtre JUC les eCux iragments de bo1s, Jus-
qu ä 11055 Jours CONServes CX objets proches, ma1s distincts*”, SONLT faıt
Joıntıfts. ela permi1s la restauratıon. ka col (hauteur totale: 18 largeur: 65
Ccm) est PasSsSapc de ’epitre de saınt Paul,; Romaıns 1 2-5, Oont ı] MANQUC le debut
du verset et Ia tin du VETSET Toutes les fins de lıgne SONL tronquees, ma1s le

laisse lıre alsement et les 2aCUNES SONLT reconstıtuables Par comparaıson AVCC le
PDar ailleurs ans les lectionnaıres arameens melkites.

Dans la col (hauteur totale: 18:5 largeur: 65 cm), ont PCUL distinguer
CLIGOTS liıgnes, je n aı  > iıdentitier JUC les O1 premi6@eres (quatre lıgnes ST le PC-
t1t iragment elt CX SUT le orand) quı donnent le de Ia tin du verset /n I 45
GE le verset entier. Les nombreuses aCcunes de lıgnes sulvantes m empe-
chent d’y reconnaitre le Celui1-cı PCUL etre une natuıre dıfferente, uUunNnle

brique Dal exemple, A ıl constıitue paragraphe de lıgnes Oont l’ecriture est

plus petıte (hauteur des ettres: mm)
Colonne

1A 000000000008
IN T' [

29 1L N [L
...........

14 DPar exemple, Oxtord, Bodl., Heb 13 tol Y< Cambridge, Uniıv. Libr. IS 2 ,
Petersbourg, Syr 16, tol 58-99; Mırd T7Ar Dans les manuscriıts les plus recents,

l’epoque medievale, les maJjuscules deviennent de verıtables lettrines, decorees dV’entrelacs
V’encreo Jaune, a1Nsı ans le celebre lectionnaıre Vat. SIr.

15 Petit tragment: el grand fragment:
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Colonne LcC Z Z
Non seulement ı] INAaLlYUC les lıgnes qu1 pouvalent TOUVer SUul  — le petit frag-
MeEeNT, ma1s les eCUX premi6eres lıgnes du orand fragment SONT completement
cachees Par Ia peıinture, a1nNsı JUC les lignes 11 19° seules SONLT 1isıbles les lıgnes

10, OUu subsıste le Verser Luc Z 21 er le dernıier IMOLT de la lıgne 14, qu1i
tient versetl Z d’ou I110O essal de restitution.

Lc Z [\ \ _ T D ıyra
IMII MN OM ]

Lc Zu 21 a\ Hı ([ '©
E i

—0 LO[U1.A7
2 11 35 IT
N

5

TJIJLATIL A
[ J0 7117

Lc Z ([Q 4\ 95 11 0]
[ML 027177
[M
ITı [JTLOO O TI

Retroversıion:

OE SE
* za © T
X”COLL OTE  S ETANOONOAV
OXTO NUEOAL
OTL  C NEQLTEUWOLV QUTOÖV
EXANON TO OVOUCO QAUTOV
InocoVc TO
uANOEV /O  v
TONU AVVEROU NOO
TONU OUAANUOONVAL
— A
ED

NS Z
TON) XUQLOU

Traduction lıtterale:

Lc 2 21 «Eit quan(d) turent remplıs
<Jes h(u)ıt (o)urs
«qu/ıls le cırcon(cı)sent,
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«<fut appele SO© 110

«JE(s)us, c(eluı)
«qu1 avaılt er appele Par
«P’ange (avant QU)
«(1l ne) SO1t (CONCuU ans le se1n)

1 Z 2 <<(Et quand turent remplis)
«(les Jours qu’ils purıfient)
«(V’entant selon)
«(la 101) du Seigneur

Remarques criıtiques:
En arameen melkıte, le PasSsSapc N deJä ONNU, seulement 4Ns Uu1nNle versıion mMe-
dievale CoOonNnservee ans les tFrO1Ss lectionnaires du Sina1”  6  ’ qu1 appartıennent la
periode 1te «recente», pu1squ’ıls datent respectıvement de 1050 1104 eit 1418
A J- 1a tablette du Louvre HS apporte ONC temolgNageE de SE  etat du
PassSapc Ia periode ıte «Aancıenne»

Lıigne le Verser C© Par uUunNne majuscule, lettre ecrıte ans 1a er

PIESQUC CX fois plus haute (Z mm) JUC les autres ettres (4 mm), qu1ı sıgnale
So1t le debut une lecture, SO1T LILOUVCAU paragraphe du

Ligne the&or1quement, PEeUL lıre ) AVCC

Salnls lectionı1s. La deuxieme torme, scrıptio defectiva est Ia plus proba-
ble 1C1, etant donne l’espacement des ettres.

Ligne seul le ST restituer; l faıt doute, LOUL le de la lıgne
etant bl€l’l isıble.

Ligne le pomt SUT le A iınıtıal ST SIIr Bar-Asher!S releve JUC Ia PONC-
uatıon du iınıtıal des verbes etpe’el eit etpa al; POUL INa UCK Ia voyelle
[ e-1] EST frequent ans les manuscriıts de la periode ancıenne.

Ligne du deux1ıeme MOTL, ı] JuUC la premi6&re lettre On OI1t ONC
restituer < Ul (comme ans le manuscriıt (manusecrıts (:
euxX varıantes orthographiques du meme MO  —+

Ligne le restitue aıse&ment, LOULT le etant isıble.
Lignes et l le premıer MOT de Ia lıgne eT les PiLX premi6@&res ettres

de la lıgne ela permet Ia restitution probable, par comparaıson A O les lec-

16 Edites DPar Lewiıs Gıbson, The Palestinian Syrıac Lectionar'y of the Gospels re-edi-
ted from LO  c Sınal Mss. and from de Lagarde’s Fdıition of the «Evangelıarıum Hıerosolymita-
„ London I8 258-7259 (Yest Ia pericope Clxxv des lectionnaıres 1 cclyn
du lectionnaiıre A‚ LC 2)E

17 (In classer les documents arameens melkıtes selon euxX periodes princıpales: la periode
«ancıenne», du VC s1ecle |a periode «recente», du X€ sıecle. Pour derniere,
Je prefere maıntenant parler de periode medievale.

15 Bar-Asher, 1977 chap. V, Parl. el S11
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tionnaıres A, er du S1inaf. La fin du premier MOT eeT päle: peut
lıre ans les lectiOonnaıres el

ans le lectionnaıre

Kemarques orammaticales:
«Jours>», la lıgne GQ 6crıt selon Ia torme habıtuelle de ’absolu masculın plu-
riel 21 les manuscrIıts eit du Lectionnaire (ä Ia dıffä&rence
du manuseriıt qu1 6crıt ma1s S\dimIl$ les seyame Justement &crıts Pal le
manuscriıt DPeut-&tre sont-ils effac&s 1C1?

«qu/’ıls le CIırconcısent», Ia lıgne est &crıt O a10 torme habıtuelle de
l’inaccompli 3C masculın plurıel ANIEC les seyame, alors JUC les
nuscrIıts A, GE ont Pas les seyame eit JUC eTt &crıvent la forme
breve D7

Ia lıgne 6, EStT 6crıt JIILUILN S41mls lectionı1s, alors YJUC la
torme habıtuelle, retienNUue Par les lectiOonnaıres A 61 © eST

Remafques de crıt1que textuelle:

ETANOONOAV GSt iC1 traduıt Pal accompli masculın plurıel etpeel
etpa’al, alors JUC les manuscecriıts A, ei traduısent Par accomplı

masculın pluriel pe’al. L@ SCI1S5 GT le meme, ma1s la forme cho1sıie Par Ia plaquette
est plus proche de l’aoriste passıf du DIEC. Les manuscriıts A, eit semblent Lra-

duıire la lecon OUVETEAEOONOOV du dıt «occıdental».
la ligne Z la plaquette &’accorde AVEGC GT COTHTE quı ajoute maladroite-

MECNL; «V’enfant», <(j OUuUrs>» le CO Bezae.

Conclusıon:

La plaquette hALLesSte etat du pleın accord AVCC Ia majJorıte des
nuscrıts ma1s Pas le «occıdental» er C bıen m1euUux JUC les
nuscrıts recents des lectionnaıres arameens melkites et G# ÜFEOUTE

Colonne C: IN 11 45-46

LE OCCUPC lıgnes: lıgnes SUT le petıt tragment et lıgnes 5-6 SU.  — le
orand. ( In lıt la tin du verset /n 3E 45 e le VErSsetr ı1: Les lıgnes Su1vantes SONLT

visıbles, MmMa1s les MOTS SONLT dıfficıles lire La lıgne EST blanche; les lıgnes 8-19
SONT 110 iıdentitie.
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Jn 11, 45
a 1 [JCL_N_ LT [. JJI

ö1 n ö 1 NP E Q
LE  J_O
11 4_ a

OIM JL29"1090 JL O0
D

LD MN U[

I_ LN IT La[ 17
IW JELOATX

15 IT'L
IT[

11 1 3037

Retroversion:

InooVc SITLOTEUVOOV
ELG OQOUTOV TLVEC ÖE
SE OLUTOOV ANNAOOV NOoOC
TOUC MAQLOCLLOUG He ELITLOLV
QUTOLG er ENOLINOEV

XÜUQLOG InNoOOoVC

TIraduction lıtterale:

«]JEesus, GTEn
KXKen lu1(.) CIr des gen(s)
«(p)armı eu(x rendirent aupres
«des pharısıens e dirent
«Q C qu avaıt taıt
«NOTre Seıgneur esus(.)

Lie n etaılt Jour atteste arameen melkite JUC POUL le VEeTSCT 45, ans la
ecture CXXXWVI11 (In I 1.; 1-45) des lectionnaıres med1ievaux du Sinat  197 etT ans le
19 Lewiıs, 1899, 146-149; quelques varıantes ans le fragment du quatrıeme lectionnaıre du

Sınal, dıt codex D‚ 215
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fragment de Damas  20  i (je dernier les VeEerSe:s 44-54, VC6 beaucoup de
acunes. De la la plaquette du Louvre Car le seul document arameen melkite

OUS COMNISCETIT VEr de /n EL

Remarques criıt1ques:
Ligne Un sıgne de ponctuatıon, poıint sımple double-point est probable
apres le premıier MNO  —*

Ligne Le premıer MOTLT la1sse alsement restituer.
Lıgne 13 fın >  est plus 1ısıble. s’agıt certaınement d’un sıgneE de PONCLUA-

t10n.
Ligne 19 subsıste YJUC la premiere lettre, maJyuscule.

Kemarques de criıtique textuelle:
la lıgne (petit iragment), le le 110 ans le

nuscrıt du Sınal, alors qu’1  ] est seulement sous-entendu ans les manuscriıts
er &, ans le STEC.,

La fin du verset ITI «Je Seigneur Jesus», quand le
SICC seulement Incovde“.

Ces euX dıffe&rences pres, le du Louvre est ul traduction MoOot-Aa-mot
du SICC.

Colonne Rom I Za

Le 18 lıgnes, SUu  - le petıt Iragment E SU  — le orand. Le debut
de la premıi6@&re lıgne (petıt fragment, lıgne 1 Ge seulement AV C6 le tro1-
S1eMeEe MOTLT du verset Z du moO1nNs S1 fie de la perıcope tel qu'ıl SC pre-

ans les deux manuscriıts COMNNUS Jusqu’ä present“”?. 11 taut meme
YUJUC le orıgınal commencaıt plus haut, A V GE le verset I} deburt de Ia phrase
quı est pPas ans SO© etat actuel.

A Publie Par Schulthess, Christlich-Palästinische Fragmente AMUS$ der Omanynaden-MoscheeDamaskus (Abhandlungen des könıglichen Gesellschatt der Wıssenschaftten Göttingen, Phi-
ol.-hist. Klasse, neufolge Band NELE Nro 3 9 Berlın, 1905
Vat,; cod Bezae, Ephrem, L7 Pap InocoVc; LOUS les autres (a InocoVc.
me Boud’hors sıgnale JUC Ia varıante qu1 ajoute «Jle deigneur» est attestee Pa un partıe des
manuscrıts bohairıques (XIIL-XVIII®S sıecles).

A Lectionnaıire de Cambrıdge, Westminster College, d LEWIS, 1897, 1 9 V11 Rom 17
1-7) el euchologe de Londres, B  y äd Black, Rıtuale Melchitarum. Christian Palestinian
Euchologion (Bonner orıentalıstische Studıen, Heftt 22)3 Stuttgart, 1938 60 quı1 cıte Rom r 155

fto AT
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PE RN I1) 1L _oO_I1IJIRom 1
[471 C] N ILLE äla D 93 9
— ] 7U a ' 1A
M_ IS T
A
[ — 7]_mMm 4 21 6 44A4 A
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IMN ı N! 9
JE - NX LO HI IL N 031]

10
([HLN N H QQ _ [0_0Q90 _ 717]
[3 LA.69 I mı]S — U
11L ON XL 9 JT 7ILN
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15 (TE 25 Q ] I Al &‘ ı IM
MNMalı | MI

i 19O. _ IT

Remarques crıt1ques:
Le UTtOUt souftert AT les fins de lıgnes qu1ı SONLT cependant restituables.

Lıgne Z l taut restituer MmMoOo1Ns ) ma1s PCuUL restituer QUSsS1 ) AVECC

lectionı1s.
Ligne d le point est bıen visıble; cC’est Ia seule ponctuatıon phrastique qu1 sub-

s1ıste ans Ia colonne.
Lıigne 16, premier MOL, peut lıre SO1t Ia preposıtion So1t la partı-

cule

Retroversıon:
NOOENNYYELACTO Ol TOV NOOMNTOV
EV YOOQALS Ö VÜOLLG
NEQL TONU ULON) QAUTOUV. TONU VEVOUEVOU
E ONEQUATOCG
TONU OLX0OD Aauiö
ATa 01070120
TON OQLODEVTOG UVLOU
TONU Gs0o1 EV ÖUVAUEL
. a n SE

TOU Ino0oUV XQLOTOU



Une inscr1ıption arameenne melkite SOUS EG peinture du Musee du LOuvre 923

OL OU ENABOUEV
XOOLV XCLL ANOOTOANV
ELG UNAXONV
MLOTEWG
EV ITLOLOLV TOLC CAOVEOLV
/  2 TOU OVÖUATOCG AUTOV
SV a  OLG SOTE %CL UMELC

TIraduction lıtterale:

«predetermine selon les prophöetes
«dans les Eeritures saınte(s)
«K«CONGCceE(TNANLTL SO© (fıls cel(u1)
«qu1 fut de la rac(e)
«de Ia maıson de Davı(d)
«selon Ia chair, ce(luı)
<(qui ete Instıtue (fils de)
«Dieu ans (la pu1lssance de)
«(Vesprit Saınt,)
«(ä partır de la resurrection des morts)
«(de Jesu)s (Christ,)
«celu1 (par qu1 (Nnous recCu)
«Ja gyrace el l’ap(ostolat)
«DOUL l’obeis(sance)
<<de la to(1)
«dans LOUS les p(euples)
«\4Uu profit de (SON) nom(;)
«v(o)u(s (en etes aussı)

Kemarques de crıtique textuelle

La comparaıson AVGC les C11X autres emo1ns manuscrıts, dV’ailleurs tort proches
’un de l’autre, 6i interessante, (1 elle apporte des renseignements.

Verset Z ligne2:
ÖL  X est traduıt Pal Ia partıicule
l’expression SIECYUC SV YOCQHALC Ö VÜOLLG EeSE traduıte Dal

le Lectionnaire medieval de Cambrıdge GE Pal l’Euchologe
de Londres. @ lecon du bo1s du Louvre INONtTeEe claırement la finale du
pluriel eit PTOUVC YJUC la correction proposee Par Lewıiıs est Pas
mauvalse. (In n evacuera cependant Pas LrOop vıte 1a possı1bilıte JquC V’expression

sıngulier, aUsSs1 surprenante qu’elle para1sse, SOI1t UunNnC torme lınguistique
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enregıistrer f NO un taute de seribe puisquelle LFOLUVeEe ans euxX manuscriıts
iındependants et d’Epoques diff&rentes. En LOUL Cas, l’arameen traduıt servıle-
mMent le SICC. l’expression SICECUYUC Sanmns VP’article detinı est rendue Par UE torme
absolue (litteralement: «dans des Eeritures saıntes»).

Ia tin de Ia lıgne, materiellement defectueuse, PCUL Pas SAVOIlF G1
avalt Ia partıicule transcrıption du SICC © qUu1ı LrOuUVve ans le riıtuel de
Londres, ma1s NO ans le lectionnaiıre de Cambrıdge.

Verset 3: lıgne a
l’expression SIECQUC TOUVU VEVOUEVOU E est traduite ICı I JLOM T \ UT

ans le rituel de Londres Cr 110 Pas le rıtuel quı 1a ormule
COUTTE

ONEQUATOG est traduıt JITLNX 11 AVCC le lectionnıs ans le
lectionnaıre, dıtf&rence du rıtuel qu1ı Na Das la voyelle.

Ligne (grand fragment, lıgne
(FEG O00X0. est traduıt IT 1LO0 7 L’expression est bel aramaısme

Elle LIrOUVEe dans le riıtuel. Black est1me devo1ır la corrıger
IT 1037 PCU alambiqu&e eTt apparemment plus STAIMMA-

ticale. Le du LOUVvre Iu1 donne OTE 1Le lectionnaire de Cambrıdge porte,
4ns l’edition d) Lewıs, la lecon JUC Black auraıt voulu TOMNVer.

Verset 4, lıgne
«qu1 ete Inst1tue>»: |’arameen traduıt tidelement le SIEC., Ia periode m6edi6-

vale, le lecetionnaıre s’&cartera de SCI15 MC la lecon ı. DdItr «qui ete
OMLLU>

Verset ö lıgne
XOOLG, XaINOUTL, ZraCE» ST traduıt CX ACTLEMMENT qu1 S’acrıt aUSs1 GT

plus tradıtionnellement arameen 2 G° 11 SCSE vral YJUC 1a torme AVGC

estT UrTtTOUuUtL Aa1s les manusecriıts de Ia periode m6dievale“?, PCuUL
plus AT JUC CeUX-C1 finiıssent Par enteriner uUunNnle prononcıatıon populaıre. taut
l’enregistrer taıt des l)  äge  A d’or de la langue.

Conclusıion

La plaquette du Louvre OUS ournıt ONC quelques Versets supplementaires
ans le COIDUS PCU abondant des FEXTES arameens melkites. Elle OUS

des TextTes de la periode ancıenne, TZ Z et Rom iZ JUC 11OUS CONNAISSIONS

24 Voiır Schulthess, Lexıcon syropalaestinum Aadıuvante academı1a litterarum reg14 Dorussica,
Berlıin, 1903,

25 Bar-Asher, 177 chap. 5‚ Pal. O1r aussı les (OEEHUTENREs relevees pPal Müller-
Kessler, Grammuatık des Christlich-Palästinisch-Aramäischen. Tel Schriftlehre, Lautlehre,
Formenlehre (Texte und Studıen An Oriıentalistik, 6 > Hıldesheim, Zürich, New York, 1991
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JuSsqu ä present JUC ans les lectionnaires med1evaux plus recents et /n 14 quı
est preserve YJUC Par elle De plus, ’objet OUsSs apporte plusieurs ıntormations.

Deux renseiıgnements linguistiques de valeur d’abord, enregistrer ans le
lex1que, ”’aramaisme IT'1L09 71 et la torme JT 7LIN appartıennent ä 1’&po-
JUC ancıenne.

Sur le plan de V’orthographe, NOTtTera JUC le presente des traıts 1LLO1 -

I11AaUX de manuscriıts de la periode ancıenne:
des seyame POUL iındiquer le pluriel, meme lorsqu’aucune contusıion

est possible“°: O 7LO (LE Z 24 col b, lıgne 5); QA\ UT In 11, 46,
col C lıgne 4 En revanche, les seyame indıquent le plurıel de euxXx MOTS quı
ont Pas la desinence du pluriel arameen f pourralent etre pr1S POUL des tormes

sıngulier: In 1L 46, col C; lıgne ef IN JIn 4: 46, col C,
lıgne 4);

ponctuatıon du 7A: de 1a preformante du etpa’el etpa’al;
lectionis  27  e ”aNnSs les MOTS (Rom E X col d, lıgne 14)

elt 28 (Rom 1: ä col d; lıgne 1:‘7) cote de (DiE Z Z col D,
lıgne 6 contormement la ıberte de orthographe;

lectionis  29 ans les MOTS 13’1011 Rom 1, Z col d, ligne
eit (Rom 1} D, col d, lıgne 16);

l’orthographe (Rom 1 D col d, lıgne AVCC orıgınel, ecrıture 1L1OT7T-
male syro-palestinıen ancıen

Ensuıte, puısque Ges VerSsets appartıennent Ia phase ancıenne de la produc-
tion ecrıte arameenne melkıite, ıls YJUC les LEXTES neotestamentaıres

langue cırculaient d&a Egypte ans la deuxiıeme moı1t1e du ALIS sıecle, di-
SOMNS la periode Justinıenne eit l’objet du Louvre permet de ul telle
datation POUL les manuscriıts comparables.

Quant lu1-meme, les versets traduısent mot-A-mot UE versıon SICcC-
JUC JUC JC laisse A4U X specıalıstes de Ia crıt1que textuelle le so1n d’identitier er de
HOHINET CT Ia comparaıson AVCC les manuscriıts arameens melkıites medievaux
OnTtre JUC la traduction arameenne du OUVEAU Testament PCU Varıe le
NI® er le el s1ecle.

Une comparaıson VE les vers1ons CODPLES correspondantes, effectuge Par INC
Boud’hors, MONTre qu aucune des varıantes H O1VE d’&cho ans le part
la varıante de In L1

26 Bar-Asher, chap. V, Dar. SA E
R Bar-Asher, chap. 1 Par,. 1 demontre YJUC cela ex1iste deJä ans les manuscriıts ancılens.
D Bar-Asher, chap. 1 Pal. 18 la frequence de V’orthographe AVOCC volısinage de
29 Comme DOUL le Y) Bar-Asher, chap. L  9 Par. 1 demontre UJUC cela exX1Iste d&a ans les

nuscrıts anclens.
30 Bar-Asher, chap. L  9 Par.
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La Nature de l’objet enıgmatıque. a qualite de Ia callıgraphie eT. de Ia
mı1se tont PCHNSCI la reproduction une double Pasc d’un lectionnaire
arameen melkiıte d’Epoque Justinıenne qu on auraıt OUVEertTt devant SO1. Je N: 3  B Pas
CiGc0r6 determiner 61 les trO1s pericopes iıdentifiees SONLTL regroupees telles ans

lectionnaıre meme commentaıre.
(In pourraıt ımagıner UJUC la tablette Ataıt utilısee Aans riıtuel lıturg1que,

POUL presenter commodement (1 les YCUX du ecteur des (EXEe8 recurrents
Un ınteret de l’objet est SO ex1istence meme. Jusqu ä present, cCOnnals-

salt de manuscrIı1ts arameens melkıtes venant d’Egypte YJUC CLE du GOUVEN!T

Sainte-Catherine Sinar  52 CT CS LD de Ia CS  en1za  7  h du 1eux-Caire  35  * Decouvert
aIiS 1a ouille une maıson Edtfou, le bo1s peınt du Louvre, representant
explicıtement Constantıinople, est. precıeux temo1ın de la presence des melkı-
tes d’expression arameenne Egypte eit de leurs relations O les COPpPTES. (a
connalssaıt la lıturgie de benediction des Cal X du Nıl arameen melkite?*, SA4amll$s

parvenır Ia bıen sıtuer as ”’histoire des cCOomMmMUnNnNaAutes chretiennes de DaYys
Ne dolut-on Das demander S1 V’existence des arameens melkites Egypte, 110

seulement Caıure, Mma1s auUsSs1 loın qu’Edfou sud, des la periode ıte «A1l1l-

c1enne» resulteraıt pPas des etforts des chalcedonıiens palestinıens POULF lutter
COTMNTE l’expansıon monophysıite? On OIt MO1Ns suggerer lien ET la
production lıtteraire arameenne PaysS et les nomınatıons ımperı1ales des pPa-
triarchales melkites la tin du MI® s1ecle. En effet, apres Theodose, trO1s patrıar-
ches mo1ns ON \  \D 1mMpos€s pPal Constantinople: Pau] Tabennäesite (  -5  ;
Zoile 539551 el Apollinaire (555-570)8:

[Je plus seraıt-ıl LrOop hardı de VOolr ans les milieux egyptiens d’expression ATA-

meenne byzantıne, les loıntaıins herıitiers des STOUDCS arameens
cıens?

C871 TAI YJUC le plus sımple seraılt de PCHSCI des VOVaASCUTCS orıgınaıres de
Transjordanıie, Par le desert orjental E aborde ’un des de 1a
Mer Rouge?®,
41 Ia manıere des tablettes du «Dernier Evangile» ans le rituel romaın la retorme du

concıle atıcan i}
Catalogu&s Dal Lewiıs, ıls touJours ans la bıbliotheque du COUVENTL e HOU-

manuscriıts ONLTL ete decouverts l LE dizaıne d’annees.
33 Manuseriıts de la collection Taylor-Schechter, aujJourd’hu1 Ia bıbliotheque de |’unıvyversıte de

Cambrıdge. s’agıt de tolios de manuscrıts deEpec6s, PICSYJUC LOUS palımpsestes.
Publigee Pa Margolıio0uth, <The Liturgy of the Nıle The Palestinjan Syriac LEXT, edited trom

unıque Ms 1n the British Museum», J/ournal Royal AsSı1ıatıc Socıety of G reat Brıtain an
Ireland, OGL. 1859%6, BD pl Regdition London: Davıd Nut, 1897
Voır Leroy, Les peintures des du Ouadı Natroun, publiees A E Ia collaboratıon de
B.Lentheric,- Laterriere, Studer, Revault, Psiıroukiıs ]- .Out (E2 peinture
rale che7z les Coptes. Memuoıres publıes Par les membres de P IBAG) du Caıure, GL Le Caıure,
1982, 6N
Je remercıe W/ill de m’avoır suggere hypothöese. je remercıe aUSS1 Geoltrain POUL
SO ıde Ia retroversıion AdUu  > de crıtique textuelle.
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En LOULT CAas, Ia plaquette peınte du Louvre, quı1 11O0US CONSerVvEe le seul
arameen melkiıte aujourd’huı1 possede Pal Ia France, ect UÜ1lIe nouvelle pıece VE -

ST dossier Ne langue et Uune culture A4aUu orıgınes CHCGOTE mal CONNUCS



(JItto Ij. 9< Meinardus
Vorläufiger Bericht ber die Bestimmung un Datierung

der koptischen Mumıien VO Naglün

In diesem Beıtrag soll die Problematik der Bestimmung un Datierung der
kürzlich beım Daır Malak Ghobriäl, Naglün, entdeckten koptischen Mumıien
aufgezeichnet werden. Dazu 1St die tolgende Darstellung 1n reı Abschnitten
gelegt: Zur Entdeckung der Mumıien 1mM St Gabrielskloster, Naglün, Kur-
GT geschichtlicher UÜberblick des St Gabrielsklosters, Naglün, Zur Bestim-
IHNUNS un:! Datierung der Mumuien.

Zur Entdeckung der Mumıien 1mM St Gabrielskloster, Naglün
Das St Gabrielskloster oder Daır Malak Ghobriäl, auch als Daır Ab Khashab
bekannt, liegt sud-OÖöstlichen and der Fayyum-Oase unwelıt VO EzZ Qalam-
<häh! Im Rahmen der koptischen Planungsarbeiten für möglıche Erweıterun-
SCH des Walltahrtszentrums Daır Malak Ghobriäl® un: 1MmM Verlaut der archäolo-
yischen Arbeiten be] den Grabanlagen und Eremitagen der Egyptian Antıquities
UOrganısatıon (EAO)? wurden 1mM Julı un:! August 1991 reı darge mıt Je vier
Mumıien 1m Wuüstensand 150 südwestlich des St Gabrielsklosters treigelegt.
Dıie Mumıien 1n geringer Tiete bestattet. Durch die Sandhıitze dl€
Gebeine der Toten autf natürliche Weiıse verhältnısmäfßig Au erhalten. Die AUS-
grabungen wurden VO den Inspektoren der Islamischen un! Koptischen Sek-
t1on der FAO 1n Medinet al-Fayyüm 4  vorgenommen . ine Aufzeichnung ber
die Entdeckung un: Freilegung der Mumıien liegt ZUFT eıt der Abfassung dieses
vorläufigen Berichtes och nıcht VO  - Dıi1e Sarge mıt den Mumıien wurden VO

Abboaott,; Nabıa, The Monasterıes of the Fayyüm. Chicago, 1997 7766 Meınardus, G » Ihe
Laura of Naglün«, Bulletin de Ia SOcıete de Geographie d’Egypte, 1967 1731885
Intormation M Ab  una oe] nb Bıshoi ber dıe Arbeiten Walltahrtszentrum 29 1E
zember 1991
Schreiben VO Protessor Dr. Wlodzimierz Godlewskı, Warschau, Januar 1993
Für dıe LEA  ® 1mM Fayyum arbeitete Herr Hısham ussaın Mohammad Ahmad un! Herr Mo-
hammad Ahmad Abdel Halım, c Godlewski, W7 »Polısh Excavatıons A Naglün, 1988-89«, Po-
lish Archaeology IN the Mediterranean 19885-89 Warsaw, 19970; 2 y

(1996)
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den koptischen Mönchen 1m Kıirchenschiff der St Gabrielskirche 1MmM Daır Malak
Ghobriäl aufgestellt. Mıt weıßen Leinengewändern wurden die Mumıien
bedeckt. Dıie Mumıen, die als chrıistliche Martyrer Verehrung tinden, wurden fO=
tografiert. 1nNne Auswahl VO zwolt Bildern un: eın sıebenseitiges Faltblatt mı1t
elt Bıldern der Martyrer sınd Hür Pılger und Besucher 1mM Klosterkiosk erhältlich.

Kurzer geschichtlicher UÜberblick des St Gabrielskosters, Naglün
Dıie theologische Bedeutung der Fayyüm-Oase für das vor-nızaänısche Christen-
tum erwähnt schon Eusebius Pamphıilus. Der agyptische Bıschof Nepos CIFCRLE
1n der Mıiıtte des Jahrhunderts 1n Arsino&  D durch selne Mıiıllenium-orientierte
Interpretation der Geheimen Offenbarung vıiel Aufsehen, da{fß der Patrıarch

Crocodilopolis be1 Medinet al-Fayyüm.
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Dionysıius sıch A  I1 sah, AazZzu Stellung beziehen®. Die muıttelalterli-
chen Synaxarıa berichten ber mehrere Fayyüm-Martyrer, die FAAT: eıt der Dio0-
kletianıschen Verfolgung den Tod tanden. Besondere Erwähnung tfinden die
Ehepaare Theophıilus un Patricia’, Bartholomäus un: seıne Ehefrau® und der
Mönch bba Kiıiw der Eremitage VO Bımal, unweıt VO Medinet al-Fayyüm”.

Nach koptischer Überlieferung 1ST die Geschichte des Klosters un der Laura
VO Naglün autfs CENSSLE mı1t der tantastıschen Erzählung elınes gewıssen Aur VCGI=

bunden. Dieser Aur W ar der uneheliche Sohn der Königstochter und des Ma-
o1ers Abräshit!® Der Erzengel Gabriel tührte Aur 1n die Wuste VO Naglün,

eıne Kırche Ehren des Erzengels baute, die darauthin VO bba Isaak, Bı-
schof VO Fayyüm, eingeweıht wurde. Nach dem ode Isaaks wurde Aur ZU

Priester un! annZ Bischof geweıht. Seinen Lebensabend verbrachte wI1e-
derum 1n der Wuste VO Naglün, sıch tür das erwartende Pilgerwesen
einsetzte!

Vom bıs Jahrhundert W ar das St Gabrielskloster Naglün der geistlıche
Mittelpunkt der Fayyüm-Klöster. rSt durch die organısatorischen un Spir1-
tuellen Führungsqualıitäten des Samuel VO Qalamün änderte sıch die Lage
für das Naglün Kloster. Im Jahrhundert übernahm das St Samuelkloster (Daır

12nb Samwil) die Führungsrolle den koptischen Klöstern 1m Fayyüm
Der Vertall des St Gabrielsklosters schıen vorprogrammlıert. In den letzten Jah-
C  e des 11 Jahrhunderts WAar das Kloster bıs aut den Dıakon Makarıus V€l‘1215"
sen  15 Abü’l-Makärım (13 Jahrhundert) beschreıibt die Kıirche des Erzengels
Miıchael, den Wehrturm und neben der Klosteranlage die St Gabrielskıirche, die
VO  — eıner Mauer umgeben 1St L)m die Bedeutung des Klosters aufzuwerten, eNTt-

stand eıne Legende, dıie für mehrere Jahrhunderte kolportiert wurde. Hıer,
wurde ZESAQL, habe Jakob, der Sohn Isaaks, sıch des Schattens ertreut un: (sott
gedient100  Meinardus  Dionysius sich gezwungen sah, dazu Stellung zu beziehen®. Die mittelalterli-  chen Synaxaria berichten über mehrere Fayyüm-Märtyrer, die zur Zeit der Dio-  kletianischen Verfolgung den Tod fanden. Besondere Erwähnung finden die  Ehepaare Theophilus und Patricia”, Bartholomäus und seine Ehefrau® und der  Mönch Abba Käw der Eremitage von Bimai, unweit von Medinet al-Fayyüm”.  Nach koptischer Überlieferung ist die Geschichte des Klosters und der Laura  von Naglün aufs engste mit der fantastischen Erzählung eines gewissen Aur ver-  bunden. Dieser Aur war der uneheliche Sohn der Königstochter und des Ma-  giers Abräshit!®. Der Erzengel Gabriel führte Aur in die Wüste von Naqlün, wo  er eine Kirche zu Ehren des Erzengels baute, die daraufhin von Abba Isaak, Bi-  schof vom Fayyüm, eingeweiht wurde. Nach dem Tode Isaaks wurde Aur zum  Priester und dann zum Bischof geweiht. Seinen Lebensabend verbrachte er wie-  derum in der Wüste von Naqlün, wo er sich für das zu erwartende Pilgerwesen  einsetzte!!,  Vom 4. bis 6. Jahrhundert war das St. Gabrielskloster zu Naqlün der geistliche  Mittelpunkt der Fayyüm-Klöster. Erst durch die organisatorischen und spiri-  tuellen Führungsqualitäten des hl. Samuel von Qalamün änderte sich die Lage  für das Naqglün Kloster. Im 7. Jahrhundert übernahm das St. Samuelkloster (Dair  12  Anbä Samwil) die Führungsrolle unter den koptischen Klöstern im Fayyüm  .  Der Verfall des St. Gabrielsklosters schien vorprogrammiert. In den letzten Jah-  ren des 11. Jahrhunderts war das Kloster bis auf den Diakon Makarius verlas-  sen.'? Abü’l-Makärim (13. Jahrhundert) beschreibt die Kirche des Erzengels  Michael, den Wehrturm und neben der Klosteranlage die St. Gabrielskirche, die  von einer Mauer umgeben ist. Um die Bedeutung des Klosters aufzuwerten, ent-  stand eine Legende, die für mehrere Jahrhunderte kolportiert wurde. Hier, so  wurde gesagt, habe Jakob, der Sohn Isaaks, sich des Schattens erfreut und Gott  gedient ... Hier wurden auch Gott Opfer dargebracht als Joseph, der Sohn Ja-  kobs den Anbau des Fayyüms und Lahüns leitete!*. In jene Periode (12.-13.  Jahrhundert) fällt die Restaurierung der St. Gabrielskirche, von der die Wand-  malereien an den westlichen und nördlichen Wänden des Narthex Zeugnis able-  Eusebius, Eccl, Hiıst., VII, 24.  Budge, E.A.W., Z7he Book of Saints of the Ethiopian Church. Cambridge, 1928, I, 263.  Tbid.; 1, 16/.  Ibid., I, 559. Amelineau, E., La gEographie de l’Egypte ä l’epoque Copte. Paris, 1893, 101.  © O ©00 E  Für die koptische Fassung cf. Budge, E.A.W., Egyptian Tales and Romances. London, 1931,  247-263. Für die arabische Fassung cf. Amelineau, E., Contes et romans de l’Egypte Chretienne.  Paris, 1888, I, 109-143.  1  Evetts, B.T. A., The Churches and Monasteries of Egypt and some neighbouring countries attr. to  Abq Sälıh the Armenian. Oxford, 1895, 203 n.3.  12  Abbott, N., op. cit., 39-40.  13  Crum, W.E., Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum. London, 1905, 281.  Nr. 590.  14  Evetts; B. I op:;. cıt., 205, 206.Hıer wurden auch (sott Opfer dargebracht als Joseph, der Sohn Ja
kobs den Anbau des Fayyüms un: Lahüns eitete!?. In jene Periode -1
Jahrhundert) fällt dıe Restaurierung der St Gabrielskıirche, VO der dıe Wand-
malereıen den westlichen und nördlichen Wänden des Narthex Zeugn1s 1able-

Eusebius, cel. Hıst., VIIL,
Budge, FEA The Book of Saints the Ethiopian Church. Cambrıdge, 1928 I’ 26)
Ibid., I’ 167
Ibid., . 559 Amelineau, E’ 1E gEographıe de l’Egypte l’epoque Copte. Parıs, 18953, 101WE WD ON EG Fuür die koptische Fassung ct. Budge, BA Egyptian Tales and Romances. London, 199
ZFur dıe arabıische Fassung ct. Amelineau, E) Contes el YOMLAYLS de l’Egypte Chretienne.
Parıs, 18855, I’ 1092128

14 Evetts,BThe Churches an Monasterıes of Egypt an SOMLE neighbouring Countrıes E
AbDü SAlıh the YMeNn1AN. Oxford, 1893, 703
Abboaott, N $ OPD. &E 39-40

13 Crum, Catalogue of the Coptic Manuscrıpts ıIn the British Museum. London, 1905; 281
Nr. 590

14 Evetts, B  „ C Z03, 206



Vorläufiger Bericht ber die Bestimmung und Datierung der koptischen Mumıien 101

15  gen Das Athiopische Synlaxar berichtet, da{fß 7A06 gleichen eıt die Reliquien
des bba Aa (28 Tübeh, Februar) iın Naglün nıedergelegt un! verehrt
wurden.!® Die Blütezeit des Klosters W alr begrenzt, enn schon 1mM Jahrhun-
dert hatte 6S Ansehen un: Einflu{( verloren. Al-Magrizi (45 Jahrhundert) -
wähnt die St Michaelskirche nıcht mehr, sondern lediglich das Kloster al-Kha-
chabah der St Gabriel Fufiße des Berges. Diese Mulde Nannte INan »Jakobs
Schatten«, weıl Jer Jakob den Schatten autfsuchte. Al-Magrizi erwähnt die
Naglün-Wallfahrt, der Christen AaUS dem Fayyüm un der Umgebung teil-

17nehmen
Am 19 August 16/7) besuchte der Dominıikanerpater Johann Michael Wansle-

ben dıe Fayyüm-OVase un: auch das Kloster VO Naglün. Dıie Anlage erschien
ıhm weıtgehend zerstort. 7a eiıner der beıiden Kırchen, ohl der St Michaelskir-
che, W alr ıhm der Zugang versperrt, da das Gebäude als Vorratskammer diente.
Di1e St Gabrielskirche dagegen erschien ıhm besonders schön un: eindrucksvoll
aufgrund der Wandmalereien VO bıblischen Geschichten*®. Dıi1e übrıgen Agyp-
ten-Reisenden des \A bıs 19 Jahrhunderts erwähnen das Naglün-Kloster nıcht.
Za Begınn der AÄAmtszeıt des Biıschofs Abra‘am VO Fayyüm (1881-1914) wurde
die Kırche restauriert.}? Johann Georg, Herzog VO Sachsen, 1st der westlıi-
che Besucher der Klosteranlage ach der Restaurierung der Kırche. Beeindruckt
VO der Architektur, den korinthischen Kapıtellen 1mM Kırchenschiff, der deko-
rierten hölzernen Decke sıeht 1n der Kırche eiınen Bau des Jahrhunderts“®.
Be1l meınem ersten Besuch der Klosteranlage 1ın den sechziger Jahren diente die
St Gabrıielskirche der Gemeinde AaUsSs der näheren un! weıteren Umgebung. Dıie
Gottesdienste wurden VO dem koptischen Priıester A4aUS E Qalamshäh gehal-
FEn

Im Rahmen der Wiıederbelebung der alten Klöster ın Oberägypten un 1mM
Fayyüm“' wurde 1mM Herbst 1987 nb Bısenti (Pısentius) mıt der Inspektion
des Daır Malak Ghobriäil beauftragt““.

15 » Ihe paintingé belong undoubtedly the best murals 1n Egypt of thıs per10d«, ct Godlewski,
W! »Archaeological Research 1ın Naglün 1n 1991< PA  > FEL Warsaw, 1902

16
U

Budge,F The 00R of Saints, El In 559
Evetts, B. I:  y Khitat of al-Magrizi AD 1n OP. C 513

18 Vansleb, Nouvelle Relation forme de journal d’un VOVAZE fait Egypte 1677 el
1673 Parıs; 16/77, 22

19 Leeder, H! Modern ONS Pharaohs. London 1918
20 Johann Georg, Neue Streifzüge durch die Kirchen UN Klöster Agyptens. Berlin, 1930 19
27 Meınardus, O7 » Notes the Reviıval of Upper Egyptian Monastıcısm« Coptologia, VLIH: 1987,

64-67
Watanlı, September 6, 1987
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Zur Beschreibung, Bestimmung un: Datıerung der Mumıien

Bezüglıch der Umstände, der Identität der Ermordeten un: der Zeıtangabe des
Massakers VO Daır Malak Ghobriäl, Naglün, annn INan z SE sechr 1-

schiedlichen Sachlagen un Daten kommen.
Se1it 1986 oraben dıe Archäologen des Polısh Center of Archaeology 1n Ca1iro

Leıtung VO Protfessor Dr Wlodzimierz Godlewski 1mM Gebiet das
Daır Malak Ghobriäl, Naglün. Bemerkenswerterweise werden die Entdeckun-
SCH un Freilegungen der Mumıien in den polnıschen Ausgrabungsberichten
VO 81 nıcht erwähnt“?. In einem längeren Schreiben mich bezieht
sıch Protessor Godlilewski aut die Gräber sudlıch des Klosters, fügt aber hınzu
> the tombs (were) excavated 1in the AA the south of the modern MONASLEFY
by iınspector of (the) A  © (Egyptian Archeological UOrganısatıon) trom
ayum. (CLhey are) NELY. sımılar these ftrom 19th CENLUFY, but oft COLULUTS6E

could be earlier. For clear indications of the dating of these tombs ATC NOT

existing102  Meinardus  3. Zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung der Mumien  Bezüglich der Umstände, der Identität der Ermordeten und der Zeitangabe des  Massakers von Dair Malak Ghobriäl, Naqglün, kann man z.Zt. zu sehr unter-  schiedlichen Sachlagen und Daten kommen.  Seit 1986 graben die Archäologen des Polish Center of Archaeology in Cairo  unter Leitung von Professor Dr. Wlodzimierz Godlewski im Gebiet um das  Dair Malak Ghobriäl, Naqglün. Bemerkenswerterweise werden die Entdeckun-  gen und Freilegungen der Mumien in den polnischen Ausgrabungsberichten  von 1988-1991 nicht erwähnt*”. In einem längeren Schreiben an mich bezieht  sich Professor Godlewski auf die Gräber südlich des Klosters, fügt aber hinzu  »the tombs (were) excavated ın the area to the south of the modern monastery  by (the) inspector of (the) EAO (Egyptian Archeological Organisation) from  Fayum. (They are) very similar to these from (the) 19th century, but of course  could be earlier. For me clear indications of the dating of these tombs are not  existing ... In my opinion the found corpses by the inspector of (the) EAO are  rather modern, may be they are of secular persons buried close to the monastery  rather than the bodies of monks.«** Die Gräber südwestlich des Dair Malak  \“»._._‚/"*»..„„„  23 Godlewski, W., »Polish Excavations at Naqlun 1988-1989« in Kodlinski (ed.), Polish Archaeo-  logy in the Mediterranean (PAM) 1988-1989. Warsaw, 1990, 29-34. Ibid., »Dair el-Naqlun,  1990«, PAM IT, 1991, 48-53. Ibid., »Archaeological Research in Naqlun in 1991«, PAM III,  19924958  24 Schreiben von Professor Dr. Wlodzimierz Godlewski, National Museum, Warsaw, Januar 1993,  an mich.In opınıon the tound COLDSCS by the inspector of (the) EA  S ATC

rather modern, MaVy be they AIC of secular PCISONS burjed close the MONASLEFY
rather than the bodies of monks.«“* Dıie Gräber süudwestlich des Daır Malak

73 Godlewski, W? »Polish Excavatıons al Naglun 8-1989« 1n Kodlinsk:] (ed.), Polish Archaeo-
[02y IN the Mediterranean Al Warsaw, 1996); DU [bid., » Daır el-Naglun,
1990«, PA  > I E 1991 48-53 [bid., »Archaeological Research 1n Naglun 1n 1991«, PA  > LE
3992 49-58
Schreiben VO Protessor Dr Wlodzimierz Godlewskı, Natıonal Museum, Warsaw, Januar K993,;

miıch
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Ghobriäl wurden VO den Inspektoren der EAÖO, Islamıic and Coptıic Section, 1MmM
Fayyum, Herrn Hısham ussaın Mohammed Ahmed un: Herrn Mohammed
Ahmed Abd al-Halım freigelegt“”.

Professor Godlewskis Ausführungen stimmen mıiıt meınem ersten Eindruck
VO den mumuitizierten Ermordeten VO Naglün übereın, da{ß 6S sıch möglicher-
welse ein Massaker 1m 18 der 19 Jahrhundert gehandelt haben könnte. Fur
eiıne Datierung schlage IC Jene polıtısch unruhigen Wochen un! Monate 1MmM O:
tober un November 1798 VOLL 1ın denen umherstreichende un! plündernde Ma-
meluckenhorden das Massaker VO Naglün koptischen Geistlichen un: Fel-
lachen verübten. Zu der e1ıt die Zeıl zerstorten Klosteranlagen VO

Daır Malak Ghobriä nıcht mehrV koptischen Mönchen bewohnt.<® Ausstat-
tung un: Ikonographie der Kırche bezeugen, da{ß$ S1Ce ohl Eerst 1n den etzten
Jahren des oder den ersten Jahren des Jahrhunderts ME errichtet wurde,
möglıcherweise während der Amtszeıt des berühmten nbäa Abra‘am, Bischof
VO Fayyüum (1881-1 9a4 Man annn davon ausgehen, da{ß 1m 18 Jahrhundert
die Anlage nıcht mehr als aktıves Kloster diente, un:! die Kopten AUS den Doör-
tern des Fayyüm lediglich den Heılıgen-Wallfahrten (mawälid) das Kloster
aufsuchten“®.

IDa die Kloster-Anlage ein1ıge Kılometer Va bebauten Ackerland entternt 1n
der Wuste liegt, 1St SA wahrscheıinlich, da{fß iın Zeıten der unmıttelbaren Getahr
koptische Geıistliche un! Fellachen mıt ıhren Famıilien sıch iın den verlassenen
Gebäuden einquartıierten, den Besteuerungen (miri?), den Beschlagnahmun-
SCH, den Erpressungen un den Plünderungen seltens der umherziehenden Ma-
meluckenbanden entweichen.

Nach der Schlacht VO Sıdmant al-Gebel Oktober 179% (16 vende-
m1a1re) sıch die sıegreichen Franzosen General Louı1s( Desa1ıx
de Veygoux ach al-Lahün, 10 km östlıch VO Daır Malak Ghobriäl zurück, be-
VOT S1€e sıch mehrere Tage 1m Nordosten der OQase Fayyüm niederließen  22  Ö Dort
besetzten S1e die Dörftfer Seıla, Sırsına, al-RÖöda un al-Rubiyat, östlıch VO S1in-
nürıis?”. Dıie Gegend Naglün, 1mM Süden der OQase gelegen, wurde VO den

7E Godlewskı, W) PA  > LEF 1902. 49
26 Mindestens se1lt der Mıtte des Jahrhunderts Wlr das Kloster zerstort, obwohl dıe beiden Kır-

chen (St. Miıchael und St Gabrıel) noch VO Mönchen benutzt wurden. Als iıch die Anlage 1968
besuchte, diente dıe St. Gabrielskirche der Ortsgemeıinde tür periodische Gottesdienste.

AL nba Abraam, Bıschof von Fajum, Freund der Armen (Übers. Sr. Inas Nawar). Waldsolms-
Kröffelbach, 198585

28 Meınardus, » The Laura ot Naglün«, Bulletin de Ia Socıete de Geographie d’Egypte, Z
1967, 17927180

29 In der Schlacht VO Sıdmıint al-Gebel besiegten 3000 Franzosen eıne dreitach überlegene Mame-
luckentruppe Murad Bey. IDIEG Franzosen büuüfßten Al Tote, Verwundete e1n, der Gegner
verlor die 400 Mann. ca Jonqui6&re, de, L’Expedition Egypte, WEn Patıs. 1L901, H.
1V, 193278

30 La Jonquıiere, eiti: 345
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tranzösıschen Finheiten weder VOTI oder be] der Schlacht VO Sıdmint al-Gebel
och be1 der darauftf tolgenden Besetzung der Fayyüm-Oase berührt.

Die Tatsache, da{fß marodierende Mamelucken immer wıeder die Dortbevöl-
kerung terrorısıerten, S1E ausplünderten un: 1ın vielen Fällen ermordeten, ist
wıederholt belegt””. Man MAaNnNnie CS eintach »organısıeren«. Sowohl die Mame-
lucken Murad Bey als auch dl€ tranzösıischen Iruppen des Generals 1DE&E-
SA1X »organısıerten«. Nıcht 1401 lıtt die Bevölkerung der willkürlich U
despotisch festgesetzten Steuerlast, sondern häufig wurde sS1e auch ıhrer abe
beraubt.

Zaur Anwesenheıt VO Mamelucken 1ın der unmıttelbaren Gegend VO  — Naglün
erteılt General Desaıx Auskunft. Im Süden der (Qase hielten sıch 1n zwolf OFrt-
schaften Wuüstenrand Mamelucken f32 Dıie Art un: We1ise W1€ S1Ce mI1t der
Dortfbevölkerung, besonders mıiıt den Kopten, umgıngen, beschreıibt als ugen-

Vıvant Denon: »>Südlich VO Mınya verlangten die Mamelucken VO der
christlichen Dortbevölkerung einhundert Kamele. DE die Unglücklichen sS1e iıh-
81  e nıcht geben konnten, hatten S1e sechzıg Chrıisten getotet. Dieses Verftahren
hatte die Christen iın Wut SC  ‘9 da{fß Si@ ebentalls acht Mamelucken O-

2det hatten.«
Sollte INa  - Professor Godlewskıs Vermutungen un: meınen erstien Empfin-

dungen angesichts der Mumıien nachgehen, könnte I1a  - für eıne Zeıtangabe
des Massakers den Kopten VO Naglün die Wırren ach den Kampfhandlun-
SCH zwıschen den Iruppen VO General Desaıx un: denen VO Murad Bey
SCUZEN: also Oktober-November 1798

Am Dezember 1991 besuchte 1C das Daır Malak Ghobriäl. Im Kloster
siıdıerten ledigliıch Abünä oel nbä Bıshoi un: der oreise Abüniä Abd a1-Masih
al-B Für Ab  una oe] bestand nıcht der geringste Zweıtel, da{fß sıch 1er
die Mumıien VO koptischen Martyrern handelt, die 1m Jahrhundert VO den
Moslems ach STAaUSAaMCN Gewalttätigkeiten un Folterungen den Tod erlitten
hatten. Um dieses miıttelalterliche Datum verıfiziıeren, erhielt ıch aut Anfrage
VO Abünäa oel tür eıne siındologische Untersuchung C1ian oroßes,
dunkelgrünes Stück Leıinen, das VO eiınem Gewand abtrennte. Dieses Tezxtil,;

wurde MIr bestätigt, »gehörte den Mumıien«. Im Frühjahr 997 wurde die
Stoftfprobe zwecks RadiokarbondatierungZ 14- un! Laboratorium des
Nıedersächsischen Landesamtes tür Bodenforschung, Hannover, eingereicht.
Das kalıbrierte Alter wurde autf lfestgesetzt. »Nach dendro-
chronologischer Korrektur des 14- Alters ENgL sıch die Zeıtspanne tür das Kr
e12N1S auf das 135172 Jahrhundert ein«

31 [bid., AA
Ibid., DE

e Denon, Vıvant, Maıt Napoleon In Agypten, LTTübıngen 1962 176
» Die kalıbrierten 145 Alter (cal AD) entsprechen der Kalenderrechnung. S1e lassen sıch direkt
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In einem Schreiben miıch VO Februar 1997 bestätigte nb Abra‘am,
Bischof VO Fayyüm, »the relics of the martyrs 1n Daır al-Malak Ghobriäl,
Naglün, WG analyzed and they proved M back the 12th 2  CeENtUFyY Diese
Zeitangabe VO Bischof Abra‘am wurde mMI1r mehrere Monate VT dem Erhalt des
Resultats der hannoverschen Radıokarbondatierung zugeschickt. Auf meıne
Anfrage 1mM Koptischen Museum Alt-Kaıro bezüglıch der agyptischen Ana-
Iyse un der Zeıtspanne erhielt ıch 1mM Marz 1993 Antwort VO Dr. Gawdat
Gabra, Dıirektor des useums. >Zu den mumuıiftfizierten ‚Märtyrern« des Daır al-
Malak Ghobriial konnte I keıine vernünftige wıssenschaftliche Antwort be-
kommen, jedoch anı 16 Ihnen versichern, da{ß keıine 65544 Untersuchung VOI -

S  N wurde «®
Sollte EHAarnM die Daten der sındologischen Untersuchung des Leinentextils als

Anhaltspunkt tür die Zeıtspanne des bestimmenden Massakers annehmen,
die Jahre zwıschen 1260 un 1365; ergeben sıch mehrere Erklärungsmöglichkei-
Fe  5 Auf jeden Fall mu{fß INa  — zwıschen der offiziellen Mamelucken-Praxıs der
periodischen Verfolgungen VO un! Gewaltanwendungen Christen?” un
den okalen Revolten un! Wırren der Beduinen-Stämme 1mM Fayyüm un! iın
Oberägypten unterscheiden®®.

In der vorgegebenen Zeıtspanne regıerten 25 Mamelucken-Sultane der Bahri-
Dynastie”” un: safßen zwolt koptische Patriarchen autf dem Stuhl des Evangeli-
sten Markus*®. Das Leben der christlichen Minderheit W ar durch Unsicherheit
un: VO Überfällen un Zerstörungen VO Kırchen geprägt””. Alleın während
der orofßen Christenverfolgung VO D dem Bahri-Mamelucken
al-Malık an-Näsır Muhammad“** zZuUur Zeıt des Patriarchen Johannes O-

erwähnt der ıslamısche Geschichtsschreiber al-Magrizi die Zerstörung
VO ber 6 3O Kırchen un VO eıner orofßen Anzahl VO Klöstern. Viele Christen,
Geistliche un: Laıen, verloren ıhr Leben?® Im Fall,; da die Christen VO Nag-
lün eiıner gezielten, VO Staat organısıerten, Vertfolgung 1m Jahrhundert AI

mı1t hıstoriısch belegten [)aten vergleichen«. Schreiben VO Protessor Dr Mebus Geyh, Han-
O  y Labor Hv
Dıie 1n englıscher Sprache geschriebene nNntwort aut meılne Anfrage wurde V (} eiınem Sekretär
des Bischofs geschrıieben.
Dıiese Aussage wurde mI1r VO Dr. Gabra be1 einem Besuch 1mM koptischen Museum, Alt-Kaıiıro,

Junı 1993 bestätigt.
A Quatremere, M’ Memaoırres Geographiques el Hıstoriques W/ AA l’Egypte. Parıs. 151 17 FL, 220-266

Lane-Poole, Stanley, Hıstory of Egypt In the Middle Ages. London, L9O%: 511
4 Lane-Poole, O EIE., 300

Von a7-ZAähır Baybars (  S bıs Barqüg (1382-1388).
4.() Von Johannes\ ıb Sa‘ıd as-Shukari (1262-93) bıs Matthäus (1378-1408).
41 Al-Masrı, Irıs, The Story of the Copts. (Cairo, 1978, 409-1

Dıie Regierungszeıt VO al-Näsır Muhammad W al die längste der Mamelucken-Sultane.
43 Al-Magrizi, Khitat, » Account of the Churches of the Christians« ın L vetts, A? The hur-

ches an Monasterıes of Egypt, eLtc. iM LO Abü SAlıh Oxtford, 1895, 35379346 Lane-Poole, St>
Cl A0
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Opter gefallen sınd, wuürden sıch die gewalttätigen Ma{fißnahmen des ultans
Näsır Muhammad anbieten.

Gleichzeıitig vab CS aber auch lokal ZESLEUECKLE Unruhen, die sıch auf die
Fayyüm-Oase beschränkten. Von Revolten un: Unruhen den Bewohnern
1mM Fayyüm berichtet schon 1m Jahrhundert Yühannä Ibn Wah  Al  d Ibn YÜü-
hannä Ibn Yahyä Ibn Bülus FAHT: Zeıt des Patrıarchen Kyrillus EL} Ibn Laglagq
(1235-1243) 7 Jedoch wesentlıch bedrohlicher 1m Jahr 13502 Begınn
der Regierung VO an-Näsır Muhammad die turchterregenden UÜberfälle der Be-
duimnen-Stämme 1n Oberägypten un: 1n der Fayyüm-Oase. Stanley Lane-Poole
beschrieb die Umstände: » The country-sıde became the of horrible 1114S5-

SaCIC>, and the COLDSCS poisoned the a1r«. Im selben Jahr wurden annn auch die
demütigenden un: diskreditierenden esetze un:! Verhaltensvorschriftften für
die Chrısten des Kalıten "Umar i< 1ECU verordnet, sEe1 CS das Iragen VO blauen
Turbanen, das Verbot auf Ptferden oder Mauleseln reıten un:! Glocken läu-

Be1l UNsSeTEIN Jjetzıgen Kenntnisstand bleiben uns die Gründe un! die endgül-
tıgen Daten des Massakers VO Naglün verschlossen. Ist tatsächlich d1e sindolo-
oische Untersuchung eınes Stoffteils VO dem Gewand eines Opfters eın schlüss1-
gCcI Beweıs tür die Datierung des Massakers? Sollte Ianl nıcht zusätzlich
mehrere, WEeNN nıcht alle, Mumıiıen eiıner anatomiıschen Untersuchung unterz1e-
hen? SO verbleiben Fragen bezüglich der Datierung und somıt auch des Anlas-
N HN Begınn des Jahrhunderts oder Ende des 18 Jahrhunderts! Und letztlich,
WeTr die Opfer, die brutal ermordet wurden?

ntgegen der Behauptung VO Professoer Godlewskı, da CS sıch be1 den Mu-
mıen »secular PCISONS« handele,*° sehen der koptische Bischof Abra‘am VO

Fayı un: die koptischen Mönche VO Daır Malak Ghobriä 1ın den mumuifti-
zierten Ermordeten Martyrer, die aufgrund ıhres Glaubens erst gefoltert un!
ann getotet worden sınd In dem sıebenseitigen ıllustrierten Faltblatt, heraus-
gegeben VO Daır Malak Ghobriäl, werden die Mumıien eindeutıg als Martyrer
(shuhadä) ausgewılesen.

Nun sınd Martyrer nıcht notwendigerweıise Heılıge. Berichtet erd VO dem
Bischof Martın VO Tours, da{ß einstmals Grabe eınes hochverehrten

Nn Martyrers stand. Er bat Gott, da{ß Er ıhm den Namen un die Ver-
dienste des Menschen otffenbaren würde. Er schaute se1iner Linken un!
kannte eiınen schwarzen Schatten, der ıh anredete: »Ich bın eın Mörder un!

44 Amelineau, E7 La Geographie de l’Egypte l’EpDoque Copte. Parıs, 1893, 25 7432} Khater, A)
Burmester, hS-, Hıstory of the Patrıarchs of the Egyptian Church (Zaıre: 1974, I 9 I)

45 'L.ane—Poole, St.. OP. C:, 300
46 Schreiben VO Proft. Dr. Godilewski; mich, Jan 1993
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Räuber SCWESCH un wurde meıner Mıiıssetat getotet.« DDa 1e160 der
Martın den Altar zerstoren, der ıhm errichtet I"47

Mıt diesem /Zıtat sollen die möglichen geistlichen Qualitäten der Ermordeten
VO Naglün iın keıiner We1ise bewertet werden. Jedoch ıhre Anonymıutät mu{ß

48viele Fragen offen lassen

47 Jakob de Voragıne, Legenda Das Leben der Heiligen. Aschaffenburg, 1986, 46 /
48 Bezüglıch des sıch se1lt 1997 entwıckelnden Reliquienkults dieser »Naglün-Heıligen«, ct. Meı-

nardus, » 1000 Jahre koptischer Reliquienkult«, Der Christliche ()sten L 9 1996, 2) 11 9% 120
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Zur Deutung des Titels >>K2brä NagaSt«

Das Urteil ber 221n Werk wırd oft V © der Erwartungshaltung beeinflufst, mIiI1t
der INa  3 CS herangeht. Das Urteil ber e1in Werk der orıentalıischen Lıteratur,
Mag diese auch 1ne der 1ISCTLEN Schriftttum verwandtesten se1ın (christlich-ori-
entalische Literatur), 1St ott schon VO einem auch be1 Orientalisten
beobachtenden leicht mitleidıg 1abwertenden Vorurteil belastet (Z »unlogisch,
ungeordnet, kındliche Darstellungsweise« ete.). Die spezıfische Erwartungshal-
Lung tür eın Werk annn (3} Titel her beeinflufst, Ja entscheidend epragt se1In.
Darüber hınaus wirken beschreibende und wertende Satze A4AUS den vaängıgen Pa-
teraturgeschichten ftort Es kennzeichnet 1aber den Forschungsstand 1ın vielen
Diszıplinen der orientalıschen Literaturgeschichte, da{fß sıch die Textkenntnisse
aut wenıge Auszüge 1n den gängıen Handschriftenkatalogen beschränken: falls
eıne Ausgabe un: Übersetzung vorliegen, hat diese zume1lst kanonısche Gel-
Lung, einmal ausgesprochene Wertungen werden StErCOLYP iın den kleinen Kom-
pendien fortgeschrieben. Fur die meılisten Literaturwerke fehlen eingehende
methodische Untersuchungen ach den Mafstäben der modernen Liıteraturwıs-
senschaftt un: Literaturkritik. Somıit o1ibt IC® eigentlich bıs heute keine Geschichte
der athiopischen Lıteratur, lediglich Handschriftenrepertorien un: -kompen-
1en Dıie entscheidende un: eintühlsame Detaıilarbeıt, die eiın Werk 1mM Kontext
der lıterarıschen Kultur un! geistigen Atmosphäre eıner Kunst Ortet,
MUu och geleistet werden. IDIEG tolgenden Überlegungen wollen eın kleiner Be1-
trag eıner un: kontextgemäfßsen Wertung des »äthıopischen National-
CD OS«, des Koabrä nagast se1n, aufzeıgen, da{fß eıne vertehlte Erwartungshaltung,
ausgehend VO eıner nıcht zutreffenden Übersetzung un Deutung des Titels,
den Weg eıner objektiven Sıcht VEISPCITICH können.

UÜbersetzt wırd der Titel 1n der europäıischsprachigen Sekundärliteratur SINNZE-
mä{ einstimm1g: »Herrlichkeit der Könı1ige«. Er WITF d bezogen aut die athıop1-
schen Könıige. Gern kolportierte Erzählungen, W1€ eLw2 die ber den athıop1-
schen Kaıser Johannes (vgl. Ullendorff The Ethiopians. Oxtord 1973
61); der eıne Handschriuft des Koabrä nagast zurückerbiıttet, weıl M1  s ohne dieses
Buch Äthiopien nıcht regıeren könne, tun ıhr übriges. Man darın eıne
glorreiche Geschichte der athıopischen Könige zumındest der legendären Früh-
zeıt, eıne Darstellung der Pracht un: des Ruhmes des athıopischen Reiches.

(1996)



/Zur Deutung des Titels »Kabrä nagast« 109

Schlimmer, einschränkender, VO der eıt der Abfassung der athiopıschen Fas-
SUNg ausgehend, un eıner Nennung der Zagwe-Dynastıe (1ım Protokoll!), 1n de-
re  —$ eıt 111a ein solches Werk nıcht habe herausgeben können, da dıie Z eıt
regierende Dynastıe keıne israelitische sel, schlofß IHAaLl, da das Werk zugleich
auch eıne Rechttertigung, Legıitimation der (alten) »salomon1ıdischen«
Dynastıe se1n musse. Wer annn treıilich das Werk durchgeht, stÖfßst auf 40 Seıiten
(ın der deutschen Übersetzung), die VO (sottes Wort un: Gesetz, dem hımmlı-
schen un: ırdıschen Zıion, der Arche, Christus als Verkörperung VO Wort un
(sesetz Gottes, schliefßßlich dem Weltgericht handeln. Demgegenüber stehen 55
Seıten mıt der Legende der Königın VO Saba, der Überführung der Bundeslade
ach Athiopien, 1n eher abstrakter Schilderung, dem Vorrang der äthiopischen
Könıige aufgrund des Besıiıtzes der Bundeslade. An historischen Ereignissen, die
den uhm der athiopischen Könıuge begründen könnten, kommt eigentlıch HU

das Eingreiten des Köni1gs Kaleb ZUgUuNstieN der Chrısten (6 Jh Chr.) VO  $ Be-
auf dıe ANZSCHNOMMECN Funktion des Buches also eher eıne Themaverteh-

lung. Eigentümlıch schwankt die Bewertung der lıterarıschen Qualität d€S WEr
kes, selbst beiım gleichen Bearbeıiter (s;:u Praetorius); abschliefßßend scheint die
Auffassung überwıegen, da{fß Ianl CD aller VO westlichen Standpunkt
A4US machenden Einschränkungen, mı1t eıner der authentischsten Außerungen
athıopischen Lebensgetühls un: Weltbilds tun habe

Nach Ludolfs Hıstor1a (IN2) soll ach Tellez das Werk 1ın der Kathedrale VO

Aksum autbewahrt se1n un:! den Rang eınes Evangel1ıums einnehmen: CS soll die
Geschichte der Könıgın VO Saba enthalten 113:30).

Dillmann (Catalogus codıcum manuscriptorum bibliothecae bodleianae OX

NLENSLS. 1848 68 f wiederholt 1m Vorwort sel1nes Lexıcon aethiopicum): >Liber
celeberrimus, 1n laudem el glorı1am Axumae metropolıs eTt reg1ae Abyssınorum
St1rp1s SUu finem medi1 AJeVvV1 confictus, Aethiopice bene et eleganter CONSCFIPLUS. «

Bezold (1m Vorwort seiner Ausgabe Kebra agast. Die Herrlichkeit der
Könige. München, 1905 (D VI) keıne Eroörterung des Titels; M1 Verherr-
lıchung der israelitischen Abkunft«:; » TendenzZur Deutung des Titels »Kobrä nägäst«  192  Schlimmer, einschränkender, von der Zeit der Abfassung der äthiopischen Fas-  sung ausgehend, und einer Nennung der Zagwe-Dynastie (im Protokoll!), in de-  ren Zeit man ein solches Werk nicht habe herausgeben können, da die zur Zeit  regierende Dynastie keine israelitische sei, schloß man, daß das Werk zugleich  auch eine Rechtfertigung, Legitimation der neuen (alten) »salomonidischen«  Dynastie sein müsse. Wer dann freilich das Werk durchgeht, stößt auf 80 Seiten  (in der deutschen Übersetzung), die von Gottes Wort und Gesetz, dem himmli-  schen und irdischen Zion, der Arche, Christus als Verkörperung von Wort und  Gesetz Gottes, schließlich dem Weltgericht handeln. Demgegenüber stehen 55  Seiten mit der Legende der Königin von Saba, der Überführung der Bundeslade  nach Äthiopien, in eher abstrakter Schilderung, dem Vorrang der äthiopischen  Könige aufgrund des Besitzes der Bundeslade. An historischen Ereignissen, die  den Ruhm der äthiopischen Könige begründen könnten, kommt eigentlich nur  das Eingreifen des Königs Kaleb zugunsten der Christen (6. Jh. n. Chr.) vor. Be-  zogen auf die angenommene Funktion des Buches also eher eine Themaverfeh-  lung. Eigentümlich schwankt die Bewertung der literarischen Qualität des Wer-  kes, selbst beim gleichen Bearbeiter (s.u. Praetorius); abschließend scheint die  Auffassung zu überwiegen, daß man es, trotz aller vom westlichen Standpunkt  aus zu machenden Einschränkungen, mit einer der authentischsten Äußerungen  äthiopischen Lebensgefühls und Weltbilds zu tun habe.  Nach Ludolfs Historia (IV,2) soll nach Tellez das Werk in der Kathedrale von  Aksum aufbewahrt sein und den Rang eines Evangeliums einnehmen; es soll die  Geschichte der Königin von Saba enthalten (11,3,30).  A. Dillmann (Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae bodleianae 0xo-  niensis. 1848. S. 68 f., wiederholt im Vorwort seines Lexicon aethiopicum): »Liber  celeberrimus, in laudem et gloriam Axumae metropolis et regiae Abyssinorum  stirpis sub finem medii aevi confictus, Aethiopice bene et eleganter conscriptus.«  C. Bezold (im Vorwort zu seiner Ausgabe Kebra Nagast. Die Herrlichkeit der  Könige. München, 1905. (S. VI): keine Erörterung des Titels; VIII »zur Verherr-  lichung der israelitischen Abkunft«; XXXIX »Tendenz ... der Dynastie davidi-  schen Ursprung nachzuweisen ... Grade die Verfolgung der unverkennbaren  Absicht des Verfassers ... führt zu der Annahme, daß wir es in dem Werke nicht  mit einer einheitlichen, aus einem Gusse gefertigten Komposition zu tun haben,  vielmehr drei Hauptteile, die jetzt nur ziemlich lose zusammenhängen.«  F. Praetorius (Rez. zu Bezold, in Literarisches Zentralblatt. 1905. Sp. 1528-  1532): »Auf den ersten Blick ein zerfahrenes, planloses Aussehen; »Kebra na-  gast« Herrlichkeit der Könige allgemein, nicht etwa irgend welcher besonderender Dynastıe davıdi-
schen Ursprung nachzuweısenZur Deutung des Titels »Kobrä nägäst«  192  Schlimmer, einschränkender, von der Zeit der Abfassung der äthiopischen Fas-  sung ausgehend, und einer Nennung der Zagwe-Dynastie (im Protokoll!), in de-  ren Zeit man ein solches Werk nicht habe herausgeben können, da die zur Zeit  regierende Dynastie keine israelitische sei, schloß man, daß das Werk zugleich  auch eine Rechtfertigung, Legitimation der neuen (alten) »salomonidischen«  Dynastie sein müsse. Wer dann freilich das Werk durchgeht, stößt auf 80 Seiten  (in der deutschen Übersetzung), die von Gottes Wort und Gesetz, dem himmli-  schen und irdischen Zion, der Arche, Christus als Verkörperung von Wort und  Gesetz Gottes, schließlich dem Weltgericht handeln. Demgegenüber stehen 55  Seiten mit der Legende der Königin von Saba, der Überführung der Bundeslade  nach Äthiopien, in eher abstrakter Schilderung, dem Vorrang der äthiopischen  Könige aufgrund des Besitzes der Bundeslade. An historischen Ereignissen, die  den Ruhm der äthiopischen Könige begründen könnten, kommt eigentlich nur  das Eingreifen des Königs Kaleb zugunsten der Christen (6. Jh. n. Chr.) vor. Be-  zogen auf die angenommene Funktion des Buches also eher eine Themaverfeh-  lung. Eigentümlich schwankt die Bewertung der literarischen Qualität des Wer-  kes, selbst beim gleichen Bearbeiter (s.u. Praetorius); abschließend scheint die  Auffassung zu überwiegen, daß man es, trotz aller vom westlichen Standpunkt  aus zu machenden Einschränkungen, mit einer der authentischsten Äußerungen  äthiopischen Lebensgefühls und Weltbilds zu tun habe.  Nach Ludolfs Historia (IV,2) soll nach Tellez das Werk in der Kathedrale von  Aksum aufbewahrt sein und den Rang eines Evangeliums einnehmen; es soll die  Geschichte der Königin von Saba enthalten (11,3,30).  A. Dillmann (Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae bodleianae 0xo-  niensis. 1848. S. 68 f., wiederholt im Vorwort seines Lexicon aethiopicum): »Liber  celeberrimus, in laudem et gloriam Axumae metropolis et regiae Abyssinorum  stirpis sub finem medii aevi confictus, Aethiopice bene et eleganter conscriptus.«  C. Bezold (im Vorwort zu seiner Ausgabe Kebra Nagast. Die Herrlichkeit der  Könige. München, 1905. (S. VI): keine Erörterung des Titels; VIII »zur Verherr-  lichung der israelitischen Abkunft«; XXXIX »Tendenz ... der Dynastie davidi-  schen Ursprung nachzuweisen ... Grade die Verfolgung der unverkennbaren  Absicht des Verfassers ... führt zu der Annahme, daß wir es in dem Werke nicht  mit einer einheitlichen, aus einem Gusse gefertigten Komposition zu tun haben,  vielmehr drei Hauptteile, die jetzt nur ziemlich lose zusammenhängen.«  F. Praetorius (Rez. zu Bezold, in Literarisches Zentralblatt. 1905. Sp. 1528-  1532): »Auf den ersten Blick ein zerfahrenes, planloses Aussehen; »Kebra na-  gast« Herrlichkeit der Könige allgemein, nicht etwa irgend welcher besonderenGrade die Verfolgung der unverkennbaren
Absıcht des Vertassers tuhrt der Annahme, da{fß WIr CS 1n dem Werke nıcht
muiıt einer einheıtlichen, AaUus eınem (susse gefertigten Komposıtıon tun haben,
vielmehr Teı Hauptteile, die jetzt HAT ziemlich lose zusammenhängen.«

Praetorius (Rez: Bezold, 1ın Literarısches Zentralblatt. 1905 Sp 1528-
»Auft den ersten Blick e1in zerfahrenes, planloses Aussehen: »Kebra

ZaSL« Herrlichkeit der Könige allgemeın, nıcht eLwa irgend welcher besonderen
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Könıige« (Sp 153 mıt entschıiedener Ablehnung der legitimistischen Funktion
die Zagaer, w1e€e S1C Wa VO Contı Rossını VEeLELFETIEN wurde). Noch e1N-

mal (Rez 1n 1905/6 185-193): »Ich habe das Werk e1INst (ın seiner Dis-
sertatıon Fabula de regıina sabaead apud Aethiopes. Halle, 1870, 1X) »splendis-
S1mM1 er elegantıssım!ı sermon1s specımen« ZCNANNL ; Jetzts da vollständig VOL->-

lıegt,110  Kropp  Könige« (Sp. 1531, mit entschiedener Ablehnung der legitimistischen Funktion  gegen die Zagäer, wie sie v.a. von C. Conti Rossini vertreten wurde). Noch ein-  mal (Rez. in ZA. 19. 1905/6. S. 185-193): »Ich habe das Werk einst (in seiner Dis-  sertation Fabula de regina sabaea apud Aethiopes. Halle, 1870, S. IX) »splendis-  simi et elegantissimi sermonis specimen« genannt ... Jetzt, da es vollständig vor-  liegt, ... vielfach schwer verständlich und vielfach holprig...«  J. A. Crichton (Rez. zu Bezold, in Review of Theology and Philosophy. 1. 1906.  S. 225-229): »although the literary unity is very doubtful...«.  Nöldeke (Rez. zu Bezold in WZKM. 19. 1905. S. 397-411): S. 397 »Europäi-  schem Urteil kann freilich das äthiopische Buch nach seinem Inhalt und seiner  Anordnung keinesfalls als ein Meisterwerk erscheinen«; S. 398 »...der ganze hi-  storische und geographische Wirrwarr stören abessinische Leser nicht«; S. 440:  »Im Grunde liegt dem Verfasser aber die Kirche mehr am Herzen als das Land  und die Dynastie«; S. 402: »Der Verfasser war jedenfalls ein äthiopischer Geistli-  cher, und zwar höchstwahrscheinlich einer von koptischer Abkunft mit arabi-  scher Muttersprache.« Hier verkennt Nöldeke freilich die Funktion der Angabe,  daß das Buch im Koptischen geschrieben, ins Arabische, dann ins Äthiopische  übersetzt sei. Diese dient einfach zur Erhöhung der Autorität des Textes; vgl.  etwa neben anderen apokryphen Schriften, sogar Zaubertraktaten, den Gädla  Abraham, von dem behauptet wird, Athanasius sei der Verfasser, vom Griechi-  schen usw. übersetzt (E. Ullendorff Catalogue of the Ethiopian Manuscripts in  the Cambridge University Library. 1961. S. 57 £.; S. 64). Zu den arabischen Ein-  flüssen im Text, zumeist Wortintarsien, kaum Syntaktisches, kann man als Hy-  pothese formulieren, daß sie von einem äthiopischen Autor bewußt in gleicher  Funktion (Nachweis der fremden Herkunft des Textes) benutzt wurden.  Littmann (Rez. zu Bezold in Göttingische Gelehrte Anzeigen. 171. 1909. S. 903):  »Es ist eın sonderbares Werk ... es hat keinen einheitlichen Charakter«. In seiner  Geschichte der äthiopischen Litteratur. In: C. Brockelmann u.a., Geschichte der  christlichen Litteraturen des Orients. Leipzig 1907. S. 246-249: »...um die  Rechte der salomonischen Dynastie und des abessinischen Klerus historisch zu  begründen. ... Das ist der Inhalt eines der Hauptwerke der Ge‘ez-Litteratur; in  ihm zeigt sich der abessinische litterarische Geschmack, der beschränkte Hori-  zont, der Wunder- und Aberglaube, der sich hier in der heidnischen Verehrung  der Lade Zion offenbart. Der Verfasser hat sich redliche Mühe gegeben, aber er  war ein Kind seiner Zeit und Umgebung, und nicht gerade eines der begabtesten  Kinder, wenn auch eines der fleißigsten.« Dazu bleibt anzumerken, daß auch  Littmann sich hier in seinem erstaunlichen Mangel an Sinn für das Historische  als Kind seiner Zeit und Umgebung zu erkennen gibt.vielfach schwer verständlich un:! vieltach holprig.
Crichton Rez Bezold, 1ın Review of Theology an Philosophy. 1906

2252229): »although the lıterary unıty 15 NF, doubtful

Nöldeke (Rez Bezold in WZKM 1905 397-411): 2307 » Europäl-
schem Urteil annn treilich das athıopische Buch ach seinem Inhalt un: seliner
Anordnung keinestalls als eın Meısterwerk erscheinen«;: 398 D der hı-
storische un: geographische 1ırrwarr storen abessinısche Leser nıcht«: 44()
»Im Grunde liegt dem Verftasser aber die Kırche mehr Herzen als das Land
un die Dynastıe«; 4072 » er Vertasser WAar jedenfalls eiIn athıiopischer Geistli-
cher, un: ZWAar höchstwahrscheinlich einer VO koptischer Abkunft miıt arabı-
scher Muttersprache.« Hıer verkennt Nöldeke treilich dıe Funktion der Angabe,
da{ß das Buch 1mM Koptischen geschrieben, 1Ns Arabische, ann 1Ns Athiopische
übersetzt se]l. Diese dient eintach z Erhöhung der Autori1tät des Textes:; vgl
EWa neben anderen apokryphen Schriften, Zaubertraktaten, den Gädla
Abraham, VO dem behauptet wırd, Athanasıus sSCe1 der Verfasser, VO Griech:t-
schen us übersetzt Ullendorff Catalogue of the Ethiopian Manuscripts In
t+he Cambridge Unwversity Library. 1961 571 64) Sa den arabıschen Eın-
flüssen 1mM Text, zumeIlst Wortintarsıen, 211M Syntaktisches, annn INa  - als Hy-
pothese formulieren, da{fß sS1e VO eiınem athıopischen Autor bewußt 1ın gleicher
Funktion (Nachweıs der remden Herkunft des Textes) benutzt wurden.

Lıttmann (Rez Bezold 1n Göttingische Gelehrte AÄnzeıgen. 174 909 903)
» ESs 1STt eın sonderbares Werk CS hat keinen einheıtlichen Charakter«. In seiıner
Geschichte der äthiopischen Laitteratur In Brockelmann 7 Geschichte der
christlichen Litteraturen des riıents. Leıipzıg 1907 246-249 » die
Rechte der salomonischen Dynastıe un! des abessinischen Klerus hıstoriısch
begründen.110  Kropp  Könige« (Sp. 1531, mit entschiedener Ablehnung der legitimistischen Funktion  gegen die Zagäer, wie sie v.a. von C. Conti Rossini vertreten wurde). Noch ein-  mal (Rez. in ZA. 19. 1905/6. S. 185-193): »Ich habe das Werk einst (in seiner Dis-  sertation Fabula de regina sabaea apud Aethiopes. Halle, 1870, S. IX) »splendis-  simi et elegantissimi sermonis specimen« genannt ... Jetzt, da es vollständig vor-  liegt, ... vielfach schwer verständlich und vielfach holprig...«  J. A. Crichton (Rez. zu Bezold, in Review of Theology and Philosophy. 1. 1906.  S. 225-229): »although the literary unity is very doubtful...«.  Nöldeke (Rez. zu Bezold in WZKM. 19. 1905. S. 397-411): S. 397 »Europäi-  schem Urteil kann freilich das äthiopische Buch nach seinem Inhalt und seiner  Anordnung keinesfalls als ein Meisterwerk erscheinen«; S. 398 »...der ganze hi-  storische und geographische Wirrwarr stören abessinische Leser nicht«; S. 440:  »Im Grunde liegt dem Verfasser aber die Kirche mehr am Herzen als das Land  und die Dynastie«; S. 402: »Der Verfasser war jedenfalls ein äthiopischer Geistli-  cher, und zwar höchstwahrscheinlich einer von koptischer Abkunft mit arabi-  scher Muttersprache.« Hier verkennt Nöldeke freilich die Funktion der Angabe,  daß das Buch im Koptischen geschrieben, ins Arabische, dann ins Äthiopische  übersetzt sei. Diese dient einfach zur Erhöhung der Autorität des Textes; vgl.  etwa neben anderen apokryphen Schriften, sogar Zaubertraktaten, den Gädla  Abraham, von dem behauptet wird, Athanasius sei der Verfasser, vom Griechi-  schen usw. übersetzt (E. Ullendorff Catalogue of the Ethiopian Manuscripts in  the Cambridge University Library. 1961. S. 57 £.; S. 64). Zu den arabischen Ein-  flüssen im Text, zumeist Wortintarsien, kaum Syntaktisches, kann man als Hy-  pothese formulieren, daß sie von einem äthiopischen Autor bewußt in gleicher  Funktion (Nachweis der fremden Herkunft des Textes) benutzt wurden.  Littmann (Rez. zu Bezold in Göttingische Gelehrte Anzeigen. 171. 1909. S. 903):  »Es ist eın sonderbares Werk ... es hat keinen einheitlichen Charakter«. In seiner  Geschichte der äthiopischen Litteratur. In: C. Brockelmann u.a., Geschichte der  christlichen Litteraturen des Orients. Leipzig 1907. S. 246-249: »...um die  Rechte der salomonischen Dynastie und des abessinischen Klerus historisch zu  begründen. ... Das ist der Inhalt eines der Hauptwerke der Ge‘ez-Litteratur; in  ihm zeigt sich der abessinische litterarische Geschmack, der beschränkte Hori-  zont, der Wunder- und Aberglaube, der sich hier in der heidnischen Verehrung  der Lade Zion offenbart. Der Verfasser hat sich redliche Mühe gegeben, aber er  war ein Kind seiner Zeit und Umgebung, und nicht gerade eines der begabtesten  Kinder, wenn auch eines der fleißigsten.« Dazu bleibt anzumerken, daß auch  Littmann sich hier in seinem erstaunlichen Mangel an Sinn für das Historische  als Kind seiner Zeit und Umgebung zu erkennen gibt.Das 1St der Inhalt eınes der Hauptwerke der Ge’ez-Lıiıtteratur: 1n
ıhm zeıgt sıch der abessinıische lıtterarısche Geschmack, der beschränkte Hori-
ZONT; der Wunder- un Aberglaube, der sıch ıer 1n der heidnıischen Verehrung
der Lade 10N ottenbart. Der Vertasser hat sıch redliche Müuüuhe gegeben, aber GT
W alr ein ınd seiner eıt un: Umgebung, un nıcht gerade eınes der begabtesten
Kınder, WENN auch elınes der fleißigsten.« Dazu bleibt anzumerken, da{ß$ auch
Liıttmann sıch 1Tr 1n seinem erstaunlichen Mangel Sınn tür das Hıstorische
als ınd seliner eıt un: Umgebung erkennen o1bt.



Zur Deutung des Titels »Kobrä nNagast« 11

Cont1ı Rossını1 (nach mehreren Bemerkungen ın selinen Note DEr IA S$tOY1A lette-
YAarıd d’Abissinia abschließend 1n seliner Stor1d d’Etiopia. 1978 519) 11

Chebra Nagast, OMPpOSTO, COHIE 61 detto, fra ı] s ıl 1321 dal nebura
ed leshac da altrı membr ı del tedele clero aksumıta, 110 ha altra IHeta che quella
di dimostrare nella usurpazıone dı lecunö Amläc nulla pIU dı un o1usta rıvendi1i-
CAZ10ONE.« Gu1dı StOr14 della letteraturda et10P1Ca. 1LOSZ, 45-4/, tügt hinzu
» econdo ogn1 probabilitä, ı] lıhbro fu scr1ıtto dapprima 1n arabo, 110 &14 PCI
A pubblicato 1n questa lıngua (per ch1 parlavo arabo 110 alcun ınter-
esse), PCI CSSCIE immediatamente tradotto ın ZeEZ; COTHNE AaVVENNEC dı altre
OPCIC.« Letztere Feststellung bleibt hne Belege. Cerull: (a letteratura et10-
DICA. 1968° 6-3 tolgt der »legitimistischen« Auffassung, spricht sıch aber eNTt-
schieden für eiIn athiopisches Orıginalwerk A4U  N Noch 1mM Kleinen Wörterbuch
des Christlichen (Jrıents. 1975 164 übernimmt Hammerschmidt diese AÄAn-
sıcht: » D1e offensichtliche Tendenz des Werkes ist, die Ansprüche der 1276 (wıe-
der) eingesetzten salomonischen Dynastıe nt  2uer  «

Rıccı (Letterature dell’Etiopia. In e letterature delP’Oriente. 1959 815-816)
modıifiziert die Auffassung der iıtalıenischen Schule erheblich, ohne treilich 1n
Deutung des Titels (Nobiltä de] re) un: Absıcht des Werks den etzten Schritt
u  5 »Non v @ dubbio, perö, che la COmpos1zıone de] Il. dovette anche celare,
nella esaltazıone delle or1g1n1 della regalıtä et10p1Cca, prec1so fine dı riatferma-
zi1one perentorı1a dı prıimato regionale. 1 tronte allo spostarsı Su del-
V’epicentro polıtico dello CO ’insediamento della monarchıa nelle
reg10n1 merıdionalı, lıngua amafrica; ı] clero de1 monaster]1 del ord riıchiamava
V’attenzione rıbadıva, GCOHIE dırıtto dı valore reale, primato StOr1CO ıdeale de1
luoghi che C Aksüum possedevano una indıscutibile priorıtä ogn1 altra sede.«

Hubbard (The Lıterary SOurces of the Kebra Nagast. Phil Dıss. St An-
drews, 1956 {f.) stellt Zzwe!l Themenkreise heraus Abstammung der athı10p1-
schen Könige VO Salomon un! der Königın VO Saba:; Überführung der Bun-
deslade VO Jesusalem ach Aksum ohne betonen, da{ß damıt eın Thema
umschrieben wırd die Bundeslade ın Äthiopien, b7zw. das Geset7z Gottes, 1n S@E1-
Tier Lade, verkörpert 1n Welt un: Geschichte.

Eiınschränkend, un: SCNAUCI aut das Protokall eingehend, 1ın der etzten elıt
Chernetsov (ın seiner och unveröfftfentlichten Hıstory of Ethiopta, 34-36,

mMI1r ın lıberaler We1ise 1m Ms zugänglıch vemacht un während eines Gastauf-
enthalts der Unıwrversıität Maınz 1n einem gemeınsamen Seminar dıskutiert; eın
1. Teil als Autsatz 1n S+t Petersburg Journal of African Studies. 1994 veröffent-
lıcht), der darauf hinweıst, da{ß$ die Nennung des tıgrinıschen Fürsten Ya bıkä-
dez1 als Urheber eher auf eıne UOpposıtion hinweise, da eben dieser Adlıge Spa-
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LEr sıch als Rebell ‘Amdä-Sayon hervortut (vgl. Tamrat Church AAan
State In Ethiopta. 19772 3-7 Mıt den Worten Chernetsov’s (ms 36)
» the revolt W AS taırly ell organızed In, ( INAaYy 5SdY, lıterary aSpECL. 1Lf WC

evaluate the legıtiımate rights the Ethiopian throne 1n the WaY they ATITC SeT

torth 1n the »Glory oft the Kıngs« the rights of Ya’ıbıka lgz1 SCC11I] be ‚ RALONMSF PIC-
erable that those of Yıkunno Amlak’s children.112  Kropp  ter sich als Rebell gegen ‘Amdä-Soayon hervortut (vgl. z. B. T. Tamrat Church and  State in Ethiopia. 1972. S. 73-74). Mit den Worten Chernetsov’s (ms. S. 36)  »...the revolt was fairly well organized in, one may say, literary aspect... If we  evaluate the legitimate rights to the Ethiopian throne in the way they are set  forth in the »Glory of the Kings« the rights of Ya’ibika Igzi seem to be more pre-  ferable that those of Yikunno Amlak’s children. ... could probably trace their  line directly from the Aksumite kings... Besides, the Tabernacle of Zion, this  most important relic of the Christian kingdom, was exactly in Ya’ibika’s posses-  sion, 1.e. the Aksum cathedral..  His pretentions seem to have been aimed as  high as the supreme throne of the Christian kingdom.« Direkt unter dem Ein-  druck von Chernetsov’s neuen Ergebnissen wurde dann von mir die neue Deu-  tung des Titels gefunden.  Weiter abweichend I. Shahid (»The Kebra Nagast in the light of recent re-  search.« In: Le Museon. 98. 1976. 133-178), der aus den im Werk berichteten Da-  ten eine Abfassungszeit des 6. Jh.s herauslesen will, den Zusammenhang mit den  Christenverfolgungen des 6. Jh.s im Jemen und dem Eingreifen des Königs Ka-  leb im Jemen herstellt.  Gemeinsam ist allen diesen Deutungsansätzen, die Erwartungshaltung »histori-  sches, legitimistisch-dynastisches Werk zur Verherrlichung und Legitimation ei-  nes Reichs, einer Dynastie«. Bei Chernetsov kam der Ansatz ın die richtige  Richtung, wenn man bei der Anspruchsbegründung für Tigre, Aksum sowohl  die polemische Richtung gegen die Zagwe (Verlegung des Reichszentrums von  Aksum weg nach Lasta) als auch die Salomoniden (Zentrum des Reichs und  Herkunft der Dynastie in Schoa) sehen kann. Allerdings wird dieser Ansatz  nicht weitergeführt, weil die Grundabsicht, das eigentliche Thema des Werks,  durch die alte Deutung des Titels noch versperrt ist. Aus einer solchen Erwar-  tung erklären sich denn auch die Urteile: Ungeordnet, assoziativ vagierend, ne-  ben vielem Beiwerk aus AT und NT und nichtkanonischen Schriften ein Wust  von Exkursen und thematisch zusammenhanglos.  Der Weg zu einer neuen Deutung führt über zwei Schienen: die eine sind die  strikte Anwendung philologischer Detailanalyse und Quisquilien, stilistische  Überlegungen, die die Titelformulierung schärfer fassen. Die andere ist die  Kenntnis der Tradition Äthiopiens, ın der sich Geschichtsschreibung und Le-  gende mischen, die aber in der Überlieferung historischer Texte, etwa der ver-  schiedenen Reichs- und Hofordnungen an einen Bestand von Ausdrucksformen  und Epitheta gebunden sind, besonders solche, die wichtige Orte, Kirchen oder  Gegenstände beschreiben.  1. Eine Genetivverbindung ohne vorweisendes Personalpronomen, d.h. imcould probably theır
lıne directly trom the Aksumıite kings :} Besıdes, the Tabernacle of Zion, thıs
MOST ımportant relıc of the Christian kıngdom, W as exactly in Ya’ıbika’s POSSCS-
S10N, 1.e. the Aksum cathedral.. Hıs pretentions SCCHA ave been aımed 4S

hıgh 145 the SUPDICINC throne of the Chrıiıstian kingdom.« Direkt dem Fın-
druck VO Chernetsov’s Ergebnissen wurde annn VO MI1r die CC 1JIeUu-
(ung des 'Tıtels gefunden.
Weıter 1abweichend Shahıd (»The Kebra agast in the lıght of recent

search.« In Le Museon. 98 1976 133-178), der A4aUS den 1mM Werk berichteten Da-
ten eıne Abfassungszeıt des Jh.s herauslesen will, den Zusammenhang miıt den
Christenverfolgungen des Jh:s 1mM Jemen und dem Eıingreiten des Könı1gs Kıa
lehb 1mM Jemen herstellt.

(GGeme1insam 1St allen diesen Deutungsansätzen, dıe Erwartungshaltung >histor1-
sches, legitimıstisch-dynastisches Werk ZUuUr Verherrlichung un! Legıitimatıon e1-
N1CSs Reıichs, eıner Dynastıe«. Be1 Chernetsov kam der Ansatz ın die richtige
Rıichtung, WE INa  = be1 der Anspruchsbegründung für Hore Aksum sowohl
die polemische Richtung die Zagwe (Verlegung des Reichszentrums VO

Aksum WCS ach Lasta) als auch die Salomoniden (Zentrum des Reichs und
Herkunft der Dynastıe 1ın Schoa) sehen ”annn Allerdings Wll‘d dieser Ansatz
nıcht weıtergeführt, weıl die Grundabsıcht, das eigentliche Thema des Werks,
durch die alte Deutung des Tıtels och VCI'SPCI'I't 1St Aus einer solchen Erwar-
t(ung erklären sıch enn auch d16 Urteile: Ungeordnet, 2SSO7Z1At1V vaglerend,
ben vielem Beiwerk Aaus un: un: nıchtkanoniıischen Schriften eINn Wust
VO Fxkursen un: thematisch zusammenhanglos.
Der Weg eıner Deutung tführt ber 7wWel Schienen: die eıne sınd die
strikte Anwendung philologischer Detailanalyse un: Quisquilien, stilistische
Überlegungen, die die Titeltormulierung schärter tassen. Die andere 1St dl€
Kenntnıiıs der Tradıtion Athiopiens, in der sıch Geschichtsschreibung un L @:
gende mischen, dıe aber 1n der Überlieferung historischer Texte, eLWwWAa der V1 -

schiedenen Reichs- und Hofordnungen einen Bestand VO Ausdruckstormen
un: Epitheta gebunden sınd, besonders solche, dıe wichtige ÖOrte, Kırchen oder
Gegenstände beschreıiben.

1ne Genetivverbindung ohne vorweısendes Personalpronomen, 1mM
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Sınne nıcht determinıert. Die Deutung »Herrlichkeit der Könı1ige«
würde, zumiıindest 1mM spateren GoaZz, der Stilepoche der Entstehung des Werkes,
die Ausdrucksweise >»kabrätomu 1ä—nägäét<< ertordern b7zw. nahelegen. Leider
o1bt C555 ber die verdienstvollen Untersuchungen VO Schneider (L’expression
des complements de merbe eL de NO et [a place de l’adjectif epithete QUEZE.
1959 und Caquot (»Recherches de SYNTAXEC SUT le ethıiopıen d’Enoch« 1n
Journal ÄAsıatıque. 759 951 487-496), 1n der Schule VO Cohen, un dem
Artikel VO Amıkam (3a1 (»The place of the attrıbute 1ın Ge’ez., m: /SS 1981
257-265) aum systematische Untersuchungen ber solche Grammatık- un:
Stilfragen des G9a’93Z, d1e entweder umfangreıiche Zettelsammlungen der aber
abfragbare Maschinentextkorpora ertordern. Der Titel 1St eher allgemeın
deuten: »Eıne kaiserliche Herrlichkeıt, eıne Herrlichkeit die Könıigen zıemt, ıh-
LE Glorie bringt«, schon damıt darauf deutend, da{fß die Herrlichkeit nıcht die
der Könige 1St, sondern anderem zukommt, aut anderes hınweıst,
das se1inerseıts »Schmuck un Zierde für Könige eic 1St<. Der (Genet1iv x1bt also
eıiınen Geltungsbereıich, keıne Verbindungsaussage 1mM Sınne N Besıtz (vgl.
a7Zıu Schneıider, 45 f£.) Generell ist SApCH, da die semantischen Möglıch-
keıten der Genetivverbindung 1n den semıitischen Sprachen, die dem reichhaltı-
CI Verhältnis VO Subjekt un: Prädikat 1m Nomuinalsatz entsprechen, be] der
Übersetzung der entsprechenden Lıteraturen, bıs hın 711 AT,; wen1g beach-
tet werden. Damıt wiırd der Blick trei für die Frage: Wer der W ıst/wem gC-
OTrTt diese Eigenschaft? Gelingt CS diese Erage mMI1t eınem Gegenstand Z beant-
woOorten, der wirklich das Buch VO Antfang bıs Z Ende durchzieht, annn 1st
auch Sınn un! Thema bestimmt. Ist ETSi einmal die Erwartungshaltung gefallen,
dıe sıch eiıne glorreiche athiopische Königsgeschichte, gleich welcher Parte1-
nahme, rwartet, vewıinnt sotfort der eigentliche Gegenstand des Buches Kontur:
Es 1St das himmlische 10N als Ort un: Identität V} (sottes Wort un Gesetz,
das sıch mater1alıisıert 1n der Geschichte 1n der Offenbarung des Gesetzes, galız
besonders ın der Bundeslade, die das Gesetz, ıdeel]l WwW1€ materiell enthalten, ann
auch eıne besondere un geheimniısvolle Verbindung eingehen mıiıt eiıner anderen
Konkretisierung des Wortes (sottes: Christus dem Erlöser. Daraus erst findet
die Geschichte der Bundeslade ıhren Platz, die Geschichte ıhrer Entführung un!
Aufstellung 1ın Athiopien, 1n Aksum Dies 1sSt der Glanz, die Glorıe, der autf
Äthiopien un:! seıne Dynastıe tallt, 1n deren Schein S1e sıch SONMNNECINN können, der
treilich nıcht VO ıhnen ausgeht. Allenfalls sınd S1Ee Huter un:! Diener des Heılıig-
CUMISS das zugleıich die Gnaden- un! Lichtquelle ıhrer Ex1istenz un: Geschichte
1St In dieser Perspektive hat jedes Kapıtel des Buches seınen Platz, behandelt 1n
ständıg wechselnder Perspektive un Anschauung den gleichen Gegenstand.
Wenn I1a  . also diesem Werk, das WwW1€ richtıg geurteilt, der umftassende Ausdruck
athıopischen relıg1ösen Getühls 1St (vgl. z Ullendorff The Ethiopians. 1973
61: 138-139), zugleich eıne kurzfristige, 1n dle Zeitläutte eingebaute Absıcht
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schreiben will, ann SieE eigentlich 11 se1n, der Stadt un: Kathedrale Aksum
eınen unerhörten, einz1ıgartıgen Kang den heiligen Stäiätten Athiopiens, Ja
weıter der christlichen Welt zuzuschreıben, evtl! m1t der Aufforderung, diesen
Prımat anzuerkennen, gleich WCT dıe weltliche Macht ın diesem Reich vertritt
un: 1er liegt das raftfiniert Verhüllte eiıner Parteinahme des aksumitischen Kle-
ruSs 1ın der Polıitik 1mM Interesse des Glanzes, Ruhms, die A4US dieser Wahrer- un:
Hüterrolle auft ıh tallt, nıcht VO ıhm ausgeht.

In der lıterarıschen Tradıtion die Kathedrale un: Lade in Aksum fin-
den sıch 1n der Tat teststehende Epitheta, die dem Titel >Koabrä nNagast« parallel]
ZESECELIZT sınd, WeNn auch nıcht wortlıch, doch SYHNONYIM sınd, da{fß der
Schlufß erlaubt ist, auch »Koabrä NagaSt« S] nıcht anderes als eın stehendes Ep1-
theton tür die Zionskathedrale ın Askum

Im »mäshafäa Salomon«, dem »Buch Salomos«, einem Rıtualtext ber die
Tonsur und Salbung des Köni1gs 1n Aksum, findet sıch (A Dıllmann >»Uber die
Regierung, iınsbesondere die Kırchenordnung des Köni1gs Zar’a-Yacob« 1n:
Abhandlungen der Koeniglichen Akademie der Wıssenschaften. Berlıin 1884,

Liber Axumae, © 67/81) Aksum Z1i0n 1St »CAN
UFFG 0A9° 1U <, in Lıttmanns Überset-
ZUNg Deutsche Axum-Expedition. Reisebericht der Expedition, 1913 38)
»Aksum, das Haupt der Städte, der uhm der SaNZCH Welt, das Kleinod der KOö-
N1gSE«. CT findet sıch ach Dıllmann Lexıcon 283 besonders ın der Verbin-
dung CT n-N  R} 1n Danıel 4,27 INa  — 1m Satz des Könı1gs Nebukad-
NCZZAFT, der eigentlich 11U  —_ VO (sOtt gesprochen werden dürfte, eın Vorbild tür
die Apostrophierung Aksums sehen könnte: »1Ist das nıcht das gewaltige Babel,
das iıch durch meıne gewaltige Macht als Königsstadt erbaut habe, Z uhm
meılıner Herrlichkeit! > « Dem Leser der e1lt mu{fte der Bezug des Titels auftf Al
Sul selbstverständlich se1N, selbstverständlich, da{fß der Name Aksum 1mM gan-
Z Tlext nıcht erwähnt werden brauchte. Nöldekes S Re7z 05 400) LDeu-
tung als polıtisches Zugeständnıis die schoanıschen Salomoniden 1st daher
unzutreffend.

Der vorgeschlagenen Deutung und Funktion des Werks entsprechen Cue Er-
gebnisse der Forschung auf anderem Felde Unlängst hat Va  e Donzel 1n eiınem
och unveröttentlichten Vortrag (auf dem Treften der deutschsprachigen
Athiopisten, Junı 996 ın Göttingen) vorgeschlagen, 1ın dem Komplex der Fels-
kırchen VO Lalıbala wenıger elıne Reaktion autf Ereignisse des Kreuzzuges
un der iıslamıschen Rückeroberung des Landes durch die Musliıme
hen, als elıne Reaktion auf iınnenpolıtische Verhältnisse 1n Athiopien 1mM Zusam-
menhang mIiıt der Sıtuation des Zagwe-Reıchs. In der anschließenden Dıskussion
wIıes ıch auftf die 1n der Encyclopaedia Brıtannica (15 ed 1973 SE Lalıbela, nıcht
sıgnıert) angedeutete, leider wen1g beachtete Deutung hın, auf die ıch 1m Zusam-
menhang mI1t dem Protokall des unabhängig gekommen W Al Lalıbala/
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oha 1St eın Gegenaksum, eıne ebenbürtige heilige Statte, dıie die Zagwe-Dyna-
st1e auch rel1g1Öös legitimıeren soll In eıner solchen Zeıitsituation 1st CS verständ-
lıch, da{fß eın Buch, das unwiıderlegbar den tür alle eıt vültıgen Anspruch Ak-
SUINS auf diesen KRang nachweıst, nıcht »herausgegeben, veröffentlicht« werden
kann, obwohl CS schon »üubersetzt« W AaTl. och präzıser un: deutlicher aber WITF: d
selıne Funktion 1ın der eıt "Amdä-Soyons: Die salomoniıdische Dynastıe erfüllt
Ja gerade nıcht die Sehnsüchte un Ambitionen des Klerus un Adels der alten
Kapitale, Ja sS1e erweılst sıch ın der \Wahl des Reichszentrums Schoa 1m Suüuden un
eiıner beweglichen Hauptstadt (des könıglichen Hoflagers) als Testamentsvoll-
streckerın der Zagwe-Dynastıe, keinestalls als Restauratorin. Unter diesem
Blickwinkel gewınnen die recht häufigen Anspielungen auf Zıi0n 1n der >Chro-
nık« des ‘Amdä-Sayon 1mM Sınne VO Athiopien, aber sınnfallıg da, die könı1g-
lıche Präsenz gerade ist; eıne ganz CUuU«C Brısanz (vgl. Der szegreiche Feldzug des
Könıgs Amda-Seyön SCGIO 539 1994 Anm S, der Sachverhalt och
ohne Bezug auf das angesprochen ISt; Chernetsov s O. | hat die Iragweıte
der Zions-Symbolik 1n der Chronik entscheidend un: richtıg gewürdıgt).
FEbenso klar wırd die Rolle des Ya‘bıkä-dgzr 1n der Entstehung des CGS 1st,
WE nıcht se1nN, doch eın ıhm wıllkommenes Manıftest, 1n dem den polı-
tisch-relig1ösen Suprematsanspruch des Nordens, selınes Stammlandes, doku-
mentiert, den wen1g spater un! erfolglos als Rebell die Salomoniden
durchzusetzen versucht. Freilich ein Manıtest ın bedingter OLn jeder, der den
ezug un: die Hüterrolle Zıon, der Bundeslade, aufgreift, 1STt legitimiert.

Somıit schlage iıch als Übersetzung, mı1t Schaffung eınes den Inhalt charakteri-
s1ierenden Untertitels VOT; der letztlich dem lange übersehenen Eınleitungssatz
des Textes nachempfunden 1STt (Text I Übers. » VO der Herrlichkeit un:
der Groöße un! der Wonne, Ww1e€e S1e der Herr den Kındern Adams zute1l werden
lıefß, insbesondere VO der Größe un Herrlichkeit Z/10ns, der Gesetzeslade
Gottes«<):

Den Könıigen eıne Herrlichkeit! Manıtestationen des yöttlichen (Gesetzes 1n
Welt un: Geschichte, 1n Sonderheit seinem hıenıeden endgültigen Gnadenort
Aksum, dem ırdıschen Zion: Abglanz der hımmlıschen Heımstatt.
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Die äthiopıischen Handschritten des Völkerkundemuseums
der Uniıversıität Zürich!

Der überwıegende Teıl der athıopischen Handschritten des Völkerkundemu-
der Universıität Zürich wurde erst se1lit Ende der 600er Jahre VO Museum

angekauft oder 1St durch Schenkung 1ın seınen Besıtz gekommen.“ Die trüheste
Erwerbung, die ber die Geographisch-ethnographische Gesellschaft Zürich
lıef, Wr aber die Nr. Diese Pergamentrolle STamMMmMtT AUS dem Nachlafß des
Schweizers Alfred Ilg (1854-1916)”, dem langjährigen un eintlufsreichen era-
ter VO Kaıser Menuilek H4:

Interessant hinsıichtlich der Herkunftsgeschichte dürften auch die Nr. 4-5,
O: 24-726 und 78AC) se1iIn: Auf den Karteıkarten des useums 1St als Quelle
»Baghdassarıan Bolt« vermerkt. Baghdassarıan 1St der Name eıner bedeu-
tenden armenıschen Famılıe, deren bekanntestes Mitglied Hagop Baghdassa-
Yıan (1873-1932): sowohl für Kaıser Menilek 14 als auch spater für Kaıser Hayla
ellıse als vielseıtiger Geschäftsmann tätıg WAl. Mıtte der 270er Jahre gründete

ın Addıs Ababaı eıne der ersSien Druckereien. Dies WTr 1Ur eınes seiner zahl-
reichen Projekte, be] dem aber neben dem kommerziellen Interesse auch seıne
schöngeıstıge Neıigung Z Ausdruck kommt. Diese Eigenschaft zeıgt sıch
auch ın der nachfolgenden (seneratiıon be] Hrant Baghdassarıan, der
MMaät Ingrid Bolt Dan Vay 1968 1n Addıs Ababa eıne Kunstgalerıe eröffnet hat,
deren Sammlung schliefßlich durch 1211 Bolt 1n den Besıtz des useums gC-
langte.”

Nr. 14, 15 un! wurden 1n den Jahren 1946-4% VO Irmgard Iuggener-
Tinser 1in der Provınz Wallo erworben, die OTt 1n der mediızınıschen Versor-
gun gearbeıtet hat

Danken möchte iıch Frau Elisabeth B14s10 lıc. phıl., die miıch Z.U) eınen auf den Handschriften-
bestand des Museums autmerksam gemacht hat und mI1r ann ın großzügigster Weıse Zugang
den Handschritten ermöglıchte.
Diese Informationen sınd Aaus den stichwortartıgen Angaben aut den Karteıikarten erschliefßen.
Vgl Tafla, Ethiopıa and Germany. Cultural, Political and FEconomıiıc Relatıons ag

Hammerschmidt, Äthiopistische Forschungen (Wıesbaden 62{f.; Keller, Altred
Ilg eın Leben und seın Wirken als schweizerischer Kulturbote ın Abessinıen (Frauenfeld 191 8)
Vgl Pankhurst,; The Hıstory of Ethiopian-Armenıuan Relatıons Revue des etudes armenı1en-
NCcs 211 273312 (1981) 355-402; 1er 379
Vgl Ta Ethiopıa and ustrıa. Hıstory of theır Relations Hammerschmidt, Athiopi-
estische Forschungen 35 (Wiesbaden 1994 A und 154

OrChr (1996)
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Dıie 1mM Folgenden vorgestellten Handschriften dıe Nr. 1St offen-
sıchtlich verloren gegangen”) bieten hınsıchtlich des Inhalts ZW ar weder Neui1g-
keıten och seltene Texte, sınd aber auch 4US der Sıcht der Handschriftenkunde
durchaus eıne eingehendere Betrachtung wert Eınıge der Handschriften W UL-

den obwohl Gebrauchshandschriften mi1t aufßergewöhnlicher Sorgfalt herge-
stellt un VO  — den Handschritften sınd mıt Mınıiaturen un: Verzierungen
ausgeSstattet.

Be1 der Beschreibung der Handschriften werden Zzuerst die Buchhandschrif-
ten (Nr. 1-19) vorgestellt, annn die Pergamentrollen (Nr. 0-39 un ZWAaTr A4aUS

dem Grunde, weıl das Museum bereıts diese Aufteilung VOLrSCHOLNIN hatte.
Die Anordnung der Handschritten ach den laufenden Nummern (ın lam-
IMnern die Nummer 1ın der Abfolge der Beschreibung) sıeht Ww1e tolgt A4AU.  N

376 (20) nıcht mehr vorhanden (
11063 (1 15428 (30) 17255 (12)
13555(2 15431 (S 17256 (13)
13556 (3 15432 (6 19085 (37)
( 15434 (7 19086 (14)

(22) (8) )
14218 (23) (9) 20578 (38)
14275 (24) ( 20379 (69)
( ( 20380 (16)
15395 (26) ( 20381 (17)
15396 (27) 17160 (52) 20382 (18)
( 17161 (53) (
15399 (4 )
( )

Im übrıgen 1St das Schema der Handschriftenbeschreibung angewendet
worden, das die Katalogısierung der orientalischen Handschriften ın Deutsch-
lan.d vorgegeben hat

Folgende Abkürzungen der Lıteratur wurden verwendet:
ChojM Themes SE Chojnackt, Mayor Themes iın Ethiopian Paiınting. Indige-

OUS Developments, the Inftluence of Foreign Models AN
Their Adaptatıon from the 13th the 19th Century
Hammerschmidt, Äthiopistische Forschungen (Wıesba-
den

ChR Chaine, Repertoıire des Salam et Malke’e ans les
manuscriıts ethıopiens des bibliotheques d’Europe RC}  ( 15

1832063 un Pa

Nurmehr die Karteikarte 1St vorhanden. Es handelte sıch eıne Pergamentrolle. Für die Nr.
27) 1St keine Karteıikarte vorhanden.
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Dr Cerullı, La letteratura et10p1ca. Terza edizione amplıata.
|Con Sagg10:] L’oriente cristi1ano nell’unıtä delle STIE tradı-
71021 (Fırenze-Mılano

DobbZ Dobberahn, Fünftf äthıopische Zauberrollen. Text,
Übersetzung, Kkommentar (Inaugural-Dissertation, Philo-
sophısche Fakultät onn

(35St Gu1dı, Storı1a della letteratura et10p1ca (Roma
‚1 Vat 1241 Grebaut- E. Tisserant, Codices Aethiopici Vatıcanı Pr Bor-

o1an1, Barberinianus Orientalıs Z Ross1anus S65 laf] (By-
bliotheca Vatıcana 1935-36)

Lit Lifchitz, Textes ethıopıens magıco-religieux Uniiversıite
de Parıs. Iravaux er memo1res de ’Institut d’ethnologie 38
(Parıs

Merc/Z Mercıer, Zauberrollen aus Athiopien. Kultbilder magischer
Rıten (München 1979

RıLEt K1CC; Letterature dell’Ethiopia. Estratto dalla Stor1a delle
letterature d’Oriente diretta da (Oscar Botto (Mılano

Sıixith Z S1X, Kategorıen athıopıischer Zaubertexte Z1DMG 139
O1

StrPr r Strelcyn, Prieres mag1ıques ethıopıennes POUF dälier les
charmes (maftohe SOraY) Rocznık orıentalistyczny 18
( Warszawa

eMe 11 Velat, MebcCeraf. Commun de ?’office divın ethiopien POUF
l’annee. Texte ethıopıen AVGC varıantes NT

(!) richtig: 1 (1966) X V un: 12413 ] Etude
Sr le MeCeraf. Commun de ?’office dıivın ethiopien. Introduc-
t10n, traduction francalse, commentaıre lıturgique F musıcal
DA s I1}

OHD Verzeichnis der oriıentalıschen Handschriften 1ın Deutschland
(Wıesbaden)

Beschreibung der Handschriften

Holzdeckel. Pergament. 24 Bl.; 1720 un: 24v unbeschrie-
ben 6:0:20:2.0 6.0:5,5 1112Sp
AB Q @: Binde der Rechtfertigung]: 14r

un: Euringer, Di1e Bınde der Rechtfertigung (Lefäta sedek) rıenta-
lia NS 76-99 un: 45
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a) Das eigentliche Lefäfa sedeq: F 10r.
Die Gebete für die Himmelsreise: 20° (177 10124r

Fusella, »Mangada 5amay « Proceedings of the 'Third International
Confterence of Ethiopian Studıes, Addıs Ababaı 1966 Z 4-5 Rı
I.Et 8572

Der Name des ursprünglichen Besıitzers wurde weggeschabt. 24r 1St möglı-
cherweise der Name -n  > (von anderer and geschrieben) rekon-
struleren.
Die miı1t grober and geschrıebene Handschrift 1St nıcht datiert (Anfang
]h.?)

Holzdeckel. Pergament. 39 Bl.; 1Va un: A5Tr-vV unbeschrie-
ben 5:0:6:0:20 4,5:4,5 Sp
AS: y O Binde der Rechtfertigung]: T5
Vel Hs 118$
a) Das eigentliche Lefäfa sedeg: Arl 3V
b) Dıie Gebete für die Hımmelsreise: 1471r-35v

Ir Schreibübungen mı1ıt Bleistitt
3r Sahnz ungelenk gezeichnete, eintache Zierleiste mı1t schwarzer Tusche. Der

Name der Besıitzerin der Handschrift wurde den meısten Stellen C-
schabt, mıtunter 1St der Platz auch treigeblieben. 10r unten) 1St der mıt
Bleistift geschrıebene Name 2A1 aD ©:1) 77 rekonstruileren.
Die mı1ıt ungelenker and geschriebene Handschrift 1St nıcht datiert (Anfang
Jh.?)

Deckel tehlt Pergament: 41 Bl.; 1v un 41 v unbeschrie-
ben [D Z ’  > Sp 741541

20° Gebet des Petrus|: 2FE 1
(S57TVat 362 (Nr. L) Ort W1€e auch die tolgenden Gebete als
»Magische Gebete für die Wochentage« bezeichnet.
In der vorliegenden Handschrift fehlt bıs auf 1/r HC  = [ Ö?| un:
Z O C] die Zuweisung als Gebete für die Wochentage.

11 2A0 Mar Gebet Erbarmung]: 1Ov-T2r



1720 51X

"1 Vat 363 (Nr. 3
111 2A0° Gebet Erlösung]: 12r-16v.

1 Vat 364 (Nr. 6
Gebet 19rii4r
Gebet 14r-16v.

Gebet LT
'] Vat 2164 (Nr. /)

2 N° ACP-F Gebet Vergebung]: RRr
‚T Vat 365 (Nr. 10)
32v 1St in den Tlext eın magısches Viereck mı1t dem Namen AG£

eingefügt.
VI Namen, die (SZOtt dem Apostel DPetrus gegeben hat Arr

1 Vat 45 (Nr. 34)
M4 Gebet Marıas mı1ıt magıschen Namen: 5r 37r

2 ° arg Cn n T O NARHPMA U I” 2.0D°'N120  Six  L: GTVat I 363£:(Nr. 3).  II  adet m3y [= Gebet um Erlösung]: Bl. 12r-16v.  L: GTVat I 364 (Nr. 6).  1. Gebet: Bl. 12r-14r.  2. Gebet: Bl. 14r-16v.  IV.  Gebet: Bl. 17r-28r.  L: GTVar 1:364 (Nr! 7):  adede ACcR [= Gebet um Vergebung]: Bl. 28r-33r.  L GTVatd 365:(Nr:10):  Bl. 32v ist in den Text ein magisches Viereck mit dem Namen A47P:  eingefügt.  VI  Namen, die Gott dem Apostel Petrus gegeben hat: Bl. 33r-35r.  L: GTVat I 457 (Nr. 34).  VII  Gebet Marias mit magischen Namen: Bl. 35r-37r.  A (35r) R0° MCLPP: ACHENFEA: FONARLO: UPLOFN: ...  VIl  Christuslitanei mit magischen Namen: Bl. 37r-38v.  E: GTVat L364.(Nr.: 5):  IX  Gebet mit magischen Namen gegen Barya und Legewon: Bl. 39r-v.  ade: 180# [= Gebet gegen den (bösen) Blick]: BL. 40r-v.  Ü: WorrZ II 87f£., 102f. und 111f£.  L: DobbZ 86-93. VOHD XX 4, 58 (Nr. I 2).  Von einem anderen Schreiber mit großer Schrift nachträglich hinzugefügt:  ade: AA dhe: 4: O’ÄFAL: ... BL. 38v-39r.  Kritzeleien und Federproben: Bl. 1r, 6v (oben), 19v (oben), 21v, 26v (oben),  27v (oben), 28v (oben), 31r (unten). Bl. 34r (unten: 2 Zl.) von anderer Hand:  Bitte um Schutz. Bl. 41r ein nicht mehr lesbarer Vermerk.  Als Besitzer der Handschrift ist nachträglich 714: CS eingefügt.  Die mit winziger, sehr unregelmäßiger Schrift geschriebene Handschrift ist  nıcht datiert (19. Jh:2):  4  15529  Holzdeckel.  38 Bl.; Bl. 1rb und. 1vb unbeschrie-  Pergament.  ben.  18,0:11,5:5,0 cm.  BI. 2r-28v: 11,5:75 cm: Bl. 29:-38v:  13:0:8;0 cm.  2.Sp  2834 Zl.  PE [= Commune des Offiziums]: Bl. 2ra-37vb.  T und U: VeMe I-II.  T  PoaF UHPAO: La# [= Me’eraf des heiligen Yared) (Addis Ababa,  Druckerei der 77“ H704 15. Hedar 1962 A. Mis. = 24. Novem-  ber 1969 A.D.)141 Christuslitane1i miıt magıschen Namen: 2 7F B5V.
(351Vat 364 (Nr., 5)

Gebet mı1ıt magıschen Namen Barya un Legewon: 39r-v.
20° 25 Gebet den bösen) Blıick]: 40ÖOr-v.

WorrZ 11 S74: 102 un 1114
DobbZ x6-923 OHD 4, 58 (Nr. 2

Von eınem anderen Schreıiber mı1t oroßer Schriftft nachträglıch hinzugefügt:
2 A° Qa3120  Six  L: GTVat I 363£:(Nr. 3).  II  adet m3y [= Gebet um Erlösung]: Bl. 12r-16v.  L: GTVat I 364 (Nr. 6).  1. Gebet: Bl. 12r-14r.  2. Gebet: Bl. 14r-16v.  IV.  Gebet: Bl. 17r-28r.  L: GTVar 1:364 (Nr! 7):  adede ACcR [= Gebet um Vergebung]: Bl. 28r-33r.  L GTVatd 365:(Nr:10):  Bl. 32v ist in den Text ein magisches Viereck mit dem Namen A47P:  eingefügt.  VI  Namen, die Gott dem Apostel Petrus gegeben hat: Bl. 33r-35r.  L: GTVat I 457 (Nr. 34).  VII  Gebet Marias mit magischen Namen: Bl. 35r-37r.  A (35r) R0° MCLPP: ACHENFEA: FONARLO: UPLOFN: ...  VIl  Christuslitanei mit magischen Namen: Bl. 37r-38v.  E: GTVat L364.(Nr.: 5):  IX  Gebet mit magischen Namen gegen Barya und Legewon: Bl. 39r-v.  ade: 180# [= Gebet gegen den (bösen) Blick]: BL. 40r-v.  Ü: WorrZ II 87f£., 102f. und 111f£.  L: DobbZ 86-93. VOHD XX 4, 58 (Nr. I 2).  Von einem anderen Schreiber mit großer Schrift nachträglich hinzugefügt:  ade: AA dhe: 4: O’ÄFAL: ... BL. 38v-39r.  Kritzeleien und Federproben: Bl. 1r, 6v (oben), 19v (oben), 21v, 26v (oben),  27v (oben), 28v (oben), 31r (unten). Bl. 34r (unten: 2 Zl.) von anderer Hand:  Bitte um Schutz. Bl. 41r ein nicht mehr lesbarer Vermerk.  Als Besitzer der Handschrift ist nachträglich 714: CS eingefügt.  Die mit winziger, sehr unregelmäßiger Schrift geschriebene Handschrift ist  nıcht datiert (19. Jh:2):  4  15529  Holzdeckel.  38 Bl.; Bl. 1rb und. 1vb unbeschrie-  Pergament.  ben.  18,0:11,5:5,0 cm.  BI. 2r-28v: 11,5:75 cm: Bl. 29:-38v:  13:0:8;0 cm.  2.Sp  2834 Zl.  PE [= Commune des Offiziums]: Bl. 2ra-37vb.  T und U: VeMe I-II.  T  PoaF UHPAO: La# [= Me’eraf des heiligen Yared) (Addis Ababa,  Druckerei der 77“ H704 15. Hedar 1962 A. Mis. = 24. Novem-  ber 1969 A.D.)38v-39r.

Kritzeleien un: Federproben: Ir 6vV (oben), 19v (oben), 24 26v (oben),
27v (oben), x oben), 31r unten) 34r (unten: Z} VO anderer and
Bıtte Schutz. 41 r eın nıcht mehr lesbarer Vermerk.

Als Besıtzer der Handschrift 1St nachträglıch 2A1 ar eingefügt.
Die mı1t wiınzıger, sehr unregelmäfßiger Schrift geschriebene Handschriuft 1St

nıcht datıert (19 JB:?)

Holzdeckel. r BL: 1rb un 1vb unbeschrie-Pergament.
ben }  ’ y-2)8vV ’  ’ CIN; Or NT
a  , Sp 78

0005 Commune des Offizıiums]: 7ra-37vb.
un eMe 115

TKı HPAN Cal Me’eräaf des heiligen Yared) (Addıs Ababa,;
Druckerei der E , HAA Hedar 1962 Mıs Novem-
ber 1969 A.D.)
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OHD 1: 2117
(2ra) DnmMm7n: A c J” 00 G: AT° M7 AN  — e h7A

Ah’77A D ”, (1@9öM p ,  => AA NC P,  > Ar  D PL,  — MX
H A £, 7D @-Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  121  L: VOHD XX 1, 211£.  A (2ra) S0 @M7 RKchdt POAT! KIE I: KÖN: E: NM m:  Ph70: 0765: ANM6M: NA® PA0: ANMLANMC: PA.0: DLA: PAO: O:  HA.£ O: ...  Mastagäbe‘e für Montag: Bl. 29ra-b.  Mastagäbe’e für Dienstag: Bl. 29rb-vb.  Mastagabe‘e für Mittwoch: Bl. 29vb-30ra.  Mastagabe’e für Donnerstag: Bl. 30ra-b.  Mastagabe’e für Freitag: Bl. 30rb-va.  Mastagabe‘e für Samstag: Bl. 30va-31ra.  Arbä’et: Bl. 31ra-32va.  Aryäm: Bl. 32va-33va.  Arärdäy: Bl. 33va-34ra.  Ezl: Bl 34ra:  .  - OD ONO NS SN  Salast: Bl. 34rb-37vb.  Ab Bl. 28vb hat entweder ein anderer Schreiber geschrieben oder, was  wahrscheinlicher ist, der Schreiber hat die Feder gewechselt. Ab Bl. 28vb ist  der Text durchgehend mit Gesangsnoten [vgl. K. Kaufman Shelemay-P. Jef-  fery, Ethiopian Christian Liturgical Chant = Recent Researches in the Oral  Traditions of Music 1 (Madison 1993)] versehen, vorher nur an einigen Stel-  len. Mitunter finden sich Ornamente aus Punkten mit schwarzer und roter  Tusche als Paragraphenzeichen.  Nachträglich von ungelenker Hand hinzugefügte Texte:  1  Bl. 8v-9r (unten) und Bl. 20ra eine Strophe eines Salam an Maria (vgl.  ChR Nr. 213). Der Text ist fehlerhaft geschrieben. Wahrscheinlich han-  delt es sich um eine Schreibübung.  Bl. 37vb-38rb Gebet an Jesus Christus; beginnt mit: A* A: :  Bl. 38rb-vb: Gebet an Jesus Christus.  A (38rb) AhA.A: P°’hUT: OPATL MB ..  Textende fehlt.  Schreibübungen, Kritzeleien und Federproben: Bl. 1r, 6vb, 9rb, 10v, 12va,  19vb, 27v.  Bl. 21vb zwei gekritzelte Monatsangaben (ohne Jahresangabe).  Bl. 1ra ein schlecht lesbarer Besitzervermerk; Bl. 1va ein Vermerk mit demsel-  ben Inhalt: -F@AL: m47 ANC: P407: A S0$N0: H2577 Beide Vermerke  stammen von derselben groben Hand.  Die mit winziger Schrift und einer sehr dünnen Feder äußerst sorgfältig ge-  schriebene Handschrift ist nicht datiert (18./19. Jh.?).Mastagabe’e tür ontag: 29ra-b

Mastagabe‘e für Dienstag: 29rb-vb.
Mastagabe‘e für Miıttwoch: 79vb-30ra
Mastagabe’e für Donnerstag: 30ra-b
Mastagabe‘e tür Freıitag: 30rb-va
Mastagabe’e für 5amstag: Nas=217a
Arbd’et: ra-32va
Aryam: va-33va
Ardarday: va-34ra
“E71 34rae EL CO E NS TS 09 6S C] aa Salast: 34rb-37vb

78vb hat entweder eın anderer Schreiber geschrıeben oder, W as

wahrscheinlicher 1St, der Schreiber hat die Feder vewechselt. 78vb 1St
der Text durchgehend mıt Gesangsnoten [vgl. Kaufman Shelemay-P. Jef-
fery, Ethiopian Chriıstıian Liturgical Chant Recent Researches 1in the ral
Tradıtions of Musıc (Madıson 1993 versehen, vorher LLUT einıgen Stel-
len Mıtunter tinden sıch Ornamente A4US Punkten mı1t schwarzer un:
Tusche als Paragraphenzeıichen.
Nachträglich VO  w} ungelenker and hinzugefügte Texte:

sv-9r unten) un 20ra eıne Strophe eiınes Salam Marıa (vgl.
ChR Nr. 24:53) er Text 1St tehlerhaft geschrieben. Wahrscheinlich han-
delt CS sıch eıne Schreibübung.

37vb-38rb Gebet Jesus Christus: beginnt mıt
38 rb-vb: Gebet Jesus Christus.

(38rb) ANA.A NUhZ RDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  121  L: VOHD XX 1, 211£.  A (2ra) S0 @M7 RKchdt POAT! KIE I: KÖN: E: NM m:  Ph70: 0765: ANM6M: NA® PA0: ANMLANMC: PA.0: DLA: PAO: O:  HA.£ O: ...  Mastagäbe‘e für Montag: Bl. 29ra-b.  Mastagäbe’e für Dienstag: Bl. 29rb-vb.  Mastagabe‘e für Mittwoch: Bl. 29vb-30ra.  Mastagabe’e für Donnerstag: Bl. 30ra-b.  Mastagabe’e für Freitag: Bl. 30rb-va.  Mastagabe‘e für Samstag: Bl. 30va-31ra.  Arbä’et: Bl. 31ra-32va.  Aryäm: Bl. 32va-33va.  Arärdäy: Bl. 33va-34ra.  Ezl: Bl 34ra:  .  - OD ONO NS SN  Salast: Bl. 34rb-37vb.  Ab Bl. 28vb hat entweder ein anderer Schreiber geschrieben oder, was  wahrscheinlicher ist, der Schreiber hat die Feder gewechselt. Ab Bl. 28vb ist  der Text durchgehend mit Gesangsnoten [vgl. K. Kaufman Shelemay-P. Jef-  fery, Ethiopian Christian Liturgical Chant = Recent Researches in the Oral  Traditions of Music 1 (Madison 1993)] versehen, vorher nur an einigen Stel-  len. Mitunter finden sich Ornamente aus Punkten mit schwarzer und roter  Tusche als Paragraphenzeichen.  Nachträglich von ungelenker Hand hinzugefügte Texte:  1  Bl. 8v-9r (unten) und Bl. 20ra eine Strophe eines Salam an Maria (vgl.  ChR Nr. 213). Der Text ist fehlerhaft geschrieben. Wahrscheinlich han-  delt es sich um eine Schreibübung.  Bl. 37vb-38rb Gebet an Jesus Christus; beginnt mit: A* A: :  Bl. 38rb-vb: Gebet an Jesus Christus.  A (38rb) AhA.A: P°’hUT: OPATL MB ..  Textende fehlt.  Schreibübungen, Kritzeleien und Federproben: Bl. 1r, 6vb, 9rb, 10v, 12va,  19vb, 27v.  Bl. 21vb zwei gekritzelte Monatsangaben (ohne Jahresangabe).  Bl. 1ra ein schlecht lesbarer Besitzervermerk; Bl. 1va ein Vermerk mit demsel-  ben Inhalt: -F@AL: m47 ANC: P407: A S0$N0: H2577 Beide Vermerke  stammen von derselben groben Hand.  Die mit winziger Schrift und einer sehr dünnen Feder äußerst sorgfältig ge-  schriebene Handschrift ist nicht datiert (18./19. Jh.?).Textende fehlt
Schreibübungen, Kritzeleien un: Federproben: 1r, 6vb, 9rb, 10v, 12 vas
19vb, ZYN:

21vb Z7wel gekritzelte Monatsangaben (ohne Jahresangabe).
I1ra eın schlecht lesbarer Besıtzervermerk: 1va eın Vermerk mıt demsel-

ben Inhalt: ‚DA aD E1  N D7 OSl Beide Vermerke
LAIMNMMeEN VO  m derselben groben and

Die mı1ıt wınzıger Schriuft un: eıner sehr dünnen Feder außerst sorgtältig E
schriebene Handschrift 1St nıcht datiert (18:/19. 16:?)
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66Holzdeckel in beschädıgter Ledertasche. Pergament.
}  ®: Z.3:10,0 Sp 15-16

Auszuge AaUuUsSs dem Neuen Testament: ra-66ra
Es tinden sıch wenıge Vermerke der Lesungen: 7vb 13va

HCM O 1Sva Hch @P< Ni; 23vb HO C-A:; 472 rb HA 46rb A A
A70 aD Arl 48vb HAhPC£F 60vb H.A

Mınıiaturen:
I Vor hellblauem Hintergrund VO 7WeE]1 mı1t dem chwanz ineınan-

der verschlungen aufgerichteten, züngelnden Schlangen eingerahmt: eıne
Kreuztorm Mi1t eınem aın IDER Kreuz steht aut eınem Sockel, 1n dem eın
Gesıcht abgebildet 1St Di1e Schlangen haben eınen schwarzen Rücken un! eıne
weıilße Bauchseite mMı1t schwarzen und Wellenlinien. Dıie Beschrittung (sıe
STaMML VO eınem anderen Schreiber als dem des Textteils) lautet: A P7G G

Levıatan Un atan) (vgl Jes 2751)
1v Verkündigung. Di1e barfüfßige Marıa steht 1ın Frontalansıcht mı1t VOT

der Brust verschränkten Armen rechten Biıldrand. Sıe tragt ber eiınem
Kleid eınen hellblauen Umhang. ber dem Kopftteıil des Umhangs 1St eın (S106=
rienscheın. Am linken Biıldrand schwebt ebenfalls barfüfsıg der Engel. In
seiner Linken halt eınen Blütenzweig, MI1t dem ausgestreckten Zeigefinger
seiıner Rechten welst auf Marıa. Er tragt eın Kleid mı1ıt gelbem Guürtel.
Seıine Flügel sınd gelb un: grun gestreift. Die Beschriftung (Schreıiber Ww1e
Nr. HN A C: 7012€ Gabriel Marıa verkündet).

10v Vor hellblauem Hıntergrund sıtzt auf einem Hocker, der lın-
ken Bıldrand steht, der weıßbärtige Evangelıst Matthäus (seine Haare sınd
schwarz) un! blickt auf den Beschauer. Mıt eıner Feder in seıner Rechten
schreıibt auf eın Blatt, das 1ın der lınken and hält Am rechten Bıldrand
sınd untereinander eıne Kanne un: 7We] Gefäfße (Tierhörner für die Tusche)
abgebildet. Die Beschriftung (Schreıiber W1e€e Nr. 1) +° Matthäus).

66rb Vor hellblauem Hıntergrund steht ın Frontalansıcht eın Bärtiger,
dıe Hände VOTFr seınem Körper ZAN Gebet ausgestreckt. Er 1St barfufßs, blickt auft
den Beschauer un: hat eiınen Glorienschein. ber eınem gelbgestreiften grunen
Gewand m1t gelbem Kragen un weıißen Knöpften tragt eınen schwarzge-
punkteten Umhang.

66v 7 wel farbıge Ornamentzeichnungen.
Auffällıg 1St be1 diesen Mınıaturen, da{fß S$1e ottensichtlich spater VO eınem

anderen Maler un Schreıiber eingefügt worden sind Man hat den Eiındruck, als
sejen S1Ee als verkautsförderndes Mıttel hinzugefügt worden (S auch die 1ınıatu-
r  } der folgenden Handschrıiften, die ;ohl VO diesem Künstler angefertigt
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worden sınd un: auch Ort nıcht ZU Inhalt der Handschrıiuft gehören). B14sS10
hat bereits bezogen auft andere Objekte in eiınem Vortrag auf der > Ihırd
International Conterence the Hıstory of Ethiopıian Art« (Addıs Ababaı

dem Aspekt: ‚Changes ın twentieth-century Ethiopian ATE TOom rıtual
object ecCcOoNOMIC commodıty« aut diese Entwicklung hingewiesen. Fın Be1i-
spiel dafür 1St diese Handschrift (auch Nr. 16106).

Der Platz für die Namen der Besıtzer der Handschrift 1St überall Ia den ent-

sprechenden Wendungen treigelassen.
Von ganz ungelenker and 1St 66v (links unten) eın Kaufvermerk (7) der

1mM Zusammenhang nıcht mehr ebensowen1g die Namen lesbar 1St
Dıie sehr tlüchtig geschrıebene Handschriuft die Mınıuaturen stehen miıt iıhrer

peniblen Ausführung 270 ın krassem Gegensatz 1St nıcht datiert (19:/20:
]6:7)

Holzdeckel mMmit gepunztem Leder 1n beschädigter Ledertasche. Perga-
TMMETIIE 177 1352903500 2.0:7,0 Sps
6r-1 Sp 182

(7D ')]| OD A AP Psalmen Davids, das Psalterium MmMI1t den üblichen Be1-
vaben]: Anı 75vb

Fur die Drucke des äthiop. Psalteriums vgl Goldschmidt, Bibliotheca
Aethiopica. vollstaendiges verzeıichnıiıs un austuehrliche beschreibung
saemtlicher Aethiopischer druckwerke (Leipzıg Löfgren, San Ste-
tano dej Morı och den första et10piska Bibeltrycken Corona amıcorum.
Studier tıllägnade Tönnes Kleberg (Uppsala DG Hammer-
schmidt, Athiopistik deutschen Unıiversitäten (Wıesbaden A un:
Tr (Auswahl:) P Psalmen Davids) (Asmara, Druckereı
NNn Z (]  > Sane 1945% Mıs Junı 1956 E
JA Dorn, IJe Psalteri0 Aethiopico commentatıo (Lipsıae DEn
WYLANVLNL, Geschichte der athıiopıschen Lıtteratur Geschichte der christlichen
Lıtteraturen des rıents (Leipzıg 1909 185-270; 1er 229 Rahlfs, dep-
tuagınta-Studıien 14 (Göttingen 1965 DIO% Schneider, Les tiıtres des
PSaUMCS ethıiopıen Cohen, Melanges Marcel Cohen (Den Haag — Pa-
r1S AD OHD IQ

Die Psalmen haben die 50 »NEeUECN Überschriften«.
@ Psalm FE IO 1r-99r, Car
b) Der apokryphe Psalm 797 Y-V.

un: St Strelcyn, Le Psaume 151 ans la tradıtion ethiopienne ]SSt 23
(1978) G
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Grebanut, Manuserits ethıopıens appartenant Bergey RO  N
75 1925-26 208

Die Zählung der Psalmen iın der vorliegenden Handschrift 1St tehlerhaft.
C) Dıiıe Alt- un neutestamentlichen (Jantıca: v-146v.

TIas Hohelied: 1558
un: Gleave, The Ethiopic Version of the 5Song of Songs (London

Eurıinger, Die Auffassung des Hohenliedes be1 den Abessiniern.
Eın historisch-exegetischer Versuch (Leipzıig Del:: »Schöp-
terische Exegese« 1mM äthiopıischen Hohenlied Bıblıca 1
FA IR DSIS Eın athıopischer Scholienkommentar Z Hohen-
1ed Bıblica 15 TE un 9-82

e) D& m. XD Lobpreis Marıas|: 6ra-1/0ra
Marıenotfizium 1n s1ıeben Lesungen tür dıe s1ıeben Wochentage, die aut dıie
koptischen Theotokien zurückgehen.

un Frıes, Wedd  4ase Märjam. Eın athıiopıischer Lobgesang Marıa
(Upsala

Budge, Legends of Our Lady Mary the Perpetual Vırgıin
and Her Mother Hanna (Oxford-London 9-9
G5St 610 1' ET 28 Lash, ‚(zate of Light:«: An Ethiopıian Hymn

the Blessed Vırgıin Eastern Churches Review 3-56;
1er 143 Euringer, Der mutma{(ßliche Verfasser der kopti-
schen Theotokien In: Orientalıa NS Ba

ontag: 56ra-15/ra
Dienstag: 157ra-159rb.
Miıttwoch: 159rb-161vb
Donnerstag: 161vb-164vb
Kreitag: 164vb-166va.
5Samstag: 166va-168rb.v{ A € T W NO F Sonntag: 168rb-1 /7Öra

D& DG © (!) Lobpreis UuUN demäütige Danksagung
dıe Multter des Herrn|: 170ra-175vb.
Mariıenottizium tür den Sonntag, ınhaltlıch eıne Paraphrase der Sonntagsle-
SUuNg des Weddase Maäaryam.
G eMe 69-75 I1 9-8

Lash, ‚(zate of Light«: An Ethiopıian Hymn the Blessed
Vırgın Eastern Churches Review (1973) A
G5t 31 RiLEt RT Grohmann, Äthiopische Marıenhymnen
Abhandlungen der Philologisch-historischen Klasse der Säiächsıi-
schen Akademıie der Wıssenschatten XX C (Leipzıg 1919 ES-

OHD IZ
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Der Text 1ST sehr unregelmäfßig geschrıeben Zudem haben andere Schreiber
ZUE eıl Miıt SallZ chriıft Korrekturen un! Ergaänzungen auch Z,W1-

schen den Zeıilen oder/und ber Rasur angebracht
99r unten) 1ST e1in Vermerk VO  } anderen Schreiber Amharısch

Wallllı welche Abschnuitte lesen sınd
24r ! gekritzeltes Gebet VO ET Zeılen MI Bleistitt

Schreibübungen, Kritzelejen un: Federproben 5 4r, 4 V, ön / 18v%, 19r,
24r, 34v, 45V, 49r, 51 v 92r, Alr S 9V, 90r, 98V, I9 12ZOR, 150%, 1:54x7 un: 155v

Unvollständige Numerıerung der Blattlagen jeweıls lınks ben 7/4v;
S6V; S/r

Farbige Zierleisten 3, 9v Text:; 24v UT die mrısse M1

schwarzer Tusche, 100r Reste MIL Bleistitt gezeichneten Zierleiste
155 156r unten) 156v (unten) 160v wurde versucht Sıegelabdruck
nachzuahmen

Ornamentzeichnungen ber CI1116e Selite Ir Z 1/76v un 1LLIN Diese
Zeichnungen tTammen offensichtlich auch VO Maler der tolgenden 1n1atu-
HEn

Mınıaturen Der Maler 1ST derselbe WI1IC Nr 122
1v Vor hellblauem Hıntergrund auf r  H; aufgezäumten

Pferd MI weißen Fesseln CIEH weißbärtiger Mann ML Glorienschein Er 1ST bar-
tüßıg, hält die Zügel SC Linken, die rechte and 1ST MTL Zeigefinger>
streckt ber Gewand braunen Umhang Di1e Malere1
ISE sehr stilısıert un: orofßstlächıg ausgeführt Di1e Beschriftung (wohl MmMI1t dem
Pınsel geschrıeben) Arn Elias auf dem agen) (!)

2v Vor hellblauem Hıntergrund OL eingerahmt CI Weıißbärtiger
MTL Glorienschein Er 1ST barfüßig un! häalt SCIHET Rechten CII1I€E Feder,
sC1INer Linken 6i weıilßes Blatt ber Untergewand MI1TL velben,
rotgepunkteten teıten gemMUSstErT STAauUCH Umhang, der der
Seıte (ın der Art Salomonknoten OHD 53) geknotet 1ST Di1e MI

Pinsel geschriebene Beschriftung YOCn Z Henok der Schreiber)
99v Sehr stilisıert gezeichnete Verkündigungsszene Marıa steht MItL

VOT der Brust verschränkten Armen Frontalansıcht Hınter ıhrer Iınken
Schulter C1nNn Kopf MItL ausgebreiteten Flügelpaar; die Längsachse des En-
vels 1ST 90° vegenüber Marıa gedreht

175vb unten) Auf Hocker CIM orauhaarıger, bartıger
Mann. Seine and hat ber Knıe gelegt. Er blickt aut die gegenüberlie-
vende Szene VO 1/6r.

176r Dıie sıtzende, barfüfßsige Marıa MIT dem Jesusknaben, der C1iMN

Buch SC1IMECIN lIınken Arm halt S1e sınd flankiert VO  3 Z WC1 Engeln MIt gezück-
e  3 chwert Beide haben braunen Umhang ber STUNCH Unterge-
wand ML gelben, senkrechten Streıten Marıa un! das ınd sınd ML
Glorienschein versehen
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1Tr Vor beigefarbenem Hıntergrund geht barfüfßig eın Bärtiger (1im
Proftil gezeichnet) .11 rechten Bıldrand. Er tragt eınen Stock autf seıner lınken
Schulter, dem eın Eımer hängt; ın seiner Rechten hält eıne Kalebasse
einem Strick. Er tragt eıne weılße Samma ber eınem grunen, gelbgestreiften
Untergewand un weıße Hosen.

Mıtunter Löcher 1mM Pergament, die außerst sorgfältig genäht worden sınd
Die Mınıiaturen un: dıe tarbıgen UOrnamentzeichnungen sınd spater (19./An-
tang Jh.) iın dıie Handschrift eingefügt worden. Der Text der Handschrift 1sSt
nıcht datiert (19 Jh:?)

Holzdeckel. Pergament. 166 Bl.; und 166 sınd schmale Strei-
fen (Reste des Pergamentrückens). Ir un 166v unbeschrieben. Die Bındung
1St beschädigt; mıt schmalen Pergamentstreıiten sınd manche Blätter 16—

mengenäht worden. Wassertlecken Innenrand. 18,0 51  ’
1Z.0:11:0 SP:; ! Sp Zl Yl
74

AP Psalmen Davids]: 4r-165rb
Vgl Nr. 12
Die Psalmen haben die 508 »NEeUCN Überschriften«.
a) Psalm 11950 Arı 28

Der apokryphe Psalm IOT Y-V.
G} Dıie alt- UN neutestamentlichen Cantıca: al
d) Das Hohelied: r-4:
S D: ©& MC T° Lobpreis Marıas|]: 150ra-160vb.

Ontag: 150ra-1 51ra
Dienstag: 51ra-153ra
Mıttwoch: 3ra-155ra
Donnerstag: 5ra 157ra
Freıtag: 157rb-158va.
Samstag: Sva-159vava ON CO ST ND- SS Sonntag: 159va-160vb.

D& MDG © AAy Gr 45 A7T°AnN Lobpreis UN emuÜ-
t1ge Danksagung UNSCYE Herrin Marıa, die Gottesgebärerin|]: 160vb-
165rb

K LAmMMmMEeN AUS einem anderen Psalterium. Sıe wurden dieser and-
schriıft verkehrt herum eingebunden, da{ß der Text auf dem Kopf steht. Der
Text 1St ZU orofßsen eıl weggeschabt. Eınıgermalen lesen sınd 19320
(d.h v-1v DPs un: eıne Zeıle des nächsten Psalms.
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149v VO ungelenker and geschrıeben eın kurzes Bıttgebet für 21
U _ £, 0 -} 1v eın Ar lesbarer, amharısch geschriebener Besitzervermerk
VO orober and A P - AN  z DA (Ergänzung aufgrund des
Ühnlich lautenden Vermerks: 166r. 149v eın Salız ungelenk geschriebe-
HCT Besitzervermerk, wonach die Handschrift AQC- a T gehörte.

165rb eın weggeschabter Vermerk.
Krıitzeleien, Schreibübungen un! Federproben: 1v-3v, Söf; 19v, 20v, 26v,

DV 6Ör, 64v, 6D, LÖLFT, 109v, 149v, 156v un 165v.
Mıtunter VO ungelenker Hand Korrekturen 1mM Text.
Mıt schwarzer un! Tusche sorgfältig gezeichnete, schmale Zierleisten

AUS Vierecken: /9v un: 165rb
Mınıatur mıt un: schwarzer Tusche X5v (untere Seıtenhälfte):

7”OA 7° (#) P 2es ıSE e1N Bıldnis UOoN Könıg Davıd): Auf eıner
Zierleiste aus Wuürteln steht 1n Frontalansıcht eıne Fıgur mı1t ausgebreiteten Ar-
INCN, die aut den Beschauer blickt. In ıhren Glorienschein sınd dre1 Kreuze
eingefügt. Die Kleidung hat eın Muster aus kleinen Sternchen un: Krıingeln. An
beiden Seıten der Fıgur lautfen Vögel: lınks 1mM Biıld eın Pfau, rechts die Henne
mıt ıhren Jungen. ber den Schultern der Fıgur sınd ın eıner Reıihe stilısıert
gyemalte Gebäudeteiıle aufgereiht. Am unggeren Blattrand (nıcht mehr ZANT: Mınıa-
Liur gehörend): AL mehr erkennbare Kritzelzeichnung mıt Bleıistift VO 7We]1
Gesıichtern (C?)

Die mıiıt eckıger, orober Schrift geschriebene Handschriuft die tarbıgen Ver-
zıerungen zeıgen eiınen sehr 1e] eleganteren Stil 1St nıcht datiert (Ende 18./
Anfang Ia ?)

Holzdeckel. Pergament. 181 028600
6360 BDL:SD: Ariı8in Sp
@D ")] MD { AP Psalmen Davids]: 3r-181rb
Vgl Nr. 123
Die Psalmen haben die SO »NeuUECN UÜberschriften«.
a) Psalm BL Ar=1471r.

Der apokryphe Psalm FF T-V.
C) Die alt- und neutestamentlichen (Jantıca: r-156r.

Das Hohelied: r-163v.
e) D:& MC T” Lobpreis Marıas|: 164ra-175vb.

ontag: 4ra-165ra
Dienstag: 5ra-16/ra
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Miıttwoch: 6/ra-169ra
Donnerstag: 69ra-1/1va
Freıtag: 171va-173 rb.
damstag: 173rb-174rb0 e M B I Sonntag: 174va-175vb.

D& DG © AUN AF MT DA S_ AT° AN Lobpreis UuUN emuÜü-f)
tıge Danksagung UNSCYE Herrın Marıa, die Gottesgebärerin]: TAa-
181rb

Mıtunter sınd einıge iın Rot schreibende tellen nıcht mehr ausgeführt WOTI-

den Vermerke der Lesungen mıt Tusche oberen and 16/r
HA O:; 169r Hc @P A:; LA HOC

Mıtunter iın wınzıger Schrift Korrekturen un: Nachträge.
Nachträgliıch hinzugefügte Mınıaturen (S.O Nr. 122 un:!

1254
Ir In eınem Halbbogen A4UuS schwarzeingefaßten, un! gelben

Streiten eın rotumrandetes, gelb gezeichnetes Ornament VOT hellblauem Hın-
tergrund. as Ornament hat eigentlich eıne untypische »äthiopische« Orm

1v Mıt einem gestreiften gelbem Lendenschurz bekleidet steht Jesus
mMı1t VOT der Brust verschränkten Armen un: blickt (ın Frontalansıcht) auf den
Beschauer. Am liınken Bildrand steht Johannes (1im Proftil gezeichnet) mMı1t eınem

Umhang bekleidet, der seıne rechte Schulter freiläßt, un xjeßt das Jor-
anwasser A4AUS eıner Kalebasse ber Jesus. Die m1t Pinsel geschriebene Beschriuftf-
tung HN ATODS @ ”7 wıie Johannes Jesus tauft)

BI är In einem schwarzumrandeten, viereckıgen Rahmen eın FrOL-

umrandetes, velb gezeichnetes kreuzförmiges Ornament VOT hellblauem Hın-
tergrund.

27 Auf eiınem Hocker sıtzt (1im Proftil) Könıg Davıd un: spielt auf der
Bagana Harfe). ber eınem Untergewand tragt einen hellblauen
Umhang. Unter seıner Krone 1St eın uch Dıie mı1ıt Pinsel geschriebene
Beschriftung: AP 7° (.. Könıg David).

181x hne Beschriftung CNg neben einander gezeichnet: Dreı bartlose
Fıguren ın Frontalansıcht, ohne Gliedmafßen. Dıie mıttlere Fıgur tragt eın
Hemd, die beiden anderen eın velbes emd mMiıt roten, gebogenen Querstreıten.
Die Mınıaturen sınd nachträglıch auf den leeren Blättern hınzugefügt worden.

Die folgenden Zierleisten un: Verzierungen mi1ıt un schwarzer Tusche
dagegen gehören ursprünglıch AT Handschrift: Jeweıils eın eintaches Muster
ALTS Punkten un: Strichen: Ar (wıinzıge, schmale Zierleiste Begınn des
Textes), 10r (1im Text), 61v (1im Text),; 685r eın Wınzı1ges, eintaches
Kreisornament, S2v, SÖV, 105v (am Innenrand), 133v (am Innenrand),

141v, 156r (im Text); 165v, ra un: b, 175vb un: 181 rb
181 rb eın weggeschabter Vermerk (von anderer Hand) VO  e Trel Zeıilen.
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Dıie mMI1t wınzıger chriıft geschrıebene Handschriuft 1St nıcht datiert (Ende 8 /
Anfang 19 ]6.2)

Holzdeckel MIt gepunzZtem Leder: Innenseıte der Deckel MItT gelbdurchwirkter,
190 B: 187vb,purpurfarbener Seide bezogen. Pergament.

188r, 189v un! Va unbeschrieben. ’  ’ Z 110
EALDO Zr vr 25726D ea Sp

AP Psalmen Davids]: 3r-187rb
Vgl Nr. 174
Dıie Psalmen haben die 508 »NEeCuUCN UÜberschriften«.
A) Psalm Ta AFa T CT
b) Der apokryphe Psalm TT Y-V.
C) Dıie Alt- UunN neutestamentlichen Cantıca: r-164v.

Das Hohelied: Srl
€) D: A& a£g” Lobpreıs Marıas|: 174ra-183vb.

ontag: TEra Sr
Dienstag: RSa /ra
Miıttwoch: /7/7ra-1/9ra
Donnerstag: 179ra-180vb.
Freitag: 180vb-181vb
5Samstag: 182ra-vb.C X ı NO F Sonntag: 182yvyb-183vb

KFF STAaMMT der Tlext VO eınem anderen Schreıiber.
D: © DG ( AUN AF CT° DA SA A7T°AN

Lobpreis UuUnN demütıige Danksagung dıe Mautter des Herrn, UNSCYE Herrın
Marıa, dıe Gottesgebärerin]: 183vb-187rb
An vielen tellen erfolgte die Vervollständigung des Textes 1n der rechten

Zeilenhältte mı1ıt kleinerer Schriutft.
187rb-va VO orober, tlüchtiger and Vermerk VO  e Gedenktagen einıger

Heıliger.
1v eıne ganz ungelenk geschriebene Nachricht 1n Amhbharıiısch eınen RAs,

da{f 21 .0r auf eıne Anstellung be1 UA WIrtetr Die Notız
endet mı1ıt 57

Kritzeleien un: Federproben: 1r-2v, 190r un: 190vb
Grobe, breıite Zierleisten (zum el nıcht fertig ausgemalt) mı1t schwarzer un

verwaschener rOSa, blauer un gelber Tıinte: S, 11 2r IV 44v, 4r, 61v,
IS (mıt Z7wel Vögeln als Aufsatz), ÖLT DE, 104r, L ZOr. 134r, 157 144r, 165r
(nur die Bleistifttzeichnung) un: 151r Zr eıne ungelenk gekritzelte Figur.
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Mınıaturen, die MIt ziemlicher Sıcherheit A4AUS eiıner anderen, alteren and-
schrift tTammMen un: dieser spater hinzugebunden worden sınd

185 v Der bartüfßige, bartlose Georg auf eınem Schimmel, W1e€e den
Boden lıegenden Drachen miıt eiınem Speer totet Der Heılıge tragt ber

eiınem grunen Untergewand eın gelbgepunktetes, blaues Kleıd, darüber eınen
gelbgepunkteten, Umhang. In seiner Linken hält den Zügel. Er reıtet
Z rechten Biıldrand. Beschriftung (wohl miıt einem Pınsel ausgeführt): P,  >

der hl Georg).
189r Marıa MT dem Jesusknaben als Hodegetrıa aut eiınem Ihron mı1t

bunten Pfosten sıtzend. Das barfüfßige ınd aut ıhrem Schofß häalt eın Buch 1n
seiınem Iınken Arm 7 wel Engelsköpfe halten hınter den beiden einen grüneln-
gefaßten, Vorhang. Am Boden liegend eın Priester mıt eiınem Handkreuz
in seiner liınken and Die Beschrittung lınks oben T AA (_ Michael),
rechts ben mAA Gabriel), 1n der Mıtte: g°N  > G& DA mML
ıhrem geliebten Sohn).

Die Malerei tolgt dem Stil der Gondarschule (vgl. B ChojJM Themes P
301 dürtfte aber sehr 1e] Jünger seın I9 Jn

Dıie mıiıt unregelmäfsiger chrift geschriebene Handschrift 1St nıcht datiert
(Anfang ]h:?)

10

Holzdeckel. Pergament. 139 Bl.; 139v unbeschrieben. Die
Handschrift 1St durch Wasser (am Ende geriıngem Textverlust) beschä-
digt. I  - ,‚  , Sp 23

TK Commune des Offiziums]: 3ra-189rb
(Sra 7 HS aD 7 E, e A (129° DANCI P,  > AUHLA NC p ,  >

»6  > P,  _> h X H A. £. 0D D130  Six  Miniaturen, die mit ziemlicher Sicherheit aus einer anderen, älteren Hand-  schrift stammen und dieser später hinzugebunden worden sind:  1. Bl. 188v: Der barfüßige, bartlose hl. Georg auf einem Schimmel, wie er den  am Boden liegenden Drachen mit einem Speer tötet. Der Heilige trägt über  einem grünen Untergewand ein gelbgepunktetes, blaues Kleid, darüber einen  gelbgepunkteten, roten Umhang. In seiner Linken hält er den Zügel. Er reitet  zum rechten Bildrand. Beschriftung (wohl mit einem Pinsel ausgeführt): P4.0:  1F CLO* (= der hl. Georg).  2. Bl. 189r: Maria mit dem Jesusknaben als Hodegetria auf einem Thron mit  bunten Pfosten sitzend. Das barfüßige Kind auf ihrem Schoß hält ein Buch in  seinem linken Arm. Zwei Engelsköpfe halten hinter den beiden einen grünein-  gefaßten, roten Vorhang. Am Boden liegend ein Priester mit einem Handkreuz  in seiner linken Hand. Die Beschriftung links oben: %hA4,A: (= Michael),  rechts oben: 71CAA: (= Gabriel), in der Mitte: P”AA: ELC: DAA“ (= mit  ihrem geliebten Sohn).  Die Malerei folgt dem Stil der Gondarschule (vgl. z.B. ChojMThemes 297-  301, 287f.), dürfte aber sehr viel jünger sein (19. Jh.?).  Die mit unregelmäßiger Schrift geschriebene Handschrift ist nicht datiert  (Anfang 20. Jh.?).  10  16106  Holzdeckel.  Pergament.  139 Bl.; Bl. 139v unbeschrieben. Die  Handschrift ist durch Wasser (am Ende unter geringem Textverlust) beschä-  digt.  170:12:5:6,0 cm:  12:0:9,0 cm.  ZSp.  23 Zl.  P ö& [= Commune des Offiziums]: Bl. 3ra-189rb.  A (3ra) 72 ®: MRhE: POAF! 0289° ONNLPT: PQ AMANAC: P  DPaA: Pa O HAL ..  Vgl: o Nr..15399:=120f.  Der Text ist durchgehend mit Gesangsnoten versehen  BI  20ra-31vb:9”" 04 ©: HPMOL-A: HRI”: ONAATIUC  BI  31vb-33va: AHADY: &: HAL  Bl  33va-56va: HL: HAO: SA NR°: ONNAFT  Bl  56va-64rb: Pö&-$: HNT: U  BI  64rb-96ra: PE UHhXPI  Bl  96ra-98va: OHA: HH  Bl  98va-100vb: Pö& E: HAY[L ]:  Bl  100vb-115vb: Pö4$: HACOAT: SVa  Bl  115vb-127ra: RA AC£PVgl Nr. 120+
Der Text 1sSt durchgehend mı1t Gesangsnoten versehen

20ra-31vyb: 9° 005 m X: HZ vUcC
31vb-33va (1H @927
va-5b6va HAMY Z  » (  x DANAIT° F
56va-64rb T”OK EIPIUR 771
64rb-96ra T“ OR
ra-9Sva ÖM Hu ©
98va-100vb T“ Oı HA S |
100vb-115vb a W HACOOMTF g°”“uA
115vb-127ra: N AA Acl£2°
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Abschnıiıtt der Halleluja-Gesänge: 135vb-189rb
Nachträglıch hınzugefügte Texte: I unten) Rest eınes Gebetes (oder e1-

NS Psalms), Aun mehr lesbar.
Amhbharische Vermerke VO  a ungeübten Schreibern (zum eıl L1UT mehr

schlecht lesbar): Ir (obere Hälfte): eın Vermerk ber Viehbestand, Ir (ın
der Mıtte): Vermerk, da{ für Essen keine Zwiebeln vorhanden

Kurze Abhandlung 1n Amhbharısch ber Großen un Kleinen Mondzyklus
(vgl. 7 B OHD K 157 Anm un: die Jahreszahl 1906 Mıs
1913-14 xr eıtere kalendarısche Berechnungen VO selben
Schreiber: Berechnung VO NCA vgl OHD 1 162 (Nr. 50 Jeweıils 1er
Zeılen untferen and VO 31r-9r un jeweıls eıne Zeıle oberen and
VOTN 4v-D5r, 6vV un: S V. Die Nachträge VONN V Zr sınd weggeschabt WOT-

den
20ra MI1t schwarzer Tusche WINZ1gE, grobe un ungelenke Zierleiste:

56vb und 59vb kleine Zierleiste 1mM Tlext MI1t schwarzer un: Tusche.
Verzierungen un Mınıaturen, die VO selben Maler der Bilder der Hss

un: LAIInenNn Die Mınıiaturen stehen fast ımmer ın keinem
Zusammenhang F: Inhalt der Handschrıift.

2r In der Bıldmuitte 1in Frontalansıcht (Sottvater mıt VOT dem Körper
ausgestreckten Armen. Er 1St barfu{( un: hat eınen Glorienschein. ber eınem
schwarzgemusterten, grunen Untergewand m1t gelbem Kragen un: gelben
Knöpfen tragt eınen mıiıt gelben Tupfen verziıerten Umhang ber seiıner
Iınken Schulter. Am linken Bıldrand eın Engel mıt einem grunen, mı1t gelben
Streıten versehenem emd bekleidet, der eıne Schrittrolle hält Dı1e Beschrif-
tung auf der Rolle AY P d A P M @, P @D oD- (19 27 7 annn
freuen sıch die Gerechten, Wwenn SE seinNer Rechten stehen). Seine Flügel
haben eınen blauen Streıten. Darunter sınd als Gruppe alle MIt einem velben
emd mI1t vgebogenen Querstreifen verzlert die Gerechten abgebildet,
die Z HT Mıtte des Bıldes blicken. Am rechten Bildrand gegengleıch eın 7WEe1-
ter Engel, der eın Schrittband hält MIt der Beschriftung: A  — CNn RA

E: TD (12 .7 @7D< Annn zwWeINEN dıie Sünder seiInNeYr
Linken, Wenn ıhre Taten offenbar werden.). Unterhalb des Engels sınd als
Gruppe die weınenden, nackten Verdammten abgebildet. Di1e Beschriftung
oberen Bildrand: P aD I” A0 N[?|97 DANA (12 ,7 MD Wenn dıe
Schafe seiner Rechten stehen UuUnN dıe Böcke seiner Linken).

20v Am unteren Bildrand liegt m1t dem Kopf auf der rechten Blattseite
eın weıfßbärtiger Mann auf dem Rücken, mı1t dem Zeigefinger seıner rechten
and weIlst zwıschen den Textspalten ach oben ber eınem Unterge-
wand mı1ıt grunen Abschlufßßkanten tragt eınen rotgestreıiften Umhang ber
seıner rechten Schulter, der bıs seınen Füßen reicht. Er hat keine Schuhe.

AAr Mıt dem Kopf Innenrand des Blattes liegt eıne barfüfßsige YTalı
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Der Zeigefinger ıhrer rechten and weIlst ZUT rechten Blattseıite. ber eiınem mı1ıt
Streıten gemusterten gelbem Kleid hat sS1e eınen Umhang ber ıhrer lınken

Schulter, der mı1t gelben Tupfen verzlert 1St un bıs ıhren Knöcheln reicht.
Am unteren Blattrand VO  w} 50v Am Iınken Bıldrand eın Kopf autf eiınem

Flügelpaar, der ın seıiner and eın vezücktes chwert halt Seine Flügel haben
eınen blauen Streıiten. Er blickt ZULT gegenüberliegenden Halbfigur, die den Zeis
gefinger ıhrer rechten Hand in die öhe streckt. Ihr yrunes Gewand 1St gelbge-
streıft.

Am UunNniLeren Blattrand VO 51r Wwe1 geflügelte Köpfe, die Flügelspit-
A  3 des Engels rechten Bildrand welsen ach Di1e yrunen Flügel des
Engels Innenrand haben eınen Streifen, die des anderen Engels
eınen blauen.

SV unteren and In Halbfigur rechten Biıldrand eın Priester
mıiıt eınem Handkreuz, das eınem Mann MIt hoher Stirn entgegenhält. Diıeser
ISt mMI1t eıner weıißen Samma bekleidet.

S6r unftferen and Auft eıner grunen Liegefläche sınd 7We]1 Fıguren
1n eın uch mıt gelben Tupften gehüllt (Könıg alomon un:

Makeda?).
113v un: 114r unteren Bildrand: 1495v rel Köpfte, dıie Z

lınken Biıldrand 1n Rıchtung eınes gelben, roteingefaßten Ornaments (Salomon-
knoten, vgl L23, Nr. sehen. 114r Wiıederholung des Motivs, L1U  am blik-
ken 1er die Köpfte DA rechten Biıldrand ın Rıchtung des (Irnaments.

189rb In Frontalansıcht steht barfüfßig, Z Innenrand bliıckend eıne
weißbärtige Priesterfigur miı1t erhobenen Armen, die Zeıigefinger ach oben we1l-
send Die Kopfbedeckung 1St eın hellblauer Priesterturban, das gelbbraune e
wand hat senkrechte OLE Streıiten un:! eınen hellblauen Guürtel. Darüber tragt
die Fıgur eıne FOTe Kette Am rechten Bildrand steckt eın Gehstock 1n der
Erde, ber den eıne Gebetskette MIt eınem kleinen, hellblauen Kreuz gehängt
1St. Vor dem rechten Fu{(ß des Priesters 1St mı1t schwarzer Tusche eın kleines
Handkreuz liegend gezeichnet.

3r eıne bunte Zopftleiste MI1t Flügelhälften als Autsatz.
Federproben un: Kritzelejen: Ir, 11rb (oben) un: auftf der Innenseıte des

rückwärtigen Deckels.
Unvollständige Numerıerung der Blattlagen jeweıls lIınks oben 1 ör
Zär: dar: 41r: 5älr; 50r 68; /8ör; 10

56r; 1: 4r; 104r; 135 114r:; 1297r
Dıie Handschriuft hat 1v eıne Datıerung (mıt oröfßerer chriıft geschrıeben

als der Textteil der Handschrıft): DA ME (17 O qD
7° 21774 | N7FOXf T 0öhM| (1H @27N

MoP O A n aAaPt A’A OnhB An  > DA 1[A]1 A-NA
[ zwıschen den Zeılen eingefügt.|
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1881 Mıs War eın Jahr des Evangelısten Matthäus un ZWar das Todesjahr
VO  . Yohannes 1 der 1n diesem Jahr iın eıner Schlacht starb vgl Zewde Gabra
Sellassıe, Yohannes of Ethiopıa. Political Biography (Oxford 249|

Dıie Angabe: das 18 Jahr der Regierung VO  a Kaıiser Yohannes bereitet 1INSO-
tern Schwierigkeıten, als seine Regierungszeıt 1877 begann un mI1t se1-
1E ode 1889 (also ach 17 Jahren) endete. Rıchtig 1St allerdings der
Vermerk, da{ß in diesem Jahr 1881 Mıs 1888-89 eıne Hungersnot
herrschte. Diese dauerte bıs 1892 Da vgl Bahru Zewde, Hıstory of Mod-
ern Ethiopıa DE Eastern Atrıcan Studies (London- Addıs-Ababa

14

Holzdeckel mı1t gepunzZtem Leder un: Stoffhülle SOWI1e ın Ledertasche. Di1e In=
nenseıte der Deckel 1St MIt Samt bezogen. Pergament. 134
’  ’  ’ ’  S CI Bl 3.0: 17060 SB

4 r-vV un: 6v Sp 17 Z P79

aD p @: mD @D ”7r e h Einleitung ZU Evangelıum ach Johannes|:
ralr
un Cowley, New Testament Introduction iın the Andemta

Commentary Iradıton OstkSt 1977 4-92, besonders:
6-6

AYZv Eıinteilung der Kapitel.
11 Das Evangelıum ach Johannes: 7ra-100vb

Der Begınn VO sechs Zeıilen 1St einspaltıg geschrıieben.
Fra wurde Text weggeschabt. Der Text enthält VO eınem anderen

Schreıiber iın kleinerer Schriuftft den Rändern un: zwıschen den Spalten
eınen Kommentar; 1Ur wenıgen tellen ın Amhariısch.

/TT (oben) Schreibübung.
Vermerke der Lesungen meıst mıt Tusche oberen and /ra

HAT e /va Hu k ©G; LA H drf:; 14va HOU- ; 16va
Hu ©: 273a HPAT°:; 78va Ho drf:; 47rb HPAT”:; 53va
HA O:; 61vb HP AM“:; 63rb HOU- ; 67rb H. cdh @P A:; 83vb
H4C -A:; 03ya HA d £G; 9/ra HA O:; 98vb HHOF*C

IL1 AA AF p e& ”7 A MC XT° Wunder UANSCYET Herrın,
der heiligen Jungfrau Marıa|: 103ra-133rb.

Es handelt sıch AD Wunder, geschrieben VO eınem anderen Schreıiber
als die lexte Nr. un: I1

un Budge, The Miracles of the Blessed Vırgıin Mary, and
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the Lite of Hanna (Saınt Anne), an the Magiıcal Prayers ot 5A_
heta Mik  122e  AA (London
AF° E a£g°” ATCT Wunder Marıas, ın (rJe°e7z
UuUN Amharisch) (Addıs Ababa, Druckerei der E A,

Maggabiıt 1946 Mıs 172 Maärz 1954 AuD))
Budge, One Hundred and Ten Miıracles ot Our Lady

Mary (Oxtford-—- London
Ceraullı, 1 lıbro et10p1CO de] Mıracoli: dı Marıa le SUEC fonti

nelle letterature del medio CVO latıno (Roma LEt 81-99
RıLErt 832

Löfgren, Katalog ber die äthiopischen Handschriften 1ın der
Unihversitätsbibliothek Uppsala Acta Bibliothecae Uniıver-
sıtatıs Upsalıiensıis (Uppsala (im Folgenden LöfUpp
abgekürzt).

Wunder: O3ra-104va; vgl LöfUpp 89 (Nr. 1) Bischof Dagseyos.
Wunder: 104va-105rb: vgl LöfUpp 89 (Nr. 5 Der Arbeıter, der
Marıa mı1t Ch+ A  -134  i  the Life of Hannä (Saint Anne), and the Magical Prayers of °A-  heta Mikäel (London 1900).  TAPE NCLP"* A90NS: AF“ [= Wunder Marias, in Ge’ez  und Ambharisch] (Addis Ababa, Druckerei der *744 H70A4  8. Maggabit 1946 A.Mis. = 17. März 1954 A.D.).  E.A.W. Budge, One Hundred and Ten Miracles of Our Lady  Mary (Oxford-London 1933).  E. Cerulli, Il libro etiopico dei Miracoli di Maria e le sue fonti  nelle letterature del medio evo latino (Roma 1943). CLEt 81-99.  RiLEc8383:  O. Löfgren, Katalog über die äthiopischen Handschriften in der  Universitätsbibliothek Uppsala = Acta Bibliothecae R. Univer-  sitatıs Upsaliensis XVIII (Uppsala 1974) (im Folgenden LöfUpp  abgekürzt).  Wunder: Bl. 103ra-104va; vgl. LöfUpp 89 (Nr. 1): Bischof Daqseyos.  Wunder: Bl. 104va-105rb; vgl. LöfUpp 89 (Nr. 3): Der Arbeiter, der  Maria mit (rCht: 4A74 ... (= gesegnet bist Du) begrüßte.  Wunder: Bl. 105rb-106ra; vgl. LöfUpp 90 (Nr. 15): Der Jude von Ak-  mım  \Wun.der: Bl. 106ra-vb; vgl. LöfUpp 90 (Nr. 16): Der Mönch Dem-  yanos.  Wunder: Bl. 106vb-107vb; vgl. LöfUpp 90 (Nr. 17): Päppas Abbas  von Rom.  Wunder: Bl. 107vb-109ra; vgl. LöfUpp 90 (Nr. 18): Der Mönch Yes-  haq und Abba Gabre’el von Alexandrien.  Wunder: Bl. 109ra-vb; vgl. LöfUpp 90 (Nr. 19): Der Mann aus Defra.  Wunder: Bl. 109vb-111ra; vgl. LöfUpp 90 (Nr. 20): Ein Maler, der  von einer Leiter fiel.  Wunder: Bl. 111ra-va; vgl. LöfUpp 101 (Nr. 16): Das Marienbild in  Dabra Nagadyan.  10  Wunder: Bl. 111va-112vb; vgl. LöfUpp 91 (Nr. 22): Zakäryäs aus Rom.  11  Wunder: Bl. 112vb-113rb; vgl. LöfUpp 91 (Nr. 23): Yolyänä und Bar-  bara aus Betalehem.  R  Wunder: Bl. 113rb-114rb; vgl. LöfUpp 91 (Nr. 24): Zwei (!) Araber,  die nach Rıf reisen.  13  Wunder: Bl. 114rb-115ra; vgl. LöfUpp 91 (Nr. 25) und 100 (Nr. 4):  Das Kloster im Lande der Griechen.  14  Wunder: Bl. 115ra-116ra; vgl. LöfUpp 91 (Nr. 26): Der Priester Yo-  hannes Bakansi.  15  Wunder: Bl. 116ra-117ra; vgl. LöfUpp 91 (Nr. 27): Der Mann von der  Insel Qoläseyes, der mit dem Schiff ins Land der Türken fährt.hiıst Dayu) begrüßte.
Wunder: 105rb-106ra; vgl LöfUpp 90 (Nr. 15) Der Jude VO Ak-
11111N RE S OTA  Wunder 106ra-vb:; vgl LöfUpp 90 (Nr. 16) Der Mönch LDem-
yanos.
Wunder: 106vb-107vb; vgl LöfUpp 90 (Nr. L7) Päppäs Abbas
VO Rom
Wunder: 107vb-109ra: vgl LöfUpp 90 (Nr. 18) Der Mönch Yes-
haq un: bba Gabre’el VO  s Alexandrien.
Wunder: 109ra-vb; vgl LöfUpp 90 (Nr. 19) Der Mann AUS Defrä
Wounder: 109vb-111ra: vgl LöfUpp 90 (Nr. 20) Eın Maler, der
VO eiıner Leıter fiel
Wunder: 11lra-va; vgl LöfUpp 101 (Nr. 16) Das Marıenbild 1ın
Dabra Nagadyan.

10 Wounder: 1141a 12vb; vgl LöfUpp 91 (Nr. 22) Zakaryas AUS$S Rom
11 Wunder: 112vb-113rb: vgl LöfUpp (INIE 28) Yolyana un Bar-

ara 4aUus Betalehem.
Wounder: 113r6-114rb:;: vgl LöfUpp 91 (Nr. 24) Zweı (!) Araber,
die ach Rıf reisen.

13 Wunder: 114rb-115ra: vgl LöfUpp (Nr. 25)) un: 100 (Nr. +
Das Kloster 1m Lande der Griechen.
Wunder: 15ra-116ra; vgl LöfUpp 91 (Nr. 26) Der Priester A.O=
hannes Bakansı.

15 Wunder: 16ra-117ra; vgl LöfUpp (Nr. 27) Der Mann VO der
Insel Qoläseyes, der mı1t dem Schift 1Ns Land der Türken fährt
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16 Wounder: 117ra-118rb; vgl LöfUpp 91 (Nr. 28) Die Tochter VO

Badremaän un: Gera 4aUus Se‘1id Oberägypten).
17 Wounder: 118rb-119rb; vgl LöfUpp (Nr. 29) un: 101 (Nr. 19)

Die ATINEC Wıtwe un:! ıhre Töchter Maryam, Marta un: Yawahıt.
18 Wunder: 119rb-vb; vgl LötUpp (Nr. 30) Die Z7wel Brüder, die

die Wunder Marıas schrieben.
19 Wunder: 119vb-120rb; vgl LöfUpp 91 (Nr. 51 Der Maärtyrer

Giyorgı1s haddıs.
Wounder: 120rb-121rb;: vgl LöfUpp 91 (Nr. 32) Der Priester A
tır.

Z Wounder: 121x5b=122va: LöfUpp (Nr. 55) Di1e Z7wel Brüder Tag
un:! Nazıb 4aus Dalga.
Wounder: 22va-123wa;: vgl LöfUpp 91 (Nr. 34) Der Mann miı1t
dem Klumpfuß.

23 Wunder: 123va-124rb; vgl LöfUpp 91 (Nr. 55 Ep1sqopos Mar-
qorewos un:! der Aussätzıge.
Wunder: 124rb-125rb; vgl LöfUpp 92 (Nr. 36) DDas Bıld 1ın der
Kırche VO Hartalom.

75 Wunder: 125r56-12/7/r5: vgl LöfUpp 97 (Nr. 37) Di1e Klostervor-
steherin Sofya.
Wunder: 127x6=-1287a: vgl LötUpp 972 (Nr. 38) Der Mannn Barok

D Wunder: 128ra-vb; vgl LöfUpp 97 (INr. 39) Der Dıakon Anesta-
Sy OS aus Rom

78 Wounder: 128vb-130va; vgl LöfUpp 92 (NF. 40) Der Mönch Sa-
mu e  e ='  ] A4US Qalmon.
Wounder: 30va-153lva; vgl LöfUpp 97 (Nz. 41) Der Menschen-
resser A4US Qemer.

3() Wunder: 131vb-132ra: vgl LötUpp 97 (Nr. 46) un: 103 (Nr. 46)
Der Straßenräuber, der wiırd

31 Wunder: 132ra-vb; vgl LöfUpp 972 (Nr. 43) i1ne schwangere Trau
wırd

E Wunder: 132vb=-133rb:; vgl LötUpp 1O2 (Nr. 32) Di1e 7wel Frauen
un! der durstige und

133r STamMMT VO  3 eiınem anderen Schreıiber; OÖOrt sınd die 1ın Rot
schreibenden Stellen nıcht mehr ausgeführt worden.

1O1r VO  — anderer Hand @ Z1) Textbeginn eıner kalendarıschen Berechnung
VO  m; Q P Pascha (der Juden)]; vgl Z OHD l 158 Anm AA

102va-b Medizınisches Rezept (2) VO grober and geschrıeben.
Mınıiaturen:

5r Vor gelbem rotumrandeten Hintergrund SItZT der weıßbärtige
Evangelıst Johannes auf eiınem TIThron mı1ıt Baldachıin un: schreıibt MIt der Feder
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in seıner rechten and den Begınn seınes Evangeliums. An den Füßen hat
Sandalen. ber eiınem erunen Kleid mıiıt gelben Unterärmeln, gelbem Kragen
un gelbem Guürtel tragt eınen Umhang mı1ıt Blüten un:! Tupfen SCIMNU-

Er hat braune, halblange Haare. Am rechten Bildrand steht eın oroßer
oruner Vogel (Symbol des Evangelısten?) un hält seınen Schnabel gehängt
dıe Tuschegetäße. Es hat den Anscheın, als se1 der Maler eıner 1abendländischen
Bildvorlage gefolgt. Dıi1e Strichführung der mriısse un: die Farbgebung SOWI1e
einıge Detauıils (Z die Frısur) weılsen darauf hın

BV Vor einem palastartıgen Gebäude 1mM Gondarstıl sıtzt Marıa 1ın
Frontalansıcht, hınter ıhrer rechten Schulter der weıfßhaarıge Josef, auf der
deren Seıite Salome. Vor Marıa lıegt ın einer Krıppe das ınd mı1t eınem durch-
siıchtigen, weıißen emd bekleidet. Am linken Biıldrand unten) der Kopf eınes
Rındes un eınes Pferdes. Der Hıintergrund 1St eın erdiges CSn Josef hat ber

Untergewand M1t hellblauen Punkten eınen gelben Umhang, Salome
tragt eın Kleid un: Marıa (sıe und das ınd mıt eiınem Glorienschein) hat
eınen grünblauen Umhang ber eınem mı1t gelb un: blauen Tupfen gemusterten

Kleid SOWI1e eınen gelben Guürtel.
6r Taufe Jesu 1mM Jordan: Jesus steht als Halbfigur nackt 1mM Flufßß, die

Hände S: Gebet gefaltet. In der linken Bildhälfte steht Johannes MIt eınem
Fell bekleidet. In seiner linken and häalt eınen Kreuzstab ber seıner linken
Schulter, den sıch eıne Schlange wındet. Mıt seiner Rechten weıst auf die
weıiße Taube, die ber Jesus schwebt. Beide Fıguren haben eınen Glorienschein.

101v Der weıfßbärtige Abuna Takla Haymanot mı1t Glorienschein
steht auf eiınem Beın, das der Boden liegende Besıitzer der Handschrift
seınen Arm gelegt hat [ )as ach der Legende abgefallene eın schwebt ın der
lınken, unteren Biıldhälfte. Der Heıilıge tragt eın gelbes Gewand mMi1t eıner
Verschnürung. Seıne rel gefalteten Flügelpaare sınd blau un: OT gestreift mı1t
weißen und gelben Punkten. Links die Beschriftung: HN
‚m  n G 01€ bba Tasfa Maryam Zuflucht sucht).

1027 Dreıifaltigkeıit als Trel gleichaussehende weılshaarıge Männer mı1t
Glorienschein dargestellt, die in ıhrer linken and 7zwıschen den Fıngern eıne
weıße Perle halten (vgl. auch ChojM Themes 141) Dıie Mınıatur hat eınen
blauen Hıntergrund, der rot-weılß umrandet 1St. An den 1er Bildecken die
Evangelistensymbole: Mensch, Adler, OWEe un Stier.

133v Der barfüißige eorg auf eınem prächtig aufgezäumten
Schimmel reitend, ersticht mı1t seinem Speer den Boden liegenden Drachen.
Der Heılıge hat schwarze Haare un: eın jugendliches, bartloses Gesıicht un:
blickt Z rechten Bildrand. Die Beschriftung: p ,  > heilıiger (7Je-
07Z)

134r Marıa als Hodegetrıia auf eiınem TIThron sıtzend, lınks un: rechts
oben die beiden Engelsköpfte. Am unftferen Bildrand lıegt der Besıitzer der Hand-
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schriuftft. Am rechten Bildrand die Beschriftung: Hin &D ‚m  n a$£T”
701€ Tasfa Mäaryarn Zuflucht sucht); oberen Bildrand: g°n  > .& DÜ
mıl ıhrem geliebten Sohn); ber dem lınken Engelskopft: p ,  _> heılıg).

134v Auf einem gelben Löwen (er blickt auf den Beschauer) reıtet
barfüfßig der weılsbärtige Abuna Samu’el, den ber seiner rechten Schultera*

Wanderstock mı1ıt seiner rechten and haltend. Mıt seiıner linken and
hält sıch der Mähne des Löwen fest. Er reıtet SE rechten Biıldrand. ber
eınem dunkelblaugrünen emd MIt gelbem Kragen tragt eınen roten, getupf-
FEeNn Umhang. Die Beschriftung: A  - NAP: AA Abunada Samu’el).

Gekritzelte, ungelenke Umrißzeichnung mı1t Bleistiftt eiıner Priestergestalt mıiıt
Sıstrum iın ıhrer rechten un eınem Stab iın ıhrer lınken and Die Fıgur blickt
ZUE linken Biıldrand: ir

1v gekritzelte, unfertige Umrißzeichnung mıt Bleistift eınes bartıgen
Mönches.

Unvollständige Numerıerung der Blattlagen jeweıls lınks ben Ar
ör ZÖFf: Ö: 59r 4/r; 59 6Ö

LA {9: i Ö/ts Ob5r.
Die Handschriuft hat mehrmals den Besıitzer gewechselt:

4 v eın spater hinzugefügter Besitzervermerk; da{ die Handschriuft A  -
2A1 .0 - gehört.

SA (oben) der Vermerk, da{ß$ das Evangelium Fıgentum VO AN m  C
MC T 1St; wobel 1mM angefügten Satzteıl nıcht klar 1St;, ob seın Bruder
DA MC T eCs ıhm gegeben hat der die Handschrift seinem Bruder:

HA  > N  n CT° HOD AN DÜ MC ET° A Im Kolophon
aut 100 vb steht der Bestandteil des Namens: A  E a$£T” ber
sprünglichem 211 ICS Es 1St nıcht eindeutig entscheıden, ob der Name
21 09 R: auf /r der Einleitung AA Evangelıum) nıcht auch ber Rasur
eingetragen 1St.

Zwischen den Zeılen 1St 7zweıtellos spater S AM  - 2A1 .0 un: 7110
MDAra eingetragen.

100vb 1St neben 21 .0 der Name seiıner Mutltter DA 2,0 -r
eingefügt, zudem VO  a eınem anderen Schreiber: DÜ GT

133rb 1St in der entsprechenden Wendung JE Yn geschrıieben. In
den Marıenwundern (Nr. I11) 1St Z]erSt der Name 1107 GET eingetragen
worden, der A  N CT geändert wurde. Darüber 1St auch ımmer 211
,D -r vermerkt.

Auf der Ledertasche 1St DA C H”7 vermerkt.
Federproben: Ir un S/v (oben

6vV eın J großen eıl weggeschabter Vermerk VO  e} eınem anderen
Schreiber als dem der eben angeführten Eınträge. Nurmehr die Namen Ende
sınd lesen, allerdings nıcht, 1n welchem Zusammenhang S1e stehen, SOWIe
eıne Datıierung: ‚I„  f  ZE  f  j  T A 7D Ahet 1545 Mıs 1855-56 Au D.]
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101ra-b sınd LLUT Namen vermerkt, darunter findet sıch aber eın Name
der als Besıitzer gENANNLECN Personen.

Obwohl eıl Nr. 1t SOWI1e eıl .E8l VO  — 7wWwel Schreibern STaAMMECN, ann fest-
gehalten werden, da{f der undatierte Inhalt der Handschrift A4US eıner Periode
SEATIHNINE Die Datierung VO 6v ann als Termıinus ad JUECINSWCI-

den, die Handschrift STamMMtT aus dem Begınn des 19 Jh.s dıe paläographi-
schen Merkmale sprechen ebentalls dafür).

Holzdeckel 1ın Ledertasche. Pergament. 9 Blls Ir unbeschrie-
ben 17A18’  , 125100 Sp
C477 TI AA Traktat über Michael]: Zra-S8S7rb.
Die Sammlung VO Homiuilien für das est des Erzengels Miıchael, die Tag
eınes jeden Monats mıt Lesungen AaUus den Wundern Michaels gelesen
werden.

1L Vat 296-309 OHD Z s6-89
TIraktat des Patriarchen Daratewos Dorotheos, Timotheos) VO
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OU AO-t T AA138  Six  Bl. 101ra-b sind nur Namen vermerkt, darunter findet sich aber kein Name  der als Besitzer genannten Personen.  Obwohl Teil Nr. If. sowie Teil III von zwei Schreibern stammen, kann fest-  gehalten werden, daß der undatierte Inhalt der Handschrift aus einer Periode  stammt. Die Datierung von Bl. 6v kann als Terminus ad quem genommen wer-  den, d.h. die Handschrift stammt aus dem Beginn des 19. Jh.s (die paläographi-  schen Merkmale sprechen ebenfalls dafür).  12  17255  Holzdeckel in Ledertasche.  Pergament.  89 Bl.; Bl. 1r unbeschrie-  ben.  17-18 Zl.  20:0:14%5:5 5 :cm.:  125:405em:  2:Spt  C An A# [= Traktat über Michael]: BL. 2ra-87rb.  Die Sammlung von Homilien für das Fest des Erzengels Michael, die am 12. Tag  eines jeden Monats zusammen mit Lesungen aus den Wundern Michaels gelesen  werden.  L:'GTVat 1296:309: VOHD XS 2; 8689  1  Traktat des Patriarchen Daratewos (= Dorotheos, d.h. Timotheos) von  Alexandrien für den 12. Hedaär: Bl. 2ra-4ra, 4va, 5rb-vb, 6rb-12rb.  ... I0.£* N9A: (2rb) @Arkt Ayı P AB ...  Traktat für den 12. Tahsas: Bl. 12rb-19ra, 19va-23ra.  ... A(12va)P 0 H7: An RA N: O SA ..  Traktat für den 12. Terr: Bl. 23ra-36va.  ... Oa HALAAL: Ö4 B: HA.LALP: OS HAL ...  Traktat für den 12. Yakkatit: Bl. 36va-44rb.  CO 0I HE: ZAd: OUA: E NANA: R7: ...  Traktat des Patriarchen [Severos] von Antiochien für den 12. Maggabit: Bl.  44rb-51ra.  Vel. VOHD XX 2, 87 (Nr. 5).  2CA Hmf HCO A AAA HÄTFRNLE: AA LNAA: .  Traktat für den 12. Miyazya: Bl. 52ra-57va.  CN AA R7: AA# A0erk: ... OUA: E NANM: I0.£: ...  Traktat des Metropoliten Yohannes von Äthiopien für den 12. Genbot: Bl.  57va-61va.  RC ... AT S70 RO HAL HRA AI KAC: BAchP: NoD:  LLL 0 0087 AAP: DAANT: ...  Traktat des Metropoliten Yohannes von Aksum für den 12. Sane&: Bl. 61va-  70rb.  E  OyAOT*: : LNAA: ...
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Iraktat für den Hamle 70rb-76rb
c7Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.va)Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.HAD vr 7GDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.Traktat für den Nahase: 76rb-80vb
CaDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.(76va)Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.MD hS HOX Ar A
0 (19 7D DD7-NACAA DAOATAADie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.11 Iraktat für den Maskaram: 81ra-84vb
C”Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.AUHLA NC Q0  a AT°AN HA”7AASDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.TIraktat für den Teqgemt: 85ra-8S8rbhDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.‚470 OD AA AASP F N DnoöN AÖCE. 1@DE

AN RC 990 HY1C AANZLEC£Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  139  9. Traktat für den 12. Hamle: Bl. 70rb-76rb.  RCa ... (70va) ... HAD wr e A O: ..  10. Traktat für den 12. Nahase: Bl. 76rb-80vb.  RC ... (76va) ... Hk: PRhE: HOX AT APARGARP: ND: 470C:  ÖNP mD:  .. ATLNAA: 0717NCAA: 0AdAT7AA: ...  14  Traktat für den 12. Maskaram: Bl. 81ra-84vb.  RCAT ... S0 AMLANhC: AAA 008 APAN: HAAA ...  12  Traktat für den 12. Teqemt: Bl. 85ra-88rb.  ... heo: +g y0: AN: Am-AA: ABSP: BENP: OhöN: höcld.: hap: 1ME  ATPP E A RKPCH: A ARAF HLTE KANTLCL# ...  Vermerke der Monate von ungelenker Hand nachträglich am oberen Rand ein-  getragen: Bl. 2ra: H44C:; BL. 12rb: H- AAz7:; BL, 23ra: HPC:; BL. 36va: HEN-LE;  Bl. 44rb: H& DN.:; BL, 52ra: HILENP:; BL, 57va: H970; BL, 61va: HAR:; B  70rb: HhF°6:; Bl. 76rb: HYdhf:; BL. 81ra: HMRANAI°:; BL. 85ra: HPPIH:.  Unvollständige und fehlerhafte Numerierung der Blattlagen jeweils links  oben: 2. Bl.10r;5; BI. 26r; 6: Bl. 48r:;  Es handelt sich zum Teil um Illustrationen zu den Taten des Erzengels;  Miniaturen: sie sınd von angehefteten, bedruckten Stücken von Baumwolltuch  geschützt:  1. Bl. 1v: Ganzseitige Miniatur: Die Dreifaltigkeit als gleichaussehende  weißhaarige Männer gemalt, die in ihrer linken Hand ein Buch halten. In den  vier Bildecken die Symbole der Evangelisten (vgl. auch o. Nr. 16107 = 136). Am  unteren Bildrand liegt ein Mensch, bekleidet mit einer weißen Samma über ei-  nem roten Untergewand. Die Inschrift in seinem Rockteil: -+“7407h: AdAY:  hı: DAR: AA“ (= ich, Walda MikdXa’el, suche Zuflucht zur Dreifaltigkeit).  2. Bl. 4r rechts oben: Ein Engel mit gezücktem Schwert, der mit dem Zeige-  finger seiner rechten Hand nach unten weist und auf die Szene der unteren Blatt-  hälfte blickt. Am rechten Bildrand kniet eine Frau vor einer Schale, ihr gegen-  über sitzen ein Mann und ein Kind. Die beiden haben eine Hand im Zeigegestus  ausgestreckt.  3. Bl. 4v: Links unten schwimmt ein Fisch, der mit seinem Maul einen Ka-  sten vor sich her treibt. In der rechten Bildhälfte segnet ein Engel eine kleinere  Figur.  4. Bl. 5r: Fast ganzseitig gemalt der Erzengel Michael mit gezücktem  Schwert in Frontalansicht. Hinter ihm stehen am Boden zahlreiche nackte Figu-  ren. Am linken Bildrand unten ist der Teufel abgebildet.  5. Bl. 6r: Rechte obere Bildecke: Ecce-Homo. Christus mit der Dornen-  krone und den Verwundungen der Geißelung. In der linken Bildhälfte unterein-  ander ein Mann und eine Frau, beide tragen über einem grünen Untergewand  eine Sammäa. Sie haben ihre Arme vor der Brust verschränkt und blicken auf die  Christusfigur.Vermerke der Monate VO  w ungelenker and nachträgliıch oberen and e1n-
2ra HAAC:; 12rbA 73ra HT C:; 36va

44 rb D 52ra 5/va H  ; 61va HAZ:;
70rb HAT :3 76rb H7 ch(:; 1ra HPANAT“:; 85ra

Unvollständige un: tehlerhafte Numerıerung der Blattlagen jeweıls links
ben 1Or; 26r; ASr.

Es handelt sıch ZUE eıl Ilustrationen den Taten des Erzengels;
Mınıuaturen: sS1e sınd VO angehefteten, bedruckten Stücken VO BaumwollItuch
geschützt:

1v Ganzseıtige Mınıuatur: Die Dreıifaltigkeit als gleichaussehende
weißhaarige Männer gemalt, die in ıhrer linken and eın Buch halten. In den
1er Biıldecken die Symbole der Evangelısten (vgl. auch Nr. 136) Am
unteren Bıldrand lıegt eın Mensch, bekleidet M1t eıner weılßen Samma ber e1-
11C Untergewand. Die Inschriuft in seiınem Rockteil: 094071 (QNA
AAy DÜ T AA ıch, Walda MikdXÄ’el, suche Zuflucht ZUY Dreifaltigkeit).

4r rechts ben Eın Engel mıt gezücktem Schwert, der mıt dem Zeıige-
tinger seıner rechten and ach weIılst un: aut die S7zene der unteren Blatt-
häalfte blickt. Am rechten Bildrand knıet eıne rarı VOTr eıner Schale, ıhr-
ber sıtzen eın Mann un: eın ınd Dıie beiden haben eıne and 1 Zeigegestus
ausgestreckt.

4v Links schwımmt eın Fiısch, der mı1t seinem Maul eınen Ka
sten VOT sıch her treıbt. In der rechten Bildhälfte segnNeEL eın Engel eıne einere
Fıgur.

5r ast ganzseıt1g gemalt der Erzengel Michael mıt gezücktem
Schwert iın Frontalansıcht. Hınter ıhm stehen Boden zahlreiche nackte Fıgu-
K  5 Am linken Bıldrand 1St der Teutel abgebildet.

6r Rechte obere Bıldecke: Ecce-Homo. Chrıstus mıt der Dornen-
krone un: den Verwundungen der Geißelung. In der liınken Biıldhälfte untereıin-
ander eın Mannn un eıne Frau,; beide tragen ber eınem ogrunen Untergewand
eıne Samma. S1e haben ıhre Arme VOT der Brust verschränkt un: blicken auftf die
Christustigur.



140 S1x

19r ast vanzseıt1g vemalte Mınıiatur: Rechts ben 1m Bıld blickt eıne
Tau eınem Reıter, der barfüfßig auf eınem Schimmel auf S1e zureıtet. Den
Speer hat seıine rechte Schulter gelehnt.

372r Im rechten, UNtePEN Biıldteil stehen eın Mann un: eıne Fal 1mM
Halbprofil einander gegenüber un blicken ach oben S1e halten die Arme VOT

der Brust verschränkt. Die al tragt ıhre Sammza ber eınem Kleid ber
beiden stehen 1mM Halbproftil 7wel Engel. In der lınken, unteren Bildecke SItZt
eın Engel mi1t re1ı Flügelpaaren auf eiınem Lehnstuhl un: blickt auf das Da

51r In der rechten Blatthälfte oben Gabra Manftas Qeddus steht mı1ıt
zZUu Gebet erhobenen AÄArmen, bekleıidet mi1t eiınem weißen Fellkleid, ın eıner
Gruppe VO  a Wıildkatzen: rechts neben ıhm 7wWel Löwen untereinander, links
neben ıhm 7We]l Leoparden untereinander. Darunter die Stifterfigur mi1t VOT der
Brust verschränkten Armen in eın weılßes Gewand gekleidet.

51v Ganzseıtige Mınıuatur: Auft eınem Schimmel reıtet der Erzengel,;
seıne rechte and 1m degensgestus ausgestreckt, auf eıne Fıgur Z die in der
rechten, oberen Bildecke miı1ıt eınem Gegenstand 1ın ıhrer rechten Hand abgebil-
det 1St. S1e blickt auf den Engel.

8Sr 1n der unteren Ecke eın Heılıger ın Frontalansıcht mMı1t Glorien-
schein. Die Beschriftung: An  z 2 @ der gerechte Abıb)

ün SSv Ganzseıtige Mınıyuatur: Marıa als Hodegetrıa auf eınem TIhron
sıtzend, oberen Bildrand begleitet VO  e} Je eiınem Engelskopt. Das ınd aut
ıhrem Schofß häalt eın Buch 1in seiner Hand

SIr Ganzseıtıige Mınıatur: Der barfüßige Georg, Z linken Bild-
rand gewendet, reıtet auf eiınem Schimmel. Am Boden lıegt der Drache. Am
linken Biıldrand SItZT iın eıner Baumkrone das Mädchen Birutawit. Der Maler hat
den peer des Heılıgen vergessSCH, eıne andere Person hat 1€es miıt Bleistitt korr1-
xj1ert.

Die sorgfältig un: detailfreudıg gemalten Mınıiaturen sınd mıt WAarmen HFar-
ben 1mM Stil der Gondarschule gemalt (allerdings sind S1e ohl Jüngeren )a-
tums).

Gekritzelte, ungelenke Umrifszeichnung mıiıt schwarzer Tusche eınes Pter-
des, darunter eıner Fıgur aut eınem Pferd (?)

In die Innenseıte des Vorderdeckels 1St ein Spiegel eingelassen.
Die Handschriuft hat öfter ıhren Besıitzer gewechselt: Ursprünglıch 1St diese

Handschriuft für der S1€E tür sıch, seıne rau OC SOWI1e seınen Sohn
hat anfertigen lassen, geschrieben worden. Zwischen den Zeılen 1St

VO  e anderer and DA T HAA oder DÜ .0 eingefügt worden.
Schreibübungen un: Federproben: 24v, 78r un:! /9r.
Die sehr ordentlıch geschriebene Handschriütt 1St nıcht datiert 49 ]h=?)
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135

Holzdeckel in Ledertasche: Vorderdeckel längs gebrochen Perga-
MEent 147 x  9 13:0:11,0 S
Nal Sp

P Psalmen Davıds}: r-141vb
Vgl 123
Dıie Psalmen haben die 50% »11CUCIN Überschriften«.
a) Psalm TEL90 1r-108v.
b) Der apokryphe Psalm 4T al
C) Dıie alt- un neutestamentlichen Cantıca: ral

Das Hohelied: v-1
e) D A a£°” Lobpreis Marıas| 127va-137vb.

ontag: 7va-128va
Dienstag: 8va-130ra
Mittwoch: 30ra-132ra
Donnerstag: 132ra-134rb.
Freıtag: 134rb -135vb
Samstag: 135vb-136vb( z MO ND T Sonntag: 136vb-137vb

{} D:& DG (!) Lobpreis UN demütige Danksagung
dıe Maultter des Herrn| 137vb-141vb

Es tinden sıch auffällig wen1g Nachträge rechten Zeilenrand. er Unter-
schied 1mM Schrittduktus dürfte auf eınen Federwechsel zurückzuführen se1n.

Nıcht sehr dekoratıve Zierleisten MIt schwarzer Tusche un:! wenıgen, mM1t
Farbe ausgefüllten Feldern: Ir un: 127

Mınıiaturen 1m Stil der tradıtionellen, modernen Volksmalereı: vgl z die
Mınıaturen 1n der Edition VOoO  = Jankowski, iıne amharısche Version der KO*

nıgın Azeb-Erzählung. Dıie Handschriuft Hs 2547 der Staatsbibliothek TeU-
Kischer Kulturbesitz Berlin (Hamburg Abb 97-1 1n: Hammer-
schmidt, Codices Aethiopıcı (Graz 19774

1472r Auf gelbem Untergrund eın barfüfßiger athiopischer Priester m1t
weißem Turban, eınen erunen Umhang mı1t gelber Verzierung ber rotem, gelb-
gestreiftem ock un: weılßen osenbeınen. Seine lIınke and zeıgt A4aUusSs dem
Umhang. Die amharısche Beschriftung, die ZU Teıl übermalt 1St; lautet: A
(L  D (%) HCa N 2A1 Yelmad ‘Abıyun, dessen Taufname
Gabra Habo ıst)

147v Auf grüngelbem Untergrund eın barfüfßiger Priester mı1ıt weılßem
Turban un:! arft ber einem weißgestreıften, grunem Untergewand un: we1l-
en Hosenbeıinen hat eınen Umhang mıt weıilßem Saum un gelber
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Verzierung. Seıine lınke and sıeht A4US dem Umhang hervor. Dıie Beschriftung:
Prıester|.

Numerıerung der Blattlagen Jjeweıls lınks ben I: Jir; Zir
SIr 41r; Sair: 61r; /r SI1r; TU Dafi 1

JÖLr: LIle: LZUF: L3l
Auf der Innenseıte der Lasche des iınneren Schubers der Tragetasche 1St der

Name m5 9° geschrieben.
Die MI1t tlüssıger chrift geschrıebene Handschrift 1St nıcht datiert (erste

Hälfte des ]6.2)

Leporello ın zweıteılıger Lederhülse, die auf eıner Seıite eıne eintache Prägung
hat Holzdeckel. Pergament. Hıer werden der
übliıchen Zählung die Seıten gezählt: 118 SE 1-59 Vorderseıite: Cl
Rückseıte. 1 59; 60 un: 118 unbeschrieben. 50240225
4,0:3,5 Sp
A g Q die Binde der Rechtfertigung]: 158 un 17T
Vgl Nr. 118$£*
a) IDER eigentliche Lefäfa sedeg: 158 undT

Die Gebete für dıe ımmelsreise: 1045147
Vom Namen der Besıtzerıin 1St 1Ur der Bestandteıl: DA eingetragen,

1St der Platz treigeblieben.
)as Leporello 1St nıcht datiert (ErSte Hältte des ]6

15

Holzdeckel 1ın eintacher Ledertasche. Pergament. 105 Bl.: 1
un Obr-v unbeschrieben. / 30355 4,5:4,0 Sp
14

TK Commune des Offiziums]: 2r2105r
Vgl Nr. 1201

18 v- 30x7
20M Acl£I” 31r-38r.
ACc£I” aa® 2381r-41v.
ÖM AT° 41v-43r.
AF 4315 35WV.
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HCO 53v-58v.
Hehe9N1 58v-69r.
TK 69v-85r.

aAM 8 Lehre der Geheimnisse]: 85r-94v.
un: Laf 40252

Hammerschmidt, Athiopische lıturgische Texte der Bodleıijan F 4:
brary 1in Oxftord Veröftentlichungen des Instituts für Orientfor-
schung der Deutschen Akademıie der Wıssenschaften Berlin 38
(Berlın 39-/77)2 eMe 4033 11{ bl
eMe 11 ©T OHD Z 83 (Nr. { 1

Tafel der Halleluja: 6r-104v.
Velat, Soma Deggwa. Antıphonaıire du careme. Quatre Premieres

maınes XX GLE 1 (!) für XXXAII| 1 (1966) 556
Der Text 1St bıs auf 69v-93r durchgehend mMiıt Gesangsnoten versehen.

Vermerke der Lesungen: 2R He drfi; Zr Z H. dh @P-A1:;
TE HP AT°:; 24y Hı drf:; 26r HAM ö:; 358r Hch @P-Ai; 40Or HOC Al:;

41 v HPAT°
Kritzeleijen: TO5T un: SOWI1e aut der Innenseıte des rückwärtigen Dek-

kels
Wınzıge Zierleisten mı1t schwarzer Tusche, zZUu eıl auch m1t un

schwarzer Tusche: Z 18vb, 51r 423r un 78 v eın kleines Kreuz 1m Text.
Breıte Tintenflecke: Wl

Dıie mi1ıt wınzıger Schrift geschriebene Handschrift 1st nıcht datıiert (19./An-
fang Jh.?)

Holzdeckel 1n eintacher Ledertasche. Pergament. 129 Bl:;
die Bındung 1St beschädıgt, Xun 64 sınd lose 9.019.0:4:5
6,0:6,0 10 ZU.: ab 13Sp

Salam Marıa: rilGr
(Ar) AUHLA NC D U C na  e AHNZ Q° HA F(1v)

AQAP ARa-N
81 Salam Marıa: 11407 Ahet Bun der Barmherzigkeıat]: 16v-

/v.
ChR Nr.

KEI Salam Georg VOoN Lydda: 18r-35VvV.
ChR Nr. 65 OHD 4, 65 (Nr. 111 2

Salam Georg “VO  S Lydda: 35v-37/r.
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AA  g Y} HA MDA 8067 B  > DA
Salam Jesus Christus: 3/v-43vV und v-109v.
Von einem anderen Schreiber. Begınn un Ende des Textes tehlen.
(BI 43v) (E) AA  g (12'"279 MSa HET HLAa G:  >
x‘al’< H&£DAÄAS G / (Bl 108v AA g“ d o  >144  Six  A (35v) NAP°: LECLAO: HAA: M0 800 098 ...  Saläm an Jesus Christus: Bl. 37v-43v und 108v-109v.  Von einem anderen Schreiber. Beginn und Ende des Textes fehlen.  (Bl. 43v) (E) ... MA9: AAOIN: A279: AAPAHTPPh: ... HLAB TEO:  &m-ö: ODHLOAK: E A“ (BL. 108v) HOZAO: APANTL: ÖN ...  E (Bl. 109v) ... A AA A7AA: MPPA: @IANL: ...  VI  Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christi und der Menschwer-  dung: Bl. 44r-92v.  Es handelt sich um einen amharischen Traktat — ohne einleitende Ti-  telangabe — über christologische Fragen unter Zitierung der patristi-  schen Literatur.  1  Über die Dreifaltigkeit: Bl. 44r-55r.  VE ATLLENO: L7L AAA A7L.U: 70 AT Z CAU:  NAMLANdC: ANMLANdA C: A ya .  Über die Natur Christi: Bl. 55r-66r.  E (66r) ... PAATES: Rh7 &V PANC: d AM  Über die Menschwerdung Christi: Bl. 66r-92v.  A (66r) hAd-k: Ahatı 97 D: ANd: Ahd: DAR: ya ...  E (92%) .  Y OcArkt VE HAO (: A  114  AMLAOdC: [...] A90M: GAP  VI_  Gebet gegen Hagel: Bl. 92v-93r.  adet: Naı ANC£: AAFALK: DA: FhANA: ...  Am unteren Rand von Bl. 93r, am Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-  ben.  VI:  mA& HH# [= Buch der Beichte]: Bl. 94r-108v.  L: VOHD XX 5, 76 (Nr. 16).  IX  my 6: [= Suffragien] und A.M’ [< tOv AıtOv = Bittgebete]: Bl.  110r-127v.  T und U: VeMe I 7-29 = II 181-186 und 198-209.  T, Ü und L von Bl. 124v-126v: E. Hammerschmidt, Das Sündenbe-  i  d  kenntnis über dem Weihrauch bei den Äthiopiern  OrChr 43 (1959) 103-109.  Der Text ist mit Gesangsnoten versehen.  Lobpreis: Bl. 127v-129r.  A (127v) 27° HAf: L4 HOAR dr er H7E PAO: ...  E (129r)  .. Afd’t: Ald: SL: AAA SAN: HLOt: AAM: AMASAN  Ka d Ea  Bl. 93v ein Verzeichnis der Qene: @u1N: Pz: ma NAFNC: NZLA: ...  Vermerke der Wochentage am oberen Rand mit Bleistift: Bl. 117r: Ar Bl.  118v: warn:; BL 119v: HA rA; BL, 120v: AM6:; Bl. 122r: dmm-d:; BL 123r:  PÄATV144  Six  A (35v) NAP°: LECLAO: HAA: M0 800 098 ...  Saläm an Jesus Christus: Bl. 37v-43v und 108v-109v.  Von einem anderen Schreiber. Beginn und Ende des Textes fehlen.  (Bl. 43v) (E) ... MA9: AAOIN: A279: AAPAHTPPh: ... HLAB TEO:  &m-ö: ODHLOAK: E A“ (BL. 108v) HOZAO: APANTL: ÖN ...  E (Bl. 109v) ... A AA A7AA: MPPA: @IANL: ...  VI  Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christi und der Menschwer-  dung: Bl. 44r-92v.  Es handelt sich um einen amharischen Traktat — ohne einleitende Ti-  telangabe — über christologische Fragen unter Zitierung der patristi-  schen Literatur.  1  Über die Dreifaltigkeit: Bl. 44r-55r.  VE ATLLENO: L7L AAA A7L.U: 70 AT Z CAU:  NAMLANdC: ANMLANdA C: A ya .  Über die Natur Christi: Bl. 55r-66r.  E (66r) ... PAATES: Rh7 &V PANC: d AM  Über die Menschwerdung Christi: Bl. 66r-92v.  A (66r) hAd-k: Ahatı 97 D: ANd: Ahd: DAR: ya ...  E (92%) .  Y OcArkt VE HAO (: A  114  AMLAOdC: [...] A90M: GAP  VI_  Gebet gegen Hagel: Bl. 92v-93r.  adet: Naı ANC£: AAFALK: DA: FhANA: ...  Am unteren Rand von Bl. 93r, am Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-  ben.  VI:  mA& HH# [= Buch der Beichte]: Bl. 94r-108v.  L: VOHD XX 5, 76 (Nr. 16).  IX  my 6: [= Suffragien] und A.M’ [< tOv AıtOv = Bittgebete]: Bl.  110r-127v.  T und U: VeMe I 7-29 = II 181-186 und 198-209.  T, Ü und L von Bl. 124v-126v: E. Hammerschmidt, Das Sündenbe-  i  d  kenntnis über dem Weihrauch bei den Äthiopiern  OrChr 43 (1959) 103-109.  Der Text ist mit Gesangsnoten versehen.  Lobpreis: Bl. 127v-129r.  A (127v) 27° HAf: L4 HOAR dr er H7E PAO: ...  E (129r)  .. Afd’t: Ald: SL: AAA SAN: HLOt: AAM: AMASAN  Ka d Ea  Bl. 93v ein Verzeichnis der Qene: @u1N: Pz: ma NAFNC: NZLA: ...  Vermerke der Wochentage am oberen Rand mit Bleistift: Bl. 117r: Ar Bl.  118v: warn:; BL 119v: HA rA; BL, 120v: AM6:; Bl. 122r: dmm-d:; BL 123r:  PÄATnn  S AF H AN A70A goDP RA144  Six  A (35v) NAP°: LECLAO: HAA: M0 800 098 ...  Saläm an Jesus Christus: Bl. 37v-43v und 108v-109v.  Von einem anderen Schreiber. Beginn und Ende des Textes fehlen.  (Bl. 43v) (E) ... MA9: AAOIN: A279: AAPAHTPPh: ... HLAB TEO:  &m-ö: ODHLOAK: E A“ (BL. 108v) HOZAO: APANTL: ÖN ...  E (Bl. 109v) ... A AA A7AA: MPPA: @IANL: ...  VI  Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christi und der Menschwer-  dung: Bl. 44r-92v.  Es handelt sich um einen amharischen Traktat — ohne einleitende Ti-  telangabe — über christologische Fragen unter Zitierung der patristi-  schen Literatur.  1  Über die Dreifaltigkeit: Bl. 44r-55r.  VE ATLLENO: L7L AAA A7L.U: 70 AT Z CAU:  NAMLANdC: ANMLANdA C: A ya .  Über die Natur Christi: Bl. 55r-66r.  E (66r) ... PAATES: Rh7 &V PANC: d AM  Über die Menschwerdung Christi: Bl. 66r-92v.  A (66r) hAd-k: Ahatı 97 D: ANd: Ahd: DAR: ya ...  E (92%) .  Y OcArkt VE HAO (: A  114  AMLAOdC: [...] A90M: GAP  VI_  Gebet gegen Hagel: Bl. 92v-93r.  adet: Naı ANC£: AAFALK: DA: FhANA: ...  Am unteren Rand von Bl. 93r, am Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-  ben.  VI:  mA& HH# [= Buch der Beichte]: Bl. 94r-108v.  L: VOHD XX 5, 76 (Nr. 16).  IX  my 6: [= Suffragien] und A.M’ [< tOv AıtOv = Bittgebete]: Bl.  110r-127v.  T und U: VeMe I 7-29 = II 181-186 und 198-209.  T, Ü und L von Bl. 124v-126v: E. Hammerschmidt, Das Sündenbe-  i  d  kenntnis über dem Weihrauch bei den Äthiopiern  OrChr 43 (1959) 103-109.  Der Text ist mit Gesangsnoten versehen.  Lobpreis: Bl. 127v-129r.  A (127v) 27° HAf: L4 HOAR dr er H7E PAO: ...  E (129r)  .. Afd’t: Ald: SL: AAA SAN: HLOt: AAM: AMASAN  Ka d Ea  Bl. 93v ein Verzeichnis der Qene: @u1N: Pz: ma NAFNC: NZLA: ...  Vermerke der Wochentage am oberen Rand mit Bleistift: Bl. 117r: Ar Bl.  118v: warn:; BL 119v: HA rA; BL, 120v: AM6:; Bl. 122r: dmm-d:; BL 123r:  PÄATVI Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christı un: der Menschwer-
dung: 44 r-972v.

Es handelt sıch eınen amharıschen Iraktat hne einleitende T1
telangabe ber christologische Fragen Zıitierung der patrıstı-
schen Literatur.

ber die Dreitfaltigkeıit: 44 r-55r.
2Y @, 96 r A’7K,U (1977

AA NC 7  z144  Six  A (35v) NAP°: LECLAO: HAA: M0 800 098 ...  Saläm an Jesus Christus: Bl. 37v-43v und 108v-109v.  Von einem anderen Schreiber. Beginn und Ende des Textes fehlen.  (Bl. 43v) (E) ... MA9: AAOIN: A279: AAPAHTPPh: ... HLAB TEO:  &m-ö: ODHLOAK: E A“ (BL. 108v) HOZAO: APANTL: ÖN ...  E (Bl. 109v) ... A AA A7AA: MPPA: @IANL: ...  VI  Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christi und der Menschwer-  dung: Bl. 44r-92v.  Es handelt sich um einen amharischen Traktat — ohne einleitende Ti-  telangabe — über christologische Fragen unter Zitierung der patristi-  schen Literatur.  1  Über die Dreifaltigkeit: Bl. 44r-55r.  VE ATLLENO: L7L AAA A7L.U: 70 AT Z CAU:  NAMLANdC: ANMLANdA C: A ya .  Über die Natur Christi: Bl. 55r-66r.  E (66r) ... PAATES: Rh7 &V PANC: d AM  Über die Menschwerdung Christi: Bl. 66r-92v.  A (66r) hAd-k: Ahatı 97 D: ANd: Ahd: DAR: ya ...  E (92%) .  Y OcArkt VE HAO (: A  114  AMLAOdC: [...] A90M: GAP  VI_  Gebet gegen Hagel: Bl. 92v-93r.  adet: Naı ANC£: AAFALK: DA: FhANA: ...  Am unteren Rand von Bl. 93r, am Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-  ben.  VI:  mA& HH# [= Buch der Beichte]: Bl. 94r-108v.  L: VOHD XX 5, 76 (Nr. 16).  IX  my 6: [= Suffragien] und A.M’ [< tOv AıtOv = Bittgebete]: Bl.  110r-127v.  T und U: VeMe I 7-29 = II 181-186 und 198-209.  T, Ü und L von Bl. 124v-126v: E. Hammerschmidt, Das Sündenbe-  i  d  kenntnis über dem Weihrauch bei den Äthiopiern  OrChr 43 (1959) 103-109.  Der Text ist mit Gesangsnoten versehen.  Lobpreis: Bl. 127v-129r.  A (127v) 27° HAf: L4 HOAR dr er H7E PAO: ...  E (129r)  .. Afd’t: Ald: SL: AAA SAN: HLOt: AAM: AMASAN  Ka d Ea  Bl. 93v ein Verzeichnis der Qene: @u1N: Pz: ma NAFNC: NZLA: ...  Vermerke der Wochentage am oberen Rand mit Bleistift: Bl. 117r: Ar Bl.  118v: warn:; BL 119v: HA rA; BL, 120v: AM6:; Bl. 122r: dmm-d:; BL 123r:  PÄATber die Natur Christı: 55r-66r.
66r)144  Six  A (35v) NAP°: LECLAO: HAA: M0 800 098 ...  Saläm an Jesus Christus: Bl. 37v-43v und 108v-109v.  Von einem anderen Schreiber. Beginn und Ende des Textes fehlen.  (Bl. 43v) (E) ... MA9: AAOIN: A279: AAPAHTPPh: ... HLAB TEO:  &m-ö: ODHLOAK: E A“ (BL. 108v) HOZAO: APANTL: ÖN ...  E (Bl. 109v) ... A AA A7AA: MPPA: @IANL: ...  VI  Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christi und der Menschwer-  dung: Bl. 44r-92v.  Es handelt sich um einen amharischen Traktat — ohne einleitende Ti-  telangabe — über christologische Fragen unter Zitierung der patristi-  schen Literatur.  1  Über die Dreifaltigkeit: Bl. 44r-55r.  VE ATLLENO: L7L AAA A7L.U: 70 AT Z CAU:  NAMLANdC: ANMLANdA C: A ya .  Über die Natur Christi: Bl. 55r-66r.  E (66r) ... PAATES: Rh7 &V PANC: d AM  Über die Menschwerdung Christi: Bl. 66r-92v.  A (66r) hAd-k: Ahatı 97 D: ANd: Ahd: DAR: ya ...  E (92%) .  Y OcArkt VE HAO (: A  114  AMLAOdC: [...] A90M: GAP  VI_  Gebet gegen Hagel: Bl. 92v-93r.  adet: Naı ANC£: AAFALK: DA: FhANA: ...  Am unteren Rand von Bl. 93r, am Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-  ben.  VI:  mA& HH# [= Buch der Beichte]: Bl. 94r-108v.  L: VOHD XX 5, 76 (Nr. 16).  IX  my 6: [= Suffragien] und A.M’ [< tOv AıtOv = Bittgebete]: Bl.  110r-127v.  T und U: VeMe I 7-29 = II 181-186 und 198-209.  T, Ü und L von Bl. 124v-126v: E. Hammerschmidt, Das Sündenbe-  i  d  kenntnis über dem Weihrauch bei den Äthiopiern  OrChr 43 (1959) 103-109.  Der Text ist mit Gesangsnoten versehen.  Lobpreis: Bl. 127v-129r.  A (127v) 27° HAf: L4 HOAR dr er H7E PAO: ...  E (129r)  .. Afd’t: Ald: SL: AAA SAN: HLOt: AAM: AMASAN  Ka d Ea  Bl. 93v ein Verzeichnis der Qene: @u1N: Pz: ma NAFNC: NZLA: ...  Vermerke der Wochentage am oberen Rand mit Bleistift: Bl. 117r: Ar Bl.  118v: warn:; BL 119v: HA rA; BL, 120v: AM6:; Bl. 122r: dmm-d:; BL 123r:  PÄATAAr O h72:5 AnNC i“ A 7 TD

ber die Menschwerdung Christı: 66r-92v.
NAA-E AA AMN  m An  > DA q“ z D144  Six  A (35v) NAP°: LECLAO: HAA: M0 800 098 ...  Saläm an Jesus Christus: Bl. 37v-43v und 108v-109v.  Von einem anderen Schreiber. Beginn und Ende des Textes fehlen.  (Bl. 43v) (E) ... MA9: AAOIN: A279: AAPAHTPPh: ... HLAB TEO:  &m-ö: ODHLOAK: E A“ (BL. 108v) HOZAO: APANTL: ÖN ...  E (Bl. 109v) ... A AA A7AA: MPPA: @IANL: ...  VI  Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christi und der Menschwer-  dung: Bl. 44r-92v.  Es handelt sich um einen amharischen Traktat — ohne einleitende Ti-  telangabe — über christologische Fragen unter Zitierung der patristi-  schen Literatur.  1  Über die Dreifaltigkeit: Bl. 44r-55r.  VE ATLLENO: L7L AAA A7L.U: 70 AT Z CAU:  NAMLANdC: ANMLANdA C: A ya .  Über die Natur Christi: Bl. 55r-66r.  E (66r) ... PAATES: Rh7 &V PANC: d AM  Über die Menschwerdung Christi: Bl. 66r-92v.  A (66r) hAd-k: Ahatı 97 D: ANd: Ahd: DAR: ya ...  E (92%) .  Y OcArkt VE HAO (: A  114  AMLAOdC: [...] A90M: GAP  VI_  Gebet gegen Hagel: Bl. 92v-93r.  adet: Naı ANC£: AAFALK: DA: FhANA: ...  Am unteren Rand von Bl. 93r, am Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-  ben.  VI:  mA& HH# [= Buch der Beichte]: Bl. 94r-108v.  L: VOHD XX 5, 76 (Nr. 16).  IX  my 6: [= Suffragien] und A.M’ [< tOv AıtOv = Bittgebete]: Bl.  110r-127v.  T und U: VeMe I 7-29 = II 181-186 und 198-209.  T, Ü und L von Bl. 124v-126v: E. Hammerschmidt, Das Sündenbe-  i  d  kenntnis über dem Weihrauch bei den Äthiopiern  OrChr 43 (1959) 103-109.  Der Text ist mit Gesangsnoten versehen.  Lobpreis: Bl. 127v-129r.  A (127v) 27° HAf: L4 HOAR dr er H7E PAO: ...  E (129r)  .. Afd’t: Ald: SL: AAA SAN: HLOt: AAM: AMASAN  Ka d Ea  Bl. 93v ein Verzeichnis der Qene: @u1N: Pz: ma NAFNC: NZLA: ...  Vermerke der Wochentage am oberen Rand mit Bleistift: Bl. 117r: Ar Bl.  118v: warn:; BL 119v: HA rA; BL, 120v: AM6:; Bl. 122r: dmm-d:; BL 123r:  PÄATH7E DA e + H A 0D @-} A 2A1

AAA A \ oD O AT“
VII Gebet Hagel: 92v-93r.

2 0° HE ANCX AQ-FACK144  Six  A (35v) NAP°: LECLAO: HAA: M0 800 098 ...  Saläm an Jesus Christus: Bl. 37v-43v und 108v-109v.  Von einem anderen Schreiber. Beginn und Ende des Textes fehlen.  (Bl. 43v) (E) ... MA9: AAOIN: A279: AAPAHTPPh: ... HLAB TEO:  &m-ö: ODHLOAK: E A“ (BL. 108v) HOZAO: APANTL: ÖN ...  E (Bl. 109v) ... A AA A7AA: MPPA: @IANL: ...  VI  Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christi und der Menschwer-  dung: Bl. 44r-92v.  Es handelt sich um einen amharischen Traktat — ohne einleitende Ti-  telangabe — über christologische Fragen unter Zitierung der patristi-  schen Literatur.  1  Über die Dreifaltigkeit: Bl. 44r-55r.  VE ATLLENO: L7L AAA A7L.U: 70 AT Z CAU:  NAMLANdC: ANMLANdA C: A ya .  Über die Natur Christi: Bl. 55r-66r.  E (66r) ... PAATES: Rh7 &V PANC: d AM  Über die Menschwerdung Christi: Bl. 66r-92v.  A (66r) hAd-k: Ahatı 97 D: ANd: Ahd: DAR: ya ...  E (92%) .  Y OcArkt VE HAO (: A  114  AMLAOdC: [...] A90M: GAP  VI_  Gebet gegen Hagel: Bl. 92v-93r.  adet: Naı ANC£: AAFALK: DA: FhANA: ...  Am unteren Rand von Bl. 93r, am Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-  ben.  VI:  mA& HH# [= Buch der Beichte]: Bl. 94r-108v.  L: VOHD XX 5, 76 (Nr. 16).  IX  my 6: [= Suffragien] und A.M’ [< tOv AıtOv = Bittgebete]: Bl.  110r-127v.  T und U: VeMe I 7-29 = II 181-186 und 198-209.  T, Ü und L von Bl. 124v-126v: E. Hammerschmidt, Das Sündenbe-  i  d  kenntnis über dem Weihrauch bei den Äthiopiern  OrChr 43 (1959) 103-109.  Der Text ist mit Gesangsnoten versehen.  Lobpreis: Bl. 127v-129r.  A (127v) 27° HAf: L4 HOAR dr er H7E PAO: ...  E (129r)  .. Afd’t: Ald: SL: AAA SAN: HLOt: AAM: AMASAN  Ka d Ea  Bl. 93v ein Verzeichnis der Qene: @u1N: Pz: ma NAFNC: NZLA: ...  Vermerke der Wochentage am oberen Rand mit Bleistift: Bl. 117r: Ar Bl.  118v: warn:; BL 119v: HA rA; BL, 120v: AM6:; Bl. 122r: dmm-d:; BL 123r:  PÄATAm unNıeTreEeN and VO  } 93r, Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-
ben
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Der Text 1ST mı1ıt Gesangsnoten versehen.
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(127v) HA N HODA (: P,  >144  Six  A (35v) NAP°: LECLAO: HAA: M0 800 098 ...  Saläm an Jesus Christus: Bl. 37v-43v und 108v-109v.  Von einem anderen Schreiber. Beginn und Ende des Textes fehlen.  (Bl. 43v) (E) ... MA9: AAOIN: A279: AAPAHTPPh: ... HLAB TEO:  &m-ö: ODHLOAK: E A“ (BL. 108v) HOZAO: APANTL: ÖN ...  E (Bl. 109v) ... A AA A7AA: MPPA: @IANL: ...  VI  Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christi und der Menschwer-  dung: Bl. 44r-92v.  Es handelt sich um einen amharischen Traktat — ohne einleitende Ti-  telangabe — über christologische Fragen unter Zitierung der patristi-  schen Literatur.  1  Über die Dreifaltigkeit: Bl. 44r-55r.  VE ATLLENO: L7L AAA A7L.U: 70 AT Z CAU:  NAMLANdC: ANMLANdA C: A ya .  Über die Natur Christi: Bl. 55r-66r.  E (66r) ... PAATES: Rh7 &V PANC: d AM  Über die Menschwerdung Christi: Bl. 66r-92v.  A (66r) hAd-k: Ahatı 97 D: ANd: Ahd: DAR: ya ...  E (92%) .  Y OcArkt VE HAO (: A  114  AMLAOdC: [...] A90M: GAP  VI_  Gebet gegen Hagel: Bl. 92v-93r.  adet: Naı ANC£: AAFALK: DA: FhANA: ...  Am unteren Rand von Bl. 93r, am Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-  ben.  VI:  mA& HH# [= Buch der Beichte]: Bl. 94r-108v.  L: VOHD XX 5, 76 (Nr. 16).  IX  my 6: [= Suffragien] und A.M’ [< tOv AıtOv = Bittgebete]: Bl.  110r-127v.  T und U: VeMe I 7-29 = II 181-186 und 198-209.  T, Ü und L von Bl. 124v-126v: E. Hammerschmidt, Das Sündenbe-  i  d  kenntnis über dem Weihrauch bei den Äthiopiern  OrChr 43 (1959) 103-109.  Der Text ist mit Gesangsnoten versehen.  Lobpreis: Bl. 127v-129r.  A (127v) 27° HAf: L4 HOAR dr er H7E PAO: ...  E (129r)  .. Afd’t: Ald: SL: AAA SAN: HLOt: AAM: AMASAN  Ka d Ea  Bl. 93v ein Verzeichnis der Qene: @u1N: Pz: ma NAFNC: NZLA: ...  Vermerke der Wochentage am oberen Rand mit Bleistift: Bl. 117r: Ar Bl.  118v: warn:; BL 119v: HA rA; BL, 120v: AM6:; Bl. 122r: dmm-d:; BL 123r:  PÄATr) "hEIPES e NN FPAN .0 - A MD N&eNPAN
&4y E Pr

03v eın Verzeichnıis der Qene: gD 71 D P an (1 0AC AA  >144  Six  A (35v) NAP°: LECLAO: HAA: M0 800 098 ...  Saläm an Jesus Christus: Bl. 37v-43v und 108v-109v.  Von einem anderen Schreiber. Beginn und Ende des Textes fehlen.  (Bl. 43v) (E) ... MA9: AAOIN: A279: AAPAHTPPh: ... HLAB TEO:  &m-ö: ODHLOAK: E A“ (BL. 108v) HOZAO: APANTL: ÖN ...  E (Bl. 109v) ... A AA A7AA: MPPA: @IANL: ...  VI  Erklärung der Dreifaltigkeit, der Natur Christi und der Menschwer-  dung: Bl. 44r-92v.  Es handelt sich um einen amharischen Traktat — ohne einleitende Ti-  telangabe — über christologische Fragen unter Zitierung der patristi-  schen Literatur.  1  Über die Dreifaltigkeit: Bl. 44r-55r.  VE ATLLENO: L7L AAA A7L.U: 70 AT Z CAU:  NAMLANdC: ANMLANdA C: A ya .  Über die Natur Christi: Bl. 55r-66r.  E (66r) ... PAATES: Rh7 &V PANC: d AM  Über die Menschwerdung Christi: Bl. 66r-92v.  A (66r) hAd-k: Ahatı 97 D: ANd: Ahd: DAR: ya ...  E (92%) .  Y OcArkt VE HAO (: A  114  AMLAOdC: [...] A90M: GAP  VI_  Gebet gegen Hagel: Bl. 92v-93r.  adet: Naı ANC£: AAFALK: DA: FhANA: ...  Am unteren Rand von Bl. 93r, am Ende des Gebetes: Brillenbuchsta-  ben.  VI:  mA& HH# [= Buch der Beichte]: Bl. 94r-108v.  L: VOHD XX 5, 76 (Nr. 16).  IX  my 6: [= Suffragien] und A.M’ [< tOv AıtOv = Bittgebete]: Bl.  110r-127v.  T und U: VeMe I 7-29 = II 181-186 und 198-209.  T, Ü und L von Bl. 124v-126v: E. Hammerschmidt, Das Sündenbe-  i  d  kenntnis über dem Weihrauch bei den Äthiopiern  OrChr 43 (1959) 103-109.  Der Text ist mit Gesangsnoten versehen.  Lobpreis: Bl. 127v-129r.  A (127v) 27° HAf: L4 HOAR dr er H7E PAO: ...  E (129r)  .. Afd’t: Ald: SL: AAA SAN: HLOt: AAM: AMASAN  Ka d Ea  Bl. 93v ein Verzeichnis der Qene: @u1N: Pz: ma NAFNC: NZLA: ...  Vermerke der Wochentage am oberen Rand mit Bleistift: Bl. 117r: Ar Bl.  118v: warn:; BL 119v: HA rA; BL, 120v: AM6:; Bl. 122r: dmm-d:; BL 123r:  PÄATVermerke der Wochentage oberen and Mmit Bleistitt 114/% Ar ©:;
118v V \ 119v HAT ; 120v M ö:; 1r qA @D+ 173r
p  \
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129v der unvollständige Vermerk: AN Ö PCH (D H

An 7 Kritzeleien: 1R
Als Schreiber der Handschriuftt 1sSt 1ın Nr. H D \ AA eingetragen. 1Or,
35v un: 37r 1St der 7weıte Bestandteil des Namens des Auftraggeberse
schabt, da{fß I mehr DA stehen geblieben 1St. Sonst finden sıch keine
weıteren Eınträge.

In den entsprechenden Wendungen des lextes Nr. 1St Y 237 Ah.£  > e1IN-
hne die Nennung weıterer Personen der Anhaltspunkte 1St diese

Angabe für eıne Datierung allerdings hne Wert. Iyasu Legg  E Iyasu) 1St Aaus

paläographischen Gründen auszuschließen. Die Handschriuft (Nr. 1-LV, VI un:
VIID): die VO mehreren Schreibern STAMML, dürfte Ende des 18 Jh begonnen
worden se1n. Dıie anderen Stücke, die ebenfalls VO mehreren Schreibern STam-

INCN, dürften Jünger se1in.

17

Holzdeckel 1n eintacher Ledertasche:; rückwärtiger Deckel längs vebrochen.
Pergament. 153 9.:0:8.53:5,5 55260 SP-;
BT Sp Z ral 19

A P -} Psalmen Davids]: 1r-1531r, r-159r, 134ra-152vb.
Vgl Nr. 123
Dıie Psalmen haben die SOoß »NeuUCN Überschriften«.

Der Text VO 1r-v, ÖV, 35v-36r, 38r, 40Ör, 43v-44r, 45r-46r un: 4/7v 1sSt
”l mehr lesbar. Ds 55 [Bl 41 v (unten)-42v (oben)] STAaMMT VO  e eiınem ande-
reCN, Sanz ungelenken Schreıiber.
a) Psalm T 30 Ir T1
b) Der apokryphe Psalm T9 1102v
C) Dıie ALt= UN neutestamentlichen (antıca: rı

121v (untere Hältte) 1STt nıcht mehr lesbar.
Das Hohelied: Sr=1315vr
PrLAMıINEeN VO einem anderen Schreiber.

e) D: ©& Grg Lobpreis Marıas|: 134ra-147rb
ontag: 34ra-135ra
Dienstag: 135ra-137rb.
Miıttwoch: 137rb-139va.
Donnerstag: 139va-142vb.
Freitag: 142va-144rb.
damstag: 144rb-145vbC6 - NS AF Sonntag: 145vb-147rb
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D (am oberen Rand) der Vermerk: D: 207 AAA
DV AA AF Gr DA A7T°AN [_ Lobpreis unserer Herrin Ma-
Y1d, der Gottesgebärerin]: 147rb-152vb

Von anderen Schreibern hinzugefügte Texte:
13 1v mı1t ıla Tınte csehr flüchtig geschrieben, eine schlecht esbare Stro-

phe eınes Salam AA  e ASPAN.146  Six  Bl. 134ra (am oberen Rand) der Vermerk: @40 7: AAA *  f) 0A07ı AAA CL @AA AAn [= Lobpreis unserer Herrin Ma-  ria, der Gottesgebärerin]: Bl. 147rb-152vb.  Von anderen Schreibern hinzugefügte Texte:  1. Bl. 131v mit lila Tinte sehr flüchtig geschrieben, eine schlecht lesbare Stro-  phe eines Salam: 0a° ASAN: ...  2. Bl. 133v: Beginn des 7. Johannesbriefes: 1 Joh 1,1-6. Ein anderer Schreiber  hat als Überschrift: 47#2: A (!) vermerkt.  3. Bl. 153ra-b: Im Zusammenhang nicht mehr lesbar: Text zur Heilung (?).  4. Ungelenk geschriebenes — auf dem Kopf stehend — Gebet mit magischen  Namen, jeweils eine Zeile in den Text des Psalteriums eingefügt: Bl. 98v, 99r,  99v, 100r, 102r, 107v, 108r, 124r, 148v-153r.  Weitere, ım Zusammenhang nicht mehr lesbare Vermerke: Bl. 153v auf dem  Kopf stehend. Kritzeleien mit Bleistift: Bl. 3v, 15v, 16r, 16v, 21r und 79v. Fe-  derprobe: Bl. 41v (oben).  Die mit außergewöhnlich winziger Schrift sorgfältig geschriebene Hand-  schrift ist nicht datiert (Ende des 18. Jh.?).  18  20382  Holzdeckel in Ledertasche; beide Deckel zweimal längs gebrochen.  Per-  gament.  179 Bl.; Bl. 177vb unbeschrieben.  150135570 @.  10,0:10;0:cm; Bl. 178r-179v: 135 10;0:em.  1'Sp:5BL162r=177r und  178r-179wi24Sp:  20 Zl:; Ble 178r-179v: 18 ZI:  DYD- (: 4R# [= Psalmen Davids]: BL. 4r-161r und 162r-177ra.  Vegl. o. Nr. 15432 = 123f.  Die Psalmen haben als Überschrift meist nur: @YMM-C: H8L  a) Psalm 1-150: Bl. 4r-137r.  b) Der apokryphe Psalm 151: BL. 137r-v.  Auffällig ist, daß nahezu keine Ergänzungen ın der rechten Zeilenhälfte vor-  handen sind.  c) Die alt- und neutestamentlichen Cantica: BL. 137v-152v.  d) Das Hohelied: Bl. 152v-161r.  e) mAl CS“ [= Lobpreis Marias]: BL. 162ra-172rb.  Montag: Bl. 162ra-vb.  Dienstag: Bl. 163ra-164vb.  Mittwoch: Bl. 164vb-166va.  Donnerstag: Bl. 166va-168vb.  Nn SN  Freitag: Bl. 168vb-170rb.133v Begınn des Johannesbriefes: Joh 1,1- Eın anderer Schreiber
hat als Überschrift: O7 Y (l vermerkt.

153ra-b: Im Zusammenhang nıcht mehr lesbar: lext ST Heılung (%)
Ungelenk geschriebenes auf dem Kopf stehend Gebet mi1t magıschen

Namen, jeweıls eıne Zeıle 1n den lext des Psalteriıums eingefügt: D8V, 9IT,
99v, 100r, 102r, 107vw, 108r, 124r, Ar

Weıtere, 1mM Zusammenhang nıcht mehr esbare Vermerke: 153v auf dem
Kopf stehend. Kritzeleien mı1t Bleistiftt: V, 15v, 16r, 16v, 2ir un: 79v. Fe-
derprobe: 41 v (oben)

Dıie mıiıt außergewöhnlıch wınzıger Schrift sorgfältig geschriebene and-
schrift 1St nıcht datiert (Ende des 18 JE?)

18

Holzdeckel 1ın Ledertasche; beıde Deckel 7zweımal längs gebrochen. DPer-
gament. 179 BI:: 177vb unbeschrieben. ’  ®
10.,0: 10060 CII, T1 135 10:0 1:5D3; Dlun:
un Sp Z Fr 18

(7D "}]] MD+ &5 AP Psalmen Davids]: A4r-161r un 62r-1//ra
Vgl Nr. 173
Dıie Psalmen haben als Überschrift me1lst 1U  - HAPF
A) Psalm 1=T30 Ar 3LT

Der apokryphe Psalm 157 Y-V.
Auftällig ISt. da{ß nahezu keine Erganzungen iın der rechten Zeilenhälfte VOI -

handen sınd
C) Dıie aAlt- UN neutestamentlichen (Jantıca: Vl 52

Das Hohelied: 7
e) (D ©& GFT Lobpreis Marıas|]: 162ra-172rb.

ontag: 162ra-vb.
Dienstag: 163ra-164vb.
Mittwoch: 164vb-166va.:
Donnerstag: 166va-168vb.e{ CN C553 - W Freıitag: 168vb-170rb
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5amstag 170rb-171rb
Sonntag: 171rb-172rb

D A& AUN AF Lobpreis UNSCYECY Herrin|: JOI
Die in Rot geschrıebene Überschrift 1St ”2ln mehr lesbar. 175ra-vb hat
eın anderer Schreiber geschrieben.
178ra-179vb LAaAammMen aus einer anderen Handschrift. Der Text für die Li=

turgıe (%) 1St unvollständıg.
Weggeschabter Text VO sechs Zeılen: 161 v.

Ir Grobe Umrißzeichnung mı1t schwarzer Tusche eınes Engels mıt D
zücktem chwert. eıtere Kritzelzeichnungen mi1t schwarzer Tusche: Ar
Engel (?) un: Reıter; 69r eın Gesicht: Ar ungelenk gezeichnete Zierlei-
STE

Krıitzeleıien, Federproben un Schreibübungen: In 1v, Z 2v-3v, 4Ar
(oben), 28r 3DT ö2v, 15S5F, Xa 171r5; Va un: xxa

Löcher 1ın 66, 68 un 111 (geringer Textverlust).
Nıcht sehr sorgfältig geschriebene Besiıtzervermerke (von anderen Schreibern

als dem Hauptteıl der Handschrıift):
1v eın aum lesbarer Vermerk, wonach die Handschrift QuUuGCY? P’aän CT

hörte.
123r eın Besitzervermerk in Amhbarisch: &U7 AP - © (D D A  f

161r eın weıterer Besitzervermerk ın Amhbharısch: £ mDA NF @- 211
1147 , U727 AL | I” | U A 077 (?)

ber dem Wort eingefügt].
Das aufßergewöhnlich sorgfäaltig geschriebene Psalteriıum 1St nıcht datıiert

(Ende des 18 Jh

DPer-Holzdeckel iın Ledertasche: rückwärtiger Deckel längs gebrochen.
Yyament. 93 Bl.; 3V unbeschrieben. 12.526:5:5,5
0,3:6.95 13-14Sp

Aus dem aD * h &. A9 Buch der Stunden|: 1r-40v.
Hymnus Marıa: 5r 12

un: Raınerı, L’iınno arı1ano Bese’et antı (Beata se1) del
ebhata fequr OrChrP 5 73
D AaA HAA @7U (Buch der) Stunden
der Nacht UN des Morgens| (Addıs Ababa,; Druckerei des
N  n 211 xn 1947 Mıs S0A (}
x
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C3St1 68 OHD 6, 390% (Nr. I1)
Gebet eorg VO Lydda: 127-46E

OHD 6, Da (Nr. 10)
Litane1 Heılıge un: Engel: 16r-19v.

N” na A  _ An  > A AT° A
154  » 7“ A MD -}148  Six  L: GSt 68. VOHD XX 6, 393 (Nr. ID.  Gebet an Georg von Lydda: Bl. 12r-16r.  L: VOHDXX %; 218(Nr10).  Litanei an Heilige und Engel: Bl. 16r-19v.  A (16r) 0A7 hmcı Al rar VERR M K  AL RADE .  Litanei: Bl. 19v-22r.  L: VOHD XX 6, 349 (Nr. VI).  E»x(@22r)  onhe: AAy (!) AF° YAU: AAN: wCh: ÖN [...]  APPCN: AQN: Y9U: aAM : AL AAn  Marienhymnen: Bl. 22r-40v.  a) Bl. 22r-23v.  A (22r) AF& AL OPLC: VAPTN.: OhS: OOCY:  h.P 20n Man Or STAa AhA: Al: AdeP7: KT"7:  (22v) @0 Hd MEF A @ A ...  b)  Aus dem @-A0: 9C£P: [= Lobpreis Marias]: BL. 23v-34v, 36r-  40v.  Vel. o. Nr. 15432 (e) = 124.  aa) Lesung für den Mittwoch: Bl. 23v-25v.  bb) Lesung für den Donnerstag: Bl. 25v-27v.  cc) Lesung für den Freitag: Bl. 27v-31v.  dd) Lesung für den Sonntag: Bl. 31v-34v.  ee) Lesung für den Dienstag: Bl. 36r-40v.  Hymnus an Maria: Bl. 34v-36r.  Von einem anderen Schreiber.  A (34v) Fach: AHDE: KAd: KmD: HPa Ad: ARSGSr)C:  AUMLANAC: AGAP: LO# A7U071.: 1CLP: M-AE: Kd.0: [No:  AMOAN.:] ASA: 0A0 K ..  [[ ] am oberen Rand nachgetragen].  H  Marienanaphora des Kyriakos von Behnesa: Bl. 40v-68v.  T und Ü: S. Euringer, Die äthiopische Anaphora unserer Herrin Maria  = OrChr, dritte Serie, 12 (1937) 63-102 und 248-262.  L: VOHD XX 6, 67.  II  Gebet mit verschiedenen Salam: Bl. 69r-80v.  A (69r) A 9L AAA ROE: YOE f YA A .. MAP: Aa ANC:  mAA OE ..  IV.  Saläm an Maria: Ar Ph&t*# [= Bund der Barmherzigkeit]: BL. 80v-  93r  Vel. o. Nr. 20380 (Nr. II) = 143:  Bl. 91v-93r stammen von einem anderen Schreiber.  Von mehreren Schreibern nachträglich hinzugefügte, amharische Vermerke:Lıtaneı: 19xv 22r

OHD 6, 349 (Nr. VD
(22r) Dn (!) An  > V 0P0”

An  _> 7°  S 7i“ A 7 TD AT° AN
Marıenhymnen: 27 r-40v.
a) DD

(22£) n 2 D NC Och MO(.V
D - e AhnNn. AAA d P AT°  -

(22v n  > En A  —& D:n 177148  Six  L: GSt 68. VOHD XX 6, 393 (Nr. ID.  Gebet an Georg von Lydda: Bl. 12r-16r.  L: VOHDXX %; 218(Nr10).  Litanei an Heilige und Engel: Bl. 16r-19v.  A (16r) 0A7 hmcı Al rar VERR M K  AL RADE .  Litanei: Bl. 19v-22r.  L: VOHD XX 6, 349 (Nr. VI).  E»x(@22r)  onhe: AAy (!) AF° YAU: AAN: wCh: ÖN [...]  APPCN: AQN: Y9U: aAM : AL AAn  Marienhymnen: Bl. 22r-40v.  a) Bl. 22r-23v.  A (22r) AF& AL OPLC: VAPTN.: OhS: OOCY:  h.P 20n Man Or STAa AhA: Al: AdeP7: KT"7:  (22v) @0 Hd MEF A @ A ...  b)  Aus dem @-A0: 9C£P: [= Lobpreis Marias]: BL. 23v-34v, 36r-  40v.  Vel. o. Nr. 15432 (e) = 124.  aa) Lesung für den Mittwoch: Bl. 23v-25v.  bb) Lesung für den Donnerstag: Bl. 25v-27v.  cc) Lesung für den Freitag: Bl. 27v-31v.  dd) Lesung für den Sonntag: Bl. 31v-34v.  ee) Lesung für den Dienstag: Bl. 36r-40v.  Hymnus an Maria: Bl. 34v-36r.  Von einem anderen Schreiber.  A (34v) Fach: AHDE: KAd: KmD: HPa Ad: ARSGSr)C:  AUMLANAC: AGAP: LO# A7U071.: 1CLP: M-AE: Kd.0: [No:  AMOAN.:] ASA: 0A0 K ..  [[ ] am oberen Rand nachgetragen].  H  Marienanaphora des Kyriakos von Behnesa: Bl. 40v-68v.  T und Ü: S. Euringer, Die äthiopische Anaphora unserer Herrin Maria  = OrChr, dritte Serie, 12 (1937) 63-102 und 248-262.  L: VOHD XX 6, 67.  II  Gebet mit verschiedenen Salam: Bl. 69r-80v.  A (69r) A 9L AAA ROE: YOE f YA A .. MAP: Aa ANC:  mAA OE ..  IV.  Saläm an Maria: Ar Ph&t*# [= Bund der Barmherzigkeit]: BL. 80v-  93r  Vel. o. Nr. 20380 (Nr. II) = 143:  Bl. 91v-93r stammen von einem anderen Schreiber.  Von mehreren Schreibern nachträglich hinzugefügte, amharische Vermerke:Aus dem D& GT Lobpreıs Marıas]: 23v-34v, 36r-
40Öv.
Vgl Nr. (e) 174
aa) Lesung tür den Miıttwoch: TEE,
bb) Lesung für den Donnerstag: DE ZAN.
GC) Lesung für den Ereitag: DA SIN
dd) Lesung für den Sonntag: 231v-34v.
cE) Lesung tür den Dienstag: 236r-40v.

Hymnus Marıa: 14v-2306r.
Von eınem anderen Schreiber.

(34v) A A A HTD . o  > MX AD A PG5Sr)C:
ANUHA NC AAA“ MX n27 B7 GT MD AE. | n&
AD N: (1 D: ©& G1} (D-148  Six  L: GSt 68. VOHD XX 6, 393 (Nr. ID.  Gebet an Georg von Lydda: Bl. 12r-16r.  L: VOHDXX %; 218(Nr10).  Litanei an Heilige und Engel: Bl. 16r-19v.  A (16r) 0A7 hmcı Al rar VERR M K  AL RADE .  Litanei: Bl. 19v-22r.  L: VOHD XX 6, 349 (Nr. VI).  E»x(@22r)  onhe: AAy (!) AF° YAU: AAN: wCh: ÖN [...]  APPCN: AQN: Y9U: aAM : AL AAn  Marienhymnen: Bl. 22r-40v.  a) Bl. 22r-23v.  A (22r) AF& AL OPLC: VAPTN.: OhS: OOCY:  h.P 20n Man Or STAa AhA: Al: AdeP7: KT"7:  (22v) @0 Hd MEF A @ A ...  b)  Aus dem @-A0: 9C£P: [= Lobpreis Marias]: BL. 23v-34v, 36r-  40v.  Vel. o. Nr. 15432 (e) = 124.  aa) Lesung für den Mittwoch: Bl. 23v-25v.  bb) Lesung für den Donnerstag: Bl. 25v-27v.  cc) Lesung für den Freitag: Bl. 27v-31v.  dd) Lesung für den Sonntag: Bl. 31v-34v.  ee) Lesung für den Dienstag: Bl. 36r-40v.  Hymnus an Maria: Bl. 34v-36r.  Von einem anderen Schreiber.  A (34v) Fach: AHDE: KAd: KmD: HPa Ad: ARSGSr)C:  AUMLANAC: AGAP: LO# A7U071.: 1CLP: M-AE: Kd.0: [No:  AMOAN.:] ASA: 0A0 K ..  [[ ] am oberen Rand nachgetragen].  H  Marienanaphora des Kyriakos von Behnesa: Bl. 40v-68v.  T und Ü: S. Euringer, Die äthiopische Anaphora unserer Herrin Maria  = OrChr, dritte Serie, 12 (1937) 63-102 und 248-262.  L: VOHD XX 6, 67.  II  Gebet mit verschiedenen Salam: Bl. 69r-80v.  A (69r) A 9L AAA ROE: YOE f YA A .. MAP: Aa ANC:  mAA OE ..  IV.  Saläm an Maria: Ar Ph&t*# [= Bund der Barmherzigkeit]: BL. 80v-  93r  Vel. o. Nr. 20380 (Nr. II) = 143:  Bl. 91v-93r stammen von einem anderen Schreiber.  Von mehreren Schreibern nachträglich hinzugefügte, amharische Vermerke:oberen and nachgetragen].

I1 Marıenanaphora des Kyrıakos VO Behnesa: 40v-658Sv.
un: Eurınger, Di1e athıopısche Anaphora HMNSECIEGT Herrın Marıa

Or hr, drıitte Serı1e, (1937) gl un: 24892672
OHD 6,

L11 Gebet m1t verschıedenen Salam 69r-S0Ov.
(69r) 09° 97 AUILA @ A @ an  e An Al

7148  Six  L: GSt 68. VOHD XX 6, 393 (Nr. ID.  Gebet an Georg von Lydda: Bl. 12r-16r.  L: VOHDXX %; 218(Nr10).  Litanei an Heilige und Engel: Bl. 16r-19v.  A (16r) 0A7 hmcı Al rar VERR M K  AL RADE .  Litanei: Bl. 19v-22r.  L: VOHD XX 6, 349 (Nr. VI).  E»x(@22r)  onhe: AAy (!) AF° YAU: AAN: wCh: ÖN [...]  APPCN: AQN: Y9U: aAM : AL AAn  Marienhymnen: Bl. 22r-40v.  a) Bl. 22r-23v.  A (22r) AF& AL OPLC: VAPTN.: OhS: OOCY:  h.P 20n Man Or STAa AhA: Al: AdeP7: KT"7:  (22v) @0 Hd MEF A @ A ...  b)  Aus dem @-A0: 9C£P: [= Lobpreis Marias]: BL. 23v-34v, 36r-  40v.  Vel. o. Nr. 15432 (e) = 124.  aa) Lesung für den Mittwoch: Bl. 23v-25v.  bb) Lesung für den Donnerstag: Bl. 25v-27v.  cc) Lesung für den Freitag: Bl. 27v-31v.  dd) Lesung für den Sonntag: Bl. 31v-34v.  ee) Lesung für den Dienstag: Bl. 36r-40v.  Hymnus an Maria: Bl. 34v-36r.  Von einem anderen Schreiber.  A (34v) Fach: AHDE: KAd: KmD: HPa Ad: ARSGSr)C:  AUMLANAC: AGAP: LO# A7U071.: 1CLP: M-AE: Kd.0: [No:  AMOAN.:] ASA: 0A0 K ..  [[ ] am oberen Rand nachgetragen].  H  Marienanaphora des Kyriakos von Behnesa: Bl. 40v-68v.  T und Ü: S. Euringer, Die äthiopische Anaphora unserer Herrin Maria  = OrChr, dritte Serie, 12 (1937) 63-102 und 248-262.  L: VOHD XX 6, 67.  II  Gebet mit verschiedenen Salam: Bl. 69r-80v.  A (69r) A 9L AAA ROE: YOE f YA A .. MAP: Aa ANC:  mAA OE ..  IV.  Saläm an Maria: Ar Ph&t*# [= Bund der Barmherzigkeit]: BL. 80v-  93r  Vel. o. Nr. 20380 (Nr. II) = 143:  Bl. 91v-93r stammen von einem anderen Schreiber.  Von mehreren Schreibern nachträglich hinzugefügte, amharische Vermerke:Salam Marıa: (L.07 Ahet Bund der Barmherzigkeıit]: 8ÜV-
O3r.
Vgl Nr. (Nr. 1L) 143

91v-93r tTammen VO eınem anderen Schreiber.
Von mehreren Schreibern nachträglich hinzugefügte, amharısche Vermerke:
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Auft der Innenseıte des Vorderdeckels VO ungelenker and mı1t Bleistift
eın unvollständiger Vermerk ber eıne Sendung eınes DÜ NAM

1v mıt eiıner ungelenken Zierleiste umrandet ein Vermerk ber eıne
gerichtliche Auseinandersetzung eıner Lüge mf der Nennung der Zei-
sCcH Dıie Erwähnung VO  n Kaıser Menilek 1ın diesem Vermerk 1St für die Datıie-
rung der Handschrift ohne Belang.

Flüchtig geschriebener un: aın mehr lesbarer Vermerk ber eıne Sen-
dung: DE

4Ar sınd magısche Namen aum mehr lesbar) eingetragen.
Kritzeleien un! Federproben: I 4 V, ZIir 71v un: auftf der Innenseıte des

rückwärtigen Deckels.
Unvollständige Numerıerung der Blattlagen oberen and DÜr
Mınıaturen und Verzierungen:

A Mıt un: orünliıcher Farbe SOWI1e schwarzer Tusche eiın barfü-
Sıger Reıiter auf eınem Schimmel, das Schwert mı1t seiner rechten and ber
seınem Kopf schwingend. Er reıtet auf eınen aun rechten Bıldrand Am
Uunteren Bıldrand in Halbfigur un: Frontalansıcht eıne Fıgur mMı1t eıiner Gebets-
kette In ıhrer Iınken and Die Beschriftung 1ın der Baumkrone: O AT° A  —&

dıe Weo[t ıSE @ Dıie fehlerhafte, unvollständıge Beschrifung neben der Fıgur
iunMnteren and HN ( 211 +HNC AAA (!) NnN? C)

3r Mıt n  I gelber, orünlıcher und ıla Farbe SOWI1e schwarzer u
sche Marıa mı1t dem barfüßigen Jesusknaben auf eiınem schraftierten Podest
sıtzend. I )as ınd hält in seiner lınken and eın Buch mı1t der Beschriftung:
D”7| LA} | Evangelium). Der Umhang Marıas hat ber ıhrer rechten Schulter
drei sternförmiıge (OIrnamente. Am oberen Bıldrand sınd die Engel mMIt gekreuz-
ten Flügeln abgebildet.

Diese beıden Mınıuaturen sınd obwohl orob vezeichnet nıcht hne Re1i7z
un zeıgen eıne eigene Handschritft.

Ungelenke Zierleisten (wohl auch VO Maler der Mınıaturen): 5r eıne
JTextumrandung MmMI1t Je eınem Gesıicht 1ın den beiden oberen Rahmenecken:
69r un 03 Salz eintache Leıisten oberen and

68V eın Vermerk ber den Erwerb der Handschrift durch 7A  w DÜ
Pn

03y eın Vermerk des Schreibers der Handschriuft: AH T: DD S HAcchs
h A A 9: D AD ( (\ 09’7 °] F -{* (1%7 p en NCAHAFS U -
LE CLN] auch die Inschriuft aut 2v.

Der 7zwelıte Bestandteıl des Namens 1St 1L11UTTX mehr schwach erkennen. Die
Schrift dieses Vermerks 1STt eıne andere (!) als die der verschiedenen Teıle der
Handschriüft.

Eınen Anhaltspunkt für eıne Datıerung der Handschriuft 1efert die Erwäh-
NUunNng 1ın der Marıenanaphora auf 472 r-vV des alexandrınıschen Patrıarchen DPe-
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Lrus |VIL (  )] un: des athıop. Metropoliten Qerellos (1808-1820).
Demnach 1St die Handschrift Begınn des entstanden.

376

Streiten 4UuS rel Pergamentstücken 1n zweıteıliger Hülse A4US gepunztem Leder
mMiıt eınem kleinen Tragrıemen, der durch Schlauten läuft Das Ende der Rolle 1St
zusammengeklebt un: nıcht mehr lesbar. 1989:0:8:0 chriıtt-

7 weı Schrittabschnitte 107 un: 116spiegel: 70 breıt. Sp

[)as Pergament 1St besonders den Nahtstellen beschädigt. Zum eıl hat
sıch der Text auf der Rückseıte der Rolle abgedrückt un: 1St auf der Vorderseıte
fast nıcht mehr lesbar.

Magische Gebete in Rollentorm
Allgemeın hıerzu unterrichtet:

DobbZ StrPr. MercZ Mercıer, Les plus ancıens rouleaux protecteur S
ethiopıiens de la Bibliotheque Nationale de Parıs Annales d’Ethiopie 10
(Parıs DTJa AD SıixathZ. agner, Die Ilustrationen der athı0p1-
schen Zauberrollen der Sammlung Liıttmann er Orıient ın der For-
schung. Festschriuft tür ()tto Spıes (Wıesbaden 7062732 WorrZ LL

Balicka, Enluminures d’un rouleau magıque ethıopıen rapporte Par la 1re
expedition d’etudıants polonaıs Afrıque Afrıcana Bulletin 23 (War-

1974 59-65 Mercıer, Les peintures des rouleaux PrOtECLEUFS ethio0-
pıens Journal of Ethiopıian tudıes C141 (Addıs Ababa 107-146
TO  9 Der drıtte Talısman der Askalä-Maryam DDässata: 1ne äthiopische
Zauberrolle 1m Stadt- un Hochstittmuseum Jahrbuch des Hıstorischen
Vereıins Dıiıllıngen 91 (1989) SADEAGS Jäger, Äthiopische Zauberrollen
un: ıhre Biılder Baessler-Archiv. Neue Folge (1966) 139-180

Abschnitt
Susenyoslegende.
Der Begınn des Textes 1St nıcht mehr lesbar.
: un! DobbZ

un: Grebanut, La legende de Scusneyos et de Werzelya d’apres
le 1115.,. ethiop. Griaule 297 Or (1957) 147185
WorrZ 165-183 Frıes,; The Ethiopic Legend of SOC1InN1uUs
and Ursula Actes du hultiıeme Congres international des
Orientalıstes, tenu 1889 Stockholm et Christiana, 2€
Partıe, Section (Leiden 55-/0
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Basset, Les Apocryphes Ethiopiens traduıts Irancals
(Parıs

7a 2 A° Qa mM7 ,7 AC  MS ZZ

Alaséin%itt:
Fortsetzung VO Nr. 2a

2 A° Na S QC  w ODA ar  D OR  N VDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  151  Ü: R. Basset, Les Apocryphes Ethiopiens traduits en francais  IV (Paris 1896).  2a. A: adet: NAAZT: h1e@: GL£Y: ACS: 0ALPT: GLUGA: ENA: KAULI”:  2 Alaséin%itt:  2b. Fortsetzung won Nr 24.  3. A: adete: NA7 T: dh7e: QC£: OArPT: Ardı TK KT E: ..  4, A: adett: AA dh91ee: CR Ade R M P P K°  AHOXA: R K 10U AAULAY: AA NCN ...  Vgl. VOHD XX 4, 262 (Nr. 6).  A: adet: M7 H: 09 AA DEL: MRI P HE S: DAP”AP”:  H£a.Pö: ...  Vgl. VOHD XX 6, 149 (Nr. 10).  A: a0e: AA m: CTE N: &.00 AL EUC: (dreimal) ...  Vgl. VOHD XX 6, 102 (Nr. 6).  A: 20° NA[7-7:] [nicht lesbar] &* HF£P: ...  Nur mehr wenige Zeilen, zum Teil mit Brillenbuchstaben.  Der Text ist mit schwarzer Tusche umrandet.  Verzierungen und Miniaturen mit schwarzer und roter Tusche. Sie sind teil-  weise durch Feuchtigkeit beschädigt.  1. Zu Beginn ein Gesichtsviereck als Mitte von insgesamt neun Quadraten.  Oben und unten ist das Ornament von sternförmigen Blüten mit je einem Au-  genmotiv begrenzt.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Engel in Halbfigur und Frontalan-  sicht mit einem gezückten Schwert in seiner Rechten. Er blickt zum linken Bild-  rand. Seine Kleidung ist durch Ornamentierung in Form von Strichen, Punkten  und Wellenlinien angedeutet. Oben und unten ist die Miniatur von je einer  Wellenlinie mit Augenmotiven begrenzt. Beschriftung: @AAN: 00# (=  Schutzengel).  3. Am Ende der Rolle (im jetzigen verklebten Zustand der Rolle nicht mehr  vollständig zu sehen): Ornamente in Form von kleinen Halbkreisen, Vierecken  und Schleifenornamenten.  Als Besitzerin der Pergamentrolle ist ursprünglich in den entsprechenden  Wendungen @AT %.hA, A*# eingetragen, das mitunter zu @AT <.4.4, A* geän-  dert wurde.  Die Rolle ist nicht datiert (18. Jh.?).2 A° Na 71 2 0° ”7 ° P T°
AAUILAT dn

Vgl OHD 4, 262 (Nr. 6
2 A° QA” S D:“ 9 D H&.

Vgl OHD 6, 149 (Nr. 10)
2 A° NQA” - 3C P n -N  > ar An 07 G HC (dreimal)

Vgl OHD 6, 102 (Nr. 6
2 A° NA[ 7:} Inıcht lesbar] HE £.W°”Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  151  Ü: R. Basset, Les Apocryphes Ethiopiens traduits en francais  IV (Paris 1896).  2a. A: adet: NAAZT: h1e@: GL£Y: ACS: 0ALPT: GLUGA: ENA: KAULI”:  2 Alaséin%itt:  2b. Fortsetzung won Nr 24.  3. A: adete: NA7 T: dh7e: QC£: OArPT: Ardı TK KT E: ..  4, A: adett: AA dh91ee: CR Ade R M P P K°  AHOXA: R K 10U AAULAY: AA NCN ...  Vgl. VOHD XX 4, 262 (Nr. 6).  A: adet: M7 H: 09 AA DEL: MRI P HE S: DAP”AP”:  H£a.Pö: ...  Vgl. VOHD XX 6, 149 (Nr. 10).  A: a0e: AA m: CTE N: &.00 AL EUC: (dreimal) ...  Vgl. VOHD XX 6, 102 (Nr. 6).  A: 20° NA[7-7:] [nicht lesbar] &* HF£P: ...  Nur mehr wenige Zeilen, zum Teil mit Brillenbuchstaben.  Der Text ist mit schwarzer Tusche umrandet.  Verzierungen und Miniaturen mit schwarzer und roter Tusche. Sie sind teil-  weise durch Feuchtigkeit beschädigt.  1. Zu Beginn ein Gesichtsviereck als Mitte von insgesamt neun Quadraten.  Oben und unten ist das Ornament von sternförmigen Blüten mit je einem Au-  genmotiv begrenzt.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Engel in Halbfigur und Frontalan-  sicht mit einem gezückten Schwert in seiner Rechten. Er blickt zum linken Bild-  rand. Seine Kleidung ist durch Ornamentierung in Form von Strichen, Punkten  und Wellenlinien angedeutet. Oben und unten ist die Miniatur von je einer  Wellenlinie mit Augenmotiven begrenzt. Beschriftung: @AAN: 00# (=  Schutzengel).  3. Am Ende der Rolle (im jetzigen verklebten Zustand der Rolle nicht mehr  vollständig zu sehen): Ornamente in Form von kleinen Halbkreisen, Vierecken  und Schleifenornamenten.  Als Besitzerin der Pergamentrolle ist ursprünglich in den entsprechenden  Wendungen @AT %.hA, A*# eingetragen, das mitunter zu @AT <.4.4, A* geän-  dert wurde.  Die Rolle ist nicht datiert (18. Jh.?).Nur mehr wenıge Zeılen, Z eı1l mı1t Brillenbuchstaben.

Der Text Ist mıt schwarzer Tusche umrandet.
Verzierungen un Mınıuaturen mı1ıt schwarzer un: Tusche. S1e sind teil-

weılse durch Feuchtigkeıit beschädigt.
Za Begınn eın Gesichtsviereck als Mıtte VO  m} insgesamt CHH Quadraten.

ben un: 1St das (Ornament VO sternförmıgen Blüten m1t Je eınem Au-
genmoOtIV begrenzt.

Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Engel 1n Halbfigur un Frontalan-
sıcht mı1ıt eiınem gezückten chwert ın seıiner Rechten. Er blickt JE lIınken Biıld-
rand Seine Kleidung 1St durch Ornamentierung in orm VO Strichen, Punkten
un: Wellenlınıen angedeutet. ben un: 1St die Mınıatur VOoO Je eiıner
Wellenlinıie mı1ıt Augenmotiven begrenzt. Beschriftung: MAAN 0>
Schutzengel).

Am Ende der Rolle (ım jetzıgen verklebten Zustand der Rolle nıcht mehr
vollständig sehen): Ornamente 1ın orm VO kleinen Halbkreisen, Vierecken
und Schleitenornamenten.

Als Besıtzerıin der Pergamentrolle 1St ursprünglıch 1ın den entsprechenden
Wendungen DA TI HAA eingetragen, das mıtunter DA E AA gean-
ert wurde.

Di1e Rolle 1St nıcht datıiert (18 Jh.?)
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2

Streiten Aaus re1ı Pergamentstücken. 6/3900 Schriftspiegel:
Ö, U breıit. Sp Dreı Schrittabschnitte TOL: 972 un!

Magische Gebete 1n Rollentorm
Abschnitt

nn”" e 2 0° aD j V q (D 7D 24C (dreimal) HA152  Six  24  15579  Streifen aus drei Pergamentstücken.  16759 0ECHE:  Schriftspiegel:  8,0 cm breit.  1 Sp.  Drei Schriftabschnitte zu 101, 92 und 4 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1. A: Anee:” Z D pa: ON KOTTt ANC: (dreimal) HAN: SA:  AAA ...  Vel. VOHD XX 6, 123 (Nr. 8), 132 (Nr. 2f.).  2. A: Anee:” Ze# AA p RT OL PA: DYICHC: 0GL KD  A\M: (viermal) ...  Vgl. VOHD XX 6, 88 (Nr. 1), 108 (Nr. 2), 132 (Nr. 2).  3a. A: Ahe:”  adet: mpa ar: RI 00 AALNT: OM’ÄNC:  ADRGEAF C: SE AAA ...  Vgl. VOHD XX 6, 132 (Nr. 4).  Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  4a. A: afet: pp EP: ODP’ÄNCA-: AD AdA-: AA PCAEC: ...  Vel. VOHD. XX 6133 (Nr: .  3  Abschnitt:  4b. Ende von Nr. 4a.  Der Text ist mit roter und schwarzer Tusche umrandet.  Miniaturen und Verzierungen mit roter und schwarzer Tusche:  1. Zu Beginn ein schwerttragender Engel in Frontalansicht, die Schwert-  scheide hält er in seiner Linken. Er trägt Pantoffeln an seinen Füßen. Seine  Kleidung ist mit Punkten und kleinen, schuppenförmig angeordneten Kreisen  ornamentiert. Die Haare sind sichelförmig um sein Gesicht gezeichnet, wobei  sie bis unters Kinn gezogen sind. Nicht mit Farbe ausgefüllte Flächen sind zur  plastischen Schattierung des Gesichtes eingesetzt. Oben und unten ist die Mi-  niatur von schmalen Zierleisten begrenzt.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt eine Handkreuzform. Neben dem  Griff sind drei Brillenbuchstaben gezeichnet.  Als Besitzerin ist in den entsprechenden Wendungen @At: CS eingetra-  gen  Die sehr sorgfältig geschriebene Rolle ist nicht datiert (19. Jh.?).  Wird fortgesetzt.Vgl OHD 6, 1725 (Nr. 8), 1372 (Nr. 24
‘na“ » @2 A° Qa aD pp I“ DA 71C.72C 07

(viermal)
Vgl OHD) 6, SS (Nr. 1} 108 (Nr. 2); 132 (Nr. Z

29 fln"” 2 2 N° @D j C qD D 77 (D 7D
AGTF C507 *-E7C AMAN.
Vgl OHD 6, 132 (Nr. —

Abschnitt
Fortsetzung VO Nr. 34

42 @ N° aD p r “ @D MD -A1C® @D A D77 An AA  z ”a -KC

Vgl OHD 6, 133 (Nr. 1)
Abschnitt

Ende VO Nr. 42
Der Text 1St mMiıt un: schwarzer Tusche umrandet.
Mınıaturen un: Verzierungen MmM1t un: schwarzer Tusche:

Zu Begınn eın schwerttragender Engel 11n Frontalansıcht, die chwert-
scheide hält 1n seiner Linken. Er tragt Pantofteln seınen Füßen Seıine
Kleidung 1St mI1t Punkten un: kleinen, schuppenförmi1g angeordneten Kreısen
ornamentiert. Di1e Haare sınd sıchelförmiıg seın Gesıicht gezeichnet, wobe!l
sS1e bıs unters Kınn SCeZOSCH sınd Nıcht mıt Farbe ausgefüllte Flächen sınd D:

plastischen Schattierung des Gesıichtes eingesetzt. ben un: 1St die Mı-
nıatur VO schmalen Zierleisten begrenzt.

Nach dem ErSsStEiecn Schrittabschnuitt: Gesichtsviereck 1m Achtspitz.
Nach dem 7zweıten Schriftabschnitt eıne Handkreuzftorm. Neben dem

Griuftt sınd reı Brillenbuchstaben gezeichnet.
Als Besıitzerin 1St in den entsprechenden Wendungen DA CT° eingetra-

SCH
Dıie sehr sorgfältig geschriebene Rolle 1St nıcht datıert (49 JO

Wırd fortgesetzt.



Michel an Esbroeck
La Vıe de Saınt Jean hıgoumene de Saınt-Serge

Par Joseph le Skevophylax

SOous le titre «Un OUVIasc hagıographique de Joseph le Skevophylax nouvelle-
MEeNt decouvert», Korneli Kekelidze 6ditaıit ef commentaıt 1955
gyeorgıen ancıen Ont V’original SICC semble Pas QVvOlr E  \D SaUVE  1  e Son editiıon
est precedee une e  Z1  tude OUu Kekelidze determıne AVOCC sürete la valeur de
Vıe, a1s6e dater la ate d’accession de Basıle 867 ei la MOTLT de Joseph
’hymnographe X83 RRG- ıdentifie 6galement le monastere de Salnt-
Serge e Bacchus OUu Jean devınt higoumene, oyrace A4au rel1ıques de saılnt derge
trouvees Pal Jean l’Higoumene, eTt ONnt le pelerın du XJ@e s1ecle Antoıine de
Novgorod sıgnale la relıque monastere EV TALG Z.OCPLALG e "OQULO0OOUVU des
memes salnts. temolgnNageE R. Janın ajoute celu1 d’un AaNONYVINC anglaıs CIS

1490 et celu1 d’Alexandre 1593 qu1 LOUS viırent lese tetes des saints?. Une
longue analyse est devolue style de Ia traduction, qu’ı  ] rattache Justement
l’ecole de Jean Petrits1ı AdU X alentours de 1100 Conscıent de l’iımportance de te-
mo1n LAaIiIcC de Joseph ’hymnographe, qu1 n ecrıvıt JUC eix panegyr1-
JUCS de salnt Barthelemy, SOUS le 110 duquel ı] tonda SO© PTODIC monastere
Constantinople 855 Kekelidze publiait Ia meme annee urnl ätude qu1
taıt etat de decouverte, eT elargıt quelque PCU le cadre historique OUu Vıe
prend place  * (Lette e  L  tude fut reproduite ans SCS (ANVEFes completes 196 et

de 1a traduite Irancals 1965 ans Bedi Kartlisa®, d:  OoOUu elle est devenue S -

sıble LOUS les byzantınıstes. Les po1nts ımportants COTICcErnAa4nl les monasteres
de Saınt-Serge er Bacchus eTt de Saiınt-Diomede turent deJä utıilises Par Janın ans
Ia deuxiıeme edition de SO© etude sSu  — les sanctuaıres de Constantinople’. Maıs le

Kekelidze, Axlad agmocCenılı agı10grapiulIı tx7zuleba loseb skevopilaksısa (IX S)’ ans Etiudebi
jvelı artulı literaturıs ıstorudan, 3 (Tbilıssı 19553 p.260-270.
Ibıd., 25152560
R. Janın, La gEographıe de l’empıre byzantın. lere partıe: Le s1eZE€ de Constantinople el Ia patrıar-
CAt cecume€en1que. Eglıses el monasteres, Parıs 1969%*, D-451-:45%

Kekelidze, Neıivestny] pamjatnık vizantısko) literatury gruzınskom perevode, ans Liıtera-
turulı Jiebanı, t.9 (1955)) 16032108
d ans Etindebi jvelı artulı literaturıs ıstorudan, 1962X% p.244-250;

Kekelıidze, Un INnCcCoOonNNu de la lıtterature byzantıne versıon yeEorgıeENNE, ans
Bed:ı Kartlisa, ol XAX XX (N°48-49 Parıs p955S; -6'
Janın, C1ItEe OTte 3’ p:451-454 et 95-97

OrChr (1996)
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u1-meme na ete UJUC tres sporadiquement traduıt pPal Kekelidze POUI les
besoins de SO commentaıre historique. OUS ONC sembl& utıile d’en offrir 1C1
Ia traduction ıntegrale, (T ı] s’agıt d’un be] exemple une hagıographie moderöäe
apres Ia Crıse iconoclaste.

Nous precıserons prealable quelques poıints SUT lesquels Kekelidze s’est
oquere etendu, G1 quı touchent diırectement Ia Vıe de ean l’Hıgoumene. s’agıt
d’abord des &troılts entifre le biographe E1 SO© saınt, er partant de la ate
de SO dec8&s, eit ensulte de l’ımportance du culte de saınt Michel POUL le saınt e

le bıographe, Oont le CCENITE est certaınement ICa celu1 de Germat, lequel est
pendant pPas mentionne explicıtement ans Ia Vıe

Joseph charge de Skevophylax de la Grande Eglise de Constantinople
56/, SAa1llS doute MOMeEeNT OUu jean le mo1ne devenaıt parallelement hıgoumene
de Saınt-Serge, Egalement nomınatıon de Basıle le Mace&donien.
En effet, ıl estT demeure higoumene de nombreuses annees ( 23)); d  IA  etre
plac6 monastere de Saınt-Diomede OUu ı] tut aussıtöt atteınt de dernıere
ladie Maıs est pPas AaNs periode JUC Joseph OI partiıculıerement
Jean le Moıine, (ASX ı] orandi AN-GCU lu: de nombreuses annees ($ et lorsque Jean

rendıit che7 Joseph POULF la premiere {O1S, l Iu1 FACONEA2 COMMEeNT le solitaıre Sa-
bas Iu1 avaıt ense1gn€ Ia V1e de solitaire ( 16) n etaılt OoNC Pas GCHCOTE higou-
mene. ( est S41l$s doute alors qu/ıl ou&erit Joseph une douloureuse enteriıte chro-
nıque ( 20) du seul CONLACT de Ia maın, et partır de 1a ı] 1nt regulıerement chez
NOUS ( L/ SAVOIlF U1LlCc fo1s Par lors de SO PAaSSagc Constantınople. Lie mM1-
racle du 1 IMONTre UJUC Joseph devaıt etre responsable d’un monastere
mMent OUu l 6taıt [HESHUTE de veritier u1-meme les ONnNs accordes Par Diıeu
mo1ne ANOMNYVINC qu1 avalt donn6& le drachmes POUTI les PaUVICS. Ciette periode
OIt constıtuer les nombreuses annees du Lorsque Joseph 6crıt <«che7z NOUS>»,
l auraıt LOULT lieu de crolıre qu/'ıl s’agıt du monastere de Barthelemy qu'’ıl avaıt
tonde, elit ON Ia periode lraıt de S55 858, ate laquelle i ] fut anı de Constan-
tinople. Cies trO1s A1lls SONLT cependant LrOp COUTFTS POUTLF Justifier les nombreuses
annees  e On PCuUL crolıre YJUC la premiere rencCcONTre d&)Jä ete possıble des V’arrıvee
de Joseph Constantinople, d’abord monastere de Saınt-Antıpas 545, pUu1S

tombeau de Chrysostome de 850 855 Seule periode plus longue peut
Justifier la longue marche COOTHTIIHANNNIE ans les sentliers de Ia Crolssance spirıtuelle

laquelle faıt allusion le $ 1 Au MOMentT OUu Joseph entreprend ’ecrıre Ia Vıe du

Stiernon, La Vıe l’oeuvre de Joseph l’hymnographe, ans Revue des etudes byzantines,
S  E (19733; p.243-266 analyse LOUTLES les donnees de Ia Vıe de Joseph ’hymnographe. P.260,
sujet des Joseph ei Jean ans la Vie UUC OUus traduısons Gı «In ONC |’ım-
pression JUC les carrıeres evVOoquees Par Vıe debordent largement les euxX petites decades
67/886 desquelles I Hymnographe auraıt connaitre Jean e tırer S() eloge».
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ont la MOTL O1t SituUer un dizaine d’annäes I11O1115S5 depuls 1L1O1111-

nNnatıon higoumene, SOI1T VOIS / 11 possede eux de OUFEESs

HNAafrraleus d&)Jä rassembl&ä lun, er PTODIC CAPCILICICEC AVCC le Saın

S 1) Les euxX de FTECHJHES correspondent sensıblement Au 86 2 16 Un

part et 1/ D de part invention des relıques de derge eTt Bacchus Ia
plupart des miracles semblent DPas dater de higoumenat de Jean 111415S5 de la
periode Y Ul precede

He proble&me des COINIMNECINOTALILSONS du Jean deJä Eetfe touche de 1OM-

breuses fo1s pPal dıiffe&rents specı1alistes, bıen JUC Kekelidze Aa1It 6dite Ia Vıe
UHSGTViCGE Celle C1 dıt explicıtement JUC Jean LEISNIL 15 INars

$ 23) 1L114A1S 1a SrOSSC collection mensuelle hagiographique du MAanuscriıit de ela-
thı plac&e 26 I1alis (sarıtte 110 US dit JUC Kekelidze I111S

HIIE de Jean le Moıiıne ans le calendrier palestino de Jean
Zosıme Au dates du I1lal eı du Juillet JUC Jean devaıt eire

1114a1S$s (sarıtte objecte UUC le de 110 O1t EFE I11a1l Jean le
Psichaite, GE surplus JUC le NO de Jean ESt S61 COININUN quc«c HICTITIG les LLLO1N1CES

de 110 Y U1 bousculent ans divers emMO1Ns du SYNAaXalic de Constantınople
VCES le 15 I1LaTrs ONT PCU de chance de designer le Kekelidze higou-
TIHENE de Saınt derge Pourtant Ia ETe THMENITIE la publı-
CAHOnNn du Synaxaıre SUT la base de 62 ITHNANUSECTHES 190211 Pargoire effet

un etude approfondie FeCONSTIT S 1 possıble A
peler le Liber Pontificalis de l’eglise eit du IMONASTeEere de Rufinianes, bätıs( 394

mıiıles est de Chalcedoine Pal le celebre de Theodose Flavıus
Ruftinus Rencontrant un INCINOIITE 15 I11LaTs 100 VVNG
PouıwWLaVAalc, Pargoire JUC «Jes LHCHGES et AUiFres recueıls hagıographi-

YJUCS SONLT absolument SUT 1a Vıe de Jean>»  15 CeHSUFe

UJUC «Je I11al chaque Rufinianes les ıdeles devots Aau MAartyrs
derge e Bacchus Les euxX SAa1l1nts Avalent ul double SYI1AaXCc Constantınople
HICZHE le octobre eit le 79 novembre I114a15s leur f  ete de pPrintemps alsaıt Ia

POoumıVLAVALC Pourquoi1 PaNcsyiıic leur hon-
neur?»1* Plus loın EINCOIC, l OI1L JUC euxX 5SYVYNaXalres placent f  etfe

Cette dernıjere ete des SAa1l1nts derge eTt. Bacchus coincıde ONc AVECC la ate

SuJEeL Halkın Un CEN1SMALIQUE Jean de Jerusalem ans Analecta Bollandıana
38 sıgnale Jean du MONASTErEe de Diomede a Jerusalem ı] PIODOSC ıden-

titier AVCC celu1 de Vıe agıralıt plutöt de Ia LalsOIl POUL laquelle Ia CONLLINUALION du Me-
taphraste pPal Xıphılın I”a placee 76 1114a1s

10 Garıtte, Le calendrıer palestino- du Sinaılt1cus 3 ® Bruxelles 27235 } PE
11 Delehaye, 5Synaxarıum Ecclesiae Constantınopolıitanae, Bruxelles 1902 Cite 5yn
W Pargoire, Rufinianes, ans Byzantinısche Zeıtschrift 479 A
13 bid 454
14 bıd 455
15 bıid 456 d’apres Ass Oect {[11 863 b



VdA  — Esbroeck156

de Jean Zosıme DOUL le mo1ne jean. UUnE telle conJonction, G1 la presence cont1-
nuelle d’un Jean 15 C LL1LaTrs ans les synaxaıres de la amılle N,
B Ra CL NO apporte Ia th.  ese  X de Kekelidze appu! 110 n6glıgeable. Lorsque
l’on o1t JUC le MOLNE Jean passe consıderable deplacer du danga-
r10S Galatıe JuSsqu ä Constantiınople,vıvant ans Ia NMa le
les SS 15 14, 15, 16, 21 Er Z PCUL demander 2n quelle ITMESUT:E l
brusquement s&journer JUC ans le monastere ont l 6taıt devenu higoumene

pOort Boukoleia de Constantinople, assurement des poı1nts les plus anımes
de V’ancıenne capitale. Rıen devaıt etre plus naturel JUC de rechercher CI1ICOTEC

PCU de distance de Constantinople ” solement recontortant unNne NALre alors
plus vierge qu’aujourd’huı. 1 quelqu’un dut aVvOlr trouve l’ıdee de taıre prın-

une Panegyrıe des Ssalnts derge el Bacchus AdUuX Rufiniennes, qUu1ı de-
valent pPas etire tres frequentees apres la crıse iconoclaste, c’est assurement 1”’hi-
yzoumene de Saınt-Serge qu1 avalt retrouve leurs reliques. CIn ajoutera mMeme

YJUC, lors de maladıe derni@ere, |’idee de le transporter Ia paral-
ire tout-i-faıit normale, d’  Oou la presence des Rufiniennes 15; 16 eT 17 I1aTrs

ans le Synaxaıre 16  CHeCH L’edition du Synaxaıre 1902 taıt JUC contfirmer
impress10n: salnt Jean le Psıchaite, 1ä OUu il GT1 C1ItE isolement, 4U X 25 e

78 mal explicıtement SO tıtre de Psichaite, e SO monastere trouvaıt
du cote europeen de Constantinople. a notıice princıpale qu1ı lu1 ST devolue le

1574 1a1 Iu1 contere Pas le tıtre de mo1ne, ma1s celu:;1 de contesseur ) l
convıent quelqu’un qu1 S’est trouve 411s le feu de la contestatıon iconoclaste.
Au contraıre, l”’autre Jean est commemore 15: 16 eit 07 INaTs, SA4ll$s aVOIlr de
t1ce developp&e. Cependant le tro1sıeme Jour, le Menee Mc precıse meme
IwovvnG SV PouıWVLAaValc SV eloN N . (SEfi{te dernıiere expression evoque plus
JUC les autres GTE le deces recent du PEIrSONNASC, ONnt 11a songe
alors de taıre Uu1lle notiıce. GCec1 est interessant POUL ”’histoire du synaxaıre, qu1
Samnls nul doute &talt alors d&)ä developpe, temo1gnNe ’insertion
urtive du seul 110 de Jean ans les synaxaıres D, K, IN: B, KRa, NC Mv ET MC20
Notons enfin JUC Pargoire savaıt JUC taıre de la notıice aberrante du InAaı
2a15 Mc Su  am Ssaınt Hypatıos au Rufinıianes, ont Ia vrale ate ST le 1/ le 40
Juın, d’apres Ia Vıe pPal Callinique. Acrıvaıt OoOnC «I est impossıble JUC ufi-
nıanes a1It celebhr la meme ate et Ia commemoraıson de saılnt Hypace eit la
LHAXE des z  martyrs»“". ( Esf JUC, le MONTIreEe le calendrier veorgıen, le ect

Ia vrale date, CL la memoOIre de Jean le mo1ne est aSSOCI1EE. ONC PCU de

16 5yn., col.537 544
FA Ibıd., col O14
18 Ibıd., col 706-/708 ans les synaxaıres D’ Db, er
19 Ibıd., col. 544, lıgne 51
70 Ibid., col.537 544
74 Pargoire, art. Cit., p.455-456.
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chances JUC l’on LırOomMpC reconnaılssant Jean l’Hıgoumene ans les
not1ices aULOUr du 15 INais, Gr renovatıon du culte de Serge er Bacchus ans les
not1ices AUutfOUr du Maı On s’A&tonnera Pas de DOUVeEer ’un des 70 discıples
Fortunatus au eit RS Juın, precısement ans les synaxaıre ei K cıtant

15 Juın explicıtement Ia donnee scrıpturaıre ( JOr 16-18 quı est l’origine de
GeEs relıques

Le dernier poıint Jqu«C OUSs voudrıons toucher Ia presence decısıve de
salınt Michel ans le patronage de Jean l’higoumene. L’archange ınterviıent qUuaLre
to1s ans le CXtC, AB W2; 12 19 et Nous OUS SOTINLINECS ecarte de Ia traduction
de Kekelidze POUF poınt ımportant. La phrase OUu Kekelidze parle d’un vıllage
appele «Les baıns» OUS semble rapporter 110 village S Ia phrase qu1
precede, ma1s 1a MIEeTe du salnt qu1 abandonne SO© village apres le eces de SO©

marı. Nous traduıt le MOL «saabanoe» d’apres Tchoubinoff LAaD-
portant etre humaın hrepose aAU.  52 erviLice des bains, eit 110 vıllage, CAT: le
deuxıeme MOTLT qu1 SV CT «mexarke» lequel correspond NOAKTWE
ans Lc L2:58 He convıent beaucoup plus Uulle qu ä vıllage.

OUS sembile JUC l’hagiographe KC1 le SOUCI de OUS ONTIFer YJUC Ia VCUVC,
Ia rıgueur SO marı qu1 tgure auUss1ı ans Ia phrase precedente, etalt prepose

au baıns, fonctionnaıre appoılnte du theme des Bucellaires. Lie but de 1Inc1se
est de OUusSs Ontrer JUC, dediant sanctuaıre de saınt-Mıchel, la mere
du saılnt qU1 Par aiılleurs Jouıt elle-meme de la veneratiıon publique, cherchaıit
Pas refuge CONTre la mı1sere d’un VEUVASC Salls LESSOUTCCS (Yest 1ä un1:

UJUC quası necessalre ans Vıe de saınt.
Les progres de Ia x6ographie eccl&si1astıque OUS permettent de precıiser —

Jourd’hu!] JUC le sanctuaıre de l’Archange Michel OUu la ITeTre du salnt rendıit
POUL santıficatıon personnelle apres SO© VEUVASC, ESF le celebre Myrıiangelon
de Germal, OUu V’empereur Justiniıen SC rendit 564 la tin de V1e
tee (SE ete aprement discute Par les specıalıstes. 3 Sıernon ONT

resume les episodes de Ia discussıon eTt montre qu’1  ] s’agıt du de
Yürme, dans Ia boucle du Sangarı10os, 15 OUu Ia rıviere remonte VCIS le ord OUu l
prend SOUFrCe Une ser1e de sanctuaıres de saınt Michel SC succedent l”ouest
de Ia valläe du Sangarıos. COn PCUL meme AVallceTr serieusement YJUC Ia vılle des
baıns OUu les Parents du salnt S’actıyalent est. ’actuelle Hamankarahısar le
«Kastron OIr des baıns», lequel ans le theme des Bucellaıres, dut aVOIlF ul  C 1 -

officielle**. Non loın de 1ä CIS5 le SU LrOUVE Yuüurme. Le sanctuaıre

SYM:; col /40, 26 el COn dıspose depuls PCU >  une etude complementaıre SUuT Ia amılle
ET C iıntluences italo-grecques aupres de Andrea L.üuzzı; Studı ul S1Nnassarıo d1 Costantiınopoli,
Roma 1995

Z ST Stiernon, A0 Germal, ans Diıctizonnaire d’hiıstoire de gEographie eccleszastıque, 70
%s col.975-981
Voır la locale publıece ans Byzantıon, 49 (1929% p.448
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de (Germa1 semble AVvOlr o  \ constrult apres 454 Pal Jean le tondateur du S -

tere du Studion Constantinople*”. partıcıpe l’importance du culte des
Asıe Mıneure, ONnt l’affinıte VE des {1gurations d’Attis ete recemment

26  soulignee  . La SOUTCC de iıntormatıon provıent du panegyrıque de Salnt-
Miıchel, regulierement attrıbue diacre Pantoleon ”a18 Ia plupart des
nuscrIıts SICC>S, mMa1s ont l ul  @’ versıon plus ancıenne ANOLNYVINC Oont le PCHN-
ant georgıenN sı attrıbu&e Germaın de Constantinople“‘. Ciette attrıbution

GHGeUTIeE Ia valeur de temo1gnNage. 1: LrOUVE incontestablement le
erraın d’orıgine de Jean l’Hıgoumene. La nalıssance dıffticıle du salnt 2 ob:

Pal la devotion de Ia mere,; probablement lieu d&a ans la de
Germalu. Au Nl le miıracle des CAULX rendues t1edes comprend d’autant plus
tacılement JUC les SOUTCCS chaudes abondent ans Ia reg10n. Au 19 la
temme ont le &taıt de plaies esST ouer1e ans les CLE du SAalNlc-

tuaıre du chef des armees, entende7z saılnt Michel. Entin \ 24, le petıit tropaıre
JUC Jean le Skeuophylax redige ”honneur du saınt quı P’avaıt marque est

adresse celu1 qu1 eSt dıgne du maitre des hordes angeliques, I1LOUVCAU Ssalnt
Michel Myrıiangelon de Germalu. lcı EINICOIC, percoıt JUC Joseph m1euUx

le solitaıire de la de Galatıe JUC l’hiıgoumene de Saınt-Serge,
MOMENT OUu uı-meme recevaıt la fonction de Skevophylax Ia Grande Eglise de
Constantınople.

Les diableries des 6-1 e les miıracles de Querıson A4aUu \ 1 2: 13 18, 19 Z
A et relevent davantage du liıtteraire des Paterika de Jean Moschos
JUC des prodıges de salnt Georges. Jue plus aAM USAantTt est celuı du 18 QOUu le saınt

taıt refuse de taıre miıracle et ecommande qu une pratıque de devotion,
laquelle s’avere taıt de ouErIsoN, eT. le Ssalnt ”aCccCcuse cCoNsequence
de SO© INa UC de to1 La personnalıte de Jean ’higoumene est dominee Par
iıdeal >solement radıcal, Oont 16 le mo1ne Sabas, qu1ı H:a |a1ss6 AUCGANE

le pOorteur tidele eit le tr.  sSsmMeftfeur indıspensable.
Les 24ULres appOrts de Vıe, les bıen de&velopp&es ans la versıon

francaise de V”’article YJUC Kekelidze Iu1 cCONsacre. LOUL prendre, la Vıe de
Jean l’higoumene est precıieuxX temolgNage POUL ’hagıographie SICCYUC du
VIlLeme s1ecle.

I:a Vie Eest Aans Ia collection hagıographique douze volumes I1NECIN-

suels recop1€ee Vlie s1ecle Par le catholicos d’Aphkhazıie Eudemon Ichkhe-
tiıdze, e Ont le modele d&)Jä gxeorgıen est la continuatiıon de ’ oeuvre de Sym6on
25 Mango, St. Michael A115 Attıs, ans AEA TON THXN XPIXTIANIKHX APXATOAOTVTLT-

KH2 ETATIPETAX, 12 11986]1; 39-62, SUTTLOULT p.47
26 Ibıd., 49-59
P V  - Esbroeck, Euthyme l’hagiorite: le traducteur ET SCS traductions, ans Revue des etudes

geEorgıenNNeES el CAUCasıeENNES, 24S 3-1 partıculier S
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Mötaphraste POUL les MmMO1s posterieurs Janvıer, due Jean Xıphılın, du
Patrıarche SICC du meme 10 dec  e  \  d  e 1075 dedia les MO1S de 6vrier AJ0UT

Alexıs Comnene 2-1 18)28 Le veorgıen EST t1r6 du manusecriıt Gelathı
Z tol3  5} auJourd’huı Musee de Kutaissı  Z  i

z NANYS.

Dau moine Joseph Ie Skevophylax: DL eL miracles de dıgne Pere Jean devenuyu
hıgoumene du mMmONAastere de Saınt Serge.

Je viens Av CMpressemeECNtL porter V OS oreılles, qu’elles dilatent devant
qu1 est beau ET bien, la V1e sublime E1 vertueuse du LOUL bienheureux Jean. Elle

VOUS SCTIa a1nsı mo1ns Uu1llec narratıon utile, ET MO1 apport NO des mO1N-
res En effet, Ia langue quı rFaGcONTEe Ia V1e des salnts sanctıtie. Je OUS diraı

verıte JUC ]al entendu de celu1 qu1 racontaıt l”’histoire de bıenheureux,
eit JUC J:a de 111CS$ PTFODICS YCUXA, orandı aupres de lu1 pendant de 1L1O111-

breuses annees.
Aınsı donc, GGE homme celebre, POULF OUusSs des l’origine qu1 le

touche, s’est trouve ans Ia SOUM1I1SS1ION de Parents VeErLTUCUX, appele&s Theophy-
lacte et Basılis. L’un d’eux, le pere; s’Atant ıllustre Par LOUTLES SOries de biıenfaits,
avaıt obtenu l’achevement de vIie; l’autre, 1a mere, apres le deces de SO CO1M-

Jo1ınt, abandonna le village ans lequel elle Atalt. Elle &taıt preposee baın, fonc-
tionnaıre du th.  eme  > des Bucellaires. Elle rendıt sanctuaıre de V’archange Mı-
chel, qu1 SC trouvaıt pPas tort eloigne. Et l  A, elle de nombreuses annees :

constıtua eExtferne ans Ia pratiıque de ”ascese. Elle atteıgnıt les degres
les plus emiıinents des VertIus eTt LCDOSA Diıeu. Ses salıntes relıques furent dignes
de Zraces auUss1ı orandes JUC de ICDOUSSCI les de&mons GE de ouerır
ladie che7 OX qu1 s’approchaient AF fo1 Etincellant partır de CGS eux lumiı-
naıres, quelque Sn 3.I1d soleıl, le dıvın Jean iırradıaıt l’eclat de CS multıples
et brillantes vertus Ge ONnt d& ä 1a nalssance recıt plein de mystere lu1 \  \D
attrıbue. Lorsque, Jour; divıne mere S’:en alla ans la OIlr SO

marı qu1 trouvaıt 1a POUL quelque affaıre, le de la mı1ıse monde de DIe-
Iro1s Jours elle fut la proıe de douleurs intenses. Or elle S.en allaıt

tout-i-faıt quelqu’un pres de mourır, Uu1lle des ftemmes quı etalent presen-
tes ımagına le stratageme sulvant. Se ETILANEtE dehors de Ia malson, elle appela

28 GK Kekelıidze, I1oann Ksıtilin prodolZatel Sıimeona Metafrasta, FIOTZI republıe ans Etudiebi
Jvelı artulı literaturıs ıstorudan, (Tbıilıssı p/216-226.; Un resume de discussions ult&-
rieures ans Vall Esbroeck, Les plus ancıens homeöeliaıires veoOorgIeNS, Louvaın-la-Neuve LL
p.8-11

79 ( Nıkoladze, Opısanıe Rukopise) 1 [Kutaıssk1) ZosudarstvennYy] istor1cesk1) Muzey];, T D:
lıssı 1955 1 9 pIece NT
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une VO1X torte Basılıs Par SO 110 disant: «Sors rapıdement, Ia Theotokos
est 1C1 eTt t’appelle!» (r elle PEercCul O1X venant de Dıeu, SE fut QUSS1-
tOt revigoree er COUTUutt celle qu1ı l’appelaıit. Et peıne 6taıit-elle arrıvee Get

droit JUC ’entant naquıt aussıtÖöt.
Or, quand ?’entant CUT quatre Aa1lls, pendant les salnts Jours du Careme, l

zoütalt Jama1s de nourrıture d’avoır O  \D conduıt pPal youvernante
sanctuaıre T: d’avoır FECUu les mysteres divıns eit vivıtıantes. [)ans age auUss1ı
tantın, ı] jeünaıt la neuvıeme heure du JOUL, Quand ı] CHE orandı et atteınt la Ving-
t1ieme annee, l allaıt ans Ia A VGC SCS LTOUPCAUX de vaches POUL les faıre
paturer, 61 AVECC elles ] alsaıt des aumONes de laıt C4 de iromage EXQqUIS. epen-
dant, ans Ia ONLagNE, demeurant AVCC le rOUPCAaU, 11 versaılt de tels de
larmes qu’ı  ] S-en allaıt de PCU JUC les arbres ei les rochers pleurent 4A GG lu1,
CAT: l Iu1 avalt ete donn& Ia grace de la COmpassıon, ornee de l’humuilıte du GELBUT.

Et quelques-uns des habıtants du village voyaıent SCS bonnes
t10nNsS, ıl penserent Iu1 donner marıage uUu1lle de leurs tilles. Et quand ıls eiuirent

decıde cela, l epıerent le MOMeEeNT OUu ı] avalt ramene le et SACeT allaıt
FrCDOSCHF. Et ans V”obscurite de 1a nult, ıls dirıgerent SCS cotes Uu1lle $ille qu1, apres
etire enNtree; depouilla de LOUS SCS vetements eTt. olıssa rapıdement ans le lıt
du Jeune homme. Lu1 cependant, S\almlls taıre SOUCI, leva aussıtöt ET lu1
dıt ANVCC calme: «Qu as-tu donc, temme, er pDOUrquo1l esS-TIUu UTE pareılle
heure AVCE TAant d’impudence aupres de mo1?» Et elle Iu1 repondiıt: «Quand ] aı
apprıs JUC 6taıs seul, Je SU1S VCINUu dormıiır AVCC tO1 envoyee Par MNM168 parents!»
Maıs Iu1 de Iu1 retorquer: «Maıntenant ICDOSC ONC ICı 1 le VCUX, Cal MO1 JE

coucheraı Jamaıs nı V G tO1 n1 AVCC AUCUuIlIC temme!» Et quand l eut dıt
cela, Uu1le orande indignatıon s’empara de ja poıint de vouloır vomır SCS eNTt-

railles, er LOULT SO devınt blöme, $:1  ] disposaılt TOUVer COMAI-

pletement ODrs de u1ı-meme. Or, la Jeune tille leva le matın CT retournee chez
SCS parents, elle racontaıt prodıge. partır de MOMENLT, le salnt devınt
poıint etranger AdUX passıons qu on OUS OUVeEenNt dıt qu/'ıl regardalt les hommes
Pn les temmes de anıere egale, et ressentaıt plus 2AHGLHNEC inclinatıon desır.

partır de a, retire ans Ia Pal enthousiasme POUIL la quıietude, ı]
inıt1a beaucoup de peres; ense1gnant chacune des vertus, CONtTeENTaNt d’un
PCU ©221 H NT chaır saınte Par de orandes austerıtes. Comme
couche, ı] usaılt seulement une petite PCAaU, et l arrıvalıt parfo1s qu/’ıl <’Atende
SU  am le vement, dısant Ia anıere du prophete: «]J’a1 arrose couche de
ICS larmes» (Ps 6,7) 6talt plus a1SE JUC Aarısse Ul  e’ SOUTCEC visıble JUC de le VOIlr
tarır les larmes de SCS VCUX. Combıen 11 subır de 331f eit de Jour des a-

t10Ns varıees, Je SU1S Das IMS UT de le rapporter. (sar n etalt Par seule-
IMMentT de manıere invısıble, mMa1s auUss1ı de manıere visıble qu'ils lu1 infligeaıent des
opprobres, destineges le eEtourner de SO© bon PIODOS Maıs lu1 meprisaılt LOU-

al  Jours davantage leur IMpu1ssance. Envers les palens, ı] 6taıt touJours SUT pıed de
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ZUCITC, ma1s POUL parler l’apötre, ı] oublıiaıt quı Staılt revolu (Phil. 3,15-
16) En effet, reclus ATIS les clo1sons de l’humaulıite, l leur paraıssalt Pas devoır
etre ecarte de Ia maın. l’inverse, C4  D4 lu1 paraıssaıent des SCOrp10Ns,

des ei des SOUrIS. Ils rampaıent AVCC V’arriere-train et

s’adaptaıent leur meprise.
Une certaıne nuılt, quand Ia Iune 6taılt pleine, quelqu’un presenta la

Er mMIt crler N O1X a1QUE le «Benıis-nous!». Et quand le salnt mı1ıt
peıne de VOoIlr qu ı  ] etalt, l VIt quelqu’un OL d’aspect, Mma1s completement
revetu d’un long cucule et ı] comprit que«e C’etaılt stratageme du demon. Et du
sıgne de Ia IO ı] sıgna completement eTt dıt l’iımposteur: «Au 110 de 16
sus-Christ nOTtfre Dıieu, Va-iI-en loın et dispara1is!» Or quand l entendit cela,
”ınstant l devınt invisıble.

Une LO1S, MOMeEeNT OUu le saılnt circulaıt cheval,; ı] rencontra dra-
SON de orande dımens10n, lequel aussıtöt qu’ı  ] eut tres reverend, s’arreta eTt

le regarda AVCC terocıte. Maıs lun, S4115 effro1 Iu1 dıt «Pourquoi arretes-tu
COUISE eit regardes-tu a1Nnsı?>» Or lun, blesse Par parole Par ul  '4}

lance, mıiıt devaler direction des palens, et apres s’etre eloigne quelque PCU,
l glıssa SOUS R1OS rocher 8 cacha. Et le reverend contıinua SO© chemin,
louant Dieu MGn componctıion.

Une fo1s tandıs YJUC le reverend 6talt ASS1IS et recıtalt les PSAaUIMMCS de 1 )a-
vid, de mauvals demons rampant des et nombre de
neuf, s’&tirerent Juste tace de Iu1 eit le regardalent des erucıiticateurs.
Maıs Iu1 les chassa I’”instant Par le sıgne de Ia Cro1x. Ur, quand la u1lt $ut

entendit ans la le henıssement de chevaux, auquel le saınt
s’adressa disant: «Vıens, S1 le VCUX, Gas Lrouveras 1C1 beaucoup d’avoine

manger!» Or quand le Jour fut VECNUYU, lıeu 6talt rempli de FATE d’ımmondices
qu’1  ] valut tres bienheureux tFrO1S Jours de travaıl intensıft.

Une fO1S, tandıs JuUC reverend &taıt couche, O1lr Iu1 apparut LOHF

degoutant, exsudant de LOUL SO du PUS eit exhalant uUu1le forte En
le irappant le bienheureux le loın Ur, ı]l Iu1 repondit: «IJans le GEBUT

de LOUS, JC paraıs OUX ei sedusant. B seulement ans ton ıme JUC JC n’arrıve
Das TOUVer l’entree, (T chaque fO1s chasses alnsı reprouve.>»

Une fo1s quelqu’un LOUL O1lr Iu1 apparut, et LOUL AUTLOUT de SO

etalent attaches des et des grenouilles. e reverend lu1 demanda qu1 ıl
etalt, eTt ı] Iu1 repondıt <<Je SU1S celu1 qu1 accelere che7 les hommes Ia corruption
des entants A} turpitude>» Et s’&tant $igné du sıgne de la CrO1X, l le fit
disparaitre.

E Une LO1S, MOMEeNT OUu reverend tenaıt debout Ia S1x1eme
heure du Jour, eT offraıt Dieu Ia louange de ylo1re, l lu1 apparut uUunNnle

orande LOrFLUE, large de quUaLre CING CMDANS. ONC Pas qu’ı  ] s’agit le
mo1ns du monde une LOrLUeEe veritable. Quı sS’exprimaılt ans V1S10N d’un
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inedit? Ayant quelque PCU reflechı, ı] dit u1-meme: «Je als m’elo1-
SICI MOMENT eit recıteral SA4a1ml$s trouble 1L110  - office». Et quand l fut eloign€
de la portee d’un AT et [rOUVAa seul psalmodiıer, 11 LTOUHUVAa de LILOUVCAU

LOrTrLUeEe devant Iu1 SC MmMI1t parler l’adresse de mechant demon: <Eh bıen,
negat, cC’est cela JUC tes compare, POUL aVOIlr 1abandonne les demeures de la
profondeur des CI1eUX, G1 YJUC rampant Sul  — la 4S voulu etant
plus respectable Ia ressemblance AV.CG les Ortues GE les SerpenNts>». Et l S e-  W
Lant S12NE, ı] le ICeNVOVaA ans UE totale disparıtion.

Maıs quo1 SEri de relater detaıls les tentatıons de ”’ennem1 l’adresse
du reverend, Calr elles SONT innombrables, eı l seralt indıspensable de depenser du

les entier. Je ARS ONC VOUS alsser necessaırement lieu
d’un long eXpOSE quelques mil1ettes des Oons YJUC Dieu Iu1 prodigu6&s
de quelques paroles depouillees. (’etalt l’hiver, eTt hıver des plus r1gOUrEUX
quand AVCC dıgne mere qu1ı &taıt alors GCITEGOTE vie, l trouvaıt AaHSs Ia 111O11-

ans le sanctuaıre de V’archange Michel. Or quand arrıva le JO UTF de f  ete des
apparıtıons dıvınes, l n Y avaıt Pas de pretre qu1ı püt accomplır POUL G1 Pof-
trande de Ia victıme 110 sanglante Gı la purıfication des CAdUX, (SAT: x de la
hauteur de Ia ne1ge, le chemin etalt impratıicable quıconque desirait INONter.
Et tandıs JUC les SCS desolaient au de cela, Ia dıgne mere dıt bienheu-
FWAX «Mon t1ıls, prends l’etendard de Ia CrO1X du prince des armees, sıgne V”eau
trO1s fO1s, Invoque Ia saınte Trınite, eit Samnls nul doute elle OUS SC sanctıf1ee,
POUL donner N6 satıstactıon 110 des moı1ndres LOULT le Pays heure de
desolation!» Et lu1, quı avaıt d&a atteınt 5 vırıl lors de CEet. ep1isode, seralt
soustraıt act1on, ma1s, presse de Ia Par mere. l accomplit quı
avaıt ete demande. Et alors LOUTES les CALLX quı Ia 11ıf avalent ele un oxlace

de la pıerre, peıne benies s’avererent ’aube des CAallX tıedes, et

oyrace elles 1a gyrace de ’Esprit les satısfit, Calr ıls n’etalent Pas demeur&es depour-
VUS de la benedietion.

Ur, retire ans la quıietude de la l mö6ditait irequemment
Dıieu, ı] arrıva qu'en recherchant UNE petite groLlie POUL demeurer 1L1LO111-

bre sutftfisant de Jours, l SC satısfaisaıt seulement de paın eit eau Et le Seigneur
SraCIeUX Iu1 CNVOYVA consolatıion Olseau qu1 mangeaıt AV- CC Iu1 la nourrıture,
E1 quand ı]l dormalıt, tenaıt pres de lu1 et chassaıt les MOUStIQqUES quı bombi-
naılent au-dessus de u Une fo1s petit serpent aufıla Jusqu au reverend
ommeıl. Maıs Ccelt O1SEAU, quı ’avaıt V  9 COUTFrUuLT BEHGCONEFS; eit voletant au-des-
SUuS de la tete du SCrpECNL, l le harcelaıt et le repoussaılt de SCS CrS: ] pPa-
ralssaıt voulor obtenır le reveıl du reverend. Quand le bienheureux 13  eut
tendu, ı] leva T prıt consclence de quı1 etalt intervenu CL eux Et
iınonde de larmes ı] rendıiıt oyrace Dıiıeu, et tandıs qu’ı  ] tuaıt le SCrpCNLT, M adopta
alors POUL u1-meme SO© gardıen excellent e reJoult SO ımMe

9r OUu ı] Vivalıt ans Ia quıietude ans grottie, succeda le
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des vendanges, eit apres PCU l C  d 1re u1-meme: «La vendange
n’est-elle Pas termınee, eit D auraıt-ıl pPas quelques STapPCS SEHCcOLG qu1 pendent
dans les vignobles? Ne vont-elles Pas oratifier dignement CcHuxXx quı ONT CCE-

vo1r?» Comme l reflechissait cela, l VIt PCU apres homme qu1 erraıt Ca et. l  A,
ST 6taıt cruellement affecte Par ”’absence d’un chemin, ET prıs de COTN-

passıon POUL lut, ı] uı cr1a de venır ans direction. Et Iu1 etant arrıve tomba
au  54 pıeds du salnt. lu1 demanda Par quel destin il 6talt Arrıve ans lieu auUss1
PCU praticable. Lu1 repondit disant: «Je marchaiıs SUrTr le chemin, portant Pa-
Jer. rempli de rappes. Je Sa1s Pas quı s’est passe, CT Je SU1Ss trouve egare

mıiılieu des bu1issons vOoIl1s. Maıs qu/'ıl semble, Dieu H.9a
voye aupres de tOl, SO© servıteur, afın JUC Je LrOUVeEe LOUL seul et depourvu de

consolatıiıon GT JUC Je t apporte CCS grappes!» Alors I’homme de Dieu
pleura SUTr l’ınenarrable don de Dieu elit prıa beaucoup POUFL Get homme et le EGII=

VOYA.
Alors l sen alla de 1ä ans un  C pendant les Jours de Ia

saınte Quarantaıine, eit Par ul  CD revelatıon divine ı] les relıques du salnt
apötre Fortunat qu1 etalent demeurees cachees de nombreuses annees. Elles fü-
DTeTI:E la SOUICEC de OUErISONS POUIL LOUS GE X quı SV rendatent. Ensuılte l LrOUVa

egalement le Jour meme de Ia f  ete de Päques Uu1nle CYrO1% completement Ornee quı
resurgıt des profondeurs de Ia erre Elle etalt entouree de nombreux parfums et
semblaıt Dar SO aSspeCL etre sortie nouvellement du fourneau. Et allant ICI eit

L  A, ] decouvriıt beaucoup d’autres relıques de saınts, SAl les salnts le I1 presen-
talent A dılıgence verıitable saınt. 1en plus Constantıinople,
dans le sanctuaıre de saınt Sergel ıl decouvriıt u1-meme les relıques cachees de-
PU1s de longues annees, elt que«e quelques hommes etourdıs avalent cachäöes alnsı
1ignomınıeusement SOUS

Une fo1s alors qu'ıl retiraıt pareillement Ca elt 15 ans la9 ıl
tlaıra partum dıvın ınop1ne. SU1VIT la et ou1de Par Diıeu l decourvrit
UE petıte ZroLle ans laquelle l apercut solıtaire delivre de LOULE SOUCIL. avalt
l’aspect d’un AI1ZC GE etalt reste 1ä de nombreuses annees I”insu de LOUS Tom-
bant alors la tete ol Ml le supplıa de recevo1lr 18988[ eulogıe, e quand l Peut benı,
ı] releva et M &talt Oue une orace de prophöetie, ı] Jugea JUC miıracle
Iu1 6talt quelque chose d’1important, et le GE T: de reverend s’agıta devant
orand prodıge. l’interrogea OoNC «Combiıen d’annees AS-TU d&Jä passe 4SSIS
1C1?» Eit l repondıt: «]J’a1 d&)Jä IcC1 de nombreuses annees, e Je Naı qu une seule
latıon quı vient UunNle fOo1s CX fo1s Pal presenter PCU de paın. Et
6 ograce Dieu, Je 1 Al  > ete ans montagne Pal de CEGLiLX quı SV
SONLT rendus, dehors de tO1 ont ı] NMa plu de Olr ’avance la noblesse de
coeur!» partır de MOMENT, le bıenheureux Jean alla regulierement aupres de
lu1, ET l retira de I1 surabondance profit continuel. Cie bienheureux Sabas,
Car te] etalt SO NO Iu1 $it SAVOILF ”’avance qu ı  ] rendraıt Constantınople eiß
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qu'ıl seralt revetu de Ia dignite du salınt habıt eccles1astıque. (Ssest qu/’ıl OUS

raconte lorsqu/’ıl rendit aupres de indıignite. Et le Ssalnt revöetit Ia forme
de la V1e de solıtaıire.

partır de MOMECNL, ı] ınt QuUsSs1 regulierement che7z OUSs venaıt uUunNne

to1s Par d DOUrquol l tut d&Jä d’un orand nombre des habıtants de Ia
vılle, Ga l leur procuraıt profit spirıtuel. Un Jour, trere presenta che7z
MO1 eit tit part de SCS iıntentions. voulaıt donner le drachmes, afın YJUC
Je les distrıbue Au PaUVICS. Alors mO1,; Je referaı bıenheureux Jean. Quand
Je lu1 a1 claırement eXpose Ia chose, JE lın demandaı de prıer POUL tröre qu1 avalt
donne les le drachmes, er qu’1  ] les donne A4AU necess1teux lorsqu/'ıl retourneraıt

dehors. Et quand la uıt tut passee, reverend presenta chez MO1 l”’aube
disant: «() Pere, le tröre sujyet duquel m as ftaıt U11lC demande n’est-1l Pas

d&1Jä revetu de la bure du monachısme? Car je ”aı tond d’un
pults tres profond et JE lu1 al tendu Ia maın, Je ’a retire ei Je ’a atferm1ı SUu  -

rocher stable. E sache JUC ] exauceraı surement les demandes venant de Iu1.>» Eit
apres aVOlr entendu cela, Je V1S JUC cela u11 arrıva verıtablement, BTr Je glorıfal
Dieu qu1 accomplıt Ia volont&e de GE qu1 le craıgnent.

185 Une fo1s quand reverend SC mı1t ro  C: un temme le TENCONEFEr: SUT le
chemuin. [Dans SCS membres cachaıt esprit AaUVAIS. Elle C  d le SUPD-
plier disant: «Aıe p1t16 de MO1 la malheureuse, Pere, GT delivre-mo1 des Vagucs
quı t1iennent prisonnıere!» Et le saınt la repondıt: «Que teral-Je, ftemme
quı1 rencoONnitires SUT chemiıin? Ö1 venaıs rOUVer ans cellule, Je
cCOuUvrIırals AN CC des rel1ıques saıntes JUC JE possede, S61 IDDieu du moOo1ns prenaı1s
mısericorde!» Maıs 1a femme suppliaıt disant: «Meme POUI MO1 quı SU1S 1C1,
venere P  ere; les 4S 1 le veux!'» Maıs Iu1 dit «Qu est-ce JUC J:a 1C1?» Et elle
dit « Iu 4S tes paroles, COUuvre-mo1 ardemment AB elles, er j obtiendrai Ia ouEr-
son! Alors l lu1 dıt Ia congediant: <«Eh bıen donc, E $aıs tFrO1S
gyeEnuflex1ions devant Dieu!» H* apres chacun des Ce>s Jours, l renconiTir. Ia femme
et elle adressaıt Dieu des CY1Ss de reconnaıssance. 11 Iu1 repondiıt: «Quel profit ASs=-

rECUu de MO1 JUC m’adresses de telles paroles?» Elle repondıt larmes:
«Pere, MOMENT OUu ] eus accomplı les yzeEnuflexions JUC m’ avaıs preserites;
U1l abondante m’envahıt eit Je sent1s YJUC l’esprit AUVAIS retiraıt de MO1
elt qu’ı  ] 6talt expulse de IO du VMECNE>. Alors le bıenheureux Iu1 dıt
«Va eit remercıe Dıieu, AT Jean t79 ete utıile rıen, hu1 qu1 ete vraıment pE:
cheur e profondement ıntidele!» Et a1Nsı temme S1 orand bienfaıt
de la part de Juste.

(Ir HIIC temme Iu1 tut apportee sanctuaıre de cheft des armees. Elle
etalt prisonnıere d’un esprit MauVvaıls, CT SO© LOUL entıier, le
CONTE, &taıt PIESUUC devenu un plaıe qu’elle orattalt de SEr PTODICS ongles, et elle
|a1ssaıt tomber des chaırs A V OC du PUS Lorsque reverend V’eut aPCICUC,
ı] la mıt Il et quand l Veut baıgnee ans l’eau raiche de SCS PTODICS ma1lns, l
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eut miracle qu1 stupefia LOUS les 6moı1ns. En effet, les plaies de SO

detacherent des 6caılles OT abandonnerent completement temme, ei

AVOCC elles le diable 6galement S- en alla prestement la prıere du salnt.
ouerıt auss1ı UG temme 6galement qu1 avaılt CAMHGET se1n, Iu1

donnant tFrO1S fO1s P”onetion V de ’huirle. Et ı] WE prononcıatıon
che7z entant de douze A41l5$5 quı begayalt, rıen qu en ” embrassant. Eit

nous-meme 6galement du GCOM7TAGT de maın 1l OUS ouer une douloureuse
enterıite de plusieurs annees.

21 Notre saınt Bere Jean fut Egalement de quelques pecheurs ans Ia r1-
viere Sangarıos MOMEeNT OUu ı] les TeNGCONFLA alors qu/'ıls &Atalent LOUL OCCUpES
la pöche. Apres 4volr SU1VI TACeEe 18 la ONtagnNe, ıls parvınrent le LrOuUVver

endormı1ı eit le supplierent de descendre A OC C Jusqu ä Ia r1viere nult, et

Iu1 contiant les cordes de leur tılet, ıls remırent prıere POUF denicher UunNnEeE

pro1e ans la rıviere. (Yest quı C1IE lıeu, CAR l’aube ı] prırent dix orands
pO1SSONS, JUC l’on GOANLUMeE d’appeler che7z OUS CSLUFrZSCONS, quı avalent Uulnlle

pacıte de trO1s Cent qualLre litres. Aınsı eCeu Qauss1ı de saılnt un

telle orace. Maıs pecheur EHNCOIC, qu1 pechait ans la Cr ei n avaıt Pas
trouve de pOo1sson apres long CMPpS, ımplora prıere reverend, eit lors-
qu/’ıl sSs’en alla jeter SO hamecon ans Ia INCI, ı] obtint 21 OS pO1sSSON, qu1 de Iu1-
meme ans la barque, et donna comprendre LOUS qu’ı  ] n’avaıt Pas ete pE-
e grace ’habilete de art, mMa1s Pa les prıeres du saınt.
7 arrıva Jour, seu1l de l’hiver, JUC reverend le SO1r

dans la MONTLASNE, alluma feu en-dessous d’un arbre et rechauftfa. OUr, des
voleurs, nombre de tro1s, Jo1gnırent lu1 Et ıls virent qu’ı  ]
possedaıt riıen de s1ecle, ıls S’assırent AVCC Iu1 et. rechauffajent. Et ıls Iu1
offrirent des victuaılles qu'ıls portaıent AVECC CI ’invıtant regaler. Maıs
lu1 demeura ASSIS SAalml$s partıcıper festin, de l’obligation d’achever
louange. Apres qu'ıls ellrent finı de IMNMAaNSCHI, quand d leva eTt C  d lof-
tice ordıinaıre, ıls leverent 6galement C# mırent SCHOUX, SC frapperent la
poılıtrıne Cr supplierent Dieu de leur accorder le pardon POUL qu/'ıls avalent
cCOommıs de mal l”aube Apres cela, ıls mırent iıre saılınt: «O Pere, JUC
ferons-nOus, OUS les miserables, quı perpetre plusieurs ei

de mMaux?» Quand l leur eUE:E prescrit d’abord de Sinterdire le mal
et. POUL le de supplıer Diıeu A VE repentir, leur fut l’occasıon d’un orand
profit, Cal partır de MOMENLT, l delaisserent les cruelles victolres qu'’ıls 6 at-

C111  > du Ssalnt habıt
trıbualent. Au poıint JUC ’un eux aupr‘es des mo1Nnes et tut revetu Par

23 Ensuite l’empereur LOULT pacıfique Basıle apprıs quels evenements d
entrainaıt, l’obligea AVCC un insıstance extreme devenıiır l’higoumene du I11O114-

stere des Salnts Serge et Bacchus. Et apres qu'’ı  ] eut passe plusieurs annees, l le
MUutLAa monastere de saınt Diomede POUL qu’1  ] le retorme. 11 vecut PCU de
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CMDPpS, tut Sa1sı une maladıie corporelle ET atteıgnıt le de vlie. ICDOSA
le 15 ans un vieillesse vVvertLueuse ei spirıtuelle, atteınt 1a maturiıte de
Ia plenıtude du Christ.

Nous &crıt PCU de choses parmı bien d’autres touchant Ia Capacıte
de SO zele, 110 S\amil$s ıgnorer qu«c 1OUS n avons Pas parl& Ia GSULG de saınte
vie, ma1s JUC selon 1105 forces OUS consacre ardeur ur  Te 1a
dette JUC OUS lu1 devons I’intention de GELLX qu1 SONLT pulssants ei Savants, (T

les discours apportent Uunle aıde consıderable 110 Par la longueur des paroles
V”excellence de V’expression, ma1s Par la beaute des PErFSONNCS qu1 SONT V’origine
de Ia prıse de parole. Quant tOl; bienheureux 21 digne du maltre des hordes
angelıques, qu1 4S la GCOULSE d’un de V1e chargee d’&preuves, et.

multıplıe plusieurs fo1s le talent qu1 t’avalıs VD  \ confı6e, quı tes humıilıe du
Christ Gr ete 6leve Ia hauteur de la perftfection, qu1 t es appauvrı er tes enrich:
des choses divıines, qu1 excellemment pleure€ el 4S herite de Ia consolatıon d1-
vine, quı 45 apalse Dar Ia paıx EF 4S herite Ia des pacıfıques, qu1 A4AS taım de
Justice eit tes rassasıe Ia table dıvıne, qu1 ASs montre KD : compatıssant et

FECU de Dieu riche surplus de COMpassıon, quı Aas sanctıf16 pPal le NS G

cueıll; les revelations de l’Esprit saınt, qu1 A adoucı les peınes G devenu le t1ls
de celu:1 qu1 adoucıt Pal la orace, tO1 qu1, DEeUL le 1re d’un MOL, A \  \D
e de LOUTES les vertus, SsOUvIieNs-to1 de 1L1LOUS qu1 t’avons lou  e A torce. Et du
c1el i  jette regard © 117 NOUS, qu1 possedons le GEOLUTS de tOon intercess10n, aftın
YJUC, M1Ss l”ombre des LEILLOUS de monde S1 agıte grace tes prıeres, OUsS

aboutissions port calme du salut, rendant ogloıire Pere, Fils eit PEsprit
sant:! auxquels reviennent la oloı1re, ’honneur eit l’adoration, maıntenant et LOU-

Jours eit de s1ecle s1ecle. Amen!



Konstantın TIseretel;

Dıie Assyrer 1n der Korrespondenz des Köni1gs Iraklı II
VO Georgien

In Georgıien lıeßen sıch die Assyrer verhältnısmäfßig spat nıeder (18:/19. Jb.)
WE WIr aufßer acht lassen, da{f 1mM Ih dreizehn syrısche Väter ach Georgıien
kamen, Klöster gründen. Dıiese Klöster und ıhre Aktivitäten spielten eıne
bedeutende Rolle 1m geistlichen Leben des georgischen Volkes. Eınıge VO ıhnen
bestehen bıs ZU heutigen Tag; un: Jetzt wırd das klösterliche Leben ‘5
das dem kommunistischen Regime darniederlag.

Heute leben Assyrer, die hauptsächlich AaUs den türkisch-iranıiıschen Gebieten
ausgewandert sınd, vielen Stellen Georgiens, auch 1n orößeren Gruppen. Dar-
über sollte en eıgener Aufsatz geschrieben werden. Hıer wollen WIr sechs (
kunden vorstellen, ın denen Assyrer erwähnt werden. Es 1sSt möglıch, da ıhnen
die Welle der assyrıschen Einwanderung ach Georgien tolgte. Dreı dieser
Urkunden wurden Könı1g Iraklı 7 (1720-1798) V Georgien (Ustgeorgıen)
geschrieben. Eıner, entstanden Hof des georgischen Königs, 1sSt den russ1-
schen Graftfen Nıkıta Panın gerichtet; darın 1St VO den Assyrern un! ıhrem
Wunsch, sıch auf georgischem Boden nıederzulassen, die ede Eıner der DE
Nannten Briefe 1sSt offenbar zufallig iın die Korrespondenz des georgischen K O-
n1gs geraten (s.unten). Die Korrespondenz STammt AaUus den Jahren 1769 bıs 17706
IDIE Brietfe werden 1m Archiv für Ausländische Polıitik Rußlands, Fond der [)Iı-
plomatischen Beziehungen zwıschen Rufsland un Georgıen, 8-1  ’ autbe-
wahrt.!

Eınıge dieser Urkunden wurden zuerst VO Alexander Isagarelı, Protessor der Unwversıität
VO St.-Petersburg, 1n georgischer b7Zzw. russischer Sprache veröftentlicht: Harapenn,
I’'DaMOTbI HDYIMC HCTODHMYHCCKHC HOKYMCHTDbIL, 'TIHOCALULBICCH I’py3ın. TOoMmMBbB I1 BBINYCK
1 pDy3nHCKıeE WOKUFEBI 1768 1801 L’ON ’ b, CaHKTNeTeEPOYPTB 1898: BbINYCK B Il 1769
1801 1’OMl’b, C.—IHeTepOöyprbB 1902 uch Mauapan3e, 1 Dy3HHCKMHE HOKVYMCHTbBI AHCITODMM
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Von den erwähnten Urkunden zieht die Beschreibung der Völker derjenigen
Gebiete, die Georgıien umgeben, JMSCTE besondere Aufmerksamkeiıit (Fond

Z Blatt 18-123) Diese Urkunde umta{(rt die Völker vieler 76
biete, aber die meılisten Informationen betrettfen die Assyrer (Blatt 122-123). Die
Urkunde 1St nıcht datiert oder unterschrıieben. Wıe ıhr Herausgeber, Protessor

Matscharadze VeELTTIHUGELS; MUu S1e 1M Juniı 1769 Hof des georgischen K 6=-
n1gs Iraklı aufgezeichnet und VO ıhm herausgegeben worden se1n. Es W ar beab-
sıchtigt, S1e ach Rufsland den Senator Nıkita Panın schicken, Well das IA
eresse Rufslands gul bekannt W al, die christlichen Völker TIranskaukasıien 1mM
Krıeg die Türken benutzen.

Natürlich dıe georgischen Könige (König Solomon VO Imeretien,
Westgeorgıien, un: Könı1g Iraklı 1' VO artlı un! Kachetien, Ostgeorgıen)
eıner Nıederlage der Türkeı ın diesem Krıeg interessıert, damıt die georgischen
Terrıtorıen, die seınerzeıt VO der der Türkei besetzt SMultterland
rückkehren konnten.

Im Folgenden wiırd eine deutsche Übersetzung dieser Urkunde A4AUS dem
Georgischen geboten.
Urkunde Nr
Junı 1769 Beschreibung der Völker un Gegenden, die Georgıien ANSICH-
ZCI1, angefertigt Hof Iraklıs H un: gesandt ach Rufland rat Panın.

Beschreibung der Assyrer.
Di1e Assyrer, die 7zwiıischen Persien un:! den (Ittomanen wohnen, sınd zahl-
reich, und S1e besitzen bergige un! tlache Plätze. Sıe sınd alle Chriısten; o1bt
Miıllionen davon un: S1Ee sınd kriegserfahren. Schon se1t eiınem Jahr haben Q1iE
wıederholt Geıistliche, Bischöfte und Priester oder Fuürsten mıt Bittschriften
geschickt; S1E haben gebeten un:! bıtten, 1ın Land eiınwandern dürten.
Eınıige VO ıhnen sınd weıt VO uUunls entfernt, un andere sınd Salız ahe Wır
beabsıchtigten, 1Ns Feld rücken un: Nachbar-Assyrer, die WIr erreichen
können, be] uns aufzunehmen, ebenso, weıt WwW1€ möglıch, den entfernten
Assyrern verschiedene Hıltfe eısten. Und während WIT das FUÜR,; erhielten
WIr eıne Anordnung ıhrer Majestät, der allergnädigsten Königın, allen hr1-
sten helfen, un! WIr tuhren fort, tür Ihre Majestät arbeıten. Und W CI111

das Licht des Gesichtes der allergnädigsten Königın dle Christen un
Land erleuchtet un Ihre Majestät uUu1ls beschützt, werden WIr 1er zahlreiche
Iruppen dieser Assyrer versammeln. Wır nehmen benachbarte Assyrer, dıe in
der FEbene leben, die WIFr selbst erreichen können, 1n Land auf un vere1-
nıgen S1E miıt 1NNSGTEN Iruppen, ebenso FA  jene VO entternten OUrten, dıe sıch S1-
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cher 1n Bergen un Befestigungen nıedergelassen haben, die nıcht den
Muslımen sınd, un: wenden S1e die Feinde der Christenheit.

Nachschrift:
Wır ylaubten, da{fß diese Unterrichtung wert ist, dem onädıgen Kanzler_-
breıtet N werden, ıh ber die ortlıchen Angelegenheiten und Umstände

unterrichten.

Wıe WIr sehen, wiırd 1n der Nachschriüft der 7weck des Briefes angegeben: die
Unterrichtung Rufßlands.

Aus Urkunde Nr ergıbt sıch, da{fß sıch die Assyrer dem nächsten christli-
chen olk hingezogen fühlen, iın diesem Fall; sıch mı1t den Georgiern verein1-
CIl un! 1n ıhr Land einzuwandern. Bedrängt VO der muslimıschen Umgebung,
drücken S1Ce ıhren Wunsch AaUs, ach Georgıien kommen Uun:! miıt
ıhnen 1n den Krıeg zıiehen. Das deckt sıch mıt den Zielen der Georgıier.

Es mu{ß erwähnt werden, da{fß Clle geistlichen un: weltlichen Führer der ASSY-
LO laut dieser Urkunde, die 1769 aufgezeichnet wurde, schon se1t eiınem Jahr die
Erlaubnıis erbeten hatten, sıch 1n Georgıien nıederzulassen. Offtensichtlich eNtTt-

stand dieser Wunsch 1n den sechzıger Jahren des 18 un: wurde ZUuerst 1n dem
Briet ausgedrückt, der 1768 Iraklı geschrıeben wurde Dabe] mu{ berücksich-
tıgt werden, da{fß dieses Ersuchen überredenden Charakter hat un nıcht zufällıg
1St (es wurde viele Male wıederholt). Leider sınd die Briefe, die dieses Ersuchen
enthielten un VOT 1769 geschrieben wurden, nıcht erhalten.

In dieser Hınsıcht 1st die 7zweıte Urkunde sehr ınteressant, näamli;ch der Brief
des assyrıschen Katholikos Sımon (Mar Schımon) Iraklı z der eın Jahr Spa-
ter, 1mM Julı 1770 geschrıeben wurde.

Brief des assyrıschen Katholikos Sımon (Mar Schimon) den georgıschen Könıg
Iraklı

Möge der barmherzıge (5O$1 das Unglück des glücklichen Könı1gs den
Erdstaub deiner Füße, den Katholikos des assyrıschen Volkes, Sımon, SC11-

den Mıt Eurer Erlaubniıs senden WIr zahlreiche Gebete. Und annn berichten
WIr UÜISCGLEHN glücklichen König, da{fß der Erzbischof un! die Abgesandten

Volkes, denen VO Euch eın Fırman gewährt wurde, unNns kamen. Wır
sehen Euren gesegneten Fırman. Wır danken Jesus Christus tür das Wohlwol-
len des glücklichen Könı1gs uns gegenüber. Er hat Uu1ls sehr glücklich gemacht.
Wır können FEFuch SapgCHI, da{ß scechs Stamme, eın Söldnerheer VO

zwanzıgtausend, FEuch DA Vertügung steht. Möge (SOI{f% Fuch S1eg schenken!
Schickt uUu1ls eıne ermutıigende Urkunde, die uns die Smanen schützt.
Kommt näher uns, damıt WIr einander sehen können. Und ann geben WIr

Leben für Fuch Aus Furcht konnten WIr Fuch ULlSCICIN Mann nıcht
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schicken, (um euch unterrichten,) da{ß WIr VO  — den Ungläubigen als Getan-
SCILC gehalten werden. Helft uns! Möge Jesus Christus Ure Regierung ew1g
SCONECNI., Glaubt, WIr schlagen die Fragen, Euren Abgesandten (wakıl) Bı-
schof Isa1ah fragen, ab Und WIr geben Leben für ure Glückselig-
keıt, seıtdem diese Nachrichten in unNseTEN Sınn gedrungen sind Tag un:
Nacht beten WIr für Euren Sıeg un: tür Euch, damıt Ihr uUu1ls beschützt. Moge
(5Otf uns wohltätig se1ın un: uUu1ls die Gelegenheıt geben, uer geheılig-
tes Antlıitz sehen! Wır wünschen, solange leben, bıs WIr Fuch gehörig
dienen können. Und annn alt uns sterben, König.
Diese Bittschrift wurde Anfang Jul: 1/ geschrieben.

Nachschrift Iraklıs (auf der georgischen Übersetzung):
Dies 1St die Kopıe des Briefes, der uns V assyrıschen Katholikos geschickt
wurde, dessen Bischof Isa1ah uns besucht hat, un! als zurückkam, hatte 6r

sS1Ce be1 sıch Er erschıen, diesen Brief übersetzen, un AaUuUs Furcht VOT

den Muslimen sandte T ıh uUunls ohne Sıegel, seine anderen Brietfe
ebenso WwW1€ dieser VO eın un derselben and geschrieben. Wır erhielten die-
SCI] Brief September 1770 Iraklı.

Nachschrift Iraklıs LE} auf dem assyrıschen Original):
Dieser Briet wurde VO assyrıschen Katholikos Bischof Isa1ah geschrie-
ben
Dieser Brief 1STt autf Assyrisch und WIr kennen seınen Inhalt nıcht, aber der
Mann, der ıhn uUu1ls gebracht hat, Sagte, dafß der georgische Brief damıt übereın-
stımme, laut dem Mann, der ıh gebracht hat Nun werden S1ıe (Graf Panın)
besser verstehen, W1€ die Angelegenheıit steht, un Fa olaube, Sıe haben
Leute, die ıhn lesen können. Wır haben diesen Brief September 1 LO
erhalten.

Auft der Rückseıte steht geschrieben: »1/770, Iraklı«. Unten 1St eın Sıegel.
Dıie Nachschrift des georgischen Köni1gs entspricht dem Haupttext nıcht, vgl

UNSCTIECIN Aufsatz »About ONG Syd1aC letter«, 1n: Sammelband Z Gedächtnis
Protessor Tadeush Levıtskı, Warschau (1m Druck)

Wıe WIr gesehen haben, redete Katholikos Mar Schimon Iraklı I1 mı1t osroßem
Respekt d w1€ 1m ()sten üblicherweise der Vasall seınen Patron anredete
(der assyrısche Patrıarch redete ıhn als »UuMNsSsCcTI Kön1g2« an) Es sıeht deshalb
aUuUs, als ob Iraklı den Assyrern auf ıhr Ersuchen hın den Fırman geschickt hat, 1n
dem 1 ıhnen Hılftfe versprach. In dem Brief den georgischen König heben die
Assyrer das Heer 1n eıner Anzahl VO 20 0QOO hervor; S1e bıtten 13149 siıcheres
Geleıt für sıch

Im selben Briet werden auch sechs assyrısche Stimme erwähnt. Leider 1St u1l$s

unbekannt, welche Stiamme 1er gemeınt sınd
Der erwähnte Briet 1STt eıne georgische Übersetzung AUS dem Assyrischen, die,

W1€e 6S scheıint, vVvon dem assyrıschen Bischof Isa1ah angefertigt wurde. Der Or1g1-
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naltext dieses Briefes 1ST nıcht bekannt un dessen wiırd irrtuüumlich C111 ganz
anderer assyrıscher (syrıscher) Brief ZENANNL ber den spater sprechen 1ST

Derselbe Isa1ah verwendet sıch dem Brief den georgischer Sprache 6”
schrieben hat (Urkunde Nr e1ım Könı1g daftür die leere Festung Choschab
den Kurden (Jesiden) überlassen, die VO Choban agha befehligt werden
(Tsagarelı 59 f Nr 42)
Auf der Rückseıte dieses Brietes schreıbt Iraklı 11 raf Panın

Dieser Brief wurde VO dem assyrıschen Bischof Isajah geschrieben, ure
Hoheit wiırd ıhn prütfen Wenn die russischen Iruppen On1g Solomon un
WIT diesem Sommer BCWESCH WAarcll, hätten WITL UNsSCIC Länder

den Feind verteidigen können, un! alle Christen VO  - Teil hätten
sıch uns anschliefßen können un! E aTCIl, allgemeınen, stärker ıhrem
Kampf die smanen SCWESCHI Ich habe diesen Brief September
1776 erhalten Iraklı

I dieser Bittschrift lag der Brief be1 den der Führer der Kurden Choban agha
selbst Iraklı H geschrieben hatte (Urkunde Nr Darın wırd bestätigt da{fß
Iraklı dem Choban agha auf dessen FErsuchen die gewünschten Papiere e
schickt hatte (Reskript un: entsprechender Brıef) denen der On1g die Bıtte
des Bischots Isajah ertüllt hatte Am Ende des Brietes befindet sıch C111 Sıegel MI1L

dem Namen >Choban agha« (PI)

Der Brief den Bischof Isa1ah August 1770 Könı1g Iraklı geschrieben hat
(Urkunde Nr 1ST ebentalls sehrJE (Tsagarelı 60 f Nr 43 11{ 759f
Nr 226) Hıer wırd ber die Schwierigkeıiten gesprochen die der Katholikos
VO Edschmiatzın ıhm un! SCIHHET 1ssıon bereıtet hat Hıer wırd UNsSsSCIC Anıte
merksamkeıt aut das Ersuchen des Isa1ah gelenkt MI1tL dem CT den Onıg bıttet
ıhm den Jesıden un! Katholikos Mar Schimon siıcheres Geleıt georgischer
Sprache vewähren, offenbar, diese Urkunde wırksamer machen

Brief des Bischofs Isaiah Könıg Iraklı
Sklave Jesu Christı Staub Euren Füßlen un! gehorsam Euren Befehlen

Gebet Euren Yieg, Vartapet Isajah berichtet HSG LCGH ylückli-
chen ONn1g. Nachdem WIT er ylückliches Haus verlassen hatten, kamen WIT

erfolgreich ı Erewan JE Aprıl Wır wollten Erewan heimlich verlas-
SCIL, WIC nıcht erkannt. Plötzlich schickte der Katholikos VO Edschmiatzın

Leute, uns verfolgen Sıe ergriffen uns un! brachten uns ach Ed-
schmıatzın Wır erlitten viel Glücklicherweıise kam durch Mre Freundlich-

Matscharadze, C1IL 48 Fufißnote
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eıt rechtzeitig Chitchi-oghli un TFELLEFE U1l  N Auf der Reıise fühlte 1cC miıch
krank Depressionen. Ich WTr vierz1g Tage lang krank und ann oing S

MI1r glücklicherweise besser. Ich machte mich aut un sah sowohl die Jesiıden
W1€e den assyrıschen Katholikos. S1e waren troh, ure Sklaven werden,
meln König; WIr besprachen alle ure Betehle. Solange iıch lebe, werde ich:
uer Sklave, tür Euch beten. Solange iıch lebe, werde ıch Euren Hof nıcht auf-
geben. Ich tlehe 1L11Ur sıcheres Geleit. Und ıch bıtte Euch auch, dıe Urkunde
tür diese Jesiden un: diesen Katholikos Sımon 1ın gveorgischer Sprache D
ben, ihren Gelst tester machen. Dıies wurde 15 August A0 5
schrieben.

Auft der Rückseite des Briefes tindet sıch eıne Nachschriüft Iraklıs 1 gerichtet
raft Panın:

Der assyrısche Bischof Isaıah, der mMI1r kam un Dıie Assyrer wollen
sıch uns anschließen, 1St derjenige, der uUunNns mıiıt der Bittschrift Assyrer
als ıhr ote kam, ber den ıch den Hohen Hof früher unterrichtet habe, da{fß
S1C sıch uUunNns anschliefßen wollten. Ich habe diesen Brief September 1770
erhalten. Iraklı.

Urkunde Nr
Was die Urkunde Nr. anbelangt, die Iraklı VO Georgien mıiıt den

anderen Briefen durch Isa1ah erhielt un die ın der be] den Nestor1anern üblı-
chen (alt)syrischen Schrift geschrieben iSt: 1St der Könıg überhaupt nıcht ıhr
Adressat. Der Briet WAar vielmehr für den Metropoliten Mar Ischoyaw vedacht,
der Anfang erwähnt 1St Der Brieft gerlet 1L1UT zufällıg ın die Korrespondenz,
die Bischoft Isaı1ah dem Könı1g September überbrachte. Der syrıische Brief,
den Isa1ah 1Ns Georgische übersetzte, 1STt nıcht bekannt. Gleichwohl Isa1ah
dem Köni1g, da{fß dieser Briet miıt dem georgischen Text des Brietes iıdentisch sel,;
den GT vorher Iraklı vebracht hatte. ber leider 1St unls der georgische Text, der
dem syrıschen Briet entspricht, unbekannt. Auf jeden Fall hat der syrische Brief
nıchts mi1t dem Inhalt der oben CNANNLEN Briete Cun, die der georgische KOö-
nıg erhielt } Am Schlufß des Briefes befand sıch eın Sıegel miıt der syrıschen In
schrift »Patrıarch des (Ostens Mar Schimon«.

Übersetzung:
Empfange meıne Gebeten un: den Segen
VO der Patriıarchalresidenz!

Wır kennen, Bruder, ure onäadıge Liebe, die uUu1ls herabkommt; dank
unserem geliebten Herrn un: HHASCTe, Hoffnung, Jesus.

Konstantın Isereteli, About OTMNC Syriac letter,
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Wachsamer un unermuüdlicher Hırte, Mar Ischo‘yaw, Bischof un Metropo-
lıt!
Moge die and des Schöpfers des Weltalls un: das Gebet des Lichtes der Ar-
che ‚ und] dl€ Jungfrau Marıa, die Multter Jesu, WLMSELGS Herrn, Fuch beschüt-
ZEI), Amen!
Nachdem WIr ure geistlichen Grüße erhalten un ach Eurer Gesundheıt
gefragt hatten, unterrichten WIr Euch, Geliebter, da{fß uer gesegneter Briet
uns erreicht hat Wır haben iıhn gelesen un: alles verstanden, W AS G1 enthielt;
un: WIr unendliıch troh un erfreut, die Worte gelesen haben, die Ihr
geschrıeben habt Wır wollen Frieden 7zwiıischen FEuch un! mıir. Wır wollen
auch dasselbe tür eıne lange eıt VO NUu Glaubt uns, Bruder, WIr
schwören eım Schöpfter des Hımmels un: der Erde, da{ß WIr ımmer treund-
iıch ber Fuch gedacht haben ber Ihr ylaubtet der Luge meıner un Eurer
Feinde, die uns gehafst haben Ihr habt geschrieben, dafß Ihr miıch sehen wollt,
auch WIr haben den oroßen Wunsch, Euch sehen. Und WIr können uU1ls

überall treffen, Ihr CS wünscht. Wır wünschen Uu1l5s, da{ß Ihr hierher kommt
un WITr würden Freunde werden, W1€ 6S be1 WUNSGIGI Vorvätern se1n
pflegte, da die Liebe die Verwirklichung des Ublichen ist. ragt 117e Boten
ber andere Dınge [die Fuch interessieren]; selbst Hınweıise siınd genügend
für Nre Weiısheıt.
Moge der Herr FEuch Gesundheıit geben, 11re Hoheiıt.

Nachschrift Iraklıs Panın:
Dieser Briet wurde VO assyrischen Katholikos geschrieben, un: WIr kennen
seınen Inhalt nıcht, aber der Mann, der uns diesen Briet brachte, Ssagte, da{fß
dem georgischen Brieft entspricht, den CT l auch] gebracht hat Nun übergeben
WIr ıhn Eurer Exzellenz, und Sıe lesen ıh aufmerksam. Ich xlaube, S1e WEeETI-

den einen Leser dafür tfinden. Ich habe diesen Brief September 17 /0
halten.

{ 11

Jle erwähnten Briete (Nr. bıs erhielt Könıg Iraklı dSep-
tember 1/7:0; obwohl S1€ verschıedenen Zeıten geschrieben wurden: Urkunde
Nr. Z der Briet des assyrischen Katholikos Mar Schimon Iraklı 11 wurde Aud-
tang Julı Z () geschrieben, Urkunde Nr. 1 August 1A0 Urkunde INr
(der Brieft des Choban-agha Iraklı) selben Tag, Urkunde Nr. (der zweıte
Brief des Bischofs Isa1ah ebentalls König Iraklı) Z7wel Tage spater, 15 A
gyust SRC

Eınıige Worte ber dle Personen, die 1ın den Brietfen erwähnt werden.
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Wıe ben ZESAZT, 1STt der Adressat der vier Briete Nr. Z D König Iraklı I1 VO

Georgıen (Ostgeorgien), den die Führer der Assyrer un: Kurden (Jesiıden) ba-
CCH; ıhnen be1 der Verteidigung d1€ smanen helten. Gleichzeıitig VeTI-

sprachen S1C ıhm tätıge Hılte 1mM Kampf die sSsmanen.
Auf allen Briefen, die König Iraklı empfing, befinden sıch Nachschriften, iın

denen G: sıch den russıschen Graten Nıkıta Panın wendet. rat Panın8
1785); ein bekannter russischer Dıplomat ZU!r e1ıt des russisch-türkischen Krie-
SCS 8-1  9 als die Briete geschrıeben wurden, W arlr der Leıiter des
»Auswärtıigen Kollegiums« Hof der russischen Zarın Katharına 14

Besondere Autmerksamkeıt mu{ß dem Adressaten des syriıschen Brietes gel-
ten, dem Bischoft un Metropoliten Mar Ischoyaw. Ischoyaw 1St eın weıtverbrei-

Name 1n der nestori1anıschen Kırche. (Das Wort 1STt syrischer Herkunftt un:
bedeutet » Jesus hat gegeben«.) [Der Brief könnte den Neftften (Brudersohn)“
des Oberhaupts der chaldäischen Kırche, Mar FElıas CN gerichtet SCWESCH se1ın,
der der betreffenden eıt 1ın Alqgos Wal un! den Titel Metropolıt hatte. Alqos
Warlr auch der S1t7z des chaldäischen Patriarchen Mar Elias XI1L.? Spater, VO 1778
bıs 1804, ach dem Tod Elias’ Xa eıtete das chaldäische Patriarchat
dem Namen FElıas 411: (bekannt als Elıas J4l Mar Ischoyaw).  6

Die Absender der geNANNTLEN Briete siınd der assyrısche Katholikos-Patriarch
Sımon (Mar Schimon), der assyrısche Bischof Isa1ah un: der Führer der Kurden
Choban-agha.

Der assyrısche Patrıarch Mar Schimon 1STt der Vertasser Zzweler Briefe 1n der
Korrespondenz Iraklıs I1 eıner W ar Iraklı adressiert un! wurde ıhm 1ın SCO1L-
xischer Übersetzung übersandt (Urkunde Nr. VO Juni der 7zweıte in
syriıscher Sprache betraft iıhn ZW al nıcht, gelangte aber ıhn (Urkunde Nr. 6)
Es handelt sıch Mar Schimon XANV. Vom Jh trugen alle Patriarchen (=
Katholıkoi) der Bergnestorıi1aner den Namen Mar Schimon un: den Tiıtel » Patrı-
arch des (JIstens«. 1770 hält sıch Mar Schimon XM 1n Qudschanıs östliıchen
ter des Großen Zab 1n den Bergen Kurdistans (Türkeı) auf Gleichzeıitig zab C655

eıne ZW€it€ Residenz des nestorianıschen Patriarchats 1n Alqgo® (Nordiraq).‘
Bischof Isaıah, eın Assyrer, bte offenbar die Funktion eınes Übersetzers und

Boten Hof des georgischen Königs Iraklı H aus Er übertrug dıe Korrespon-
enz Iraklıs aus dem Assyrıschen 1NSs Georgische un: umgekehrt. Gleichzeıitig
W arlr Vermiuttler 7zwischen dem georgischen Königshof un: den Führern der
Assyrer un Kurden.

ber dıe Herkuntft des Isajah wurden 7 weıtel gyeaußert. loannısyan meınt,

Nach einıgen Hınweisen: den Enkel des Bruders.
Fıey, Assyrıe chretienne, vol 1L1, Beyrouth 1965, 5065; Fufßnote

Spuler, Iıie nestorianısche Kırche, 1n Handbuch der Orientalıistik, Ab:t., Band 1/2, Leiden
1961; 164
Fıey, C116< 390
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da{fß CT Armenıier W al. Als Hauptargument den Umstand, da{fß beıide
Briefe, die Isa1ah geschrieben hat (am 13 un August) Schlufß eın Siegel
MIt eiıner armeniıschen Inschriuft haben.® Es 1st klar, da{fß diese Briete VO Isa1ah
selbst tammen, während die Briefe, die 11UT übersetzt hat, eın Sıegel tragen.
iıne Ausnahme macht 1U  — der Briet des Choban-agha, der, w1e€e IC olaube, auf
Dıiktat des Absenders un: 1ın seiıner Gegenwart geschrieben wurde. Darum eNTLt-

halt der Briet des Choban-agha dessen persönliches Siegel.
Dıie Ansıcht Joannısyans ber die armenische Herkuntft des Bischots Isa1ah

hat Matscharadze Recht abgelehnt. Er hat auch das Mater1al 1n den Briefen,
das selıne assyrısche Abkunft bestätigt, hervorgehoben.” Ich füge 1er ein Deftail
hinzu, welches das armenische Siegel 1ın Isajahs Briefen betriuftt. In der Inschriuft

VUGLUGUSNKFU loannısyan ber-des Siegels lesen WIr:
SAL.ZUG das folgendermaßen: >Sklave Jesu Christiı175  Die Assyrer in der Korrespondenz des Königs Iraklı II. von Georgien  daß er Armenier war. Als Hauptargument nennt er den Umstand, daß beide  Briefe, die Isaiah geschrieben hat (am 13. und 15. August) am Schluß ein Siegel  mit einer armenischen Inschrift haben.® Es ist klar, daß diese Briefe von Isaiah  selbst stammen, während die Briefe, die er nur übersetzt hat, kein Siegel tragen.  Eine Ausnahme macht nur der Brief des Choban-agha, der, wie ich glaube, auf  Diktat des Absenders und in seiner Gegenwart geschrieben wurde. Darum ent-  hält der Brief des Choban-agha dessen persönliches Siegel.  Die Ansicht A. Joannisyans über die armenische Herkunft des Bischofs Isaiah  hat V. Matscharadze zu Recht abgelehnt. Er hat auch das Material in den Briefen,  das seine assyrische Abkunft bestätigt, hervorgehoben.? Ich füge hier ein Detail  hinzu, welches das armenische Siegel in Isaiahs Briefen betrifft. In der Inschrift  Vlr es o  UCLUGCUSNFU. A. Ioannisyan über-  des Siegels lesen wir: 8h £h Ol  setzte das folgendermaßen: »Sklave Jesu Christi ... in Salmast«. Ein Teil der In-  schrift (zwischen 0/} und UCLUGUSARKU) ist nicht lesbar. Es ist klar, daß hinter  den Worten »Sklave Jesu Christi« ein Eigenname stehen müßte, aber es scheint  hier nicht der Fall zu sein. Es fehlt auch die Präposition h »in« oder »von«.  Und eine solche Übersetzung (»Sklave Jesu Christi  in Salmast«) ist nicht  ganz klar. Ich glaube, daß in dem armenischen Siegel eine Inschrift wie:  8h R OM  e OE  [P] USLUCUSNFU [k] stehen muß, die wir wie folgt überset-  zen können: »Sklave Jesu Christi [Isatah] aus Salmast (Salamas)«. Wenn das rich-  tig ist, was für ein persönliches Siegel ganz logisch erscheint, dann haben wir hier  »Salmasian« (von Salamas), was ganz auf Isaiah paßt. Bekanntlich ist Salamas  (Salmast) seit Jahrhunderten das assyrische Gebiet im Nordwesten des Urmiah-  Sees. Vielleicht benutzte Isaiah, der sich in allen seinen Briefen »Sklave Jesu  Christi nennt«, aber auch das armenische Siegel, das ihm zur Verfügung stand,  weil er kein persönliches Siegel hatte (vgl. die Briefe mit den Siegeln des Mar  Schimon und des Choban-agha).  König Irakli stellt die Person des Choban-agha in der Nachschrift auf dessen  Brief vor: »Dieser Choban-Agha ist von Geburt her ein Jeside. Er ist weder  Christ noch Muslim, obwohl er mehr den Christen zuneigt und gegen die Mus-  lime ist.«!° Tatsächlich war er, wie es nach den genannten Briefen scheint, bereit,  zusammen mit den christlichen Assyrern und den Georgiern gegen die Muslime  in den Krieg zu ziehen. Er war dem assyrischen Bischof Isaiah gut bekannt, der  in seinem Brief vom 13. August 1770 an Irakli schreibt, daß dem Choban-agha  alle Jesiden bis Mosul gehorchen. Isaiah brachte die Briefe und Schriftstücke zu  Choban-agha.  In der Korrespondenz des georgischen Königs Iraklı II. werden also be-  8 Matscharadze, op. cit., S. 24.  9 A. Moanyncay, Mocuc DMmuH, EpesaH 1945, S. 287; vgl. V. Matscharadze, op. cit., S. 24.  10 Matscharadze, op. cit., S. 51-52, Fußnote.1ın Salmast«. Eın e1l der In-
schriuft (zwischen un: UGL UGUSNMNRU 1sSt nıcht lesbar. Es 1St klar, da{fß hınter
den Worten >Sklave Jesu Christi« ein E1genname stehen müßßte, aber scheint
1er nıcht der Fall se1n. Es tehlt auch dıe Präposıtion »1N« oder > VOI1<«

Und eıne solche Übersetzung (»Sklave Jesu Christı 1n Salmast«) 1St nıcht
ganz klar. Ich ylaube, da{fß iın dem armeniıschen Sıegel eıne Inschrift wı1e:

n} UGCLUGUSNFU b} stehen mufß, die WIr W1€ tolgt überset-
Z6e61 können: >Sklave Jesu Christı |Isaıah] AUS Salmast (Salamas)«. Wenn das rich-
t1g 1st; W AS tür eC1in persönliches Siegel Zanz logisch erscheıint, annn haben WIr jer
»Salmasıan« (von Salamas), W as ganz auf Isa1ah paßt. Bekanntlich 1St Salamas
(Salmast) se1it Jahrhunderten das assyrısche Gebiet 1mM Nordwesten des Urmiah-
Sees. Vielleicht benutzte Isalah, der sıch 1in allen seiınen Brietfen >Sklave Jesu
Christı NeENNT«, aber auch das armeniısche Sıegel, das ıhm Zr Verfügung stand,
weıl G} eın persönlıiches Siegel hatte (vgl. die Briefe miıt den Sıegeln des Mar
Schimon un! des Choban-agha).

König Iraklı stellt die Person des Choban-agha 1n der Nachschrift aut dessen
Brieft VO  e$ > Dieser Choban-Agha 1ST VO Geburt her eın Jeside. Er 1St weder
Christ och Muslım, obwohl mehr den Chrısten zuneıgt un!' die Mus-
lıme ist.« Tatsiächlich W al CI; WwW1e€e CS ach den eNANNTEN Briefen scheınt, bereıt,

miıt den christlichen Assyrern un den Georgiern die Muslıme
1n den Krıeg zıehen. Er W al dem assyrıschen Bischof Isa1ah gut bekannt, der
1n seinem Brief VO 13 August 1776 Iraklı schreıbt, da{fß dem Choban-agha
alle Jesiden bıs Mosul gehorchen. Isa1ah brachte die Briefe und Schrifttstücke
Choban-agha.

In der Korrespondenz des georgischen Königs Iraklı n werden also be-

Matscharadze, Cit..
V]OaHHMHCAHH, Mocuo IMMH, LDCBAH 19495, 2818 vgl Matscharadze, CHS

10 Matscharadze, CI 51-52, Fußnote.
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stimmte Aspekte der assyrisch-georgischen Beziehungen beleuchtet. Dıi1e Briete
durchzieht deutlich die staändıge Bıtte der Assyrer, auf georgischem Boden S1e-
deln dürten. Wır wı1ssen nıcht SCHNAU, ob ıhre Einwanderung ın Ostgeorgıen,

Iraklı herrschte, unmıttelbar aut diesen Briefwechsel tolgte, aber CS 1St sıcher
eın Zutfall, da{fß WIr die assyrıschen Dörter gerade 1n Ostgeorgıen haben
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eıtere Beobachtungen ZIT trühen Epiklese
(den Doxologien U dem Sanctus).

T ber die Bedeutung der Apokryphen für die Erforschung
der Entwicklung der Rıten

(Gerne oreift INa  e auch heute och ZUT Lektüre VO Jungmanns überaus 1N-
tormativer Studie ber Dıie Stellung Christz ım liturgischen Gebet VO 19725 mı1t
den Nachträgen ST Auflage VO 1962 Stets habe ıch daraus CHE Anregungen
A Weiterdenken ein1ıger zentraler Bestandteile der Liture1E SCZOBCN, WEC1N111-

gyleich umgehend hinzugefügt werden mufß, da{ß sıch heute die Prämissen Z Er-
torschung der Rıten veräiändert haben Heute äflßst INa  - die vorhandenen Texte
insgesamt un nıcht 1U  — eıne »grofßkirchliche« Auswahl davon unvoreinge-
LOTITNLITN  T: Zeugni1s ablegen für die Entwicklung der Liturgıie, als das 1n der VOTI-

konzıliaren eıt och üblich WAaTFr. Fur die Forschung 1St das eın orofßer Gewiınn,
enn diese Unvoreingenommenheit ädt ZUT Moditikation be] der Interpretation
der Quellen eın, un damıt ergeben sıch auch Cu«“” Schlufßfolgerungen.

Dıi1e Arbeiten VO Rouwhorst, aber auch dıe schöne Zusammenschau VO

egman ber die Genealogıe des Hochgebets haben geze1gt, da{fß heute dem
apokryphen Materı1al, das VO Jungmann och aufgrund eines vermeıntlichen
Mangels » Katholizität« ZUr Seıite geschoben worden Wal, sehr ohl eıne oZrO-
ere Beachtung geschenkt werden muß.* Aufgrund d€l' Forschungsarbeiten des
etzten Jahrzehnts stellt sıch mıt zunehmender Klarheit heraus, da{fß gerade
außerkanonische Schriftften sınd VOT allem die syrıschen apokryphen Apostel-

azu Jungmann, op. CL, 146-151 den Nachtrag auf (147,151) SOWIE dıe kritische Aus-
einandersetzung mıi1t Jungmann VO Gerhards, Die griechische Gregoriosanaphora. Fın Bet-
LYAQ ZUNY Geschichte des eucharistischen Hochgebets (Lıturgiewiss. Quellen Forschungen 6 E
Münster VOT allem das Ul Kapitel: » Di1e ChristusanredeGabriele Winkler  Weitere Beobachtungen zur frühen Epiklese  U“  (den Doxologien und dem Sanctus).  IM  Über die Bedeutung der Apokryphen für die Erforschung  der Entwicklung der Riten  Gerne greift man auch heute noch zur Lektüre von J. A. Jungmanns überaus in-  formativer Studie über Die Stellung Christi im liturgischen Gebet von 1925 mit  den Nachträgen zur 2. Auflage von 1962. Stets habe ich daraus neue Anregungen  zum Weiterdenken einiger zentraler Bestandteile der Liturgie gezogen, wenn-  gleich umgehend hinzugefügt werden muß, daß sich heute die Prämissen zur Er-  forschung der Riten verändert haben: Heute läßt man die vorhandenen Texte  insgesamt - und nicht nur eine »großkirchliche« Auswahl davon — unvoreinge-  nommener Zeugnis ablegen für die Entwicklung der Liturgie, als das in der vor-  konziliaren Zeit noch üblich war.! Für die Forschung ist das ein großer Gewinn,  denn diese Unvoreingenommenheit lädt zur Modifikation bei der Interpretation  der Quellen ein, und damit ergeben sich auch neue Schlußfolgerungen.  Die Arbeiten von Rouwhorst, aber auch die schöne Zusammenschau von  Wegman über die Genealogie des Hochgebets haben gezeigt, daß heute dem  apokryphen Material, das von Jungmann noch aufgrund eines vermeintlichen  Mangels an »Katholizität« zur Seite geschoben worden war, sehr wohl eine grö-  ßere Beachtung geschenkt werden muß.” Aufgrund der Forschungsarbeiten des  letzten Jahrzehnts stellt sich so mit zunehmender Klarheit heraus, daß es gerade  außerkanonische Schriften sind — vor allem die syrischen apokryphen Apostel-  1 S. dazu Jungmann, op.cit, 146-151 u. den Nachtrag auf S. XV* (147,151) sowie die kritische Aus-  einandersetzung mit Jungmann von A. Gerhards, Die griechische Gregoriosanaphora. Ein Bei-  trag zur Geschichte des eucharistischen Hochgebets (Liturgiewiss. Quellen u. Forschungen 65,  Münster 1984), vor allem das 9.-10. Kapitel: »Die Christusanrede ... Vorgeschichte u. Parallelen«  (176-210) und »Christus als Adressat des Eucharistiegebets« (210-242) sowie meine Rezension in  OrChr 74 (1990), 248-249.  Cf. G. Rouwhorst, »Benediction, action de gräces, supplication. Les oraisons de la table dans le  Judaisme et les celebrations eucharistiques des Chretiens Syriaques«, Questions Liturgiques 61  (1980) 211-240; idem, »La celebration de l’eucharistie selon les Actes de Thomas«, in: Ch. Ca-  spers — M. Schneider, Omnes circumstantes. Contributions towards a History of the Role of the  People in the Liturgy. Presen;ed to Herman Wegman. (Kampen 1990), 51-77; idem, »La celebra-  tion de l’eucharistie dans l’Eglise primitive«, Questions Liturgiques 74 (1993), 89-112; H.A.J.  Wegman, »Genealogie des Eucharistiegebetes«, Archiv für Liturgiewissenschaft 33 (1991), 193-  216.  OrChr 80 (1996)Vorgeschichte Parallelen«

76-210) un! »Chhrıstus als Adressat des Eucharıistiegebets«SSOWI1eE meıne Rezension 1n
OrChr )‚ 248-249
( Rouwhorst, »Benediction, actıon de graces, supplication. Les Oralsons de la table ans le
Judaisme les celebrations eucharıstiques des Chröätiens Syriaques«, Questions Liturgiques 61
(1980) 211-240; ıdem, »La celebration de Veucharistie selon les Actes de Thomas«, 1: C 4-
;D Schneider, Ommnes CıIrcumstantes. Contributions towards Hıstory of the ole of the
People In the Liturgy. Presen;ed Herman Wegman. (Kampen +L ıdem, »La celebhra-
t10n de Veucharistie ans l’Eglıse primı1t1ve«, Questi0ns Liturgiques (1993 9-1 HAJ
Wegman, »Genealogıe des Eucharistiegebetes«, Archiv für Liturgiewissenschaft 33 (F991% 193
216

OrChr (1996)
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akten dıe u1ls den Zugang AT Frühgeschichte des Taufritus un: der eucharisti-
schen Mahlteier ermöglichen.”

Selbst die Anfänge eiINes der wichtigsten Herrenfteste, namlıch Epiphanıe, STCE-
hen oftfensichtlich ın eiınem CHNSCICH Zusammenhang mı1ıt dem Bericht der Feuer-
bzw. Licht-Erscheinung be1 der Taute Jesu, W1e€e S1C 1ın apokryphem Materı1al un!
1M Dı1atessaron, dem Evangelientext schlechthin der syrischen Kırche bıs 1in das
tünfte Jahrhundert hineın, ogreitbar wird.* Erstaunlich 1St dabei, da{fß einıge der
trühesten lıturgischen Bausteıine mıiıt schöner Beständigkeıit ach Syrıen verwel-
K  $ un Syrıen nachweiıslich einmal den Anstofß für hochbedeutsame Ent-
wicklungen iınnerhal der Liturgıie vegeben hat Wıe wichtig e1nst syrisches ( 56
dankengut SCWESCH ISt, das VOT allem 1ın aufßerkanonischen Quellen oreitbar
wiırd, zeıgt sıch ın der Tatsache, da{f tolgende VO Syrıen ausgehenden Anstöfße
die Liturgıie ganz allgemein mafßgeblich epragt haben

die Eiınführung VO epikletisch ausgestalteten Salbungen 1mM Tautkontext
die Einschiebung VO Epiklesen be] der Mahlteijer
sehr wahrscheinlich auch der Einschub des Sanctus 1n die Eucharistie.”

Sıeht INa sıch den Inhalt dieser wichtigen lıturgischen Bausteine SCNAUCI A,
konvergieren S1C 1ın tür Syrıen charakteristischen Elementen: Herabrufung der
» Namen« Epiklese) mı1t oder ohne Doxologien un: das spater hinzukom-
mende Ausrufen der Heiligkeit des Geschehens Sanctus). Vielleicht mü{fÖte
I11all deshalb auch die Herkunft der Doxologien och eingehender untersuchen,
die möglicherweise die Vorstufe F1 Sanctus bilden®

Die Herabrutfung des »Namens«, eingeleitet miıt dem erb »komm!«, sSe1 CS

be] den Tauf-Salbungen, sSEe1 CS be1 der Weihe des eucharıstischen Brotes, W1€
auch dıe Salbungen selbst, sınd nıcht 1L1UT SN ersten Mal ın syrıschen Quellen
belegt, SCNAUCIK gESaAQL 1in den apokryphen Apostelakten, sondern die Epiklese

(3$. vorausgehende Anm SOWIE Brock, The Holy Spirıt In the Syrıan Baptısmal Tradıtion
The Syrıan Churches Serıes 9’ Poona 2 ‚ ıdem, » The Epiclesıs 1n the Antiochene Baptısmal
Ordıines«, 1n: Symposium 5Syriacum 1977 OrChrA L9/ Rom 1853-218; Wınkler, Das
armenısche Inıtiationsrituale. Entwicklungsgeschichtliche un liturgievergleichende ntersu-
chung der Quellen des hıs 105 Jh.s OrChrA 217 Rom 1352156
C+t. Wınkler, » Die Licht-Erscheinung bei der Taute Jesu und der Ursprung des Epıiphanıe-
testes. Eıne Untersuchung griechischer, syrıischer, armeniıscher lateinıscher Quellen«, OrChr
78 )’ 17L Z
C+t. Wınkler, »Nochmals den Anfängen der Epiklese und des Sanctus 1M Eucharistischen
Hochgebet«;, T’heologische Quartalschrift 1A4 (1 2414237
Die 1in Syrıen beheimatete Didache schliefßst bezeichnenderweise jede Strophe der »Eucharistia«
mı1t eıner Doxologie (OOL '] Ö0ECQ ELG TOUC ALÖVOC; ct. Didache X’ 2.4) azu Vöö6bus, Lıtur-
g1cal Tradıtions ın the Didache Papers of the Estonuian €O0 Socıet'y ın Exıle 1 Stockholm
1968), 101
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1STt nachweıslich in alle Rıten des (OOstens IT des estens aufgenommen W OI -

den
Dıie Gültigkeıit dieser Behauptung oilt 1U näherhin nachzuweısen. Dıies

wird anhand des eucharistischen Hochgebets, Eıinbezug der Taufsalbung
aufgeschlüsselt werden.

Wenn INan einmal VO der kürzlich vorgetragenen interessanten These Girau-
dos ber den Ursprung der christlichen Anaphora absiehrt® un: den bisherigen
Konsens aufgreıft, den Wegman ın seinem Auftsatz VO 1991 nochmals auf
schauliche We1se zusammengeftafst un weıtergeführt hat, sprechen WIr heute
ach egman be] der Entfaltung des Eucharıstischen Hochgebets”:
C4 VO eıner jüdıschen Wurzel mıt eıner dreigliedrigen Struktur eım strophı-

schen Tischsegen (Lobpreis [E UAOYlO], Danksagung [EUXAQLOTLO.];, Anru-
tung10)

(2 ach egman eiınem Stamm mı1t Z7wel unterschiedlichen Auspragungen:
dem syrisch-epikletischen un:
dem griechisch-strophischen Stamm

(3) den Zweıgen, W1€ z B dem antıiochenischen.

Die VO egman vorgeschlagene Unterscheidung beiım Stamm, den CT 1n einen
syrisch-epikletischen un! eiınen griechtisch-strophischen, mıiıt der Einfügung des
Einsetzungsberichts aufgliederte, ware jedoch dahingehend modiftfizie-

Be1i dieser VO  — Syrıen ausgehenden Prägung der Liıturgie zeıgen sıch interessante Unterschiede:
Die orientalıschen Rıten sınd 1in hohem Ma{iß VO diesem syrıschen Gedankengut beeinflufßt
worden, 1n den griechischen Quellen 1sSt dıe Weiterführung und Umgestaltung der Epiklese ab-
esbar, wobe1l interessanterwelse dıe anfänglıch starke pneumatologische Ausrichtung ann mM1t
der Einführung des Einsetzungsberichts 1n das eucharıstische Hochgebet christozentrisch, mMı1t
eiıner zunehmenden Betonung der Passıo Jesu, ausbalanciert wird; 1ın den westlichen Quellen
zeıgt sıch die welıtere Abschwächung der »Geıist-Orientierung« Verstärkung der christo-
zentrischen Passıo-Bestandteıle bıs hın ZuUur ausschliefßlich christozentrischen Ausrichtung auf
das Leiden Jesu, se1l CS be]l der Taufe, se1 N bei der Eucharistie m1t dem gleichzeitigen Verlust der
Aussagen ber den Geıist, VOI allem 1M römiıschen (Canon Mıssae.

Giraudo, La SETMELUTA letterarıa della preghiera eucharıstica. 5SagQ10 sulla genesı letterarıia dı
UT  \ forma: oOda veterotestamentarıa Beraka g1iudaica Anafora CY1iSt1and Analecta Bıblica
9 E Rom 1981; azu Meyaer, » [ Jas Werden der lıterarıschen Struktur des Hochgebetes.
Hınweise eiıner wichtigen Neuerscheinung«, Zeitschrift für Katholische Theologie 105 (1983),
184-7207)
Wır wıssen heute, da{ß keine ıneare Entwicklung o1Dt VO Abendmahl, W1e€e 6c5S die Synoptiker
beschreiben, PHerrenmahl der österlichen Urgemeinde und schliefslich 1211 Eucharistiefeter,
sondern WIr VO: reı sehr unterschiedlichen Urtypen auszugehen haben (4) dıe AÄAnamnese des
Leidens Jesu (cf. Synoptiker), (Z) die Gruppe VO Texten, dıe keıine Anlehnung den FEınset-
zungsbericht erkennen lassen (cf. Didache), (3 das Brotbrechen (cf. Apostelgeschichte SOWI1eEe
die apokryphen Apostelakten). Jle reı Urtypen haben jedoch eines geme1n: die Einbettung in
eın Mahl

10 Biıslang als »Bıtte« gekennzeichnet. 111411 jedoch nıcht besser VO  — eıner »Anrufung« (als
VO eiıner »Bıtte«) sprechen sollte?
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LCIL, da{fß nıcht VO oriechisch strophischen sondern vielleicht VO CII

oriechisch christozentrischen Stamm gesprochen werden sollte, enn MmMi1t der
Einfügung der Narratıo Institutionıs das Hochgebet entsteht Ja JeENC Verlage-

auf christozentrische Bausteine gCHNAUCI och aut das Leiden Jesu die C1MN

Gegengewicht dem TC1M epikletisch doxologischen Charakter der syrıschen
Mahlteijer den apokryphen Thomasakten bılden

Der Entwicklungsprozefß VO der Wurzel den beiden UYrstämmen der
charistischen Mahlteier beginnt MI der Einfügung der Epiklese Begınn des
drıtten Jahrhunderts Bezeichnenderweıise kommt trühester Beleg hierfür
us Syrıen SCHAUCI gESaAgT STAMMNINE A4aUsSs den 2700 anzusiedelnden apokry-
'phen Thomasakten, abgekürzt als TIThA IDIEG sıch abzeichnende Tendenz, Epikle-
SCI1 einzuschıeben, umta{ißt dabei nıcht 11UT die Mahlfeıer, sondern auch die Sal-
bung beı «der Tautfe 11 Jas CS 1ST anzunehmen, da{fß die Epiklese ıhren Ursprung ı
den Salbungen hat, der Sıtz ı Leben also die auft-Salbung ı1ST un die Einfü-
SUNg Epiklese be1 der Weihe des Brotes sekundär SC1M dürfte (& infra).

Bevor WITL auf die Salbung un das eucharistische Mahl diesen überaus
interessanien Thomasakten näher eingehen, soll 11UTr MT einleitend angemerkt
werden da{fß nıcht LLUT das syrısche Original sondern auch d1€ oriechische Text-
gestalt herangezogen werden 1LLLUSSCI1 enn die yriechische Version hat 1LL11LAalnl-

che hochaltertümliche Züge bewahrt die syrıschen Tlext nıcht mehr klar
wZULage LreLEnN WI1IC dıe eindeutige Anrufung der Mautter, WIC gleich och

sehen SC1IM wiırd
ber auch dem erb »kommen« be1 den Epiklesen 1ST nähere Beachtung

schenken In bereıits 1974 erschıenenen Autsatz ber die syrischen hutf-
Epiklesen hatte Brock auf die Bedeutung des Verbs >kommen« VELAWIAIESCH un
zugleich die Vermutung geäußert da{fß die Epiklesen den Thomasakten all-

Christus gerichtet sınd 15 uch andere Wıssenschafttler, WIC

Gerhards un Kretschmar hatten sıch der Christus Anrede eucharistı-
schen Hochgebet zugewandt

IDITS CENANNTLEN Wiıssenschafttler hatten dabe1 Recht auf die Didache VeETWIG>-

SCIL, die sıch IMM1L dem » Maranatha« auf das Kommen des Herrn bezieht Hei(t

11 7 u dıesen Salbungen ct Fı) Klıjn, The cCts of Thomas Introduction ext Commentar'y
(Leiden 1962), 58 7 91 130 135 136 148 150 205 AI 244 246 DA 288 299 301

Wınkler, Das armeniısche Inıtiationsrituale Entwicklungsgeschichtliche liturgievergleı-
chende Untersuchung der Quellen des hıs JIh OrChrA Pl Rom 136 146
dem »The Original Meanıng and Implications of the Prebaptismal Anomting« Worship
1978 45

172 a auch Klıyn, The cCts of Thomas 13 16
13 E1 Brock » The Epiklesis« 195 7A0
14 C+t Kretschmar » Abendmahlsteijer I« TRE (19773; 234 Gerhards Die griechische Gre-

goriusanaphora, 183 187 außerdem Gamber » DIie Christus Epiklese der altgallıschen
Liturgie« Archiv für Liturgiewissenschaft (1966) 379 350
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das auch, da{fß die Epiklese ın ıhrer trühesten Weiterentwicklung, WwW1e€e S1Ee 1ın den
apokryphen Thomasakten oreifbar wırd, ebenso ad Christum gewandt Wal, w1e€e
das ANSCHOMUN worden war”?

In eiınem kürzlich erschıienenen Autsatz oing ıch niher auf die Anfänge und
die Herkunft der Epiklesen eın  15 Dieser Beıtrag entstand AL eıner Besprechung
der VO  a Heınz un Rennings herausgegebenen Festschriuft für Balthasar
Fischer miı1t dem Titel (Jratias ARZAMUS. Studien 7U eucharıstischen Hochgebet

be1 der miıch VOTLr allem 'Tatfts Autsatz: » From Logos Spirıt: On the
Early Hıstory of the Epicles1s« interessierte un eınem nochmalıgen ber-
denken der Quellen herausforderte.!® Dabe oing mMI1r VOT allem darum Z7e1-
SCIL, da{fß (1) der syrısche Tradıtionsstrang, erkennbar erhb »kommen«, VO

der griechischen Überlieferung (mıt dem erb »senden«) unterschıeden werden
mufß, un (2) die alteste Gestalt der Invokation keıne »Logos«-Epiklese W dl,
ennn eıne nachweisliche Herabrufung des »L0g0S« liegt HUT 1ın der AaUS dem vier-
ten Jahrhundert stammenden Anaphora des Serapıon VO IThmuıis VOIL, während
die früheste orm der eucharistischen Epiklese 1ın den ın Syrıen beheimateten
un 200 entstandenen apokryphen Thomasakten suchen 1St

Wenn die bereıts zıtlerten Arbeıten VO Brock, Kretschmar, Gerhards, 1aber
auch der Beıtrag Tafts, insgesamt ZUFtT Annahme ne1gten, da{fß d1€ trühesten Ep1-
klesen Christus gerichtet WAarcll, meınte IC 1ın meılıner Untersuchung der
altesten Epiklesen, die SICH, W1e€e ZESART, in den Thomasakten tınden, da{fß snıiıcht

zwıischen dem M°StihA, dem Gesalbten, un! seiınem >CGe1lst der Heıilıgkeit:
unterschieden« wiırd, dafß also eıne »Oszıllation 7zwischen der hochaltertüm-
lıchen Anrufung des Namens«, näherhın »des Namens des Mess1as« un dem
Gelst teststellbar SC z

Be]l nochmaliger Durchsicht aller relevanten Stellen der apokryphen Thomas-
akten (ın ıhrer syrıschen un oriechischen Textgestalt) ylaube ICH. da{ß eıne we1l-
tere Präzıisierung mögliıch ISt. die 1U vorgestellt werden soll

Die hymnische, den Namen des €ss1aS,
näherhın die Mutter, den Geıst, gerichtete Ven:-Epiklese

be] der präbaptismalen Salbung
Wıe gleich sehen se1n wiırd, 1St das syrısche Original Z7we!l Stellen purgıert:
FEinmal 1St die direkte Anrufung der Multter ausgelassen worden, die sıch 1LLUTr

RS CT Wınkler, »Nochmals den Antängen der Epiklese und des 5anctus«, 2142731
16 Dazu vesellte sıch sehr bald auch 'Tatts Artikel ber das Sanctus: » The Interpolatıon of the

Sanctus Into the Anaphora: When and Where? Review of the Dossıier«, F { 1 ın OrChrPer
(199D). 281-5308; 58AAı

17 O Wıinkler, »Nochmals den Anfängen der Epiklese un! des Sanctus«, 216, 218,; 219
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mehr in der griechischen Textgestalt erhalten hat, terner 1St auch die Aussage
' über die »Gemeinschaft mıb dem Männlichen« abgeschwächt worden auf die
»Gemeinschaftt MLE dem Segen«, während wıederum die griechische Rezension
d1€ ursprüngliche Fassung beibehalten hat

SYI IhA griech ThA (cap. 273
Wright IY 193 IL, 166-167 Lipsıius-Bonnet / 142-143

Komm, heilıger Name des Messı1as! TO O YLOV OVOUCO TONU AQLOTOU
T x  z TLOLV OVOUC

Komm, Macht der Gnade, die VO ben ıst! X08 ÖUVALULG TON VWIOTOU XCLL
Komm, vollendetes Erbarmen! EUOTNAOYYVÜO TEAELC:
Komm, erhabene Gabe! eX\0® TO XAÜOLOLLOL TO VWLOTOV-

e\0$ UNTNO EUOTNAOYYVOG:Gr Komm, barmherzige Mutter!|
Komm, Gemeininschatt mA1t dem Segen! e\0$ XOLVOVLO TONU ÜOQEVOC.
Komm, Oftenbarerin verborgener e\0$ IC WUOTNOLO. ÜÄNOKAAÄÜMNTOUVOO T

Geheimnnisse! R  R  ANÖKOUOHO.
Komm, Multter der sieben Hauser, e\0$ Y WUNTNO TOMOV EITOA OLXOV,
deren uhe 1mM achten Hause seın wird! v  LVL ! AVÄNOAUVOLC OOU ELG TOV OYOOOV Oi’)(‚O’V

VEVNTOAL
Komm, Botın der Versöhnung eX\0$ NOEOHÜTEDOG TOV NMEVTE WEAOGV,

VOoOC EVVOLOLC POOVNOEWC EVOUWNOEWC
AOYLOLOU

und teıle diıch dem Denken der Jünglinge mıt! XOLVOVNOOV WETO TOUTOV TOV VEWTEQWV'
Komm, Geist der Heıligkeit X05 TO ÖÜ YLOV MNVEULOA

und reinıge ihre Nıeren un: Herzen! XCLL. XOAOAOLOOV TOUC VEQQOUG
OLUTOV %CL INV OO OÖLOLV

Be1 der Epiklese ZUr praäbaptısmalen Salbung zeıgt sıch, da{fß die Invocatıo erst

‘‚ den » Namen des Mess1ia4s« gerichtet 1St, annn eindeut1ig auf die »barmherzige
18 C: Wright, Apocryphal cCts of the Apostles. Edited from 5yrıaC Manuscrıpts ıIn the British

Museum and Other Tibrarıes ıth Englısh Translations and Notes (London
19 Lıpsı1us, Bonnet, Cta Apostolorum Apocrypha 11/2 (photomech. Nachdruck LDDarm-

stadt Deutsche Übertragung des oriechischen Texts 1: Hennecke, Neutestamentliche
Apokryphen IN deutscher Übersetzung herausgegeben VDO:  S Schneemelcher 11{ (Tübiıngen
1989?), 314 Zur Analyse ct. Klın, The cts of Thomas, 21 1708 Es exıstliert uch eiıne gekürzte
armenısche Textgestalt, dıe eıner Stelle der griechischen ersion nahesteht. Iec zıtiere dıe Al -

meniısche Rezension ach der tranzösıschen Übersetzung VO Leloir (Ecrits apocryphes \W/AA

les apotres. Traduction de P’6dition ArmMmeENLENNE de Venıse 11 Corpus Christianorum, Serzes
Apocryphorum, Turnhout 199213 560 »Que ([ON Saınt NO vienne, Christ, JUC e T> misericorde
eT pu1ssance viennent d’en-haut, que«e vienne le don du Ires-Haut, JUC vienne la partıcıpatıon
<des> premiers-n6s, JUC vienne SUT (SLEX le mystere du Pere, du Fils du Saınt-Esprit, qu«c
vienne UL CL  D la colombe sımple qu’elle les engendre colombes sımples.« Diese armenische
Rezension tragt Spuren eıner spateren Bearbeıtung, W ds sıch VOT allem 1n der trinıtarıschen Aus-
gestaltung des lextes Ende ze1gt; ber uch die grammatıkalısche Form des Verbs ENL-

spricht den spateren Texten; cf. infra.
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Mutltter«, den »Geılst der Heıligkeit« einzuschwenken. Es 1St also verlockend,
nächst einmal anzunehmen, da sıch die Anrufung ZUWUEeTSE auf den ess1aAs be-

——zıeht un: annn erst auft den Gelst (die Mutter), da{fß also die Epiklese oszılliert
7zwischen dem ess1as un dem Geilst der Heıligkeıit. Diese Annahme erd jE-
doch eingeschränkt, WenNnn INa  e sıch VOT Augen hält, da{ß ausdrücklich VO Ng
mNe  S die ede 1St, niäherhin V& Namen des M° $ihä, des Gesalbten, 1ın dem »dıe —E  OE

verborgene Macht« wohnt, wW1e€e eıne Doxologie be] eınem weıteren Bericht ber
eiıne präbaptismale Salbung zeıgt:

SYI TIThA
Wright I) JOr I} 267
Herrlichkeit (a 90L) se1 dır, geliebte Frucht Frucht der Salbe]!
Herrlichkeıit sEe1 dır, Name des »Gesalbten« (1 Y“
Herrlichkeit se1 dır, verborgene Macht, die in dem »Gesalbten« wohnt!

So wırd be1 der Salb-Epiklese (wıe der Doxologıie) ZWAar autf den » Namen« des
ess1as verwıesen, jedoch dient 1es SOZUSaSCHI LLILHT: als Eınstieg, auf dıie VE

borgene Macht«, doch ohl nıemand anderes als die Mutter, den Geist:t: ADZU-

spielen, der (dem) eigentlich die Anrufung ilt. Der » Name des Gesalbten« dient
also als Schauplatz des Wıirkens der Mutter, dem Gelst der Heılıgkeit, die der) E
ber diesen geheimnısvollen Namen des ess1as angerufen wırd

Bevor WIr auf die hymnische Ven:-Epiklese beim eucharıstischen Mahl einge-
hen, sollte urz och ber das erb »Ven1«, den » Namen« un: die Präsenz
VO Doxologien ZESaARgL werden.

Was dıe Anrufung des Namens mIı1t dem erb »VENL« un: die Doxologie 1n den }

apokryphen Thomasakten anbetrifft, 1St auf eıne ZEWISSE Aftıinıtät MIt der eben-
falls 1n Syrıen beheimateten Didache aufmerksam machen, CS 1m Kapitel

1n der dıe jüdısche Birkat ha-mazon erınnernden dreigliedrigen Danksa- —l
SUunNng ach dem Mahl (dıe jedoch den Vater gerichtet 1St) heißt:<2

11 Wır danken dir183  Weitere Beobachtungen zur frühen Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus)  s  Mutter«, den »Geist der Heiligkeit« einzuschwenken. Es ist also verlockend, zu-  nächst einmal anzunehmen, daß sich die Anrufung zuerst auf den Messias be-  O6  zieht und dann erst auf den Geist (die Mutter), daß also die Epiklese oszilliert  zwischen dem Messias und dem Geist der Heiligkeit. Diese Annahme wird je-  doch eingeschränkt, wenn man sich vor Augen hält, daß ausdrücklich von Na-  men die Rede ist, näherhin vom Namen des M°$iha, des Gesalbten, in dem »die |  verborgene Macht« wohnt, wie eine Doxologie bei einem weiteren Bericht über  eine präbaptismale Salbung zeigt:  syr ThA  Wright I, 301; II, 267?°  Herrlichkeit (r&usaz) sei dir, geliebte Frucht [= Frucht der Salbe]!  Herrlichkeit sei dir, Name des »Gesalbten« (rCu_s y>)!  Herrlichkeit sei dir, verborgene Macht, die in dem »Gesalbten« wohnt!  So wird bei der Salb-Epiklese (wie der Doxologie) zwar auf den »Namen« des  Messias verwiesen, jedoch dient dies sozusagen nur als Einstieg, um auf die »ver-  borgene Macht«, doch wohl niemand anderes als die Mutter, den Geist,?! anzu-  spielen, der (dem) eigentlich die Anrufung gilt. Der »Name des Gesalbten« dient |  also als Schauplatz des Wirkens der Mutter, dem Geist der Heiligkeit, die (der) '  über diesen geheimnisvollen Namen des Messias angerufen wird.  Bevor wir auf die hymnische Ven:-Epiklese beim eucharistischen Mahl einge- ,  hen, sollte kurz noch etwas über das Verb »veni«, den »Namen« und die Präsenz  von Doxologien gesagt werden.  Was die Anrufung des Namens mit dem Verb »veni« und die Doxologze in den /  apokryphen Thomasakten anbetrifft, ist auf eine gewisse Affinität mit der eben- /  falls in Syrien beheimateten Didache aufmerksam zu machen, wo es im Kapitel  X in der an die jüdische Birkat ha-mazon erinnernden dreigliedrigen Danksa-  }  gung nach dem Mahl (die jedoch an den Vater gerichtet ist) heißt:”  [1] Wir danken dir ... für deinen heiligen Namen ...  23  Dir sei Herrlichkeit in Ewigkeit (00l 1) S65a eis TOUG aid)yag)!  [2] Du... hast das All geschaffen um deines Namens willen...  Dir sei Herrlichkeit in Ewigkeit!  [3] Gedenke Herr, daß du deine Kirche befreist...  Denn dein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit!  (öTı 000 20OTW H ÖUVApLS XOl 1 ÖGEO Eic TODS ALOVAS)  20 Zur griechischen Version (cap. 132) cf. Lipsius-Bonnet I1/2, 239-240; deutsche Übersetzung in  Hennecke-Schneemelcher II, 354. Zur Analyse cf. Klijn, The Acts of Thomas, 287-288.  21 So auch Klijn, The Acts of Thomas, 58.  22 Cf£. G. Schöllgen, Didache: Zwölf-Apostel-Lehre übersetzt und eingeleitet (= Fontes Christiani  I, Preiburg 1991), 122-127.  23 Zum Begriff des »Namens« in der Didache cf. Vööbus, Liturgical Traditions, 113-120.für deinen heiliıgen Namen183  Weitere Beobachtungen zur frühen Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus)  s  Mutter«, den »Geist der Heiligkeit« einzuschwenken. Es ist also verlockend, zu-  nächst einmal anzunehmen, daß sich die Anrufung zuerst auf den Messias be-  O6  zieht und dann erst auf den Geist (die Mutter), daß also die Epiklese oszilliert  zwischen dem Messias und dem Geist der Heiligkeit. Diese Annahme wird je-  doch eingeschränkt, wenn man sich vor Augen hält, daß ausdrücklich von Na-  men die Rede ist, näherhin vom Namen des M°$iha, des Gesalbten, in dem »die |  verborgene Macht« wohnt, wie eine Doxologie bei einem weiteren Bericht über  eine präbaptismale Salbung zeigt:  syr ThA  Wright I, 301; II, 267?°  Herrlichkeit (r&usaz) sei dir, geliebte Frucht [= Frucht der Salbe]!  Herrlichkeit sei dir, Name des »Gesalbten« (rCu_s y>)!  Herrlichkeit sei dir, verborgene Macht, die in dem »Gesalbten« wohnt!  So wird bei der Salb-Epiklese (wie der Doxologie) zwar auf den »Namen« des  Messias verwiesen, jedoch dient dies sozusagen nur als Einstieg, um auf die »ver-  borgene Macht«, doch wohl niemand anderes als die Mutter, den Geist,?! anzu-  spielen, der (dem) eigentlich die Anrufung gilt. Der »Name des Gesalbten« dient |  also als Schauplatz des Wirkens der Mutter, dem Geist der Heiligkeit, die (der) '  über diesen geheimnisvollen Namen des Messias angerufen wird.  Bevor wir auf die hymnische Ven:-Epiklese beim eucharistischen Mahl einge- ,  hen, sollte kurz noch etwas über das Verb »veni«, den »Namen« und die Präsenz  von Doxologien gesagt werden.  Was die Anrufung des Namens mit dem Verb »veni« und die Doxologze in den /  apokryphen Thomasakten anbetrifft, ist auf eine gewisse Affinität mit der eben- /  falls in Syrien beheimateten Didache aufmerksam zu machen, wo es im Kapitel  X in der an die jüdische Birkat ha-mazon erinnernden dreigliedrigen Danksa-  }  gung nach dem Mahl (die jedoch an den Vater gerichtet ist) heißt:”  [1] Wir danken dir ... für deinen heiligen Namen ...  23  Dir sei Herrlichkeit in Ewigkeit (00l 1) S65a eis TOUG aid)yag)!  [2] Du... hast das All geschaffen um deines Namens willen...  Dir sei Herrlichkeit in Ewigkeit!  [3] Gedenke Herr, daß du deine Kirche befreist...  Denn dein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit!  (öTı 000 20OTW H ÖUVApLS XOl 1 ÖGEO Eic TODS ALOVAS)  20 Zur griechischen Version (cap. 132) cf. Lipsius-Bonnet I1/2, 239-240; deutsche Übersetzung in  Hennecke-Schneemelcher II, 354. Zur Analyse cf. Klijn, The Acts of Thomas, 287-288.  21 So auch Klijn, The Acts of Thomas, 58.  22 Cf£. G. Schöllgen, Didache: Zwölf-Apostel-Lehre übersetzt und eingeleitet (= Fontes Christiani  I, Preiburg 1991), 122-127.  23 Zum Begriff des »Namens« in der Didache cf. Vööbus, Liturgical Traditions, 113-120.23

Dır se1 Herrlichkeit ın Ewigkeıt (OOL ÖGECQ ELG TOUC aid)xfotg)!
2| Du ast das Al geschaffen deines Namens willen.

Dır se1 Herrlichkeit 1in Ewigkeıt!
[3} Gedenke Herr, da{fß du deıine Kırche betreist.

Denn dein ıst die Macht UuUN die Herrlichkeit 1n Ewigkeıt!
(ÖtL GONU SOTLV ÖUVALULG XCLL Ö0EM ELG TOUC ALÖVOC)

70 Zur griechischen ersion (cap. 1.32) ct Lipsıi1us-Bonnet 9 239-240; deutsche Übersetzung 1n
Hennecke-Schneemelcher IL 354 Zur Analyse ct. Klın, The cts of Thomas, AT Z

24 So auch Klıyn, The cts of Thomas, 58
G Schöllgen, Didache. Zwölf-Apostel-Lehre übersetzt un eingeleitet Fontes Christianı
I! Freiburg 1991 VE

RE Zum Begriff des » Namens« 1n der Didache cf. V6ö6öbus, Liturgical Tradıtions, 141 2-120
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FEs homme dıe Gnade (CEA0ET®O c
Unser Her-r, OMM (MaoavaOd)!

Nıcht übersehen 1ST das zweımal angeführte erb >»kommen« einmal der
Orın VO eABETAOM unmıiıttelbar darauf AUS dem Aramäischen SsS-
lıterierten Gestalt 1er jedoch eindeutig auf Christus, den Herrn bezo-

26SC
‚:Ebenso bemerkenswert 1Sı die Betonung des Namens (ın der Didache jedoch

MI1 dem Vater verbunden den Thomasakten auf den »Gesalbten« un die
Mutter, den (Gelst bezogen)

‚ Ferner 1ST dıe bereıts 1111 üdıschen Festmahl bezeugte Doxologie anzutühren
die der Didache wıiederkehrt un: sıch auch be] der präbaptismalen Salbung
den Thomasakten findet

SO 1ST zumındest die Behauptung möglıch da die hymnischen Venı Epikle-
S  a} den Thomasakten auch das Venı (bzw ENOETO) der Didache beleuchten,

‚ also davon auszugehen 1ST da{fß das erb »>komm« ZU altesten Bestand der Ep1-
klese zählt (1im Gegensatz dem oriechisch christozentrischen Stamm be-
ZCUZgLEN »senden«)

Aufßer dem epikletischen Venı 1ST auch der Befund VO Doxologıen, WI1IC die
ausdrückliche Anführung des » Namens« beachtenswert (wenngleıch unüber-
sehbar ıIST, da{fß ı der Didache der Name auf den Vater bezogen ıIS den )EhO-
masakten auf dıe Mutter; aber auch auf den Messıas, letzteres jedoch UT Za
sammenhang M1 der Salbung).

I1 {Dıe dıe Mutter, den (ze1lst gerichtete Ven: Epiklese be] der Eucharistie

Da{fß dıe apokryphen Thomasakten keineswegs als CIn nıcht eCI1ter beachten-
des SOZUSARCH außerhalb der »Katholizitiät« liegendes Phäinomen einzustuten
sınd denen be] der Erörterung der Entfaltung der Epiklesen keıine wirkliche Be-
achtung geschenkt werden mMUu WIC das Jungmann och ANSCHOININ hat
sondern selbst die westliche Eucharıistieteier außerhalb Roms mafßgeblich beeıin-

a uch V6ö6bus, OP CLE 103 104
A Ebenso Kor 16 zıitiert Zur Übersetzung VO Maranatha INIL »UuM1SerT7 Herr komm« ct

Petersons Beıtrag »Über CIN1SC Probleme der Dıidache Überlieferung« SC1LLIC1N Band yüh-
kırche, Judentum UN (1NnNOSIS Studien UN Untersuchungen (Freiburg 146 1° iınsbes
178 1/4 NT Diıskussion der anderen Übersetzungsmöglichkeit (»unser Herr 1ST gekommen«)

26 2711 jedoch auch Vö6bus, Liturgical Tradıtions, F 105
L ( HAGCc1IHE Eınleitung IMI Anm
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Fu{4ßt hat, zeıgt eıne lateinische Rezension der Ven:-Epiklese in eiınem irıschen
29S  Palimpsest-Sakramentar,“ das 650 1m Umlauf W AaTl.

Diese VO den Thomasakten übernommene lateinısche Invocatıo, die aut e1-
IIGT: griechischen Vorlage beruht (unter Einbezug der syrischen Textgestalt),
wurde, WwW1e€ die Herausgeber old un Fizenhöter annehmen, tatsächlich als
charistische Epiklese verwendet.?

Um den Überblick erleichtern, wurde die lateinısche Rezension dem SyI1-
schen Original gegenübergestellt un ebenso die oriechische Vorlage für die la-
teinısche Version angegeben.

SYIr ThA Irisches Palimpsest-Sakramentar (um 650)
Ordo Missae Circumcision1is(Eucharistische) Mahlteier

Wright E Z18+Z19 H: 189-190 Dold- Eizenhöfer, 47

Ven1 Crgo cummunıca nobiscum
Komm, abe des Höchsten!
Komm, vollendetes Erbarmen! enı ulscera perfacta

enı cumMmMmMUN1O uer]1Gr Komm, Gemeinschaft mık
dem Männlichen)

Komm, Geilst der Heılıgkeıt!
enı qu1 1105 t'1 SACTAMNENE: electa
enı quı SOCIUS füunstı 1n omnıbus certamınıb

tortı siımılıs propugnatorı1s
Komm, Ofttenbarerıin der Geheimnisse des

Erwählten den Propheten!
Komm, Künderın durch die Apostel der Kämpfe

des sıegreichen Athleten!
Komm, Schatz der Herrlichkeıit!
Komm, Liebling des Erbarmens des Höchsten! enı amabiılis carıtas electi
Komm, Schweigende, Ofttenbarerıin enı tacıturnıtas quı reuelas tOt1uUs

der Geheimnisse des Erhabenen! magnıtudinıs miıster1a adque magnalıa
Komm, Enthüllerin verborgener Dınge enı Q U1 SEeCTELA reuelas eit palam facıs JUaC SUNLTL

und Deuterın der Grofßßtaten occulta
uUNsSCTCS Gottes! columba quı SCINLLOS pullos venulstı

Komm, Spenderın des Lebens 1m Geheimen enı qUu1ı occultus quıidem
nıfestus WHETU 1n SU1S operibusun! offenkundıg durch ' deın] Handeln!*!

78 C4 Dold, Eizenhöfer, Das ırısche Palimpsestsakramentar ım CM der Staatsbıiblio-
hek München Texte UuUnN Arbeiten 53-54, Beuron 1964), 44, AZU Gamber, » DIie hrı-
stus-Epiklese«, 275382

79 (T Dold-Eizenhöfer, 1127 121 iınsbes. 115 116 1E 1
[bid., 46

24 Der syrische Tlext iSt, W1€ bereıts VWright festgestellt hat, dieser Stelle sehr wahrscheinlich kor-
rupt; c Wright I7 219 !l SYT. Pag.) 1L, 189 Anm. azu dıe oriechische ersion VO L1ips1us-
Bonnet L/ 166 (Textus: cf. infra).
Diese Stelle 1St nach den Herausgebern nıcht m1t Sicherheıit entziffern; ct. Dold-Eizenhöfer,
AAA (16)
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Gr Komm, verborgene Mutter]?”

Komm, Spenderın der Freude un uhe aller, quı laetıt1am I1 omnıbus tıbı
conherentibusdie dir anhangen!

Komm, Macht des Vaters un!: Weiısheıt dCS
Sohns, die ihr e1INs se1d 1n allem!

Komm und verbinde dıch mi1t Uu1ls 1n enı cummunıca nobiscum ın LUa eucharı-
dieser Eucharistie st1a...!

griech IhA (Cap. 50)
Lipsıus-Bonnet W, 166

’EA0s T OMNACYYXOL IC TEAELC,
e\0$ XOLVOVLOA TOU ÜOQEVOC,
eX\0$ EINLOTAUEVN TI WUVOTNOLOA TON EITLÄEKTOVU,
e\0$ XOLVOVOUVOO EV TLOLOL TOLC ÜOAOLG TONU YEVVOLOU AQOANTOU,
X08 NOovyXla. ÜÄNOXAÄÜMNTOUVOO T WEYOLAELO TON MAVTOC WEYEQOUG,
c\0$ N T ANÖKOQUHA, EXPALVOUOC XCLL T ANÖDONTA PAVEQCA. XOOLOTÖOCO,

Y LEOÖ NMEOLOTEOC. TOUC ÖLÖOVLWOUG VEOOOOUC VEVVOOGO,
X0 ANÖKQUOC UNTNDQ,
e\0$ PAVEQA EV Taic NOAEEOLV QUTNG

XCLL NMAQEXOVOCO XOOOLV XCLL AVÖÄTLOUOLV TOLCG OUVNUMLEVOLG QUTY
X08 XCLL XOLVOVNOOV NULV EV TOAUTN TN EUYOOLOTLA.

Zusammentassend 1St testzuhalten, da{fß be] der eucharıistischen Epiklese die AN-
rufung ausschliefßlich die Mutter, den Geilst der Heıligkeit, gerichtet ist, de-
Tn Wesenszuge sıch mıiıt der Anrufung »komm!« auch während des Mahls of-
tenbaren un: damıt prasent werden sollen.

Dafß sıch dıe Invokatıon den Geilst wendet, geht eindeutig AaUS dem Syr1-
schen Text hervor (s Zeıle »Komm, Gelst der Heıiligkeit!<). Der eindeutige
1nweIls auf den Gelst fehlt jedoch dieser Stelle 1mM oriechischen un: ate1nı-
schen Tlext. Daii dieser (ze1st terner als Multter verstanden wurde, geht AaUs der
griechischen Version hervor (s Zeile Vıllı) Dıies wurde hingegen 1m syrıschen
un: lateinıschen Text tallengelassen.

33 Dıiıe Anrufung der Multter wurde 1mM syrıschen ext purgiert, während S1€e 1n der oriechischen
ersion och erhalten ISt; + Lipsius-Bonnet H7/2, 166 (Textus: cf. infra).
Deutsche Übersetzung des griechischen Texts 1n Hennecke-Schneemelcher H/2: 324 Zur Ana-
lyse ct. Klıjn, The Acts of Thomas, 245-246 Die armeniısche Rezensıion 1st dieser Stelle Be-
kürzt: Es tehlt dabej auch CaD azu die tranzösıische Übersetzung VO Leloır, Ferits apoO-
cryphes IL 565

35 Die Anrufung Ende der Epiklese: »Komm, Macht des Vaters und Weisheit des Sohns« 1st
eıne spatere Interpolatıion; S1e tehlt 1n der griechischen un: lateinıschen Rezensıion.
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IT Der weıtere Entwicklungsprozefß
Hıer 1St tatsächlich VO einem weıteren Entwicklungsprozefß sprechen, W1€e
gleich och sehen se1n Wll’d Dazu 1St jedoch 17 weıter auszuholen.
In trüheren Arbeıten, dle entweder spezifisch oder mehr Rande dıe syrischen
homasakten berührten, hatte ıch die Vermutung geäußert, da{ß der Text der
Thomasakten, W1€e u1nls überlieftert 1St, ohl nıcht eın einheıitliches TIradı-
t1onsgut AUS der eıt 06 wiıderspiegelt, sondern neben sehr trühen Schichten
auch spatere /Zusätze teststellbar sind.*° Dies betriftt VO allem den Befund

den Salbungen VOT der Taufe */ Die trüheste OLT der Salbung bestand AUS-

schliefßlich AaUsSs der Salbung des Hauptes, woruüber Z7wel Berichte ın den Thoma-
sakten Auskunft geben (S A CaD 2627 13127953 ach der Einteilung in der
griechischen Version); eıne Doppelsalbung, nämlı:ch die Salbung des Hauptes
UuUN des Körpers mıt der dabe]l Z ersten Mal belegten Weihe des Ols (S S
Cap 58l un 157) gehören eıner spateren eıt

Nun 1St höchst bemerkenswert, da{fß diejenigen Passagen der Thomasakten,
mı1t dem 1nweIls auf eıne ÖOlweihe, die meıner V tast ZWanZzıg Jahren geäufßer-
ten Vermutung ach einer spateren Schicht angehören, auch Epiklesen beinhal-
CtCH; die ebenso auffäallig VO den anderen beiden bereits oben zıtlerten Stellen
abweichen: Die Diıvergenz betrifft dabei interessanterweılse (1) die benutzten
Verben, (2) WEelN sıch die Epiklese richtet. [)as gleiche oilt aber auch für die In-
vokatıon beiım eucharistischen Mahl (cap. 1393 mi1t der IC beginnen möchte, da
dıe oriechische Textgestalt dieser Stelle och die ursprünglıche Anrufung
die Multter bietet.

Be1 TiASCTEIN nächsten Tlext der Thomasakten 1St also nochmals die oriechische
Rezensıion Z syrischen Orıgıinal heranzuzıehen, enn die oriechıische Version
hat wıederum ein1ıgen Stellen den ursprünglichen Text bewahrt, WEeEeNN die An-
rufung sıch 1n erster Lınıe dıe Mautter yichtet, 21 wırd jedoch auch och der
Name Jesu angeführt.”®

uch Vö6öbus WTr davon AUSSCHANSCIL, da{fß sıch 1n diesen apokryphen Akten verschiedene
Schichten ausmachen lassen: Hıstory of Asceticısm In the Syrıan Orıent. Contribution the
Hıstory of Culture In the Near East, The Orıgin of Asceticısm. Early Monastıcısm In Persia
NC 184/14, LOwen Meıne Theorie 1sSt VO Varghese akzeptiert worden: Les O7T1C-

F10NSs baptısmales dans Ia tradıtion syrıenne NC C) EOZ: sub 8 9 LOwen 1987 172
Ar C+ Wınkler, »Prebaptismal Anoıunting«, 30-51; eadem, Das armeniısche Initiationsrituale, 147)
38 Dıie Thomasakten liegen, w1e€e bereıts ben 1ın Anm 19 vermerkt wurde, auch 1n eiıner armen1-

schen Rezension VOIL, die jedoch leider den tür u15 relevanten Stellen gekürzt wurde un:
mMIıt be1 der Befragung der ursprünglıchen Textgestalt nıcht weıterhelten ann. azu die ftran-
zösıiısche Übersetzung der Kap 1358 121 15/ VO Leloır: Eerits apocryphes ; 56/, 579
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Die diıe Mutter, den Geist, gerichtete Anrufung ıhres Namens
be1 der eucharistischen Mahlteier

Syı ThA griech ThA (cCap. }33)
Wright I’ 302; 1L, 2658 Lipsius Bonnet H/Z 740

Wır NCNNECMN den Namen des Vaters ber dır, ;’3.r.cuq)'r]uitouév TO ING WNTOOG OVOLUC,
ANOQQNTOU WUOTNOQLOU QOXÖOV  S
XL EEOUOLÖV KENQUULEVOV"

Wır LECI1LLNECIN den Namen des Sohnes über dir, EINTLONWLCOMEV 01018 Y  x}  C OOU Inoco
Wır MNECI1NECIN den Namen des (Jeıstes ber dır

{ 1 Und 1 Kal ELTLEV
In deinem Namen Jesus,
mOge die Macht des degens und der ank- ”EABATtTO QOUVOLULG EUAOYLAG

Sag ung kommen und wohnen XCLL EVLÖDUOOA QOTOG,
ber dem Brot

aut da{fß alle Seelen, die davon nehmen, d  LV TOAOOCLL (L WETOACUBAVOUVOOL UXAaL
werden

und ıhre Sünden vergeben werden. (LITLO TWOV AUOAOTLÖV ANOAOÜOOVTAL.

Dıie syrıische Fassung zeıgt iın Abschnitt eindeutig Spuren eıner spateren ber-
arbeitung: die Epiklese trinıtarısch umzugestalten, WITF: d die Anrufung der
Multter durch den Vater EPSPLZE un! miıt der des Sohnes und des (Gelstes erganzt.

Generell oröfßere Aufmerksamkeıt verdient die Tatsache, da die Epiklese 1U

in völlıg veränderter orm erscheint: V AT ST dıe Anrufung des » Namens« als
solche geblieben, jedoch 1St S1e 1n eıne K1G orm gekleidet, wobel beachten
iSt, da{fß der Adressat ZUEBTSE die Multter ist; annn jedoch auch och Jesus.

Interessanterweılse wiırd auf den Namen Jesu 1m syrıschen un! griechischen
Text unterschiedlichen tellen verwıesen (ın SYE ThA 1n H1 1ın griech ThA 1n
12} W asSs liturgiewissenschaftlich gesehen me1lst aut eınen spateren Einschub
schließen Afßt Mıt Sicherheit 1sSt davon auszugehen, da dle Hilfte der Ep1-
klese, w1€e DESARLT, nıcht trinıtarısch ausgestaltet W al, W1e€e 1es 1n der jetzıgen SYI1-
schen Version der Fall 1St. Die rage 1ST NUTL, soll »die Macht des degeENS« ım Na-
NeEe  S Jesu ber das TOot kommen (so I1 der SyI ThA), der hıefß CS eiınmal
schlicht (wıe 1ın griech ThA) »Moge die Macht des 40  Segens188  Winkler  1. Die an die Mutter, den Geist, gerichtete Anrufung ıihres Namens  bei der eucharistischen Mahlfeier  syr ThA  griech ThA (cap. 133)  Wright 1, 302; ITI, 268  Lipsius — Bonnet I1/2, 240°  I  .1. Wir nennen den Namen des Vaters über dir,  ;’3.r.cuq)'r]uitouév OE TÖ TG UNTOÖG Övoua,  ÄNOQENTOV WVOTNOLOV ÄOXÖV TE  Xal SEOVOLOV KEXQUULEVOV  2 Wir nennen den Namen des Sohnes über dir,  ELPNUWILOLEV OOU ÖVvÖLATL OOU INGOD-  3 Wir nennen den Namen des Geistes über dir  II Und er sagte:  Koi einev:  1 In deinem Namen Jesus,  2 möge die Macht des Segens und der Dank-  ”’EMAtO SÜVaLLS EUAOYLAG  sagung kommen und wohnen (r’tx1)  xa EVLÖQUOOM Ö ÄQTOG,  über dem Brot  3 auf daß alle Seelen, die davon nehmen,  Wa xAOaL AL WETAACHBAÄVOVOAL WUXAL  erneuert werden  und ihre Sünden vergeben werden.  ÄNÖ TOV ÄUAQTLÖV ÄNOAOÜTOVTAL.  Die syrische Fassung zeigt in Abschnitt I eindeutig Spuren einer späteren Über-  arbeitung: um die Epiklese trinitarisch umzugestalten, wird die Anrufung der  Mutter durch den Vater ersetzt und mit der des Sohnes und des Geistes ergänzt.  Generell größere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, daß die Epiklese nun  in völlig veränderter Form erscheint: Zwar ist die Anrufung des »Namens« als  solche geblieben, jedoch ist sie in eine neue Form gekleidet, wobei zu beachten  ist, daß der Adressat zuerst die Mutter ist, dann jedoch auch noch Jesus.  Interessanterweise wird auf den Namen Jesu im syrischen und griechischen  Text an unterschiedlichen Stellen verwiesen (in syr ThA in IL,1 in griech ThA in  1,2), was liturgiewissenschaftlich gesehen meist auf einen späteren Einschub  schließen läßt. Mit Sicherheit ist davon auszugehen, daß die erste Hälfte der Epi-  klese, wie gesagt, nicht trinitarisch ausgestaltet war, wie dies in der jetzigen syri-  schen Version der Fall ist. Die Frage ist nur, soll »die Macht des Segens« im Na-  men Jesu über das Brot kommen (so IL,1 der syr ThA), oder hieß es einmal  schlicht (wie in griech ThA): »Möge die Macht des Segens*° ... kommen«?  Es ist anzunehmen, daß möglicherweise der griechische Text wiederum an  dieser Nahtstelle die ursprüngliche Fassung wiedergibt, einmal also der syrische  Text ganz schlicht lautete:  39 Deutsche Übertragung des griech. Texts in Hennecke-Schneemelcher II, 354. S. dazu die An-  merkung von Klijn, The Acts of Thomas, 288.  40 Die syrische Version bietet hier eine wohl sekundäre Erweiterung: »und der Danksagung« —  d.h. eucharistische Schlüsselworte: e0\0yla, EUXAQLOTIO.kommen«?

Es 1St anzunehmen, da{fß möglicherweıse der oriechische Tlext wıederum
dieser Nahtstelle die ursprüngliche Fassung wiederg1bt, einmal also der syrische
lext ganz schlicht autete:

Deutsche Übertragung des oriech. Texts 1n Hennecke-Schneemelcher 1L, Yr azu dıe An-
merkung VO Klıyn, The cts of Thomas, 288%

4.() Die syrısche ersion bıetet 1j1er eiıne wohl sekundäre Erweıterung: »und der Danksagung«
eucharıstische Schlüsselworte: EUAOYLC, EUYXOOLOTLC.
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Moge die Macht des degens kommen
un! wohnen ber dem Brot.

Dies löst jedoch och nıcht das Problem, WE  z die Anrufung als (3anzes e1N-
mal gerichtet W AarTl. In eErster Lınıe doch ohl den » Namen der Mutter«, WI1e€
die oriechische Rezensıion erkennen Alst (d;1)

Wıe verhält CS sıch 1U mıt der Anführung des » Namens Jesu«? IDIE
terschiedliche Posıtion (ın SyI TIhA ın H un 1n griech ThA ın 12) ädt Z
Anwendung eınes alten lıiturgiewissenschaftliıchen Grundsatzes e1n, niämlich
be1 schwankender Stellung eınes Gliedes eınen spateren FEinschub Uu-

ten

Dıie Logık des FEinschubs 1sSt dabe] durchaus nachvollziehbar, enn handelt
sıch eın eucharistisches Mahl Nur darf dabe] nıcht übersehen werden, da{ß
be] der vordem angeführten eucharıstischen Epiklese (dıe sıcher die altere (5e-
stalt der Invocatıo darstellt) ausschliefßlich die Multter angerufen wurde. Ledig-
ıch be] der Salbungs-Epiklese wurde der » Name des Gesalbten« mıteinbezo-
SCIL, W AS sıch aufgrund des organgs der Salbung anbot.

Es könnten m. E also 7wel Gründe eıne ursprüngliche Präsenz des
» Namens Jesu« sprechen: Dieses FElement tehlt ın der anderen eucharisti-
schen Epiklese die ausschliefßlich dıe Multter gerichtet 1st), (2) Clle divergie-
rende Posıtion des Hınweilses auf den » Namen Jesu« innerhal der syrıschen
un griechischen Textgestalt Ar vielleicht auf eınen spateren FEinschub schlie-
en

ber auch die verbale Kongruenz be1 der griechischen Textgestalt zwıischen
CAaD. 733 Epiklese beım eucharıstischen Mahl) und CAD 1 9IS Invokatıon be1
der Weihe des Salb-Ols) xibt denken. Darauf wiırd weıter och eINZU-
gehen se1n.

Und e1n etzter Betund ware och besprechen, nimlıch dle Preisgabe des
direkten Anruts mI1t dem erb e\06£! Hıer stehen WIr VOT eiıner spateren Spielart
gegenüber der Ven:-Epiklese, enn das ursprünglıche » Komm!« 1St eiınerseılts
1U auf »65 mOoge kommen« abgeschwächt worden, andererseıts wurde ıhm eın
weıteres erb zugestellt: »65 moOoge wohnen«.

Di1e Tendenz, auch och weıtere Verben einzuschıeben, Aft sıch auch be]
deren Epiklesen, sSCe1 CS ın den Thomasakten, se1 CS 1n den ebenso 1n Syrıen aı

siedelnden Johannesakten, nachweiısen. Zunächst mu{ß uUu1ls jedoch och eıne
Epiklese 1n den Thomasakten beschäftigen, dıe 1m Zusammenhang mıt der
Weihe des alb-Ols bezeugt 1St.
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Die beiden Epiklesen be] der Weihe des alb-Ols

Dabe handelt sıch Auszüge AUS den Kapıteln 174 un 15 die beide außer
der prabaptısmalen Salbung Z ersten Mal auch eıne epikletische Weihe des
alb-Ols bieten.

uch diese etzten Texte AaUS den apokryphen Thomasakten stellen unls ın SE1-
1CT dıvergierenden syrıschen un: oriechischen Version VOT orößere Probleme.

SYr ThA oriech IhA (cap. 121
Wright I) 201 IL Z Lipsıius-Bonnet 1LM2,S

Heılıge Salbe (rZuy> ”EAaLOV O YLOV
die uUu11l5 7a Salbung (r y \} ELG Ü YLOOWÖV NULV O00£v

gegeben ward

Du, Herr, Jesus,
Leben und Gesundung und Vergebung

DAISC1LE Sünden
mOge deine Macht kommen E\BETO OUVAULG OOUV

und wohnen (mtx)) ber LÖQUVONTO C  n INV ÖOUANV 01018 MuyOOVvLAV:
dieser Salbe XCLL  x LOOCL QÜTYV

und lafß deine Heiligkeit 1n ıhr leiben. ÖLO ING EAEVOEQLAC TOUTNG.

Von oröfßtem Interesse 1St die oriechische Rezensıion deshalb, weıl Jesus ber-
haupt nıcht erwähnt wiırd, sondern 11UTr das »heilige Öl«‚ dessen »Macht kom-
18813  e und sıch nıederlassen) mMOgeE«, jedoch nıcht »auf das Öl«‚ W1€ 1m syrıschen
Text, sondern ber die Dienerin Mygdonia, W asSs sechr wahrscheinlich die altere
Gestalt der Epiklese darstellt. Das heifßst, liegt ach der oriechischen Version
ga keıne Weihe des Ols VOIL,; sondern die Epiklese wırd be] der Salbung ber
Mygdonia gesprochen, W as W1e€e gEeSsagl den alteren Tradıtionsstrang reflektieren
dürtte. Es handelt sıch also be] dieser Passage der apokryphen homasakten
nıcht L11UTr eıne unsıchere Überlieferung des Textes, sondern dıe ın der or1e-
chischen Version bezeugte Epiklese ber die Person stellt gegenüber der Invoka-
t10n ber das Salb-Ol] ohl die altere Schicht dar

Dazu 1STt jedoch auch och der nächste Ausschnuitt AaUuUs den homasakten her-
anzuzıehen, die iın beiden Versionen tatsächlich eıne Weihe des alb-Ols ber-
hıefert, auch WE S1@E 1mM Wortlaut nıcht ımmer mıteinander übereinstim-
IN  —

41 AI uch den krıt. Apparat VO Lips1ius-Bonnet; deutsche Übersetzung iın Hennecke-
Schneemelcher 1L, 350 (dıe be] der Übertragung der etzten Zeıle den griechischen ext verbes-
serte): »Heılıges OL das uUu1l5S S15 Heılıgung gegeben 1st190  Winkler  2. Die beiden Epiklesen bei der Weihe des Salb-Öls  Dabei handelt es sıch um Auszüge aus den Kapiteln 121 und 157, die beide außer  der präbaptismalen Salbung zum ersten Mal auch eine epikletische Weihe des  Salb-Öls bieten.  Auch diese letzten Texte aus den apokryphen Thomasakten stellen uns in sei-  ner divergierenden syrischen und griechischen Version vor größere Probleme.  syr ThA  griech ThA (cap. 121)  Wright I, 291; II, 258  Lipsius-Bonnet 11/2, 230-231*'  Heilige Salbe (rcux=>)  ”EAMLOV ÄyLOV  die uns zur Salbung (a > \x)  EIc ÄYLOOWÖV HLV S00EvV.. .  gegeben ward...  Du, unser Herr, Jesus,  Leben und Gesundung und Vergebung  unserer Sünden  möge deine Macht kommen  ENOETO Yı Ö vVaLLS O0UV-  und wohnen (r+x1) über  Lö0vvONTO Enl TV So0hnv co0vu MuySoviav-  dieser Salbe (ruxy=)  Xal LAO0L AÜTIIV  und laß deine Heiligkeit in ihr bleiben.  Sı TNS EhevOEELAas TAÜTNS.  Von größtem Interesse ist die griechische Rezension deshalb, weil Jesus über-  haupt nicht erwähnt wird, sondern nur das »heilige Öl«, dessen »Macht kom-  men (und sich niederlassen) möge«, jedoch nicht »auf das Öl«, wie im syrischen  Text, sondern über die Dienerin Mygdonia, was sehr wahrscheinlich die ältere  Gestalt der Epiklese darstellt. Das heißt, es liegt nach der griechischen Version  gar keine Weihe des Öls vor, sondern die Epiklese wird bei der Salbung über  Mygdonia gesprochen, was wie gesagt den älteren Traditionsstrang reflektieren  dürfte. Es handelt sich also bei dieser Passage der apokryphen Thomasakten  nicht nur um eine unsichere Überlieferung des Textes, sondern die in der grie-  chischen Version bezeugte Epiklese über die Person stellt gegenüber der Invoka-  tion über das Salb-Öl wohl die ältere Schicht dar.  Dazu ist jedoch auch noch der nächste Ausschnitt aus den Thomasakten her-  anzuziehen, die in beiden Versionen tatsächlich eine Weihe des Salb-Öls über-  liefert, auch wenn sie im Wortlaut nicht immer genau miteinander übereinstim-  men  41 S. dazu auch den krit. Apparat von Lipsius-Bonnet; deutsche Übersetzung in Hennecke-  Schneemelcher II, 350 (die bei der Übertragung der letzten Zeile den griechischen Text verbes-  serte): »Heiliges Öl, das uns zur Heiligung gegeben ist ... Möge deine Kraft kommen und sich  auf deine Dienerin Mygdonia setzen, und heile sie durch diese <Ölsalbung>.« Das »heile« /Aa-  oa in der griechischen Rezension ist mit größter Wahrscheinlichkeit sekundär, denn das Voka-  bular »wohnen«, »bleiben«, wie auch »ruhen« spielt bei den Epiklesen in den (späteren) syri-Möge deine Kraft kommen und sıch
aut deine IDhienerin Mygdonıa SEUZCN, un: heile S1Ce durch diıese <Olsalbung>.« DDas »hejle« Ä  LCO-
01041 ın der griechischen Rezension 1St mı1t oröfster Wahrscheinlichkeit sekundär, enn das 'oka-
bular »wohnen«, »bleiben«, Ww1e uch »ruhen« spıelt bei den Epiklesen 1n den (späteren) SyI1-
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BYE TIhA griech TIhA (cap. 157)
Wright I) DZ3 I} 289 Lipsıius-Bonnet IL 267

Ja, Herr, ANOCL
Komm, e\B£ETOW VLXNTLAN OQAUTOU $IC OUVOAULG,
wohne (_I ir) ber dieser XCLL EVLÖDUOOA 10 EACLO TOUTW
Salbe!Weitere Beobachtungen zur frühen Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus)  191  syr ThA  griech ThA (cap. 157)  Wright I, 323; II, 289  Lipsius-Bonnet IL, 267*  .1. 1]a, Herr,  ;I-'qooü  2  Komm,  EAOETO 11 VLXNTLXNY AUTOU [szc] SUvaLıLG,  3  wohne ( tz.) über dieser  Xal EVLÖQUO0W TO EXALwO TOUTO.. .  Salbe! ...  Möge deine Gabe kommen...  EAOETO ÖT Xal N ÖMpENL...  und wohnen (rtxd\) über dieser  Xal ERLÖNUNOOL TO EAALW...  Salbe,  über die wir deinen Namen nennen!  © EnuPNWLOLEV TÖ OÖV ÄyLOV Övopaı.  Hier stehen wir eindeutig vor einer Weihe des Salb-Öls unmittelbar vor der prä-  baptismalen Salbung. Unterschiede in der Textüberlieferung zeigen sich in der  Anrede (»Herr« in syr ThA; »Jesus« in griech ThA) und auf wen sich die Zeilen  2-3 beziehen: In den syr ThA wird die direkte Anrede (»Ja, Herr«) unmittelbar  weitergeführt mit den Verben »komm und wohne«, während in der griechischen  Rezension die Verben von der Anrede isoliert werden: Die Verben beziehen sich  (in Z. 2-3) nicht auf »Jesus«, sondern auf »seine [= deine] Macht«.  Sieht man sich dazu den zweiten Teil der Epiklese zur Mahlfeier an (griech:  cap. 133), so ist insbesondere bei der griechischen Version die verbale Kon-  gruenz zwischen beiden Epiklesen nicht zu übersehen:  griech ThA  Weihe des Salb-Öls (cap. 157)  eucharistisches Mahl (cap 133)  Lipsius-Bonnet 11/2, 267  Lipsius-Bonnet 11/2, 240  "InocoD  EILPNWICOMEV OOV ÖVÖUATL O0U InoOD.  Ka einev-  ENOETO N ... ÖUVOALLS  ”’EMAtTO SUVAaLLS EÖUXOYLAG  XOl EvVLÖQUOO® TO ENCLO TOUTO.. .  Xal EvLÖQUOOw Ö ÄpTOG...  EAOETW ÖT Xal N ÖwOEN...  XOl ETLÖNWNIOL TO EAXALO  q  z  ä  ®  ©  EILONUWLLOLEV TÖ OÖV ÄÜyLOV Övona  schen Quellen eine größere Rolle. Zu cap. 121 s. zudem aie Anmerkungen von Klijn, Z7he Acts  of Thomas, 284-285.  42 In Hennecke-Schneemelcher (II, 363) wird dazu folgende deutsche Übersetzung geboten: »Je-  sus, es komme <deine> sieghafte Kraft und <lasse> sich auf dieses Öl nieder ... möge nun auch  die Gabe kommen ... und möge sie in diesem Öl wohnen, über welchem wir deinen heiligen  Namen nennen!«Möge deine abe kommen. eEABETAO ÖT CL N ÖWOEL
un! wohnen ber dieser XL ENLÖNUNODAL S& EACLO
Salbe,
ber dıe WIr deinen Namen nennen! (u—> EINTLONUWLLOUEV TO GOV O YLOV OVOUC.

Hıer stehen WIr eindeutig VOTLT eıner Weihe des al Ols unmuittelbar VO der pra-
baptısmalen Salbung. Unterschiede 1ın der Textüberlieferung zeıgen sıch ın der
Anrede (»>Herr« ın SYr ThA; » JEeSUS« 1n griech ThA) un aut WEelN sıch die Zeilen
Z beziehen: In den SYI TIhA wırd die direkte Anrede (»Ja, Herr«) unmıiıttelbar
weıitergeführt mıiıt den Verben >komm un wohne«, während ın der oriechischen
Rezensıion die Verben VQ} der Anrede isoliert werden: Die Verben beziehen sıch
(ın 2-3) nıcht auf » Jesus«, sondern aut »se1ne deine) Macht«.

Sıeht INan sıch Au den zweıten eıl der Epiklese ZUT Mahlteier (griech:
Cap 135 1St iınsbesondere be] der oriechischen Version die verbale Kon-
gruCcCNz 7zwıschen beıiden Epiklesen nıcht übersehen:

griech TIhA

Weihe des Salb-Ols (cap. 157) eucharistisches Mahl (cap 133)
Lipsıus-Bonnet 11/2,; 267 Lipsıius-Bonnet VL 24()

Inoo EITLONULCOLUEV (QOU OVÖLUATL OOU Inoo
Ka ELNTEV

eE\BETOWeitere Beobachtungen zur frühen Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus)  191  syr ThA  griech ThA (cap. 157)  Wright I, 323; II, 289  Lipsius-Bonnet IL, 267*  .1. 1]a, Herr,  ;I-'qooü  2  Komm,  EAOETO 11 VLXNTLXNY AUTOU [szc] SUvaLıLG,  3  wohne ( tz.) über dieser  Xal EVLÖQUO0W TO EXALwO TOUTO.. .  Salbe! ...  Möge deine Gabe kommen...  EAOETO ÖT Xal N ÖMpENL...  und wohnen (rtxd\) über dieser  Xal ERLÖNUNOOL TO EAALW...  Salbe,  über die wir deinen Namen nennen!  © EnuPNWLOLEV TÖ OÖV ÄyLOV Övopaı.  Hier stehen wir eindeutig vor einer Weihe des Salb-Öls unmittelbar vor der prä-  baptismalen Salbung. Unterschiede in der Textüberlieferung zeigen sich in der  Anrede (»Herr« in syr ThA; »Jesus« in griech ThA) und auf wen sich die Zeilen  2-3 beziehen: In den syr ThA wird die direkte Anrede (»Ja, Herr«) unmittelbar  weitergeführt mit den Verben »komm und wohne«, während in der griechischen  Rezension die Verben von der Anrede isoliert werden: Die Verben beziehen sich  (in Z. 2-3) nicht auf »Jesus«, sondern auf »seine [= deine] Macht«.  Sieht man sich dazu den zweiten Teil der Epiklese zur Mahlfeier an (griech:  cap. 133), so ist insbesondere bei der griechischen Version die verbale Kon-  gruenz zwischen beiden Epiklesen nicht zu übersehen:  griech ThA  Weihe des Salb-Öls (cap. 157)  eucharistisches Mahl (cap 133)  Lipsius-Bonnet 11/2, 267  Lipsius-Bonnet 11/2, 240  "InocoD  EILPNWICOMEV OOV ÖVÖUATL O0U InoOD.  Ka einev-  ENOETO N ... ÖUVOALLS  ”’EMAtTO SUVAaLLS EÖUXOYLAG  XOl EvVLÖQUOO® TO ENCLO TOUTO.. .  Xal EvLÖQUOOw Ö ÄpTOG...  EAOETW ÖT Xal N ÖwOEN...  XOl ETLÖNWNIOL TO EAXALO  q  z  ä  ®  ©  EILONUWLLOLEV TÖ OÖV ÄÜyLOV Övona  schen Quellen eine größere Rolle. Zu cap. 121 s. zudem aie Anmerkungen von Klijn, Z7he Acts  of Thomas, 284-285.  42 In Hennecke-Schneemelcher (II, 363) wird dazu folgende deutsche Übersetzung geboten: »Je-  sus, es komme <deine> sieghafte Kraft und <lasse> sich auf dieses Öl nieder ... möge nun auch  die Gabe kommen ... und möge sie in diesem Öl wohnen, über welchem wir deinen heiligen  Namen nennen!«ÖUVAULG ”EA0A7oO ÖÜUVAULG EUAOYLOG
XCLL EVLÖQÜUOOW) S& EAOLO TOUTO XCLL EVLÖDÜUOO® ÜOTOC

SX\BETAM ÖN X.CLL ÖWOEN.
%CL EMNLÖNWNOAL TW EACLOG CC A EITLONULLOLEV TO GOV O YLOV OVOUCO

schen Quellen eiıne oröfßere Rolle 7u CaD 192 zudem die Anmerkungen VO Klıjn, The Cts
of Thomas, 28485
In Hennecke-Schneemelcher (IL, 363) erd Z VAB tolgende deutsche Übersetzung geboten: »J e-
SUus, komme <deine> sıeghafte Kraft und <]lasse> sıch auf dieses O] nıederWeitere Beobachtungen zur frühen Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus)  191  syr ThA  griech ThA (cap. 157)  Wright I, 323; II, 289  Lipsius-Bonnet IL, 267*  .1. 1]a, Herr,  ;I-'qooü  2  Komm,  EAOETO 11 VLXNTLXNY AUTOU [szc] SUvaLıLG,  3  wohne ( tz.) über dieser  Xal EVLÖQUO0W TO EXALwO TOUTO.. .  Salbe! ...  Möge deine Gabe kommen...  EAOETO ÖT Xal N ÖMpENL...  und wohnen (rtxd\) über dieser  Xal ERLÖNUNOOL TO EAALW...  Salbe,  über die wir deinen Namen nennen!  © EnuPNWLOLEV TÖ OÖV ÄyLOV Övopaı.  Hier stehen wir eindeutig vor einer Weihe des Salb-Öls unmittelbar vor der prä-  baptismalen Salbung. Unterschiede in der Textüberlieferung zeigen sich in der  Anrede (»Herr« in syr ThA; »Jesus« in griech ThA) und auf wen sich die Zeilen  2-3 beziehen: In den syr ThA wird die direkte Anrede (»Ja, Herr«) unmittelbar  weitergeführt mit den Verben »komm und wohne«, während in der griechischen  Rezension die Verben von der Anrede isoliert werden: Die Verben beziehen sich  (in Z. 2-3) nicht auf »Jesus«, sondern auf »seine [= deine] Macht«.  Sieht man sich dazu den zweiten Teil der Epiklese zur Mahlfeier an (griech:  cap. 133), so ist insbesondere bei der griechischen Version die verbale Kon-  gruenz zwischen beiden Epiklesen nicht zu übersehen:  griech ThA  Weihe des Salb-Öls (cap. 157)  eucharistisches Mahl (cap 133)  Lipsius-Bonnet 11/2, 267  Lipsius-Bonnet 11/2, 240  "InocoD  EILPNWICOMEV OOV ÖVÖUATL O0U InoOD.  Ka einev-  ENOETO N ... ÖUVOALLS  ”’EMAtTO SUVAaLLS EÖUXOYLAG  XOl EvVLÖQUOO® TO ENCLO TOUTO.. .  Xal EvLÖQUOOw Ö ÄpTOG...  EAOETW ÖT Xal N ÖwOEN...  XOl ETLÖNWNIOL TO EAXALO  q  z  ä  ®  ©  EILONUWLLOLEV TÖ OÖV ÄÜyLOV Övona  schen Quellen eine größere Rolle. Zu cap. 121 s. zudem aie Anmerkungen von Klijn, Z7he Acts  of Thomas, 284-285.  42 In Hennecke-Schneemelcher (II, 363) wird dazu folgende deutsche Übersetzung geboten: »Je-  sus, es komme <deine> sieghafte Kraft und <lasse> sich auf dieses Öl nieder ... möge nun auch  die Gabe kommen ... und möge sie in diesem Öl wohnen, über welchem wir deinen heiligen  Namen nennen!«moOoge 11U auch
dıe abe kommenWeitere Beobachtungen zur frühen Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus)  191  syr ThA  griech ThA (cap. 157)  Wright I, 323; II, 289  Lipsius-Bonnet IL, 267*  .1. 1]a, Herr,  ;I-'qooü  2  Komm,  EAOETO 11 VLXNTLXNY AUTOU [szc] SUvaLıLG,  3  wohne ( tz.) über dieser  Xal EVLÖQUO0W TO EXALwO TOUTO.. .  Salbe! ...  Möge deine Gabe kommen...  EAOETO ÖT Xal N ÖMpENL...  und wohnen (rtxd\) über dieser  Xal ERLÖNUNOOL TO EAALW...  Salbe,  über die wir deinen Namen nennen!  © EnuPNWLOLEV TÖ OÖV ÄyLOV Övopaı.  Hier stehen wir eindeutig vor einer Weihe des Salb-Öls unmittelbar vor der prä-  baptismalen Salbung. Unterschiede in der Textüberlieferung zeigen sich in der  Anrede (»Herr« in syr ThA; »Jesus« in griech ThA) und auf wen sich die Zeilen  2-3 beziehen: In den syr ThA wird die direkte Anrede (»Ja, Herr«) unmittelbar  weitergeführt mit den Verben »komm und wohne«, während in der griechischen  Rezension die Verben von der Anrede isoliert werden: Die Verben beziehen sich  (in Z. 2-3) nicht auf »Jesus«, sondern auf »seine [= deine] Macht«.  Sieht man sich dazu den zweiten Teil der Epiklese zur Mahlfeier an (griech:  cap. 133), so ist insbesondere bei der griechischen Version die verbale Kon-  gruenz zwischen beiden Epiklesen nicht zu übersehen:  griech ThA  Weihe des Salb-Öls (cap. 157)  eucharistisches Mahl (cap 133)  Lipsius-Bonnet 11/2, 267  Lipsius-Bonnet 11/2, 240  "InocoD  EILPNWICOMEV OOV ÖVÖUATL O0U InoOD.  Ka einev-  ENOETO N ... ÖUVOALLS  ”’EMAtTO SUVAaLLS EÖUXOYLAG  XOl EvVLÖQUOO® TO ENCLO TOUTO.. .  Xal EvLÖQUOOw Ö ÄpTOG...  EAOETW ÖT Xal N ÖwOEN...  XOl ETLÖNWNIOL TO EAXALO  q  z  ä  ®  ©  EILONUWLLOLEV TÖ OÖV ÄÜyLOV Övona  schen Quellen eine größere Rolle. Zu cap. 121 s. zudem aie Anmerkungen von Klijn, Z7he Acts  of Thomas, 284-285.  42 In Hennecke-Schneemelcher (II, 363) wird dazu folgende deutsche Übersetzung geboten: »Je-  sus, es komme <deine> sieghafte Kraft und <lasse> sich auf dieses Öl nieder ... möge nun auch  die Gabe kommen ... und möge sie in diesem Öl wohnen, über welchem wir deinen heiligen  Namen nennen!«un: mOge S1Ee 1n diesem ®] wohnen, ber welchem WIr deinen heiligen
Namen nennen!«



192 Wıinkler

Ich Irage mich, ob die griechische Version beım eucharistischen Mahl (cap. 133)
nıcht Teıle der Epiklese der Ol-Konsekration (cap. 157) übernommen hat

ber auch die syrische Textgestalt der Ol-Konsekration älßt oröfßte Zweıtel
ıhrer Authentizıtät autkommen, m. E VC3T. allem Zeıle T » Komm, wohne

ber dieser Salbe!« ursprüngliches Venı spater aufgekommenes erb
»wohnen«, wobel das letzte erb 1n keiner der anderen Epiklesen jemals 1m en
peratıv erscheınt):

SYE TIThA

Weihe des Salb-Ols (entspricht oriech: CapD 157)
Wright I7 SE I: 789

Ja7 Herr,
Komm,
wohne (_l Tr) ber dieser Salbe!192  Winkler  Ich frage mich, ob die griechische Version beim eucharistischen Mahl (cap. 133)  nicht Teile der Epiklese der Öl-Konsekration (cap. 157) übernommen hat.  Aber auch die syrische Textgestalt der Öl-Konsekration läßt größte Zweifel  an ihrer Authentizität auftkommen, m. E. vor allem Zeile 2-3: »Komm, wohne  über dieser Salbe!« (= ursprüngliches Veni + später aufgekommenes Verb:  »wohnen«, wobei das letzte Verb in keiner der anderen Epiklesen jemals im Im-  perativ erscheint):  syr ThA  Weihe des Salb-Öls (entspricht griech: cap. 157)  Wright I, 323; II, 289  1.Ja: Her  2 Komm,  3 wohne (a +x) über dieser Salbe! ...  4 Möge deine Gabe kommen...  5 und wohnen (rtx&\) über dieser Salbe,  6 über die wir deinen Namen nennen!  Insgesamt würde die zweifelhafte Textüberlieferung bei beiden Epiklesen zur  Weihe des Salb-Öls, wie gesagt, meine vor fast zwanzig Jahren geäußerte Vermu-  tung, daß sich in den apokryphen Thomasakten mehrere Schichten überlagert  haben, weiter abstützen.  43  Bei der jetzigen Untersuchung tauchten bei den in diesem Kapitel untersuch-  ten Passagen der Thomasakten Zweifel über die Überlieferung der Gestalt der  Texte auf: Wem die Epiklese galt, ob eine Konsekration des Öls, oder nicht viel-  mehr eine Epiklese über die Taufkandidaten vorliegt, und ganz allgemein welche  Gestalt diese Invokationen einst hatten.  IV. Der Befund in den apokryphen Johannesakten  Die syrischen Johannesakten stellen uns ebenso vor größere Probleme, nicht nur  was die bisherige Datierung anbetrifft, die Mitte des vierten Jahrhunderts —  »maybe earlier« — angesetzt wurde.** Auch die Überlieferung des Textes ist  äußerst kompliziert. Die älteste auf uns gekommene Textgestalt ist griechisch  und stammt aus dem späten zweiten oder zu Beginn des dritten Jahrhunderts.  Diese griechische Version dürfte jedoch nicht das Original sein, denn die Urge-  stalt des Textes war wohl syrisch. Die jetzige syrische Rezension beruht auf ei-  43 Cf. Winkler, »Prebaptismal Anointing«, 30-31; eadem, Das armenische Initiationsrituale, 142.  Meine Theorie wurde von Varghese akzeptiert: Les onctions baptismales, 12.  44 So R.H. Connolly, »The Original Language of the Syriac Act:  $  s of John«, Journal of Theological  Studies 8 (1907), 261.Moge deine abe kommen...
und wohnen (r ber dieser Salbe,
ber die WIr deinen Namen nennen!

Insgesamt würde die 7zweıtelhafte Textüberlieferung be1 beiden Epiklesen Z

Weiıhe des Salb-Ols, W1e€e ZEeSaARLT, meıne VO tast ZWanZzıg Jahren geaußerte Vermu-
L(ung, da{fß sıch ın den apokryphen homasakten mehrere Schichten überlagert
haben, weıter abstützen.43

Be1 der jetzıgen Untersuchung tauchten be] den iın diesem Kapitel untersuch-
ten Passagen der homasakten 7 weıtel ber die Überlieferung der Gestalt der
Texte aut Wem die Epiklese galt, ob eıne Konsekratıiıon des Ols, oder nıcht viel-
mehr eıne Epiklese ber die Tautfkandidaten vorlıegt, un! Zanz allgemeın welche
Gestalt diese Invokatiıonen e1INst hatten.

IJer Betund ın den apokryphen Johannesakten
Die syriıschen Johannesakten stellen uns ebenso VOT oröfßere Probleme, nıcht HUurX:

W 4s dıe bısherige Datierung anbetrifft, dıe Mıtte des vierten Jahrhunderts
»maybe earlier« angeESETIZL wurde.“* uch d1e Überlieferung des Textes 1St
aufßerst komplizıert. Dıie alteste aut uUunNns gekommene Textgestalt 1st oriechisch
un: STamMMTL AUS dem spaten Zzweıten oder Begınn des drıtten Jahrhunderts.
Diese oriechische Version dürfte jedoch nıcht das Orıiginal se1ın, ennn die ÜUrge-
stalt des lextes W ar ohl syrısch. Dıi1e Jjetzıge syrısche Rezensıion beruht auf e1-

4 3 C# Wınkler, »Prebaptismal Anounting«, 30-51; eadem, Das armeniısche Inıtiationsrituale, T
Meiıne Theorie wurde VO Varghese akzeptiert: Les ONCLLONS baptısmales,

44 So Connolly, » The Orıigıinal Language ot the Syrıiac Act of John«, Journal of Theological
Studies )’ 261



Weıitere Beobachtungen ZUr!r trühen Epiklese (den Doxologien un! dem Sanctus) 193

1G Übersetzung eıner nıcht mehr erhaltenen griechischen Vorlage, die nıcht MmMI1t
dem überlieferten griechischen Text übereinstimmt. ”

Bislang W ar keine der Epiklesen den Vater gerichtet. |)as heifßst, 1mM drıtten
Jahrhundert W ar der Adressat 1ın Erstier Lıinıe die Mutter, der Gelst der Heılıgkeıt.
So sicherlich 1n der eucharıstischen Epiklese.

Dıie Epiklese be1 der präbaptismalen Salbung welst dabe1 eine subtile Nuan-
cıerung auf, WE S1Ee sıch Begınn den Namen des »Gesalbten« richtet, W as

46jedoch ımplızıt ebenso auf den Gelst verweıst, WwW1e€ bereıts sehen WAT.

1T MmMI1t dem vierten Jahrhundert Ündern die dyrer den Adressaten: In den
apokryphen (syrıschen) Johannesakten wendet sıch die Epiklese 11U 1n ErsSter

Linıe den Vater, WE CS be] der Weiıhe dCS Ols, dl€ sıch jetzt auch och die
Konsekratıion des Aassers anschlie(ßßt, heifßt

Syr TIhA
Wright I’ 8; I S

Herr, allmächtiger Gott,
eın Geilst der Heıilıgkeit moge kommen
und ruhen und wohnen (m3r))
ber der Salbe und dem Wasser

Fur uns 1St 1m Augenblick nıcht wichtıg, da{ß iınzwischen ZUr G: Weihe 1mM
vierten Jahrhundert auch och die des ASsSErs hinzugekommen 1St, die Hu mı1t
der des alb-Ols verbunden wiırd, als die Erweıterung der Verben: ausgehend
VO erb skommen« wurden weıtere Verben W1€ »wohnen« un: sruhen«*  8
aufgenommen.

Grofßßte Beachtung verdient dıe Tatsache, da{fß die den Vater gerichtete Epı1-
klese eingebettet 1St 1n trinıtarısche Doxologien un 1ın eiınen Heıilig-Ruf, dem
Sanctus, dessen ursprüngliche Ausrichtung auf Gott- Vater, annn trinıtarısch
umgeformt wiırd, W asSs sıch auch 1ın den Johannesakten sehr gul verfolgen lafst,
worauf ıch anderer Stelle hıingewıesen habe.*” Hıer Nl 1LLUT Z aut die Hır-
gyebnisse der Untersuchung Z Sanctus (ın den Johannesakten) aufmerksam
gemacht.

45 (2* Wınkler, »Nochmals den Antängen der Epiklese und des Sanctus«, Z Z
46 4A7 ben die Erläuterungen IDITG hymniısche, den Namen des MessıasWeitere Beobachtungen zur frühen Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus)  193  ner Übersetzung einer nicht mehr erhaltenen griechischen Vorlage, die nicht mit  dem überlieferten griechischen Text übereinstimmt.””  Bislang war keine der Epiklesen an den Vater gerichtet. Das heißt, im dritten  Jahrhundert war der Adressat in erster Linie die Mutter, der Geist der Heiligkeit.  So sicherlich in der eucharistischen Epiklese.  Die Epiklese bei der präbaptismalen Salbung weist dabei eine subtile Nuan-  cierung auf, wenn sie sich zu Beginn an den Namen des »Gesalbten« richtet, was  46  jedoch implizit ebenso auf den Geist verweist, wie bereits zu sehen war.  Erst mit dem vierten Jahrhundert ändern die Syrer den Adressaten: In den  apokryphen (syrischen) Johannesakten*” wendet sich die Epiklese nun in erster  Linie an den Vater, wenn es bei der Weihe des Öls, an die sich jetzt auch noch die  Konsekration des Wassers anschließt, heißt:  syr ThA  Wright I, 58; II, 53:  Herr, allmächtiger Gott,  dein Geist der Heiligkeit möge kommen  und ruhen (a 390 ) und wohnen (rK4x1)  über der Salbe und dem Wasser ...  Für uns ist im Augenblick nicht so wichtig, daß inzwischen zur Öl-Weihe im  vierten Jahrhundert auch noch die des Wassers hinzugekommen ist, die nun mit  der des Salb-Öls verbunden wird, als die Erweiterung der Verben: ausgehend  vom Verb »kommen« wurden weitere Verben wie »wohnen« und »ruhen«*?  aufgenommen.  Größte Beachtung verdient die Tatsache, daß die an den Vater gerichtete Epi-  klese eingebettet ist in trinitarische Doxologien und in einen Heilig-Ruf, dem  Sanctus, dessen ursprüngliche Ausrichtung auf Gott-Vater, dann trinitarisch  umgeformt wird, was sich auch in den Johannesakten sehr gut verfolgen läßt,  worauf ich an anderer Stelle hingewiesen habe.*” Hier sei nur kurz auf die Er-  gebnisse der Untersuchung zum Sanctus (in den Johannesakten) aufmerksam  gemacht.  45  Cf. Winkler, »Nochmals zu den Anfängen der Epiklese und des Sanctus«, 220-221.  46  S. dazu oben die Erläuterungen (= I. Die hymnische, an den Namen des Messias ... gerichtete  Veni-Epiklese...); sowie Klijn, Acts of Thomas, 58.  47  Zum Taufritus in den syrischen Johannesakten cf. Winkler, Das armenische Initiationsrituale,  146-155.  48  Zur Vorstellung des »Ruhens« cf. Brock, »Epiklesis«, 187, 190, 192, 195, 200-201, 203; G. Wink-  ler, »Ein bedeutsamer Zusammenhang zwischen der Erkenntnis und Ruhe in Mt 11, 27-29 und  dem Ruhen des Geistes auf Jesus am Jordan. Eine Analyse zur Geist-Christologie in syrischen  und armenischen Quellen«, Le Museon 96 (1983), 267-326, insbes. 267, 273-302, 325-326.  49  Cf. Winkler, »Nochmals zu den Anfängen der Epiklese und des Sanctus«, 220-231.gerichtete

Ven:-Epiklese )) SOWI1e Klıjn, cts of Thomas, 5R
0 Zum Taufritus 1ın den syrischen Johannesakten ct. Wınkler, Das armeniısche Inıtiationsrituale,

146=155
45 Zur Vorstellung des »Ruhens« ct. Brock, »Epikles1is«, 18/, K 90 192; LO3 200-201, 203; Wınk-

ler, » Fın bedeutsamer Zusammenhang zwıschen der Frkenntniıs und uhe 1ın Mt Ik DD und
dem Ruhen des elistes auf Jesus Jordan. Eıne Analyse AT Geist-Christologie 1n syrischen
un! armeniıschen Quellen«, Le Museon (1 26/-326, insbes. 267 273-302, 2253726

49 C+t Wınkler, »Nochmals den Anfängen der Epiklese und des 5anctus«, 220231
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In diesen apokryphen Akten wırd vier Stellen das Sanctus angeführt:
In dem Jes nachempfundenen Taufauftrag [ Wright I 26-2/; I 3-2
be] der Feuer-Erscheinung ber dem Salb-Ol Wright %. 42-43; I} 8-39|1;,
be] der Wasser-Weihe [Wright F 42-43; OE 39%va ON € be] eınem weıteren Bericht ber eıne Feuer-Erscheinung 1mM Zusammenhang
mıt dem Salb-Ol] [ Wright I 58-59; ÜE 3-5
An Tre1l Stellen wiırd das AaUS$ Jes 6, hervorgegangene Sanctus hne trınıtarı-

sche Auslegung zıtlert (so be] I Z wober alle Te1 Passagen direkt oder ind1ı-
rekt miıt dem Salb-Ol 1n eiınem CNSCICH Zusammenhang stehen . Lediglich
eıner Stelle, nämli;ch be] der Weihe des Wassers, die 1n Syrıen spater als die Kon-
sekration des Ols bezeugt Ist; findet sıch eıne trinıtarısche orm des Heılıg-
Rufts, 1mM Gegensatz den Berichten ber eıne Feuer-Erscheinung, die eiıner
wesentlıch alteren Schicht angehören, dıe keıine trinıtarısche Ausgestaltung des
Sanctus kennen.  51 Wenn INa  — VO diesem interessanten Detail der Ausrıichtung
des Sanctus C157 aut Gott- Vater, annn triınıtarısch umgeformt (eine Tendenz,
die bereıts 1n den Thomasakten bei der Epiklese teststellbar war  52) einmal 1b-
sıeht un aut die orößeren Zusammenhänge den Blick richtet, 1St 1ın den
apokryphen Akten (des Thomas un: des Johannes) die Tendenz eiInNeYrY zuneh-
menden Ausweıtung VO der Herabrufung des Geılstes mıt dem erb »komm!«
auf die Ausrufung der Herrlichkeit ın den Doxologien un: schliefßlich 1n dem
Ausruf des »Heiılig!«, eben dem Sanctus, nıcht übersehen?*. (Auch aus die-
SC Grund 1St vermuten, da{fß das Sanctus w1e€e die Epiklese syrıschen Ur-
SPrungs ıst!)

Um dieser Feststellung tolgen können, sollen wenı1gstens die Z7wel tellen
der S Y JohA angeführt werden, die die O: un: Wasser-Weihe zZux Inhalt ha-
ben un: den besagten doxologisch-epikletischen Charakter miıt Eıinbezug des
Sanctus autweisen. Im PTSTICN Bericht, der anzuführen iSt; wurde die Epiklese
durch eıne wıederholte Anführung des Sanctus ErFSEIZT, das sıch eıne Doxolo-
1E€ anschlieft; 1n eiınem weıteren Bericht 1St die Epiklese 1n eıne Doxologie un
das Sanctus eingebettet, W1e€ gleich sehen se1n wırd Bedauerlicherweise liegen
keıne SCHAUCH Hınweise ber eıne Eucharistie VOI, un: bleibt die Ausgestal-
tung der Eucharistieteijer offen, wenngleıch ISt. dafß auch S1Ce OXO-
logisch-epikletisch epragt Wr un:! sehr wahrscheinlich ebenso das Sanctus be-
iınhaltete.

50 [bid., RM
51 Ibid.

azu ben 111 Der weıtere Entwicklungsprozeiß Die die Mutter, den Geıist, gerichtete
Anrufung ıhres Namens be1 der eucharistischen Mahlteier.

s Das Sanctus hat, W1e die Epiklese, ihren ursprünglıchen 1T7 1m Leben 1n der Inıtiation, und

1ST.
ISt anzunehmen, da dıe Einfügqng des Sanctus 1n dıe Anaphora ebenso syrıschen Ursprungs
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SYTr JohA
Bericht

Wright I’ 42-43; I 1839

(JTohannes veranlafte eInNE größere Menge Salb-Ol herbeizuschaffen Daraufhin bniete nıeder
und vief:)
Heılıg 1St der Vater und der Sohn un der Geist der Heılıgkeit immerdar. Amen
Herrlichkeit (u90ar) sel dem Vater und dem Sohn und dem Geist der Heiligkeit immerdar.
Amen

Heılıg 1st der Vater und der Sohn und der Geist der Heıiligkeit. Amen

(Feuer-Erscheinung; CL Engel, dıe ıhre Flügel Dber der Salbe ausbreiteten, rıefen:)
Heılıg, heılıg, heılıg, allmächtiger Herr.

(Als dıe Salbe geweiht WANY, weihte Johannes das Wasser UN rief:)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des elstes der Heılıgkeıit.
(Zweı Engel eilten herbei un zefen:)
Heıilig, heıilig, heıilig,
Vater und Sohn und Geilst der Heiligkeit.”“

Dazu 1St tolgender weıterer Text der syrıschen Johannesakten heranzuzıehen:
Bericht

Wrıight I, 58-59; 38 5354

(JTohannes r1e
Herrlichkeit se1 dir, dem Vater und dem Sohn und dem Gelst der Heılıgkeit immerdar. Amen

Herr, allmächtiger Gott,
eın (Geıist der Heiligkeit moOoge kommen
und ruhen und wohnen KL} ber der Salbe un: ber dem WasserWeitere Beobachtungen zur frühen Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus)  195  syr JohA  1. Bericht  Wright I, 42-43; IL, 38-39  (Johannes veranlaßte eine größere Menge Salb-Öl herbeizuschaffen. Daraufhin kniete er nieder  und rief:)  Heilig ist der Vater und der Sohn und der Geist der Heiligkeit immerdar. Amen...  Herrlichkeit (r&usaxz.) [sei] dem Vater und dem Sohn und dem Geist der Heiligkeit immerdar.  Amen...  Heilig ist der Vater und der Sohn und der Geist der Heiligkeit. Amen...  (Feuer-Erscheinung; zwei Engel, die ihre Flügel über der Salbe ausbreiteten, riefen:)  Heilig, heilig, heilig, allmächtiger Herr.  (Als die Salbe geweiht war, weihte Johannes das Wasser und rief:)  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes der Heiligkeit...  (Zwei Engel eilten herbei und riefen:)  Heilig, heilig, heilig,  Vater und Sohn und Geist der Heiligkeit.?*  Dazu ist folgender weiterer Text der syrischen Johannesakten heranzuziehen:  2. Bericht  Wright I, 58-59; II, 53-54  (Johannes rief:)  Herrlichkeit [sei] dir, dem Vater und dem Sohn und dem Geist der Heiligkeit immerdar. Amen ...  Herr, allmächtiger Gott,  dein Geist der Heiligkeit möge kommen  und ruhen (a 140 ) und wohnen (r+x1) über der Salbe und über dem Wasser ...  Und zu dieser Stunde flammte Feuer über der Salbe auf  und die Flügel der Engel waren über der Salbe ausgebreitet,  und die gesamte Versammlung ... rief:  Heilig, heilig, heilig, allmächtiger Herr,  von dessen Lobpreis Himmel und Erde erfüllt sind.”  Zusammenfassung:  Für die Erfassung des frühesten Entwicklungsprozesses der Epiklese ist vor al-  lem auf zwei Dinge zu achten:  (1) das Verb (in den vorgestellten syrischen Texten Stets das Verb »köm-  54 Kein Bericht über eine Eucharistie.  55 Nur kurze Anspielung auf die Eucharistie.Und diıeser Stunde flammte Feuer ber der Salbe auf
und die Flügel der Engel ber der Salbe ausgebreıtet,
un: die gesamte VersammlungWeitere Beobachtungen zur frühen Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus)  195  syr JohA  1. Bericht  Wright I, 42-43; IL, 38-39  (Johannes veranlaßte eine größere Menge Salb-Öl herbeizuschaffen. Daraufhin kniete er nieder  und rief:)  Heilig ist der Vater und der Sohn und der Geist der Heiligkeit immerdar. Amen...  Herrlichkeit (r&usaxz.) [sei] dem Vater und dem Sohn und dem Geist der Heiligkeit immerdar.  Amen...  Heilig ist der Vater und der Sohn und der Geist der Heiligkeit. Amen...  (Feuer-Erscheinung; zwei Engel, die ihre Flügel über der Salbe ausbreiteten, riefen:)  Heilig, heilig, heilig, allmächtiger Herr.  (Als die Salbe geweiht war, weihte Johannes das Wasser und rief:)  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes der Heiligkeit...  (Zwei Engel eilten herbei und riefen:)  Heilig, heilig, heilig,  Vater und Sohn und Geist der Heiligkeit.?*  Dazu ist folgender weiterer Text der syrischen Johannesakten heranzuziehen:  2. Bericht  Wright I, 58-59; II, 53-54  (Johannes rief:)  Herrlichkeit [sei] dir, dem Vater und dem Sohn und dem Geist der Heiligkeit immerdar. Amen ...  Herr, allmächtiger Gott,  dein Geist der Heiligkeit möge kommen  und ruhen (a 140 ) und wohnen (r+x1) über der Salbe und über dem Wasser ...  Und zu dieser Stunde flammte Feuer über der Salbe auf  und die Flügel der Engel waren über der Salbe ausgebreitet,  und die gesamte Versammlung ... rief:  Heilig, heilig, heilig, allmächtiger Herr,  von dessen Lobpreis Himmel und Erde erfüllt sind.”  Zusammenfassung:  Für die Erfassung des frühesten Entwicklungsprozesses der Epiklese ist vor al-  lem auf zwei Dinge zu achten:  (1) das Verb (in den vorgestellten syrischen Texten Stets das Verb »köm-  54 Kein Bericht über eine Eucharistie.  55 Nur kurze Anspielung auf die Eucharistie.riet:

Heılıg, heılıg, heılıg, allmächtiger Herr,
VO  a dessen Lobpreıs Hımmel und Erde ertüllt sind.”°

Zusammenfassung:
Für die Erfassung des frühesten Entwicklungsprozesses der Epiklese 1St VOT al-
lem auf Zzwel Dınge achten:

(1) das erb (ın den vorgestellten syrıschen T€Xt€l'l das erb »kom-

Keın Bericht ber eıne FEucharistie.
Nur kurze Anspıielung aut die Eucharıistıe.



196 Wıinkler

men«), niäherhin 1n welcher OTn erscheınt, (2) WwWwer miıt diesem erb ANSC-
sprochen wiıird

Zum 'erb

Der Vorläuter der Epiklesen, W1€ s$1e 1ın den apokryphen Thomasakten
700 Zzu ersten Mal teststellbar sind, 1St miıt Sıcherheıit grenzender Wahr-
scheinlichkeıt 1n der ebenfalls in Syrıen beheimateten un! 100 entstande-
1EeN Didache (cap. suchen, SCHAaUCL DESaAgTL 1n dem Ruft »UuNseTr Herr,
komm!«, der uUu1ls 1n der A4AUS dem Aramäischen translıterierten orm MaQ0-
vaba entgegentritt.
In den Thomasakten gehören FA altesten orm des Verbs sıcher die beiden
hymnischen Ven:-Epiklesen be1 der Salbung un! dem eucharistischen Mahl,

das erb steht 1mM Imperatıv: »>»komm!« (EA\06E). Dabe1 sollte CS jedoch
nıcht bleiben.
Dıie Weiterentwicklung zeıgt siıch ın der Veränderung der orammatikalıschen
Orm des Verbs, 1mM Syriıschen als »65 moge kommen« (griech: eX\BETAO bzw.
EA0ATO), wobe1l iınteressanterweılse zugleich ein weıteres Verb, nämlıch »S

mOoge wohnen«, hinzugefügt wiırd uch diese Umgestaltung 1St be1 Berich-
ten ber die Mahlteier w1€e be] der Weihe des alb-Cle 1n den Thomasakten
nachweısbar.
In d€l'l Johannesakten wiırd annn dıe Zahl der Verben nochmals erweıtert:
»mOge kommen un: ruhen un: wohnen«.

I1 Zum Adressat:

Be1 den hymnischen Ven:-Epiklesen, der altesten Gestalt der Invocatıo:
Langere eıt wurde die Ansıcht VertreicH: da{ß die Epiklesen 1ın den .ho-

masakten generell Christus gerichtet sınd In eıner kürzlich erschıienenen
Arbeıt machte ıch auf eıne Oszıllatıon 7zwıschen dem » Mess1as« un: dem
Gelst autmerksam, die typisch für die Frühtorm der syrischen Epiklesen 1n
den apokryphen Thomasakten se1 Be1 gCHAUCI Betrachtung der syrıschen
Tlexte 1St jedoch eıne Nuancıerung teststellbar: Die Epiklese Z (präbaptıis-
malen) Salbung richtet sıch den Namen des »Gesalbten« (den M° $thd),
hınter dem sıch nıemand anderer als die Mutter, der Geıist, verbirgt, der dem)
die ZESAMLE Anrufung oilt. Be1 der Epiklese Z eucharıistischen Maıhlteier
wiırd hingegen die Mutter, der Geilst der Heılıgkeıt, angerufen.

IDER heifßst, beıide Ven:-Epiklesen sınd die Multter gerichtet, jedoch mıt e1-
116e subtilen Unterschied: Aufgrund des 07Zangs der Salbung wiırd be1 der
Epiklese A Salbung als ETSTEs der Name des » Gesalbten«  E SE ( M°Sihd4) aAaNSCIU-
ten Be1l dieser Anrufung des »Namens des M;f‘$iä$«  S wırd die ın dem >Gesalb-
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innewohnende Macht nämlich der >(elst dCI' Heıiligkeit« dem die Ep1-
klese oilt geoffenbart UuUN prasent gemacht

Da die eucharistische Mahlteier nıcht Zusammenhang MI1TL der
»Salbung« un der dabe1 sıch anbietenden Anspıielung auf den »Gesalbten«
steht, richtet sıch die Epiklese unmıttelbar die Mutter,den Geiıst.

Meınes Frachtens annn eın 7Zweıtel daran bestehen, dafß der usgangs-
punkt und PILIMALC Schauplatz des Wırkens des Geilstes die Salbung W Aal, da{ß
die Epiklese beim eucharıstischen Mahlalsogegenüber der Salbung TG

kundäre Entwicklung darstellt
Be1l dem Entwicklu prozefß zeichnet sıch Naa CIi116 orößere Unsı-
cherheit WeTr angerufen werden soll 1b {dıe Epiklese richtet sıch innerhalb
der Fucharistie an die »Mutter«, den Geıist, griech ThA (cap. 133 SyI
TIThA jedoch trinıtarısch umgeformt, wobel der Spatere Eingriff ı den lext
eindeut1g nachweısbar ıISTU; zugleich an »Jesus« (so ı SYI ThA griech ThA,
CapD 13395 be1 der Weihedes Ols-an-den»Herrn« (sSO SYyYIr ThA) b7zw. » JEeSUS«
(sSO griech ThA, CapD 157) uch be1 der Anrufung Jesu, SCI e beım eucharisti-
schen Mahl SC1 be] der ©2Weıhe, ı1ST C111 nachträglicher Eingriff -
CM WIC sehen W al.

In den apokryphen Johannesakten dann C111C we1ilitfere Neuerung hinzu,
WECIN111 sıch Epiklese JE ersten Mal den Vater wendet. Zugleich ı1ST

beobachten, dafß dle Epiklese zunehmend ı wıederholte, trinıtarısch-
richtete Doxologien eC111ngebettet wırd un schließlich auch och das Sanctus
hınzutritt das zunächst jedoch den Vater gerichtet ı1ST ann jedoch WIC

dıe Doxologien, trınıtarısch ausgestaltet erd
[)as heißt dle ursprüngliche hymnische Herabrufung des Geıistes, D

leitet durch das erb »komm!« WLLEr sıch auf die Ausrufung der Herrlich-
—eıt des Geschehens den Doxologien A4aUS und mündet schliefßlich dem

Ausruf des »Heilig!« Meınes FErachtens annn al eın 7 weıtel bestehen
da{fß die Einfügung des Sanctus WIC die Epiklese die Inıtıatiıonsrıten (die
MIL der Eucharistieteier ausklıngen, W 4S öfters übersehen wırd!) dem 5y LEr
schen (sen1us zuzuordnen 1ST un: aan auch VO allen anderen Rıten

enngleich bedeutsamer Umgestaltung, übernommen wurde 7ur UWm=-
formung der Epiklese gehört VOE allem dle Prazısierung des 7wecks der |
Epiklese den ogriechischen Texten des vierten Jahrhunderts, nämlıch die
Konsekratıon der Gaben, die CLHC Spalerc Entwicklung darstellt als die E,p1-
klese über dıe Menschen (cf griech IhA CaD 1210 der wıederum die Her-

Ich spreche hıer nıcht VO dem kurzen und eschatologischen Ruf des Maranatha der bereıits INM1L

den Anfängen des Christentums verbinden 1ST und wahrscheinlich MI1 dem eucharıstischen
Mahl verknüpft W Aal. sondern VO  — tatsächlichen verbalen Epiklese dem Herabruten des
elistes (des »Gesalbten«) be1 der Salbung, das sehr wahrscheinlich och CLEG rühere Zeıt
rückreicht als Bezeugung den Thomasakten 200
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abrufung des (zelstes MI der direkten Anrede >komm!« zugrunde lıegt (Ci
5yı griech ThA CapD Z 50)

IDiesem Befund oilt jedoch Augenblick nıcht e1Ler Beachtung
Meın Interesse richtet sıch VOT allem auf Wegmans treffliche Charakterisie-
FUg der beiden Urstäamme des Fucharistischen Hochgebets, :

den syrisch epikletischen Stamm VO eriechisch strophischen unterschied 5/

Der syrısche Stamm 1ST tatsächlich treffendsten MI1T der Bezeichnung Dr
kletisch« oder »epikletisch doxologisch« UINT1ISSCIMN

Seiıne Kennzeichnung des anderen Urstamms als »griechısch strophischen«
würde iıch dahiıngehend modifizıeren, da{ß ıch den wesentlichen Unter-
schied Z »syrısch epikletischen« Stamm nıcht der ogriechisch strophi-
schen Gestalt sehe, sondern der christozentrıischen Ausrichtung des Inhalts,
die durch dıe Einfügung der AYYAatıo Institutionıs die Fucharıstıa C1M

Gewicht des FEucharistischen Hochgebets bewirkt hat W as besonders
deutlich be1 der 50g Tradıtio Apostolıica ZuUtLage Es stehen sıch also der
syrısch epikletische Stamm MIT SCATHIGT Anrufung des (Gelistes un SC1IMCI1

Ausruten der Herrlichkeit des heıilıgen Geschehens un der oriechisch chri-
stozentrische Stamm MI1ITL dem Einsetzungsbericht un: dem Leiden Jesu als

Zentrum gegenüber

Die 50 Tradıtio Apostolica
[ Iıe Diskussion den Autor den wirklichen Titel die Herkunft un Datıe-

55
rung hat wissenschaftlichen Kreısen wıieder Auftrieb bekommen
Wır INUSSECNMN heute davon ausgehen, da{fß VOT allem weder dıe Datierung och die
Herkuntft abgesichert sınd un: da{fß gerade auch VO lıiturgiewissenschaftlicher
Seıite Vorbehalte gegenüber der Datierung VO lıturgisch wichtigen Bausteinen
angebracht sınd WE S1C 7 erstien Mal diesem überaus schwierigen 1IO:-
kument bezeugt werden [Dazu gehört auch che trüheste Überlieterung des Eın-
bezugs der Narratıo Institutionıs das Eucharistische Hochgebet der SOg
Tradıtio Apostolica, dessen Original oyriechischer Sprache nıcht erhalten 1ST.

IDIE Herkunft römiısch der alexandrıinısch? 1ST ach WIC VOI 1NC offene
rage, WIC auch die Datierung-in-das.drıtte Jahrhundert für die alteste Präsenz
des Einsetzungsberichtes ı Eucharistischen Hochgebet

E [ dieses Dokument 1ST der Alteste Reprasentant des oriechisch strophischen (SO
Wegman) bzw ogriechıisch christozentrischen Urstammes wıe ıch vorgeschlagen

azu Eınleitung ben P ext zwıischen Anm 11)
58 Eın ausgezeichneter DiskussionsbeıitragZ hegt 1L1U VO Markschies VOTI »Dokument

der Hıppolyt Tradıtıo Apostolica Neue Beobachtungen und Hypothesen Ikaum 1ös-
baren Frage AUS der altkirchlichen Literaturgeschichte« (1ım Druck)
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habe, der dem syrisch-epikletisch-doxologischen Stamm, W1e€e C ın den apokry-
phen Thomasakten oreifbar wiırd, gegenüber steht.

ADer Vorläufer ZUrT!r Einfügung des Einsetzungsberichtes 1ın die Fucharistietejer
tindet sıch 1ın Justins Apologıie 65 un:! 6/, WOZU se1ın Dialog mıt Iryphon 41,1
W1€ die Apologie 66,2-53 un 6 / heranzuziehen sind DDas he1ßst, ın Justın bahnen
sıch tolgende für die spatere Auffassung VO der Eucharistie zentrale Leitgedan-
ken
(1) Dıie Vorstellung VO der Eucharistie als »Opfer« (__ dieser Gedanke findet

sıch auch be1 renäus ın Anknüpfung das Ite Testament und den
Wortlaut der Evangelien, da{fß Jesus »hingegeben« wurde,

(2) das Gedächtnıis des Leidens un! Erlösertodes Jesu.
Noch AfßSt sıch eın zwingender Bewelıs erbringen, da{ß die Eınsetzungsworte

tatsächlich 1ın dieser eıt auch Bestandteil der Eucharistie WAarcCll, aber diese Spa-
tere Entwicklung erd 1ın den Schritten des Justin un renäaus zumındest bereıts
vorgezeichnet.

Dıi1e 50g Tradıtio Apostolica 1ıst, W1€ DESAZT, ersier Zeuge für die Präaäsenz
des Einsetzungsberichtes 1mM FEucharistischen Hochgebet. Zugleich 1St testzuhal-
ten, da die Bıtte den Heılıgen Gelst (wıe das gesamte Hochgebet) den
Vater gerichtet 1St, un: da{fß be1 der Epiklese das erb >>sendgn« verwendet
erd 57

Traditio Apostolica
Wır dır Dank, Gott, durch deinen geliebten Knecht®® Jesus Christus

( 2a Als sıch freiwillig dem Leiden auslieferte, den Tod autzuheben
nahm Brot, ank und sprach:
» Nehmet, efßst, 1€eSs 1st meın Leıb, der für euch zerbrochen wird.«°!

59 Ic zıtiere mM1t Vorbehalt den Text ach der deutschen Übersetzung VO Geerlings, Tradıtio
Apostolıca. Apostolısche Überlieferung (=Fontes Christianı I’ Freiburg Y RDET Dazu
wurden jedoch uch Dom Bottes rekonstrulerter lext und VOT allem Haulers Ausgabe des
lateinıschen Dokuments VO Verona WI1e€e auch dıe VO Duensing herausgegebene athıopische
ersion SOWI1e die Studıen VO Hanssens herangezogen: Botte, La Tradıtion Apostolique
de saınt Hıppolyte. Essa1i de Reconstruction LOF 39 unster 1963); Hauler, Didascalıae
Apostolorum. Fragmenta UVeronensia Latına. Accedunt Aanonum guı dicuntur Apostolorum
Aegyptzorum reliqu14e€e (Leipzıg Duensıing, Der aethiopische ext der Kirchenordnung
des Hıppolyt ach Handschriften herausgegeben un übersetzt Il Abhandlungen der Akade-
MLE der Wiıssenschaften In Göttingen. Philol.-histor. Kl.. Folge 3 , Göttingen zudem

Hanssens, La liturgıie d’Hippolyte. Ses documents SO7L titulaire SCS orıgınes $ON ACcC:-

tere OrChrA 133; Rom 1959 ıdem, La liturgie d’Hıppolyte. Documents etudes (Rom

Botte (Tradıition apostolique, 13) übersetzt: L[ON Enfant bıen-aıme6«, W as dem lateinıschen
Text VO Verona entspricht: dılectum puerum UU « (Hauler, 106) Die athıopıische Rezen-
S10N (Duensıing, hat: >durch deinen gelıebten Sohn«
Lateinısche ersion (Hauler, 106-107): . qU1ı CUMYUC traderetur uoluntarıae passıon1, uL 1110O1 -

LE  3 soluat.. accıplens oratias tıbı dixıt: Accıpıte, manducate: hoc est COTrDUS
INCUIN, quod PTrO uobıs confrigetur.« Athiopischer ext (Duensıing, » er miıt seiınem
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2659 Ebenso ahm auch den Kelch un: sprach:
» [ dDies 1St meln Blut, das tür euch VErSOSSCH wırd

62Wenn ıhr 1es CUL, LUL iıhr meınem Gedächtnis <

(3 uch bıtten WIr dıch,
deinen Heılıgen (eist aut die [Opter-]Gabe der heiligen Kırche herabzusenden.
( petimus UT miı1ttas spırıtum Luum sancLum iın oblationem sanctae eccle-
S$14@€e., )6
u versammelst S1E FANT: Eınheıt,

1D allen Heılıgen, die S1C die Optergabe] empfangen, Erfüllung MI1t Heılı-
(a

Sıeht I1a  — aut die Epiklese, stehen WIr mı1t der Bıtte an den Vater »E mMiAttas
spırıtum [UUmM aNCcLıun In oblationem AaANGEAe ecclesiae«, VOTL eiıner völlig anders-
gearteten Invokatiıon als der 1n den angeführten syrıschen Dokumenten des Y1t-
ten bıs vierten Jahrhunderts.

Vergessen WIr dabe; nıcht, da{fß sıch be1 der SS Tradıtio Apostolıca urn eıne
oriechische Quelle handelt. Die den Vater gerichtete Invokation, den Gelst
senden, mıiıt der Präzısierung, da{fß CT näherhıin »auf das Opfer der Kırche« 1*
det werden soll; hat keinerlei Ahnlichkeit mit-dem frühen syrischen Typus der
Eucharıstieteijer.

ber auch das ZEsSAMLE FEucharistische Hochgebet mıiıt seiıner Christozentrik
und der Betonung des Leidens Jesu durch die Aufnahme des Eınsetzungsbe-
richts bıldet einen unübersehbaren dem epikletisch-doxologi-
schen Charakter des syrischen eucharıistischen Mahles: Der griechtisch-chrısto-
zentrische Stamm mıiıt dem Einsetzungsbericht un dem damıt verbundenen

Schwerpunkt auf dem Leiden Jesu 1n der SOg Tradıtio Apostolica steht
dem Stamm der syrisch-epikletischen Eucharıistie gegenüber.

Wıllen hingegeben wurde dem Leıden, den Tod lösen200  Winkler  (2b)  Ebenso nahm er auch den Kelch und sprach:  »Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird.  62  Wenn ihr dies tut, tut ihr es zu meinem Gedächtnis...«  (3)  Auch bitten wir dich,  deinen Heiligen Geist auf die [Opfer-]Gabe der heiligen Kirche herabzusenden.  (Et petimus ut mittas spiritum tuum sanctum in oblationem sanctae eccle-  siae.  )63  Du versammelst sie zur Einheit,  so gib allen Heiligen, die sie [= die Opfergabe] empfangen, Erfüllung mit Heili-  gem Geist...°*  Sieht man auf die Epiklese, so stehen wir mit der Bitte an den Vater »ut mittas  spiritum tuum sanctum zn oblationem sanctae ecclesiae«, vor einer völlig anders-  gearteten Invokation als der in den angeführten syrischen Dokumenten des drit-  ten bis vierten Jahrhunderts.  Vergessen wir dabei nicht, daß es sich bei der sog. Traditio Apostolica um eine  griechische Quelle handelt. Die an den Vater gerichtete Invokation, den Geist zu  senden, mit der Präzisierung, daß er näherhin »auf das Opfer der Kirche« gesen-  det werden soll, hat keinerlei Ähnlichkeit mit-dem frühen syrischen Typus der  Eucharistiefeier.  Aber auch das gesamte Eucharistische Hochgebet mit seiner Christozentrik  und der Betonung des Leidens Jesu durch die Aufnahme des Einsetzungsbe-  richts bildet einen unübersehbaren  zu dem epikletisch-doxologi-  schen Charakter des syrischen eucharistischen Mahles: Der griechisch-christo-  zentrische Stamm mit dem Einsetzungsbericht und dem damit verbundenen  neuen Schwerpunkt auf dem Leiden Jesu in der sog. Traditio Apostolica steht  dem Stamm der syrisch-epikletischen Eucharistie gegenüber.  Willen hingegeben wurde dem Leiden, um den Tod zu lösen ... Indem er also das Brot nahm,  dankte er und sprach: Nehmet, esset, dies ist mein Fleisch, das um euretwillen gebrochen wird.«  62  Lateinische Version (Hauler, 107): »Similiter et calicem dicens: Hic est.sanguis meus, qui pro uo-  bis effunditur; quando hoc facitis, meam commemorationem facitis...«  Äthiopischer Text (Duensing, 22/23): »Und ebenso den Kelch, er sprach: Dies ist mein Blut, das  um euretwillen vergossen wird. Wenn ihr dies tut, tut ihr es zu meinem Gedächtnis.«  63  So die lateinische Version (Hauler, 107).  64  Lateinische Version (Hauler, 107): »...in unum congregans des omnibus, qui percipiunt, sanctis  in repletionem spiritus sancti...«  Äthiopischer Text (Duensing, 22/24): »Und wir flehen dich an (Var.: wir bitten dich), daß du dei-  nen heiligen Geist auf das Opfer der Kirche sendest (Var.: und auf uns).«Indem also das Brot nahm,
dankte un! sprach: Nehmet, ‚y 1€es 1St meın Fleisch, das euretwillen vebrochen wırd.«
Lateinische Rersion (Hauler, 107) »Sıimiliter eit calicem dicens: Hıc est Sangu1s INCUS, quı PITo
bıs effunditur: quando hoc facıtis, HIC commemoratıonem tacıtıis S

Athiopischer ext (Duensıng, 22/23): »Und ebenso den Kelch, sprach: Dıies 1St meın Blut, das
U1 euretwillen VErgOSSCH W1I'd Wenn ıhr 1es LU LUL iıhr N meınem Gedächtnis.«

63 So dıe lateinısche ersion (Hauler, 107)
Lateinische ersi0N (Hauler, 107) » ın 11UINMN CONSTCRANS des omnıbus, qu1 percıplunt, Ssanctıs
1n repletionem Spiırıtus sanctı. A

Athiopischer ext (Duensing, »Und WIr tehen dich A} ( Var. WI1r bitten dıch) da{fß du de1-
L11 heilıgen Geilist aut das Opfer der Kırche sendest ( Var. un: auf uns).«
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Das sächsische Königshaus un die Ostkıirchen:
UD die Prinzen Johann Georg (1869-1938) un Max (1870=1951)

als Forscher, ammler un Schrittsteller

Beziehungen der Wettiner Z russischen und osmanıschen Reich

Es ISt heute och verwunderlıch, testzustellen, PINS 7we!l Prinzen AaUuUs deutschem
Fürstengeblüt 1mM gleichen tür ıhre eıit ausgesprochen ausgefallenen Wıssensbe-
reich konvergierende Interessen autweisen un ıhnen durch Jahrzehnte Lreu

bleiben. Das trıtft auf Johann Georg un Max VO Sachsen Z  9 die 1869 bzw.
1870 geboren Eın Schwergewicht ıhrer Forschungen, ıhrer Sammeltätig-
e1lıt un: ıhrer Publikationen die katholischen un orthodoxen Kırchen
des (Ostens. Beide ührten Reisen 1NSs russısche un: osmanısche Reich auch ın
die vielen Länder der habsburgischen Monarchie durch Was beide veranlasste,
sıch üuUnFter 1nderem gerade diesem Wıssenszweıg zuzuwenden, 1St heute
nıcht mehr testzustellen.

a) Russland

Es bestanden gelegentliche Beziehungen zwıschen dem Haus Romanow der
russıschen Zaren un dem Haus Wettin der sächsıschen Kurfürsten un Könige,
un gegenseıt1ge Besuche sınd 1n den Annalen verzeichnet. So weılte Peter der
Grosse und mı1t ıhm seın Sohn Alexe; (1690-1718) (und dieser auch alleıne, un:
DE Z Ausbildung) Anfang des { {h:s mehrtach 1n Sachsen; Alexe] hat

Johann Georg sammelte auch Handzeichnungen un!: Aquarelle eutscher un: Öösterreichischer
Künstler des Jh.s (v.a Romantiker und Nazarener), dıe heute leider weıt ZeTSTFeUHT sınd; ber-
1es WT auch allgemeın geschichtlich ınteressiert un publızıerte aUus dem Bereich der sachsı-
schen Geschichte (Notıizen, AaUus Brietfwechseln, Biographien); Priınz Max SELZTE sıch nıcht L1UT für
die Ostkirchen, sondern auch sehr stark für Frieden und dAie Schöpfung e1n, besonders aber
tür Menschen » an der Peripherie«.
geb 1672 /ar se1it 689 un: »Kaıser al  e  er eUsSsCN« se1it Z ZESL. 1L Vgl auch udolt KOtz-
sche Hellmut Kretzschmar, Siächsische Geschichte, überarbeıtete Auflage Frankfurt
97 DL Prinz Max VO Sachsen hat 1n seiner Folgen umfTiassenden Artikelreihe »Uber
Russland« (ın den »Schweizerischen Republikanıschen Blättern« 1943-46) dıe Beziehungen Z7W1-
schen Sachsen und Russland immer wıeder gestreift.

OrChr (1996)
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auch EFA ıne deutsche Prinzessın, Charlotte VO Braunschweig Woltfenbüttel,
1n Torgau geheiratet. Von dieser FEhe schrieh Prinz Max » Aber Alexe] lıebte
seine Tau nıcht und benahm sıch orob un: ungeschickt S1e Die AAA

Prinzessin fühlte sıch steinunglücklich iın Russland un! starb ıhrem Glücke
bald, jedoch mMI1t Hinterlassung elnes Sohnes, des spateren Kaısers Peter [I1.« Des-
SCI1 Nachtfolgerın, Anna Iyanovna (geb. 1695 Zarın 1730-40), ahm 17 Streıit
die polnısche Königsskrone 734/35 zugunsten Augusts 111 Stellung. Zarın FEli-
sabeth (geb 1709 Zarın un! Kaıserın VO 1-1  J; Warlr die Verbündete
Sachsens 1mM Kampf Friedrich den Grossen; Katharına I1 hingegen (geb.
17Z9, Kaıserıin un Zarın VO 1762-1796) vereıtelte 1763 die Kandıdatur VO

Prinz Xaver VO Sachsen tür die polnısche Königskrone; Priınz arl Walr schon
1758 mIi1t russischer Duldung Herzog Vo Kurland geworden, wurde aber 1763
wıeder VO dort vertrieben. 1813 wurde Sachsen tür kurze e1ıt (etwas mehr als
ein Jahr lang) russisches (souvernement. die Wettiner mıt ıhrem Beıtrıtt ZUur

Heıilıgen Allıanz der Grossmächte Russland, Osterreich un: Preussen mehr die
moralısch-relig1ösen Aussagen Alexanders der die 1mM überarbeiıiteten Text
autscheinenden konservatıv-restauratıven Ziele Metternichs unterstutzten,
annn 1er nıcht untersucht werden. Es xab 1mM übrıgen keıne dynastischen Ver-
bindungen zwıischen den Romanows un: den Wettinern albertinischer Lıinıe,
1I1NSO mehr miıt solchen der ernestinıschen Linie.

Osmanenreich

ber die Beziehungen Sachsens (und Zanz Furopas) ZzUuU Osmanenreıich Orlıen-
tiert eıne Ausstellung in Dresden un: onn Danach empfing August der
Starke als polnischer Könıg tatarısche un türkısche Gesandtschaften 1ın War-
schau. IDIE Schlösser Albrechtsberg auft den Dresdener Höhen und Wachau 1mM
(Osten zeıgen maurısche Finflüsse AUS der eıt VOr909 wurde dıe
Zıgarettenfabrık » Yenidze« 1ın Dresden 1m Stile eıner maurıschen Moschee CGCL=

baut, heute eiInN Beispıel der »Industrie-Archäologie« un wıeder 1n Restauratıon
begriffen. Die treundschaftlichen der auch distanzıerten Bezıiehungen Z7W1-
schen dem Siächsischen Königshaus un dem osmanıschen Sultan dauerten bıs 1n
dıie Epoche UNSCICI beiden Prinzen, Ww1€ I11all sehen wırd

Vgl die 1n Anm. erwähnte Geschichte Russlands VO Priınz Max un! dıe Siächs Geschichte VO

Kötzsche/Kretzschmar:; Brief VO Prinz Marıa Emanuel, Markgraf VO Meıssen Herzog Sach-
SC VO Maı 1995 Hans Philıppi, Dıie Wettiner 1n Sachsen un Thüringen, Limburg 1989
Staatlıche Kunstsammlung Dresden Albertinum (20 K Q} UE und Kunst- un! Ausstel-
lungshalle der Bundesrepublık Deutschland 1n Bonn (15 1995-17/ Katalog: Im
Lichte des Halbmonds. [)as Abendland und der türkısche Orıent, 417 Seıten, Dresden/Bonn
1995
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C) Die verschıiedenen Interessenschwerpunkte VO Johann Georg (kunstge-
schichtlich) un: Max (kirchlich-religiös und ökumenisch)
Solche weıtläufigen historischen Reminıiszenzen un: selbst die galız normalen
diplomatıschen un dynastıschen Beziehungen zwıschen Regierungen un Fuür-
stenhäusern erklären nıcht, 7wel albertinische Wettiner sıch plötzliıch der
Ostkıirche zuwenden, der eıne mehr 1n kunsthistorischer, der andere mehr ın
kirchlich-relig1öser Hınsıcht, der eıne mehr als Sammler, der andere mehr auf
der Suche ach der Einheit der Kırchen. sıch die beiden Brüder ber den
Verlaut un! die Ergebnisse ihrer Forschungsreisen intens1ıv unterhalten der al
eınen wıssenschaftlichen Austausch gepflegt haben, ist nıcht nachzuweisen?. In
ihren zahlreichen Publikationen erwähnen sıch die beiden Brüder kaum, viel-
leicht auch 11UTr A4AUS Diskretion.
Dıie Quellenlage erlaubt dennoch eıne ausreichende Darstellung ihrer Ostkir-
chenforschung; 1mM eınen Fall des Prinzen Max 1St 1€eSs schon veschehen“®, 1mM
andern Fall des Prinzen Johann Georg annn 168 1er wenıgstens angedeutet
werden. Insbesondere könnten die Akten des Oberhofmarschallamtes 1mM
Staatsarchiv Dresden der Rechenschaftsberichte AUS der Kriegszeıt och einıgeE
Funde bereithalten, wenıgstens bıs 191 Ö, die ıch jedoch, insoweıt S1EC Johann ( I6
Orrs anbelangen, nıcht eingesehen habe

W Ee1 Brüder: Gemeinsamkeıten un Verschiedenheiten

Die Prinzen Johann Georg un Max sind das vierte un fünfte ınd VO Prinz
(später Kön1g92) Georg V Sachsen (1832-1904) un Prinzessin Anna Marıa In
fantın VO Portugal (1843-1884); S1€e wurden geboren Julı 1869 bzw.
1 A November 1870, lagen also 1U  am eın Jahr und jer Monate auseinander. Ihre

Erziehung un Schulbildung, Ja selbst die Universitätsausbildung OS-

7 war 1st das Famıilienarchıv der Wettiner entweder durch Kriegseinwirkung zerstort der annn
diıe verschıedenen heutigen Mitglieder des Hauses ZzZerstireut worden. Beım Markgrafen VO

Meıssen lıegen ohl Manuskrıpte der Separata VO einzelnen Schritten VO Prinz Johann
Georg; das be1 Prinz 1 Iai Albert Herzog Sachsen 1n München liegende Tagebuch VO Prinzes-
SIN Mathılde, die Johann Georg auf mındestens eiıner Reıise begleıtet hat, und andere Famıliendo-
kumente mM1r leider nıcht zugänglıch. Im Katalog des Miıttelrheinischen Landesmuseums
Maınz tür » [Die Prinz Johann Georg-Sammlung des Kunstgeschichtlichen Instıtuts der Johannes
Gutenberg-Universıtät Maınz« VO  — 1981 1St dıe ede VO eiınem unveröfttentlichten umfäng-
lıchen Bericht eıner Reıise ach England un! Schottland 899; ıch WEeI1SSs nıcht, dieser der
ere allentalls vorhandene Reiseberichte (etwa dıe orıgınalen Tagebücher den veröftentlichten
Berichten) tinden sınd
Vgl Iso Baumer, Max VO Sachsen, Priester un!: Protessor: Seine Tätıgkeıit 1ın Freiburg/Schweiz,
Lemberg und Köln, Freiburg Schweiz 1990; id., Max VO Sachsen, Prinz und Prophet: Jugend
un: Ausbildung. Eınsatz tür Frieden, Gerechtigkeıit un: Schöpfung, ıbıd FO92: 1d., Max VO

Sachsen, Prımat des Andern: Texte un! Kommentare, ıbıd 1996
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SC S1Ce miıteinander. Wır sınd darüber durch Berichte des Prinzenerziehers Pre-
mierlieutnant (spater Hauptmann un MaJor) Ernst VO Qer und des Mıtstu-
denten Harry rat Kessler einıgermassen austührlich orlentiert. er spatere
Sebastıan VO (Jer A4US der Benediktinerabte1 Beuron wıdmete seinem ehemalı-
sCH Zögling ın der ıhm gewıdmeten Festschritt A0 50 Geburtstag eıne Jugend-
erinnerung (SO der Untertitel) dem Titel »Hosterwitz«’; der Kommiuilitone
Flarry raf Kessler kommt auf die beıden Sachsenprinzen ın seınen »Gesichter
un: Zeıten« betitelten Erinnerungen sprechen“®. Nach dem Hochschulstu-
1um irennen sıch ıhre Wege, der ältere schlägt die übliche mılıtärısche un 7zıvıle
Lautbahn e1ines Prinzen e1ın, der Jüngere trıtt beträchliches Auftfsehen T
gend 1Ns Priesterseminar e1n. Als die beiden Prinzen geboren wurden, regıierte
och Könıig Johann, der bekannte Danteforscher?. Nach dessen Tod tolgte ıhm
se1ın ältester Sohn Albert, 1n politisch ausgleichender König un: milıtärısch
tolgreicher Heertührer. [Das Famıilienleben Georgs spielte sıch 1m Wınter 1mM
Gartenpalais 1n Dresden, 1mM Sommer 1n der Viılla Hosterwiıtz der Elbe, ahe
be] Schloss Pıllnitz ab Freiherr VO Qer ECAaT seine Stelle Maı 1877 beim
damals sıebenjährıgen Prinzen Friedrich August, dem spateren Könıg A  9 die
Jüngeren Brüder standen ocher der Obhut ıhrer Kınderfrau, Laura VO EI-
terleın geb appe, eıner damals 45-Jährıgen, zunächst geschıedenen un annn
verwıtweten DDame. Nebst den eı Brüdern un dem 185/5 geborenen Prinzen
Albert vervollständıgten Zzwel Prinzessinnen die Famiıulie: Mathılde, die ledig
blieb, eıne energische, intelligente un: künstlerisch begabte Frau, un: Marıa Jose-
pha, d1€ als Erzherzogıin VO ÖOsterreich die Multter des etzten Kaısers werden

Sebastıan VO Qer, Hosterwitz. Eıne Jugenderinnerung, 1: Ehrengabe Deutscher Wiıssenschaft,
Festschriuftt für Herzog Johann Georg Sachsen S Geburtstag, hrsg. OIl Franz Fessler,
Freiburg ı. Br. 1920 K45-858 Neun Jahre spater erschıen eıne Bıbliographie (»1ım Auftrag des
Königlıchen Hauses bearbeıtet VO  — Erwın Hensler«) dem ıtel » Prinz Johann Georg Her-
ZUOS Sachsen als Schrittsteller -1929«;, datiert VO Juli 1929 »hergestellt 1M Auftrag des
ereıns Haus Wettıin Albertinische Linıe durch die Fırma Brockhaus ın Leipzıg 1n 150
Abdrucken« miıt einem Verzeichnis Oln 120 Nummern aut d Seıten; wıeder abgedruckt 1n dem
Anm erwähnten Katalog. (Gemäss Nachruf (vgl Anm. 14} sollen bıs Pl seinem Tod och

weıtere Nummern (teıls als Erganzung, teıls als Nachtrag) azu gekommen se1N; mır sınd
ehn welıtere bekannt geworden. In vielen Fällen hat Prinz Johann Georg bereits publizierte No-
t1zen un! Berichte 1ın spatere Arbeiten teıls wörtlich, teıls inhaltlıch übernommen. Die Bıblio-
oraphie ONn Prinz Max tindet sıch (wohl vollständig) 1n den rel Bänden meıiner Monographıie,
vgl Anm
Harry VO Kessler, Gesichter un: Zeıiten. Eriınnerungen, Frankturt 1962 (und später).
Vgl Könıg Johann V Sachsen. Leben Werk Zeıt Siächsıische Heijmatblätter (Zeıitschrıift
für sächsıische Geschichte, Denkmalpflege, Natur und Umwelt), 04 Jg., Heftrt 1/1992; Seıten,
M1t vielen IUlustrationen und bıbliographischen Nachweisen. Das Schloss Weesensteıuın hält ın
mehreren Ausstellungsräumen das Andenken diesen einstmalıgen Besıtzer des Schlosses wach
(das übrıgens spater 1ın den Besıtz VO Johann Georg überging). Überhaupt 1St csehr instruktıv,
sıch dıe sächsıschen Schlösser VOT Augen halten, ın denen dıe beiden Wettiner, VO denen 1er
dıe ede ISt, als Kıinder, Jünglinge und reıite Manner verkehrten,bıs S1e durch den Sturz der Mon-
archie vertrieben wurden und ganz anderen Umständen wohnen hatten.
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sollte Dıie Mädchen wurden VO Erzieherinnen betreut, ZuNEFST VO Therese
Freıiun VO Hausen, annn VO Karoline Reichstreiun FE.die VO (Gärtner. Als die Jün-

Prinzen alter wurden, hatte sıch Freiherr VOIN Qer auch S1e kümmern.
Wır können 1er nıcht das Famıilienleben der Prinzenfamilie 1ın PXiIeNSO schil-

dern, W1€ CS anderwärts geschah*”, sondern 11UTr knapp dıe Erzıehung un Schul-
bıldung zusammentassen. Es herrschte eın sorgfältig zusammengestellter
Tagesplan: Um 142 Uhr oing INan AT Messe, ach dem Frühstück begann für
dıe Kınder der Schulunterricht, dem die Lehrer sıch 1ın Hosterwiıtz eintanden
oder dem dıe Kınder spater dreimal wöchentlich 1NSs Palaıs ın der Stadt tuh-
TG Das Mittagsmahl tand 172 Uhr STa  9 das sıch Spiele oder Spazıer-
gyange anschlossen. Gerıitten wurde schon VOTL dem Frühstück. Von S11 OSSCI
Bedeutung Wr ın diesem katholischen Kön1gs- un! Prinzenhaus des protestan-
tischen Sachsen der Hofkaplan, ın diesem Fall Dr. Adolf Friıtzen (später Bischoft
VO Strassburg), der zugleıich als Geschichts- un Deutschlehrer amtetTe, SOWI1Ee
der Religionslehrer (und Beichtvater) Ludwig Wahl, der spater Apostolıischer
Vıkar ın Sachsen wurde. Im Sommer kam Schwimmen 1ın der Elbe un Reıten
dazu, 1mM Wınter TIurnen un Tanzen. Die Prinzen wurden ach staatlıchen Vor-
schriften ın alten Sprachen, Englisch und Französisch, ın Mathematik un Na-
turgeschichte un: vielleicht och andern Fächern unterrichtet un legten 1mM
Beıseıin des Kultusmuinisters die Reiteprüfung ab

An treien Tagen wurden die Verwandten ın der Niähe oder Ferne besucht, sEe1
das alte Könı1igspaar oder ach dem Tod VO Könıig Johann die verwıtwete

Könıgın-Mutter un annn das 6Uuc Könı1igspaar 1mM Schloss Pıllnıtz, ach MOög-
ichkeıit täglıch, nıcht Schulunterricht W Aarl. IDIE Ferien verbrachte INa  -

eLtwa 1n Sıgmarıngen be1 den Hohenzollern der be1 Verwandten aut Wıttelsba-
cher-Schlössern 1n Bayern oder aut Reıisen 1n die Schweiz. (GGemeimnsam verbrach-
ten dıe Geschwister auch gesellschaftliche Anlässe; be] Gelegenheit der och-
zeıt VO Marıa Josepha mıiıt Erzherzog (Itto Aalll Oktober S86 nahmen sS1e
ıhrem erstien Hoftball teıl, 1mM Februar 1888 zweıten Gewandhausball 1n Leı1p-
Z19 (eiınem gesellschaftlichen Gross-Anlass, neben den 1743 gegründeten @7
wandhauskonzerten), 1m Junı 1889 den 800-Jahrfeiern des Hauses Wettın, die
volle vier Tage dauerten unter Beıiseıin VO viel olk un del Samıt Kaıser Wil-
helm D

Im Jahre/ bestanden Hofstaat un Gesinde VO Prinz Georg und Prinzes-
SIN Marıa Anna A4AUS eLtwa 60 Personen. Das einschneıdendste Ereign1s für die

Famıulie W alr der trüuhe 'Tod der Multter 1884, der den Vater sehr vereinsa-
IN  — liess un: ach ınnen kehrte. Alles, W 4S 1ın der Famıulie des Jüngeren Bruders

10 A Anm 67 besonders Band LL; die weıteren Angaben entnehme ıch dieser Bıographie, sıch die
SCNAUCICNH Belege leicht tinden lassen; hılfreich sınd auch dıe Personenregıster. Die Angaben K

us M1t Seitenzahl hne Autorangabe beziehen sıch autf dieses Werk
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Georg, des Bruders VO König Albert geschah, unterlag den Staatsrücksıichten,
gemildert durch die ausgesprochen mütterliche Rolle der selbst kinderlosen K
nıgın Carola; die ach dem ftrühen 'Tod der Multter der sechs Prinzenkinder 1m
Jahre 884 Johann Georg W ar 13 Max Jahre alt sıch sehr die verwal-
sten Kınder SOrgte un: besonders Prinz Max 1n ıhr Herz schloss.

1888 verliess Ernst VO Qer die Prinzentamilie un Br ın Beuron e1n In die-
S Frühjahr legten ohl dıie Prinzen Johann Georg un: Max auch ıhre Reite-
prüfung 18 (jedenfalls Prinz Max (Ostern herum) un: leisteten 2a1 Miılitär-
dienst: e1n Jahr spater die beiden Brüder Zzuerst tür 7wel Semester die
Unıiversıität Freiburg 1mM Breisgau, Si1e sıch der Staats- un Rechtswissen-
schaft wıdmeten; hierauf iımmatrıkulierten S1e siıch 1n Leipzıg; Prinz Max
W as für eiınen Prinzen eher aussergewÖhnlich W dl 1mM Januar 1897 doktorierte;
Johann Georg besuchte A4USSer Juristischen un: ökonomischen auch geschichtlı-
che, kunsthistorische un: philosophısche Vorlesungen un: schlug sOomıt bereıts

11eıne andere Rıchtung e1n; dabe!] SCI105S auch prıvate Vorlesungen
Dıie Prinzen umgeben VO eiınem kleinen Hofstaat, von Mayor

FreiherrV Reitzenstein un seıner Tal als Begleıtern, die ıhnen Beneh-
116  3 1ın Gesellschaft beibringen un vorleben MUSSTtEN, un: VO Hotmar-
schall VO Haugk. rat Kessler Wwelss berichten: » JDer Jüngere Priınz axX
W ar ausserlich viel bescheidener, eın trischer, hübscher Junge, der geist1g wenıger
hoch tlog als se1n Bruder |Johann Georg]; aber 1MmM Gegensatz diesem eın z lü-
hendes Interesse tür so7z1ale Fragen hatte. Ausserlich xab sıch als Junger, unbe-
kümmerter Prıinz, der tür jeden Studentenulk haben Wal, doch WE Nanl ıh
beobachtete, merkte INall, A4Ss unwahrscheinlich reiın un: och katholischer
als se1n Bruder W dAl. Man MUSSTIE ıhn gCIN haben, un doch tühlte ITLAaLl, AaSss CI,
W1€ ZEWISSE blonde Intanten VO Veläzquez, seelısch sonderbar verschlossen
un! unzugänglıch AT Johann Georg zeichnete sıch durch eın STOSSCS Wıssen
AaUsS, mıiıt dem sıch warf; bemühte sıch, gul bürgerlich aufzutreten,
W AaAr wen12 auf diplomatisches un: kompromisshaftes Benehmen bedacht und
verblüftfte die Zech- un: Studiengenossen. Be1 einem Besuch 1mM Schloss
Schön-Wolkau des Graten Friedrich Vitzthum in barocker Atmosphäre zab Jo
”annn Georg Erınnerungen preıs, »eınıgE dıe yalante eıt se1ıner Vorftfahren un:
iıhrer Hofhaltungen 1n Dresden und Warschau höchst pıkant.« Diese An-
spielungen, ohl August den Starken, vergleiche INa  - mıi1t eıner (56-

K Sauer 1M Nachruft 1n Jahresbericht der Görres-Gesellschaft 1938, öln 193% 497-5/; 1ın Fre1i-
burg sollen Kraus, 1n Leipzıg Springer un Schgmarsow SCWESCI SEeIN: »L JDen nachhaltıg-
sSten Einfluss bte Kraus AUS, weckte In dem Prinzen das Interesse für Wwel 1mM sächsıischen
Könıigshaus tradıtionell gepflegte Kultur- un! Wıssensgebiete, für Kunst, vorab christliche, und
für Dante.« 49) Frau Dr. Gabriele Mıetke (Museum für Spätantıke un Byzantinıische Kunst,
Berlın) machte MI1r noch weıtere Nachrufte Uun! eıne Liste der nach 19729 publızıerten Arbeiten
VO Johann Georg zugänglıch (Brıef VO 21 Aprıil
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schichte, die VO Prinz Max überlietert 1St Als GI, schon vorgerückten Alters,
einmal der Universıität Freiburg ın der Schweiz 1M Professorenzimmer
Tisch eingenickt schıen, unterhielten sıch 7wel Kollegen ber August den Star-
ken, WOI'an plötzlich Prinz Max auffuhr un mi1t seiner weınerlichen Stimme
Eınspruch erhob »Reden S1e nıcht ber meınen Vorftahren!« B7

Aus diesen Schilderungen un ıhrem spateren Auftreten ann I1a  — schon
schliessen, A4SSs die altersmässıg nahestehenden Brüder mıt oleicher Erzıie-
hung und Ausbildung sıch eben doch 1ın Charakter un Interessen stark er-

schieden. Johann Georg wırd ımmer als Grandseigneur, schon seiner iımposan-
ten Gestalt9wiırken; seıne Pflichten Hoft und 1n der Armee (er wurde
sächsıischer General der Inftanterie un preussıscher General der Kavallerıie, ( at
aber 1907 als Kommandeur eiıner Infanteriebrigade 1m Kang eines Generalma-
Jors, AaUS dem aktıven Mılıtärdienst aus) ertüuüllte vewıissenhaft, selıne Neıigung
valt jedoch der Geschichte und Kunstgeschichte, un eın ausgesprochener Sam-
meleıter begleitete ıhn aut seinen vielen Reıisen.

Prinz Max, der als bescheidener Priester sıch hartnäckig kırchliche Eh-
K 'C  z wehrte, mıiıt der Kuriıe 1n Rom traumatısıerende Erfahrungen machte, VO

den Kriegsereignissen vorderster Front epragt ZU Pazıtisten wurde und
sıch oft betremdlich benahm, machte einen geknickten, oft mürrıiıschen, jeden-
falls weltfremden FEindruck un: lebte LLUTr auf, WEeNnNn aut Reısen oder 1mM Stiu-
1UmM seınen geliebten Ostkirchen begegnete oder sıch tür S1E 1n Vortragen un:
Vorlesungen einsetzen konnte (spater annn für den Frıeden, den Schutz VO

l1ier- un Pflanzenwelt, den Vegetarısmus, das yesunde Leben allgemein).

Orıentreisen un: Reiseberichte

Reisen sınd LLUTr durch Reiseberichte zugänglich, und solche sınd se1mt dem
Altertum überliefert; diese Berichte haben entweder lıterarıschen Ehrgeız oder
annn aber wıssenschaftliche oder auch LLUTr eriınnernde Absıcht. Die Reıisen
selber können dem ergnugen, dem Wıssensdurst, den Staatsınteressen, der AN-
gemeınbildung dienen. AIl 1eSs INa bel den Reıisen der Brüder mehr der m1n-
der mıtspielen. Um dl€ Unterschiede besser herauszuheben, gehen WIr auch
och 11107 auf die Reıisen des altesten Bruders, des spateren Könı1gs Friedrich
August I, eın ber die Reıisen dieser rel Söhne A4US der Famıulie VO Prinz
(Könıig) eorg sınd WIr gul unterrichtet, be] Friedrich August durch die ıhm BC-
wıdmete Biographie VO 1906??, be] den Prinzen Johann Georg un Max durch
eıgene Berichte.
T Mündlıch überlietert 1n der Famiulıie meılner Frau (ıhr (srossvater W al eıner der nwesenden Pro-

tessoren!); vgl Ir 66
A VO Metzsch arl Sıeg1smund, Friedrich August {I1IL VO Sachsen. Eın Lebensbild, Auf-
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a) Politische Bildungsreisen der bildende Staatsvisıten

Der alteste Sohn, Friedrich August, unternahm seıne langeren Reisen offensıicht-
ıch als Bıldungsreisen mI1t politischer Nebenabsıicht (oder umgekehrt); ıch sehe
1er VO den europäıischen Reıisen un den vielen kürzeren Besuchen a1b un: be-
schränke mich auf die S1OSSC Orıentreıise, die VO Oktober 7889 bıs Ende
Maı 1890 also mehr als sıeben Monate dauerte, un: auf eıne kürzere Reise
ach Russland 189414 Die Begleitung auf der EISTER Reıise bestand AaUuUs dem
persönlıchen Adjutanten, Freiherrn VO agner, dem Hofkaplan Dr. Fritzen
und (allerdings LLUT für den Anftang) dem Kustos der Königliıchen Bıbliothek,
IDr Häbler:; 11a  — wiırd annehmen dürfen, A auch Dienerschaft miı1t
LEr WCBS W AaTl. Die Reıise tührte über Nordıitalien un: Spanıen Dezember
ach Atrıka (Marokko), VO OT ber Sızılıen ach Alexandrıiıen ın AÄgypten,

INa 13 Januar ankam:; I11Lall verweılte sechs Wochen 1n Agypten, iınsbe-
sondere 1mM Nıltal: anfangs Maäarz Z1INSS See ach Beıirut un! aln Pterd
ber den Libanon ach Damaskus (18 Marz) Wiährend el Wochen rıtt die
Gesellschaft ATl durch das Jordantal ach Jerusalem; die letzte Etappe ber-
wand Friedrich August wegen ungünstıger Wıtterung tür das Zeltleben 1ın 1U

terbrochenem zwöltstündiıgem Rıtt; > kam Aprıil ın der Heıilıgen Stadt
A rechtzeıtıg, (Istern heilıger Stäatte begehen. In fünftägıger Seetahrt
oing CS Kleinasıen entlang ach Athen un VO OFT ach Stambul,; WwW1€e 6S damals
hıess, der Prinz (3 bıs ı A Maı, VO Sultan bestens betreut, verweılte.
Auft der Jacht des Sultans wurde die Reise fortgesetzt bıs Varna 1ın Bulgarıen,
annn auf dem Landwege ach Bukarest un: VO Ort 7zurück iın die Heımat.

UÜberall sprach der 21-jährige Prinz 1n den üurstenhäusern VOIL, besuchte
auch Museen un: Kunstdenkmäler, unternahm viele Ausflüge und Jagdpar-
tıen, jedenfalls bekam auf dieser langen Reıise eınen Begriff V} Welt, un!
dank der Reisebegleiter auch nuützliche Instruktionen allgemeın bıldender Art
Der überaus teierliche Empfang 1ın Istanbul mMIıt dem Besuch beım Sultan und
dessen Gegenbesuch kontrastiert heftig FÜ Verhalten des Prinzen Max be] SEe1-
NC  = Aufenthalten in dieser Stadt

An die Beerdigungstfeierlichkeiten VO 7ar Alexander 14 (T November
wurde Prinz Friedrich August als Vertreter VO Könıg Albert VO achsen

ach St Petersburg entsandt. Anschliessend daran besuchte zunächst dıe KAal-
serstadt, darauf Moskau un: das Kloster Tro1za-Sergiev un: kehrte annn ber
Warschau ach Hause zurück.

Idiese beiden Reisen nıcht VO eiınem iırgendwıe gyeartetien besonderen

lage S:O©OE aber MI1t dem I1)atum OI1 7 Maı 1906, dem 41 Geburtstag des Könı1gs, aut dem
Titelblatt versehen)

14 ebda 74281
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Interesse der Ostkirche veranlasst, S1C scheinen eın solches auch nıcht bewirkt
haben

Im Vordergrund: Das Interesse Kunst

Welcher Anlass Johann Georg 7898 ach Russland geführt hat, 1St MI1r nıcht be-
kannt. Er berichtet darüber 1ın eiıner Schrift, 1in dle aber auch fünf Besuche der
Ostfront während des CrSTeN Weltkrieges miıt verarbeıtet sınd, s sıch als
Inspekteur des Sichsischen Roten Kreuzes nıcht nehmen lıess, auch den
Kunststatten nachzugehen.“” Die Reıiserouten, die Auftfenthaltszeıten, die Be-
gleitung sınd darın nıcht erwähnt. Im Nachruf autf ıhn 1mM Jahresbericht der (SOFr“
res-Gesellschaft 1938 heisst CS NUL, habe seınen könıglichen Bruder (Friedrich
August EL ıman wırd beitügen: un! vorher ohl auch Köni1g Albert] mehrtach
repräsentatıv Vertreien mussen, >S50O be1 der Beisetzung der Königın Vıiktoria un!
Köni1g Eduards \A un! be] den Krönungsteıerlichkeiten Könı1g Georgs 1ın
London, be1 Ühnlichem Anlass auch 1n Moskau.«!®© Möglicherweıse, SS eıne
Hochzeıt oder eıne Beerdigung 1898 ein Grund für die Reıise ach Russland W dal,
die den Besuch VO Moskau, der Troi1za-Sergievska-Lavra, VO NızZn1y-Novgo-
ro un:! St Petersburg einschloss, während der Prinz sıch A4US Zeitgründen leider
eiınen Besuch 1ın Novgorod nördlich des Ilmensees, vVo Vladımır, Jaroslavl, Trver,
Kasan us IM USSTEC; W1€ mi1t Bedauern vermerkt.

7905 tuhr Johann Georg ach Konstantinopel, aut eınem VO Sultan bereitge-
stellten Dampfter ann ach dem Athos un seınen Klöstern. 97 bereiste E auf
mehrwöchigen Expeditionen Palästıiına, Syrıen, Ägypten un den Sınal, 7191)
während 7wel Oonaten nochmals diese Länder mı1t Ausdehnung des Pro-
STA ach dem nördlichen Nubien un: ach Korfu ach eiınem langen
Unterbruch kam LO2Y 19728 und 171930 wıeder ach Agypten un vervollstän-
digte dort durch systematische Besuche selıne Bestandesaufnahme VO Kıirchen
und Klöstern, deren Anlagen un: Ausstattung.

C) Die dorge die FEinheit der Kırchen

Von 1903 bıs 1909 absolvierte annn Prinz Max als drıtter der Gebrüder eıne
Reihe VO Reıisen 1n den (Isten. Be1 ıhm 1St das erkenntnisleitende Interesse Sanz
klar Nachdem 1010 eıne Protessur tür Liturgik der elf Jahre gegrun-
deten katholischen Schweizer Universıität Freiburg 1m UVechtland angetreien
hatte, entdeckte plötzlich 19072 den christliıchen Orıent; bıs heute gelang CS MI1r

15 Johann Georg, Herzog Sachsen, Kunst und Kunstforschung 1m slavıschen UOsten, öln 1919
/ Vereinsgabe der] Görres-Gesellschaft ZUr Pflege der Wissenschaftt 1mM katholischen Deutsch-

land).
16 vgl Anm.11;
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auch be] ıhm nıcht, herauszufinden, und aut welchem Wege. Vielleicht
hat die Reisen seıner Brüder doch in ırgendeiner We1lse mıiıt verfolgt un! vieles
erzählen hören. Jedenfalls befasste sıch VO 1902 Intens1ıv mıiıt ostkırch-
lichen lıturgischen Texten un lernte reihum die 7 nötıgen Sprachen: Rus-
siısch WEECI111 nıcht schon VO trüher her kannte un auch Kırchenslavisch,
sodann Syrıisch un: Armenisch (immer mıt Hıltfe VO Priestern dieser Herkunft,
dıe be] sıch einquartıierte un be] denen dl€ Liturgiesprachen un die litur-
yischen Gebräuche lernte), während Griechisch un! Hebräisch schon VO

trüheren Studium her kannte. Georgisch, Koptisch un! Arabisch blieben ıhm
ganz oder teilweise verschlossen, 1M Arabischen jedenfalls kam nıcht ber die
Kenntnıiıs des Alphabets un allentalls eıner gewıssen Lesetertigkeıt hınaus. Er
übersetzte die griechische, WEeSst- un: ost-syrısche (d.h antiocheniıische un! chal-
däische) SOWI1e dıe armeniısche Liturgıe Messe) AaUus den Orıiginalsprachen 1NSs |
teinısche, hielt Vortrage un! schriebh Artikel, vornehmlıch ber Themen, Clle 1n
der lıturgischen Überlieferung wurzelten, wobe]l ausgiebig zıtlerte. Oft

LLUT Kompilatıonen, un selten holte tieterer Deutung auUs; aber es kam
iıhm, der oft eıner der ersten aut diesem Studiengebiet W alr un das oilt auch für
seınen Bruder Johann Georg 1ın kunstgeschichtlicher Hınsıcht zunächst darauf
. die Materialıen usammeNZULragen, auszubreıten un: geordnet darzubieten.

Die Reisen 1n den Orıent bedeuteten tür ıhn persönlıche Kontaktaufnahme
m1t den Kırchenführern, Teilnahme Gottesdiensten, Besichtigung der wiıch-
tıgsten kirchlichen Baudenkmäüäler, Suche ach Büchern un! Manuskripten Cer
kam jeweıls MIt vielen Büchern zurück, un! manche Manuskripte lıess etwa

auf dem Berg Athos durchphotographıieren, sodass sıch heute die rage tellt,
ob sıch iın diesen nachgelassenen Kopıen och unedierte oder al inzwiıischen
verloren SCHANSZCILIC Schätze finden). Sein Reisebegleiter VO 1907, der Jus-dStu-
ent Rudolf Amberg, tasst »Auf mehreren Reisen hatte der Prinz
Gelegenheıit, die kırchlichen, soz1alen un! politischen Verhältnisse des Orıentes
A4US eigener Anschauung un Erfahrung kennen lernen. Russland, VO DPeters-
burg bıs A Kaukasus, das russiısche un türkısche Armenınen, Ägypten, Palä-
stina, Syrıen, die Liänder des Balkan, alle durcheilte der Prinz 1n unermuüdlichem
Studien- un: Forschungseıiter. Überall knüpfte GT Beziehungen d besuchte
Kırchen un Klöster, chulen un: Anstalten, durchforschte öffentliche und prıI-
VDE Bibliotheken und Sammlungen. Oft: WEEIN11 seıne Begleitung muüde VO der
anstrengenden Reise sıch ZUr uhe legte, arbeitete der Prinz och bıs tief 1n dıe
Nacht hıneın, machte sıch Notıizen, kopıerte alte Handschriften un sammelte
wertvolle Dokumente.«1

1ne chronologische Lıste dieser Reıisen Mag eiınen austührlicheren
Überblick geben:
Ü7 Rudolt Amberg 1: Ite un! Neue Welt (Eınsiedeln) (19os)o9) 515
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71903 Vorderer Oriıent: Palästina, Liıbanon, Agypten; die SCHAUCH (Irts- un
Zeıtangaben sınd 1ler nıcht überlietert.

71905 Galızıen, Rumänıen, Konstantınopel, Russland miıt Rückkehr ber
Wılna, Warschau un:! TIschenstochau (unter Begleitung des syrıschen Theologıie-
studenten un spateren Priesters Stephan Saphar); die Reıise dürfte knapp 7wel
Monate gedauert haben; auch 1er 1St wen1g (senaues bekannt.

1907 Georgıen, Armenıen, Konstantinopel, Berg Athos, Rückkehr ber den
Balkan; [)auer VO 17 September (am Morgen hat 1n Freiburg och der TY1e-
sterweıhe eınes syrisch-katholischen Studenten, ohl des V C© CeENANNLCNH,
durch den Patriarchen Ephrem Rahmanı beigewohnt) bıs Ende Oktober. ber
diese Reıse sınd WIr durch mehrere ausführliche Reiseberichte bestens iıntor-
miert.!  S

71909 Südungarn, Bosnıen-Herzegowina, Dalmatıen, Montenegro, Griechen-
lands, Smyrna, Ephesus, Konstantinopel, Dauer eLtwa VO September bıs 19
Oktober (Rückreıise ber X  Constanza): Auf einer dieser Reisen 111U55 auch
Bulgarıen besucht haben

Mıt der Verurteilung VO Dezember 1910 aufgrund des in der i  r gegründeten
Zeitschriftt » Roma l’Orıiente« auft französısch veröffentlichten Artikels SE
danken ber die rage der FEinheıit der Kırchen« nehmen die Reıisen annn eın
brüskes Ende Nach einem üblen Intrigenspiel liess sıch Papst 1US War-
IMS besser intormierter Kreıise Ag hinreissen, diesen Artıkel 1ın eınem Apo-
stolıschen Schreiben dıe Delegaten des Apostolischen Stuhles 1m Orıent
schroff verurteılen; der eilends ach Rom yeeılte Prinz wurde VO Papst un
anderen Kurıialstellen w1e€e Ila  . leider teststellen 11US$S recht eigentlich hinter-
SAaNSCH. Die Verurteilung riet eınen internatıonalen Skandal hervor un! hatte 1N-
nenpolıtische Konsequenzen 1n Sachsen, 11a  e V.© Königshaus N schon
unerfreuliche Erfahrungen mi1t dem Vatiıkan hatte (1im Zusammenhang miıt der
SOgeNANNTLEN Borromäus-Enzyklıka anfangs 1910) Heute sınd die Ansıchten
VO Prinz Max Samıt un! sonders 1mM ökumenı1ischen Gespräch kırchenkontorm
un:! spatestens se1mt dem Apostolischen Schreiben »Orientale Lumen« VO

Maı 1995 päpstlich sanktıionıert.

18 Wanderungen 1m (sten. Kirchliche Zustände 1n einzelnen Teilen des Orıents, In: Schweizer1-
sche KirchenzeitungHin neunzehn Folgen; Relatıon du Prince Max de DG SUT SC

VOYAsC Caucase, Guenange 1908, eıne Broschüre VO 61 Seıten; [Der Berg Athos 1n Mazedo-
nıen, 1: Westermanns Monatsheftte Heftrt 650, N ov. IO 207-214; Anı un: Etschmiadzın, In:
Handes Amsorya Wıen), 927 91 HED

19 Vgl Ephesus un! seıne Ruinen, In: Schweizerische Rundschau 10 (1 909/10) 169-1858, 266-279
In Vortragen, Vorlesungen un! Artikeln kam Prinz Max beiläufig ımmer wıeder auft seıne Rei-
SCI] sprechen.

20 { 1 192
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d) Prinzen sınd nNn1ıe Sanz Privatpersonen
Die Reisen der Prinzen verlieten, solange das Königreich Sachsen och bestand,
ımmer auch offiziell: die Gesandtschaften 1ın den vorgesehenen Ländern wurden
vorgängıg informıiert, wobe!l Prinz Max allerdings Wert darauf legte, dass I1a  H

seinetwegen keıine Formalıtäten, Ceremonıen, wıe Extrazuge veranstalte;
1n Tbhilissi-Titlis sprach e1ım Generalgouverneur (Vizekönig) rat Voron-
cov-Davkov VOI, W1€e überhaupt den regierenden Stellen üblicherweise die NO-
tigen Honneurs erstattelte; GT1 l1ess sıch auch VO Sicherheitspolizei eskortieren,
WCI11 E geraten erschiıen. Eınmal gerliet CT 1ın eıne kritische Sıtuation: 1ın Monte-

tuhr der Chaufftfeur mıt seinem agen durch eıne Schweıineherde, ohne
weıteren Schaden anzurıchten, der erboste Hırt aber schoss auf das Auto,; eben-
+ ]1s hne Folgen, W as einıge Tage spater an aber doch 1n den europäıischen
Zeıtungen dem Titel » Attentat auf Prinz Max VO Sachsen« ruchbar
wurde“‘: gab eıne kurzfrıistige diplomatische Aufregung, weıl der frühen
Morgen VO der Schreckensnachricht überraschte Könı1g Friedrich August als
hef des Hauses sofort seınem Bruder die Weıterreise 1ın getährlichen 1 An-
ern verbieten un: talls sıch nıcht den Betehl hielte die Regierungen der
betreffenden Ländern tür se1ın Wohlergehen verantwortlich machen wollte! Je
denfalls überwachten die deutschen Konsulate und Gesandtschatten den Y1ın-
Zei auftf Schritt un: Trıtt; ıhre Berichte singen jeweıls telegraphisch oder brief-
ıch ach Deutschland: dem CENIZOY sıch Prinz Max gelegentlich durch 1INCO-
onıto-Besuche. In Athen WT be] der tranzösıschen Marquise de Rıencourt
Gaste, deren überaus wichtigen Anteıl den Ostkirchenansichten des Prinzen
der vatıkanısche Archivar Giuseppe Marıa (Ciroce 1ın seınem monumentalen
zweıbaändıgen Werk ber dıe Abte!ı Grottaterrata un: die Zeitschrift » Roma
”Oriente« gebührend herausgestellt hat.“?

Grundsätzlich verschieden sınd dıie beıden Brüder 1n ıhrer Deutung der poli-
tischen Implikationen ıhrer Reıisen: der eine, Prinz Max, halt sıch unverblümt
se1n Gewiıssen, der andere, Prinz Johann Georg, 1ST dıiplomatısch-umsıichtig un:
häalt dıie gebotenen Höflichkeitsregeln e1n, wenngleıch eın 7 weıtel besteht, 4S

die Exzesse der türkischen Politik iın seınem Herzen aum gebillıgt hat Nur
GT der seıne Berater b7zw. der Jjeweılıge Könıg denken realpolitisch, Max hinge-
SCH kümmert sıch 1n entwaffnender Weı1ise überhaupt nıcht solche Rücksich-
ten

Prinz Max WAar besonders verargert ber die Armenier-Politik des türkischen

So 1st jedenfalls das Ossıer 1M Staatsarchiv Dresden betitelt; vgl Q3f
Giuseppe Croce, La Badıa dı Grottaterrata Ia rıvista » RKoma |’Orijente« Bände,
Chttä del Vatıcano 1990 Ich benütze dıe Gelegenheıit, die wertvolle Zusammenarbeıt mMI1t
Megr. Prot. Dr. Croce dankbar vermerken; Doppelspurigkeiten vermeıden, ha-
ben WIr HISI In yleicher Rıchtung verlautenden Forschungen koordiniert und estimmte
Schwerpunkte untereinander abgesprochen un: aufgeteılt.



Das sächsısche Könıigshaus und die Ostkirchen 213

Sultans (Massaker hatten schon 895/96 un! wiıeder 1909 stattgefunden, och
VOT dem TauUsSamnell Genozıd VO CI usstie daraus selne Konsequenzen

zıehen: »Noch n1ıe habe ıch dem Sultan VO Konstantinopel, obwohl ıch
schon dreimal ın der Stadt WAal, einen Besuch gemacht oder eıne Audıenz VO

ıhm verlangt, trotzdem das Ort als unvermeı1dliche Höflichkeitsregel angesehen
wiırd; enn diesem Manne huldıgen, f£ühle iıch nıcht das geringste Bedürfnis«;
Al eriınnerte sıch eben die »Massaker un: Blutbäder der etzten Zeıt, welche
der Regierung des Jjetzıgen Sultans eın ew1ges Mal der Schande aufdrücken WT -

den.«*  S Fur Friedrich August stellte sıch dieses Problem anlässlich seiner Reıise
1889 nıcht, da der Sultan och nıcht als blutrünstig bekannt W AarT.

Prinz Johann Georg wırd aber dem Sultan auch ach den Erfahrungen VO

1895 un! 1909 aut seınen Reıisen se1lne Aufwartung machen un seıne treund-
schaftlichen Dienste in Anspruch nehmen. Mıtten ın die Vorbereitung einer sol-
chen Reıise hıneın platzte einmal Prinz Max mıt einer ungeschminkten polıitı-
schen Äusserung: In einem Artıkel 1ın der »Kölnischen Volkszeitung« VO

Junı 1910 hatte 8 die Westmächte angegriffen, weıl S1E sıch al nıcht für das
christliche Kreta wehrten, das sıch se1ınes türkischen Oberherrn entledigen
suchte, un: weıl GT die Türkenherrschaft als allen Zeıten SFausalıı darstellte.
er sächsische Mınıster für Auswärtige Angelegenheıten sah sıch veranlasst,
ber den königlich-sächsischen Gesandten 1n Berlin sowohl beım Auswärtigen
Amt w1e€e gegenüber dem türkıschen Botschafter wı1ıssen lassen, 4SsSs der Artı-
kel des Prinzen Max »e1ıne rein persönliche prıvate Meınungsaäusserung Seiner
Königlichen Hoheit« sel,; und »dass die Ausführungen des Prinzen ber die polı-
tischen Verhältnisse auf Kreta un:! Seine Kritik VO dem Verhalten der CUTO-

päischen Mächte jer weder als sachdienlich und ANSCINCSSCIL och auch als
sachlich gerechtfertigt angesehen werden können.« Noch eın halbes Jahr spater
meılinte Prinz Emil Egon Fürstenberg 1ın einem Brief den Mınıster des Kaı-
serliıchen un Königliıchen Hauses un d€S ÄUSSCI‘CI’I 1ın VWıen, Aloıs rafx
VO Ahrenthal: » Der Moment der Veröffentlichung dieses Flaborates W ar eın
ausserst unglücklıch gewählter, nachdem 1n diesem Zeıtpunkte die Creta-Ange-
legenheit gerade eıne gefährliche Wendung nehmen schıen, dıe Verhandlun-
CIl 1n Angelegenheıit der letzten türkıschen Anleıihe begonnen hatten, un: selne
Hoheit Priınz [Johann] Georg, höchstdessen Gemahlın |Marıa-Immaculata VO

Bourbon-Sizılien] un Schwester /Mathıilde] sıch eiıner Reıse 1n den tüurkı-

23 Schweizerische Kırchenzeitung Nr. V} 1908;S.583. Diese Eigenwilligkeit tindet
sıch auch ın eıner Bemerkung ZUTr russıschen Kaıserın Katharına UE »Ich konnte miıich nıcht EeNL-

halten, als ich ın Odessa All dem STOSSCH Denkmal Katharınas vorbeiging, leise tür miıich f
CIr ıhr Andenken soll nıcht In degen sein!« Neue Zürcher Nachrichten Nr. E VO 1906
Prinz Max bezieht sıch autf ıhr Verhalten vegenüber den griechisch-katholischen Chrısten ın
den VO Katharına FL annektierten Gebieten Polens.
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schen Orıient rusteten, welche durch das Entgegenkommen der dortigen Behör-
den eıne STOSSC Förderung erfuhr.««*

In Anbetracht der Implikationen deutscher Regierungs- un Miıliıtärkreise 1n
der türkischen Politik un: beim türkischen Armeeaufbau, Ja e1ım Arme-
nıer-Genozıd VO 1915%°> ann INa  s Prinz Mlax 1U  — ausserordentliche Klarsıcht
bescheinigen; Ethik schien ıhm vordringlich nıcht 1L  e 1mM Privatleben der Eın-
zelnen, sondern auch 1mM Verhalten der Staaten 7zueinander un: 1mM Innern.

e) IDIEG Reisebegleıter
Wır wı1ssen bel Prinz Max 1U  —_ VO Je eınem Begleiter auf Zzwel Reısen, jeweıls
Studenten (einmal eın Theologıe-, das andere Mal e1n Rechts-Student), die ıhm
ohl die nötıgsten Handreichungen eısten mMUsSsStien 1905 der syrısche Theolo-
x1estudent Stephan Saphar 1 ach Russland (auf der Rückkehr übernachtete
dieser 1mM Palaıs VO Johann Georg 1n Dresden)“®, 1907 aNN der schon
stud. Jur. Rudolf Amberg, der eınen ansprechenden Reisebericht veröftfentlicht
hat.“ Sonst scheint alleın gerelst un: me1st 1ın standesgemässen Hotels der
be1 Privatleuten b7zw. 1ın Kirchenkreisen abgestiegen se1n. 7u seiınen regelmas-
sıgen Vorlesungen 1n Lemberg (Galızıen) VO 1910 bıs 1914 (jeweıls 1ın den TYTEe1-
burger Semesterferien) ahm seınen Kammerdiener Alphons Weinrich m1t
Er reiste mıiıt der Bahn, tuhr mı1t dem Schiff, rıtt P Pterd un: W ar allen Unbilden
eıner Reıise damalıger eıt gegenüber ausserst wıderstandstähig.

1e] aufwendıger dıe Expeditionen VO Johann Georg. Auf der Orıent-
reise 1910 begleiteten ıhn, W1e€ schon erwähnt, seıne Tar Marıa-Immaculata un
seıne Schwester Mathılde, mıiıt ıhnen 1aber auch »dıe beiden Hotdamen VO

Schönberg-Rothschönberg, meın Adjutant Hauptmann VO Elterleın, meın
Hofkaplan Fessler, Te1 Kammertrauen un: Z7wel Lakaıen. Als Reiseleıiter diıente
Theodor ast AaUS Jerusalem VO der Hamburg-Amerika-Linie.«28 Späater wırd
annn noch Raschid, der Pterdeverleiher AaUS$S Jerusalem, erwähnt, der sS1e auf der
SaNZCH Reise begleitete. Fuür Dolmetscherdienste wirkten die jeweılıgen Drago-
74 1L, 140-145
25 Lie Forschungsergebnisse (ım Vorgriff aut bevorstehende Zzrossere Publikationen) he-

tert die Zeitschritt des Hamburger Instıtuts für Sozıialtorschung »Miıttelweg 316« Jg Aprıl/Maı
1993 2-40; Ort ebenfalls eıne umfangreiche Bıbliıographie Z Thema Vgl auch Christoph
Monzel (Hıstorıker 1n Saarbrücken): Wandel un!: Konstanz 1m deutschen Türkei-Bild Ahn-
lıche Interessen 1mM Wechselspiel der Mächte, 1n NZ7Z Nr. 159 VO 1993 Vgl auch
dıe einschlägıgen Publikationen des Donat-Verlags ın Bremen.

26 Johann Georg Herzog Sachsen, Monumentale Reste trühen Christentums 1n Syrıen, Aachen
1920 Abh AUS Missıi:onskunde un! Missionsgeschichte hrsg. VO Franzıskus-Xaverijus-Ver-
e1n, 18 Heftt),

Z Sıehe ben Anm
28 Johann Georg, Herzog Sachsen, Tagebuchblätter AaUuUs Nordsyrıen, Leipzig-Berlin 1912

(Vorwort).
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1LLLAaTlE (Übersetzer der türkischen Behörden oder verschiedener anderer AÄAmt-
stellen, 4 B des russischen Konsulates). UÜberall wurden S1e VO staatlıchen oder
kirchlichen Vertretern begrüsst, die vorher avıslert worden CNM,; die Gesell-
schaft tuhr teilweise mi1t dem Zug, zume1lst 1aber rıtt s1e, wobe!l eıne FEskorte MJI =

ausrıtt un: Jeweıls den Lagerplatz für die tolgende Nacht auskundschaftete,
sofern INan nıcht ın einem der seltenen Hotels der eLWwWwa be1 egen iın Priıvat-
häusern übernachtete. Bisweilen verfügten S1Ee och ber 7zusätzlıche Führer
oder gal Polizısten 1ın UuNnWCSSaIMCIL oder unsıcheren Gegenden oder für be-
stiımmte Ortlichkeiten. Finmal kam 7zwıischen der Reisegesellschaft un! den
Ortseinwohnern eiınem Handgemenge mıt Flınten un Zeltstangen, wobe!I
auch Blut tloss:; eın weıterer Streıt eınen Brunnen, den der Besıitzer weder
Chrısten och Muslımen TACHE: Verfügung stellen wollte, konnte knapp vermıeden
werden.

Der Reiseabschnitt, der Nordsyrıen gewıdmet WAal, begann November
1910 1n Baalbeck 1m heutigen Libanon un! endete Dezember 1ın Aleppo;
darauftf kehrten s1e ach Baalbeck zurück, verbrachten rel Tage 1n Beırut, sechs
Tage 1n Kaıro un!: traten ber Irıest 72R Dezember iın Dresden e1In. An diesem
Tag Wr Prinz Max unterwegs ach Rom, sıch se1nes ketzerischen Ar-
tikels rechtfertigen, einıge Tage darauf wiırd die veröffentlichte Verurteilung
w1€ eın Blıtz einschlagen Grund für das sächsıische Königshaus, sıch auf-
ZULCSCIL, un! wen1g Musse für Prinz Johann Georg, sıch VO der Reı1ise 4US -

zuruhen.
IDITG Reıise 1LLL1USS strapazıOs SCWCECSCI se1n. Jeden Tag wurde irühmorgens 1mM

Zelt oder eınem andern gyee1gneten (Ort die Messe gelesen, tagsüber WL

den die 1Irümmerstätten, die 1ın Gebrauch befindlichen Kırchen, auch eLwa2a eıne
Schule besucht: das Essen wurde 1ın eiınem Bahnhoft- oder anderen Restaurant
eingenommen oder AUS selbst gekauften Lebensmuitteln zusammengestellt;
konnte aber FeCSNECI, oder die Temperatur sank auf den Gefrierpunkt, oder
wındete, sodass ständıg die Zelte reparıert werden ussten Bemerkenswert 1St
och eın weıterer Umestand: > Prinz Johann eorg las vıel, auch autf Reısen, tür
dle be] längerer Dauer umftangreiche Bücherkisten mıtnahm, selbst 1m Zeltla-
SCI 1n der Wuste, un! las m1t Verstand un: schartf kritischem Blick «??Aber
nıe 1St VO gesundheıtliıchen Beschwerden dıe Rede, überhaupt nıchts VO den
Zuständlichkeiten der Reisegruppe; dafür vermerkt der Prinz auf die Mınute C
11AaUuU die Abtfahrt oder den Wegrıtt oder die Ankunftt MIt Bahn oder Pferd, ebenso
dıe Dauer der einzelnen Ausflüge un Besuche, dıe Auskunftgeber un Helter,
und alle Besuche; scheint 1in SCHAUCS Reisetagebuch geführt haben Mıt
Recht werden diese Berichte »überaus nüuchtern« ZCNANNLT, die Tatbestände test-

79 Sauer (vgl Anm. IT): 51
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halten, »kritisch geprüft un: knapp un präzıs, tast milıtärisch straft tormu-
jert.«

Der kunsthistorische Ertrag be1 Johann Georg
Das erkenntnisleitende Interesse be; Prinz Johann Georg die Artes m1nO-
1LCS 1ın Kıirchen und Klöstern, Ikonen, Weıihrauchfässer, Gebetspulte, Bu-
cherschreıine, handgeschriebene kırchliche Bücher, gelegentlich Fresken, ann
aber auch dıe Gebäude insgesamt; GT1 notlert kurz, W as sıeht, urteılt rasch
Ila  = fragt sıch gelegentlich, ach welchen Krıterien (immerhın: G1 hat sıch durch
Lektüre eın Sr0SSCS Wıssen angeeıgnet, 1n Diıiskussionen miıt Fachleuten erhärtet,
un: autf Reıisen durch Anschauung eiınen siıcheren Spürsınn un! eıne bemerkens-

Urteilskratt entwickelt!) 1ın welche Epoche die Gegenstände etwa
datıeren seıen; kauft eıne Unmenge kleinerer, leicht transportierbarer Kunst-
gegenstände (ein1ge bekommt CT be1 der orjentalıschen Gastfreund-
schaft auch geschenkt) un! beschreibt S1€, 1ın der offenkundlichen Absıcht, die
wıssenschafttliche Welt davon 1n Kenntnıis SELZEN un eıne Diıskussion dar-
ber ANZULCSCIL. Er photographiert viel, manche Photos missraten aber, sodass

sS1e nıcht publızıeren kann, un:! auch die andern sınd haäufıg ungenügend,
dem Aussenstehenden wiırklıich Urteile ermöglıchen, wobel INan allerdings
die och wen12 entwiıckelte Touristenphotographie VO damals 1ın Anschlag
bringen 111USS. Er o1bt ZWaTr d} be] welchem Händler G dıe Kunstgegen-
stände 1n Kaıro oder anderswo gekauft hat, verzıichtet aber 1n den GTrStTIeN Riu-
blikationen auf ırgendwelche Massangaben oder Beschreibung der
Farben. Alles 1ST recht summarısch un: das wırd auch 1n Rezensionen höflich-
zurückhaltend bemerkt? och ware I1a  - ungerecht, wollte Ian heutige Mass-
stäbe seıne Beobachtungen un: Urteile anlegen; INa  — I11USS$S5 bedenken, 4SSs
weıtgehend Neuland betrat; nıcht 1L1UTr WAar der christliche Orıient och aurn 1Ns
Blickteld der Forscher geraten, sondern gerade die Kleinkunst wurde aum be-
achtet. Was 1981 Prof Wıilhelm Weber 1n der ersten öftentlichen Vorstellung der
Prinz Johann Georg-Sammlung des Kunstgeschichtlichen Instituts der Johann
Gutenberg-Universıität Maınz gyEeESsagL hat, oilt weıiterhin?*?

5Selbstverständlich hat dıeel Forschung manche Feststellungen un: Be-
hauptungen des Prinzen überholt. Man darf jedoch nıcht übersehen, AasSss (5S1: auf

5l Wıilhelm Weber 1mM Katalog (vgl. Anm 5 , 29 un! Sauer 1mM Nachruft (vgl Anm. 11
Grundsätzliche Überlegungen Reıisen und Reiseberichten (an Beispielen AUS$ dem Miıttelalter)
stellt Arnold sch 1} Zeitalter un! Menschenalter. Der Hıstoriker un: die Ertfahrung VeEI-

Gegenwart, München 1994
31 So eLwa Volbach Wwe1l VO  — den Trel 1n Anm 33 erwähnten Werken 1n Orıens Christıa-

I11US, Ser1e 2) Band Je:) 19350, 255-256; Ser1e 37 Band 25 Jg.) 1931 PTE
Vgl Anm 5> 1/-33 1er 28£.; CS handelt sıch eıne Kleinschriftt VO D: Seıiten miıt vielen tarbı-
SCH und schwarz-weissen Ulustrationen.
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eıne ganz un: Sal uneıtle We1se oft Fragen stellte, andere Wıssen-
schaftler AHNLEWOTTE lassen. Er hat den Rat VO Strzygowskı, Wulff, Sauer,
Swoboda gesucht, lıeber A  5 eın Problem erortern, ıhm AUS dem
Wege gehen. In wıssenschaftlichen Fragen taktıeren, Ja keıine endgülti-
CIl Antworten geben mussen, Wr nıcht se1ne Sache Subjektive Antworten
sah als korrekturfähig rSt einmal anfangen, Materı1alıen sammeln,
Pionierarbeıit eıisten: gerade 1es schıen ıhm 1m Hınblick aut se1n Interessenge-
biet wichtıg se1n. Die tinanzıellen Mittel, die ıhm ZUEE Verfügung standen,
sSet7tfe GE für eıne Sache e1n, die damals 1n den ugen vıeler, auch VO Wıssen-
schaftlern, unmassgeblıch un unbedeutend W ATl. Was bedeutete koptische
»Kunst«, W as das Auftfsuchen alter, zertallener Klöster ın Agypten un: Syrıen C
genüber den Autsehen erregenden Funden VO Schliemann, der Aufstellung des
Pergamon Altars ın Berlin? Priınz Johann Georg schickte sıch mı1t seinem Inter-
u den Resten christlicher Kunst 1m Vorderen Orıent buchstäblich selbst
»In d1e Wuste«. Seine überaus nüchternen Berichte ber se1ıne Funde, ber selne
Reısen, se1n Rısıko, Fehlerquellen sprudeln lassen: W konnten S1e ıhm e1InN-
bringen? och 1L1UT das Verständnıis derjenıgen, die selber darum bemüuht a  IL
eın och weıtgehend unbekanntes Forschungsgebiet erschliessen.«

Am interessantesten werden seıne vielen Reiseaufzeichnungen, WenNn sıch
VO Einheimischen VO Leben ın den Kırchen un! besonders 1ın den Klöstern
erzählen lässt; sınd selne Ausführungen ber die koptischen Klöster in Agyp-

55 VO Bleibendsten, weıl S1e eınen bestimmten 7Zustand kırchlichen
und monastıischen Lebens testhalten un:! dieses Leben 1n Zusammenhang mıt
den Gebäulichkeiten un! ıhrer Ausstattung bringen. Dıie Reisen VO 1928, 1929
un: 1930 tführt übrıgens hne Familienanhang durch:; un WE 11U auch
mehrtach das Automobil benützt erd immer deren Zzwelı, damıt be1 eıner
Panne 1n der Wuste das eıne wenıgstens RKettung garantıeren 947 werden
viele Etappen VO dem Sechzigjährigen doch och auf dem Kamel zurückgelegt.
Eın Besuch 1ın den Klöstern VO Wadı Natrun oder 1mM Paulus- un! Anton1ius-
Kloster, heute eıne Touristenangelegenheıt, die 1194  - eınem Tag mı1t dem
Autobus besorgt, WAdT damals och eın echtes Abenteuer un nıcht hne sorgfäl-
tıge Planung un! Provıant anzZUuraten; eın mehrtägıiger Autenthalt 1n den
Klosteranlagen erlaubte dafür eıne viel austührlichere Kenntnisnahme nıcht 11UTFr

der Ortlichkeiten, sondern auch des Lebens.
Obwohl Prinz Johann Georg ımmer wıeder die Notwendigkeıt eıner KLENNTt-

N1Ss der ostkirchlichen Lıturgien un: der Volksfrömmigkeit hervorhebrt**

A Streifzüge durch dıe Kırchen und Klöster Ägyptens, Leipzig-Berlin 1914; Neue Streitzüge
durch die Kıirchen un! Klöster Agyptens, bıd 1950° eueste Streitzüge durch die Kırchen und
Klöster AÄgyptens, bıd 1931
Als Beıispiel se1 11U der Autrut erwähnt, den dem Titel »Eıinıige Worte ber dıe Ertor-
schung des christlichen Orıients« 1ın der Allgemeıiınen Rundschau 16 (1919) 668 veröttentlicht hat
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darın hat bıs heute nıcht ausreichend Nachfolger gefunden!”” hat I11Lall nıcht
den Eindruck, A GT sıch selber dareın vertieft hat Die Lektüre der Überset-
ZUNSCH un: Arbeiten selınes Bruders, Ja auch LLUT ausgiebige Gespräche mıiıt ıhm,
hätten ıhm dabe] hilfreich se1ın können.

Immerhin hat seıne Ar vorläufige Kenntnisse rasch AUusSZuSsStreuenNn un: eıne
Diskussion NZUICSCH, mındestens ın einem Fall nachweısbar die Forschung
weitergebracht: 1910 veröttentlichte eıne Notız »Zur Ikonographie des
Spyrid«.?® Darın berichtet GL VO eiıner Ikone, die den VOTL allem 1mM Bereich des
Adrıiatischen Meeres verehrten Heıligen Spyriıdon aufrecht iın eıner Art Taberna-
kel oder Baumstamm stehend ze1gt; ware gene1gt, diese als eınen darg deu-
teCM, WE nıcht C111 Bücherpult davor ware. Schon 1Z darauf ann mıtte1-
len Aass der Sarkophag des Heılıgen auf Korfu regelmässıg sechs Mal 1mM Jahr
veöffnet un: der Sarg demselben eNntnNnommMeEnN wırd, worauftf der darg nachtol-
venden Prozessionen senkrecht wiırd, sodass INa  a} die Leiche sieht. Eın
Jahr spater annn CT auf eingegangene Nachrichten hın Neues den Reliquien
un: D: Verehrung des Heiligen berichten.?® Hıer un:! anderswo  AI beschreibt
auch weıtere Beispiele Z7. Ikonographıie des Heılıgen. Schliesslich fasst die
Ergebnisse 1n eıner eiıgenen Broschüre VO 28 Seliten nachdem Al

selbst ın Kortu die Leiche des Heılıgen eingehend studiert hat.? Mıt Recht be-
merkt chluss seiner Ausführungen: » DDie Erforschung dieses Gegenstan-
des hat nıcht bloss künstlerisches und ıkonographisches, sondern auch hag10-
graphisches un: volkskundliches Interesse.« Hıer 1ST VO eınem wirklichen
Erkenntnistortschritt sprechen, während die meısten andern Publikationen

un der, eın wen1g überraschend, 1n den Wunsch müuündet: Urt tiat 11US pastor 11U111 ovıle, den
111l eher seinem Bruder Max ZUgeELrauL hätte, aber uch be1 Johann Georg sıcher A4US gleicher
Gesinnung erwächst.
Diesem Bereich wıdmen sıch neben Ostkirchenkundlern 1m ENSCICH 1nnn auch Ethnologen, Hı-
storıker, ımmer wıeder uch Volkskundler. Unter ıhnen haben sıch 1mM deutschen Sprachbereich
\ Rudolftf Krıss un! Kriss-Heinrıiıch verdient gemacht: Peregrinatıo Neohellenika. Wall-
fahrtswanderungen 1m heutigen Griechenland un 1n Unterıitalien, Wıen 1955 Veröttentli-
chungen des Osterreichischen Museums für Volkskunde, 6 9 dıes., Beıträge S relıg1ösen
Volksleben aut der Insel Cypern miıt besonderer Berücksichtigung des Walltahrtswesens, 1n
Rheinisches ahrbuc: tür Volkskunde 12 135-210; vgl auch Iso Baumer, Begegnung mıiı1t
der Ostkirche. Volkströmmigkeıit 1n Griechenland, In: Schweizer Rundschau 1965 5-1
MN allem aber: Paul Wıertz, Zur relıg1ösen Volkskultur der oriıentalıschen und orthodoxen Kır-
chen Volksglauben un: Volksbrauch, 1 Endre VO  — Ivänka, Julıus Iycıak, Paul Wıertz, Hand-
buch der Ostkırchenkunde, Düsseldorf, Aufl K 569-6372 un! umfangreiche Bıblıographie
T: 8O9-8
Byzantınısche Zeitschrift 19 (1910) 107

ar Nachtrag F dem Aufsatze: Zur Ikonographie des heilıgen Spyridon, 1n ebda. 10 191 199
38 Neue Beiträge FA Kenntniıs der Verehrung un: Ikonographıie des heılıgen Spyridon, 1n ebda

71 (1912) 491-495
Eınıge Ikonen AUS der Sammlung Bay 1n Kaıro, 1n ebda 20 (191 13 509-512 Abb

4() Der heilige Spyrıdon. Seine Verehrung und Ikonographie, Leipzig-Berlin 1913
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»11U1 «< eıne Kenntniserweıterung bringen, W AsSs allerdings auch nıcht gering
veranschlagen ist!

8 Priınz Max nıcht Archäologıe, sondern kirchliches Leben!

Be1 Prinz Max machen die Reiseberichte 1LL1UT einen geringen Teil seiner Publika-
tiıonen aus ıhnen lıegt eıne weltaus tietfere Kenntnıiıs der Ostkirchen zugrunde;
S1e richten sıch auch eın zrosseres Publikum: nıcht 1Ur Fachleute, sondern
auch ın weıterem Sınn iınteressierte Leser. Wıchtiger sınd aber die übrigen
Schrıiften, Bücher, Aufsätze, die 1er LLUT summarısch erwähnt werden können:
Artikelfolgen ber die Geschichte der ruthenischen (bzw. yriechisch-katholi-
schen) Kırche der Ukraine, ber Bau un: Bedeutung der Hagıa Sophıa 1ın KON:
stantınopel der ber die Geschichte Russlands:; eıne STOSSC Anzahl VO DEr P —
blizierten Vorlesungsskripten, lateinısch oder deutsch, ber die ostkirchlichen
Liıturgien 1M ENSHCICH Sınn un:! lıturgische Texte allen möglichen Anlässen 1m
weıteren Sınn, SOWI1e ber das christliche Hellas:; Übersetzungen Aaus dem (Srre-
chischen V Homiulıien des Johannes Chrysostomus 1n mehreren Bänden; eıne
kritische FEdition Samı(<L Übersetzung VO Kommentaren des armenıschen Kır-
chenschriftstellers Nerses VO Lampron Büchern des Alten Testamentes, 1n
1er Bänden:; eıne grOSSC Anzahl VO volkstümlichen Aufsätzen den Festen
des Kırchenjahres mıt besonderer Berücksichtigung der Ostkirchen;: gahnz
schweıgen VO den unNns 1n diesem Zusammenhang nıcht niher berührenden
Schritten Lebensreform un: Frieden wobel diese Themen oft schartsın-
nıg mıt solchen der Ostkirche verquicken UuSSsTe, als sıch 1n diesem Gebiet
esonderer Vorsicht befleissigen MUSSTE, die kirchliche Zensur nıcht aut sıch
aufmerksam machen.

Prinz Max oing otffensıichtlich darum, sıch auftf kurzen Reisen ın möglıchst
vielen Gegenden dCS christlichen (JIstens eıne Anschauung erwerben, die
seıne Studien Aaus Büchern erganzen und vertiefen un VOT allem menschlich
konkret gestalten sollte.

Was für eın Orıient?

Was für eın Orıient trıtt uUunls 1n den Reiseberichten un: den übrıgen Schritten der
beiden Prıinzen entgegen? Der Orıent wiırd erst eigentlich Begınn des 19 JE'S
entdeckt un: ogleich EL Reiseziel VO Gebildeten, Künstlern, Händlern, Pho-

41 Die Gesamtzahl seıiner Publikationen umtasst 200 Nummern, viele AUS zahlreichen Eın-
zelbeiträgen bestehen (längere Artıkelfolgen 1n Zeitschriften); A kommen och 5 Rezens10-
CI Vgl 316-326; 11 344-349; I11 259
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tographen. Die Photographie wiırd eın Hıltsmittel tür Kunst un: Wıssen-
schaft?2 Allerdings wiırd nıcht e1ın Orıient ertorscht un: abgebildet un: 1ın Be-
richten vorgestellt, W1€ C 1ın seiner komplexen Wıirklichkeit 1St, sondern W1€ ıhn
sıch dieser Iyp VO Europaer vorstellt?>.

a) Der Orient ın der Sıcht Johann Georgs
Die Reıisen d€S Prinzen Johann Georg wırd- 1n die Bıldungsreisen eınes Del-
st1g interessierten un tinanzıell gesicherten adeligen, aber 1mM SaNzZChH Gehabe,
W1e€e den sächsischen Könıigen un! ıhren Angehörigen eıgen W al, doch bil-
dungsbürgerlichen Menschen des un Jh.s einreıhen. In keıner Schrift
VO Priınz Johann Georg hat H2}  $ den Eındruck, ass sıch tür die Orijentalen

sıch interessıert; S1e sınd recht als Reiseführer, kurıio0se Gesprächspartner (1im
MI6GT. wıeder welst GT1: darauf hın, W1e ımmer wıeder eın Schlüssel gerade tehlt der
abhanden gekommen 1St un: Erst spater [zu spat| beschafft werden kann, WE

G darum geht, ıhm eıne Kırche, eın Gebäude, einen Kunstschatz zeıgen); in
der oriechischen Kırche 1n Hama 1n Syrıen empfängt ıh zunächst eın Pope, dle
Hauptrolle spielt 1aber eın dicker Laıe, der Neffte des Priesters  n  S 1ın der Stadt
Homs steht ein SrOSSCI Teil der Bevölkerung AIl Bahnhoft, W1e€e dle prinzliche
Reisegruppe einfährt, »und gaffte u1ls WwW1e€e die wiılden Tıiere - die arabischen
Schüler 1m Missıi:onshaus der gleichen Stadt begrüssen S$1Ce »MmM1t Händeklat-
schen«*  g auf der Rundtahrt 1n der Stadt zeıgte ıhm der begleitende Pater eınen
»mohammedanıschen Heılıgen«, der » S5485 fast nackt auf der Strasse, sah krank
A4US un: wırd sechr verehrt«?°. Die Damen besuchen 1n Hama den Harem, »ka-
I11E  - aber nıcht sehr erbaut AaUS demselben. Man hatte ZESaAZRT, se]len besonders
schöne Frauen darın, S1Ee sahen jedoch HUT eıne hässliche«.  A S1ıe machten eınen
Gang durch den BAZat »der recht malerisch iSst, 1aber nıcht viel bietet«. #$ uch 1ın
Hass »hatte sıch eın eıl der Bevölkerung aufgestellt un! gaffte unls aı  7 In e1-
1T Stadt, 1n dıie der Pferdeverleıiher Raschid ÜT Rekognoszierung vorausgeriı1t-
ten W al, befand sıch eın Mann, der einmal mıiıt der Bahn gefahren un fühlte
sıch deshalb vornehm, Aes IA  - ıhm den ersten Besuch machen mMu  « In

4°) Eıne autschlussreiche Schilderung der technischen Vertahren be1 der Photographie tindet sıch
1mM Beıtrag Oln Raıiner Rıchter, Ansıchten und Strassenszenen VO Konstantinopel. Frühe Reıise-
photographıe 1mM Jh., 1° Im Lichte des Halbmonds (Anm 4 E 359-363

43 Als überaus nützlıch für die tfolgenden Überlegungen erwıes sıch eıne kleine Schriftt VO Nıssan
Perez: 1S10NS d’Orient Bilder VO ÖOrıent, Fur dıe Freunde des Schweizer Kinderdortfs

Kırjath Jearım hrsg. VO Israel Museum, Jerusalem, 1995
Monumentale Reste 5 Anm 26),

45 Tagebuchblätter aus Nordsyrıen (S Anm 28)’
46 bıd
4 / bıd 124
48 bıd 13
49 bıd 16
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Schech-Idris macht »e1n arabischer MI1r Achmed, der Bruder eınes regierenden
Fuürsten, Besuch ın uUuNnserem ager, u wWwW1e€e Sagte, sıch dıe tränkıschen Bedut-
HCN anzusehen. Er sah sehr gul AUS 1n seiınen blendend welssen Gewändern, W arlr

schlank vewachsen un! rıtt eıne entzückende Stute.«?  O Im Aleppo-Palace-Ho-
tel, VO dem HA  = ıhnen Schaudergeschichten erzihlt hatte, »dıe Zimmer
reinlich, die Betten ZzutL, das Essen sehr gut.« In der Schule 1ın Aleppo las-
SC  = S$1C sıch Reden auf deutsch, tranzösısch un: englısch aufsagen (worauf die
Schüler VO Prinzessın Mathıiılde eınen schulfreien Tag erwirkt bekommen), be-
suchen d1e Schlafsäle un den Physıksaal, un:! damıt hat CS se1n Bewenden.”*
Beiläufig wiırd dıe Sekte der Jezıden (Teufelsanbeter) erwähnt.??. Nur urz ogeht
GT auf Sımon den Säulensteher e1n, dessen Leben CX ohl bewundern kann, aber
nıcht nachahmen möchte.?* Seine al photographierte be1 Abbruch des etzten
Lagers »dıe Leute och alle worauf sS1e ıhr eıne vatıon brachten«. Immer
wıeder aber spricht VO den »braven« arabischen Ptferden, die Z W al

nıcht solche WAarcCll, »WI1e WIr gewohnt sind, S1Ce reiten«, aber S1e hatten »doch
ıhre Schuldigkeıt voll un: ZzuL 25  getan.«

Die Berichte A4US Agypten gehen, W as die koptische Kırche betrifft, näiher auf
die Lebensweilse der Priester un: Mönche eın un:! enthalten auch
Schilderungen der angetroffenen Leute, W as VOT allem der hervorragenden
Begleitung un! Führung des 1n der koptischen Kıirche hochstehenden La1en
Morkos Sımaı1ika Pascha verdankte. Zudem Wr Ter VO Prot Josef Sauer, e1-
11C Priester un! Gelehrten, begleitet un nıcht VO eınem SanNzZeCl TIross A4US

dem könıglichen Hof Im grOSSCH (GGanzen wırd> aber dürten, MS se1ın
Interesse den Leuten nıcht ber ein übliches touristisches Interesse hınaus
Sing; I1a  - annn nıcht einmal VO eıner besonderen Neugıer reden. Seine Aaıf:-
merksamkeıt W al eindeutı1g auf dıe architektonischen und künstlerischen Beson-
derheıten der besuchten archäologischen oder och in Gebrauch befindlichen
Stiätten gerichtet. Er hat den Mult entschıedenen asthetischen Werturteıilen,
eLtwa WE VO eıner enge verwahrloster Kırchen 1mM Orıient spricht (es
heisst annn SterecOLYP: »bjetet nıcht viel«) der umgekehrt eıne eben ErSste tertig-

ıbıd
51 ıbıd 47

ıbıd 53
9 bıd Zu dieser interessanten Religionsgemeinschaft, dıe mi1t » Leutelsanbetern« nıcht AaNSC-

LICSSCI1 charakterisıert wiırd, vgl Robın Schneider( Eın 'olk autf dem Weg 1n den Unter-
Salls, Göttingen 1984; Alexander Sternberg-Spohr, Gutachten ZuUur Sıtuation der VYerz1d] 1n der
Türkeı, Göttingen 1985 Eıne trühe Erwahnung erfolgt 1n Badger, The Nestorı1ans and
theır rıtuals, ıth the narratıve of 1SS10N Mesopotamıa and Koordistan 1n 1842-44, and ot

ate VISIt those countrıes 1n 1850, Iso researches Into the present conditions of the Syrıan Ja-
cobites, papal Syrıans, and Chaldeans, anı INquıry into the rel1ıg10Us tenNetTts ot the Yezeedees,
London (Joseph Masters), vol., 1852, vol I’ 11154
bıd 65

55 bid 70
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gestellte Ausmalung der Wladiımıir-Kathedrale 1ın Kıew (1896) mı1ıt enthusı1asti-
schen Worten preıst: >»Ihm \ dem Maler Vıktor Vaznecov| 1st CS gelungen, die 1US-

siısche Kirchenmalerei be1 aller Wahrung ıhrer Eıgenart miıt eiınem tiefin-
nerlichen Gelste 6  durchdringen.« Er hat damıt das grundlegende Problem
eiıner TIranstormation kırchlich-orthodoxer Kunst angesprochen, die Ja weıtge-
hend 1n ıhren jahrhundertealten Canones verharrt un: aln JE Anleihen
derner orm oder Empftindung macht eın Problem, das bıs heute umstrıtten
ist, galız unabhängig davon, ob Ian heute die Werturteile Johann Georgs och

teılen VErMAaS.
Dennoch wırd INa  — solcherle; Art Reıisen nıcht eınen Zewıssen Symbolwert

abstreiten können:; O1 lagen einerseıts 1m Zug eiıner Orıent-Romantik und VCI-

tietten die Urteile oder Vorurteıile ber den geistigeren der auch sinnliche-
IC  an jedentalls mystischeren Orıent gegenüber dem mehr kommerziellen un:
technisierten Okzıdent. S1e dienten aber auch der entschıedenen wıssenschaftli-
chen Absıcht, kunsthistorisches Neuland erschliessen. Solche Reıisen
weıter auch eıne Fluchtmöglichkeit, enn INa  b wırd Leuten 4US höheren Stiänden
nıcht abstreiten können, ass S1Ce sıch ıhre Tätıgkeıt oft selbst auswählen 111USS$5-

tCNH, da ıhnen keıine andere 1ın ertfüullendem Ausmass auferlegt Wa  — Wohl WAar

Prinz Johann Georg ZUT eıt des Königsreıichs MI1t staatlıchen und dynastıschen
Aufgaben betraut, doch blieb ıhm och genügend Musse, sıch seınen geistigen
Interessen wıdmen, un Reıisen eıne wıllkommene Gelegenheit, eiıner
1m SaANZCH doch nıcht sehr auslastenden Tätigkeıit entftliehen. Von Könıg
Friedrich August 111 1ST bekannt, Aass CT ach Abschaffung des Könıgtums sıch
herzlich langweılte; hatte keinen vorgeschriebenen Tagesablauf mehr, WAar fa
nanzıell beschränkt, reiste wenıger SCIN, las am un: vertrieb sıch die eıt
lıebsten aut Jagden. Als I1a  e ıhn 1mM Famıilienkreis auf die S1OSSCH damıt verbun-
denen Auslagen autmerksam machte, vab zurück, Aass die Jagderträge durch-
A4US beachtlich selen un: selıne Ausgaben weıt denen der anderen Miıtglie-
der lägen, die Reısen ach Italien un dem Sudan machten damıt konnte L1UTr

Johann Georg gemeınt sein!?/

Max sıeht CS anders

(3anz anders erlebt Priınz Max den Orıent; ıhm oing C® nıcht LOFC; useale
Denkmiäler un:! Gegenstände, sondern dıe lebendigen Menschen, och DEr
( ıhr Seelenheil. Ihm lag die Einheit der Kırchen Herzen, und GT

suchte un: fand unzählige Hınweise darauf, Aass diese allem Theologen-
vgezank un: kırchlichen Verurteilungen eigentlich nNn1e Sahnz verloren

Kunst un! Kunstforschung (s Anm 15); 12
f I1 215
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WAal, iınsbesondere sah die eintachen Gläubigen un: Geistlichen treı VO aller
Verantwortung der Irennung; Wer ber die Ursachen und Gründe der Kır-
chentrennung hne eigene Schuld nıcht niäher orlentliert W al, unterlag ıhr eıgent-
iıch Sal nıcht; das W ar se1lne Grundüberzeugung, un: VeErLrat Sie mundlich un:!
schrıftlich, höchlichem Missfallen einıger Kırchenhüter, W1€ WIr gesehen ha-
ben Prinz Max berichtet viel mehr VO Begegnungen, VO Gesprächen, VO

konvergierenden Anschauungen un rechtgläubigen lıturgıschen un: hagı0gra-
phischen Texten 1n d€l’l östliıchen Kırchen, un: aut Unterschiede hınwel-
SC 14 INUSS, erklärt S1E hıstorisch zutreffend un! psychologisch verständnısvoll.

Seine Überzeugung VO der Rechtgläubigkeit der orientalıschen Christen ba-
s1erte aut der SCHAUCH Kenntnıiıs ıhrer Liturgıie un! den vielen Gesprächen VOT

Ort, die i® yeführt hat,; wenıger aut der dogmatischen Kontroversliteratur, dıe e 1-

natürlıch auch kennt, aber iın ıhre Schranken welIlst. Seine Reisen sınd weder e1ıt-
vertreıb, och romantiısche Orıientschwärmerei, sondern WwW1e€e be] Johann (5@-
Org SırenNgeE Forschungsreıisen, 1aber letztlich 1n der Absıicht, nıcht sehr sel1ne
eigenen Kenntnisse erweıtern, als vielmehr durch deren Weıterverbreitung
eın Klima schaften, das der Wıedervereinigung 1mM Glauben törderlich se1ın
würde. Und schon AI nıcht selne Reıisen 1NSs polıtısche Kalkül der Mächte
einzubauen; 1mM Gegenteıl, Ila  - verfolgte S1e auf diplomatischem Wege mi1isstrau-
ısch un: auf Überraschungen gefasst, die b€l ı:hm nıe ausblieben.

Seine Studien un: Reıisen erweckten schliesslich 1n Priınz Max eıne AdUSSCSPIO-
chene Vorliebe für den Orıent, den dem Westen tür gleichrangıg, WE nıcht
überlegen ansah; un: das oing bıs ZU nıcht-christlichen Orıient: 1mM spateren
Alter begann die geistig-geıistlıchen Schätze des Hınduijsmus un: Buddhıis-
INUS, Ja des Islam schätzen!°® Immer wıeder stellte 6 sıch die selbstkritische
rage: Was können WIr VO Osten lernen?

Was bleibt

Nach all dem Gesagten 1I11USS och einmal unterstrichen werden, Aass CS 1mM NVOr-
stehenden nıcht eıne Gesamtcharakteristik der beıden Sachsenprinzen oeht,
sondern TT ıhren Anteıl der Ostkirchenforschung. Beide hatten, WI1I€E —

wähnt, och andere Forschungs- b7zw. Interessenschwerpunkte””; LL1LUT de-
LE  - Berücksichtigung könnte Ian sıch anheıschig machen, eıne einıgermassen
zutreffende Beschreibung un Gesamt-Würdigung der beiden Prinzen RC
ben Unser Unternehmen 1St also beschränkt.

55 Darüber wırd der drıtte Band meılner Monographıie (s Anm eindrückliche Zeugnisse T1N-
SCH
Vgl Anm
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Das bleibende Verdienst des Prinzen Johann Georg abgesehen VO selinen
SOZUSASCH amtlichen Leistungen (als Vorsitzender ın verschiedenen Kommuiss1o0-
nen) ZUgunsten VO Kunst un Landesgeschichte A eıt der Monarchie 1in
Sachsen un! selinen eıgenen O  Forschungen® bleiben seıne Sammlungen und da-
m1t verbunden der Bericht ber ıhren Erwerb. Josef Sauer erwähnt S1€e 1ın seinem
Nachruf: »(3an7z 1n den TIradıtionen selnes Hauses hat sıch der Verstorbene auch
als ammler VO Kunstwerken alter w1e eıt betätigt, ber dilettantische
Liebhabere1 hınaus als geschätzer un: ewährter Kenner. Seıin Haus iın Freiburg
WTr überfüllt bıs 1n die etzten Wıinkel hıneıin mıiı1t Plastiıken, Malereıen un 1a
phıschen Blättern. Seine Sammlung VO Ikonen und christlichen Denkmiälern
des vorderen rıents dürfte ihresgleichen auf deutschem Boden nıcht mehr ha-
ben, un: eINZ1g 1ın Deutschland steht auch seıne riesenhafte Sammlung VO

Handzeıichnungen da,; sowohl W as Reichhaltigkeit W1e€e Vielseitigkeit betrifft.«
Mıt Recht erhielt SA 60 Geburtstag den Ehrendoktor der phılosophischen
Fakultät der Universität Leipzig.61

Es besteht aber en iınnerer Zusammenhang zwıischen den beiden Strängen GR1-
ner Sammlertätigkeıt, W1€ Wılhelm Weber hervorhebt: » DDer ammler VO Ro-
mantıker-, Nazarenerzeichnungen un! Ikonen verstand Johannes Chrysosto-
[11US sehr wohl, der den Biıldern die »Förderung der Frömmuigkeıt« schätzte.
Di1e Zuneigung trüher christlicher Kunst, ZUur relig1ösen Intensıität VO

Kunstwerken koptischer Herkunftt, byzantınıscher Pragung, russısch-orthodo-
6 Art hatte ıh auch sensıbel tür die Erneuerungsversuche christlicher Kunst
vemacht, un! umgekehrt; diese Erneuerungsversuche regten ıh ındirekt A
christlich-orientalische Kunst eingehend erforschen, wobel grossten Wert
auf Kenntnisse der Lıturgıie un! Ikonographie legte.«

Noch eiınmal erwähnen ware 1ın diesem Zusammenhang se1n unermudlı-
cher 1nwels auf dıe Notwendigkeıt eıner besseren Kenntnıiıs nıcht 1L1UTr der (3st-
kırchen un ıhrer Liturgıie 1mM allgemeınen, sondern iınsbesondere iıhrer egen-
den, der reliıg1ösen Volksüberlieterungen und relıg1ösen Volksbräuche. Was die
Legenden anbelangt, hat sıch darın Felix Karlınger ausgezeichnet®”, und Cs

ware wünschen, Aass Nachfolger tfände

60 Seine dıesbezüglıchen Publikationen umtassen annähernd F Nummern, davon eıne mıiıt 349
un: eıne andere mi1t 514 Seıiten: Könıg Albert VO Sachsen, Leipzıg I YZZ Brietwechsel 7zwischen
König Johann VO Sachsen uUun! den Könıgen Friedrich Wilhelm und Wıilhelm VO Preus-
SCIL, Leıipzıg 1911 (unter Miıtwirkung VO  —_ Ermisch)!

61 vgl Anm 11 55-56 Die Sammlung der Handzeichnungen scheıint, ach eıner 1940 vorgesehe-
11 un ann nıcht stattgefundenen Auktion, aut unertindliche Weiıse abhanden gekommen
se1InN. Vgl Briet VO Gabriele Mietke VO 21 1995
Anm 5! DE

63 Felıx Karlınger (geb Professor für Volkskunde un: Volksliteratur der Unıiversıität
Salzburg; ıch verwelse auft seiınen Forschungsbericht: Legendenforschung. Aufgaben un: Kr-
gebnisse, Darmstadt 1986, worın auch seınen eigenen Anteiıl schıildert: Q5f$
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Mehr als AaUS seinen Schritten trıtt uns die Persönlichkeit Johann Georgs AUS

dem Nachruf VO Josef Sauer eın vornehm-zurückhaltender Mann,
W 2AS S seinem diskreten, keineswegs dünkelhaften Standesbewusstseın, aber
auch Zewıssen Hemmungen verdankt, die ıhn eiınem eher verschlossenen
Menschen machten, der LLUT 1m CENSCICH Freundes- der Famıiılienkreis sıch eroöft-
11611 konnte®*. Diese Verschlossenheit WTr auch Max eigen, Ww1e€e schon Harry
raf Kessler teststellte:; S1Ce begleitete iıhn Zzeıt se1nes Lebenss, sodass I1a  = eigent-
ıch n1ıe USStC; W as I: dachte un tühlte, sotern nıcht seınen mMuUuUuntTter dahınge-
schriebenen Büchern un Artıkeln un! Predigten direkt oder ındıirekt enNt-

nehmen W AaT.

Dıie beiden Brüder teiılen auch dıe schon tür Johann Georg erwähnte »Danz
und gal uneıtle Ee1SC« (Wılhelm Weber), ıhre Forschung 1n eigentliches Neu-
and vorzutragen un: zunächst einmal das Gesehene, Gehörte un:! Gelesene
weıter verbreıten, mehr als vorläufige Einsiıchten und Anregungen für künf-
tige Forschungen denn als endgültige Ergebnisse. Beide sınd auch mehr dem Be-
scheidenen, Unauffälligen zugetan als dem Glanzvollen, Hochragenden; mogen
S1Ee Sultane der Patriarchen besuchen, Regierungsstellen oder königliche Ver-
wandte: sS1e haben eIn Auge tür »mıttlere Kunst« oder »mıttlere Religiosität«,
WI1Ie sıch beıides 1n den SrOSSCH un kleinen Kırchen un:! Aausern der Gläubigen
1ın Wort un:! Bı aussert; un: WE CS sıch W1€ be1 Prinz Max die reichen
Schätze der orientaliıschen Liturgıie handelt, sıeht S1€e doch immer ın ıhrem
lebendigen Vollzug un: nıcht als isolierte Kunstwerke. S1e teiılen weıterhın mI1t-
einander eıne ZEWISSE sprachliche Sprödıigkeıt der Unbeholfenheıt, die be1
Priınz Max gelegentlich komische Efftekte habenA Dıie Gesinnung be1-
der Brüder aber W ar edel, tief, hre Intuıition zukunftsträchtig, ıhrer eıt weiıt
OEAUS

Das, W AS VO Prinz Max bleibt, 1st einmal se1ın Artikel VO 1910 un! alles, W
sıch Forschungen un Publikationen darum lagert eın Vademecum der
Okumenik, ZEWISS 1ın wissenschaftlich oft unzulänglicher Form,; aber 1n der Ab-
sıcht un: der Warme, mıt dCI' das Anlıegen vorgetragen wırd, unübertrefflich®>.
Die katholische Kırche und WIr meınen damıt nıcht 1LL1UT das Lehr- un Hırten-
am (T, sondern auch die torschenden Theologen un: das yläubige 'olk
taten gyuL daran, sıch davon inspırıeren lassen; diese Einladung oilt übrıgens

»Im auernden Verkehr mı1t Gelehrten und Künstlern wurde warmfühlend, ankbar tür jede
Anregung, mM1t unerschütterlicher Treue allen se1ınes Vertrauens Würdigen ohnend, yrundgüti-
gCnh erzens be1 allem stürmıschem Wesen seınes Temperamentes . Von leuchtender Vorbildlich-
elt WTr seıne relig1öse Haltung, ausgezeichnet durch unnachgıiebige Gewissenhatftigkeıit un:
unerschütterliches Gottvertrauen, auch 1n schwersten Stunden des Lebens.« S5auer, Anm ME
56

65 Eıne Sammlung der wichtigsten Autsätze un Vortrage VO Prinz Max bringt der FE Band me1-
LIGT Monographıie (vgl Anm



2726 Baumer

auch dem Gesprächspartner, den (alt-) orientalischen un! orthodoxen Kır-
chen

Dahinter aber steckt eıne unverwechselbare Persönlichkeıt, die ıch schon
Begınn meıner Forschungen nıcht anders als mı1t dem ostkirchlichen Frömmuig-
keitstypus eınes Narren ın Christo vergleichen konnte, eınes Menschen, der sıch
Ausserlich närrısch benıimmt, U1n auf ganz tiefe Wahrheiten aufmerksam
chen Darauf habe IC in meınem Vortrag der Jahresversammlung der (sOörres-
Gesellschaft 1n Freiburg Schweiz 1983 66  hingewiesen  > IC habe 1mM zweıten
Band meıner Monographie wıederholt un: vertieft, un: IC unterstreiche
nochmals dieser Stelle, ohne CS eın weıteres Mal austührlicher darstellen oder
Sal begründen wollen.

Damıt möchte ıch auch meıne Forschungen Prinz Max VO Sachsen un
iındırekt AA Geschichte des Hauses Wettin S sınd überdies C113n kleiner Mo-
saıkstein AT Geschichte der Kıirche un: der ökumenischen Bemühungen
abschliessen: ass 1es ausgerechnet 1n Dresden und wıeder 1n der (5011es-(Ge-
sellschaft®/ möglıch WAal, erachte I© als eıne besonders onäadıge Fügung der
yöttlıchen Vorsehung, der ıch herzlich dankbar bın tür die VErHANSCHECNHN schö-
11C  an tüntzehn Jahre, dıe ıch in Gesellschaft miıt den Wettiner Prinzen
verlebte.

Prinz Max hat 1mM Testament VO 1948 geschrieben: » Nun habe ıch och eıne
Fülle VO Manuskripten VO mMI1r un VO Notizen, die ıch gemacht un dıie ıch
1n Heften gesammelt habe Es o1bt darunter vieles, W as iıch nıcht heraus-
vegeben habe und doch herausgegeben hätte. Wenn jemand dafür
SOTSsCHh würde, Aass Manches davon ach meınem ode herauskäme, ware IC
selbst 1mM Jenseıts och sehr dankbar. Es ware daher sehr für miıch wünschens-
WEeTT, WENN Jemand sıch ber diese vielen Papiere hermachen un! S1Ce
durchsehen würde.« Es ware siıcher auch sehr wünschenswert, WE I1a  a sıch
aut die Suche ach den hinterlassenen ManuskriptenVJohann Georg machen
würde.°® Ich habe mich einstweılen ber die Papıere VO Prinz Max un! für

Prinz Max VO Sachsen. FEın volkstümlicher byzantınischer Frömmigkeıtstypus 1n Westeuropa
(mıt [11.), iIn: Jahrbuch für Volkskunde. Im Auftrag der Görresgesellschaft hrsg. VO Woltgang
Brückner \ und] Nıkolaus Grass, 6-1

67/ An dieser Stelle 1St auch die Bedeutung VO Johann Georg tür die Görres-Gesellschaft
wähnen: Wr jJahrzehntelang ıhr Mitglıed, lange Jahre Beiratsmitgliıed, ahm jährliıch den
Generalversammlungen teıl, hıelt Vortrage 1n der Sektion tür Kunstwissenschaft und lıeterte
Beıiträge für dıe Vereinsschritten un: unterstutzte AUS eigenen un! be] befreundeten Standesher-
1CIN zusammengebrachten Miıtteln tinanzıell das Orıijentalısche Instiıtut der Görres-Gesellschatt
1n Jerusalem. Sauer, Anm I 5

68 »Drucktertig hınterliess eıne groössere Studıie Beıträge ZuUur Geschichte der Kunst des christlı-
chen Ostens; vorbereıtet WTr eiıne andere ber Kırchen un: Klöster Palästinas un: Syriens.«
]: dauer, Anm I



Das sächsische Königshaus un! dıe Ostkirchen DL

diese Studie auch ber die gedruckten Schritten selnes Bruders Johann Georg
hergemacht un: S1€e durchgesehen; 11U freue 1 miıch der Dankbarkeıit
VO Prinz Max AaUS dem Jenseıts 169

69 Fur vielfältige Hılte be1 der Vorbereıitung dieses Aufsatzes danke ıch A4UusSser Dr Gabriele Miıetke,
Berlin, uch Proft. Hubert Kaufhold, München:; Prof. Urs Peschlow, Maınz; Michael Altrıpp,
Maınz, SOWI1e dem Markgrafen VO Meıssen, Prinz Marıa Emanuel Herzog Sachsen, 1a
Tour-de-Peilz (Schweıiz). Meın Vortrag 1n Dresden (Z5 [995 beruhte auf eıner stark gCc-
kürzten und auch leicht veraänderten Fassung; die 1er vorliegende Fassung verdankt vieles
der anschliessenden Dıiıskussion un: eiınem UÜberdenken der Forschungslage.
Nachtrag: 7u dem 1n Abschnıiıtt 3.d) erwähnten syriıschen Theologiestudenten, der Prinz Max
ach Russland begleıtete un dessen Priesterweıihe 1n Freiburg/Fribourg VOT der Abreıse
1n den Kaukasus teılnahm, teilt mır Kauthold och tolgendes MI1t (26 Es handelt
sıch Stephan Safar, geb 1877 ın Mosul,;, Bruder des nachmalıgen Chorbischots An-
dreas Safar, 0S 1m Kloster Scharteh (Semiinar 1m Lıbanon), ann 1n Mödlıing, St Gabriel
ZU Deutschstudium, VO 1904 1n Fribourg; nach der Priesterweihe verschıedene seelsorger-
lıche Posten 1n Mosul,; Hama, Beırut. Kopıst VO Handschritten. Quelle: al-Gamil,
Ta’rıh wa-Ssıyar kahna as-suryan al-kätülik mM1n OST |Geschichte und Lebensläute der >
risch-katholischen Priester W 1750-19851;, o.0 0.J eLIwa 1986, 185 f> hnlich auch 1n Suhail
Qasha, Hıstory of Syriac Catholic 10Ccese of Mosul SO der engl. Nebentitel der arab Schrift];,
Bagdad 1983 10
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Les Ermuites de l’Eglıse Maronuıite. (Publications de |’Universite Saınt-Esprit, Kaslik VI) Kas-
lık: 1986
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La maronıiıte relıg1Eeuse. Kaslık: 1990



Mitteilungen 279

IL La maronı1te sOoc10-polıtique. Kaslık: 1990 X 111-306
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Habachı (en arabe). Kaslık: 1993 XXVILL-480 pp.
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Liban. Kaslık: 1993 PP
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Kaslık: 1993e
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Les strateg1es d’apprentissage du francals &crıt d’eleves lıbanaıis. Proposı-
t10NS methodolog1iques. Kaslıik: 1994 AX11-482 pp.

ET STEPHAN, Fady
Les 1volres phenicıens. Kaslık 1995

DE el-HAGE, Kıtab a1l-Namus d’Ihn al-Qıla T ans ”’histoire Juridique du
rage che7z les maronıtes (SOUS presse).

NT CHALHOUB,
Recherches SUT les Mardaites-Gara$ima (SOUS presse).

Parole de °Orıent (Kaslık) 6Ml (1986), XIV (1987% (  z  ÖN SC E (  S  Y VII
(1992% (1993)% D

RONCAGLIA, Martınıano Pellegrino Samıra BASSIL-RONCAGLIA
(lana Sud Liban) Beyrouth: 1995 (francaıs) E (arabe)

YAMMIN, Yaüsuf
Qana al-Salıl Lubnaän. Ehden 1994

La (zeneratıiıon de Ia Releve. La pedagogıie du cC1visme. Actes du Ze Semimnaıire Organıse le 14 D: 15 Juin
1991 pal le Bureau-Pedagogique de la Congregatiıon des Saınts-Coeurs ans le cadre du Pro-
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al-Ma£ma’ al-ıqlımiı 1736 Dıkra murur 250 S\AIld (al-Kanısa { ä-äarq‚ 1) G  er  nyah 19586 (Neudruck).
Melanges de I’Unıversıite Saint-Joseph. Tome LALT (1991-1992). Beyrouth: Dar el-Machregq, 1995
al-Kıtab al-Mugaddas., Baırüt: Dar al-MaS$rıg, 1991 (Altes Testament: 27033 Neues Testament

893 pp-)
ÄBOUZAYD, Shatiq

Lebanon Holy and Lıban lerre Saınte [ )as Heıilige Land Liıbanon Libano Tierra Santa 1Br
ano Terra Santa Loubnan Ard Moukaddasah. (ohne Jahr

RONCAGLIA, Martınıano Pellegrino Samır al-HADIM
Kıtab al-asräar lıl-mu’mınin bis-salıb 7 IStIrga al-ard al-mugaddasa wal-hafaz "alaıha. Baırüt:
Mwu’assasat Dar ar-Raıhani, 1991 333

CHURCHILL, Charles
Mount Lebanon. Ten Years Residence trom 1847 1852 Describing the Manners, Customs,
and Religion of ItSs inhabıitants
In three volumes. Thırd edıtiıon. London: 1853 (Reprint

RONCAGLIA, Martınıano Pellegrino
kgypte. Hıstoire de l’Eglıse Copte. Deuxieme edıtıon augmentee (Hıstoire de V’Eglise
Orıent. FEtudes Mater1aux). Beyrouth: Labrairıe Saınt-Paul (B 11-4459)
Tome B 1985 XXAXI1-309 pp.
Tome Ü: 1987S
Tome { 11 1992
Tome 1994 XNM 11-356

Martınıano Pellegrino Roncaglıa

Eınıge Erganzungen Band der »Geschichte der christlichen
arabischen Liıteratur« VO Georg rat

Vorbemerkung
Der 1951 erschienene vierte Band VC) Grafts Literaturgeschichte behandelt Schrittsteller VO der
Mıtte des 15 bıs 711 Ende des Jh:s Dıie tolgenden otızen beschränken sıch auf die syriısch-or-
thodoxen (»jakobitischen«) utoren S bıs 41) rat welst Antang Recht darauft hın, da{fß
be1 den Westsyrern ach Müsa ıbn Ar  Sa und Ignatıos Nüh (Ende des 15./Begınn des Jh.s) eıne
Lücke »literarıscher Untruchtbarkeit« k laftte und erst 1M 18 Jh ihre kırchliche arabische Lıteratur
wıeder autlebte. Wiährend der BaNzZCH Zeıt yab ber westsyrische Schriftsteller, dıe 1n syrischer
Sprache schrieben.

Große Entdeckungen Z christlich-arabischen Laiteratur habe iıch nıcht bieten. An
Schrittstellern, dıe teilweıse uch A4US anderen Quellen bekannt sınd, begegnen U11l5S Kleriker des
un IS Jh.s AUS dem südsyrıschen Raum, nämlıch AUS Sadad, Damaskus und dem Moseskloster be1
abk. [ )as wırd mi1t der kulturellen Bedeutung dieses Klosters für das IL Gebiet während des
16 bıs Jh.s tun haben;‘ ber natürlıch auch damaıt, da{ß dıe betreffenden Handschriften 1M
süudliıchen Syrıen entstanden siınd Be1i iıhren Werken handelt CN sıch relıg1Ööse Dichtungen und
Predigten. Darüber hınaus tinden sıch weıtere Personen, die Gedichte der Predigten vertafßt haben
un! sıch me1lst zeıtlich Uun! örtlıch nıcht näher einordnen lassen. Maphrıan Basıleio0s Sukrallaäh

764/65) vertifalste eın arabisches Buch ber die christliche Lehre Die Betrettenden haben meı1st

Vgl Kaufhold, otızen ber das Moseskloster be1 abk un: das Julianskloster be1 Qaryataın
1n Syrıen, 1 OrChr ET
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öheren kırchlichen Ehren gebracht un!: Bischöte der Chorbischöte. Schrittstellerische
Tätıgkeit W ar einer Karrıere sıcher nıcht schädlıich.

IDE Leıitung VO Samır Khalıl 1n Beıirut eıne arabische Bearbeitung des »Graf« 1n Arbeıt
1st (mıt einer Neuauflage 1n deutscher Sprache 1St Ja nıcht Z rechnen), sınd die tolgenden kleineren
Erganzungen und Randkorrekturen vielleicht nıcht unnutz. S1e beruhen VOT allem auf der Lektüre
biographischer Quellen, nıcht zuletzt auf Handschriftenkolophonen, un: schmälern dıe vyewaltige
Leistung Grats 1ın keiner Weıse, zumal S1e sıch meıst auf erst jetzt zuganglıche Texte stutzen. In vie-
len Fällen lassen sıch ber auch heute och keıne SCHAUCICH Angaben machen, eLIwa WE In den

S mC V Cbenutzten Handschritten 1U heifßt Priester (Graf Z0X% Mutran Markus S ZE): Abd Ya AdUusS$s

mıd S 22) und Ühnlıch.
Zusätzliche Intormationen enthält bereits die 1ın erstier Auflage 1943 1n Homs erschienene, Ad1ld-

bısch vertfalste »Hıstoire des scl1ences de Ia lıtterature SYT1aqUE« des syrısch-orthodoxen Patrıar-
chen Aphram Barsaum“, die rat der damaliıgen Verhältnisse offenbar noch nıcht benutzen
konnte. Barsaum behandelt den uns j1er interessierenden Zeıiıtraum und die ben erwähnten
Schriftsteller auf den 445 bıs 468 DE CS sıch jedoch eıne Geschichte der syrıschen Lıteratur
andelt, 1st der Nutzen für die christlich-arabischen Schrittsteller begrenzt. Fast ganz autf der SyT1-
schen Übersetzung des Werkes VO Barsaum  S beruht der entsprechende 'eıl ( bıs 2 M
der »Geschichte der Spat- und neusyrischen Literatur« VO Rudolt Macuch, Berlin 1976 (gelegent-
ıch erganzt aus Alber Abünas Geschichte der syrıschen Lıiteratur » aber hne Benutzung des
»Graf«, un mıiıt schauderhafter Transkrıiption zahlreicher Personen- und UOrtsnamen); S1€E wiırd der
leichteren Zugänglichkeıit 1mM tolgenden ebenfalls zıtiert. Von orößerer Bedeutung 1st der Be1i-
rag des Patrıarchen Barsaum ber dıe syrisch-orthodoxen Bischöte des ausgehenden un! des
18 Jh.s ın der Zeitschriftt des Patriarchats.?

Ich begnüge miıch mıiıt bıographischen Daten. Selbstverständlich ließen sıch aus den inzwiıischen
erschienenen Katalogen weıtere Handschritten für manches Werk nachtragen.

I1 Von rat behandelte Schrittsteller
Za (Nr. 3)
» Moses VO Berge Libanon« kopilerte nıcht E: die Hs Parıs Syr. 239 1m Syrer- un: Johan-
neskloster ın der Skete), sondern 1M Syrerkloster uch dıe Hss Parıs Dyr. 178 und Sarfeh Syr.
1/20 (1498) Er 1St bereıts 1484 1ın der Hs Vat Syr. 26 für das Syrerkloster bezeugt. Argumente tür
die Frage, ob W1€e raf mi1t Müszı ıbn AtSa al-Hadatı iıdentisch ISt, lassen sıch daraus
allerdings ;ohl nıcht yewınnen. Möglıch 1St CD enn könnte sıch schon VOIL der Vertreibung der
Jakobiten aus dem Libanon 1mM Jahre 1n das Kloster zurückgezogen haben

Zu (Nr. 125)
7Zu lgnatıus Nüh vgl Barsaum, Hıstoire 455 f) Macuch, Geschichte

So der tranzösıische Nebentitel der 1mM tolgenden ımmer zıtierten zweıten Auflage Aleppo 1956
Haupttitel: Barsaum, Kıtab al-Iu’lu al-mantür {7 ta’rıh al-“ulüm w-al-aidab as-suryanı (meh-
E Nachdrucke).
Ktöbö d-b  e  u  e bdire d-‘al mardüt yulpone SUuryOoye hdire Übersetzt VO Philoxenos Yühanön
Döolabanı, Qamislı 1967
Alber Abüna, dab al-lugat al-aramıya, Beirut 19/0
Nuhba M1ın ta’'rıh al-abraSıyäat as-suryanıya, 17 al-Magalla al-batrıyarkıya /2-78, 135-
145, 250-255; (1939) 23-31, /9-86, 130-143, 196-207, 262-271; 1940 22-534, 3-1 125-147,
186-200; (1941) T L (nıcht abgeschlossen). Im tolgenden zıtlert: al-Ma$alla, mi1t Band und
Seıite.
Vgl Salıbi, Maronıite Hıstorıians of Media val Lebanon, Beıirut 1959, 150%. Salıbi ‚y
da: M  usa  —_ ıbn At  Sa ursprünglıch Kopte Wal ebenda ö1, Fußnote
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Weitere Argumente dafür, da Nüh die »Abhandlung ber den Glauben der Dyrer« vertaßt hat
bei Kaufhold, otizen ber das Moseskloster, A (Fufßnote 1 68

7u 12 (Nr. Z}
Ibrahim Qasa W al kein Schriftsteller, sondern wiırd 1U als Überbringer eınes Brietes VO Papst Pıus

(1559-1565) Patriarc Nı matallih erwähnt. Er ırug den Bischotsnamen Johannes und War S1-
cher nıcht Bischot VO al-Hadıta 1mM heutigen Irag, w1e rat schreıibt. Ort gab jedentalls die-
S{SE: Zeıt keinen westsyrischen Bischof.‘

Ibrahim un! seın Begleiter kommen ın einem langen Schreiben des Patrıarchen den Papst AaUsSs

dem Jahre 15653 VOILI; VO dem 1Ur eıne ıtalienıische Übersetzung erhalten 1St. Oort tehlt leider der
(Irtsname: » 11 nostr1 tıglıuoli benedetti,; chiamatı Joanne emente dı Di10 ESCOVO dı 7 ’altro
SIrO tigliuolo diletto sacerdote chiamato Abdalla«.® In eiınem spateren Schreıiben eiınen Kardınal
nımmt der Patriarc Bezug aut seiıne beiden ersten Schreiben: » C mandö ol dette l(ette)re nell’anno
1565 l Priore del Monaster10 dı SEO Gıiacobo fra 10Anne tiglı0 de sacerdote Denha, OMO lıtterato

de iımportanza PDICSSO la SUua natıone; ı] quale essendo Z10NtO 1ın Alessandrıa, stando nel Nılo fü d1ıs-
grazlıatamente ing10t1to dal cocodrilo. Et nel A1L11T1O 156/ sımılmente hauendo mandato (} dette l(et-
te)re altro Priore del Monaster10 della madonna, detto anche tra lo(anne) tıglı0 dı Marta, 710NtO
in Constantinopol: dı CO  - Su D  COompagno.« Dıie Jahreszahlen sınd, WwW1e€e 1ın syrıschen
Handschritten dıeser eıt uch S  N  ‚5 Wwel herabzusetzen; die beiıden Gesandtschatten tanden
also 1563 (da der Bischof sıch mehrere Monate ın Rom authielt un! 1m Hınblick auf das Datum des
tolgenden Brietes: wahrscheinlich 1562/63 und 1565

In eiınem Briet Pıus VO Z 1562 den Patriarchen werden Personen- un! Bischofsname
des ersten Gesandten ZENANNEL: »Trater Johannes Abrahım (’assa dictus Ep1scopus Hattadi«.19 In e1-
NC weıteren Briet des Papstes VO 28 1565 erscheinen ebentalls Gesandte des Patriıarchen,
näamlıch: » Joannes Athanasıus VOCAaLUS ep1SCOpUS Oi1vıtatıs Attach, eit monachus quidam, nomıne
Abdel«.!! Wır haben 1n dıiesem spateren Schreiben dıe Teilnehmer der 7zweıten Gesandtschaftt 1565
MDE uns Johannes Athanasıos 1St keineswegs mıt dem erstien Gesandten Johannes Abraham ıden-
tisch, Ww1e€e Levı della ıda meınte,* zumal wohl autf der Rückreise 1m Nı eın schreckli-
ches Ende tand un: der Patrıarch 1n seiınem zıtıierten Schreiben VO Wel verschiedenen Personen
spricht. Der Begleıter bdallıah b7Zzw. könnte allerdings durchaus ıdentisc BCWESCI se1n. Be!I
dem Ortsnamen » Attach« handelt sıch zweıtellos den bekannten Bischofssitz Hattaka, des-
SCI1 nhaber w1e€e der Patrıarch richtig schreıbt 1M dortigen Marıenkloster residierte!®. FEınen Bı-

Fıiey, Les d1i0ceses du »Maphrıianat« syrıen 629-1860U, 11 Parole de ”°Orient (1977-1978),
34/7-378; hıer 3/74 Vgl auch Le Quien, Orıens Christianus, Band 2, Parıs 1740, >Sp 1581 $

Hayık, ‘Alagat kanisat as-suryan al-ya‘aqıba mMaa  e al-karsı ar-rasult. Beıirut 1985, Documents
Appendices 7E

Documentiı intorno alle relaz1on1 delle chiese orjentalı e} la Sede Vatikanstadt 1945 (Studı
Test1 143) d Hayık 46 (mıt unbedeutenden Abweıichungen).

10 Teilweise abgedruckt be1 Le Quien Sp 1405 Vgl auch Levı della ıda Ricerche sulla
tormazıone del pıu antıco tondo de]l Manoserittı orientalı della Bibliotheca Vatıcana. Vatıkan-
stadt 1939 (SteI 92Z) 194, Fufßnote

(1 Dıb, Une m1ıssıon Orlent SOUS le pontificat de Pıe I ‚ 1n RO  ® 19 (1914) 24-29, 266-2//;
1er‘ TT

172 Ricerche
13 Vgl eLWa Fıey, Pour (Qrıens Christianus No0vus. Beıirut 1993, 209 Da Diözesanbı-

schöfte der westsyrischen Kırche 1n eiınem Kloster resiıdierten un dessen Abt I, 1sSt nıcht
ungewöhnlıch.
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schof Athanasıos VO Hattaka aUuUs der Mıtte des Jh.s erwähnt uch Johannes Dolabanı 1n seıiner
Patriarchengeschichte.

Als S1tz des ersten Gesandten 1562/3% des Priors des » Monaster10 d1 st0 Giacobo«, kommen
mehrere Klöster ın Betracht. In erster Linıe denkt INa  _ das Jakobskloster be1 Salah 1m Jür
‘Abdin, das Bischotssitz W aAl. Es gab auch das Kloster Jakobs »des Lehrers« be1 Edessa, das als 1T7
eınes Bischots aber nıcht bekannt 1St. Schließlich lag ın der Nähe der Patriarchatsresidenz Daır
17-Za taran eın weıteres Kloster »des Lehrers«  15  y das nıcht auszuschließen 1ST. Schwer 7 erklären
1St allerdings, da{fß 1iım Briet Pıus VO 20 1562 als »Episcopus Hattadıi« bezeichnet wiırd, W as

sehr ach »Hattaka« klingt. Entweder handelt sıch eınen schlichten Fehler, der WAar VOT

der Reise zunächst Bischot VO Hattaka und wechselte ann Jakobskloster der umgekehrt
(der Wechsel kann aum ach seınem Romauftenthalt stattgefunden haben, weıl vermutlıch auf
der Rückreise umkam). Wıe ımmer der Ortsname »Hattadıi« erklären 1St für die Lesung »al—
Hadıta«, die rat VO alteren utoren übernommen hat!% o1bt keinen Grund

Mıt den genannten Quellen ar nıcht 7 vereinbaren 1st dıe Darstellung VO Suhail Qasha,
nach der CGGesandte ach Rom Tyawannis Johannes, Bischofsname) Yühanna, Sohn des Ibrahim,
geheißen habe und Bischof VO Hadıta un: spater VO Azarta SCWESCI sEe1 (1559-1565). In dem

geblichen Zıtat eınes Schreibens des Papstes den Patrıarchen wird als >>Tyawannis Ibrahim, Bı-
schof VO Fdessa« bezeichnet. Als Fundstelle 1st ofttensichtlich Le Quien, Orıens Chrıistianus, Band
2’ Sp 1405 angegeben, das jedoch nıcht steht.!/

Zu 14 (Nr. Fufißnote 4)
Das »den beiden Brietfen vorausgehende Stück innerhalb der fragmentarischen Dokumentensamm-
lung« einer syrischen Handschriftft des syrisch-katholischen Patrıarchats stellt weder den Schlufß e1-
1165 fragmentarischen Schreibens des Patriıarchen Nı matallih dar (SO der Herausgeber Yühanna
°‘Azzö  =  18) noch »eınen ihn gerichteten Briet VO eiınem sıch 1ın Jerusalem authaltenden jakobiti-
schen Bischot« (so raft 1m Anschlufß Glorg10 Levı della Vida?”) Es 1St vielmehr w1e€e schon die
austührliche Inhaltsangabe be1 Levı della ıda klar zeıgt der Schlufß des 7zweıten Brietes des heo-
doros bar Wahbün, den VO Jerusalem AaUuUsSs Patriarc Michael den Grofßen (Ende des Jh.s)
chrieb Dıie VO “A77Ö6 benutzte Handschrift beginnt aut Seıite 4 9 Zeıle der (ebentfalls fragmenta-
rischen) Ausgabe un Übersetzung VO Johannes Gerber“ un:! endet MIt dem Schlufß des Briefes<4!

14 Die Patriarchen der syrisch-orthodoxen Kırche VO Antiochien syrıschl]. Glane/Losser 1990;
204

15 Barsom, Hıstoire du COUVeENnNTL de ananıa appele Deir-uz-Zapharan [arabısch], Daır az-La-
‘taran ET 155158

16 Vgl Levı della Vıda, Ricerche 194, Fufßnote
Hıstory of Syrıac Catholic 10cese ot Mosul l arabisch], Bagdad 1985, 296 (Zitat ın Fufßnote

»Zeitschrift Orıens Christianus, drıitter Teıl, Spalte 1405«<). Fıey: Orıens Chrıistianus Novus
192 tührt für Azarta auf: » CI 1560, Jean Abraham Qosho qUı 1ra Rome ST deviendra catholi-
u

18 Rısalat al-batrıyark Ignatıus Nı matallih as-suryanı, 1n MasSrıq 31 614; arabısche UÜber-
SETZUNG des Brietes: 7230<735
Documentı 919

20 7 weı Briete Barwahbunss, Dıiıss phıl. Halle-Wıittenberg,Halle 1914 35-49 Be1 "A7z77z6Ö tehlt
der Anfang des Brietes, bel Gerber der Schlufß Die VO Gerber benutzte Handschritt bricht auft

[D, Zeıle der Übersetzung VO “"AzzOö ab
Z Ausgabe un Übersetzung des be1 Gerber tehlenden Schlusses des zweıten Brietes: aut-

hold, 7ur syrıschen Kirchengeschichte des Jh.s Neue Quellen ber Theodoros bar Wahbün,
1n OrChr 1157145
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S1e könnte FA Fonds patrıarcal (Rahmanı) gehören un! Kloster Sarteh SC Im Katalog
dieser Sammlung VO Behnam Sony““ habe 1C S1IC jedoch nıcht tinden können

7u (Nr
Das Schreiben des Patrıarchen lgnatıus Davıd VO 1580 Papst Gregor EL 1ST nochmals
abgedruckt be1 Haäyık Alagat (oben Fufßnote 8) Documents Appendices Das la-
teinısche Schreiben Aaus dem Geheimarchiv ebenda F LevIı della Vıda, Ricerche 7/% 84)
1ST keıne Übersetzung davon, sondern CIM Schreiben VO 1580 das Kardinalskollegium

Patrıarch Davıd (auch Dawüd h) starb 1591 und trug raf nıcht den Beinamen »al—
Ma danı>» rat verwechselt ıhn anscheinend IN1T dem Bischoft Dionysıi0s Davıd NC}  e Ma dan, der
erst VO Patriıarc Davıd die Bischotsweihe erhielt (S Hs Cambr Dd —
7u 15 (Nr
Moses aus Qaluüg dürfte MI1L dem bekannten » Moses VO Mardın« iıdentisch SCHI, vgl Kauthold

OrChr 70 707 + Wesselius, 5Symposium 5Syriacum 1985 Roma 1990 (D)r-
hrA 236) 78 Fuißnote zn (mıt Lıteratur)
Zu 15 (Nr
Der arabische Briet der üunt Jakobiten Papst Gregor 14 nebst lateinıscher Übersetzung Aaus

der Hs Vat rab 48 1ST vollständıg herausgegeben VO Hayık Alagat 14 154 und
155 159 Der Z W elite Name lautet OTrt Diakon Näsır Sohn des Mansür, Adal Nas

] )as Glaubensbekenntnis des Satar 1ST herausgegeben be1 Hayık AL  aqat 160 169 VAN Satar
un Abd an Nür (Graf 14f vgl die Kurzbiographien VO Kur1, Monumenta Prox1iımi-
Orıientis Roma 1989 465 bzw 456

7u 16 (Nr Z}
Der Vater des Dichters A  2 4] Hazar hıeli vielleicht Joseph Lıie Hs Sarteh Fonds patr /56 SONY,
Catalogue Nr 368 129f a enthält ‚WC1 Gedichte des » IsA al Hazäar« ‚.WEC1 EiLeTe des

Isa ıbn Yüsuf« ber dıe (sottesmutter und ber Moses den Athiopier Eın Gedicht über diesen DPa-
Lron des Mosesklosters VO "Is  } a] Hazar 1ST auch bezeugt (Grai 19), da{fß IM1L Isa ıbn
Yüsuftf iıdentisch SC1I1I] könnte

7u 5 19 (Nr 3:D)
Der Dichter Ad Dawüd SLAaMmMMmML nach der Hs Sarteh Fonds patr 403 SONY, Catalogue Nr x 34

327) to] 53v. AUS dem ort Klebin (Kulaıbin) be1 Mgardın
Zu 20 (Nr 3A)
er Dichter un: Metropolit Abd ] Galil den Hss Mıngana Syr 435 (etwa 680)* Sarteh
Fonds patr 1682 tol 143) 129 1718 3Z) und 126 (D Jh 88 den Beinamen al Mawnuysılz

Mosul« Wahrscheinlich andelt sıch den AaUus Mosul stammenden Metropoliten TIımo-
theos Abd a] Galil VO mıd 1664 der danach als Gregor10s Abd al Galil Metropolıt VO

Jerusalem wurde 1665 und 1663 ach Indien reISTE, 16/2 starh Eın anderer Metro-
polıt Abd 4] Galjl AUS Mosul 1ST 111117 nıcht bekannt

D Le catalogue des IMAaNuUusSCrIts du patrıarcalt COUVENT de Chartet Lıban Beırut 1993 (arabısch)
Die Briete Barwahbüns erscheinen be1 ıhm den Hss Nr 249 und 256 diese Handschritten
können ber nıcht dıejenıgen SC1II, dıe Az7zü benutzte

7 Mıngana, Catalogue of the Mıngana Collection of Manuscriı1pts, vol Cambrıidge 1933 735

74 SONY, Catalogue Charteh Nr 789 (S 296) Nr 804 (D 311) und Nr 84 7/ (S 334) Die Bibliotheks-
LUIMMIMMETN beruhen hıer un tolgenden autf der Vergleichstabelle VO SONY, deren Rıchtigkeıit
ıch LL1UT um Teil überprüfen konnte.

25 Germann, Die Kırche der Thomaschrıisten, Gütersloh 1877, 5725 +
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Zu 20 (Nr. 5e)
sa al-Hısn1 AUS Hasankeph Tıgrı1s) wiırd 1n den Hss Sarfeh Fonds patr. Z5 tol 18 und

Y am C129 28, als Mönch (YaStd) bezeichnet; 1st wahrscheinlich der „Mönch Ya I-Hısni ıbn
Mirıgan as-Sa’1g«, der die Hs Sarfeh, Fonds Patr. 7 ‘9 kopierte; deren etztes Stück 1St eın Gedicht des

V u C» Priesters Ya (mıt ıhm iıdentisch?) AaUusS dem Jahre 180026 Er Wll'd Iso un dıe Wende VO

ZuUu Jh gelebt haben, nıcht in der Mıtte des Jh.s, W1€ Mingana27 hne Begründung schreıbt.
VaEr kannn eshalb gul miıt dem Rabban Ye PCISonengleich se1n, der 1m Juli 1809 U1n Bischof des

. ALKreuzklosters be1 Hasankeph mı1t dem Namen Timotheos Ye geweıiht wurde <S

7u 20 (Nr. 6)
In der Karsüni-Handschrıiftt Mıng. Dyr. Z geschrieben 1700, erscheıint als Vertasser eiınes (3E-
dichts eın °‘Abd al-Masıh al-Gazarı aus („äzarta), »who tlorished about 1650« (Mın-
gyana)ı.. raf Zzählt iıhn hne nähere Datierung 1m Abschnitt über dıe »Jakobitischen Dichter
VO bıs Jahrhundert« auf.

Abd al-Masıh ßT sıch für dieFe 1546 un!: 1576 belegen. 1576 kopierte den Anfang der alr ad-

bischen Hs Mıng. Syr. 401 (A-C) Im Kolophon nn sıch »Priester ‘Abd al-Masıh, bekannt als
Ibn Tirkanah, AaUuUsS der Stadt ® azirat ıbn "Umar« Gazarta).”” Daraus tolgt ber die Da-
tıerung hınaus, da{ß der 1n der Hs Mıng. Syr. 2729 ebentalls als Dichter »>Ibn Turbänah«
keine andere Person 1St, W1€ S1  Mingana und raf annahmen, sondern da{ß miıt ‘ Abd al-Masıih
iıdentisch 1st. Dıie arabisc geschriebene Form 1St eindeut1g, während 1n der Karsüuünti-Handschriuft
entweder eines der 1mM Syrischen Sanz hnlich aussehende Buchstabe dasteht der Mıngana
sıch entsprechend verlesen hat; 1St also (‘DJAT&\ » Lirkänah« (» Tarkanah«, » Turkänah«?), nıcht
m.l::1&\ » Iurbaäanah« lesen. Bestätigt wiırd diese Lesung durch die yleichfalls 1576 gyeschrıebene
Hs Oxtord Syr. / deren Besteller der » Priester Abd al-Masıh aus GAzarta, bekannt als Ibn Tar-
kana(a Fc )<< war. 1546 kopierte der Priester Denhö dıe Hs Mıng. Syr. 4721 tür seınen ZEISL-
lıchen Sohn, den Diakon Abd al-Masıh AaUsS Gaäzarta, ” der mıi1t UuUNseTECIN Dichter personengleich se1ın
dürtte. Abd al-Masıh wiırd also In den zwanzıger Jahren des ]n:s geboren se1n.

Zu 21 (oben Nr. /€)
Mıt »Baba Gregorius« kann 1L1UT eın Papst Gregor gemeınt se1n. Es hat weder eınen westsyrischen
och eiınen koptischen Patrıarchen miı1t dıesem Namen vegeben. emeınt 1st ohl Gregor HR
(1572-1585), weıl dessen Zeıt CNSC Beziehungen den Westsyrern bestanden un! die Nennung
des Papstes deshalb verständlich 1St. Damıt |äfßt sıch der Mönch Sarkıs zeıtlich besser einordnen.

Zu Nr. und 5
Eın Bischof Athanasıos VO Aleppo 1st 1M nıcht nachweisbar.  54 Die Amtsınhaber Lru-

CNn 1n der Regel den Bischotsnamen Dionysıios. Um das Jahr 1563 vab 65 ohl uch keinen Bı-

26 7u den rel gENANNLEN Hss vgl SONnY, Catalogue Chartet Nr. OO S 308), Nr. 804 ®) 310) und
Nr. 774 (S 304)

D Mıngana, Catalogue, a.OV 9672
28 Dolabany, Catalogue of Syrıiac Manuscrıpts 1n 7T a‘taran Monastery, hrsg. VO Ibrahım,

Aleppo 1994, 'eıl B) 325 Fıey, Orıens Christianus Novus A0 (1809-1820).
29 Miıngana, Catalogue Spalte 4/4

Ebenda /14
31 Ebenda 474 Wıe be1 ‘ Abd al-Masıh 1St nıcht ersichtlich woher dıe Datierung (»who tlorished

about 1660«<) STamMMmMtL.

Katalog: Smith, Osxtord 1864, 559
A Mıngana, Catalogue 602 Mıngana oibt das Latum »185/ of the Greeks« al das dem Jahr

1545/6 entspricht, nıcht S AD 1556«, W1€ Mıngana schreibt.
Vgl Fıey, Orıens Christianus Novus 160
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schot Georg VO Homs  35 IDIIS Angaben VO  - Sbath, aut die rat sıch bezieht, begegnen deshalb
7 weiteln.

/7u (Nr. 12)
Zu Yühanna ıb al-Gurair (nıcht: al-Garir) vgl Rayyı, Jean al-Chamı al-Zorbabı ıb al-Ghorair
eveque syrıen de Damas, in: Melanges Tiısserant, Band 3? Teıl, Vatikanstadt 1964, 223-244; Bar-
Saum), Hıstoire 461; Macuch 20 Khalıl, 17 OrChr (1980) 1921555 Kaufhold, otızen ber
das MosesklosterF

7u seınem Sohn Sarkıs vgl auch Barsaum, Hıstoire 461; Macuch

7u Z (Nr. 12) un! SE Nr. A
DDer Bischof Gregor10s Johannes VO Damaskuss, der Barhebraeus’ »Buch der Blıtze« 1NSs Arabische
übersetzte, regıerte VO 1759 bıs 1E Seine Übersetzung datıiert Iso AaUS der Zeıt VOT seıner Bı-
schotsweıhe. Es andelt sıch Johannes, Sohn des °Isa Suqair, Aaus Sadad 1n Syrıen. Er Lrat als
Mönch 1n das Moseskloster eın un kopierte viele Handschriften. Später übersetzte noch die
Chronik Miıchaels des Syrers 1Ns Arabische.*® Auf 31 (Nr. z lıes Hanna as-Sadadı, Sa-
dad« (nıcht: Sasadı)
Sa 23 (Nr. 15)
7u bu’l Ma anı ‘Ar  z ıbn Sabta vgl Barsaum, Hıstoire 448; Macuch 14

Fa (Nr. 16)
er Vertasser des 1n der Hs Mıng. 5yr 496 überlieterten Lexikons 1st ach dem VO Mıngana zıtler-
ten Huttaäma » MOr Sımeon, Katholikos des Tür ‘A|_Ddfn«.” Mıt » Katholikos« 1ST der Maphrıan B
meınt, nıcht der Patrıarch des Tür Abd  In, W1€ Mıngana un! ıhm tolgend rat schreiben. Sımeon
sol]l ach Mıngana un 1650 gestorben se1n. Die Maphriane des Tür Abd  In sınd LLUT Z 'e1l
mentlıch bekannt. 1650 amtıerte Basıleio0s Habıb.> eın unbekannter Vorgänger müßte
also Basıleio0s Sımeon geheißen haben Es 1St allerdings nıcht erkennbar, woher Mıngana das Todes-
datum hat. In Wirklichkeit gemeınt 1St wahrscheinlich der spatere, gelehrte Maphrıan Basıleio0s S1-
INCON /10-1740; unten), der tatsächlich eın syrisch-arabisches Lexiıkon vertafßt hat (vgl raf
2 Barsaum hält ıh uch für den Vertasser des Lexikons der Hs Mıng. Syr. 496 Bestätigt wiırd
diese Annahme durch dıie Hs Beırut, Oriıent. Syr. 53 die dasselbe Lexikon enthält uUun! den Namen
»Sımeon, Katholikos des Kür tAb din« SOWI1e das Datum 1708 nennt.4
Zu Z (Nr. 17©)
IDEIK Abd YasStı VO Mardın »die Juristischen Werke des Barhebraeus« (also ohl den Nomoka-
non) 1Ns Arabische übersetzt hat (SO raf 1m Anschlufß Sbath), 1St wen1g wahrscheıinlıch, da
schon Trel andere Übersetzungen bekannt sind.“*
Zu AA (Nr. 18)
Der Mönch unı Priester Yühanna Abd al-Masıh, der »spatestens 1mM Jahrh.« die syrısche Kreu7z-

4 Fıey ebenda DD Der VO ıhm für die Zeıt angegebene Athanasıos Abraham WAar Bischoft Va

Hama und Hardın. Vgl auch Kaufthold, otızen ber das Moseskloster AT
36 Vgl Barsaum, al-Ma$alla (1940) 186-189; Chabot, Chronique de Michel le Syrıen, vol

Parıs 1899, E: Fu{ißnote Z Kauthold, otızen über das Moseskloster
57 Mıngana, Catalogue Sp 913
38 Fıey, Orıens Christianus Novus L

Hıstoire 496, Fufifnote Vgl auch Macuch, Geschichte DL
4() Katalog VO Khalıte un! Baıssarı, 1: MUS] 40 964) 235-286; hıer: DL Die Jahreszahl

1M Katalog 1St sıcher tehlerhafrt: einNes 70) 1St der hnlich aussehende Buchstabe 30)
lesen, also nıcht 2079 Graec. 1768 AD sondern 2039

41 Vgl Samır Khalıl, 1n OrChr 64 (1980) 1553 f’ Fuflßnote
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auffindungslegende 1Ns Arabische übersetzte, |äfßSt sıch wahrscheinlich für die Zeıt VO 157 bıs
16275 belegen.

Eın Mönch Johannes ıbn Abd al-Masıh Yaun®O A4UusSs Bet Hudaıda Qaraq0öS) kopierte 1mM Klo-
sSter des Mar Behnäam be1 Mosul verschiedene syrısche Handschritten: die Vorlage eınes Teıls des
Hs Mıng. Dyr. 612 (Oktober die Hss Vat. Dyr. 29 (1578), Mar Behnäm 1585 SOWI1Ee Qa
rag  or  CN 5 1588)* und 1600 Aus der Hs Qaraqös 60 erg1ıbt sıch, da{fß seiıne Multter Sarah
hieß.*> In der Handschrift Qaraqoö$ 7 9 die teıls 1m genannten Kloster, teıls 1mM Kloster Mar Matta

geschrieben wurde, wiırd als Metropolit bezeichnet. In der Tat W alr 1596 Metropolıt des Klo-
Mar Behnäm geworden, und ‚WaTl als Tyawannis Bischofsname) Johannes. Er starb 1625.46

Eınen direkten Beleg dafür, da{fß dieser Johannes dıe Kreuzauffindungslegende übersetzte, habe ich
nıcht. Es 1sSt angesichts der zeıitlichen Übereinstimmung und seıner Aktıvıtäten aber wahrschein-
lıch, zumal Zanz allgemeın die Z ahl der Schreiber und Schrittsteller überschaubar 1st und be1 sol-
chen Kongruenzen nach meıner Erfahrung me1lst Identität anzunehmen 1St.

7u 7 (Nr. 127)
7Zu Basıle1i0s Sımeon vgl Barsaum, Hıstoire 462 f7 Macuch, Geschichte 26

7 78 Nr. 4)
er »Mönch Bısara AUS Aleppo, der 1M 173773 1m Kloster Za‘taran eıne Sammlung VO 125 Heiılı-
genleben anlegte«, nämlich die 1/33 beendete Hs Jerusalem, Markuskloster LIY oibt 1mM Kolophon
seınen Namen vollständiger Es 1st der »Mönch Bısara aus Aleppo, Sohn des Chorbischots
Ni‘ma«.  47 1731 hatte 1ın Daır a7z-Za taran bereıts dıe Hs Aleppo kopiert”®, 1734 tolgte ort eın
'eıl der Hs Scharteh 3/36 1735 schrieb eınen Psalter??. V/S/ erscheint als Schreiber der Hs
Scharteh Dyr. ZEZU. eiınem Evangelıar, und ‚WAaTl schon als Metropolıt Dionys1io0s Bısara VO Aleppo;
der Famılıenname lautet = 50  Gazar:  gı Er W al vorher den syrıschen Katholiken übergetreten un!
VO Metropolıten Nı'ma QudsıIi geweıiht worden.?! eın Bruder Diakon Georg, auft den och
zurückzukommen ISt, bezeichnet ıhn 1737 1n der Hs Scharteh Syr. 3/16, die 1m syrisch-katholi-

4.°) Catalogue of the Syrıac Manuscripts 1n Irag, hrsg. VO der Syrıschen Akademıe Bagdad, Band 1’
Bagdad WL/, k33, Nr. (arabisch).

4 3 SONY, Catalogue of Karakosh Manuscrı1pts, Bagdad 1988, (arabısch). uch Catalogue Iragqg
1431 (Nr. ZU)
SONY. Catalogue Karakosh

45 SonYy ebenda
46 Fıey, 1n: Parole de ”Orıent (19777/78 ML Barsaum, Hısto1ire 494 Nr. AT (1576-1625).

Dolabany, Catalogue of Syriac Manuscrı1pts 1n St. Mark’s Monastery, hrsg. VO

Ibrahim, Aleppo 1994 ım Folgenden: Dolabany, Catalogue I, 404 In der Beschreibung VO

Baumstark, OrChr als Nr. 387°) tehlt der Vatersname.
48 Keın Katalog, eıgene Einsıcht.
49 Antiquarıiatskatalog 578 (1991) der Fırma Brill, Leiden, Nr. 1038 » Ihe colophon STAates that the

copyıng of thıs Psalter W 4S inıshed by Rabban Basara SO  - of Hurı Nı'ma al-Suryanı, Aleppo,
the last day of February ot the yCal 1046 AD Nochmals angeboten 1n den Katalo-

CIl 592 (1993); Nr. 195 un! 601 (1995); Nr. 220
Armaleh, Catalogue des manuscrıts de Charfet, ounıeh 1936; [arabıschl]. Dıie Jahresan-

yabe 1735 VO Delaporte, Rapport SL: U1l m1ssıon scıentifique Chartftet, Nouvelles Archiı-
VeCS des m1sSs10Ns scientifiques lıtteraires, LOME Ka DL (Nr. 15)7 dürtte nıcht zutretten.
Nach Armaleh a wurde 1735 Metropolıt und nahm 1736 der maronitischen Synode
1m Kloster al-Luwalnza teıl.

51 Biographie be1 de Tarrazı, as-Salasıl at-ta'rıhrya {7 asagıfa al-abraSıyat as-suryan, Beıirut 1910

210-212; Hayık, Ta’rıh Alr Mar Afram, Beıirut 1984, 50-52 Vgl uch Fıey, Orıiens Christianus
Novus 161
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schen Kloster des Mar Ephraem schrıeb, ebentalls als Metropolıiten VO Aleppo.”“ 1/43 hielt Bısara
sıch 1n Rom aut un! kopıerte Ort die Hs Borg Syr. 4695 Die Hs Vat. Syr. 467 hatte dorthın mi1t-
genommen. Ort tindet sıch noch der Zusatz »Sohn des at- Tanbürgt«. Er starb 1759 1m SCNANN-
ten Ephraem-Kloster.
Z u 28 Nr. 131)
Ignatıos Sukrallah vertafßste uch eın Gedicht über die Karwoche, Hs Sarfeh, Fonds patr. 126, tol
124-1729 SONnYy, Catalogue Nr. 54/, 334)
7Zu 79 (Nr. 2
Be1 » Lhomas VO Damaskus« handelt sıch den 1y geweıhten »allgemeıinen« Bischof Johan-
165 Thomass, Sohn des Denhö, AUS Amıiıd, der ab 1737 als Bischof VO Damaskus den Namen Grego-
r10s Thomas rug un! 17572 starb. Er dart nıcht m1t dem gleichnamıgen Metropoliten Gregor10s
Thomas VO Jerusalem /3Yı 747) verwechselt werden.”°
Ja 79 (Nr. 3
Der Hürı Gir&is (Georg) ıb Nı ma(tallah), der SAa den Bericht ber eıne Reıise nach Malabar VeEeI-

taßste, 1st unls gerade schon als Bruder des unıerten Metropolıten Dionysio0s Bısara begegnet. Va
chrieb 1mM syrisch-katholischen Kloster des Maär Ephraem die Hs Sarfeh Syr. 5/46; Wal also da-
mals ottenbar auch unıert. Teıls In Aleppo, teıls 1m Ephraemskloster kopıerte dıe Hs Sarfeh Dyr.
1/18; G: beendete S1€e ebentalls 173 un o1bt 1M Kolophon seınen Namen W1€ Olgt GiwargIs,
Sohn des Chorbischots Nı'ma, Sohn des Tanbür$i1Der Grofßvater W al u1ls be1 seinem
Bruder Bısara 1n der Hs Vat. Syr. 467 schon begegnet. 1739 W ar Georg anders als seın Bruder
offenbar wıeder ZUT syrısch-orthodoxen Kırche zurückgekehrt, W as INn dieser Zeıt nıcht auffällig ISt;
Wechsel kamen häufig VOIL, un: dıe Konfessionsgrenze ving uch durch Famiılien. In der Hs
Sarfeh 6/33, beendet 25 März dieses Jahres, erwähnt 1mM Kolophon L11UT orthodoxe mtsträ-
gCI, namlıch den Patriarchen Ignatıos Sukrallah, den Maphrıan Basıleios Lazaros, den Metropoliten
Gregor10s Thomas VO Jerusalem und den Metropoliten Dioskoros VO Aleppo; letzteren nn

allerdings I11UT » Huter der Kırche der Jungfrau Marıa«, hne Ortsangabe, vielleicht mi1t Rücksicht
aut seinen eigenen Bruder, den unıerten Inhaber des Sit7zes VO Aleppo. Er 1St noch Dıakon und o1bt
wıeder den Namen Tanburgı 1743 kopıerte als Priester die Hs Berlin Syr. 271 1749 reiste CI,
inzwiıischen Chorbischof, mıiıt dem Maphrıan Sukrallah un: anderen ach Indien. Wıilhelm (5er-
INann berichtet, da{fß Sukrallah ın Begleitung des »Chorepiscopus Georg Nameteulla« Nı'mat-
allah) WAal. Es heifßst ann weıter: »Georg W al eın oroßer, hagerer Mann VO eLtwa bıs S %r Jahren,
höflich, verschlagen un: WItZ1g. Er sprach Portugiesisch recht gzut, verstand Lateinıisch un: uch
Aethiopisch, da sıch rel Jahre 1n Abessinıen aufgehalten hatte eın Geburtsort WAar Aleppo,
Arabısch war seıne Muttersprache. Er WAaTr verheıratet und W ar ach Malabar LL1UT 1n Handelsge-
schäften gekommen, dıe ıhn 1e] mehr beschäftigten als se1ın Amt.«56 Er muüfßste also eLtwa 15 gebo-
1Tn se1n, W as stiımmen kann, weıl 1/40 Ja och Dıiıakon W AaTl. Er Wal damıt wesentliıch Jünger als
se1ın Bruder Bısara, der 17957 schon Bischof wurde Der Umstand, da: Georg verheiratet Wal, würde
erklären, weshalb VO eiıner weıteren kırchlichen Karrıere nıchts bekannt 1ST.

Zu 29 (Nr. 13Z)
raf o1bt tür Abd an-Nür al-Amıiıdi ‚98588 das Todesjahr 1755 Erstmals 1St 1n der Hs Damaskus

Armalet. Catalogue Chartet 58
53 Scher, otices SUT les manuscrIıts syrı1aques du Musee Borgıa aujJourd’hui Ia Bıbliotheque

Vatıcane, 11 Journal Asıatıque, ser1e, vol (1909) 261
V d}  5 Lantschoot, Inventaıre des manuscrıts Syr1aques, Vatıkanstadt 1965 Studı1 Test1 243)

Kaufhold, Notızen ber das Moseskloster ö1, Fufßßnote 166
Germann,; Dıie Kırche der Thomaschrısten, Gütersloh 187 5/70, B /)
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Orth 7/9 bezeugt die 1700 Parıs geschrieben hat?/: ach Barsaum, Hıstoire 465 (Macuch 27
soll gleichen Jahr ZU Priester vgeweıht worden SC1M 1724 W ar Jakobskloster bei Mardın
(S dauget GEP 51 1985| 342% 1729 nahegelegenen Marienkloster (Vat 5yr 526)
ZuS 31 (Nr
Es o1bt keinen Grund für die Annahme da: der gerade (zenannte MItL Nıqula Abdannür iıdentisch
1ST 55 Der Name Nıqüla ((Abdannür wiırd jer Name des Vaters der Vortahren seın) spricht
jedenfalls entschieden Ca Identiftikation |DISE Name Nıkolaos 1ST bei den Syrern sehr selten
1579 reiste der Bruder des Patrıarchen Davıd (Dawüd8ah) ML SC1NECIN Sohn Niqgula nach Rom Er
kann aum der (GGemeınte SCHIN, zumal die Schriftft dıe Protestanten Zeıt angehö-
1CI1 wiırd

/7u (Nr
Der Bischof Rızgallah V} Mosul der C111C Sammlung arabischer Predigten hinterliefß 1ST der Me-
tropolıt Kyrillos Rızgallah Sohn des Chorbischots Matta, Sohn des Priesters Rızgallah A4AS 53 Uul, gC-
boren 1699 Mosul Er wurde 1/49 »allgemeıiner« Bischof un 1760 Metropolıt VO Mosul un:
VO Mar Mattä EL starb der DPest

7u (Nr 3C)
» Hanna ıbn al Madgdısı Ilyas ıb Sa 1d1 AUS Aleppo vertaßte das Jahr 1/14 C111C kurze (56-
schichte der jakobitischen Kırche Aleppo« Er erscheint bereıts 1A07 der Hs Sarteh rab /
als Leser 1/14 kopiert dıe Hss Sarteh rab 2712 un! Sarfeh 5yr 4/6 (karsSün1) In letzterer nn

sıch Diakon Hanna, Sohn des Maddısıi E Jerusalempilgers) Ilyas Sohn des Diakons Hanna —

Sa 1d1«
Entgegen der Annahme Grafs 1ST nıcht mM1 dem Huüurı Yühannaı ıbn al Madgdısı a} Mansür ıden-

tisch der / 12 Fest un!: Fastenkalender redigierte DDas erg1bt sıch schon daraus da{ß dieser
damals bereıits Chorbischof W al, N DG och Dıakon Aufßerdem STammtTLe der Chorbischof AUS

Homs; stiftete E7ZE0 für die Kırche des Gürtels der Muttergottes dieser Stadt C1M BegräbnisrIi-
tuale Barsaum berichtet da{fß iıhn der Metropolıt Dionysıi0s Sukrallih VO Aleppo (ab V Patrı-
arch) IM1L der Bearbeitung des Kalenders betraut habe, un: bezeichnet ıh als »Chorbischof und
Okonom Yühannzı ıbn a} Maaddısi Mansür aus Homs 1698 1718?)« 61

7Zu (Nr 5 d)
er Mönch Aiyüb mA Hıob) Daır Za taran der 1 C1I1C Geschichte dieses Klosters
schrieb 1ST der Spatere Metropolıt Gregor10s Hıob VO Hısn Mansür

Nach den Hss Mardın Orth 155 und Mıng 5yr 480 1ST für /a bzw K tür Daır a ta-
1 Aall bezeugt 1714 schreıibt Oort die Hs Sartfeh 5yr 18/3 und sıch darın Mönch un! Priester
Hıob Sohn des Bagdasar (d Balthasar) AaUuUs mıd |Iıe Form des Vatersnamens deutet aut 1INC-

nısche Herkuntt W as dıesem Gebiet durchaus möglıch 1ST 1/16 erscheıint der Hs Harpüt

57 uch Barsaum, Hıstoire 495 Nr Dn o1bt den Zeitraum 1700 bıs K
58 In den Hss Sarteh Nr 563 un: I9 SONnYy, Catalogue Nr 336 120 und Nr 40/ _S} soll

dieser den Beiınamen al-Adanı Adana« tragen. Die be] raf miıtgeteılten anderen Lesungen
sınd ı Arabischen Ühnlıch. Allerdings schreibt Sony ı1111 Index 394 al-Amidi
Barsaum, al--Magalla 135+%

60 Commun1que partriarcal SUuT la decouverte de la de Ia Saınte Vierge Marıe ans V’eglise
de Homss, Jy 21 (»pere Jean 1ls du Makdessı Mansour de Homs«). Englische Überset-
ZUNg Excerpts trom Patriarchal Statement the Gıirdle oft Our Lady Vırgin Mary ı the
Church ot Homs, 196/ 21 (>Khoury Yohanna Mansour the atıve oft Homs«)

61 al MaS$alla (41939) L1
Mıngana Catalogue 5Sp 851
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erstmals als Metropolıt VO Hısn Mansür.  65 IDITG Geschichte des Safran-Klosters dürtfte also VOT

BA vertaflßt haben. Seine 107ese umta{ßte auch das Kloster des Mar Abhay be1 Gargar. eın Bı-
schotsname Gregor10s erg1ibt sıch z B AUS den Hss Mardın Orth. 2361 der Vat. Syr. 526

(1729) Eıne kurze Biographie verdanken WIr Barsaum.  64 Danach 1St 1n Diyarbakır (Amıd),
ach anderen 1ın Hısn Mansür geboren. (Sein eıgener Kolophon 1n der Hs Sarfeh Syr. 18/3 spricht
für Amıiıd.) Nach der eıt als Mönch 1n Daır az-Za‘tarän weıhte ıh Patrıarch Isaak 1mM Dezember
1/14 ZU Metropolıten des Klosters Mar Abhaı Er lebte bıs 1/40 un wurde 1n der Kırche der —
Petrus und Paulus In Hısn Mansür begraben.
7u (Nr. 51)
Be1i dem Metropoliten Salıba VO Qullit: der 17415 eıne kirchliche Geschichte des Tür Abdın
chrieb und Homiulien hinterliefß, andelt sıch Isaak Salıba. Nach der Biographie VO

Barsaum soll Mönch ın Mar Mattä SCWESCIL se1n un: wurde 169/ ZU etzten Metropoliten des
Klosters des Mar Abay be1 Qıllıt 1mM Gebiet VO Saurö (heute trürkisc Savur) 1M Tür Abdin gCc-
weıht. Er starb 1730.°>
7 u (Nr. 5h)
Der Metropolıt °Isa VO Mosul,; der Bıograph der Patriarchen Georg I1 und Isaak, 1St durch eiıne
kurze Lebensbeschreibung VO Barsaum ebentalls näher bekannt. Er wurde als IS  A, Sohn des Isaak
und der Marıa, 1689 1ın Mosul geboren, wurde 1709 Mönch 1n Daır a7-Za‘taran und 1T
dem Namen Timotheos °Isa Metropolıt des Klosters und VO Mardın. Von IL bıs 1739 WAar Abt
VO Mar Matta und kehrte ann ach Daır a7z-Za‘taran zurück. 1743 starb 1ın Aleppo. Er ber-
SEeL7ZLEe acht Hussayat A4US dem Syrischen 1Ns Arabische, verfalste Za$allıyat und K die geNANNTLEN
Biographien. Außerdem kopıierte mehrere Handschriften.°®
Zu 36 (Nr. 4)
Der YTzZt und Dıiakon Abd a1-Wahrid W al eın eifrıger Kopist®/ un Schrittsteller. Nähere Angaben
aufgrund der Handschritten der Mıngana Collection tinden sıch ın der Literaturgeschichte VO Ma-
cuch.®S Ergänzend 1St vermerken, da{fß erstmals 1819 als Dıiıakon 1n eiınem Eigentümervermerk
der Hs Berlın Syr. 2703 erscheınt, zuletzt 1859 1n den Hss Berlin Syr. ML und Mıng. Syr. LLL (B) Er
wiırd Iso nde des 18 Jh.s geboren se1n. In der Hs Berlin Dyr. 245 sıch Abd al-Wahrid ıbn
Hıdr ıb

7u (Nr. 6)
Bischof Stephan VO AzartAa WTr VO dem Namen Johannes Stephan Metropolıt
VO  — Syrıen (Damaskus, Moseskloster, Homs) SCWESCIL und hatte sıch ab 1549 dem Namen
Athanasıos Stephan 1ın Indiıen aufgehalten. twa 1857 kehrte 1n seıne Heı1jmatstadt Aazartaı
rück und starb Ort 1869.°?

63 Dolabany, Catalogue of Syrıac Manuscrıipts 1n Syrıan Churches and Monasterıes, hrsg. VO

Ibrahım, Aleppo 1994 F
Barsaum, al-Magalla 179 Vgl uch Günel, urk Süryanıler Tarıhıi, Dıyarbakır 197B,
179

65 Barsaum, al-Magalla (1938) 138 Vgl uch Fıey, LDioceses eveques syrıaques du Tür
Abdin apres le X HS sıecle, 1n: Parole de ”°Orient 10}2583

66 Barsaum, al-Magalla (1939) 88  N Vgl uch Barsaum, Hıstoire du COUVENT de Hananıa,
aal (oben Fuflßnote 15); 8 „ K

67 Handschritten VO iıhm betinden sıch 1n der Staatsbibliothek 1n Berlın und 1ın der Mıngana Col-
ection 1n Bırmingham.

68 4721
69 Malancharuvıl,; the Syro-Malankara Chüurch, Ernakulam 19/74, 55£; Kaufhold, otızen ber

das Moseskloster 90
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7u 45
Der VO rat 11UT erwähnte Patriarch lgnatıos Sımeon (1639-1660) vertafßte eınen arabischen Briet
all Papst Urban I1IL (1623-1644)./°

I1L1 Von raf nıcht behandelte Schrittsteller
Spatestens 1m Jh mu{ der Chorbischof Joseph AaUus Sadad gelebt haben. Er verfifalste nıcht LIUT e1nN-
zelne Gedichte (vgl Hs Sarfeh, Fonds patr. 540, tol 10#f. 5SONY, Catalogue Nr. 404, SQCI1-

ern schuf eıneISammlung mM1t reliıg1ösen Gedichten: Hs Sarfeh, Fonds patr. 539 tol 1:92:27/ !l
5Sony Nr. JS 119 Dıwäan). Vielleicht 1St S1e iıdentisch mı1t seınem »Buch des Aufgangs der
Sonne)« (Kıtab as-SurÜG) 1n der 1680 entstandenen Hs Sarfeh, Fonds Patr. /56, tol 14tt 5Sony 368,

129) Ich kann den Vertasser nıcht belegen.
Der Chorbischot Salıba AUS Damaskus (Hürt Salıba/Salıbrt ad-Dimasqt der a$-Samiı) 1Sst der MeTr-

tasser VO Gedichten 1ın den Hss Mıng. Syr. 251 Mıng. rab 13 Z: Sarfeh, Fonds patr 96 tol Al
38 S5SONnY, Catalogue 368, 130), SI6 10921141 (geschrıeben 1778 der trüher:; 5Sony Nr. 669,

23735 163 Sony 6/2, 240) und 5) 191 5SonYy Nr. 536, 329) Er muü{fßte Iso 1ın der ersten

Hältte des 18 Jh.s der trüher gyelebt en. Eıne Identifizıerung mı1t dem Diakon Salıbi AaUuUs L)amas-
kus, dem Schreiber der Hs Parıs Syr. 205 1st ber fraglıch.

Als Dichter betätigte sıch auch der »Chorbischot und spatere Bischot Müsa aus Sadad, dıe Hss

Sarfeh, Fonds patr. 129 4759 der früher:; 19517 SonYy Nr. 804, 3410 193 49 Jh.; z E,
5Sony Nr. 408, 160), 126 (19 Jh.; 150-173, 180-185, 5SonYy 54/, 3D ber Moses den
Athiopier und Julıan) Ya (Datum tol 6 9 SONnY, Catalogue Nr. 300, 308) Es andelt sıch ohl

den Chorbischot Müsa ın Sadad, der 1/ eın 1in der dortigen Michaelskirche autbewahrtes Syn-
AXal kopierte und 1n der Hs Berlın Syr. 145 für 1754 iın Sadad bezeugt 1St. Er wurde W Bischot
des Mosesklosters be1 abk und starb eLwa 1773 / Da vorher Chorbischoft W al und L1UT Bischof,
nıcht Metropolıt wurde, WAar m1t Sicherheit verwıtweter Priester. Er wurde otffenbar ın vVOrgc-
rücktem Alter ZU Bischof geweıht, W as der kurzen Regierungszeıt pafßst.
er nächste Bischot des Mosesklosters, Klemens Ibräahim (  raham), 1st ebentalls als Dichter

hervorgetreten. In der Hs Sarfeh, Fonds patr. 545 SONY, Catalogue Nr. 320 131) werden (S@-
dichte eiınes Bischofts Ibrahim SOWI1e VO weıteren Personen 4A4US Sadad überlietert. Gedichte 1n der
Hs Sarfeh, Fonds Datr. 540 Sony Nr. 404, 157) STammMmen VO dem »Bischot Ibrahim, dem ‚Dıie-
NCT< des Klosters des Mar Moses des Athiopiers«; dıe angegebene Jahreszahl 1760 zeıgt, da{ß der
ben (Gsenannte 1St. Er W al spatestens PE »allgemeıner>» Bischof und ab 1/7/74 Bischoft des Klosters.
Später Wl uch tür das Markuskloster 1n Jerusalem zuständıg. Er starb nach 1796 Barsaum be-
zeichnet ıhn als »Bischot Abraham Yazagı aus Sadad, Schüler des Bischots Dioskoros Sarühan |vom
Moseskloster ]« un: als Verfasser eiıner 1769 1ın Aleppo entstandenen Qasıda.“

Dıie 15805 der trüher entstandene Hs. Aleppo Orth 8 (karsSün1)  mmm m enthält eın VO dem Metropoli-
ten Gregor10s ‘ Abdall: Sidyaq VO Damaskus stammendes »Buch der Predigten« (Kıtab al-Ma-
WA1Z). Es dürfte sıch den Metropolıten Gregor10s Abdallih handeln, der für 17855 ın der Hs Je-
rusalem 17R als syrisch-orthodoxer Bischoft VO Damaskus bezeugt 1St. 1762 hatte als Abdal-
h) Sohn des Sidyag), A4US Aleppo, Mönch des Mosesklosters, der Muttergotteskirche 1n Homs eın

Begräbnisrituale geschenkt.““ Im Moseskloster kopierte VO 1760 bıs 1764 als » Priestermönch
Abdallih ıbn Hanna S1dyaq« mehrere Handschriften; TL wurde als Dionysi0s Abdallih »all-

Herausgegeben bei Hayık, ‘Alagat 24()
/ Kaufhold,; otızen ber das Moseskloster

Barsaum, al-Magalla 1939 199: Kauthold, otızen ber das Moseskloster
73 Dolabany, Catalogue RS

Commun1que patriarcal SUT Ia decouverte bzw. Excerpts trom Patriarcal Statement ara C
(oben Fuflßnote 60) jeweıls Z
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gemeiner« Metropolit und LL Metropolıt VO  — Aleppo,”” bevor oftenbar 1785 ach Damaskus
wechselte./®

Basıleio0s Sukrallah, Sohn des Diıakons Moses, al-Qasab$1 aus Aleppo wurde 1/45% ZuUuU Maphrıan
für Malabar ernannt un! reiste uch orthın (S raf 79 und ben 2 ‚ Nr. 3) Er starb
65 und wurde in Kandanat/Indien begraben.‘/ Er vertafßte nach Barsaum, Hıstoire 465, eın arabi-
sches Buch über die christliıche Lehre (wohl Hs Damaskus Orth

Die Predigten des letzten, 1859 abgesetzten Maphrıans, des Basıleios Behnäm aus Mosul sınd 1n
der Hs Damaskus Orth 3/192 überlietert. Er Wal vorher dem Namen Gregor10s Behnäm Me-
tropolıt 1n Daır a7-Za°taran (  >  ) und Mosul SCWESCHH.

Briete vertafßten uch Patrıarch Sukralläh, der Metropolıt Gregor10s Georg VO Jerusalem und
Dionysio0s Miıchael Garweh VO  - Aleppo der spatere syrisch-katholische Patrıarch), alle 18 Jh (Hs
Damaskus Orth SOWI1E Patriarc Petros (1872-1894) (Hs Damaskus Orth 5/12

Neben den Genannten erscheinen 1ın Handschritten des Fonds patrıarcal 1n Sarfeh einıge weıtere
Personen, dıe Gedichte vertaflßt haben, ber ON: nıcht tafßbar siınd Es handelt sıch tolgende:

Hs 545 (geschrıeben 1855/56; 5Sony Nr. 370) Yüsuf ıbn l Bırr; Priester Abdallih al-Garahz
(vielleicht iıdentisc mıiıt dem »Garıih muta’allım« der Hs /56, tol 29 5Sony 368, 130]

Hs 129 5Sony Nr. 804) Sar’allah: Abd al-Masıh (vgl. rat Priester ILL, Wahba ıbn
Saddad 4A4US Aazarta.

Hs .. 26 (geschrieben 1mM JOS 5Sony 847) Matas, Hanna (vgl raf 19 Faragallaäh, Ab
Sım an, Gir&is (identisch mıi1t dem Ab Gir&is der Hs 7/56, 5Sony Nr. 368, 129] Sulaımäan
Arıda, Nı'ma ‘Arıda.

Hubert Kauthold

sr Symposium Syro-Arabicum« 1ın Kaslik/Libanon
Dıie Reihe der internatiıonalen syrologischen Kongresse begann miıt dem 1MmM Oktober 1971 aut Ver-
anlassung VO Werner Strothmann VO der Göttinger Akademie der Wissenschatten 1n Reinhausen
be1 Göttingen veranstalteten Symposium »Synkretismus 1mMm syrısch-persischen Kulturgebiet«. Ihm
tfolgte 1im Oktober 1977 die offiziell als »5Symposium Syriacum« bezeichnete Tagung 1m Papst-
lıchen Orıientalıschen Institut 1n Rom Seitdem werden diese 5Symposıen 1M Abstand V{ 1er Jah-
1CI1 abgehalten. Auf dem zweıten »5Symposium Syriacum« 1ın Chantilly 1976 yab Samır Khalıl den
Anstofß tür dıe Internationalen Kongresse für christlich-arabische Studıen, die seıt 1980 (Goslar 1mM
Anschlufß das jeweılıge Symposium Syriacum veranstaltet werden. Weil diese Kongresse alle 1n
Europa stattfanden un: für viele nichteuropäische Fachleute eiıne Teilnahme iınsbesondere aus fi-
nanzıellen Gründen unmöglıch W al, haben sıch inzwiıschen Parallelveranstaltungen ergeben. SO

se1lit 1987 1n Kottayam (Kerala aut Inıtıatıve VO Jacob Thekeparampıl 1m Abstand VO WEe1
Jahren die International Syriac Conterences. 1995 tand 1n Amerıka bereıts das 7zweıte dortige »Sy—
MaC 5Symposium« S  ‚9 un: ‚W AT 1n der Katholischen Uniıiversıität 1n Washıington. Um den wI1ssen-
schaftlichen Austausch miıt den 1mM Vorderen Orıent ebenden Syrologen un: Arabısten erleich-

75 Kaufhold, Notızen ber das Moseskloster
In der Hs Jerusalem 178 1St 1/85 für Damaskus »Gregor10s Abdallah« angegeben, für Aleppo
»Di0onysio0s N. N.<«, r gab Ort also keinen Bischof. Nach Fıey, Orıens Christianus Novus 160
residiert Dionysi0s Abdallih In Aleppo tatsächlich 1L1UT bıs 1785 Fın Wechsel nach Damaskus
1st gyut möglıch, weıl der dortige Bischot Gregor10s Nı matallih (1782-1812) ohl 1787 katho-
lısch geworden War (s Kaufhold, otızen über das Moseskloster 83)

SS Barsaum, al-Magalla 3-103, 125-134; Germann, IDIE: Kırche der Thomaschrısten
570 {+$ Macuch
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tern, Samır Khalıl A} auch dort regelmäßig Kongresse statttiınden E lassen. Das S:  9 VO der
Uniiversıite Saınt Esprit in Kaslik (Lıbanon) organısıerte »Symposium Syro-Arabıcum» and VO

12A6 September 1995 ıIn den Räumen der Uniıversität etwa 20 km nördlich VO Beıirut Neben
Teilnehmern AUusSs Europa, Australien und Amerıka ahm eiıne Reihe VO Fachleuten A4AUS orjentali-
schen Ländern teıl, VOT allem AaUs dem Libanon, ber auch AUS Agypten, dem Irak un AaUS Syrıen.
Neben den eLwa 60 offiziellen Teilnehmern tanden sıch vielen Vortragen weıtere einheimische
Interessenten e1in. IDIE: beiden ersten Tage syrologischen, dıe beiden etzten christlich-arabi-
schen Themen gewıdmet. Dıie Vortrage werden 1m nächsten Band der Zeitschritt »Parole de 1)
rient« erscheinen.

Eın Ausflug tührte die Teılnehmer wichtigen hıstoriıschen Statten und Sehenswürdigkeıten,
dem Kloster Quzhaıya, ach en, den Zedern, ach Hasrün, 1man und Balamand. Da-

neben wurden eiınem en! relıg1öse Musık 1n syrıscher un! arabischer Sprache SOWI1e lıbanesı1-
sche Musık dargeboten. Nach Abschlufß des Kongresses and auf Einladung VO Frau Protessor Dr
Angelıka Neuwirth, der Direktorin des rient-Instituts der Deutschen Morgenländischen Gesell-
schaft 1in Beırut, das eLtwa e1in Jahr vorher seiıne normale Arbeit wıeder hatte autnehmen können, 1n
den Instıtutsräumen eın Empfang ‚9 für dıe meılsten Anwesenden Wal das letzte Beisammen-
seın mıt Fıey, der wenıge Wochen spater, November 1995; 1n Beıirut plötzlich verstarb.

Auft der abschliefßenden Sıtzung des Kongresses tauschte INanl wissenschaftliche Neuigkeıten 4US

berichtete Samır Khalıl ber den Stand der Mikroverfilmung christlicher Handschritten 1M K3
banon (verfilmt sınd die Hss der Bıbliotheque orjentale 1ın Beırut, VO Harısa und teilweiıse Bala-
mand), ber die Katalogisierung VO Handschrittensammlungen der griechisch-orthodoxen Kırche
fünf Kataloge lıegen bereıits vor), ber weıtere geplante Kataloge libanesischer Handschritten (e1-
1LIGTE über die Sammlung VO Bkerke soll bald erscheinen), ber die Katalogisierung christlich-arabi-
scher Handschritten 1n St.-Petersburg, ber die arabische Bearbeitung V} Georg Grafs »Ge-
schichte der christlichen arabischen Literatur« (bearbeıtet werden die Bände bıs 4) zusätzlich WITF'! d
dıe nichtrelig1öse Lıteratur bıs ZU Jh berücksichtigt, Ww1e be1i raf geordnet nach Kırchen),
ber den Fortgang der Reihe »Patrımoine arabe chretien« (Ende 1995 wurde Band 12 und 19 der
Nomokanon des Gabriel ıbn Turaık, ausgeliefert), über Gruppen 1n Italien und Agypten, diıe sıch
christlich-arabischer Literatur wıdmen SOWI1e ber die Vorhaben, die Werke VO Makarıos ıb
7 aıim und VO Stephan a1d-Duwailhrt herauszugeben. Ugo Zanettı trug seinen Plan eiıner »Bıblio-
theca Hagiographica Syr1aca« VO

[ )as nächste »Symposium Syro-Arabıcum>» sollte, Überschneidungen mıiıt den europäıschen
und amerıikanıschen Syrologenkongressen vermeıden, bereıts 1997 stattfinden, ann ebenso
W1€ diese Parallelveranstaltungen alle ıer Jahre. nzwischen 1st für 1998 geplant. Der kom-
mende Kongrefß wırd VO der Uniiversıite St Joseph ın Beıirut ausgerichtet.

Ertreulich ISst, da nach dem langen Bürgerkrieg wıeder internationale Tagungen 1M Liıbanon
statttfinden können und da{ß I1l sıch uch wıeder gefahrlos und tast ungehindert 1mM Land bewegen
kann. Das zeıgte sıch schon eım »Symposium International SUr le Codex AanonNnum Ecclesiarum
Orientalium«, das VO bıs 29 Aprıil 1995 großer Beteiligung AaUsSs vielen Ländern ebentalls
1n Kaslik statttand. Beide Kongresse wurden mustergültig VO der Unıiversıite Saınt Esprit, die VO

Libanesischen Maronitischen Orden OLM) wiırd, vorbereıtet und durchgeführt, wobe!l
besonders der rühere Rektor lıie Khalıt&-Hachem und der akademische Sekretär ntolne al-
Ahmar hervorzuheben siınd

Hubert Kauthold



Studienwoche ber den Kaukasus iın Spoleto
Am 20.26 Aprıl 1995 hat das berühmte Centro ıtalıano dı Studz suPalto Medioevo dı Spoleto seine
dreiundvierzıgste Studienwoche dem Kaukasus gewıdmet. Das Thema lautet: Il AUCASO: Cerniera
fra culture dal mediterraneo alle Persia secolı -X. Man wiırd sıch nıcht täuschen, WCI1L INa  — 1n
dieser ausgezeichnet gestalteten Arbeitswoche das Getühl unterstreichen wiırd, W1€C sehr der Kauka-
SUuS dem Westen orundsätzlıch un: geschichtlich erbunden 1ST. Um dreißiig Referate wurden gehal-
Cn miı1t dem Vorteıl, da{fß nıcht Wwel Reihen parallel nebeneinander herlhieten. Jeder W ar somıt olück-
ıcherweıise imstande, dıe Vortrage aller anderen verfolgen, W as 1ın eıner vollständigen Woche
durchaus möglich W dAl. Da die Vortrage regelmäfßig publiziert werden sollen, braucht INa  ; hier nıcht
alles wıederzugeben. Von besonderem Interesse für den christlichen Orıent dıe Be-
schreibung der 1ICUu gefundenen eLtwa 140 georgischen Handschritten VO Sınal durch Aleksidze,
terner eıne Vermutung hinsıchtlich eıner mögliıchen trühen christlichen Mıssıon durch dıe Manı-
chäer 1ın Georgıen, dank der Vermittlung der udısch überlieterten aghouanıschen relıg1ösen ermi1n1
durch Outtıer, weıterhın eıne scharte Analyse der gegenübergestellten Iraktate VO xtanes un:
Arsen durch J.-P. Mahe Über die breitere Geschichte des bıs Jh.s sprachen 1in eiınem
Duo (sarso1ian und Martın-Hıiısard. Thomson stellte die Geschichtsschreibung sowochl
ın Armenıuen als 1n Georgıien dar. Sehr beeindruckend dıe künstlichen Motive, dıe durch

Thierry nıcht 1Ur 1MmM Usten, sondern uch mıt karolinıschen Mustern verglichen wurden.
Kouymyıan lieterte eınen fast vollständigen Überblick ber dıe eusebjanıschen Konkordanzta-

teln ın den armeniıschen Evangelıaren. Cowe verfolgte die Entwicklung der armeniıschen Theolo-
z1€ VO bıs zxx Jh Uluhogian gab sechr tiete Einblicke In dıe armeniısche Iıterarısche Über-
lıieferung, während Zekıyan allgemeın ber die notwendıge gegenseılıtige Verpflichtung, die
Nachbarkulturen anzunehmen, sprach, da{fß dıe Diskussion sıch danach ziemlic leidenschatrtlich
entwickelte. Nıcht wenıger interessant haben sıch weıtere Redner geaäußert ber die Gebiete der
Kontakte m1t den türkıschen Völkern ( Pritsak), dem Islam Se1bt), dem Iran Gnol:,
Yuzbashıan), der Linguistik (B Schmiuitt, Bolognesı, de Lamberterie), der Wıirtschaft (M Bı-
bıkov), der Architektur (& Gandolto, Alpago-Novello) un! ber dıe apokryphische Lıteratur 1n
armeniıscher Sprache Stone). LDıie weıte Ausdehnung des Themas des Kolloquiums wurde
Anfang durch arıle un: Ciardına allgemein vorgelegt.

Michel V  - Esbroeck
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KAPLAN ,Bochum, habıilitierte sıch Junı 1994
der Ruhr-Universität Bochum für das Fach » Alte Kirchengeschichte, Patrologie
un! Kunde des Christlichen rıents«. Am 1994 wurde ıhm die Lehrbe-
fugn1S tür dieses Fach erteılt un se1lt dem Wıntersemester 994/95 halt regel-
mäfßig Vorlesungen ber Ite Kirchengeschichte der Universıität Bochum.
Seıne Habilitationsschrift »Den Menschen mıt dem Himmel verbinden. ıne
Studie den katechetischen Homiulıen des Theodor VO Mopsuestl1a« 1St als
Band 549 1m SC;€) erschienen.

FRAU ANDREA CHMIDI wurde 1m Oktober 1994 als Protesseur adjoınt
tür syrische Sprache un Lıiteratur das Instıtut Orientaliste der Universıite
Catholique de Louvaın, Louvaın-la-Neuve, beruften. TAU Schmidt, eıne gebür-
tıge Hamburgerın, studıierte Orientalistik un Theologıe 1n Tübingen, Wıen,
Venedig un! Rom 1984 ın Tübıngen mıiıt der Arbeıt » Dıie Chalzedonre-
zeption der Armenıier«, Mitarbeıt Tübıinger Atlas des Vorderen Orıents,
1987-89 Stipendiatın der Studienstiftung des deutschen Volkes, 1990 IJIr phıl.
der Universıität Osnabrück (Dıissertatıion: » ] Jer Kanon der Entschlatenen. IDERK

Begräbnisrituale der Armenier«, Wiesbaden, Harrassowiıtz 1994), 1991-94 WI1S-
senschaftliche Mitarbeıterıin be1 Prof Dr. Aloys Grillmeıer, 5} ın St Georgen,
Frankturt.

PROF BERNARD GOULIE: zuständıg tür die armenıschen Studien der Ka
tholischen Uniiversıität LOöwen, Louvaın-la-Neuve, wurde als Nachfolger VO

Prof Andre de Halleux Z Generalsekretär des SC6) ernannt. Er 1St
auch Herausgeber VOI >Le Museon«, arbeıtet ZUr eıt der FEdıition der AT

nıschen un: georgischen Übersetzungen der Werke des Gregor VO azıanz
un! hat kürzlich das sehr nützliche »Repertoire des catalogues et des bıbliothe-
qUCS de manusecrıts armen1i1ens« veröffentlicht.

ERR ROHRBACHER, Bonn, zuletzt Angestellter 1m wiıssenschaftlı-
chen Bibliotheksdienst, vollendete Januar 1995 se1ın SO Lebensjahr. Er 1St
eın ausgezeichneter Kenner der deutschsprachigen LıteraturZ Kaukasus, be-
sonders Georgıen. In der Zeitschrift »Bedi Kartlısa« begann CI 1959 mMIt b1ı-

bliographischen Angaben, veröffentlichte 1981 be1 Habelt 1n onnn se1ıne » Mate-
rialıen ZULT: georgischen Bibliographie« mı1t eLwa 27000 Titelangaben und 311
och eıne 1abschliefßende Bibliographie ber dieses Gebiet miıt ber 6000 INZWI1-
schen gesammelten Titeln veröffentlichen. Das ware die miı1t Abstand ergiebigste
Quelle AL deutschsprachigen Laıteratur ber un AUS Georgıen.
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FRAU ADRIANA9 Sauwerd, Nıederlande, promovıerte Maäarz 1995
der Un1versıität Groningen mı1ıt der Dıssertation » The Mount Siınal Arabıc

Version of PE Text, TIranslatıon and Introduction« be] Prot Dr. H. ]
Dryvers.

ROFESSOR MICHAELL LATIKE,; Dept: of Studıes 1ın Religion, Unıiversıty of
Queensland, Brisbane OQED 4077 Australıa, wurde Ende 997 ZUuU Doctor of
Letters (DLitt); Ende 1993 ZAT Protessor of New Testament and Early hrı-
stianıty Studies un Ende 1994 ZAE Fellow of the Australian Humanıties Aca-
demy ernannıTı

PROFESSOR JULLUS ASSFPAÄALG; München, wurde VO Wiıissenschaftlichen
Rat der Iwane-Dschawachischwili-Universität 1ın Tbhilissı (Georgıen)
September 1993 1ın Anerkennung seıner Leıistungen auf dem Gebiet der Karthve-
lologıe der Titel eınes Ehrendoktors der Unwversıität Tbilissı verliehen. Außer-
dem wurden un: PROF ICHEL VA  Z dla München, 28 Junı
1996 auswärtıgen Miıtgliedern der Georgischen Akademıe der Wıssenschaf-
ten gewählt.

Julius A{fstfalg



Nachrufe

Am November 1995 verstarb 1n Beyrouth JEAN MAURICE FIEY O ein
ınternational bekannter un: anerkannter Vertreter der Wissenschaft V &$

Christlichen Orıent, VOT allem der syrıschen Christenheit.
Geboren wurde Fıey 30 Maäarz 1914 1n Armentiöeres, Frankreıich,

auch selne Gymnasıalstudien College Saınt-Jude absolvierte. 19372 FTAE be]
den Domuinıkanern e1n, be1 denen CI in e Saulchoir Philosophie un: Theologıe
studıerte un: 1938 Z Priester geweıiht Wurd6. Schon 1939 wurde Fıey 1ın den
Nahen (Osten gesandt, verschiedenen Orten ber eın halbes Jahrhun-
ert lang bıs se1ınem ode 1995 wiırkte. Zunächst lehrte aAb 1939 1n Mossul

syrochaldäischen Seminar un bte daneben och ein1ıge andere Funktionen
AUB  N 1965 bıs 1973 WAar 1ın Bagdad tätıg, muf{fißte aber 197 den Irak verlassen
un kam ach Beyrouth. 1974 eıtete als Prior das Domuinikanerkloster ın
Kairo; kehrte aber schon 1975 ach Beyrouth zurück, bıs seiınem ode
blieb Neben seınen verschiedenen Tätigkeiten un seiner Forschungstätigkeit
tand Kıey och die Zeıt, seınen Studiengang tortzutühren un abzuschließen:
1968 Lic.theol. (Le Saulchoir), 1971 Doctorat de 3eme cycle (Universıtät
Dı on), 1978 Doctorat d’FEtat (Universıtät Dı on), 1992 Dr h.c (Päpstliches
Orientalisches Instıtut, Rom). Seine Bıbliographie umfta{ßt VO 1943 bıs 1995 1INS-
gESaAML 134 Nummern, darunter 1:3 Bücher, eıne Reihe VO Arbeıten be-
tindet sıch och 1mM Druck der liegt ZALE Veröffentlichung bereit. Aufßerdem be-
teiılıgte sıch Fıey vielen Kongressen un hıelt dabe] sechr interessante Vortrage
AaUS$ seinem Forschungsgebiet, der Geschichte der syrıschen Christen den
Sassanıden, Abbassıden un Mongolen un! der durch S1e gepragten Stidte un:!
Landschaften. Fur seıne Arbeıten W arlr sıcher VO orofßem Vorteıl, da mehr
als 5( Jahre 1m Nahen Osten lebte, ahe den hıstorischen Ortlichkeiten, den Bı-
bliotheken mıiıt den lıterarıschen Quellen un! den heutigen Nachkommen
der syrıschen Christen un deren Überlieferungen, 1ın denen sıch manches AaUuUs

alter eıt erhalten hat Diese Vertrautheıit mIı1t der historischen syrıschen Geogra-
phie un den alten Quellen zeıgt sıch auch 1ın seınen Büchern, W1e€e »Mossoul
chretienne« 1959): »Assyrıe chretienne« (1 1965 } 1966, L11 »Nısıbe, Me-
tropole Syr1acque orjentale« 1977); »Pour Orıens Chrıstianus Novus« Z
aber auch iın vielen anderen seiıner Arbeiten. ber 100 Artikel veröffentlichte Fıey
1n angesehenen Zeitschriften W1€ Le Museon, Proche-Orient Chretien, Analecta
Bollandıana, Orientalıa Christiana Periodica, L’Orıient Syrıen, Parole de ”°Orıient

BleibtM hoffenun wünschen, da{fß auch selne weıteren, schon druckter-
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tlg vorliegenden Arbeiten och veröffentlicht werden. Seine Arbeiten siınd für
alle, die sıch miıt dem Christlichen Orıent, VO allem miı1t dem syrischen Chrısten-
u befassen, VO orofßsem un bleibendem Nutzen. ogen S1€e jüngere Forscher
AaNTECSCIL, auf diesem Gebiete un: 1ın dieser Weıise weıterzuarbeıiten!

Lıit Bio-bibliographie de Jean aurıce Fıey 1n Annales du Departement
des Lettres Arabes (Beyrouth, Unıiversıite Saint-Joseph, Faculte des ettres E: des
Ssc1lencCes humaiınes) Beyrouth 995 In memor1am Protfesseur Jean aurıce Fıey

1914-1995), Beyrouth 1995 B1  Sı Autobiographie: Jean aurıce Fıey
Une petite V1€e tranquıille., ebenda 17a I

Julius A{fstalg
ERR PROF ALEXA BOH1LIG (geb. 19412 1st Z Januar 1996 plötz-
ıch verstorben.

Alexander Böhlig studierte ın Berlin Theologıe un orientalısche Sprachen.
1934 promovıerte mI1t der Diıissertation »Untersuchungen ber dıe koptischen
Proverbientexte« und 194 / i8e! unster 1ın Theologie. Darauthin entschied Q

sich: 1ın Philologie des Christlichen rlents 1n München sıch habilitieren
1951 Wenig spater bekam eıne Diitendozentur ın Würzburg und 1954 Ee1-
1CIIN Ruf tür Neues Testament un: Geschichte des Christlichen rıents der
Theologischen Fakultät 1n Halle

1959 erhijelt Alexander Böhlig die neugeschaffene Professur mı1t dem T-

richteten Instıtut tür Byzantinistik der Philosophischen Fakultät 1n Halle
Nach dem Bau der Mauer 1n Berlin entschıed sıch 963 das Angebot der LJni=
versıtät Tübingen Agyptologischen Instıtut anzunehmen. 968/69 wurde
201 Orientalıschen Seminar eıne ektion Christlicher Orıent eingerichtet
und die Venıa VO Alexander Böhlig mI1t »Sprachen un:! Kulturen des Christlıi-
chen rl1ents« NCU umrıssen. Seine Lehrtätigkeıit hat dıe gesamte Breıte der Spra-
chen des Christlichen rıents umfafst, se1n Schwerpunkt 1n der Forschung lag 1n
der Koptologie, dem (Cnost1z1smus un Manıchäismus. Das weitgefächerte WI1S-
senschafttliche (Euvre umfta{ßt die 300 Beıträge, darunter mehrere bedeutende
Monographıien. Bıs seinem Tod hat CT unermudlich gearbeıtet: 1994 erschıe-
MC CUull wichtige Artikel; 1995 Alexander Böhlig ejerte bereıts seiınen S3
Geburtstag siınd och 1er Arbeıten herausgekommen.

Alexander Böhlig zählte iınternational den bedeutendsten Gnosıistorschern
und Koptologen. Hochgeachtet VO Kollegen 1n aller Welt sınd ıhm mehrere
Festschriften gewiıdmet worden: Zum Geburtstag wurde ıhm Band L der
Nag Hammuadı Studies als Festgabe überreıicht, seinem 75 Geburtstag erhielt
GE dıe VO Görg herausgegebene Festschrift »Religion 1m Erbe ÄgYPICIIS«
un: seınem 40] Geburtstag wıdmete ıhm 1994 das Bulletin de Ia Socıete d’Ar-
cheologıe Copte den 53 Band

Gabriele Winkler
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Im neunzıgsten Lebensjahr, aber doch unerwartetl, verstarb 1996 1ın
Göttingen IRCHENRA 151  a ERNER STROTHMANN, ehem Protessor tür >
rische Kirchengeschichte 1ın der Evangelisch-theologischen Fakultät der Univer-
S1tät Göttingen. Geboren Z 1907 iın Dortmund als Sohn eınes Pfarrers
und als Neffte des Hamburger Orientalıisten Rudolt Strothmann (1877-1960),
studierte ach der 1926 1n Dortmund bestandenen Reiteprüfung den Uni1-
versıtäten Gıiefßen, Tübingen, Halle un! Göttingen Theologıe un: orientalıische
Sprachwissenschaft. 1931 legte dıe theologische Prütung ab Schon 1mM
selben Jahr promovıerte 1n Göttingen mIiıt der Dissertation » Die arabısche
Makarıustradıtion. Eın Beıtrag Z  — Geschichte des Mönchtums« Z lıc theol
un 1ın Tübıngen mı1t eıner Edition des arabischen Makarıos Z Dr. phıl. Seine
philologische Ausrichtung W arlr bereıts damals erkennbar. SO schreıbt der C2Of=
tinger Professor tür Systematık un Geschichte der Theologıe Emanuel Hırsch

1931 Hans 1etzmann ach Berlin: »Be1l Dörries 1erZ Lızentıiat
un: gleichzeıt1ıg AT Doktor be] Liıttmann 1n Tübıngen soll Jetzt eın ZeWw1sser
Strothmann. promovıeren. Ich habe die Lizentiatenarbeıt SA Korreterat gC-
habtNachrufe  249  Im neunzigsten Lebensjahr, aber doch unerwartet, verstarb am 19. 6. 1996 ın  Göttingen KIRCHENRAT LIC. DR. WERNER STROTHMANN, ehem. Professor für sy-  rische Kirchengeschichte in der Evangelisch-theologischen Fakultät der Univer-  sität Göttingen. Geboren am 23. 2. 1907 in Dortmund als Sohn eines Pfarrers  und als Neffe des Hamburger Orientalisten Rudolf Strothmann (1877-1960),  studierte er nach der 1926 in Dortmund bestandenen Reifeprüfung an den Uni-  versitäten Gießen, Tübingen, Halle und Göttingen Theologie und orientalische  Sprachwissenschaft. 1931 legte er die erste theologische Prüfung ab. Schon im  selben Jahr promovierte er in Göttingen mit der Dissertation »Die arabische  Makariustradition. Ein Beitrag zur Geschichte des Mönchtums« zum lic. theol.  und in Tübingen mit einer Edition des arabischen Makarios zum Dr. phil. Seine  philologische Ausrichtung war bereits damals erkennbar. So schreibt der Göt-  tinger Professor für Systematik und Geschichte der Theologie Emanuel Hirsch  am 25. 6. 1931 an Hans Lietzmann nach Berlin: »Bei Dörries hier zum Lizentiat  und gleichzeitig zum Doktor bei Littmann in Tübingen soll jetzt ein gewisser  Strothmann... promovieren. Ich habe die Lizentiatenarbeit zum Korreferat ge-  habt. ... Es ist nun klar, daß der Mann, welcher Arabisch; Syrisch und Grie-  chisch einwandfrei kann und eine erhebliche Anlage zu buchgeschichtlichen  Untersuchungen hat, der Wissenschaft dienstbar gemacht werden muß ... Ich  denke, für einen jungen Kerl, er ist noch nicht 25, ist das Geleistete allerhand.  Wie ihm weiter helfen? Dörries schwankt, ob er bei der Aussichtslosigkeit dieser  rein philologischen Veranlagung ... zu einer Habilitation in Kirchengeschichte  raten soll. ... Andererseits wäre es ja schade, den Mann zu den Orientalia ab-  schwimmen zu lassen. Hast Du für den Mann eine Existenz- und Ausbildungs-  möglichkeit, die die Entscheidung noch für ein Jahr vertagt, und die ihm zu-  gleich eine neue schöne Aufgabe eröffnet?«* Lietzmann hatte wohl keine Stelle,  Strothmann kam aber ab Oktober 1931 für mehrere Jahre beim Göttinger Sep-  tuaginta-Unternehmen unter.  Vielleicht wegen des Zauderns der Göttinger Professoren trat dann jedoch die  Wissenschaft bei ihm für fast ein ganzes Menschenalter in den Hintergrund.  1934, nach dem zweiten theologischen Examen, wurde er nämlich für den  Dienst in der braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche ordi-  niert. Er war zunächst Domvikar in Braunschweig, dann von 1935 bis 1962  Pfarrverwalter und Pfarrer in Ahlum bei Wolfenbüttel. Tatkräftig und ent-  schlossen, wie er Zeit seines Lebens war, widmete er sich nun ganz dieser Tätig-  keit. Neben der Arbeit in seiner Gemeinde wirkte er nach der Gründung der  »Reichswerke« in Salzgitter (1937) von 1938 bis 1949 als Propst maßgeblich am  Aufbau der Seelsorge in diesem neuen Industriegebiet mit, unter der Herrschaft  * K. Aland (Hrsg.), Glanz und Untergang der deutschen Universität. 50 Jahre deutscher Wissen-  schaftsgeschichte in Briefen an und von Hans Lietzmann, Berlin 1979, 678.Es 1st 1U klar, da{fß der Mann, welcher Arabisch, Syrisch un: Grie-
chisch einwandtreı ”N un: eıne erhebliche Anlage buchgeschichtlichen
Untersuchungen hat, der Wissenschaft dienstbar gemacht werden mu{Nachrufe  249  Im neunzigsten Lebensjahr, aber doch unerwartet, verstarb am 19. 6. 1996 ın  Göttingen KIRCHENRAT LIC. DR. WERNER STROTHMANN, ehem. Professor für sy-  rische Kirchengeschichte in der Evangelisch-theologischen Fakultät der Univer-  sität Göttingen. Geboren am 23. 2. 1907 in Dortmund als Sohn eines Pfarrers  und als Neffe des Hamburger Orientalisten Rudolf Strothmann (1877-1960),  studierte er nach der 1926 in Dortmund bestandenen Reifeprüfung an den Uni-  versitäten Gießen, Tübingen, Halle und Göttingen Theologie und orientalische  Sprachwissenschaft. 1931 legte er die erste theologische Prüfung ab. Schon im  selben Jahr promovierte er in Göttingen mit der Dissertation »Die arabische  Makariustradition. Ein Beitrag zur Geschichte des Mönchtums« zum lic. theol.  und in Tübingen mit einer Edition des arabischen Makarios zum Dr. phil. Seine  philologische Ausrichtung war bereits damals erkennbar. So schreibt der Göt-  tinger Professor für Systematik und Geschichte der Theologie Emanuel Hirsch  am 25. 6. 1931 an Hans Lietzmann nach Berlin: »Bei Dörries hier zum Lizentiat  und gleichzeitig zum Doktor bei Littmann in Tübingen soll jetzt ein gewisser  Strothmann... promovieren. Ich habe die Lizentiatenarbeit zum Korreferat ge-  habt. ... Es ist nun klar, daß der Mann, welcher Arabisch; Syrisch und Grie-  chisch einwandfrei kann und eine erhebliche Anlage zu buchgeschichtlichen  Untersuchungen hat, der Wissenschaft dienstbar gemacht werden muß ... Ich  denke, für einen jungen Kerl, er ist noch nicht 25, ist das Geleistete allerhand.  Wie ihm weiter helfen? Dörries schwankt, ob er bei der Aussichtslosigkeit dieser  rein philologischen Veranlagung ... zu einer Habilitation in Kirchengeschichte  raten soll. ... Andererseits wäre es ja schade, den Mann zu den Orientalia ab-  schwimmen zu lassen. Hast Du für den Mann eine Existenz- und Ausbildungs-  möglichkeit, die die Entscheidung noch für ein Jahr vertagt, und die ihm zu-  gleich eine neue schöne Aufgabe eröffnet?«* Lietzmann hatte wohl keine Stelle,  Strothmann kam aber ab Oktober 1931 für mehrere Jahre beim Göttinger Sep-  tuaginta-Unternehmen unter.  Vielleicht wegen des Zauderns der Göttinger Professoren trat dann jedoch die  Wissenschaft bei ihm für fast ein ganzes Menschenalter in den Hintergrund.  1934, nach dem zweiten theologischen Examen, wurde er nämlich für den  Dienst in der braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche ordi-  niert. Er war zunächst Domvikar in Braunschweig, dann von 1935 bis 1962  Pfarrverwalter und Pfarrer in Ahlum bei Wolfenbüttel. Tatkräftig und ent-  schlossen, wie er Zeit seines Lebens war, widmete er sich nun ganz dieser Tätig-  keit. Neben der Arbeit in seiner Gemeinde wirkte er nach der Gründung der  »Reichswerke« in Salzgitter (1937) von 1938 bis 1949 als Propst maßgeblich am  Aufbau der Seelsorge in diesem neuen Industriegebiet mit, unter der Herrschaft  * K. Aland (Hrsg.), Glanz und Untergang der deutschen Universität. 50 Jahre deutscher Wissen-  schaftsgeschichte in Briefen an und von Hans Lietzmann, Berlin 1979, 678.Ich
denke, tür eınen Jungen Kerl, ist och nıcht 25 1St das Geleistete allerhand.
Wıe ıhm weıter helten? Dörries schwankt, ob be] der Aussichtslosigkeit dieser
rein philologischen VeranlagungNachrufe  249  Im neunzigsten Lebensjahr, aber doch unerwartet, verstarb am 19. 6. 1996 ın  Göttingen KIRCHENRAT LIC. DR. WERNER STROTHMANN, ehem. Professor für sy-  rische Kirchengeschichte in der Evangelisch-theologischen Fakultät der Univer-  sität Göttingen. Geboren am 23. 2. 1907 in Dortmund als Sohn eines Pfarrers  und als Neffe des Hamburger Orientalisten Rudolf Strothmann (1877-1960),  studierte er nach der 1926 in Dortmund bestandenen Reifeprüfung an den Uni-  versitäten Gießen, Tübingen, Halle und Göttingen Theologie und orientalische  Sprachwissenschaft. 1931 legte er die erste theologische Prüfung ab. Schon im  selben Jahr promovierte er in Göttingen mit der Dissertation »Die arabische  Makariustradition. Ein Beitrag zur Geschichte des Mönchtums« zum lic. theol.  und in Tübingen mit einer Edition des arabischen Makarios zum Dr. phil. Seine  philologische Ausrichtung war bereits damals erkennbar. So schreibt der Göt-  tinger Professor für Systematik und Geschichte der Theologie Emanuel Hirsch  am 25. 6. 1931 an Hans Lietzmann nach Berlin: »Bei Dörries hier zum Lizentiat  und gleichzeitig zum Doktor bei Littmann in Tübingen soll jetzt ein gewisser  Strothmann... promovieren. Ich habe die Lizentiatenarbeit zum Korreferat ge-  habt. ... Es ist nun klar, daß der Mann, welcher Arabisch; Syrisch und Grie-  chisch einwandfrei kann und eine erhebliche Anlage zu buchgeschichtlichen  Untersuchungen hat, der Wissenschaft dienstbar gemacht werden muß ... Ich  denke, für einen jungen Kerl, er ist noch nicht 25, ist das Geleistete allerhand.  Wie ihm weiter helfen? Dörries schwankt, ob er bei der Aussichtslosigkeit dieser  rein philologischen Veranlagung ... zu einer Habilitation in Kirchengeschichte  raten soll. ... Andererseits wäre es ja schade, den Mann zu den Orientalia ab-  schwimmen zu lassen. Hast Du für den Mann eine Existenz- und Ausbildungs-  möglichkeit, die die Entscheidung noch für ein Jahr vertagt, und die ihm zu-  gleich eine neue schöne Aufgabe eröffnet?«* Lietzmann hatte wohl keine Stelle,  Strothmann kam aber ab Oktober 1931 für mehrere Jahre beim Göttinger Sep-  tuaginta-Unternehmen unter.  Vielleicht wegen des Zauderns der Göttinger Professoren trat dann jedoch die  Wissenschaft bei ihm für fast ein ganzes Menschenalter in den Hintergrund.  1934, nach dem zweiten theologischen Examen, wurde er nämlich für den  Dienst in der braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche ordi-  niert. Er war zunächst Domvikar in Braunschweig, dann von 1935 bis 1962  Pfarrverwalter und Pfarrer in Ahlum bei Wolfenbüttel. Tatkräftig und ent-  schlossen, wie er Zeit seines Lebens war, widmete er sich nun ganz dieser Tätig-  keit. Neben der Arbeit in seiner Gemeinde wirkte er nach der Gründung der  »Reichswerke« in Salzgitter (1937) von 1938 bis 1949 als Propst maßgeblich am  Aufbau der Seelsorge in diesem neuen Industriegebiet mit, unter der Herrschaft  * K. Aland (Hrsg.), Glanz und Untergang der deutschen Universität. 50 Jahre deutscher Wissen-  schaftsgeschichte in Briefen an und von Hans Lietzmann, Berlin 1979, 678.eıner Habılitation ın Kirchengeschichte

sollNachrufe  249  Im neunzigsten Lebensjahr, aber doch unerwartet, verstarb am 19. 6. 1996 ın  Göttingen KIRCHENRAT LIC. DR. WERNER STROTHMANN, ehem. Professor für sy-  rische Kirchengeschichte in der Evangelisch-theologischen Fakultät der Univer-  sität Göttingen. Geboren am 23. 2. 1907 in Dortmund als Sohn eines Pfarrers  und als Neffe des Hamburger Orientalisten Rudolf Strothmann (1877-1960),  studierte er nach der 1926 in Dortmund bestandenen Reifeprüfung an den Uni-  versitäten Gießen, Tübingen, Halle und Göttingen Theologie und orientalische  Sprachwissenschaft. 1931 legte er die erste theologische Prüfung ab. Schon im  selben Jahr promovierte er in Göttingen mit der Dissertation »Die arabische  Makariustradition. Ein Beitrag zur Geschichte des Mönchtums« zum lic. theol.  und in Tübingen mit einer Edition des arabischen Makarios zum Dr. phil. Seine  philologische Ausrichtung war bereits damals erkennbar. So schreibt der Göt-  tinger Professor für Systematik und Geschichte der Theologie Emanuel Hirsch  am 25. 6. 1931 an Hans Lietzmann nach Berlin: »Bei Dörries hier zum Lizentiat  und gleichzeitig zum Doktor bei Littmann in Tübingen soll jetzt ein gewisser  Strothmann... promovieren. Ich habe die Lizentiatenarbeit zum Korreferat ge-  habt. ... Es ist nun klar, daß der Mann, welcher Arabisch; Syrisch und Grie-  chisch einwandfrei kann und eine erhebliche Anlage zu buchgeschichtlichen  Untersuchungen hat, der Wissenschaft dienstbar gemacht werden muß ... Ich  denke, für einen jungen Kerl, er ist noch nicht 25, ist das Geleistete allerhand.  Wie ihm weiter helfen? Dörries schwankt, ob er bei der Aussichtslosigkeit dieser  rein philologischen Veranlagung ... zu einer Habilitation in Kirchengeschichte  raten soll. ... Andererseits wäre es ja schade, den Mann zu den Orientalia ab-  schwimmen zu lassen. Hast Du für den Mann eine Existenz- und Ausbildungs-  möglichkeit, die die Entscheidung noch für ein Jahr vertagt, und die ihm zu-  gleich eine neue schöne Aufgabe eröffnet?«* Lietzmann hatte wohl keine Stelle,  Strothmann kam aber ab Oktober 1931 für mehrere Jahre beim Göttinger Sep-  tuaginta-Unternehmen unter.  Vielleicht wegen des Zauderns der Göttinger Professoren trat dann jedoch die  Wissenschaft bei ihm für fast ein ganzes Menschenalter in den Hintergrund.  1934, nach dem zweiten theologischen Examen, wurde er nämlich für den  Dienst in der braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche ordi-  niert. Er war zunächst Domvikar in Braunschweig, dann von 1935 bis 1962  Pfarrverwalter und Pfarrer in Ahlum bei Wolfenbüttel. Tatkräftig und ent-  schlossen, wie er Zeit seines Lebens war, widmete er sich nun ganz dieser Tätig-  keit. Neben der Arbeit in seiner Gemeinde wirkte er nach der Gründung der  »Reichswerke« in Salzgitter (1937) von 1938 bis 1949 als Propst maßgeblich am  Aufbau der Seelsorge in diesem neuen Industriegebiet mit, unter der Herrschaft  * K. Aland (Hrsg.), Glanz und Untergang der deutschen Universität. 50 Jahre deutscher Wissen-  schaftsgeschichte in Briefen an und von Hans Lietzmann, Berlin 1979, 678.Andererseıts ware Ja schade, den Mann den Orijentalıa ab-
schwimmen lassen. Hast Du tür den Mann eıne Ex1istenz- un Ausbildungs-
möglıchkeıt, d1e die Entscheidung och tür eın Jahr vertagt, un! dıie ıhm
gleich eıne CS schöne Aufgabe eröffnet?«* Lietzmann hatte ohl keıine Stelle,
Strothmann kam aber aAb Oktober 1931 für mehrere Jahre e1ım Göttinger Sep-
tuaginta-Unternehmen

Vielleicht des Zauderns der Göttinger Professoren Frai 2a1n jedoch dıe
Wissenschaft be1 ıhm für fast ein SaNZCS Menschenalter iın den Hiıntergrund.
1934, ach dem zweıten theologischen Examen, wurde nämlich für den
Iienst ımn der braunschweigischen evangelısch-Ilutherischen Landeskirche ordı-
nıert. Er W ar zunächst Domvikar in Braunschweıig, annn VO 1935 bıs 1962
Pfarrverwalter un Pfarrer 1ın Ahlum be]l Woltenbüttel. Tatkräftig un ENL-

schlossen, w1e€e e1lıt seınes Lebens W al, wıdmete sıch 11U ganz dieser Tätıg-
eıt Neben der Arbeıt 1ın se1iner Gemeinde wirkte ach der Gründung der
»Reichswerke« ın Salzgıtter (1937) VO 1938 bıs 1949 als Propst mafßgeblich
Autbau der Seelsorge 1n diesem Industriegebiet mıt, der Herrschaft

Aland (Hrsg.), Glanz un!: Untergang der deutschen Universıität. Jahre deutscher Wıssen-
schaftsgeschichte 1ın Brieten und V} Hans Liıetzmann, Berlin 199 6/8
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des Nationalsoz1almus siıcher keine eichte Aufgabe. Nach dem Krıeg oing
tort daran, die beschädigten Kırchen 1n seiner Gemeinde un der Filıalgemeinde
wıederherzustellen, spater gründete eın Altersheim un einen Kındergarten.
Fur se1lıne Verdienste ehrte ıhn die Landeskirche mıiıt dem Titel »Kırchenrat«.
ange Jahre WAar außerdem beliebter Religi10ns- un! Hebräischlehrer Wol-
tenbütteler Gymnasıum. Nebenbe!:: Strothmanns anregendem Hebräischunter-
richt verdanke iıch nıcht 1L1UT den Hebraicumsvermerk 1mM Abiturzeugnis, SO11-

ern auch meın Interesse der Orientalistik.
(3an7z WAarTr die Verbindung 1135 Wiıssenschaft aber auch 1n seıner eıt als Ptarrer

nıcht abgerissen: ab 1935 Wr Mitglied des andeskirchlichen Prüfungsaus-
schusses für beıde theologische FExamen. Diese Prüfungstätigkeit bte rund
tünfzıg Jahre lang AaUs, auch och ach seinem Umzug ach Göttingen. 1958 C1 -

hielt vermutliıch auf Veranlassung selnes Göttinger Lehrers, des Kırchenhi-
storikers ermann Dörries eınen Lehrauftrag tür syrısche Kirchengeschichte
in Göttingen. Am Z 1964; 7Z7we!l Tase VT seinem (!) Geburtstag, habılı-
tlierte sıch tür dieses Fach der dortigen theologischen Fakultät miıt einer Ar-
eıt ber Johannes VO Apamea. Am 11 1965 wurde 731 Wıssenschaftli-
chen Rat un: Protessor ETa Damıt SGT wıeder EiInN ganz Abschnitt
iın seınem Leben e1n. Er wıdmete sıch VO 1U völlig der Syrologıe: der WI1S-
senschattlichen Arbeıt un: der Propagierung des Faches, 1aber auch der Ausbil-
dung un Förderung des Nachwuchses. Und W as Strothmann machte, machte

ganz un: mMIt vollem Eıinsatz! Schon ach kurzer Zeıt scharte eıne Anzahl
VO Schülern sıch, den »Göttinger Arbeıtskreıis tür syrısche Kırchenge-
schichte«, der bereıits 968 eınen Sammelband herausgab: » Paul de Lagarde un:
die syrısche Kırchengeschichte« (der Bezug auf den bekannten Göttinger
Orientalisten des Jahrhunderts hatte übrıgens keine besondere Bedeutung).
Diese »Lagarde-Schrift« wurde den eilnehmern des Orıentalıstentags 1968 1n
Würzburg mıt eiınem Begleitschreiben überreıcht, 1n dem für die syrıschen Stu-
1en geworben un: Strothmanns praktıschem Sınn entsprechend gleich eıne
Assıistentenstelle für syrısche Kıirchengeschichte ın Göttingen gefordert wurde.

ber das W alr LLUT der Anftang! Auf seıne Inıtiatıve geht auch der Syrolo-
genkongrefß zurück, der 1974 dem Patronat der Göttinger Akademıe der
Wıssenschaftten 1n Reinhausen be1 Göttingen stattfand un! der den Ansto(ß tür
die seither regelmäfßig abgehaltenen iınternationalen Tagungen für syrısche StU-
1en vab Zu diesem Kongrefß hatte GT den syrısch-orthodoxen Patrıarchen
lgnatıos Jakob 14 eingeladen, der MIt mehreren Bischöten (darunter dem Jetz1-
CI Patrıarchen) teilnahm un eiınen Vortrag hielt Damals begann Strothmanns
CNSC Verbundenheit m1t der syrısch-orthodoxen Kırche. Ihr Bischoft für Miıttel-
CUTODA, Julius Yes  u  am Cicek, hielt auf seıner Beerdigung Junı 1996 ın Het-
jershausen be] Göttingen eıne Gedenkansprache.

Gleichzeıitig inıtunerte un:! organısıerte Strothmann eınen VO der Deutschen
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Forschungsgemeinschaft tinanzıerten Sonderforschungsbereıich. Da{fß dieser
Ler dem Titel >»Orientalıstik mıt besonderer Berücksichtigung der Religi0ons-
un Kulturgeschichte des Vorderen un: Miıttleren rıents« 1ef un weıtere
orientalistische Fächer einbezog, WAal ohl taktısch bedingt un unvermeıdlıch,

selbst Wr sicherlich ın Eerster Linıe syrologıischen Studien interessıiert, dıe
1mM Rahmen des Sonderforschungsbereichs auch durch Mitarbeiterstellen geför-
ert werden konnten. Schon sehr schnell, bereıts 1L9/A5 erschıenen ın diesem
Rahmen die Eersten Veröffentlichungen. Von den bisher vorlıegenden A Bänden
der Reihe »Syriaca« der »Göttinger Orientforschungen« TAamMmmMeEeEnN ber 7wel
Drittel VO Strothmann selbst oder sınd seiner mafßgeblichen Miıtwirkung
entstanden. Da{fß dabej nıcht alles bıs 1Ns letzte ausgefeılt 1st, aM nıcht VCITWUIN-

Cr Pertfektion WaTtr ıhm auch nıcht wichtıg. Ihm oing s CN allem darum,
möglichst viele syrıschen Quellen der Forschung ZURT: Verfügung stellen,
be1 sıch da syrischer Drucksatz SCWESCH ware sogleıich die damals
1ın Holland entwickelte syrıische Schreibmaschine (vgl. Lagarde-Schrift 265)
ZUNÜLZEe machte: die Idee, syrısche lexte 1N Lateinschriuft edieren, yab 8

glücklicherweıse schnell auf Außerdem lag ıhm VO allem eiıner Konkordanz
des syrıschen Bıbeltextes, der (1° mM1t mehreren Mıtarbeıtern se1it Antfang
der sıebzıger Jahre arbeitete un VO der schon eıne Reihe Bände erschie-
1G sind Leider konnte ST den Abschlufß dieses Unternehmens nıcht mehr erle-
ben Er zab terner den Anstofß für die internationalen Makarıos-Symposıen, dl€
se1ıt 1980 abgehalten werden. (sern hätte och die kritische Ausgabe des har-
klensischen Bibeltextes fertiggestellt, der bıs zuletzt arbeitete.

uch se1n wıissenschattliches Werk hat die verdiente Anerkennung gefunden.
SO wurde CI 980 korrespondierendes Mitglied der Irakıschen Akademıe der
Wiıssenschaften, 1n der eıne syrısche Abteilung besteht. Dıi1e Theologische Aka-
demı1e 1n Abo (Finnland) verlieh ıhm 19855% den Ehrendoktor. Zu seinem Z (Ze-
burtstag erschıen eıne Festschrift, seinem SO wurde ıhm ein Band der Maka-
r10s-Symposıen gewıdmet.

Strothmann WAar eın unermüdlicher Arbeiter, der VO trühen orgen
Schreibtisch oder Miıkrofilmlesegerät safs ST iın seınen etzten Jahren
mu{fte G1 AaUS gesundheıtliıchen Gründen das Tempo drosseln. Er W alr buchstäb-
ıch bıs Z etzten Tag wıssenschaftlich tätıg. Am Tag VOT seinem 'Tod kıum-

sıch och die Drucktahnen se1ınes Aufsatzes tür diesen Band Er W ar

1aber auch 1n seıner Professorenzeıt alles andere als e1in Stubengelehrter. Ofrt W ar

och als Seelsorger un Prediger unterwegs. Das politische Ul’ld besonders das
wirtschaftliche Leben verfolgte mı1t wacher und kritischer Auftmerksamkeit.
Als Protessor WTr GT och Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Pfarrer-
krankenkasse. In seıner früheren Gemeinde un: der braunschweigischen LAn
deskirche 1St un vVeErgCcSSCH.

Se1in langes Leben W al eın Glückstall un:! e1in degen. er Verstorbene hat CS
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ZENULZL un! eın ungewöÖhnlıch reiches Werk hinterlassen. hne ıh ware die Sy-
rologıe und die Wissenschaft VO Christlichen Orılent wesentlich armer, das
Fach 1in der wiıssenschaftlichen Offentlichkeit weılt wenıger bekannt. Z vielem
zab den Ansto(ßSs, vieles hat G1 vorwärtsgetrieben un: selbst rastlos gearbeıitet.
Eın Artıkel 1ın der Wolfenbütteler Zeıtung anläfßlich se1ines 25Jährigen Jubiläums
als Pfarrer ırug die treffende Überschrift: Er Wwartet nıcht, bhıs andere

Er hat auch tür seine Ideen gekämpft und sıch damıt nıcht 1T Freunde e
macht. Enttäuschungen konnten ıh jedoch N1€e entmutıigen. Immer W al be-
reıt, anderen nıcht zuletzt seinen zahlreichen Schülern selbstlos helten
un S$1Ce Öördern. Er erwarteite allerdings auch, da{ß INa  — mMI1t seinem Tempo
mithalten konnte. Be]l seıner persönlıchen Bescheidenheıt, seinem Temperament
un: seiıner gewinnenden Offenheıt, ber d1€ kontessionellen Grenzen hinweg,
W al der Umgang mi1t ıhm gahnz unkompliziert. Wır alle schulden ıhm grofßen
Dank!

Hubert Kauthold



Besprechungen
Averil Cameron Lawrence Conrad (ed.) The Byzantıne and Early Islamıc
Near Kast,; I Problems 1n the Literary Source Materi1al. Papers of the Fırst
Workshop ate Antıquity and Early Islam, Princeton N} Darwın Press
1992 Studies 1n ate Antıquity and Early Islam, 1: X: 478 S} Tatı Z0.

In der Erforschung der 508 dark ARCS (a 640-790) 1sSt dıe Byzantinistik der etzten ZWaNZıg Jahre
erheblich vorangekommen. SO wurde 1L1U für das Jh eıne umfTiassende Synthese, für die Zeıt
des Ikonoklasmus wenıgstens eıne kürzere kritische Bılanz vorgelegt.“ Natürlıch übersah LLLl auch
nıcht, da{fß Entstehung und Ausbreıitung des Islams die Entwicklung des byzantınıschen Reiches 1n
dieser Epoche entscheidend beeinflußten;? doch wurde dieser Aspekt der Forschung biısher och

wen1g durch den wissenschattliıchen Austausch 7zwıischen Byzantınısten und ennern der Islam-
kunde bzZzw. des christlichen rıents vertieft. Um diesem Mangel abzuhelfen, will NUu das britische
Projekt » Late Antıquity and Early Islam (LALEL)« die Begegnung unterschiedlicher Kulturen 1mM
Raum der byzantınıschen Ustgrenze und des Nahen ()rientes un: den daraus resultierenden wech-
selseıtigen kulturellen Strukturwandel 1n interdiszıplinärer Zusammenarbeıt ertorschen. Der zeıtlı-
che Rahmen oll eLIwa 50 Jahre VOT den »dark ADCS«, 1n der etzten Phase der Spätantike, beginnen

können aut dem Hintergrund des Alten die Entwicklungen deutlicher gezeıigt werden
un:! vorläufig mI1t dem historischen Einschnuitt des Jahres /50. der Ablösung des Umayyaden-Khali-
tats VO Damaskos durch das der Abbasıden, enden.

Eıne Tagung (>workshop«) des Projektes, die den Schriftquellen ZANT Epoche 1ın egriechischer,
syrıscher und arabischer Sprache als der eigentliıchen Forschungsbasıs gewıdmet Wal, and 1m (I)k-
tober 1989 S  5 eıne 7zweıte ZU Thema »Landnutzung und Sıedlung« 1m Aprıil 1991 Der 1er
besprechende Band umfta{ßt dıe acht Reterate der ersten Tagung, die den Teilnehmern
ausgehändıgt und als Diskussionsbasıs verwendet worden Die Ergebnisse der Diskussionen
konnten nıcht 1ın den Band aufgenommen werden, doch nımmt einıgen Stellen dıe zuL Oorlentle-
rende Eınleitung der Herausgeber auf S1e Bezug.

Im ersSten Reterat stellt Whitby die yriechische Geschichtsschreibung nach Prokop VOT ın
der üblichen Gliederung ach klassızıstischer Geschichtsschreibung (vornehmlıich Agathıas, Me-
nander und Theophylaktos Simokates“), Kirchengeschichtsschreibung (Euagr10s) un Weltchroni-
ken (ım wesentlichen eıne nıcht erhaltene, ber VO postulierte Fortsetzung des Malalas SOWI1eE
das Chronıkon Paschale) und tolgende Gründe für das Authören der historiographischen
Produktion nach 630 Da dıe meısten der vorausgehenden Geschichtsschreıiber nıcht AUS Kon-

stantınopel, sondern AaUusSs Provinzstädten 1n Kleinasıen, Syrıen un: Ägypten und bereıts

Haldon, Byzantıum 1n the Seventh Century, Cambrıidge 1990
Schreiner, Der Byzantinische Bılderstreıit, 1: Bısanzıo, Roma °Italıa nell’alto med10€evo, Spo-

leto 1988, 9-407
Hıer se1l VOT allem erinnert R.-] Lilıe, Die byzantınısche Reaktıon auf dıe Ausbreıitung der
Araber. Studien SA Strukturwandel des byzantınıschen Staates 1m un! J , DIissa München
1976
Lie Schreibweise des /Zunamens »Simokates« mıt einem »L«, welche ach MHMEHGTLGE Erkenntnis der
besseren handschriftlichen Überlieferung entspricht, wırd VO Whiıtby nıcht übernommen.
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se1it den verheerenden Perserkriegen der Vertall der Stiädte in jenen Gebieten eingesetzt habe, hätten
diese Regionen auch ıhre Bedeutung als Reservoır der Geschichtsschreibung verloren. Bereıts
die ausklingende Geschichtsschreibung der Epoche habe ıhr Interesse mehr un: mehr auft Lokales
un:! die eıgene Zeıt verengt und eınen deutlichen Verlust des historischen BewulßfßStseins erkennen
lassen. Da N selt dem Slegeszug des Islams in den spaten Jahren des Herakleıjo0s aut byzantını-
scher Seıite 1Ur och Niederlagen melden gab, se1 das Interesse AIl jegliıcher historischen Bericht-
Erstattung vollends erlahmt.

Am Schlufß zeıgt anschaulich, welche Folgen der Austall einer zeıtgenössıschen byzantını-
schen Geschichtsschreibung se1lt 630 hatte, indem kontrastierend das wertvolle Materı1al vorstellt,
das die Geschichtsschreiber für dıe vorausgehende Epoche lıefern, WE e 111 Völker un Ere1ig-
nısse der jenseıts der Ustgrenze geht.

Das Reterat VO ameron 111 MT allem AUS lıteraturgeschichtlicher Sıcht dıe Bezeichnung
»dark 1n Frage stellen: 7war 1St die Geschichtsschreibung verstummMtX, doch 1m übrigen 1St die
lıterarısche Produktion der Zeıt reich. Inhaltlich tast ganz autf Theologisches beschränkt,
umta{ßt S1e doch 1n stilıstıiıscher Hınsicht eın breites Spektrum VO »popular« bıs » IN OSLT sophistica-
ted«. Vor allem theologische Kontroversen W1€ der Monotheleten- und der Bilderstreit haben aut
die lıterarısche Produktion stimulierend eingewirkt. Dıie entsprechende polemische Lıteratur, aber
auch andere lıterarısche Gattungen der Epoche W1E z B dıe Predigt, sınd stark durch das Element
der >>Orality « gepragt un: daher 1ın ihrer Aussage weıtgehend SpONTaN. In den ersten Jahrzehnten
Walt der Monotheletenstreıt, aber auch der Fxodus der Chriısten AUS den islamiısierten Provinzen
Kontakten QUECL ber das Mittelmeer VO Syrıen und Palästina bıs nach Rom günstıg. In der SaNZCI
Epoche spielte der Dialog zwıischen gegnerischen Gruppen (Chrısten un! Muslımen, Christen un:
uden, zerstrıttenen christlichen Gruppen untereinander) e1ıne grofße Rolle, auch WE INa heber
aut den anderen einredete, als ihm zuzuhören.

kann uch zeıgen, da{ß ın den ehemalıgen, 11U VO Islam beherrschten östlichen Reichsgebie-
ten och 1e] Byzantinisches tortlebte. Vor allem manche Zeugnisse der umfangreichen _ ıteratur 1ın
syriıscher und armeniıscher Sprache VO ıhrem Inhalt her ott eher byzantıniısch, nıcht zuletzt

der Übersetzungen, durch die uns verlorene oriechische Werke 1n diesen Sprachen erhalten
sıind Die einschlägigen arabischen Geschichtsquellen serizen ST 1n der Zeıt ach S0O e1ın, tradieren
aber vielleicht FA 'eıl alteres Materıal. Die griechischen Quellen allein 1etern jedenfalls eın abge-
rundetes Bıld der Epoche.

Was 1er programmatisch anklıngt, wiırd 1ın den tolgenden Beiträgen spezıiellen Fall vezeıgt. So
versucht J. Haldon, dem Namen des Neuchalkedoniers un: Polemikers den Monophy-
S1t1SMUS Anastasıos Sinaıltes kursierende theologische Werke (»Fragen und AÄAntworten« 'Eowta-
NOXOLOELG und »Quaestiones ad Antiıochum ducem«), dıe jedenfalls der zweıten Hälfte des
Jahrhunderts zuzuweılsen sınd, als eine grundlegende Quelle tür die Soz1al- un! Mentalıtätsge-
schichte des östlıchen Miıttelmeerraumes interpretieren. In beıden Werken tinden sıch zahlreiche
Fragen un: Antworten, welche die S pannung zwıischen alltäglicher Lebenspraxıs und dem christli-
chen Ideal erkennen lassen. IDIEG Konftlikte ergeben sıch Zzu e1] A4AUS der polıtıschen Situation
der Chriısten der Herrschaft des Islams. Es werden aber uch innerchristliche Probleme ANSC-
sprochen W1€ VOT allem der Gegensatz zwıschen dem Heılıgen der Asketen un dem Durch-
schnıttsmenschen ın eıner neuchalkedonischen Christengemeinde, und verdient Beachtung, da{ß
diese Gemeinde wenıger SA Rıgorısmus ne1gt als dıe eLwa gleichzeıitigen anones des TIrullanums.
Die Lebenstorm des Christen 1n der Welt wiırd, VOI allem Verweıs aut Vorbilder 1mM Alten Te-
STAaMECNT, neben dem asketischen Ideal als gültıg un! (30ft wohlgefällig anerkannt.

Der 6 9 186 zıtierten LiteraturZ Schicksal der Stiädte 1m Jh 1St 1U die Publikation VO

Brandes, IDEG Stäiädte Kleinasıens 1M un: ]h, Berlin 1989, hinzuzufügen, dıie aber Aussagen
ber den Vertall der Stadtkultur ach Regionen ditferenziert.
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Ga Reinink beschäftigt sıch mi1t »Ps.-Methodios«, einem apokalyptischen Text ber die »Ab-
folge der Königreiche amnı Ende der Zeıten«, der ın syrischer, griechischer und lateinıscher ersion
überlietert ist; 1n Auseinandersetzung mi1t der trüheren Forschung stellt die syrısche Memra-

(Verspredigt-)Fassung den Anfang der Überlieferung und nımmt A diese sSCe1 690/91 VO eiınem
Monophysıten AUS dem Raum Nısıbis vertafßt worden. DE die alteste Handschrift der lateinıschen
Fassung AUS der Zeıt bald ach /YC) STammtT und die lateinısche aut eıne oriechische Fassung zurück-
yeht, Reinink letztere (deren handschriftftliche Überlieferung Eerst 1m Jh einsetzt) auft den
zwıischen 691 und A0 liegenden Zeıitraum Das Werk 1St als der Versuch eiınes Christen
verstehen, den Aufstieg des Islams 1m Rahmen eıner Abfolge VO Königreichen VO Anfang der
Menschheıt bıs P Ende der Welt erklären. DDieses Geschichtskonzept 1St als ntwort auf den
S1egeszug der Religion verstehen. Neben der Sorge, da{fß viele Chrıisten ZUu Islam abtfallen
könnten, steht dıe Hoffnung, da{fß der Islam letztlich VO einem eschatologischen Friedenskaiser
byzantınıscher Pragung überwunden werde.

DDas VO Hr Drijvers interpretierte apokryphe Werk »Evangelıum der 7 wölt Apostel«, $ru-
her auf die Zeıt 740 datıert, o1ibt nach Meınung des Reterenten die Denkweise syrischer Mono-

physıten ın Nordmesopotamıen (Kaum Edessa) 17 VOT 700 wıeder. Es besteht AUS 1er Teılen:
einer Zusammenfassung der 1er Evangelıen und des Anfangs der Apostelgeschichte apoka-
Iyptischer Perspektive und Je eıner Sımeon-Kepha-, eiıner Jakobus- und eıner Johannes-Apoka-
Iypse. Dıi1e beiden ersten Apokalypsen lassen die Auseinandersetzung 7zwıischen Christentum und
Judentum in vorıslamıscher Zeıt erkennen. Nur die letzte Apokalypse, angeblich VO Johannes dem
Evangelısten, bezieht sıch auft die eıt des trühen Islams. [ )as Kommen Mohammeds WIr!| d als Ertül-
lung eıner Prophezeiung Danıiels verstanden: Dıie Anhänger des Islams siınd das »Volk AUS dem S1ul-
den«, das Persıien und Rom ach dem Wıllen (zottes unterwirtt. ber die nunmehr beklagenswerte
Lage der Christen 1st eın Zeichen des kommenden Endes Der Islam wiırd sıch 1n inneren Konflik-
ten autreiben und schliefßßlich VO dem »Mann AUS dem Norden«, der als wiederkehrender Onstan-
tın der Große und iıdealer etzter Kaıser verstanden wırd, endgültıg besiegt. Bemerkenswert 1St hiıer
dıe Inanspruchnahme Konstantıns durch Vertreter der monophysitischen Rıchtung. Im Gegensatz
7, Ps.-Methodios, der das Byzantıinische Reich als das letzte der 1er danielischen Weltreiche und
den Islam 1U als ntermezZzo ansıeht, versteht dıe apokryphe Johannes-Apokalypse das Umay-
yadenkhalıfat als das vierte Weltreich Danıels, o1bt ıhm also eıne entsprechende Zeitdauer. Dies
MUu: 1n eiıner Zeıtphase geschrieben se1N, als 1111l bereıts mMi1t eiınem langen Fortbestehen des Islams
rechnen mufßte, w1e€e CS tür dıe eıt kurz AA dem ode des machtvollen Khalıten Abd al-Malık
(® 705) zutritftt. datıiert daher das »Evangelıum der Zwolt Apostel« aut un VOI 705

Die Reterate VO al-Qadı und St Leder sınd Problemen arabischer Quellen gewıdmet. Die
MEUEGTE Forschung hat ‚Wal erkannt, da{fß die ausnahmslos AUS der Zeıt ach SO stammenden arabı-
schen Schriftquellen 1mM wesentlichen die spatere Sıcht der Dınge 1ın die Epoche des Umayyaden-
Kalıtats zurückpro]jJ1izıeren und auch das O1l ıhnen benutzte Materı1al grundlegend verändern, doch
glauben beıide Forscher in dieser Literatur Überreste tinden, dıe der Überarbeitung wiıiderstan-
den haben Al-Qadı versucht beweısen, da{fß S sıch be1 der Briefsammlung, die dem spatumayya-
dischen Sekretär der Kalitatskanzleı Abd al-Hamid zugewlesen wırd, authentisches und sOmıt
verläfsliches diplomatısches Materı1al handelt; doch sıgnalısıert dle Eınleitung (S 16) 1n dieser Hın-
sıcht och einıge Skepsıs. Ahnlich ylaubt Leder 1n der lıterarıschen Form des kKhabar (pl akhbaär)
authentische muüundliıche TIradıtiıonen erkennen. Akhbaär sind Texte VO unterschiedlicher Lange

einem estimmten Thema, auch ber historische Ereijgnisse und Personen, vertafßt OIl Gelehr-
LENs Heılıgen, Staatsmännern und anderen Autorıtäten, welche das Baumaterı1al tür diverse Komp1-
latıonen, auch hıstorıschen Inhalts, 1etern. och 1St der rad der 1er postulıerten Authentizität
schwer y da{ß die Eınleitung sıch auch 1er zurückhaltend aufßert S _/ Jedentalls
ann Leder mM1t seinem tiefschürfenden Beıtrag zeıgen, da{fß das SCHAUC Studium elnes spezifischen
lıterarıschen Genres VOT jeder Auswertung unerläfßlich 1ST.
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Im etzten Refterat zeıgt Conrad dıe unterschiedlichen historiographischen Tradıtıonen der
Christen un! Musliıme AIl Beispiel e1ınes einzıgen historischen Ereign1sses, der Eroberung der tradı-
tionsreichen, bıs dahın ZU Römischen (bzw. Byzantıinıschen) Reich gehörenden Inselstadt rwad
VOT der syrischen Küuste 1m Jahr 650 durch den arabischen (3ouverneur VO  — Syrıen Mu’awıya. Hıer
überrascht einerse1lts der hohe Grad, mM1t dem der islamıiısche un: der byzantinısche Kulturkreis (an-
scheinend VO allem ber die Brücke des Syrischen) voneiınander Kenntnıis nehmen, andererseıts
aber auch die völlıg unterschiedliche Art un: Weiıse der Auswahl un! Anordnung des historischen
tottfes aut beiden Seıiten.

FEın wichtiges Ergebnıis dieses ersten »workshop« des Projektes LARI scheint dıe Erfahrung der
tließenden renzen 1n eiınem Gebiet erhöhter Kulturkommunikatıon SCWESCHL se1n. Wohl
stärksten verbunden and 1a1l sıch 1n der fachübergreifenden Erkenntnıis, da{ß gerade die nıcht SPC-
zıtisch historiographıischen Quellen der Strukturforschung wertvolles Materı1al 1etern können,
mal S1e oft weitgehend VO eıner mündlichen Überlieferung (»oralıty«) und iıhrer SpONLANECN Aus-

Sapc gepragt siınd
Franz Tinneteld

Athanasıos Papathanasıou, (r «NOUuUOL 10 WNOQLTOV>. LIEOANOOTOALKN
NOOGEYYLON CL LOTOQLXN OULXT] OUUBOAN (Forschungen SA byzantinischen
Rechtsgeschichte. Athener Reihe Herausgegeben VO Spyros Iro1anos. Band
7 Fkdoseıis Ant Sakkoula, Athena-Komotene 1994, 2368 Seiten mıt
Z7wel Karten.
Ldie 1860 1n dem VO J- Mıgne besorgten Patrologiae CUTSAUS completus ın der Serzes Graeca, Vol
6671 56/-620, nach der Edıtion VO Boissonade, Anecdota Graeca, Vol 5) Parıs 1855, 63-
116, wıiederabgedruckten Leges Homerıitarum, deren erst' unı einzıge deutsche Übersetzung 1ın
Joseph VO Hammer-Purgstalls Literaturgeschichte der Araber, Band 11 Wıen 1850, 601-620,
schıenen ISt, haben 1mM wissenschaftlichen Schrifttum wen1g Beachtung gefunden. Bereıts Bar-
denhewer beklagte 1ın seıner Patrologte, Auflage, Freiburg 1mM Breisgau 1901: 486, da{ß dıe
dem Namen des Hl Gregenti0s überlieferte Gesetzessammlung noch keiner eindringenderen Lla

tersuchung gewürdigt worden se1l Eıne der wenıgen Personen, die sıch eingehender MI1t diesem lext
beschäftigten, WTr dıe russische Forscherin Nına Pigulewska)a, zuletzt ın Byzanz auf den Wegen
ach Indien. Aus der Geschichte des byzantinischen Handels mA1t dem Orıent D—“O hıs Jahrhun-
dert. UÜberarbeitete deutsche Ausgabe (Berliner Byzantıinistische Arbeiten. Band 36), Berlin—-Am-
sterdam 1969, D7 DA Die »(Gesetze der Hımyarıten«.

Nına Pigulewska)ja tührt 1ın diesem Abschnitt AaUs, da{ß » Di1e esetze der Hımyaren« höchstwahr-
scheinlich eıne pseudepigraphische Schritt se1en, die 1M Jahrhundert VO eiınem uns unbekannten
Autor 1n eiınem ıhm vertirauten byzantınıschen Mılıeu verfaßt wurde. Das oriechische lıterarısche
Denkmal bestehe keineswegs AaUus himjariıschen Gesetzen. Obwohl das Werk nıcht 1n Südarabiıen
entstanden sel, stelle die aus Kapıteln bestehende Sammlung VO gesetzgeberischen Normen
dennoch esetze dar, welche für die Hımyaren gedacht Sıe seılen 1n Byzanz abgefafit worden
1n der Absıcht, S1Ee 1n den südarabıschen Stidten anzuwenden, miı1t dieser Rechtsordnung aut das
dortige öffentliche Leben Einflufß auszuüben. Obwohl die Vorschritten AaUuUs 1mM Byzantınischen
Reich gebräuchlichen Gesetzesbüchern yeschöpft wurden, dürtte der Vertasser des Werkes den-
noch eıne ZEWI1SSE Vorstellung VO der konkreten Sıtuation, der gesellschaftlıchen Ordnung, der J+@
bensweise un: den Gebräuchen 1n den südarabıschen Stäidten gehabt haben, da » Die esetze der
Hımyaren« sıch auft die verschiıedenen Aspekte des Lebens beziehen. Die gESAMTLE Gesetzgebung

städtisches Kolorıit, und grofßse Aufmerksamkeıt werde eıner tunktioni:erenden urbanen Ver-
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waltung geschenkt, wobe!ı das 5System der Administratıion byzantınıscher Stidte kopıiert wurde. Eı-

nıge Kapıtel schließlich stunden 1ın Zusammenhang mi1t dem byzantınıschen kanonischen
Recht der seılen direkt daraus übernommen, und andere Bestimmungen hätten ausgepragt klerıka-
len Charakter, die A7Zıu diıenen sollten, das tägliche Leben christlich gestalten; wurden z B
Zaubereı, Magıe, unzüchtıige Maskentänze und Schauspielereı mMI1t Straten belegt. Beson-
ers bemerkenswert seıen die zahlreichen Vorschritten ber die Ehe, dıe wohl CI15C Sıppenbezıe-
hungen, W1€ S1e 1n Suüudarabien üblıchöVvOrausSsetzZen, und die häufige Erwähnung VO Sklaven,
W as 1mM Byzantınıischen Reich 1m Jahrhundert nıcht mehr üblıch WATl.

Nına Pigulewskaja kommt sodann dem Schlufßs, da » Die esetze der HımyJaren«, welche eher
esetze für die HımJaren genannt werden sollten, eıne genulne, 1m Jahrhundert entstandene (3e-

setzessammlung se1en, welche Berücksichtigung südarabıscher Besonderheıten die Verwal-
tung un: die Lebensweise 1ın den Stiädten des Byzantıinischen Reiches widerspiegeln und VO Be-
streben ZCUSCHI, auch außerhalb des eigenen Reiches FEinflu( gewınnen. Selbst WEenNn das Werk
ZEWI1SSE Vorstellungen der tatsächlichen Lage un! der Lebensverhältnisse 1n den süudarabıschen
Stidten erkennen lasse, selen die fälschlich dem als Bischot 1n Zafar wirkenden Gregent1i0s ZUSC-
schriebenen »(Gesetze der Hımyaren« jedoch keiner Zeıt eın für Süudarabıen yültıges Gesetzbuch
SCWESCHL.

Demgegenüber vertritt Irtan Shahid 1n seiınem Aufsatz »Byzantıum 1n South Arabıa«, Dumbar-
LON aks Papers (1979); 23_94 (wiederabgedruckt 1n Byzantıum an the Semit1c Orıent before
the Rıse of Islam. Varıorum Reprints, London 1988, 1X) 1m » IThe Leges« betitelten Abschnitt autf
den Seıiten 225 dıe Ansıcht, da{ß VO den beıden dem Namen des Gregent1i0s überlieferten
Schriften, nämlich den Leges Homerıitarum un: der Disputatio C Herbano Judaeo, die Echtheit
der Zuschreibung der leichter verteidigen se1 als dıe der letzteren. Dıie eigentümlıche Mı-

schung AaUS Weitschweitigkeıit, Schlüssigkeıt und eınem erkennbaren Lokalkolorit sprächen für die
Authentizıtät der »(zesetze der Hımyaren«, welche den südarabıschen Schauplatz V.ON eiınem ENTISTLE-

hen leßen. Sıe sSserzten 1n hohem Grade städtische Gemeinschaften VOTaUs, W1€ S1Ee Hür Sudarabien
charakteristisch JI1, liefßen eınen gyesellschaftlichen un:! moralischen Niedergang erkennen, W1e€e

dieses Land jener Zeıt unglücklicherweıse getroffen hatte, un! spiegelten eıne soz1ıale un!
wirtschafttliche Struktur wiıder, W1€ S1e das spätantıke Suüudarabıen besessen haben soll

eıt den sechzıger Jahren sınd Trel Dissertationen ber die Leges Homerıtarum bzw. ber die
1ta Sanctı Gregentu geschrıeben worden, die allerdings unveröffentlicht geblieben sınd un! des-

wohl auch 1n der 1er anzuzeigenden Publikatıion nıcht berücksichtigt wurden. Die für das
vorliegende Werk wichtigste Doktorarbeıt 1St dıe VO Evelyne Patlagean, Les Lo1s de SE Grigentios
(BHG : 706 h-1), COUraMMeENT appelees Lo1s des Hımyarıtes. Edition, traduction, commMentaıre.
Thöse, Panıs, Ecole pratiıque des Hautes Etudes, Mars 1965, 207 Seiten. Nach der Vertasserin seılen
Viıta, Leges un! Diısputatio CNS miıiteinander verknüpftt, und dıe Leges bilden einen integrierten Be-
standteıl der langen ersion der Vıta, deren Autor S1e 1ın byzantinıscher Rechtssprache aut der
Grundlage VO Quellen utrıusque IUYVLS vertaflßt habe Die 1m ext erwähnten staädtischen FEinrich-
tungen und das überall erkennende byzantınische Vorbild welsen jedentfalls frühestens auft das
7.Jahrhundert hın, manche der verwendeten Funktionärstitel 1n eıne och spatere eIlIt. S1e
vermeınt 1MmM Werk byzantinısches monastısches Gedankengut erkennen, das aut Italıen 1m
9. Jahrhundert hiındeutet, die Leges 1ın KRom redigiert worden se1ın dürtten. Lie zweıte Disserta-
t1on 1St die VO Roger Paret, Vıe de Saıint Gregentios evEque de Zafar Yemen) Thöese, Parıs, Ecole
pratıque des Hautes Etudes, Maı 1965, 346 Seıten. uch 1sSt der Ansıcht, da: dıe dem Titel
» DDie esetze der Hımyaren« überlieferte nomothesia repressiver Verordnungen und mınutıiöser für
dıe Verwaltung estimmter Vorschritten mıiıt der 1ta un! den Adialexeis eın Corpus Gregentinum
bılde Er stellt dıie ıta 1n die chalzedonensischen Traditionen VO Alexandrıa und Jerusalem un!:
meınt, ın den hagiographischen Themen neben anderen Abhängigkeıten Beziehungen der
1ta Sanctı Gregentu ST Lebensbeschreibung des hl Gregor VO Agrıgent festzustellen, der Ende
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des und Antang des Jahrhunderts Bischof jener sizılıanıschen Stadt WAaTrT. Er kommt sodann
dem Schlufß, da{fß das Gesamtwer. 1m Jahrhundert 1mM griechischen monastıschen Miılieu Sudita-
lıens entstanden seın dürfte, die Eriınnerungen die Ereijgnisse auft der Arabischen Halbıinsel 1m
6. Jahrhundert lebendig gebliebeny ummn den Rahmen e1ines dort spielenden hagiographischen
Romans bılden (Meınem tranzösıschen Kollegen Christian Robiıin bın ıch aufrichtigem ank
verpflichtet, da{ß miıch aut diese beiden Dissertationen auimerksam gemacht un:! MIr 1nN-
kommender Weiıse davon Kopıen ZUr!r Verfügung gestellt hat) Des weıteren 1St och P CMNNECNMN die

der Universıitä deglı Studı dı Pısa, Facoltä dı Lettere Filosofia, 1m Oktober 1979 VO C1an-
franco Fiaccadorı eingereichte Tesı dı Laurea 1ın Storia bizantına mıt dem Tiıtel 3: » Vıta« dı (sre-
ZENZLO VEeILOVO deglı Hımyarıtı (Den 1Nnwels verdanke iıch dem Autor der Dıissertation).

Der Vertasser der vorliegenden detaıillierten Untersuchung ordnet » [ Die esetze der Hımyaren«
allerdings Oort e1n, wohiın sS1e durch dıe Überlieferung gestellt worden sınd, nämlich 1n den hıstor1-
schen Ontext Suüudarabıens 1mM zweıten Drittel des Jahrhunderts, 1n dıie Periode der christli-
chen Vorherrschaft Abreha bzw. Abraha, der 1n der Vorrede der griechischen Schritt bra-
ham, Könıg der HımyJaren, ZENANNL erd uch 1st der Meınung, da{ß die Gesetzessammlung
tälschlich Gregent1i0s zugeschrieben werde: S1C wurde vielmehr VO einem Uu1ls unbekannten Vertas-
SE zusammengestellt, ın dessen Werk das Bestreben erkennbar wird, Cue christliche esetze ın das
hımJarısche Reich einzutführen. Diese eCuc christliıch gepragte Gesetzgebung jedoch nıcht
alle bestehenden Vorschriften, sondern beschränkte sıch auft vesetzliche Neuerungen, die christlı-
ches Ethos 1n dıe himjarische Gesellschaft einbringen sollten. » Di1e esetze der Hımyaren« können
sOMmMıIt LLUT verstanden un: interpretiert werden, WenNnn [11Aa1 iıhren VO Grund aut miıssionarıschen
Charakter erkenne.

Im Gegensatz trüher geäufßerten Meınungen anderer utoren vertritt der Vertasser die An-
sıcht, da: zahlreiche Hınweise 1n den (sesetzen datür sprechen, da{fß S1e wahrscheinlich 1m Jahr-
hundert 1n Sudarabien entstanden se]en un: die tatsächlichen soz1ıalen un: politischen Bedingungen
der hım)Jjarıschen Gesellschaftft der damalıgen Zeıt wiıderspiegeln. In der uns vorliegenden Form we1l-
SC dıe esetze jedoch ohl Eingriffe un! Überarbeitungen AaUus spaterer Zeıt auf, welche den Or1-
oinaltext verändert haben dürften

In der umfangreichen Eıinleitung S 1-68) des Werkes werden zunächst die gyeographischen (se-
gebenheıiten der Arabischen Halbinsel dargestellt un: dıe geschichtlichen und polıtischen Ereıig-
nısse ckı771ert. Die für die Spätzeıt herangezogenen lıterarıschen Quellen, VO denen 1mM ersten 'eıl
der Bıbliographie (dıe eEerstien sıeben Seıiten der Seıiten 293-342) alleın 91 Tiıtel autfgelistet sınd, werden
eingehend erortert. Dabeı stehen verständlicherweıse oriechische Texte erSter Stelle, dıe 1er und
1mM folgenden austührlich angeführt werden, während eLtwa arabıische Schrifttsteller, Ww1e€e al-Hamdan1ı,
Ibn Ishag, al-Mas‘udi und at- Tabarı lediglich Rande Erwähnung tinden un! auch annn IET aut
die aut englısch, tranzösısch der deutsch vorliegenden übersetzten Teıle AUS ihren Werken verwıe-
SCI1 wiırd

Der meılste Raum des Buches 1St der 1m Titel geNannNteEnN Gesetzessammlung und ıhrer Kommen-
tıierung gewıdmet. Das Kapiıtel (S 69-150) handelt VO Wandel des kollektiven Bewufttseins
des hımjarıschen Volkes, welcher der christlichen Herrschaftt als Erfüllung des ursprüngliıchen gOtt-
lıchen Wıillens und als prophetische Verheißung verdankt wird Die adurch CITUNSCILC politische
Macht Wll"d als Wırken (ottes 1in der Geschichte un als Geschenk (sottes die Christen ANSCSC-
hen War trüher das Christentum IT als Mınderheıt VerttetenN,; erlangte nunmehr den Status
der Katholızıtät un: estimmte die relig1öse Orıentierung des Landes. Idieser Übergang bewirkte,
da{fß der christliche himJarısche Staat nıcht 1719 kırchliche miıissionarısche Aktivıtäten unterstutzte,
sondern selbst Missıionstätigkeıit enttaltete.

Das zweıte Kapıtel S Y ED beschäftigt sıch mi1t der Vertahrensweise der Realisierung dieses
dıe Veränderung bewırkenden Übergangs, der 1n Te1 aufeinanderfolgenden Stufen geschehen soll
Dıie Taute aller HımyJaren, be1 welcher dıe Heı1iden ZWaNgSWEISE, die Juden dagegen »Ireiwillig«
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tautft wurden, machte das ZESAMLE 'olk d Getauften, hne da{fß alle das Katechumenat als Vorbere1i-
(ung aut dıe Taute urchlauten hatten. Die VerW31tungs gemäße Eıinteilung des Landes 1n Bezirke
und der Stäiädte 1n Quartıiere, die OEYEÖOVEC bzw. VELTOVLOAL, denen eın VELTOVLÜOXNG mM1t Autsichts-
pflichten und polizeilichen Funktionen vorstand, W ar eıne wesentliche Grundlage für die KLG (72

setzgebung, wodurch die getauften HımJaren leicht überwacht und kontrolliert werden konnten.
Diese Gesetzgebung unterrichtete dıe neubekehrten Christen, WwI1es S1e auf dıe Ertordernisse
ıhres Standes hın und brachte S1e VO den Gewohnheıten und Praktiken der Andersgläubigen ab; s1e
stellte eınen Weg um Heıl dar, da be1 der Ausarbeıtung der esetze der gyöttliche Beistan wırksam
W ar und der gyöttliche Wılle 1n den gesetzlichen Anordnungen evıdent 1St.

Im drıtten Kapitel S 213-288) wırd der Beıtrag der gesetzlichen Bestimmungen SE Christianı-
sıerung des himjarıschen (Gjememwesens untersucht. Dıies zeıgt sıch besonders 1ın Trel Bereichen:
Erstens 1m Geschlechts- un! Familienleben, dıe Monogamıe betont wiırd, Prostitution und Ehe-
bruch bekämpft werden, ıllegıtimes Verhalten zwıischen Freıen und Sklaven bestraft wiırd, dıe 1:3

tigkeıten der Kıinder überwacht und die Beziehungen „wischen Mann und Frau geregelt werden;
7zweıtens 1mM Schutz des soz1al Schwachen, W1€ eLiwa in der Sklavereı,; 1m Asyl, ın Arbeitsverhältnis-
SCIL, be1 Handelsgeschäften, be1 der strıkten Einhaltung der Heılıgung VO ONnNn- und Feiertagen,
beı der Pacht VO Immobiılien, 1n der Erbfolge und be1 der Ausübung der Wohltätigkeıit; drıttens iın
der Umwandlung der staatlichen Macht, und ‚WarTtr nıcht L1UTE 1in ıhrer Zentralisierung und Effizienz,
sondern VOILI allem 1n ihrer Humanısıerung.

Die Staaten des antıken Suüudarabıens esaßen eın hochentwickeltes Rechtswesen, viele alt-
südarabısche Inschritten juristischen nhalts Zeugn1s ablegen. Darauft wiırd 1Ur gelegentlich, VOTI al-
lem durch die Auswertung VO Sekundärliteratur, Bezug I  . W1€ eLIwa des Aufsatzes VO

Irvine, »Homuicıde 1n pre-Islamiıc South Arabıa«, Bulletin of the School of Oriental an
African Studies 3C )7 277-292, gatabanısche un:! sabäische Texte diesem IThema be-
andelt werden und Schlufß als niıchtepigraphische Quelle zusätzlich » Die esetze der Hımya-

herangezogen werden. Wenn jemand, Ww1e€e C der Verfasser des vorliegenden Werks LU die
Überzeugung vertritt, da{fß »Di1e esetze der Hımyaren« 1n Sudarabıen entstanden un! 1m hıstor1-
schen Ontext dieses Landes 2ANZUSECLZENR seı1en, hätte dıe 1n den einheimischen epigraphischen
Denkmälern zahlreich vorhandenen Dokumente ZU Rechtswesen als authentische Zeugnisse 1ın
141el stärkerem Umfang berücksichtigen sollen.

Da sıch kaum eın Abschnıitt 4US den Gesetzen tinden dürfte, der 1ın den reı Kapıteln 1ın den An-

merkungen nıcht austührlich und wiederholten Malen zıtlert wiırd, hätte 11141l sıch gewünscht,
da‘ » Die esetze der Hımyaren« 1m Zusammenhang publiziert worden waren, zumal die obener-
wähnte Dissertation VO Evelyne Patlagean, welche eıne Edıtion des griechischen Textes der (7e=

des Gregent1ios mı1t kritischem Apparat enthält, unveröftentlicht geblieben 1ST. Überall da,;
1m vorliegenden Werk eıne Passage daraus behandelt wird, hätte [11Aall ann aut den betretfenden

Paragraph der Edition verweısen können. Da eıne Neuausgabe des Textes der Leges Homerıtarum
eın dringendes Desiderat arstellt, 1st daraus ersehen, da{fß IN  - immer och aut die Anfang
dieser Rezensıion angeführte Publiıkation AaUusSs dem Jahre 1860 zurückgreıfen mufßSß, da der Halb-
band des Bandes der Patrologıa Graeco-Latına nıcht als Neudruck verfügbar 1st und, des

geringen Interesses, auf welches dıe 1n dıesem Teilband enthaltenen Schritften stofßen, wohl uch 1n
absehbarer elit nıcht nachgedruckt werden wırd

Walter Müller



760 Besprechungen

Stanley Jones, A Ancıent Jewish Christian Source the Hıstory of Chris-
t1anıty. Pseudo-Clementine Recognitiones SE Scholars Press, Atlanta,
Georgıa, iın Sr v13- 208 Texts an TIranslations Christian Apocryphal Se-
rıes Z edited by Jean-Danıel Dubois un: Dennıis MacDonald)
Die Anzahl der berühmten Leute, die sıch mı1t der Pseudo-Klementinischen Literatur beschäftigt
haben, 1St z1iemlıch hoch Keıiner VO ıhnen 1sSt dem Stanley Jones CENISANSECN. Wıe s 1mM ıtel be-
reits klar ausgedrückt vorliegt, geht die ziemlic ausgedehnte Stelle 12 bıs FAr Da: 1er
sehr alte Materıialıen auftauchen, wurde ıimmer gyemeınt. och mehrere Theorien haben ıhr (5E-
wicht stark gewichtet. Das Buch VO S verfolgt die zahlreichen Theorıen, dıe sıch auf diesem
Passus entwickelt haben, csehr> und sorgfältig nach, da{fß die Wıdersprüche VO siıch selbst
anderen Lösungen zwıngen. Damıuıt oibt der Autor den zukünftigen Forschern eiınen Arbeits-
LAaUmM, da die als endgültig vorgebrachten Hypothesen 1in diesem Fe  22 zahlreich SCWESCH sınd In se1-
MGl Schlufsfolgerung bleibt der Autor sehr vorsichtig, nachdem die rasch kanonisierten Kon-
struktionen der Vorganger deutlich als labıl bezeichnet hat Eıne Quelle, die [anl Ende des
2. Jahrhunderts wahrscheinlich mufß, sollte 11111 1er auiInehmen. och diese Quelle zeıgt
keıine direkte Feindlichkeit gegenüber Paulus, W1€e oft erklärt wurde. Paulus 1sSt verantwortlich
für den To. des Jakobus und den Anfang der Vernichtung der Christen ın Jerusalem. Deshalb oreift
dieser Antı-Paulinismus nıcht die Kritik Paulus’ den (Gesetzen A sondern benutzt wahrschein-
ıch die Briete Pauli blofß deswegen nıcht, weıl diese Briete VO eiınem Mörder der Urgemeinde
SsSstammMmen S 166) Der Passus otfensichtlich AUS den judenchristlichen Kreısen, die sıch aut
Jakobuss, den Bruder des Herrn, stutzten. Jedentalls soll INa  $ diese Quelle nıcht mehr 1ın Beziehung

dem Kerygma Petrou bringen, W1€e Schoeps sıch vorgestellt hatte, dem die meısten 1er BC-
tolgt Ssınd. In der Mıtte des Buches steht eıne sorgfältige englische Übersetzung VO LD bıs T/
aus dem Syrıischen, Lateinischen un: Armenischen spaltenweıse usammengesetzt (SzOb-
wohl die armenıschen Fragmente selten sınd, helten S1€, mehr Freıiheit behalten 1ın der ntersu-
chung des Abstands zwıschen den lateinıschen Sermones un! den syrıschen Recognıtiones. Die Ary-
elıt Jones 1ST hne 7 weiıte] eın Fortschritt eıner gesünderen un! treieren Schätzung dieses
schwierigen lıterarıschen Genres.

Michel V  - Esbroeck

Joseph Patrıch, Sabas, Leader of Palestinian onastıcısm. Comparatıve Study
1ın Eastern Monastıcısm, Fourth eventh Centurıes, Dumbarton aks Ka
search Lıbrary and Collection, Washington 13 1995 1ın 4°”, xv-4

Patrıch hat sıch Zuerst als 1e] 2  IX  9 1M (Osten VO Jerusalem Meter für Meter eıne archeo-
logische Beschreibung der Eınsıedeleıien, se1 Zenöbıen der Monasterıen, vorzunehmen, und al-
les das Leben der Ort gestorbenen berühmten Mönche Betrettende detailliert rekonstruleren.
Damıt kam notwendıgerweıse Sabas als Hauptpersönlichkeit des Mönchtums ZUEerst In den Vorder-
orund. Als Muster seiner Untersuchungen dienen die schönen Ausgaben VO Evelyn-Whıte
ber dıe Monasterıien des Wadıi'n Natrün, dieA erschıenen sınd och 1ın dem 1e] VeCI -

wiıickelteren Rahmen des christlichen Palästina hat sıch dieses 1e]1 eiınem breıiteren Fresko ENL-

wickelt, weshalb eın vewiısser Anspruch entstanden ISt, das Mönchtum VO bıs Jahrhun-
ert beschreiben. Bereıts eıne oberflächliche Ansıcht der tünt Teıle ze1gt, da{ß ırgendwo Doppel-
erwähnungen aum vermeıden sınd In der Eıinleitung geht das Mönchtum überhaupt VOT

dem heilıgen Sabas Nıtrıa, Coenobıa des Pachom, das syrısche Mönchtum, basılıanısches Moönch-
e und die Justini1anıschen Ordnungen für die monastıschen Bewegungen. Im 'eıl geht
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die Bauprojekte VO Sabas S E  ) Dıi1e grofße Lavra (483), die eCue (507), die Heptastomos
dıe Jeremi1as (DAl die Lavra der Sabas-Jünger. Dann dıe Coenobiıa Kastellion (492), das

kleine coenobıum dıe Gsrotte (508), die Klöster VO Scholarios Zannos 5 dıe COE6E-

nobıa VO Gadaraflu{fß und Nicopolıs/Emmaus, und dıe alteren Sıedlungen VO Euthymius und
Theoktistos, die spater Sabas’ otfizielle Leitung gestellt wurden. Schliefßlich kommen die
Gästewohnungen. Im dritten Teil tindet INa Sabas als 4S und Gesetzgeber tür die Mönche (D
169-274), und 1er erd der Geschichte un! der Liturgie auch Raum gegeben. Im 'eıl erd Sabas
wiederum als kirchlicher Stellvertreter für das Mönchtum betrachtet ®) 951)’ und seıne Rolle
während seıner Wwe1l Reisen ach Konstantinopel bewertet. Schliefßlich o1bt 'eıl (D 323-352) eıne
Skızze der weıteren Entwicklungen mıiıt dem Orıgenismus, Monotheletismus der Monoenergıis-
INUS, dem Filoque-Streıit und dem Ikonoklasmus VO] bıs 638 Es lıegt autf der Hand, da{fß ın e1-

orofßen Rahmen nıcht alles auf Urquellen begründet werden ann. Unbestritten lıegt der
Schwerpunkt J. Patrıiıchs 1n den sehr sorgfältigen archäologischen Beschreibungen der heute erhalte-
en Gebäude Nıe hat INnan bisher T: analysıert. Diesbezüglich 1St dıe Monographie L-

behrlich für jeden Palästina-Forscher. Was dıe Erweıterungen des Themas ın Zeıt und Raum be-
trıfft, spurt INa manchmal eiıne ZEW1SSE Unvertrautheit mı1t den Quellen (Z Eutyches 5 47 () be1
den FErrata korrıigıiert Eutychius 3071; der och 1mM Index 396 als Patrıarch VO Jerusa-
lem eingereıiht wırd!). hängt zuviel VO vorigen Arbeiten ab Die Krıtiken, 7. B dıe
Vö6öbus’ Hıstory of Asceticısm ıIn the Syrian Orıent, werden nıcht berücksichtigt. Dıie Bıbliographie
hat keine wichtige Gesamtdarstellung ber das orientalische Mönchtum unbenützt gelassen. och
dıe tehlende Vertrautheıt mıiıt weıteren VeröffentlichungenEsıch manchmal nachweisen. 254, 379
und 345, Anm 24 geht CS arabische Übersetzungen: nıe wurde erwähnt, da{ß sehr viele georgische
Übersetzungen aus dem Arabıschen übersetzt wurden. Gerade dıe 1ta Sabae lag ursprünglıch aut
arabisc vollständiger vor als die archaischen arabischen Fragmente AUS Leipz1g, die [1UT Exzerpte da-
VO bieten (cf. Contamıne, Traductions el traducteurs aAM Moyen-Age. Colloque internatiıonal du
CNRS, Parıs LI89 133-143). Fur Choziıba sınd die 1904 durch Papadopoulos-Kerameus herausge-
gebenen Epitaphıen der Mönche nıcht erwähnt: ort tindet 1119  e doch dıe Namen Johannes der Ara-
ber, Georg der Bessos, Stephanus der Iberer (ıbid., 142); ber die Bessen (S 338 und 214) kommt L1UT

eıne Anmerkung VO Festugıere VOTL, S1e als Georgıer f bezeichnen. Kekelidze hıelt S1Ee viel-
mehr für A-bas-go\. 78 1sSt Basılıus’ Famıilienbesitz och Irıs bezeichnet, weıl Maraval gezeıgt
hat, da{ß Annesı bei Kaısareıa tinden 1St. 309 wırd dıe Zionkirche 1L1UT als Gründung von Johannes

AA erwähnt, hne Angaben ber die Umbauten Theodosios und 296 sınd die Akoimeto:
Zzuerst ın Konstantinopel anNgESETZL, danach iın der Umgebung. Der SCHAUC Ort »15 km nördlich
östlıchen Bosphorus 1ın Eiırenalon« wiırd nıcht gezeıgt (ST The Journal of T’heological Studies, 1987
129-135). Ebenso erd 305 kaum angezeıchnet, da{fß dıe Rufinianen, wohin Sabas sıch be1 Onstan-
tinopel zurückzog, eın Kloster Walt Pargoire, Rutinianes, ın Byzantinısche Zeıtschrift, 11899]1,
429-477). 340 hätte INa  - mehr ber Eustochius, un! 341 ber Petrus Bischof von Jerusalem

Vom letzteren 1St eıne ede zugänglıch (Orıentalıa Christiana Periodica, 5 11985], A
52); und WI1e€ FEustochius sıch gegenüber Makarıos E verhielt tindet 8808  ; ın Analecta Bollandıana, 1A7
)? 65-84, mıiıt der rüheren Lateratur. 250 erd der sehr wichtige Wıderstand des heilıgen Sa-
bas die Anhänger des erweıterten TIrıshagıon aum kommentiert. 336 ware Johannes VO

Scythopolıs, Autor der Scholza ad Dionysıum Areopagıtam, VO dem spateren BıischotVO Scythopo-
lıs unterscheiden. 3728 sıeht INa  ' offensichtlich, da{ß die Fufinote ber Anastasıos den Perser eıne
spatere Erganzung 1St, nachdem J. die orofße Arbeıt VO Flusın gefunden hatte. Idiese Detaıils Ze1-
SCH HNUL, da{fß dıe Verallgemeinerung des Urthemas von J. vielleicht chnell entstanden 1St.
ochWE COr Kleidung, Nahrung, Gebräuche der tägliches Leben der Mönche der Un die Lage
der untersuchten Klöster geht, ann 1st der Autor unübertroften dıe beste Quelle, da keiner bısher aut
diesem Gebiet ogrundlegend gearbeıtet hat.

Michel Vd  - Esbroeck
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Emmanuel Testa, The Faıith of the Mother Church An Essay the Theology of
the Judeo Christians TIranslated from the Italıan by Paul Rotondıi, Francıscan
Printing Press, Jerusalem 19972 NI 236 un 41 für die Zeichnisse Stu-
1um Biıblicum Fransıscanum Collectio NO 52)
Der Autor Testa wurde ErSLTi bekannt ÜLG SCIimM 1962 erschienenes Buch ımbaolı Giude:i Cr1-
$E14N1 1ST Diese Untersuchung beschrieb und kommentierte schon damals die oraffıtt, die mehre-
L Ausgrabungsorten besonders Jerusalem 4115 Licht gebracht wurden Von hierher haben sıch
die Vorstellungen Testas Synthese entwickelt welcher CLB Urgemeıinde ANSCHOMME
wiırd dıe durchaus als judenchristlich bezeichnet Nıcht 1Ur zahlreiche patrıstische Parallelen
werden datür angeführt darunter vielleicht eısten Irenaus und Ephrem (ohne Rücksicht SA

Beıispiel aut Symbol of Church an Kıngdom VO  - Murray 1975 Cambrıidge) sondern uch die
besondere Ansıcht des Autors ber das Verhältnis dıeser judenchristlichen Gemeinde vegenüber
der Grofßkirche Manchmal P I1a  - 111 den Ausdrucksweisen des Autors antıbyzantın!i-
schen Attekt als ob die ersien Schwierigkeiten dieser Kreıse durch dıe konstantinıische AraO

worden Testa versucht die ursprüngliche Theologie, die sıch diesen reıisen eENT-
wickelt hat rekonstruieren och stellt nde test da{fßt diese Theologie gegenüber der
thodoxen TIrınıtätslehre 1I5Z oreift obwohl bereıts diese Urchristen die ebionitische Deutung
Christi als blofßen Menschen bestritten haben Mehrere Stellen dieser Arbeıt gehen aut den
geschichtlichen Rahmen des Aufstiegs und des Nıedergangs dieser Judenchristliıchen Bewegungen
C1iM Das Ergebnis 1ST allerdings tür den Spezıalısten enttäuschend Es werden tast 1L1UTI Allgemeinhei-
ten der Kırchengeschichte knapp zusammengefa(ßt hne Rücksıicht aut mehrere Dokumente, dıe
bereıts VOT langer Zeıt publızıert wurden (Z AnBaoll 102 11984| 134) Bereıts Titel mu{fste
die »Mutterkirche« ausdrücklich MI1 der Kırche der Hagıa Zi0n iıdentitiziert werden, un 1eSs ZCT-
rade für C1NEC Periode welcher das Obergemach der Apostel Theodosius dem Grofßen
die ursprünglıche Zionskırche angeschlossen wurde Wıe kann INa  — ZUSUMMECN, da{ß der TIraktat
Uber Jesus UN die Kırchen tatsächlich dem drıtten Bischof VO Jerusalem trühen ZzZweıten Jahr-
hundert zugeschrieben wırd WenNnn doch der Herausgeber iıhn 200 datıert? (Patrologıa Orzenta-
/is T3 203 deren Inhalt der Autor keiner Stelle erwähnt) Ebenso scheıint fanta-
stisch dıe IL Zeremonıie des Marıentodes uch das Jahrhundert datiıeren, W 4as

estimmte archäologische Vorstellungen ber Gethsemanı sıch schliefßt die VO mehreren Ar-
chäologen nıcht akzeptiert werden Wıe kann I11all übrıgens die Stelle Matth 16 16 ECINHMETISCHS als »])U-
denchristlich« erklären IN1L dem ausdrücklichen Wunsch, dıe jüdıschen Elemente unterstreichen,
un: andererseıts dıe Parallele des Yom Kıppur nıcht erwähnen? (C% Revue theologique de Louvaıin,
11 11980] A-324) Obwohl berall dıe verschıiedenen Aussagen ausdrücklich durch patrıstische
Stellen belegt werden, ZCWINNL der Leser doch den Eindruck, da{ß I1  S 1ler mehr dıe V1IS1ONATrEe

Wahrnehmung Theologie tindet als die geschichtliche Entwicklung urchristlichen (Z2-
meınde Irotz dıeser Eıgentümlıichkeıiten wırd der Leser dıese reiche Sammlung VO urchristlichen
Vorstellungen MI1L Gewıinn benützen können

Michel V.A)}  z Esbroeck

Sebastian Brock Bride of Light Hymns Mary trom the Syrıac Churches
translated by (Möran Eth No Kottayam Kerala/India 1994 171
Sebastıan Brocks englısche Übersetzung Vielzahl VO Marıenhymnen aUus der Tradition der
altsyrıschen Kırche ı1ST inzwiıischen die dritte iıhrer S der Volkssprache, die VOTANSCHANSCHEC
deutsche Übersetzungen CErganzt. Johannes Madey legte 1981 Paderborn ı ST Bändchen > Ma-
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1enlob AaUS dem Orıent«, 184 aus dem Stundengebet un! der Eucharistieteier der syrischen Kırche
dıie Gebete, dıe der Multter des Herrn jedem Tag der Woche gewidmet sınd, VOIVL. Er se1ıne
Übersetzung mıt Anmerkungen und einem syrisch-deutschen Glossar tür das Verständnis der
wichtigsten lıturgischen Begriffe AUs. Der bekannte Ephrämherausgeber Edmund Beck OSB legte
1991 Metten 1mM Rahmen eıner Festgabe für Augustinus Kardıinal Mayer OSB:; ‚1 UNUM CC
GREGATI«, k ach der Edition VO Lamy eiıne Auswahl altsyrıscher Marıenhymnen 1n
deutscher Übersetzung VOTX mıiıt Anmerkungen 103-105). Dıi1e umfänglichere englısche Überset-
ZUNS VO Sebastıan Brock mi1t insgesamt 4 / Nr. 1st insotern eıne Erganzung, als S1€E dıe VO Beck
ausgewählten und gekürzten Hymnen eın vielfaches vervollständıgt. Schade 1St 11UL, da{fß des-
SCI1 Anmerkungen nıcht mıiıt übernommen hat. Zusätzlich bietet Brock neben tünt bekannten Eph-
ram-Hymnen (18-32) e1ne orößere Anzahl übersetzterI syrischer Marıenhymnen AUS

dem 5./6 Jahrhundert Neun Hymnen, die Nr. 31439 (102-108), STammMmen VO Sımeon »dem T5öp-
fer« aus CSII, einer kleinen Ortschaft 1n Nordsyrıen 500 Formal gliedert die Tlexte 1n
‚Prayer 5Songs«<, 4() Nr. (18-1 10), 1n ‚Dialogs Poems:« Nr. 414 (1 sun! 1ın >Vers Homiulies« Nr.
ABl (135-167). Für seıne Übersetzungen NnNn! Brock 1517 die gedruckten syriıschen Quellen,
vereinzelt mı1t dem 1nweıls auf Handschriften, aus denen direkt übersetzt wurde. Den einzelnen
Dichtungen stellt eıne pragnante Einführung I1, welche dıe FTA 'eıl langen Strophen einer
Dichtung thematıisch sotort überschaubar macht.

1e] dieser Übersetzung 1St CD dıe Unmiittelbarkeit eıner sprachlich un! thematısch reich enttalte-
ten MarıenftrömmigkeıtZSprechen bringen, die ihre Kraft AUS der I  I1 Verbindung MI1t dem
Sohn un! der Irınıtät erhält. Dıiıe ganzheıtliche Schau dieser Dichtertheologen, da{fß die materielle
un geistliche Welt geheimnısvoll mıteinander verbunden sınd und nıchts und nıemand durch sıch
selbst exıistiert eıne Schau, die 1m ahrhundert Hiıldegard VO Bıngen 1ın eindringlıcher Wei1ise
wıederholt verkörpert Marıa 1n wunderbarer Weiıse als Ur und Vorbild durch ihre komplexen
Beziehungen Christus, ZuUur Kırche un ZUIN Eınzelmenschen, 1ın denen auch das Alltagsleben
mıteingefangen 1St. Dıiese komplexe Verquickung VO realer und geistlicher Wırklichkeit spiegeln
iınsbesondere dıe langen dıalogischen Dichtungen wıeder. In der Auseinandersetzung zwischen
Vernuntt und Glaube hınterfragt Marıa miıt kritischen FEinwänden dıe Botschaft des Engels, S1-
cher gehen, nıcht eıner Botschaft VO Satan als einem verkleideten Engel des Lichts (2 Kor
aufzusıtzen: » [ afraıd, S1T, aAaCCEPL yYOUu » Al yYOUr words quıte astonısh Nıe-
mals wurde bisher C} eiıner Jungfrau eın Sohn geboren.« Die Botschafrt SOWI1e der Engel als Feuer-
gestalt Furcht und Schrecken: 2a12 » Your INCSSapc 15 fearsome, lıke yourself; yOULr vol1ce
and yOUL words A1L1C Just ıke yOULr AaDPDCAaAICI1CC. « Das Schreck- un Furchterregende der Engelsbot-
schaft schwingt noch 1n der Namensgebung des Sohnes (nach Jes 9,6) mı1t 1n 25:9 » You ATIC "The
Wondertul<« der Wunderbare, der: » Wondertul YOU eın Wunderbarer 1ST Du Beck ber-

4S das 1ın dieser Strophe neunmal vorkommende syrısche Wort: temha (Wunder, Lamy 11{
col. 551} durchgängıig mıt dem Nomen » Wunder«, während Brock sechsmal mMIı1t »wondertul«
übersetzt 1n Anlehnung Jes 9!3 das Hebräische DAla den Inhalt des yöttlichen Planes aus-

drückt. ber uch die Septuagınta hat schon die Aussage ber die Sache mıt ÜAUVLWAOTOG aut die Per-
SO übertragen, da MI1t »wondertul« der » The Wondertul« och die ursprünglıche semitische
Bedeutung: »erschreckend, STLAUNENSWEIL« deutlicher akzentulert 1st als 1n der wörtlichen, ber
mehr iıntellektualisıerten Übersetzung durch das deutsche Substantiv »Wunder« be1 Beck Dıieses
Beispiel moge zeıgen, W1€ be1 Übersetzungen iın Je eiıne andere Volkssprache rtexte akzentulert
werden können.

In der Einleitung 5) welst Brock auftf das vieltach VEISCSSCNC Erbe der trühen Christenheit hın,
xab CS doch neben dem lateinıschen Westen un! der oriechischen Ostkirche gAaIl1Z 1mM (Osten des rO-
mıschen Reiches und Persien den syrıschen Orıient mi1t der Kırche VO Antiochien. Jede dıeser TrTel
Traditionen zeichnet sıch durch ıhren eigenen Beıtrag für die I1 Weltkirche A4auU.  ® Den eiıgentüm-
lıchen Charakter der syrıschen Christen un: ıhrer Kırchenschrifttsteller sıeht Brock 1M poetischen
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Charakter iıhrer Spirıtualität. Dıie Poesıie oılt als hervorragendes Miıttel, unergründlıche theologische
Gedanken anschaulich vermuitteln. Fur die Betrachtung des zentralen Geheimnisses der Heıilsge-
schichte, dıe Menschwerdung Gottes, setizen daher syrische Dichtertheologen als ideales autschlie-
Kendes Miıttel die Poesıe ein. Das Wunder der Inkarnatiıon tührt VO sıch aus ZUuUr Bedeutung Marıas
mMI1t den für S1Ce damıt verbundenen Mysterıen.

Marıendichtungen enthalten daher immer auch Aussagen ber Christus, sınd eın 'eıl der hri-
stologıe. Dıies zeıgen eindrücklich Schlufß der Übersetzung die dankenswerten Verzeichnisse der
Titel un! Iypen für Christus und Marıa £R70) Das lıest sıch W1€e eıne Namen-Jesu-Lıitaneı,
obwohl das Fest des Allerheiliıgsten Namens Jesu C717} 1e] spater, YY Papst Innozenz I1I1
als gesamtkirchliches Fest vorgeschrieben wurde.‘ Das zweıte Verzeichnıis liest sıch W1€ eıne Vor-
torm des Akathıstos, VOT allem dıe Anrufungen un: Grüße Marıa in Nr.Sl (139P un:

enthält zahlreiche Anrufungen und ıtel als Mutter, Jungfrau, bıblische Symbole, Apotheose als
die VO Ott Geliebte, Eınzıg Wunderbare der ErSTt 1e] spateren Lauretanıschen Lautane!ı.
Auffallend 1ST da der mehrtach verwendete bildhafte Ausdruck » Der Ite der Tage« ach IDan
FA eın Christustitel ISt, wohl die Ewigkeıit des Sohnes auszudrücken, wenngleıich der aramäı-
sche Text un! dıe PeSıtta für diesen Ausdruck un: für »Menschensohn« We1l verschıedene Perso-
LLIC1IN LEI1LNECIN Brock zeıgt auf, da{fß ın der altesten griechischen Übersetzung bereits beide Ausdrücke
ıdentitiziert werden und da: der syrısche Dıichter offenbar alteren oriechischen Schrittstellern tolgt,
be] denen der Tiıtel » Der Ite der Tage« bereıts für Christus angewendet wırd Bemerkenswer ISt,
da{fß einzelne Christustitel auch aut Marıa übergehen wIe: AÄrzt,; Lebensbaum, der Freigeborene, die
tfreigeborene Jungfrau, der Wunderbare, dıe Eınzıg Wunderbare, wunderbare Jungfrau, Jungfrau
voll Wunder.

Die meısten syrıschen Marıendichtungen behandeln die Verkündigung und Geburt. Obwohl
1ın der byzantınıschen un lateinıschen Tradıition un! spater ab Jahrhundert 1ın der europäısch
volkssprachıigen Literatur eıne breite Entfaltung VO Marıenklagen gibt,” lıegen diese 1m Altsyrı-
schen L1UT vereinzelt VOL, VO denen Brock eıne als Nr. 4() &n ın Übersetzung vorlegt. Frap-
pıerend 1St hıer, da{fß Marıa ihre Klage Ww1e€e eın orofßes Weltschauspiel eröfftnet und W1e€ ın eıner Fluch-
rede dıe Kreuzıgung beklagt, annn ber ıhre Sprache 1ın dıe des Hohenliedes umschlägt. Dıie Thema-
tik VO Brautgemach und Hochzeıit als Kreuzıgung verbindet 1n antıthetischer Raffung unsäglıchen
Schmerz un: höchste Zuversicht des ewıgen Lebens als Ausdruck starker Getühls- und Glaubens-
kraft, Texte, die bıs heute 1ın der syrischen Karwochenliturgie weıterleben. Iiese lexte erhärten aut
verbreıteter Basıs dıe bereıts schon rühere Feststellung VO Ortız de Urbina, da{ß Marıa 1MmM Syrı-
schen Nn1ı€e passıv, sondern dıe aktıv Handelnde 1St.

Brock unterstreicht 11 Recht die oröfßte Bedeutung Marıens für alle Menschen 1n ıhrer-
tenheiıt des elıstes für den Anruf des Heılıgen eıstes ST Autnahme des Wortes Gottes, das Marıa

Hıerzu: lex Stock, Poetische Dogmatık, Christologıie Namen. Paderborn 1795 Das
Anliegen dieses Buches 1St CDy auf dıe Vieltalt der Namen Jesu 1n der griechischen und lateinischen
Tradıtion hinzuweısen, wotür der Autor viele Belege bringt. Er sıeht darın uch den Ausdruck e1-
CT poetischen Theologie, die eıner pneumatıschen beleben ware 1mM Sınne des Artıkels
des Glaubensbekenntnisses: »Et 1ın Spiırıtum Sanctum, qu1 OCUtTtUS « wobe1l auch der Klang, der
Ton, dıe Melodıe, die Worter als Ausdruck des Attekts eıne Raolle spıelen (> 180), W1e€e 1mM Eph-
ram-Metrum der Rhythmus und Klang der Worter auch EmpfindungenZAusdruck bringen.
In Nıkolaou, Akathıstos, 1 Marıenlexikon, hrsg. VO Baumer un:« Scheffczyk, 1’ St
Orttilien 1993,; 66 Dürıg, Lauretanısche Lıtanıe, 47 ( DA SA Vgl auch Jo-
hannes Madey, 13
Artıkel: Klagen, ebd., 3’ 1991: 558-565 MItT der europäischen volkssprachigen Tradıtion;
Bernt/F. Tinnefeld, Artikel: Planctus, ebda., 5) lat.-byzantinische Tradıtion;
Brock: syrısche Tradition, ebd 249 Jüngst hıerzu: Ulrich Mehler, rierer Marıenklage,
des 15 Jh 1: IDie dt € des Miıttelalters, ert. Lex., % 1993 5Sp
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zuerst ber das Ohr empfing. Selit Ephräm kennt die IX syrische Tradıition den Parallelismus
zwıschen der Herabkunft des Heılıgen Geıistes, 195 und der Anrufung des Heılıgen elistes für
die Heılıgung der Opfergaben während der eucharistischen Liturgie, welche die Gegenwart Christı
1n Brot und Weın bewirkt. Diese Handlung 1n der Liturgıie ordert die yleiche marıanısche Haltung
der inneren Ofttenheit nıcht allein VO Zelebranten, sondern V} allen Menschen als Voraussetzung
für dıe Autnahme des yöttlıchen Wortes und seiner Anverwandlung.

|DITG englische Übersetzung lıest sıch durchgängıg tlüssıg und klar, bietet 161 eiıne ausgewählte
marıanısche Bıbliographie und neben den bereıts ZEeENANNLEN Indices eiınen Bibelindex, 3-65, eın
Namen- und Sachverzeichnıis 165-167) und als Index den Zeilenantang jeder Dichtung (170 E)

ESs ware wünschenswert, WE diese schöne Übersetzung syrischer Marıendichtungen mMI1t den
autfschließenden Indices fortgesetzt werden könnte. Brock rechttertigt die Fortlassung der Ma-
rieenhomı1  1  1en VO Narsaı (# 500) un VO Jakob VO Sarugh 521} ihres oroßen Umftan-
CS Eıne zusammentassende Gesamtausgabe aller Marıendichtungen und Gebete ware eıne hervor-
ragende Vergleichs- und Diskussionsgrundlage tfür alle spateren Marıendichtungen des Miıttelalters.
Ich denke 1er ZU Beispiel den berühmten Marıenpreıis des Konrad VO Würzburg,* 125/ 1ın
Basel, die »goldene schmiede« [)as goldene Geschmeıide, e1in mittelhochdeutscher Marıenpreıs
VO 1000 vereimten Verspaaren 1ın eıner sıch überbordenden poetologischen Metaphorık. Das Para-
doxon der GottesmutterschattZ Beispiel W1rd W1€ 1n der syrischen Dichtung VO der TIrınıtat her
vesehen, da{ß Marıa Tochter, Multter und Braut 1St 282-291). |DISE überaus beredte und kunstsın-
nıge Konrad bricht gelegentlich 1n Sprachunfähigkeit aus, enn Marıas Lobpreıs sSe1 »unauskünd-
bar«, hnlich ın der syrischen Dichtung Nr. 41°3 (d fn vgl Madey, 37), Beispiele, dıe zeıgen, W1€
alt und test ZeEWI1SSE Aussagen 1n der Marıendichtung sind un: VO eiıner konstanten Marienvereh-
LULNLS sprechen.

Margot Schmidt

Jobst Reller, Mose bar Kepha un seıne Paulinenauslegung. Nebst FEdition un!
Übersetzung des Kommentars ZRömerbrief, Wiesbaden (Harrassowiıtz Ver-
lag) 1994, MCuB(]Z Göttinger Orientforschungen. Reihe Syrıaca 35)
ährend die Seıten ZDA bıs 4/ / dıe ben für die Doppelseiten der Ausgabe mı1t Übersetzung und
Quellenverzeıichnıis als AL bıs 347 numeriıert sınd), den SCHAUCH Titel dieses Bandes widerspiegeln,
o1bt ZU.ersi 1n der Arbeıt VO Sst Reller eıne umfangreiche Einführung Saber den AAl
stand und den Wert der Produktion VO Moses bar Kepha, der bıs nde des Jahr-
hunderts tätıg W aAl. Nach eıner Übersicht über dıe modernen Arbeiten ber Moses bar Kepha un
iıhre manchmal ungenügende Durchführung 1-2 stellt eıne vierspaltige Auslegung der 1ta
Mose VOIL, die We1l Grundversionen und die Bemerkungen Aaus der Chronica Edessena der AUS der
Kirchengeschichte Oln Bar-Hebraeus S 24-79 der Grundnumerıierung, der TAZ26 mıt Doppelseı1-
ten), aufgrund VO DE Handschritten. Eın tiefgreiıtende Oommentar tolgt 28-558, alle Topo-
1LYVILLC und Namen diskutiert werden. Es entsteht eıne profilierte Persönlichkeıt, dıe sıch vegenüber
der hazazanıtischen Formel der eucharıstischen Brotbrechung, die bei Diodorus VO Tarsus seıne
Begründung tand, ausgedrückt hat, da{fß Cr die Einheıt der Kırche bewahren konnte, obwohl
den Namen Severus gewählt hatte und durch den Monophysıten Patrıarch Johannes E: veweılht
wurde. Fur dıe elt och zugängliıchen Werke Moses oiıbt ] R.Jjeweıls alle Handschriftften d} och

tinden ISt, und welst darüber hınaus auf 1er verlorene Iraktate hın (S 7/8) Von dıesen
Werken o1bt dıe chronologische Entwicklung. Erst ann beschäftigt G1 sıch mıt den Handschrif-
ten des Paulinenkommentars (S-/uerst stellt fest, da{fß die Bıbelzitate mehrmals nıcht 1ın
oriechischen Vorlagen suchen sınd, sondern 1n Kommentaren, dıe auft Syrisch vorlagen. Von

Herbert Kolb, Konrad VO Würzburg, 1n: Marıenlexıkon 3, 1998 627
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Ephrem bıs “‘Abdıischo "Bar Berika zählt meılstens fragmentarısch überlieferte Kkommentare
auf. Hauptquelle 1ST Chrysostomus, und 1eS$s 1sSt wahrscheinlich selıner Bemühung, die FEinheit der
Kıirche bewahren, uzurechnen. Wıe Mose AaUus beiden Seıten, AaUS (Osten und Westen se1n CGutes
gefunden hat, wiırd auf 207 knapp graphisch zusammengefaßt. Wenn selbst der OmmMentar FA

Römerbriet nıcht vollständıg überlietert worden 1St; verkörpert Mose durch se1n enzyklopädisches
Werk dıe notwendıge otfene Tendenz, die »dıe Einheıit VO (Ost und West 1M Patrıarchat NC nNtı-
ochıa tundieren konnte und ZU Zweck der Rezeption dıe schultheologischen Traditionen beıider
Räume 1n sıch vereinen mulßte« S 215-216). Die Ausgabe 1St ebenso tiet iın seinem Ontext angelegt
un! macht aUS dem SaNzZCH Band eın ungewöÖhnlıch notwendıges Instrument für dıe Geschichte der
syrıschen Kırchen.

Michel Va  - Esbroeck

Rıchard Vall Leeuwen, Notables Clergy in Mount Lebanon. 'The Khazın
Sheikhs the maronıte Church (1736-1840) The ttoman Empire an! Its
Heriıtage. Politics, Society and Economy Brall Leıiden, New York, öln 1994,
290
Der Autor geht der Frage nach, welche Raolle dıie Hazın-Famıilıen 1m Prozefß der Reformierung der
maronitischen Kırche 1ın der Zeıt VO  — 6-1 84() gespielt haben. Er beginnt MmMI1t der Darstellung der
wirtschattliıchen und polıtischen Auswirkung des steigenden Welthandels auf das Osmanıiısche
Reich un! 1mM besonderen auf den Mont Lıban Der autblühende Handel mıt Europa 1St der wiıch-
tıgste Faktor der Entwicklung. Die ersten Kontakte zwischen dem Mont Liban und Europa, VE al-
lem 1M Bereich des Seıdenhandels, ührten den besonderen Beziehungen zwıischen Fahr 1d-Din
Man und dem Großherzog der Toskana. Die Rolle der Toskaner wurde chnell VO den Franzosen
übernommen, dıe ihre Beziehungen den Maroniten ausbauten. Unter BaSır &_-Sihab kam
eıner Zentralısıerung der Polıitiık un: eıner Anpassung des Steuersystems die polıtı-
schen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Von den wirtschaftlichen Anderungen profitierten VOT

allem dıe L  Sr  ZINS; dıe sıch als Steuerpächter 1n Kısrawan Fahr a1ad-Din etablieren konnten.
och ab der Mıtte des 15 Jh.s verloren S1Ee wıeder aufgrund der ökonomischen Änderungen 1mM
Mont Liıban Macht. Ihr Besıtz wurde aut die verschiedenen Famılien aufgeteılt, und ıhre polıtı-
sche und admıiınistrative Bedeutung sank. Aufgrund der Eınverleibung VO Jubayl und Batrün, die
ökonomisch iımmer bedeutsamer wurden, 1n das Herrschaftsgebiet der Sihabs entstanden 1n den
maronitischen mudabbirs bedeutende Wıdersacher der Hazıns

Dıie komplexe ökonomische Entwicklung ın Mont Lıban spiegelt sıch wıeder 1n der Beziehung
zwıischen den Hazın-Scheichs un: der maroniıtischen Kırche. Zeıitgleich mıiıt dem ökonomischen
Eındringen Europas 1n den syrisch-libanesischen Raum versuchte uch der Vatiıkan verstärkt die
östlichen Chrıisten 1n dıe sıch als Mutltterkirche verstehende römische Kırche integrieren. Durch
diese Integration anderte sıch allmählich dıe OUOrganısatıon der östlıchen Kırchen, VOT allem der
ronıtischen. Im Jh hatten sıch die —L  S  ZINS als unumstrıttene Patrone der maronıtischen Kırche
etabliert. Ihre ökonomische Macht beruhte auft der westlichen Orıientierung, ihre kirchliche Bedeu-
Lung basıerte ber aut einem Kırchenverständnıis, das die Kırche 1n dıe weltliche Gesellschaft test 1N-
tegrierte. IDITG VO Rom geförderte Entwicklung der Kırche eıner eigenständıgen gyesellschaftli-
hen Macht rüttelte der Machtbasıs der Hazıns. [Dieses zwıespaltıge Verhältnis der Haäzıns Zu

Vatiıkan rückte Nawta]l al-Häzin 1741 1n seıner Bereitschaft AdU>, die Autorität des Vatıkans 1n dog-
matıschen Fragen anzuerkennen, nıcht ber 1n den organısatorischen Angelegenheıten. Durch dıe
Kontakte des maroniıtischen Klerus Europa und die Gründung des Lıbanesıischen Ordens ach
westlichem Vorbild verloren die (r  E  ZINS immer mehr die Macht S1e reaglerten arauf, iındem S1e
mehr Famıilienmitglieder 1n dıe kırchliche Hıerarchie einzubrıingen versuchten. Der Interessenkon-
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tlıkt zwıschen den —L  S  ZINS und denen, die eiıne Erneuerung der Kırche nach Vorgaben des Vatıkans
wollten, manıftestierte sıch deutlich während des Liıbanesischen Konzıls VO 1736 Wenn das Konzıil
auch mMi1t eınem Gleichgewicht der Kräfte endete, tührte die ökonomische Entwicklung, diıe Zer-
strıttenheıt der Häzınfamıilien und ihre teilweise Verarmung Z eiınem allmählichen Verlust ıhrer
Macht. In diesem Prozefß der Auseinandersetzung zwıschen den —L  Sr  Z1INs und der Kırche spielen die
wagfs eıne zentrale Rolle Zunächst haben S1e 7, dem Machtgewıinn un der Patronage der —L  Sı  Z1INs
ber die maronitische Kırche beigetragen, enn die L  E  ZINS belebten Klöster un ıhre wirtschaftli-
che Bedeutung ICU, worauf S1e uch ihre Autorität und ihre ökonomische Macht autbauten. Mıt
den Ordenstormen kam ( eıner Zentralisierung klösterlicher Verwaltung und eıner Star-
kung und Ausweıtung iıhrer ökonomischen Bedeutung. Der Libanesische Orden verband sıch ann
aber mi1t dem BaSir-Emırat, W as einer weıteren Infragestellung der Macht der L  Sr  ZINS führte, bıs
diese schliefßlich ihre Patronage ber die maronitische Kırche aufgeben mußten.

Der Autor behandelt eıne wichtige Periode tür die Geschichte der Maronitischen Kırche und
zeıgt dıe ökonomischen un polıtischen Kräfte, die 1n dem Reftformprozelß der maronitischen Kır-
che wirkten. Dies 1St eın wichtiger Aspekt, der manches Mal 1n der Kırchengeschichte vernach-
lässıgt wırd Der Autor 1st jedoch eın Kırchengeschichtler. IDdies zeıgt siıch nıcht LLUT daran, da
darauft verzichtet, die Motive für dıe kırchliche Reform darzustellen, sondern uch 1n der unzurel1-
chenden und mangelhaften Beschreibung kırchlicher Strukturen (z 29) Völlig durcheinander
yeraten sınd dıe kırchlichen Amtsbezeichnungen aut »metropolıtans (muträan), deacons
(kRh  urı priests Gqass) and chaplains (shidyag; shammdä4s). In theory, the rank of mulLran W as NOT

identical that of usquf (lıtt. »bishop<), Ra  25 al-asägıfa (>archbishop<)« (vgl jedoch Glossar, Ap-
pendix T1, dıe arabıischen erm1n1 ZU 'eıl richtig übersetzt sınd) Auf den Seıiten 98-99
schreibt der Autor, da{fß VOL dem Jh die Organısatıon der maroniıtischen Kirche aut Gewohn-
heitsrecht beruhte, weıl CS keine Kodizes für die kirchliche Hıerarchie un: Ordnung gab Dıies 1st
alsch, enn gab den Nomokanon (Kıtab al-Huda) des maronıiıtischen Metropolıten Davıd GLI
16 dessen Lücken mıiıt Teijlen der koptischen Sammlung des as-Safı Ab l-Fada ı] ıbn al-‘Assal 4AUS-

gefüllt wurden. Um 1es testzustellen, hätte eın Blick 1n das Kleine Wörterbuch des christlichen
rıents genugt. Die Konflikte aut dem Liıbanesischen Konzıil sınd ach der Darstellung des Autors
VOT allem Konflikte kirchliches Einkommen IDIES Posıtion des Patriarchen aut dem Konzıil
wırd 1L1UT als rückständıg bezeichnet, ach möglıchen theologischen Gründen für die Posıtion wiırd
nıcht gefragt. Hierdurch wırd das entscheidende Konzıil nıcht ANSCIMNECSSCH dargestellt, uch WE

sıch hıer nıcht kırchengeschichtliche, sondern eher eıne polıtisch-soziologische Arbeıt
andelt. Hıngewiesen sSEe1 uch darauf, da{ß der Autor 1n seiınen vorangestellten »Acknowledge-
MENTS« VO »former Instıtut der Deutschen Morgenländıschen Gesellschaft 1n Beirut« spricht,
welches jedoch ununterbrochen bıs heute exI1istlert.

Dem Hauptteıl des Buches tolgen sıeben Appendices: Karten, Genealogien, Ma{(e un: Gewichte,
Tabellen der Preisentwicklungen, Listen der Patriarchen und Bischöfe und eın Glossar. Den Ab-
schlufß bılden dıe Bıbliıographie un eın Index Dıi1e Form der Anmerkungen 1St leıder aufßerst leser-
unfreundlıich, da selbst be1 der ersten Erwähnung elnNnes Werks 1Ur der Name des Autors un! das
Publıkationsjahr, eventuell erweıtert die Buchstaben A, b’ eiC ZCENANNL werden. Um mehr
treut sıch der Leser, WECI111 der Autor diese Art der /Zıtatiıon gelegentlich aufgibt un! den sprechen-
den Titel des Autsatzes nn (vgl 165)

Harald Suermann
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(Otto Jastrow, Lehrbuch der Turoyo-Sprache, Wıesbaden (Otto Harrassowitz)
1992 Semıitıca Vıva Serlies Diıdactica, Band Z) X NI D Seiten

The book CONsIsts of several Introduction, Phonetics, Morphology and Vocabulary, and Iso
ot Glossary-Index ot verbal and > K_ey« exerc1ses and readıng

In the Introduction general intormatıon OIl Tur-‘Abdın Christian Aramaeans and theır language
15 o71ven. would ıke dwell the second paragraph of the Introduction evoted the place ot
Turoyo the language ot the Tur-Abdıinıian Aramaeans, as the author DULS 1t; 1n » New Tramaıc lan-
e  «. In thıs subchapter both 1ts title » LThe place of Turoyo 1n the New ramaıc languages«
and the author’s consıderation that the » New ramaıc languages« orıgınated trom ditferent torms
of Mıddle Aramaıc, sımılar the Roman languages which orıgıinated from Latın (p 4), deserve Aat-

tention. It 15 dıitticult tor ol wıth the classıficatıon otf ramaıc dialects o1ven by the author.
He dıvyıdes Modern ramaıc dialects into LW STOUDS. New- Western anı New-KkEastern Aramaıc,
though It should be noted that Turoyo, the IN OST Western ramaıc oft the New ramaıc lang-

(dialects), differs radıcally trom the dialects of Bohtanı and Hakkıarı reg10Ns, sıtuated dırectly
the EAST ot the Tigrıs (p d It 15 thıs tact that allows us dıvyıde the Modern ramaıc languages

into three STOUDS Western an Eastern and place Turoyo A4AS central 1alect (or dıalects) between
them (Dee Isereteli, Zur Klassıtikation der modernen aramäıschen Dıiıalekte, DMG
4977 244-253

'The the and SITUCIUTrEe of the book presented ın the Introduction 6-7), 4S

ell A the recommendatıon 110 intensive study o Turoyo (p 7/-8) 1$ veLY ımportant and uUSEC-

ul tor readers.
The tirst part oft the textbook 15 evoted Turoyo phonetics (PP 9-19). briet but comprehen-

S1Ve descr1iption of Turoyo sounds 15 o1ven: theır pronuncıation and peculıarıtıies. The SYSTEMS of
CONSONANTS and vowels AT consıdere. separately. Al consonantal phonems ATC described, I8r
them theISHC Aramaıc, such the aftfricates anı C the emphatıc dental and inter-
dental d’ the emphatıc SONANTS l) FL, The spırants: d’ t’ AÄy Q, U which WCIC allophones of Old Ara-
Mma1C plosıve CONSONANTIS, also AaDPCar 4S phonemes. The Can also be noted about the vowels
consıdered (A, D L, 0y uU) an three chort vowels (9, U, A)

Atter phonetics the entire mater1al ollows 1ın 20 lectures lessons) the ogrammatıcal mater1al and
the vocabulary of the language being distrıbuted accordıng definite methodological princıple,
based the 1MsSs set by the author A4AS the groundwork oft the textbook. In thıs connection the
author wrıtes 1n the Pretace that 1n accordance ıth the 1mMs ot the ser1es »Semi1t1ica Vıva Serıes
Didactica«, the textbook cshould 4A41l OUSC the iınterest of Semitıists aN! Aramaısts 1n Turoyo, and that
thıs Jlanguage should be included 1n the academıc CO of lıyıng Semitıc languages. At the SA

tiıme the textbook 111 be ot help tor those who wısh Master thıs language 1n practice.
Theretore ın 1eW the author’s method of compilıng the textbook 1$ tully justified. Moreover, It
15 optımal tor achieving thıs aım, ell as unıversal.

The maın LEXT,; ivyıded into lessons, 15 preceded by phonological description of Turoyo, acılıt-
atıng the assımılatıon of orammatıcal exıcal materı1al. The author’s order and presentatıon ot
morphological and syntactıical mater1al 1ın the essons quıte justified, allowıng the reader
earlier practical USsSsC of Turoyo, 1.e torm sentenCces through progressive introduction of exıcal
materı1al, ın other words, speak the language. (Khat 15 why ıt 15 ımportant study the phono-
logıcal part of the book wıth the instructions o1ven there before beginnıng the study oft the COUTISC

of lessons).
The first lesson 15 evoted the OUuUIl (gender, number, detinite and iındefinite artıcles, adjectives

ıth attrıbutive and predicatıve functions). In the Ind lesson independent of Turoyo anı
theır USsS«C together ıth copula 15 o1ven. In the 3r lesson Ad1IC ıntroduced the erb 1n order
wıden the speech Ad1Ca oft the student. The 4th lesson begıins ıth so-called weak Verbg (med and
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med y) The pecularıties of the conjugatıon ot weak verbs AL cshown through theır comparıson
wıth StroNg verbs. At the en! of the grammatıcal part the past EGNSE torms ot the enclitic copula A1LC

o1ven. The Sth lesson Iso Treats the weak verbs (tert. and tert. y) To the 1above-mentione erb
verbs beginniıng ıth which have vowel the beginnıng ot the Present Tense Stem, AL also

added, 1.@; the Ist 15 NOL visıble ere (oxal »eats«). The erb O0WE »TO be«, which represents
double weak verb, 15 consıdere. separately. Here A also introduced the genitıval uCcC-

t10N of9 expressed through lınkıng LW substantıves by the particle As tor n  >
tind ere the indefinıte PTONOUM b  U  / »each«, »everybody«. In the SAalmllc lesson elements of SYNLaX A1l1C

introduced, namely word charaecteristic ot interrogatıve SCNTIENCECS, A1LC g1ven, sed ın direct 1N-
direct interrogatıve SCHtTEHNBES: The 6th lesson introduces the Preterite of mıddle verbs, which 1n
IMOSLT CXPDICSSCS the characteriıstıc teatures of the subject and ıntransıtiıve actıon. Among PTO-

tind here demonstratıve indicatıng CT objects. In SYNLaX, the ot SC11=

tenCces A consiıdered 1n which the word ıth logical 2AGCGCEeNT OCccuples the tirst place, tollowed by the
narratıon assocı1ated ıth It. The 7th lesson beg1ins ıth the erb Here deal wıth the Preterıite of
transıtıve verbs, called »ergatıv tlektiertes Präteritum« by the author and the Preterıite of intransıtıve
verbs, »prädikatıv tlektiertes Präteritum«. Possessive pronominal sutfixes an demonstratıve PTrO-

A1C also presented. In the Sth lesson the so-called ergatıve Preterite of the verbs tert. and
15 g1ven, Aas well A4AS the erb med and The erb obe (»tO 21VE«), whose Preterite 15 hule, 15 ciıted

original erb In Turoyo NCOUNLTLE verbum ex1istent1iae hıt Bıto » it 1S, ıIt EX1IStS« and layt
layto »it 15 NOL, 1t Oes NOLT EX1St«. The Stem did together wıth correspondıng pronominal suffixes

(didi »I Y «, etC.) 15 o1ven independent possesıive PTFONOULL. The 9th lesson begıins ıth the dis-
cussıon ot the ergatıve Preterite of SUOINC of verbs, namely: the verbs FETT.: 7y l, priım. and The
author the torms of »Predicatıve verbs« ıth objective suffixes 1n SOIMINC detaıl. Iwo PICD-
Os1ıt10Ns “al (»on«) and am (»With«)‚ well the Relative PTFONOULM d’ AD also tound ere The 10th
lesson 15 devoted derived verbal Stems eriıved trom the LAr STteEM, enoted by Roman
merals 11 and AL historically represent the Intensive and the Causatıve. According the author,
the STtem {{ longer has clear meanıng, whereas the STEeMM G otten CXDICSSCS Causatıve of intransı-
t1ve verbs ot the prımary Stem no$of (1) >drıes itself- «, man$of »drıes«. hen the Imperatıve
torms 1n { 1 and K and 1n Imperfect wiıth objective sutfixes AL presented. In thıs lesson PICD-
Osıt10o0ns AIC represented DYy gab (»t0«)‚ hedar (»around«) and lasan (»for«). Further, 1ın the 11th les-
SOIl, tind tetraliteral verbs well verbal borrowe trom Arabıc. In the lesson
AT introducted, perhaps bıt late, the cardınal numerals Ll and the rules o theır usSs:  e Further,
several preposıt1ons (gam »before«, batr »behind«, taht »under«) ATC presented. In the 12th lesson

dea| ıth the sSsSTem I11 of the verbs prım. and med Here the intlexion of the erb »LO have«
wıth the help of erb exXI1ISt. and pronominal suttixes 1S consıdered: hıt »15« hatle »he has«. In the
present lesson have unınflected adjectives, which generally aTiCc of foreign or1ıgın. Among
merals ınd ere the cardınal numerals 11-19, and three preposıtions: bayn »between«, XM » AaSsS«

and laf »L0O « In the 13th lesson the verbs ot derıvatıve aAIC oıven together wıth pronominal sutf-
tixes expressing object. Here the uUus«e of the Subjunctive CXDICSS wısh 15 chown. In the SAdI1lC

ecture tind part of compound preposıt10ns, comprisıng adverbs of place anı time. In the 14th
lesson the author dwells the pecuharıtıes manıtested by the verbs the objective sutffixes aTrTC ad-
ded whole paradıgm ot the verbal torms under discussıon 1s Q1ven. Of the numerals, (eNSs 20-90
ATIC presented. Adverbs ot place, derived trom substantıves, ApPPCaL 4A55 preposıt1ons. The 15cth lesson
beg1ns wıth Plusquampreterite the preceding the Preterite. Ot the numerals here tiınd
hundreds and thousands. And agaln the erb 1ın the 16th lesson: the torms of the Imperfect wiıth
pronominal objective sutftixes (to CXDICSS the direct indirect object). Of the numerals the COI-

pound cardınal numerals A presented. In SYNLAaX the author condıtional sentences 'The
17th lesson chows the Passıve Voice of the erb 1in the STEIN and the Inftinıtive of STtemMSs I, {{ and L
The Numeral 15 represented by ordınal numerals tormed by of relatıve partıcles. In the NECXT,
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the 18th lesson, the author proceeds wiıth the discussıon oft the Passıve of the Stem I) but thıs tıme
of the Passıve ot weak verbs. Here the Participle 15 Iso o1ven, including the Passıve Partıiciple. 'The
tollowing essons introduce us the Passıve of derivative ın the 19th lesson the Passıve of the

11 (Intensive), an 1n the 20th lesson that of the sSsStem { 11 (Causatıve) 15 cshown. In these essons
adjectives ATC consıdered: 1ın the 19th ecture the tormatıon of degrees of cComparıson and ın the 20th
lesson, the adjectives denoting or1g1n (nısba). Here Iso tind the tormatıon ot Uun: denoting
profess10ns.

The olossary (PP 155-184), subsequent the »lessons«, includes al these words Ooccurıng both
1ın the ecture mater1a| an 1n the readıng and theır commentarıes. The words Ad1C ordered
cordıng the Latın alphabet, which ıds 1n presentation ot the materi1al.

Number and gender A indicated by Uuns, the Present and Preterite by verbs (20W97
»marrıage«, ere 15 the Present Tense and 15 the Preterite).

In unınflected adjectives their invarıabilıty 18 indıcated. Together ıth the explanatıon ot the
glossary words reterence the correspondıng orammatıcal part 15 z1ven 1n brackets. The symbols
denoting SYyNONIMS AT presented. In the olossary the foreign orıgın of words 15 also indicated.

The olossary ASSIStS 1n actıve assımılatiıon of the materı1al o1ven in the textbook. At the SAamnle

tiıme, 1n spıte of S S1ZE, the glossary cCOntaıns, ıt ONEC May Sa y S the basıc speech COTEC of the Turoyo
vocabulary.

Of specıal importance 1S the olossary of verbal9given separately (PP 185-187), showıng the
maın temporal torms of verbs (Present and Preteriute) 1ın three (Basıc, Intensıve and Causa-
tıve) It allows LMNOTEC intensive 1ISE ot the Turoyo mater1a| tor hıstorical-comparative research into
ramaıc and Semuitıc languages 1ın general: it shows clearly the whole Conjugatıon SYStEM of the Tu-
LOYVO verb, representing the modern ot development of the ramaıc (resp. Semıitı1c) verbal COIl-

Jugatıon SYSTEM.
The » Key«‚ o1ven al the end ot the textbook (PP 188-215), ınvolving exercCc1ses and German

translatıon of the readıng 1S of consıderable help 1n Turoyo study. take thıs opportunıity
Z1ve credıit (Otto Jastrow tor hıs research into modern ramaıc dıialects and stimulatıng the
t1VIty internatiıonal scale. It W as hıs devotion Modern ramaıc dialects and profound ınter-
C81: 1ın them that led hım the creati1on ot the ser1es Semuiutica ViIUA, and Its urther broadening
through the ser1es Serzes Didactica, Jastrow himself being 1ts maın partıcıpant. He Iso ounded the
bulletin » Neo-Aramaıc Newsletter«, directed by Jastrow hımselt. Thıis bulletin, 1n tact, unıtes al
specıalısts otf Modern ramaıc dialects an Z1Vves them iıntormatıiıon the entıire work one
cently 1ın thıs tield

CXDICSS hearttelt ogratitude Prot Jastrow tor the book under revieW, well tor
the above-mentione: achievements.

Konstantın TIseretel;

Martınıano Pellegrino Roncaglıa, Egypte. Hıstoire de V’eglıse Tome
Deux1ieme &dıtion eit augmentee, Beyrouth-Jounieh (Librairie St Paul)
1994, 356 Seıiten
Von der aut sıeben Bände veranschlagten monumentalen Geschichte der koptischen Kırche Ronca-
ol1as siınd bısher 1er Bände erschıenen, die 1mM wesentlichen die ETrSLTGER Te1 Jahrhunderte abdecken.
In erstier Auflage kamen S1Ee VO 1966 bhıs 1973 1m Beıiruter Verlag Dar al-Kalıma heraus un sınd
schon verschıedentlich gewürdiıgt worden. e1It 1985 erscheint 1n der Librairie St. Paul,; Beyrouth-
Jounieh, eıne durchgesehene und vermehrte zweiıte Auflage dieser Bände, dıe 1mM wesentlichen aus
eiınem photomechanischen Nachdruck besteht.

Das Werk stellt keıine herkömmlıiche, chronologische Geschichte des agyptischen Christentums



Besprechungen B

dar, sondern eıne Sammlung 1ın siıch abgeschlossener Eınzelstudien, aUuUs denen sıch ein Gesamtbild
ergibt. Zur Begründung tür diese Darstellungstorm schreıbt der Vertasser 1ın den Eınleitungen der
zweıten Auflage: » Nous rappelons ONGC AU.  e 1G} specıialıstes qu’&crıre un hıstoire systematıque
Organıque de ’Eglıse Copte cC’est un PAapCUIC JuUC POUITA honnetement tenıiır. En effet,
i} trop de acunes documentaiıres lıtteraires el arch6ologiques, pres PCU de texties &dıtıon er1ıt1-
YJUC, tres PCU de VEXEGS inventorı6s el analyses, Lırop PCU d’e&tudes crit1ques, i  «

Der Band betafßt siıch deshalb 1n jeweıls eigenen Kapıteln mı1t den ersten Anfängen des hrı1-
ın Ägypten, den verschiıedenen apokryphen Evangelien und der Gnosıs, dem Glauben

und der Praxıs der ErTStGNn Chrısten, mı1t der Hierarchie, der alexandrinischen Theologenschule, miı1t
dem Glauben, der Liturgıie und der christlichen Lehre 1m Jh SOWI1e der römıschen Herrschaft 1n
Ägypten. In der zweıten Auflage sınd WEe1 »Fxkurse« hinzugekommen:L » Ketour des Reliques
de St Marc Alexandrie« un » Fragments de Papyrus de l’Evangiıle de Jean« (S Z93=-299).

Der Zzweıte Band gilt den alexandrınıschen Kırchenvätern, dem Christentum Agyptens außerhalb
VO Alexandreıa, der Bıbel und dem Verhältnıis 7zwıischen Christen un klassıscher Antike. Die
zweıte Auflage umtaflt darüber hınaus Abschnitte ber Diıdymos den Blınden ®) 2433 76) und We1-
LETE kleinere Kapitel. Der Abschnitt ber Klemens VO Alexandreıa 1st erweıtert ®) 377-393). FEı-
nıge kürzere Kapıtel der erSten Auflage sınd weggelassen.

Der drıtte Band 1St den christlichen Schrittstellern Ägyptens 1m und b den Beziehungen
Alexandreias anderen Kırchen, der Lıiturgie, der christlich-ägyptischen Gesellschaft 1mM Jh.
un! verschıiedenen theologischen Fragen gewıdmet.

Im vierten Band tinden sıch Abschnitte ber das Verhältnis der Kırche ZU Judentum 1mM und
Jh7 ber die ersten Vertolgungen, eiıne Geschichte der koptischen Laiteratur bıs ZU nde des

3eRbS: ber buddhistische Einflüsse, ber die Famılie 1mM trühen Christentum SOWI1e ber die Bezıie-
hungen 7zwischen den Kirchen VO Alexandreıia und Arabıen. Dıi1e gerade erschıenene Auflage
1St neben kurzen Addenda (D XXXVII U1 rel eCLc »E xkurse« erweıtert. Im erstien o1bt der
Vertasser eine Übersetzung e1Nes kurzen Papyrus der Pıerpont Morgan Liıbrary, der ber eıne Ver-
tolgung Septimius Severus berichtet (D 257-260). Der 7zweıte Exkurs befafßrt sıch anhand der
otıtıla dıgnıtatum MIt der Verteilung der römischen Legionen ber Agypten (S: 257-314). Im T1t-
ten behandelt der Vertasser » Les »predispositions« socı10-culturelles relıgieuses des Egyptiens
POUTF la SNOSC« S 315-333). Den Abschlufß bıldet eine ausgewählte Bıbliographie ber dıe Nag-
Hammad:i-Codices (S 335-344).

Es 1st begrüßen, da: dieses anregende und vielschichtige Werk ber dıe Frühzeıt der kopti-
schen Kırche durch den Neudruck 1n erweıtertem Umfang wiıieder erhältlich 1St. Hoftftentlich kann
der Vertasser bald die och ausstehenden Bände veröffentlichen, die den ägyptischen Märtyrern
und der Maärtyrerara (Band 5 9 den diokletianıschen Vertolgungen, dem Arıanısmus, dem Konzıl
VO Nıkaıa un: dem »christlichen« Reich (Band SOWI1e dem Mönchtum und der Hagıiographie
(Band 79 gewıdmet seın sollen. Den ursprünglıchen, 1M Vorwort der EerSten Auflage VO Band nıe-
dergelegten Plan; dıe Kirchengeschichte 1ın üunf Bänden und eiınem Bıbliographie-Band) bıs ZUTrT

Moderne weıterzuführen, hat der Vertasser ottenbar aufgegeben. Das 1St ‚War angesichts des gewal-
tıgen Stoffumfangs 1Ur verständlich, aber uch bedauerlich, weıl eıne austührliche Geschichte
der Kopten in der euzeıt eın Desiderat 1ST.

Hubert Kauthold

La CD  se relıg1euse E SCS tormes. Textes 6dites pPai Alaın L Boulluec,
Parıs (Centre d’&tudes des relıg10ns du Livre, les Editions du Cerf) 1995 434

Collection Patrımoinnes. Religions du Livre).
Le Boulluecs Buch enthält 15 Untersuchungen, die sıch bemühen, 1n sehr verschiedenen Kontex-
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ten der Religionsgeschichte dle relıg1öse Auseinandersetzung darzustellen. Davon betretten üunf
Artikel den Christlichen Orıent S 151-279) während dıe anderen sıch m1t den muslımıschen, Jüdı-
schen, ıranıschen, lateinischen und jJansenıtischen Varıanten beschäftigen. Immerhin sınd alle üuntf
Abhandlungen erwähnenswert. Jean-Danıel Duboıis, Le traite trıpartıte et P”histoire de Ecole valen-
tinıenne (D 151-164), ze1ıgt, da{fß nıcht zutretffend 1St, 1n dem genarmten TIraktat VO eiınem Streben
der valentinı1anıschen Schule 1n Rıchtung der oroßen Kırche sprechen. Es geht vielmehr die
ursprüngliche Verknüpfung des Valentianısmus miı1t dem mıttleren Platonismus. Davon distanzıert
sıch Ptolemaeus. Eıne östliche valentinıanısche Schule sSCe1 auch nıcht notwendig postulieren. Ro-
ert Beylot, La CON  SC \W/ AA le Sabbat dans l’Eglise ethiopzenne (S 165-1 87), übersetzt eınen Teil
des Buch des Mysterıon, das 14724 VO Georg VO Sagla geschrıeben wurde und VO Yakob Beyene
1M Band des SE 'C) 1990 noch nıcht veröttentlicht wurde. Es betritftt den Sabbat (S 170e
181) Die Gültigkeıt des Sabbats neben dem Sonntag WAar eın Argument der Eustathianer, die sıch
C dıe Abhängigkeıt VO der Kırche VO Alexandrıen verteidigten. Olgt den Spuren dieser
Vorstellung bıs 1n die eıt des alsers Galawdewos (  n  A Ebenso mı1t Athiopien beschäftigt
sıch Pierluigı Piovanellı, Les CONLEYTrODVDETrses theologiques SOMMS le rol Lara Yagob (1434-1468) et Ia mMILSE

place du monophysisme ethiopien ®) 189-228). Idiese hochinteressante Synthese betrachtet er
Rıichtungen: die Anhänger VO 7a-Mıka 17 den Theologen Fer:  E  _ Mähbar, den Mönch ”Estitanos
(1397/1398-1444) un: die Eustathıianer, Nachfolger VO ’Ewostatewos (um e  5 stutzt
sıch iın seıner Studie aut dıe 1982, 1983 un 1991 LICU herausgegebenen Texte AaUus dem Codex MML,
1480 durch Getatchew Haıle In eiıner umfangreıichen Übersicht tindet der Leser, Jevıel Klöster
un: Heiligenleben be1 den verschıedenen Rıchtungen Ü tinden sind Die ZEeEsAMTLE Darstellung 1St
für die Parteıen sehr LICUu un: instruktıv, dıe 1MmM ahrhundert die Legıtıimität tür sıch 1n Anspruch
nahmen. 8 205 ware ich wenıger gene1gt den athıopischen Qalementos als e1ıne Derivatıon der Ad1i1d-

ıschen Kıtab al MaS84 nzusehen: dıe WEe1l Komposıitionen siınd stark verschieden]. Dıie beıiden
Exponenten der athıopıschen Geschichte zeıgen, w1e sechr ( sıch lohnt, dıe zahlreichen Aus-
gaben 1ın der Athiopistik systematisch benutzen. Miıcheline Albert beschreibt und übersetzt
Lter dem Titel I/Ine CO  SC syrıenne: Ia dispute« S 229-241) eiınen dem Ephrem zugeschrıiebe-
LIC1IN Dialog zwischen Satan und dem Tod und stellt ıhn, nach Gl Reinink un: Ll Vanstiphout,
1ın das allgemeıne lıterarısche Genre der alten mesopotamıschen Dialog-Poeme. In IIn Synode CON-

testataıre l’epoque d’Aphraate le SAagc Perysan« S 243-276) analysıert Marıe-Joseph Pıerre den
psychologischen und chronologischen Rahmen der Abhandlung des Aphraates, dıe S1Ee als 5SyIl-
odalen Briet beschreibt. er gewaltıge Protest, der Ort erhoben wiırd, 1St den Kirchenleiter
Papa gerichtet, seıner Zuneijgung der sassanıdıschen Macht. Deshalb brach dıe Verfolgung
auUs, 1n welcher April 344 der Bischof 5>ymeon Bar-Sabbae gyefoltert wurde. Die verwickelte
Chronologıie scheıint durch M.-J. Pıerre endgültig erklärt worden se1n. Damıt ware die Synode
der Instruktion autf Februar 344 aNZUSeiIzZen. Im August 345 schreıibt Aphraates seıne Zr In
struktion, un annn beginnt dıe orofße Vertfolgung, 1n der höchstwahrscheinlich Aphraates selbst
hingerichtet wurde Diese Angaben sınd (91 hoher Bedeutung tür alle, die sıch mıt den oriıentalı-
schen Martyrern beschäftigen. Obwohl das Buch VO Alaın le Boulluec eine 1e] breıtere Spanne der
Religionsgeschichte thematisıert, sınd die 1er vorgestellten Forschungen aufßerordentlich wichtig.

Michel Va  - Esbroeck

Getatchew Haıile, The Marıiology of Emperor arı Ya‘3qob of Ethiopıa. Texts
and Translatıons, Roma (Pontiticiıum Instiıtutum Studiorum Orientalıum) 1992
A TU Orientalıia Christiana Analecta 242)
Aus dem sechr alten Codex MMT(L, 1480, aus dem Getatchew Haıle bereıts eıne Reihe Texte ediert
hat, werden 1er Z ersten Ma WEe1 andere alt-äthiopische Quellen veröttfentlicht ber Gabriel
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tol 1-6) un: Marıa tol 114-127). Am Ende des Buches druckt e ebenso als editzio0 prınceps LICUIN

Wunder Marıae, die 1M Codex MML 461 8’ tol 132144 und 14/-149 den Nummern 103=1
autftauchen. Obwohl diese lexte keinen ausdrücklichen Autornamen tragen, zeıgt G da{ß S1e
VO Kaıser /ära Ya’qob (1434-1468) selbst geschrieben worden sınd, und die ETSticCH Texte sınd als
Eınleitung der Wunder Marıae konzıpiert, se1ıne Marıologıe begründen. Dieses bestätigt

durch rel Parallelen, die 1ın englischer Übersetzung AUS den Wundern Marıae 0241 und S
56 1ın der Ausgabe VO Addis-Ababa un! AL eiınem unpublizierten Exzerpt AUuS der Handschrift
MML 5105 wıederg1ibt S 3-10) Die Homilıe, 1n der Urhandschriuft sehr beschädigt, wurde
MI1t Hılte der ebenso AaUusSs dem 15 Jh stammenden Handschriftften EMML 1841 und 7628 A115 Licht
gebracht. In seıner Eınleitung Z Gabriel-Homiulie bringt 1er Parallelen, WEe1 A4AUS den be-
reıits 1968/9 durch Tästa Gäbrä auf Ambharisch publızıerten Wundern Marıae, eiıne A4AUS dem Mäshafä
Ladäta die durch Chaine veröftentlicht wurde, und eın Exzerpt aus dem Kommentaren der
Wsddase Maryamı, die ebenso 1968/9 1ın ddis-Ababa erschienen. Dıie KRa9yd TÄiamar der » ApO-
calypse der Wunder Marıae« (S 63-145) enthält jJer Unterteilungen: ber die doppelte Jungfräu-
ichkeit Marıae, über die Übereinstimmung m1t den 1 kanonischen Büchern der Heılıgen Schrift,
ber die Almosen und über dıe christliche Taufe; der Teil 1sSt dem Johannes Boanerges 1n den
Mund gelegt. er wiırd Haıiıle dankbar se1n, da{fß uns zahlreiche Orıiginaltexte zugänglıch
macht, wodurch der Ursprung der athıopischen Kırche und ıhre Stellung 1mM (GGesamt des Chrıisten-

besser verständlıch wırd
Miıchel Vall Esbroeck

Erich Kettenhofen, Tiırdad un d1e Inschriuft VO Paikuli. Kritik der Quellen SAÄNHT.

Geschichte Armenıiens 1m spaten un! trühen n C Wiesbaden (Dr
Ludwig Reichert Verlag) 1995 XC ET =-703
Mıt dieser ygrundlegenden Untersuchung schliefßt sıch Kettenhoten die wichtigen Arbeıten
4 Humbach un Skjaervo Diese Forscher haben VO 19758 bıs 1983 eıne CU«C Inter-

pretatiıon der alten zweısprachıgen Inschritt des Sassanıdentürsten Nerses (um 298) vegeben, iındem
S1E die verlorenen Stellen dieses auf Parthisch und Pahlavı erhaltenen Dokumentes durch Frag-

1ın der jeweıls anderen Sprache vervollständıgten. Ort erscheıint eiın Könıg tyLdt, den [1all

besten als Tirdad umdeuten dart. Ist damıt der geschichtliche Tirıdat der armenıschen Überliefe-
rung gemeınt? Dıies wiırd durch wel Hauptforschungen beantwortet. /uerst sucht ach
möglichen Identifizierungen tür dıe etwa 4() Könıige, die sıch aut dieser Inschritt dem Nerses
schliefßen, un stellt dabe1 fest, da{fß die Mehrheıt der erwähnten Personen den inneren »Iran-und-
nıcht-Iran« betretten. Zum zweıten analysıert die riesige Lıteratur, dıe sıch mi1t dem armenıschen
Tirıdates beschäftigt, der sıch Z Christentum bekehrt hat. Dıie Schlufsfolgerung 1st unvermeıd-
ıch der Tirdad der Inschriftt kannn 1n keinem Fall mı1t eiınem armeniıschen Könıg 1n Verbindung BC-
bracht werden. In der gaängıgen Forschung hat INa zuviel geschichtlichen Wert aut hagiographıische
Dokumente gelegt, und ebenso aut den Autor der Hiıstor1ia Augusta, die schon Mommsen als SC
schichtlich wertlos betrachtet hat. Dıie Arbeıt VO ımmelt VO Fakten, dıe manchmal vorher
nıcht richtig bewertet wurden. Fıne sehr klare Tabelle S 169-171) o1bt eıne Zeittatel wıeder, 1n wel-
cher die VO mehreren utoren vermutetien Ereignisse kursıv gedruckt sınd, während dıe als gCc-
schichtlich anzunehmenden Daten 1n normalem Druck erscheinen. IDiese Irennung ME Legende
un: Geschichte, die z B Duchesne tfür die Kırchen Gallıens Anfang UNSCTECS Jahrhunderts
vornahm, mu{fßte 1111l otffensichtlich auch für dıe oriıentalıschen Quellen Armenıiens durchftühren.

Kettenhoten hat 1es 1ın ausgezeichneter Weiıse geleistet.
Michel Va  — Esbroeck
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Coulie, Sanctı Gregoru Nazıanzen1i Vers1io armen1aca Oratıiıones 14
AIL; Corpus Christianorum. Ser1es Graeca 28), Brepols- Turnhout 1994
(pp 11 253)
Unter den orıentalıschen Übersetzungen der Werke Gregors VO azıanz ragl die armeniısche be-
sonders hervor. Angefertigt U1n 500, steht S1Ee Übergang NAS: der SOgeNANNLTLEN klassıschen Per1-
ode der armenischen Literatur den hellenophiılen Übersetzungen, die sıch oft sklavısch das
oriechıische Orıginal anlehnten (PP DE A ABIN Zeitgleich mı1t der ersten S
rischen ersion und der koptischen Teılübersetzung SOWIE der nıcht mınder wertvollen lateiniıschen
des Ruftin VO Aquıleıa kommt der armenıschen Übersetzung eın hoher Rang Dıies 1St uch der
Grund für die 1er vorliegende Ausgabe der Tre1 OYatıones: YAL. De fug2a mel apologetica, VYAaL.
NI atrem mel de episcopatıu Nazıanzı, YAL. Apologetica ad patrem mel de episcopatu Sası-
OYU Eıne tranzösıische Übersetzung erübrigt sıch, da S1E leicht aUuUs dem griechischen Orıiginal
gewınnen 1St. Als griechischer Vergleichstext kommen die Maurıner-Ausgabe (PG 35-36 SOWIeE für
YAaL. I8l dıe VO Bernardı ın den Sources Chräetiennes 247 besorgte Ausgabe 1n Betracht. Dabe]
welst sıch die alte PG-Ausgabe 1n vielen Punkten besser als ıhr Rut, bietet sıch doch 1er mancherle:
1nweıls aut dıe orientalische Überlieferung (p XXIX-XXX, Anm 55) Von erheblichem philolo-
yischen Gewicht sınd auch die bıblischen Zıtate un! Anspielungen (Pp XXXIs) Zum eiınen geben
S1E Auftschlufß ber den griechischen Bıbeltext Gregors, auch WECI11 MIt eigenwilligen Abände-
N: rechnen ISt, ZU anderen sind S1Ce wichtige Zeugen für den armenıschen Iypus. Eınıige
Manuskrıpte nehmen nämli;ch nıcht der griechischen Vorlage Ma{iSs, sondern den bereıts VOI-

handenen armeniıschen Bıbelübersetzungen AKAN):
Der Herausgeber legt einıge Autmerksamkeit aut die Stileigentümlichkeiten der armeniıischen

Übersetzung (PP X  S  II), dıe 1n eiıner solchen Edition treilich nıcht erschöpfend bearbeıi-
LEL werden können. Der gedraängt-asıatische Stil des Nazıanzeners 1afSt sıch 1mM Armenischen nıcht
immer ANSCINCSSCIL wıedergeben. So unterdrückt der Übersetzer manche Wiıederholung (zteratıo),

eıne DAaYıatı0 ıhre Stelle treten lassen. FEın solcher Umstand 1St sprachgeschichtlich nıcht
hne Reız, und Inan hätte och einıge Beispiele mehr VO Herausgeber geboten bekommen,
als 1eS$s aut den wenıgen Seıten geschehen 1St, lassen sıch doch ıhnen sehr eindringlich dıe Grund-
schwiıerigkeiten eıner Übersetzung AaUus dem Griechischen 1Ns Armenische autweisen. Sehr aut-
schlufßreich 1n dieser Hınsıcht sınd dıe Bezugnahmen 1mM Apparat auf den griechischen ext IDITG AL -

meniısche Übersetzung erweIlst sıch vielen Stellen als WwOrtgeLtreu, da: manche schwerverständ-
lıche un: verderbte Passage 1mM griechıischen Orıgınal durch S1e geheilt werden annn Diese Taf-
sache unterstreicht och einmal die hohe Bedeutung, die der orıentalıschen Überlieferung tür die
Textkritik 1M allgemeinen un: für das Corpus Nazıanzenum 1m besonderen zukommt. Der Her-
ausgeber beschliefßt seıne Edıition des armeniıschen Textes (pp 1-122 mıiıt eiıner vollständıgen Com-
puter-Konkordanz (pPp 123-232) die sıch be1 der Textarbeit als zuverlässıges Hılfsmittel erwelıst.
Be1 allem Respekt VOT dem Fleiß des Herausgebers fragt 1111l sıch jedoch, ob wiırklıiıch notwendıg
ISt, alle W örter, einschließlich der kleinen Konjunktionen un:! Präposıtionen autzuführen. FEın aut
die Schlüsselwörter beschränkter Index P nıcht 1LLUT Raum, sondern schafft uch oröfßere Über-
sıcht.
Abschließend 1St SA Ausgabe vermerken, da{fß S1Ce 1ne wichtige Lücke innerhalb der Textge-
schichte der OTratiıones schliefßt. Man kann T: hoffen, da{ß dıe Herausgabe des Corpus Nazıanze-
1U mıiıt aller Beharrlichkeit fortgeführt wiıird Dem Patrologen zeıgt S1Ce eiınmal mehr, W1€e wiıchtig
auch be1 rein oriechischen utoren dıe Kenntnis der orıentalıschen Überlieferung 1St.

DPeter Bruns
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Wınkler, Koriwn Biographie des Mesrop MaSß$toc:'. Übersetzung un Kom-
mentar Orientalıa Chrıistiana Analecta 245), Rom 1994 (pPp 452)
Dıi1e Evangelisierung Armeniens 1st mı1t den Namen Mesrop/Maschthotz un Sahak verbun-
den Über Leben und Wıirken Mesrops sınd WIr durch eıne Biographie se1ınes Schülers Koriun
terrichtet, die 1n WEe1 Rezensionen, eiıner längeren und eıner kürzeren, auf u1ls gekommen 1STt. Es 1STt
das unstrittige Verdienst der vorliegenden Übersetzung, €e1 bieten (Korıiun 2-1 Ko-
rı1un L 121-138) SOWI1e 1M Anschlufß daran (pp 139-185) auch die Paralleltexte Koriun aus

der armeniıschen Lıiteratur. Der austührliche OommMmMentar (pPP 186-430) 1st eiıne wahre Fundgrube
un: 1afßt aum eıne durch den komplizierten ext aufgeworfene Frage otfen Das Register (pp AD
452) beschränkt sıch auf die wichtigsten Sachen, Personen und (Irte und 1St als Nachschlagewerk
zuLl gee1gnet. Eıne austührliche Bibliographie ZUE Thema (PP e rundet das Werk ab Dıie
UÜbersetzerin bietet 1n der Eınleitung (PP.Zeıne Fülle VO Hınweisen DE den einzelnen Rezen-
s1o0nen und ıhrer Parallelen ZUT übrıgen armenischen I_ uıteratur.

Dıie Übersetzung bemuüuht siıch FExaktheit und Worttreue, W asSs bısweıilen Lasten der Lesbar-
eıt geht. Gerade die häufigen Eınklammerungen und verdeutliıchenden /usätze hemmen den Lese-
fu{ß ungemeın. Gleichwohl wiırd INa  - mussen, da{fß diese Übersetzung die Stelle der alteren
deutschen Versionen VO  — Welte (Tübingen und Weber K München 1927 un:
schliefßßlich uch Inglisıan (Düsseldorf 1963 treten wiıird Eın nıcht geringes Verdienst der Überset-
zerın besteht 1n der kritischen Auseinandersetzung mı1t den VO Akinean vorgeschlagenen Rekon-
struktion Koriun (pPP.e Dem Versuch, lals SCHAUC Rekonstruktion der verschiedenen
Ereijgnisse Mesrop erstellen, haftet be1 der gegenwärtigen Quellenlage notwendigerweıse eit-

W as Hypothetisches Deshalb 1St oröfßte Vorsicht bel einzelnen Umstellungen yeboten. S1e spie-
geln oft wenıger die Überlieferung als vielmehr die Vorstellungen un! Eindrücke des Autors wiıder.

Be1 allen offenen ıterar- un! überlieferungsgeschichtlichen Fragen bleibt die 1ıta des Mesrop JE:
doch eiIne vorzügliche Quelle ZUT Erforschung des trühen armenıschen Chrıistentums, das seıne
tionalkirchliche Eıgenart 1n STGICTE Auseinandersetzung m1t griechischen und syrischen Traditionen
gefunden un: schliefßlich uch behauptet hat Edessa und Konstantinopel sınd die raäumlichen und
geistigen Koordinaten, zwıschen denen sıch das relıg1öse Leben 1n Armenıen entwickelt. Vor allem
dem Syrischen 1st als lingua SACTYa eiıne wechselvolle Geschichte beschieden SCWESCH, bıs schliefß-
ıch durch die lingua vernacula des Armenischen verdrängt wurde (Index, 445) Dıieser Umstand
belegt eindringlıch, da‘ dıie Inkulturation des Christentums 1n Armenıien zunächst 1n Anleh-
NUNg dıe raäumlichen und geistigen Nachbarn (Syrer und Griechen) erfolgte, bevor S1e ann 1mM
Verlaute der Zeıt eıgene Wege beschrıitt. Das Wıssen diıesen konkreten hıstoriıschen Umtftor-
mungsprozefß entbehrt nıcht eines vewlssen Reizes ın der gegenwärtigen Epoche der Kirchenge-
schichte, 1n der sıch das Christentum ebentalls 1n recht unterschiedlicher Sprach- un! Denkwelten

beheimaten sucht.
Peter Bruns

Armenı1a aAN! the Bıble Papers Presented the International Symposium eld
AL Heıdelberg, July 16-19, 1 990; edited by Chrıstoph Burchard Unıiversıty of
Pennsylvanıa Armenıuan Texts an Studies: 12 Atlanta, Georgıa (Scholars
Press) 1993, 251 Seıten, 49,95
Die 1981 gegründete Assocı1atıon Internationale des Etudes Armeniıuennes, der inzwıschen tast 200
Mitglieder angehören, veranstaltet nıcht 1L1UT alle reı Jahre Generalversammlungen m1t belıebigen
Fachvorträgen, sondern 1ın unregelmäfsigen Abständen auch Treften VO Armenologen, die einem
bestimmten Thema gewıdmet sınd Der vorliegende Band dokumentiert eın solches 5Symposium,
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das 1990 1n Heıdelberg statttfand un: dem TIThema » ıe Bıbel ın der armeniıschen Kultur« galt. Eın
Bericht des Organısators, des Heıdelberger Neutestamentlers Christoph Burchard, wurde bereıts
ın Band 75 (4991) C STA dieser Zeitschriuft veröfftfentlicht. Dıi1e meısten der damals gehaltenen Vor-
trage, die ganz verschiedene Aspekte des Themas betreffen, sind 1n dem anzuzeıgenden Band abge-
druckt.

7 wel davon betassen sich mM1t dem altarmenischen Bıbeltext: Andranık Zeıtunian kommt dem
Ergebnis, da{fß der armenische ext der enesı1s dem griechischen Urıigenestext nächsten steht
(5.233-243). Claude (COxX untersucht die and armeniıscher Biıbelhandschriften vermerkten
Übersetzungen des Aquıila, Symmachos un! Theodotion (S 35-45).

Mehrere Beıträge betretten den Themenkreis »armeniısche theologische Literatur un: Bıbel«
Michel Vall Esbroeck (Une exegese Kn d’Isate 2 9 11-12; s Shahe Ajyamıan (An Introduc-
tion the Book of Psalms by Davıd Anhaght, 155217 Friedrich Heyer (Bıblısche Bezüge 1n den
95 Elegien des Gregor VO  — Nareg; Avedis Sanyıan (Esayı N&E eC1 and Biblical Exeges1s;

185-193). Hıerzu ann [11All uch den Beıtrag »Bıbelexegese In armeniıschen Handschrittenkolo-
phonen« VO Christian Hannıck zählen (S SKolophone sınd nıcht 1LL1UT hıstoriısche Quellen,
sondern S1e enthalten manchmal uch theologische Ausführungen das gilt übrıgens ebenso für >
rische Kolophone); Hannıck zıtlert eiıne allegorische Deutung des Tetraevangelıums ın eiınem Kolo-
phon AUS der Hältte des 15 Jh.s

Abraham Ter1an tellt die Bibel 1ın Verstorm des Gregor Magıstros VOT (S 219219 Paruir Mura-
1an betafßt sıch M1t Biıbelzitaten 1n der armeniıschen Literatur, die O11l überlieterten Bıbeltext ab-
weıichen S 1y A 79)

Sprachlichen Fragen wıdmen siıch Gagu1k Sarkıssıan (Les phases preliımınaıres de la langue I1tte-
raiıre armenienne V Dar hıstorıen; 195-206), Joseph Weıtenberg (The Language ot Mesrop;
5.221-2531 und Folker Sıegert (Dıie rhetorische Qualität der armeniıschen Bıbel; ET 1)

Nıcht dem Bıbeltext elbst, sondern Bıbelhandschriften gelten WEel weıtere Beıiträge. Dickran
Kouymyıan berichtet ber dıe Entwicklung der armeniıschen Evangelienillumination VO bıs
Jh A  5 un: Bernhard uttier oibt einen ersten Überblick ber Orakel, die w1e uch 1im
Griechischen und Lateinischen teilweıse 1n Bibelhandschriften stehen (S 181-184).

Lou1s Leloir (T 1992 dessen Andenken der Band vew1ıdmet Ist;, fragt: »Comment les premiers
mo1Nes armenı1ens ont-ıls I1 la Bible?« (S 143-152).

Rouben Adalıian betaft siıch mM1t der Bedeutung, die die armeniısche Bıbel für dıe Kultur der Ar-
menıer hat, un: geht aut die Bıbeldrucke, auch 1ın neuarmeniıscher Sprache eın (S 1-14) Eınen
tassenden UÜberblick ber dıe Bıbelübersetzungen 1NSs Neuarmenische o1bt Manuel Jıinbachian
3971283 uch Barbara Merguer1ans Beıtrag » I he Armenı1an Bıble and the Amerıcan Mıssıona-
ries: The Fiırst Four Decades (1820-1860)« ®) 153-169) gehört diesem Bereich.

Den Fıintflufß der armenischen Bıbel aut dıe moderne armeniısche Literatur zeıgt Armenuh]: Drost-
AbgarJan Beıispiel VO Paruır Sewaks Poem » Nimmerverstummender Glockenturm« (SE

Auferhalb des Themas lıegt der Beıtrag VO ida Boudjıkanian, Valeurs morales eTt relıg1euses
ans Ia VIE pratiıque des Armenıuens du Lıban (S

Dıie sehr unterschiedlichen Beıträge beleuchten somıt eın Gebıiet, das dıe armeniısche Bibel elbst,
ber auch ihre Bedeutung für die armenısche Kultur 1M allgemeınen umtafßt. Insgesamt eın weıthın
lesenswerter Band

Die beıden nächsten Symposıen der Assocı1atıon sollen 1m Frühjahr b7zw. Herbst 1997 ın ent
und 1ın Leiden stattfinden. S1e werden sıch m1t den »Apokrypha 1n rmen1a« und mi1t » Armenian
Computing« betassen.

Hubert Kauthold
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Cutik Halleakan zfnun[t[1 Zu1ulnul,:ufi. Kleine Sammlung armenologischer Ua
tersuchungen, herausgegeben VO Walter Beltz un:! Armenuhi:i Drost-Abgarjan,
Halle (Saale) 1995 Hallesche Beıträge ZUr Orientwissenschaft 20); 194 Selten.
Der Hu Band der Halleschen Beıtrage 1St der Armenologıie gewıdmet, die in Halle besonders
gepflegt wird lle Miıtarbeıiter siınd dort entweder Seminar für Orientalıistik der der Arme-
nisch-theologischen Arbeitsstelle tätıg.

Im ersten Beıtrag (S 7/-20) berichtet Chatschıick Lasarjan ber das 1991 gegründete Theologıi-
sche Zentrum Gandzasar 1n Lrewan, dessen Name sıch VO dem berühmten gleichnamıgen Kloster
1n Berg-Karabach herleıtet (zum Kloster vgl ELWa Band P der » Documentiı dı Architettura Ar-
mena«). Das Zentrum hat sıch ZUu Ziel ZESELZLT, armeniısche theologıische Quellen veröttentlı-
chen, un: plant eine Schrittenreihe für die Erwachsenenbildung und die katechetische Arbeıt der
armeniıschen Kırche. Außerdem o1bt - se1lt 1991 1n armeniıscher Sprache dıe Zeitschriftt »Gandza-
al « heraus. IDDem Vertasser 1St besonders dafür danken, da{fß die ETStEH tünf Bände kommentie-
rend vorstellt, weıl die Zeitschriftt 1mM Westen ohl L1UTr schwer bekommen und arüber hınaus
AUS sprachlichen Gründen den melsten unzugänglıch 1ST. Es ware begrüßen, WECI11 uch künftig
wichtige armeniısche Zeitschritten 1n dieser austührlichen Form besprochen würden.

Unter anderem In der »Geschichte der östlıchen Heılıgen« des Johannes VO Ephesos kommt
mehrmals der Name < \ ß »Ur];äyé« für dıe Angehörigen eiınes Volkes VO Jürgen Tubach
leıtet ın seinem Beıtrag »Johannes Urtayas Muttersprache« (S S den Volksnamen, »mıt deut-
scher Endung versehen als Ortäer wıedergegeben«, VO Urartu 1ab Diese Entdeckung 1St MIt Ver-
laub DESART eın alter Hut! Laut Postskriptum hat »nachträglıch, als das Manuskrıpt bereıts be-
endet« bemerkt, da{ß die (Ortäaer schon trüher miıt Urartu 1n Verbindung gebracht wurden, und
verweılst aut eıne Publikation AUS dem Jahr 1986 FEın Blıck 1ın das SupplementZ Thesaurus Syr1a-
(35 (D 10 ze1ıgt, dafß I11all das schon se1it mehr als undert Jahren weiß Dort wırd Jensen zıtlıert,
der In 1891 f’ Fufßnote 2’ auch schon die Nebentorm Urtu für Urartu erwähnt, VO der
sıch Urtaya zwanglos ableitet; 1insoweıt bedarf 6S der Hypothesen Tubachs nıcht.

Mantred Zimmer (3 27-88 betafßt sıch mMI1t der Hs A der Unı1iversıitäts- und Landesbiblio-
thek Sachsen-Anhalt 1ın Halle, eiınem armeniısch-lateinıschen Lex1iıkon. Afsfalg hatte 1n seıner Be-
schreibung dieser Handschrift (Armenische Handschriften, beschrieben VO Afsfalg un: Mol:i-
LOT, Wiesbaden 1962, 112; Nr. 30) bereıts testgestellt, da dıe be1 den einzelnen Eınträgen ANSCHHC-
benen Zittern »otffenbar die Seıiten eınes armeniıschen Textes (bezeichnen), dessen Wortschatz dieses
Lex1icon Armenıcum enthält«. Er hatte terner dıe Handschrıftt, aut deren Einbandrücken der Name
»Schulze« aufgedruckt ISt, dem Hallenser Gelehrten Johann Heinreic Schulze (1687-1744) der
dessen Sohn Johann Ludwig Schulze (1734-1799) zugeschrieben. /Zimmer hat das nıcht geringe Ver-
dienst, WEe1 Fragen 1M Ergebnıis überzeugend beantwortet haben Er kann S eınen zeıgen,
dafß die bisher unbekannte Quelle, auf die sıch das Woörterbuch bezieht, Johann Heinric Schröders
W 1n Amsterdam erschienener » LThesaurus lınguae Armeninacae, antıquae hodiernae« 1St, der
VOT allem tolgendes enthält: eıne Dissertatio ber dıe armenısche Sprache, eıne Grammatık des
Altarmenischen MI1t eingestreuten klassıschen Texten Samıt Übersetzung, eıne »Synopsıs hod1er—
Nac cıvılıs Armenorum Linguae«, re1ı reichlich künstliche »Dialoge« 1n armeniıscher Sprache ber
kırchliche un weltliche Dınge (u zwıischen einem armenıschen Sacerdos un: einem Europaeus)
SOWwIl1e‘ eıne lateinısche und eiıne armeniısche Wortlıste. Zum anderen ann Zıiımmer nachweısen,
da dıe Handschriäft nıcht VO den beiden geNaNNtTEN Schulzes STAMML, sondern VO dem Hallen-
Nag Theologen, Orientalisten un: Judaisten Stephanus Schultz (  s  i) Nachdem der ert.
das herausgebracht hatte, ware seıne Beweıisführung gegenüber dem Leser un:! L1UTr diesem
7weck hat doch eın solcher Beıtrag D dienen! verhältnismäßig eintach SCWESCIL Be1 der ersten

Frage muf{fßste blo{fß zeıgen, da{fß die 1M Lexikon angegebenen Worter ın Schröders Thesaurus
vorkommen un dıe angegebenen Seitenzahlen stiımmen das 1St der Fall). Be1 der zweıten Frage
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ann auf einen Versteigerungskatalog für den Nachlafß des Stephan Schultz verweısen, 1ın dem
be1 den Büchern 1m Folioftormat Nr. erscheint: »Stephan Schultzens Lexicon Armeni1co-
Latınum, eın Mscpt.«. Eın vernünftiger Zweıtel, da{fß c sıch dabe1 IMS Handschriftt handelt,
besteht nıcht.

Völlig schleierhatt 1St mır, der Vertasser seıtenlang (SEStichproben der lateinıschen
Übersetzung »Schulzes« mı1t den Wortbedeutungen 1ın alt- und neuarmenıschen Lexika vergleicht
und ach eıner »mathematischen« und »inhaltlıchen« Auswertung dem Ergebnis kommt, da{fß
das Lexikon sowohl alt- Ww1e€e neuarmeniısche Formen enthalte, mi1t »größerer Nähe« ZA1 Altarme-
niıschen. Warum der »Quelltext« für das Lexiıkon ann gerade dem Jh angehören soll (S 49),
habe 1C nıcht verstanden. Aus statistischen Gründen? Etw.: Prozent Altarmenisch Prozent
Neuarmenisch Jh.?! Dabe!] geht der Vertasser hypothetisch davon aus, dafß CS sıch einen
einheitlichen »Quelltext« andelt. Wenn INa  - den Beıtrag 7zuende gelesen hat, weılß 111a  - nıcht mehr,
ob 11141l ZUuU Narren gehalten werden sollte! Auf ertfährt INa  ; nämli;ch schliefßlich, da{fß der Ver-
tasser die Grundlage für das Lexiıkon kennt, eben Schröders Thesaurus. Was soll annn aber die
mühsame zeıtliche Eıngrenzung des hypothetischen Quelltextes die auf 66-69 dem Titel
» [ J)as Identifikationsraster« nochmals ANSCHANSCH wird), WEenNn der Vertfasser doch L1UT den Thesau-
L[US aufzuschlagen braucht, erfahren, sıch handelt: sınd dıe W orter, die 1n den
Grammatiken des Altarmenischen (einschliefßlich der darın zıtierten Texte) SOWI1Ee des Neuarmen1t-
schen un! 1n den Dialogen vorkommen. Da die beiden Indizes 1mM Thesaurus einsprachıg sind,
wollte sıch Schultz ottenbar eın zweısprachıges Wörterverzeichnis anfertigen. Die komplıizıerten
Ausführungen den Absichten und dem Vorgehen des Lexikonautors können eigentlich auch 11UT

Kopfschütteln hervorruten. Interessant ware noch SCWESCHIL, welchen Diıalekt Schröder ın seiınem
Grundrıifß des Neuarmenischen verwendet hat Ich habe den Verdacht, da Zimmer die Quelle, also
Schröders Thesaurus, Eerst ziemlich spat entdeckt hat und ann auf seıne mühsam ermittelten aber
sinnlos gewordenen Spekulationen ber dıe zeıitliche Eiınordnung des »Quelltextes« nıcht V1

zıchten wollte. UÜberholte Vorüberlegungen gyehören aber hne Selbstmitleid ın den Papıerkorb.
Und wenn der Vertasser ylauben sollte, eiıne Darstellung se1l wiıssenschaftlıch, WECI111 s1e L1UT MOg-
liıchst komplıizıert 1St; betindet sıch auf dem Holzweg. Umgekehrt wırd eın Schuh daraus, der für
den Ptad der Wissenschaft

Die beiden nächsten Beıträge betassen sıch mı1t dem hallıschen Projekt eiıner Ausgabe des armen1-
schen Saraknoc‘ (Hymnarıum). Armenuhı: Drost-Abgarjan, die Seele der Armenologıe 1ın Halle,
macht dıe 1m Theophanıe-Zyklus des Hymnarıums vorkommenden Personen- und (Jrts-

zugänglıch (D 3  5 wobel S1e den Ontext mıiıt ang1bt, ıhn übersetzt und dıe biblischen
Quellen datfür An einıgen Stellen wiırd allgemeın auf »Apokr[yphen]« verwıesen; 1ın dem gC-
planten armenisch-deutschen Glossar sollten ber die SCHAUCH Fundstellen angegeben werden. Die
Form hordanan für »Jordan« 1mM Abschnıiıtt ber Johannes den Täufer halte iıch 1n eıner deutschen
Übersetzung für unzweckmäßßig, weıl S1C tür jemanden, der nıcht armeniısch kann, kaum verständ-
ıch 1ST. Oftenbar 1st beabsichtigt, be1 der deutschen Übersetzung des Hymnarıums uch die Haupt-
worter kleıin schreiben. Damıt annn ich miıch nıcht anfreunden, weıl das ungewohnte Schrittbild
irrıtiert. Der wesentliche ınn eıner einheıtlıchen und vertirauten Orthographie besteht darın,
da{ß sıch der Leser auf den Inhalt Onzentrieren kann un! durch die Form nıcht abgelenkt wırd Der
auf zıtlerte Autsatz VO Wıinkler 1St inzwischen erschıenen: OrChrAn 251 (Rom 1996 2653-
798

ermann Goltz betafßt sıch mM1t dem 5System der Ilumıinierung der Saraknoc‘-Handschriften: se1ın
(noch vorläufiger) Beıtrag wırd durch eıne Reihe VO Abbildungen illustriert S 102-152).

Walter Beltzens Beıtrag 1St überschrieben »Religionswissenschaftliche Aspekte der armeniıschen
Kırchen- und Frömmigkeitsgeschichte« (D 153-160).

Heıko Conrad betafßt sıch zunächst eingehend mıt der Person des Kırakos VO Gandzak 1271
un: seiner »Geschichte Armenıjens« S 161-180). In eiınem Anhang S 181-194) bıetet die vorläu-
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fige (von Drost-Abgarjan und Goltz überarbeıitete) Übersetzung eines Teıls daraus, nämlıch
der »Schriuft des Glaubensbekenntnisses der Armenischen Kırche« des Nerses Schnorhalı, eines
wichtigen dogmatıischen Textes, der L1U erstmals deutsch vorliegt.

Insgesamt handelt C sıch eiın ertfreuliches Bändchen. Der Rezensent schliefßt sıch dem
Wunsch der Herausgeber 1M Vorwort d da{ß A4US dem Cutik halleakan, dem »hallıschen Küken«,
einmal eın arCcıw, eın Adler, werde.

Hubert Kauthold

Paulıne Donceel-Voüte, Les aVEMENTS des eglıses byzantınes de Syrıe et du La
ban Decor, archeologıe eTt lıturgie. Ilustrations graphiques Pa Bernadette (S1l=
laın, Louvaın-la-Neuve 19858 (Publications d’histoire de V’art Gr d’archeologıe de
I’Universite Catholıque de Louvaın, 69), 585 S,} TE 18 planches hors-texte,
13 000 belgische Francs
In einem ersten 'e1l legt dıe Vertasserin eıne alphabetisch geordnete Bestandsautnahme der Orte
VOI, denen Fußböden VO Kıirchen AaUsS byzantınıscher elt gefunden wurden, und War 1n Syrıen
(S: 13-319) und 1mM Lıbanon S 321-439). (Etwa gleichzeıtig erschien eın Katalog der Mosaikfufß-
en 1ın Israel: und Ovadıah, Hellenistic, Roman and Early Byzantıne Mosaıc Pavements 1n
Israel, Rom IDIIG Beschreibungen enthalten jeweıls einleıtend dıe SCHAUC Ortsangabe, eıne Bı-
bliographie, Angaben ber dıe Entdeckung, den derzeıtigen Aufbewahrungsort (insbesondere der
Mosaıken) un: den Erhaltungszustand. Daran schließen sıch Ausführungen über das Gebäude, den
Fufßboden, die Datıierung, die Ikonographie und den Stil, terner über dıe lıturgische Funktion. Dıie
Vertasserin wıdmet sıch auch eingehend den Inschritten und bereichert die Darstellung durch
Grundrisse, Zeichnungen und Abbildungen. Der Band enthält auiserdem re1ı Landkarten. In Teıl
{ 1 des Werkes, eiıner Mappe, finden sıch 15 oroßsformatıge, gefaltete Einzelblätter mi1t Grundrissen.

Schon dıe blofße Bestandsautnahme ware verdienstlich Zwar 1sSt eıne IL Reihe der aut-
NOMMCNECHN Denkmiäler schon länger bekannt, ber eıne überraschend grofße Anzahl wurde erSst 1ın
den etzten Jahrzehnten entdeckt, insbesondere se1t Ende der sechzıger Jahre Zweı davon (Houad,
Sorän) bisher nıcht publızıert. Der oröfßte 'eıl der Fußböden dürfte sıch och Ort und
Stelle befinden, manche wurden 1in Museen gebracht, VOT allem in das Nationalmuseum In LDamas-
kus; einıge scheinen se1lt der Entdeckung starker beschädigt worden der vanzlıch VCI-

schwunden se1n.
Im Zzweıten 'e1] (S 441 -540), mıiıt »Synthese« überschrieben, betafßt die Vertasserin sıch 1mM ersten

Abschnitt bıs 488) mı1t tolgenden Themen Fufßböden als Schmuck, Verhältnıis zwıschen Fufß-
boden und Archıitektur, Stilentwicklung VO etzten Viertel des Jh.s bıs ZUuUr Hältte des Jh S;
Inschriften, Ikonographie SOWI1e Kultgebäude und Symbolık. Der zweıte Abschnıitt tragt die Über-
chriftft » Les pavements COIMLNMLNC retlets de la lıturgie«. Darın beschreıbt dıe Vertasserin zunächst dıe
regionalen Unterschiede be1 den Kırchengebäuden und behandelt ann aufgrund der alten schriftli-
chen Quellen ebentalls sehr sachkundig die be1 der Liıturgie mıtwıirkenden Personen un: ıhre Rolle,
die lıturgisch besonders bedeutsamen Stellen in der Kırche (Altar, Sıtze, hor USW.), den Platz der
einfachen Gläubigen und die »Sakrıstei«.

Diese Inhaltsangabe zeıgt, da{fß die Vertasserin sıch keinéswegs auft eıne kunsthistorische Darstel-
lung beschränkt hat, sondern wesentliıch mehr bletet. Ihr Buch geht eshalb uch Vertreter anderer
Wıissenschatten d} insbesondere Hiıstoriker, Liturgiewissenschaftler und Epigraphiker. Von daher
1st Or vielleicht vertretbar, da{fß hier nıcht VO eiınem Kunsthistoriker besprochen wird Die Bele-
senheıt der Vertasserin uch aut diesen weıteren Fachgebieten 1St beeindruckend. S1e bezieht
die syrıschen Inschritten 1n ıhre Darstellung e1in. Wegen der georgischen Inschritt 1mM Symeonsklo-
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Ster aut dem Schwarzen Berg be1 Antiocheia verweıst S1e allerdings aut die 7 erwartende Publika-
t10N VO Wachtang Djobadze.

7Zu den syrıschen Inschritten sınd einıge Bemerkungen nÖöt1g. Die längste tindet sıch 1ın eiınem
Mosaık aus HoueyJı1t Halaoua (am Euphrat) (S 149) Idie rechte obere cke der Inschrift 1sSt beschä-

dıgt, da{fß das Wort der ersten Zeıle tehlt. Die Vertasserin lıest Tır Tl —] b-h Adär)
1er Adär« So werden Daten 1m Syrischen jedoch nıcht ausgedrückt, ware dıe

Wiederholung der Präposıtion: b-Adär. Soweıt auf dem Photo erkennen, der esbare lext
ersSt MIt dem Monatsnamen e1N. Da dıe griechische Parallelinschrift 1Ur den Monat, nıcht aber den

Tag angıbt, schlage ich T7 .DLJ] (b-irah Adär) »Im Monat Adar« Dıie syrısche Abschriuft
enthält darüber hınaus rel Schreibversehen: DDas vierte Wort 1ın Zeıle lautet »s1ieben«, das
letzte 1ın Zeıle » Nonnos« und das 1n Zeile rg aad0hmM. 9 »Bischot«.

Auft eiınem ın (Qum Hartaine (nordöstlıch VO Hama) gefundenen Mosaık S 193) 1St der Name

Jn..\ »Serg10S« deutlich lesen. Davor scheıint och Syrisches stehen. Die Vertas-
serın liest C6c5 als en sa und versteht als Konjunktion >und« VOT einem Namen (»Et
‘Amıtö«). Dabe! oreift S1e in PTSLGE Lıinıe aut eiıne dort gefundene yriechische Inschrift zurück, 1n der
ach ıhrer Lesung dıe Namen der Mosaızısten Amıtos und Serg10s erscheıinen. Wenn 1n der SyT1-
schen Inschrift dıeser Amıtos vemeınnt se1n sollte, mü{fßste CS sıch eınen semitischen Namen han-
deln, weıl der VO der Vertasserıin Anfang yelesene und tür dıe semitischen Sprachen typl-
sche Buchstabe F nıcht erklärlich ware. Eın solcher Name 1ST mMI1r aber nıcht bekannt. Amiutaı (Vater
des Propheten OnasS; 7 KDn 1 ® 295 Jon 1: scheıidet AdU»>, weıl der Name Anfang mM1t Ala  P  = C
schrieben wiırd (MNN;  v Septuagınta: AUaÜL; SYT. )ö\j’) Die Überlegungen sınd ber ohnehın gC-
genstandslos, wenn 1mM griechischen lext Amıtos Sarl nıcht vorkommt, sondern WVN<O>ÜNTL
"AULTOU WOLÜNTNG AUTOV (SO die Vertasserıin) lesen 1St UVN<O>ÜNTL AU<O> TOUC WOÜNT<AGC>
QAUTOV (so Bıngen, Sur quelques Mosaiqus inscrıtes d’Apamene, 1} Zeitschriftt für Papyrologıe
un:! Epigraphik, 95 (1993) BA Im übrıgen kann ich die Lesung der Vertasserin ohnehin nıcht
nachvollziehen. Syrische Buchstaben sınd der Stelle L1UTI mı1t 1e|uWıillen erkennen. Das

angebliche Wa »und« ware überproportional orofß un: macht uch der Vertasserin Schwierigkei-
1  S Ic halte das Gebilde eher ür eınes der Blatt- und Blumenornamente. Das Zeichen darunter
könnte der Buchstabe Mim se1n, dahınter vielleicht eın In, Schlufß eın Alap; W Aas azwischen
steht, 1St nıcht als syrische Schriftt erkennen und stellt uch für die Vertasserıin eın Problem dar.
Wenn 11L1Aall will, könnte 11141l AaUusSs dem ZaNzZCH eın mSammSAnd »Diakon« herauslesen. Oder 1St das

» Wort« insgesamt 1Ur eın Blumenornament? Allerdings chlief$t sıch der 7zweıtellos vorhan-
ene Name »Serz10S« VO außeren Eindruck her zwanglos das Vorhergehende A} und eın Ühn-
lıches »(Ornament« kannn iıch auf den Photos nıcht entdecken. Ebenso rätselhaft sınd übrıgens
dıe Schrittzeichen (2) and eınes Mosaıks 1m Schitt der Kırche (& 193 fıg 173 ben lınks und
Fufnote 3)7 dıe ich nıcht als Syrisch ausmachen kann, dıe ber auch nıcht w1e eın Ornament C
hen. Möglıcherweıise WAar der Mosaı1zıst des Syrischen nıcht kundıg und hat dıe Schrift »vertrem-
det«; dagegen spricht allerdings dıe einwandtreie Lesbarkeıt des Namens Serg10s.

Diie griechisch-syrische Bauinschrift 1n Qalat Sım an 1St leider teilweıse zerstort. Aut den beiden
Photos S 234) annn IC nıcht alles entziffern, W aAS 1ın den Abschritten der Vertasserin (und ıhrer
Vorgänger) steht. uch die Datierung (979 1St nıcht völlıg gesichert. Im griechischen Text 1STt
dıe Jahreszahl SallZ zerstort, 1m syrischen siınd 1U Tausender und Hunderter (D 2) SOWI1e
anscheinend eın Zeichenrest erkennen:; die Vertasserin erganzt mi1t 90, also 1290

(5%. Mıt hinreichender Deutlichkeit siınd 1M oriechischen lext die Namen der Kaı1-
SCT Basıle10s (IL.) und Konstantın (VIIL.) lesen, dıe 94/6 nach dem Tod des Johannes T7zimiskes dıe
Regierung In der griechischen Inschritt mussen uch we1l Patriarchen gestanden aben,
weıl diıese Amtsbezeichnung 1M Gen. plur. steht. Lesbar 1St Theod([oros]. Die Vertasserin erganzt
dıe Lücke eım 7zweıten Namen mı1t Agapıos. Ersterer W al VO 970-976 Patrıarch VO Antiocheıa,
letzterer VO 978-996 [ )as VO der Vertasserıin ANSCHOMMLECI Datum 979 mufß jedentalls
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gefähr SLIMMEN Da: der syriıschen Inschritt die Seleukidenära verwendet wiırd 1ST nıcht aut-
tällıg, WI1C die Vertasserin S 235) uch melchitisch syrischen Handschritten AUS dem 11
und 13 Jh die aut dem Schwarzen Berg be1 Antiochelia kopiert wurden, 1ST danach datiert (vgl eLtwa

Brock 1 Festgabe für Julius Afsfalg, Wiesbaden 1990 65)
Fur die ZWE1ITLE Lücke der syrischen Inschritt sınd schon verschıedene Erganzungen vorgeschla-

SCH worden, die aber alle nıcht recht überzeugen »Es wurde gebaut die Mauer dieses Klosters un:
Pforte (portäah Lietzmann)/seıin Bıldwerk (sürtah Meissner)/and the figures thereof (sürdatd,

Obermann)/ Vorratsräume (kurtäh Lıttmann) und SC1M Schmuck Die Vertasserin erganzt
1U hirtah »85a forteresse« MDA 3l_—_a der richtiger und entsprechend iıhrer Erläuterung Fuf6s-
OLE ÖÖ\"![..—‘:O])

Zunächst ann INa M1 der Vertasserin ausschliefßen, da{fß das betreffende Wort WIC Obermann
MmMe1ntLe Pluralpunkte Di1e Punkte würde I1a  - näamlıch entsprechend der üblichen, WECI111-

gleich nıcht ganz einhelligen Schreibergewohnheıt ber dem ($f) Die Zeichenreste
Anfang des Wortes Sitzen aulserdem S hoch, als da{fß S1C Pluralpunkte SC11M könnten Im übrıgen
kannn Inan aut dem Photo be1 Krencker, Die Wallfahrtskirche des 5>ymeon Stylıites, Berlin 1939
Tatel D3 111 klar erkennen da{ß S sıch nıcht WC1 nebeneinanderliegende Punkte andelt auf
der dunkel gyeratenen Reproduktion Buch der Vertasserin 1ST das WEMNISCI deutlich)
Wenn wirkliıch Reste VO Schritftzeichen NN, muüfte der Stelle CL Buchstabe IN1T Oberlänge
(Z yestanden haben Ich wüulßte nıcht WIC annn lesen WAalIc Wahrscheinlich handelt sıch
11UT ehlende Mosaıkssteıne, die auf dem Photo dunkel wırken, enn aut der Zeichnung be1
Krencker ebenda sınd S1C Sal nıcht berücksichtigt

[ Iıe VO der Vertasserin och Lesung portäah »SC1I11EC ]uür« 1ST VO vornhereın Z.U -

schließen Schon Meıssner und Liıttmann WICSCI Recht darauf hın, da{ß dieses lateinısche Fremd-
WOTrT Syrıschen IN1L und nıcht MIL geschrieben wiırd

In der Zeichnung Krenckers 1ST der Buchstabenrest nde der Zzweıitfen Lücke ungefähr als
Viertelbogen dargestellt Er wurde bisher für das Iınke obere Viertel gehalten und bei der
Erganzung vorausgesetzt Auf dem Photo Ikann 1114  — das nıcht erkennen: die Zeichnung erscheınt
übertrieben Ohne Prüfung des Mosaıks cselbst |äfßst sıch kaum teststellen, ob die dunklen Stellen
dort Schriftt der ehlende Steine sınd Ich ylaube aulserdem, da{ß für C111 nıcht genügend Platz
der Lücke W ar ıe Lesung der beiden vorhergehenden Worter daira hade »dıeses Klosters« 1ST

guLl WIC sıcher, uch WE S1C HAT teilweıse erhalten sind Man ann über der beschädigten Stelle
och das obere nde des Alap, des etzten Buchstaben VO hade erkennen und damıt abschät-

ZCII1, WI1C WEeIL das Wort die Lücke hineinreichte Bıs dem ach der Lücke wıeder lesbaren W Aal

ohl IL: Platz für den (geringen) Abstand zwıschen den beiden Wortern und für och ‚WC1 Buch-
staben Eıner davon muü{fßte die Kopula >und« SCWESCHI SCIIN, da{fß zwıischen diesem un: dem
erhaltenen LLUTL och e1N Buchstabe gestanden haben wırd Das kann keın weıl annn
sinnloses BCWESCHI SC11I1

IDIS Vertasserıin hält C111 nde der Lücke ebentalls nıcht für siıcher und be1 dem 1
chenrest könne sıch das lınke Ende des oberen Bogens der Buchstaben handeln Da der
obere Teil des 111 der Inschriutt ber SONST gerade ausliäuft 1ST das 1L1UI möglıch WE INa  -

der Zeichnung Krenckers nıcht VO bogenförmıigen Zeichen ausgeht (das tol-
gende der Vertasserin 1Ur sehr IL Platz C1M un! WAAaTiC denkbar). Ihre Erganzung (»seıne
Festung«) halte 1C aber ohnehın nıcht für wahrscheinlich. uch WEenNn das Kloster festungsartıg
wiırkte, besafß War 1e ] der Inschriutt erwähnte Mauer und uch Mauertürme, ber keıine » Fe-
STUNG« eigentlichen 1Inn Wenn 1111l der Zeichnung Krenckers nıcht tolgt könnte INa  — eher
dıe Erganzung ma tlra] dartah »und SC1IMHECIN Hof« denken Das Kloster erhielt be1 den Bau-
ma{i$nahmen nıcht LLUT Mauer sondern der davon umgebene Raum wurde als Hoft ausgestaltet

Über dem Wort 327) C129 sınd dıe Pluralpunkte deutliıch sehen, tehlen aber der Abschrıiuft
auf 235 ebenso WIC 7zweımal der Oberpunkt eım Poss Sufttic der tem S1I1NS



787 Besprechungen

Ofter sınd e1ım Druck der syrischen Worter alsche Buchstabentormen (Z verbundene
unverbundene) verwendet wodurch die Lesbarkeıt aber nıcht wesentlich beeinträchtigt wiırd

Hıngewiesen SC1 aut WeC1 CTE D6 Fußbodenmosaiken (einer Kıirche?) M1 syrischen Inschriften,
dıe 1990 also Eerst ach dem Erscheinen des Buches den RuLumen Klosters aus byzantın!-
scher Zeıt be1 Kalliınıkos Raqqa) gefunden wurden S1e sınd auf 509 bzw 595 datiert (vgl
Krebernik Schrittfunde AaUus 'all] Bı 1990 Mıtteilungen der Deutschen Orıent Gesellschaft F
Berlın, Nummer 123 Berlin 1991 41 5/7)

Eın Problem stellt dıe schon angesprochene Umrechnung der Jahreszahlen AaUS den

Syrıen und dem Lıbanon verwendeten Aren dar. Es ı1ST 11 keiner der Inschritten angegeben, welche
Zeitrechnung benutzt wird Mıt der Feststellung der richtigen Ara steht und tällt die Datıerung. Eı-
LLICIN Anhaltspunkt oibt natürlich dıe geographische Lage, 61146 Bestätigung die Übereinstimmung
MI1 dem Indikations)jahr, SOWEIL angegeben. Be1 Orten ı der Nähe VO Antiocheıa, Beırut, Sıdon
und Iyrus lıegt nahe, da{fß die dortigen Aren verwendet sınd Be1 den Inschritten AUS Rayan, C1=-

NCM Ort etwa der Mıtte zwıschen Hama und Aleppo, die Verfasserıin, da{fß die darın gCc-
nannten Jahreszahlen 460 und A »probablement« die antiochenische Ara IME1INECN (also 411 bzw
LT n und dıe Umrechnung nach anderen Ara eın zufriedenstellendes Ergebnis brächte
Aus geographischen Gründen kannn 11139  - 7zweıteln Im syrıschen Raum hat Gr kaum die Vieltalt VO

Aren vegeben WIC Palästina und Arabıen (vgl Meımarıs Chronological 5Systems Roman-

Byzantıne Palestine and Arabıa Athen ber C111 andere lokale Ara 1ST wohl nıcht Z.U-

schliefßfßen LDıie Vertasserıin rechnet die Daten der eiısten Inschritten ach der Seleukıdenära Be1
den nıcht WENLSCII Orten der Apamene 1ST das sıcher richtig Apameıa hatte anscheinen! keıne C1-

DCI1LC Ara, weıl die Seleukıdenära auch als Ara VO Apameıa bezeichnet wiırd IDITG Ara VO Apameıa
erscheint ZuUuU Beispıiel ausdrücklich syrischen Handschrift AaUuS dem Jahre 518 (Hs
Brıiıt Libr Add 571 Wright Catalogue of Syriac Manuscrı1pts the British Museum, I1
London 1871 Seıite 415a, Nr 539}

Be1 der Inschrift AaUuUS dem Jahre 503 er 506) A4US han Khalde 1ST der |ıste auf 469
versehentlich des Seleucıdes« de Beryte« angegeben

Da dıe Ara VO 1Iyros Oktober der November des Jahres 126 Chr beginnt und der In
chriftt AaUus Qabr Hıram der Monat A1S10S$ (Jun/Julı) 701 genannt 1ST 1ST 125 abzuziehen (5 Meı1ma-
L1S5 62) da{ß sıch 576 (nıcht 575) ergıbt

Es mu{fß betont werden, da:; dıe 1er behandelten syriıschen Inschritten und die Datierungen 1L1UT

Zanz 'eıl des Buches ausmachen. Die Fülle des V der Vertasserin Gebotenen
konnte 1er 11UT angedeutet werden. Ihre Arbeıt ı1ST jeder Beziehung C1M ausgezeichnetes un: auch
hervorragend ausgestatteLles Handbuch und Arbeıitsinstrument.

Hubert Kauthold

Andrew Jotischky, The Perfection of Solitude ermıiıts and Monks the C:
sader States Universıty Park Pennsylvanıa (The Pennsylvanıa State Universıty
Press) 1995 198 35 $
Gegenstand des Buches 1ST das Mönchtum den Kreuztahrerstaaten zwischen 1099 und 1291 In
der Einleitung beschreıbt der ert zunächst dıe Haltung Bernhards VO Clairvaux und
derer gegenüber Pılgerreisen VO Mönchen ach Palästina, die damıt dıe stabiılıtas locı verstle-

Ren Die Ablehnung VO Jerusalemreisen W ar WEeITL verbreıtet Der ert siebten Kapıtel
(»The Geography of Holyness«) autf Aufserungen des Gregor VO Nyssa hın, wonach der Besuch
der Kirchen Kappadokıens nıcht WCNISCI ırksam SC1 als der des HI Landes Ahnliches wurde auch
VO syrıschen Theologen VELLFETLEN, Ort vab 6r allerdings uch gegenteılıge Ansıchten (vgl
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Teule, Jerusalem Pılgrimage 1n Syrıac Monastıc Circles, 1n VI Symposium Syriacum b D Roma
1994 OrChrA 247 | 3114321

Die Voraussetzungen tür die Entstehung eines westlichen Mönchtums in den Kreuztahrerstaaten
WAar damıt also nıcht ZzÜünst1g. Es gab L1UTr wenıge Mönche, die aus dem Westen 1n den Orıient O  9
teilweıse traten ber Manner, die als La1ı1en gekommen5 Oort in den Ordensstand e1n. Insge-
Samıı(t< spielte das Mönchtum aber otfenbar keine xrofße Rolle, WCI111 INa  - VO den Ritterorden ab-
sıeht.

Im ersten Kapıtel wıdmet sıch der ert eıner erst VOT wenıgen Jahren wieder ın das wissenschaft-
lıche Bewuftsein gerufenen Quelle des T0:S; nämlıch Gerard VO Nazareths kurzen Lebensbe-
schreibungen VO Mönchen, besonders Eremiten, 1n den Kreuztahrerstaaten. Er bezieht dabei die
Entwicklung des zeıtgenössıschen westeuropäıischen Mönchtums miı1t eın und stellt Vergleiche
Im 7zweıten Kapıtel der ert. die lateinıschen Klöster 1mM Orient: die wenıgen un 1L1UT schwer
afßbaren Niıederlassungen VOTLI der Kreuzfahrerzeit, die Klöster heilıgen Stätten und CHE (STrün-
dungen ın dem VO ihm behandelten Zeitraum. Im vierten bıs sechsten Kapıtel betafist sıch m1t
dem Ursprung des Eremitentums auf dem Karmel, den trühen Karmeliten und ıhrer Regel SOWI1eE
der weıteren Entwicklung der Karmeliten A4US eıner Gemeiinschaftt VO FEremiten D eiınem normalen
Bettelorden. Er xibt damıt eiınem umTtfassenden und aus den Quellen zut belegten UÜberblick ber
das lateinısche Mönchtum 1mM Oriıent.

Das drıtte Kapitel 1sSt den »Orthodox Monks und Monastıcısm 1ın the Holy Land« gewıdmet S
65-100) Der ert. geht, W1e€e bereıts 1mM Vorwort (S XI) schreibt, davon AaUuUs, da{ß das westliche
Mönchtum »became subject the intluences of indıgenous Greek anı Eastern Orthodox monastıc
tradıt1ons«. Iieser Abschnıitt erscheıint mI1r der schwächste des Buches. Der ert. erschöpft sıch
weıthın 1n unbelegten Behauptungen und Mutmaßungen. Die Darstellung krankt daran, da{ß seiıne
Kenntnisse ber das nıchtlateinische Mönchtum OTiIfenDar nıcht ausreichen. Er zählt War die be-
kannten Klöster 1n dem betrettenden Gebiet auf, doch tehlt eıner näheren Darstellung des
Mönchtums der östlıchen Kirchen, die einen Vergleich überhaupt erS: ermöglichen würde. Seine
Angaben darüber siınd 1L1U Sanz pauschal.

uch wenn östlıche un westliche Mönche 1n räumlicher Nähe bejeinander ebten, W1€ 1m 'Ta Jo-
saphat be1 Jerusalem, auf dem Karmel der dem Berg Tabor, mu( das nıcht bedeuten, da{ß S1e 1e]
miteinander tun hatten. Der Vert. schreibt elbst, wahrscheinlich Recht, da{ß »Orthodox an
Frankısh monks and hermuıits INaVy have interacted lıttle aıth OMNEC another« S 66) Die Formulierun-
gCH zeıgen, aut w1e schwachen Füßen seıne Annahme steht, CS habe Eintftlüsse gegeben. So heißt 68

z »T’hey (dıe Orthodoxen) provıded venerable tradıtions and lıving exemples trom which the
Latın eremuitical settlements miıght ( TAaW theır intluences an INSpiration« (S 67)3 »Save tor the
LaAaICc CAaSC where OIlC (“  > determıne the Orthodox or1g1n of specıfic practise the intluence of (Dr<
thodox practice Franks MUST be rather interre: than demonstrated 'Ihe SCLLI GE o1Vve tantalı-
zZıng oliımpses oft potentıial influences, but rarely show whether the etfects ot such potential WEeIC

realized.« (D 178)
Da der ert. keıne gründliche Kenntnıis des Christlıchen rients hat, wiırd manchmal ogreitbar.

Wenn 1m »Commemoratoriurn de Casıs DDe1i« (aus dem Jahr 808) davon die ede 1St, da{fß den
aut dem Ölberg lebenden FEinsıedlern einer WAar »quı Sarracen1ıca lıngua psallıt«, ann besteht eın
Grund der Annahme, Cr habe sıch vielleicht eınen muslimischen Konvertiten gehandelt (SO

5 9 Fuflßnote 3 9 W alr doch die arabische Sprache damals.bereıts den Chriısten verbreıtet.
schreıbt der ert. »Orthodox monasterı1es WEECIC autocephalous and did NOLT enhail the influence of
the patriarchate 1ın Constantinople«; der Ausdruck autokephal pafßst nıcht, un! die Erwähnung des
Patriarchats VO Konstantinopel lıegt bei palästinensischen Klöstern SOWI1EeSO eher tern Dıie aut
3 9 Fufßßnote 28 ach Sekundärliteratur zıtlerte syrısche Quelle 1St die bıs ZJahre 1254 reichende
Chronik; die angeführte Stelle ber Balaq tindet sıch 1ın der Edıiıtion VO Chabot un der Überset-
ZUN9 VO Abuna und Fıey SC;C€) 8 9 354) aut b7zw. Den Satz »Paul \von Antiochata] W as
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all Arabic-speakıng Christıian, whereas the Orthodox Church before the Frankish Occupatıon has
appointed Greeks trom the Byzantıne terrıtor1es« e& 8 , Fufßnote 56) wird Ian allgemeın nıcht
unterschreıiben können (vgl ELWa rat 60-63 Beı1 der Autzählung der ın den Kreuztahrerstaaten
lebenden Mönche autf 100 scheıint der 'ert. unterstellen, da{fß alle jakobitischen Mönche AA

bısch sprachen. 1 hıetmar bezeugt für A autf dem Karmel »griechische und syrische Mönche«; be1
letzteren wırd CS sıch tatsächlich »Melkıtes, Arabic-speakıng Orthodox« gehandelt haben S
140); F diesen »Surjanen« ware aut den umtassenden UÜberblick bei A Vall den Brincken, Die
» Natıones Chrıistianorum Orientalıiıum« 1mM Verständnis der lateinıschen Historiographie, Ööln—
Wıen 1973 75 I hınzuweısen. 1)as VO dem Herausgeber Basset 508 »synaxaıre arabe-Jacobite«
1St w1e sıch schon aUuUSs dem /usatz »redactıon COPLE« ergıbt eın koptisches; die Einordnung 1mM
Index Jacobites (S 195) ze1ıgt, dafß em ert. der Sprachgebrauch ottenbar nıcht klar 1St.

7u der Frage: AT sıch be1 den »Heuschrecken« gehandelt hat, dıe Johannes der Täuter ß
(vgl. 7 ‚ AÜUOLÖEC heifßen mufß), vgl die gründliche Studie Ol Brock, The Baptıst’s 1et 1ın

Syriac Sources, 1 OrChr 1970 11 35=:1220
Kritisch se1 och angemerkt, da{fß sıch 1n den zıtierten deutschen Literaturtiteln unnötıg viele

Schreibtehler tinden Dıie 11U1 1n Quellen und Sekundärliteratur eingeteılte und deshalb nıcht S()I1-

derlich hıltreiche »Selected Bibliography« umtafßt auch Werke, dıe für das Thema aum her-
geben, Synodıicon orjentale, ed Chabot:; 27 Alıshan, S1SSOUaAN; Dauget, Premieres recher-
ches SUuT l’origine les characteristiques des synaxaıres melkties. Wenn der ert schon Vö6öbus’ Hı-

Ory of Ascetism erwähnt, ann sollte nıcht 1U den CS Band CSCO Subs 14 115 1St eın
deres Werk!] NENNECIL, sondern auch dıe weıteren: Subs (1960), 6 1988).

Hubert Kauthold

Bernhard Heyberger, Les chretiens du Proche-Orient de la reforme
tholique (SyMie: Lıban, Palestine, XATAEN.  Ie sıecles), Rom (Ecole Francaıse
de Rome) 1994, 665 Seıiten.
Mıt der 1mM ıtel gCeNANNLEN »katholischen Retorm« 1St dıe Bewegung gemeınt, die 1111A11 trüher als
»Gegenreformat1ion« bezeichnet hat (ein Begriff, der für den Orıent ohnehin nıcht PasscCch würde)
Bekanntliıch wurde diese Erneuerungsbewegung der katholischen Kirche VOL allem VO Orden, 1NS-
besondere den Jesuıten und Kapuzınern,>dıe als Miıttel der Rekatholisierung das Bıldungs-
und Schulwesen törderten, sıch ın besonderer Weıse der Seelsorge wıdmeten und verschıiedene
Frömmigkeıitsformen propaglerten. Der Titel des Buches könnte den Findruck erwecken, als ob das
oriıentalısche Christentum alleın diesem Blickwinkel betrachtet würde. Tatsiächlich geht das
Buch ber weıt darüber hınaus. Der Vertasser beschreibt SA ersten Mal anhand der ZU Verfügung
stehenden Quellen umtassend dıe Gesamtsıtuation der Melkiten un Maroniıten des und Jh.s
1n Syrıen (einschliefßlich des heutigen Lıbanon); dabe1 geht besonders auf dıe Sıtuation 1n Aleppo
e1ın, der westliche Einflu{£ß ohl stärksten W  - Man Mag bedauern, da{ß sıch aut diese be1-
den Kirchen beschränkt. ber ZU eıiınen S1e Oort zahlenmäfßßıg orößten, ZU anderen
annn INa  - ıhm aum vorwerfen, da{fß 1ın seıner ohnehın schon sehr umfang- und materialreichen
Arbeıt nıcht auch noch dıe anderen Christen (Syren Armenıer) berücksichtigt, sondern se1ın Thema
begrenzt hat.

In eiınem ersten Abschnıitt o1bt der Vertasser zunächst einen allgemeınen un: ZuL tundierten
Überblick ber dıe orjentalische Christenheıt 1m bıs E Jh In üunt Kapıteln beschreibt dıe gCc-
schichtliche und geographische Sıtuation ( die rechtliche und tatsächliche Lage der hrı-
sten iıslamıscher Herrschaft (Stichwort dımmi, 39-62), die Funktion der Kırchen als polıtı-
scher Faktor 1im osmanıschen Reich (Stichwörter tA1fa, milla; x  )7 die kontessionelle und
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z1ale Struktur der Christen (S 109-137) SOWI1e das kulturelle Nıveau und die relig1öse Praxıs der
Gläubigen S 139-180).

Der zweıte Abschnıiıtt tragt die Überschrift »De V’occident CES ”orlient« und hat dıe Begegnung
der westlichen Chrısten MmMIt dem Morgenland AB Inhalt. Darın behandelt der Vertasser dıie etzten
Ausläufer der Kreuzzugsidee S 85-208), die Walltahrten den heiligen Statten und dıe Kustodie
des Heılıgen Landes (S 209-223), dıe lateinıschen Mıssıons- und Unionsbemühungen (S 225-239),
die westlichen Schutzmächte der orientalischen Chrısten, VOT allem die Rolle Frankreichs S Z

2710 die Tätigkeıit der Orden, insbesondere der Jesuıten, Karmeliten, Kapuzıner und Franziskaner
(S 273-317) und dıe missionarısche Praxıs be1 Nıchtchristen und orientalischen Chrıisten S 4195

3779
Der drıtte Abschnuıtt oilt der Entstehung eines orientalischen Katholizismus. Der Vertasser be-

schreıbt die allmähliche Irennung der bıs dahın einheitlichen melkitischen Kırche 1ın eınen ortho-
doxen und eiınen unıerten Zweıg und dıe für die einzelnen Gläubigen damıt verbundenen soz1alen
und menschlichen Probleme S 85-403), dıe römische der römisch beeintftlufßte Ausbildung des
Klerus ®7 405-431), die Angleichung des orientalıschen Regularklerus westliche Muster S A

451), die Bildungsmafsnahmen für die La1en S 453-478), dıe relig1ösen Bruderschatten und Kon-

gregationen S 479-509) und das katholische Selbstverständnıiıs der Unierten S ] 1-550).
l diese weıtgespannte quellenmäßig bestens dokumentierte und interessant geschriebene Arbeıt

eıne Dissertation der Universität Nancy beruht auf gründlıchen Studien des Vertassers ın Ar-
chiven 1n Rom (Propaganda Fıde, Jesuıten, Unbeschuhte Karmeliten, Kapuzıner, Collegio Urbano,
Päpstliches Geheimarchiv), Parıs und Aleppo, autf Handschrittenstudien SOWIE aut einer beeindruk-
kenden Vertrautheıt mı1t veröftentlichten Quellen und der Literatur (vgl die eingehenden Angaben

den Quellen, 565-569, und die umfangreıiche, systematisch gegliıederte Bibliographie, 569-

602) uch die allgemeıneren Kapıtel der Arbeıt sınd tür den Fachmann des Christlichen rıents
durchaus lesenswert un: informatıv, nıcht allein der teiılweıse bıisher unbekannten Quellen.

Nur Rande einıge Kleinigkeıiten: Der westsyrische Bischotssitz VO Aleppo dürtfte nıcht erst

Nalı 1597/ hne Unterbrechung besetzt SCWESCIL se1ın (Zzu 20) Die kırchlichen Oberhäupter der
Armenier 1n Jerusalem und Konstantinopel trugen und tragen den Tıtel »Patrıarch«, nıcht »Katho-
lıkos«, un! unterstehen dem Katholikos 1n Edschmiadzın (zu und 99) 13s 17 l1es Quz
hayya (Drucktfehler). 7u dem Werk des Athanasıos Dabbas ber die Beichte, »qu1 eXamı-
« vgl Graf, Geschichte L11 129 (Grafs Literaturgeschichte wiırd übrıgens auffällıg selten
zıtiert). Be1 dem Namen des Armenıiners Mik h2’il Dayr Arütin (3 505) hıegt otfenbar eıne hyper-
korrekte Transkrıption AaUuUsSs dem Arabıschen VOIL, gemeınt 1St 7zweıtellos der armenische Namensbe-
standteıl Der (ostarmeniısch: TerX; eigentlıch »Herr«. Da das nestorianısche un: jakobitische
Recht die Ehe zwıschen Cousın un! ousıne erlaubt (vgl 53/% kannn Ira  : allgemeın sıcher
nıcht I1 IDITZ Zweıteiulung der Eheschliefsung 1n eıne bereıts rechtlich verbindliche »Verlo-
bung« (»Eheabrede«) und die »Heiımholung« beruht nıcht auf westlıchem Einflufß (SO
sondern 1st alte orientalische Tradıtion (vgl eLWA Selb, Orientalısches Kirchenrecht I) Wıen 1981,

Insgesamt verdanken WIr dem Vertasser, der 1n erSter Linıe Hıstoriker, nıcht Orijentalıist 1St, eın
sehr 1el klareres Bı VO der Lebenssituation und Kultur der orientalıschen Christen 1M und
18 Jh., als WIr Cr bısher hatten. Der Vertasser welst 1n seiınem esumee noch eiınmal ausdrücklich
darauft hın, da{fß sıch eıner verbreıteten Meınung nıcht eintach eıne eıt des Ver-
talls handele, dıe ach allgemeıner Vorstellung auf e1in »Goldenes Zeitalter« des orıentalıschen hrı-

»chronologıquement ‚U:  > ma1ıs Sans doute S1tUE |’islam« gefolgt se1l der Wert
der christlich-orientalischen Kultur der behandelten Epoche werde allgemeın unterschätzt ®) 554)
Hıer kann 1C dem Vertasser 11U1I beipflichten. Di1e Frühzeıt des orientalıschen Chrıstentums wiırd
siıcher häufig ıdealısıert und romantiısch gesehen; auch damals hatte natürlıch nıcht jeder das For-
MmMat eınes Ephräm des dyrers der eiınes Philoxenos VO Mabbug. Es besteht daher eın Anladfs, dıe
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spatere Zeıt unbeachtet 7E lassen. Im übrıgen betreibt der, der sıch 1U mi1t den trühen Schrittstel-
lern beschäftigt, eigentliıch 1LLUT eıne Hıltswissenschaft der Theologıe, nıcht aber Wissenschaft V
Christlıchen Oriıent. Zu letzterer gvehört dıe ZESAMLE Geschichte und Kultur der orientalischen
Christen bıs 1n die Gegenwart. Der Vertasser hat nıcht 1Ur das Verdienst, hierauf hıingewiesen, SOIM-

ern mı1t seinem Buch uch eiınen wertvollen Beıtrag 1ın diesem Sınne geleistet haben.
Hubert Kaufhold

Iso Baumer, Max VO Sachsen. Priester un! Protessor, Freiburg in der Schweiz
(Universıitätsverlag) 1990 359 Seıiten Ders. Miıtarbeit VO Hans Cichon,
Max VO achsen. Prinz un! Prophet, Freiburg 1n der Schwei7z 992 e Seiten
Ders., Max VO Sachsen. Prımat des Andern. Texte un! Kommentare, Freiburg
1ın der Schweiz 1996; 261 Seıten, 3 3y 49 ,— un: A — Schweizer Franken.
Eıner der taszınıerendsten Vertreter der Ostkirchenkunde 1n der EerTSICHN Hältte des Jh.s W alr

zweıtellos Prinz Max VO Sachsen, Sprofßs des se1It August dem Starken (1670-1733) katholischen
Königshauses 1m tast ganz protestantischen Sachsen, geboren 1870 als Sohn des spateren Könı1gs
Georg (1902-1904) un! Bruder des etzten sächsıschen Könıi1gs Friedrich August 111 (1904-1918).
Nach dem Studium der Rechtswissenschaft (1889-1892) und der Promaotion ZU Dr Jur. studıerte

1n Eıichstätt Theologıe un: promovıerte 18958 1ın Würzburg ZU Dr. theol Im selben
Jahr empfing die Priesterweihe und W al ann kurze elıt ın der Seelsorge tätıg. 1900 wurde
F: Protessor für Liturgik und Kırchenrecht die Universıität Freiburg 1mM Uechtland beruten.
Nach vorübergehender Tätigkeıt Kölner Priesterseminar (  &}  ) un! als Milıtärgeistlicher
1mM Ersten Weltkrieg erfolgte 1921 die Rückberufung 1n die Schwei7z ach Freiburg, allerdings als
Protessor für »Orientalısche Laiteratur un: Kultur« 1n der philosophischen Fakultät, der bıs P

seinem Tod 1951 angehörte. eın Bruder Prinz Johann Georg (  S  } ıdmete sıch ebentalls
nachhaltıg dem Christliıchen ()sten (vgl den Beıtrag des Vertassers ber dıe beiıden Brüder ıIn dıe-
SCI1I] Band)

1985 hatte Baumer 1n dem schmalen Heftt > Prinz Max VO Sachsen. Einheıit der Kırchen, Lebens-
reform, Frieden« (Freiburg/Schweız Hamburg) bereıts eiıne zusammenTaAasSsende Bıographie veröf-
tentlicht. Eınem Teılaspekt galt seıne Broschüre > Prinz Max VO Sachsen (1870-1951) und Arme-
N]ıeN« (Bremen Nach weıteren, insgesamt rund fünfzehnjährigen Forschungen, tür dıe
uch schriftliche und mündliche Auskünfte zahlreicher Gewährsleute verwenden konnte, jetert
MIt der 11U vorliegenden Trılogie eıne breıt angelegte Bıographıie, W1€ 11a S1e sıch besser nıcht
wünschen ann. Beträchtlichen zusätzlichen Reız gewınn S1Ee och dadurch, da{fß Prinz Max sıch
nıcht 1L1UTr 1n kırchlichen un! unıversıtiären reisen bewegte, sondern seıner Herkuntt auch 1n
den damals regierenden. S1e 1st deshalb auch für dıe polıtısche Geschichte VO nıcht geringem Inter-
GSS€:

Der Band oilt zunächst der Tätıgkeıit des Prinzen als Protessor der Universıität Freiburg.
Angesichts seıiner gesellschaftlıchen Stellung hatte 1n der damaligen Zeıt nıcht zuL 1m eintachen
Seelsorgedienst bleiben können. Als Bischot der Kurijenkardıinal nıcht geeıgnet, ergab sıch als Aus-
WCB die Protessur, für die ber eigentlich uch nıcht dıe nötıgen Vorauss etzungen mıtbrachte: »Er
Walt methodisch-kritisch wen1g vorbereıtet, 1n seıner SaANZEN Art (ZU) gutgläubig, War mıt eiınem
phänomenalen Gedächtnis begabt un: VO eiınem unstillbaren Wıssensdurst beseelt, ber wen12 fä-
hıg sorgfältiger Arbeit und pedantiıscher Gründlichkeit, W1€ S1Ee Hr einmal die wıissenschafttliche
Forschung Zemass ıhren eigenen Normen erheischt.« (Band 20) Seine wenıgen Hörer heben
ott L1UTr AaUus Miıtleıd, worüber der Vertasser einıge amusante Anekdoten erzählen annn (211=-215).
Gleichwohl W al dıie Berufung eın Glückstall. Aus Gründen, die uch der Vertasser letztlich nıcht
teststellen konnte ebenda 7)) interessierte sıch Prinz Max nämli:ch für die Ostkırchen, insbeson-
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ere deren Lıiturgie, damals eıne Ausnahme 1n der lateiınıschen Kırche. Der trüheste 1nwe1ls darauf
1st e1in 19072 gehaltener Vortrag ber die Marienverehrung 1n der griechischen Liturgıe. In den tol-
yenden Jahren unternımmt mehrere Reisen 1n den Vorderen Orıient und ach Usteuropa. eın In-
teresse oilt nıcht zuletzt auch der »orientalıschen Frage«, Iso der Irennung und Wiıedervereinigung
der Kırchen. Seine heute tast selbstverständliche ökumenische Gesinnung W alr der damalıgen eıt
we1ılt VOTaUs und tührte r eıner otftiziellen Verurteilung durch Papst Pıus X’ die der Vertasser üb-
rıgens se1it 1993 Generalsekretär der Catholica Unı0 Internationalıs Recht sehr krıitisch eur-
teılt. FOUÜ: 1ın der ersten Nummer der Zeitschritt » Roma l’Orıiente«, hatte Prinz Max nämlı;ch
Grundsätze für eıne Wıedervereinigung der Kırchen dargelegt; hatte betont, da{ß s keine
Unterwerfung der Ostkirche Rom geben könne, un! die Gleichberechtigung der Kırchen
hervorgehoben. In eiınem Literaturbericht 1n dıeser Zeitschrift (Band 9’ 191 1’ 1/Z) aufßerte sıch da-
mals AÄAnton Baumstark vorsichtig und 1n seiınem unnachahmlichen Stil W1e€e tolgt: » Die ebenso BC-
wıfß VO bestem Glauben und einer hochherzigsten Begeisterung für eiıne oroße un: schöne Sache
eingegebenen, als tatsächlich be1 eıner nıcht VO vornhereın sehr wohlwollenden Interpretation
nıcht 1LL1UT VO demJenıgen des katholischen Dogmas, sondern auch VO gyeschichtlichen Stand-
punkte Aaus antechtbaren enNsees S$MY Ia question de Punion des eglıses, die Prinz Max, Herzog
Sachsen, Kloma l’])O[riıente 11329 veröffentlichte, sınd die Jahreswende U1n Ausgangs-
punkt VO Eroörterungen geworden, die ın der Tagespresse verschiedenster Rıchtung vielfach 1n e1-
He alles eher als einwandtreien Weise geführt werden. Es 1St 1ın diesem Literaturbericht nıcht der B
eignete Urt; auch 1L1UT 1n Auswahl ın der einem ogroßen »Fall« aufgebauschten Angelegen-
heit 1er laut gewordene Stimmen registrıeren.«

Dıie Verurteilung des gyesellschaftlich hochgestellten Priesters wirbelte jedenfalls 1e] Staub auf,
tührte ber auch dazu, da{fß 1912 auf eiıne Protessur Priestersemiinar 1n öln abgeschoben
wurde; lehrte dort das Fach »Erklärung der Psalmen Zzu lıturgischen Gebrauche« (!) 1921
konnte seıne Tätıgkeıt 1n Freiburg wıeder autnehmen. Nach dem Sturz der Monarchıe In Sachsen
1918 Wal weıtgehend mittellos, da‘ erstmals eın Gehalt 1n Anspruch nehmen mufste.

Baumer würdigt nıcht LLUT den Wiıssenschaftler, sondern auch die zahlreichen sonstıgen Aktivıtä-
ten des Prinzen, iınsbesondere in der Seelsorge un: als Wohltäter, solange und SOWeIlt diıeser sıch das
eisten konnte. IDiesen Themen 1St VOT allem der zweıte Band gewıdmet. Er betafßt sıch eingehend
m1t seıner Erziehung und Ausbildung sächsischen Hof, seiınen Studien un! seıner frühen Seel-
sorgetätigkeıt, seınen Erlebnıissen während des Ersten Weltkriegs, seınen wohl adurch hervorge-
rufenen pazıfıstischen Ideen und seıner Tätigkeıit 1mM Rahmen der katholischen Lebensretormbewe-
SUuNs (er War Miıtglıed 1m » Priester-Abstinentenbund« und Vegetarıer). Die Bıographie umtaflßt ber
uch FEinzelheıiten AUS seınem persönlıchen Leben, seiınen Alltag, seinen Tod und seinen Nachlafs,
kurzum alles, W as sıch über Prinz Max ermuitteln lefß

Neben der bıographischen Darstellung, die durch eiıne Reihe VO Photographien ıllustriert 1St,
enthält das Werk Dokumentarıisches: eıne l .ıste der Vorlesungen, der theologıischen Veröttentli-
chungen (Bücher un! Broschüren, Aufsätze, Predigten und Ansprachen, Rezensionen), seıne
Wohnsıtze aAb 1900 (Band 1)7 eine 1947 vertfalste autobiographische Skızze, seıne Veröffentlichungen
AUS dem Gebiet der Politık, des Rechts, ber Krıeg, Frieden, Lebensretorm un: Vegetarısmus un:

WEe1l graphologische Gutachten ber ıhn (Band
UÜberwiegend dokumentarısch 1St der soeben erschienene drıtte Band, 1n dem Veröffentlichungen

des Prinzen mıiıt Einführungen und Kommentaren des Vertassers nachgedruckt siınd Den »Prolog:
DDas Spiegelbild 1mM Andern« bılden Aufsätze ber Theodor VO Studıion, ber den ukraiınıschen
Philosophen Hryhory) SavvıC Skorvorod (1722-1794) und über den russischen Dıichter Gavrıl Ro-
AaNOVIE DerzZavın (1743-1 816)

Der Hauptteıil 1sSt überschrıieben: » Die Entdeckung der Ostkirche«. Baumer druckt mehrere
Schriften AaUuUsSs den JahrenBganz der 1n Auszügen nach, welche die Sıcht des Prinzen VO

der Ostkirche, der Geschichte der Irennungen und Unionsbemühungen zeıgen. In den Einleitun-
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SCmIl weIlst aut die Entwicklung VO »eınem eurozentrischen und SIreNg und CS römisch-katholi-
schen Weltbild« des Prinzen eıner durch die weıtere Beschättigung miıt den Ostkirchen und die
Reıisen bewirkten sehr 1e] wohlwollenderen, wenıger VO Vorurteilen gepragten Haltung, die ZU!r

päpstlichen Verurteilung VO 1910 tührte. Der Stein des Ansto(bses, der erwähnte, französısc abge-
tafßte Aufsatz, SOWIl1e die öttentliche Reaktıon Pıus X) nämlich eın Briet die unıerten Bischöfe,
werden 1n eiıner 1912 erschıenenen deutschen Übersetzung geboten.

Der 7weıte Teıl, »Schwerpunkte der Forschung und Lehre« besteht AaUuUsSs Werken (teilweıse 1n

Auszügen) ber die Liturgie der Ostkırchen)’ die euchariıstische Lehre des Kyrillos VO Jeru-
salem (1909), eıne Reise autf den Berg Athos (1910), über die armenisch-griechischen Unionsbemü-
hungen 1mM In un:! dıe Synodalrede des Nerses VO Lambron SOWI1e die VO Baumer AaUsS

dem Englischen übersetzten Autsätze » Was können WIr VO Tolsto) lernen?« und »Vladımır
Solov &v und seıne Sophia-Lehre« 1940 f£‘)

UÜberraschend 1St, da{fß Prinz Max, dessen Name CI1S miıt der Ostkirche verbunden 1St;, sıch auch
tür » Dı1e Weltreligionen« (so lautet der Tıtel des drıtten Teıls) ınteressliert und darüber geschrieben
hat: dıe niıchtchristlichen Religionen des Ostens, den Islam (Baumer stellt insowelılt Zıtate AaUus Vl -

schiedenen Schritten er Jahre 1905 bıs 1934 zusammen), das Judentum (abgedruckt sınd lexte der
Zusammenftassungen, aus denen VOI allem die Ablehnung des Antısemitismus ersichtlich Ist) Eın
weıterer Abschnitt enthält Ausschnitte der bısher unveröttentlichten Schriutt »Lehren, Kult und In-
stıtutionen sıch katholisch nennender Kırchen«. Den Schlufß bıldet ein Autsatz ber das Pfingstfest.

IDITS Auswahl aus den zahlreichen Schritten W al siıcher nıcht eintach. Abgedruckt siınd Beispiele
AaUSs den Hauptinteressensgebieten des Prinzen, die iınsbesondere 1mM Abschnitt ber die Ostkirchen
auch dıe Entwicklung seiner Anschauungen zeıgen; nach der Verurteilung VO 1910 konnte sıch
Prinz Max, der ımmer eın trommer und treuer Sohn seıner Kırche blieb, a nıcht mehr außern.
Mıt Ausnahme des VO Baumer AaUuUSs dem Französischen übersetzten, 1910 gehaltenen Vortrags
» Was WIr dem christlichen (Osten verdanken« (Band 33 75-81), eiınem Vortrag ın Dresden über den
Antısemıitismus VO 1937 S 229-239) und dem schon genannten Beıtrag ber dıe sıch katholisch
nennenden Kirchen S 242-251) lagen dıe aufgenommenen Schritten bereıts gedruckt VOIL, WE

auch teilweıse 1n Fremdsprachen un! abgelegenen Orten. Priınz Max hatte 1n seiınem Testament

geschrieben: » Nun habe ıch och eıne Fülle VO Manuskrıipten VOT mMI1r Es o1bt darunter vıeles,
W 4as ich nıcht herausgeben konnte un! doch herausgegeben hätte288  Besprechungen  gen weist er auf die Entwicklung von »einem eurozentrischen und streng und eng römisch-katholi-  schen Weltbild« des Prinzen zu einer — durch die weitere Beschäftigung mit den Ostkirchen und die  Reisen bewirkten — sehr viel wohlwollenderen, weniger von Vorurteilen geprägten Haltung, die zur  päpstlichen Verurteilung von 1910 führte. Der Stein des Anstoßes, der erwähnte, französisch abge-  faßte Aufsatz, sowie die öffentliche Reaktion Pius’ X., nämlich ein Brief an die unierten Bischöfe,  werden in einer 1912 erschienenen deutschen Übersetzung geboten.  Der zweite Teil, »Schwerpunkte der Forschung und Lehre« besteht aus Werken (teilweise in  Auszügen) über die Liturgie der Ostkirchen (1908), die eucharistische Lehre des Kyrillos von Jeru-  salem (1909), eine Reise auf den Berg Athos (1910), über die armenisch-griechischen Unionsbemü-  hungen im 12. Jh. und die Synodalrede des Nerses von Lambron (1917) sowie die von Baumer aus  dem Englischen übersetzten Aufsätze »Was können wir von Tolstoj lernen?« (1930) und »Vladimir  Solov‘&v und seine Sophia-Lehre« (1940ff.).  Überraschend ist, daß Prinz Max, dessen Name so eng mit der Ostkirche verbunden ist, sich auch  für »Die Weltreligionen« (so lautet der Titel des dritten Teils) interessiert und darüber geschrieben  hat: die nichtchristlichen Religionen des Ostens, den Islam (Baumer stellt insoweit Zitate aus ver-  schiedenen Schriften der Jahre 1905 bis 1934 zusammen), das Judentum (abgedruckt sind Texte oder  Zusammenfassungen, aus denen vor allem die Ablehnung des Antisemitismus ersichtlich ist). Ein  weiterer Abschnitt enthält Ausschnitte der bisher unveröffentlichten Schrift »Lehren, Kult und In-  stitutionen sich katholisch nennender Kirchen«. Den Schluß bildet ein Aufsatz über das Pfingstfest.  Die Auswahl aus den zahlreichen Schriften war sicher nicht einfach. Abgedruckt sind Beispiele  aus den Hauptinteressensgebieten des Prinzen, die insbesondere im Abschnitt über die Ostkirchen  auch die Entwicklung seiner Anschauungen zeigen; nach der Verurteilung von 1910 konnte sich  Prinz Max, der immer ein frommer und treuer Sohn seiner Kirche blieb, dazu nicht mehr äußern.  Mit Ausnahme des von Baumer aus dem Französischen übersetzten, 1910 gehaltenen Vortrags  »Was wir dem christlichen Osten verdanken« (Band 3, S. 75-81), einem Vortrag in Dresden über den  Antisemitismus von 1932 (S. 229-239) und dem schon genannten Beitrag über die sich katholisch  nennenden Kirchen (S. 242-251) lagen die aufgenommenen Schriften bereits gedruckt vor, wenn  auch teilweise in Fremdsprachen und an abgelegenen Orten. Prinz Max hatte in seinem Testament  geschrieben: »Nun habe ich noch eine Fülle von Manuskripten vor mir ... Es gibt darunter so vieles,  was ich nicht herausgeben konnte und doch so gerne herausgegeben hätte ... Wenn jemand dafür  sorgen würde, daß Manches davon nach meinem Tode herauskäme, wäre ich selbst im Jenseits noch  sehr dankbar.« Er ist seinem Biographen jetzt gewiß dankbar! Daß nicht noch mehr Unpubliziertes  in Band 3 erscheint, hängt wohl damit zusammen, daß es weniger bedeutend ist und es Baumer  mehr darum ging, einen Überblick über die Gedankenwelt des Prinzen zu geben.  Die Einleitungen zu den Schriften beleuchten die jeweilige Situation, aus der heraus sie entstan-  den sind, und bieten alles, was zum Verständnis im Rahmen der Biographie des Prinzen erforderlich  ist. Den ursprünglichen Plan, die Texte mit einem wissenschaftlichen Kommentar zu versehen, hat  der Verfasser vernünftigerweise aufgegeben, weil dies eine eingehende Beschäftigung mit zahllosen  Sachfragen erfordert hätte. Die stattdessen in den Kommentaren gegebenen »Lesehilfen« sind für  den Leser völlig ausreichend.  Der Verfasser hat das große Verdienst, den zu Unrecht schon fast vergessenen Prinzen Max, den  er übrigens perönlich nie erlebt hat, wieder nachdrücklich in Erinnerung gerufen zu haben. Auch  ich bin (natürlich) dem Prinzen nicht begegnet, habe aber nach der Lektüre der Bücher, die sein Le-  ben so umfassend ausleuchten, fast das Gefühl, als hätte ich ihn noch gekannt. Mehr kann man von  einer Biographie nicht verlangen! Der Verfasser schreibt im übrigen nicht nur fesselnd, sondern mit  so großer innerer Anteilnahme und Sympathie für Prinz Max, daß man sich unwillkürlich davon  anstecken läßt. Trotzdem ist seine Beurteilung von Persönlichkeit und Werk überall ausgewogen  und gut begründet. Er verschweigt die Schwächen des Prinzen nicht, belegt aber andererseits durch  seine Darstellung zur Genüge, welch beeindruckende und menschlich überzeugende, ja propheti-Wenn jemand datür
SOTSCIL würde, da{ß Manches davon ach meınem ode herauskäme, ware iıch selbst 1m Jenseıts och
csehr dankbar.« Er 1St seınem Biographen jetzt gewifß dankbar! Da: nıcht och mehr Unpubliziertes
1n Band erscheınt, hängt ohl damıtT, da{ß N wenıger bedeutend 1ST und 65 Baumer
mehr darum o1Ng, eınen Überblick ber dıe Gedankenwelt des Prinzen geben.

Die Einleitungen den Schritten beleuchten die jeweilıge Sıtuatıon, AUS der heraus s1e entsLAN-

den sınd, un! bıeten alles, W as FVerständnis 1M Rahmen der Biographie des Prinzen ertorderlich
ISt. Den ursprünglıchen Plan, die Texte m1t eiınem wissenschattlichen Oommentar versehen, hat
der Vertasser vernünftigerweıse aufgegeben, weıl 1eSs eıne eingehende Beschäftigung mıt zahllosen
Sachfragen ertordert hätte. IDie stattdessen 1n den OommMentaren gegebenen »Lesehilten« sınd für
den Leser völlıg ausreichend.

Der Vertasser hat das yroße Verdienst, den Unrecht schon tast VErgSCSSCHEMH Prinzen Max, den

übrıgens perönlıch n1ı€e erlebt hat, wiıeder nachdrücklich 1n Erinnerung gerufen haben. uch
ıch bın (natürlich) dem Prinzen nıcht begegnet, habe ber nach der Lektüre der Bücher, dıe se1ın IO
ben umtassend ausleuchten, tast das Gefühl, als hätte ich ihn och gekannt. Mehr annn 11a VO

eıner Biographie nıcht verlangen! Der Verftasser schreıbt 1m übrıgen nıcht L1UTr tesselnd, sondern mıiıt
orofßer innerer Anteilnahme un: Sympathıie für Prinz Max, da{fß INall sıch unwillkürlich davon

anstecken 1{r Trotzdem 1ST seıne Beurteijlung VO Persönlichkeıit und Werk überall ausgewOgCI
un! zuL begründet. Er verschweıgt die Schwächen des Prinzen nıcht, belegt aber andererseıts durch
seıne Darstellung ZUTF Genüge, welch beeindruckende und menschlıch überzeugende, Ja propheti-
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sche Gestalt W ar. Tretffender als der Vertasser ann INa das esumee nıcht zıehen: Prinz Max
wırd »N1e den Rang eines oroßen Wissenschafttlers der Theologen einnehmen können, dafür den
eınes leidenschattlichen Kämpfers für die Einheit der Kırchen, für Frieden und eıne Lebensgestal-
Lung ach dem Plan des Schöpfers« (Vorwort ZU drıitten Band)

Hubert Kauthold

Horıizonte der Christenheiıt. Festschriuft tür Friedrich Heyer seınem 85 (
burtstag, herausgegeben VO Michael Kohlbacher un! Markus Lesinski (Jı-
konomıiua. Quellen un: Studien ST orthodoxen Theologıe, Band 34), Erlangen
1994, 629 Seıten, 68,—
Ebenso weıtgespannt W1e€e die Interessen des och immer unermüdlich reisenden und schreibenden
Jubilars 24 sınd dıe Themen der ıhm ZU Geburtstag gewıdmeten, verspatet
erschienenen Festschriüft. Ihr Tıtel verspricht nıcht zuviıiel. ID ach Sachgebieten ygeordneten Be1-
trage begiınnen be1 den Christen Athiopiens S 5 und reichen ber Agypten S 91-134), das
Heılıge and (D 135194 Syrıen, Armenıen und Georgien (S 193-271) bıs den Christen Süudost-
und Usteuropas (S 273-385). Weıtere Abschnitte sınd überschrieben: »Kırchen des Abendlandes
un des Morgenlandes begegnen siıch« (S 387-439), » Verschiedene Traditionen deuten sıchu
se1t12« (> 441-488) und »Am Puls der /eıit« S 489-583). Den Schlufß bıldet dıe Biıbliographie des
Jubilars, beginnend mi1t dem Jahre 1933 (S 587-620).

IDITS Auftsätze der 48 utoren können 1ler natürlich nıcht 1M einzelnen vorgestellt werden. Hr-
treulıch 1St, da sıch e1ne IX Reihe VO ıhnen mıiıt aktuellen Themen der Ereijgnıissen der Jünge-
I  b Vergangenheıit beschäftigen, da{ß nıcht TILMLE eın Ausschnıitt, sondern der Christliche Orıent 1n
seıner Gesamtheıit ın den Blick kommt. Hıer hat sıch 7zweıtellos yünst1g ausgewirkt, da: der ubılar
keın Schreibtischgelehrter IS sondern da{ß sıch aut zahlreichen Reisen oft auch m1t Studenten
eın Bıld VO der heutigen Lage der verschıiedenen Kıiırchen verschafft und seınen Schülern vermıiıttelt
hat

So betafit sıch gleich Anfang Verena Böll mi1t eiınem amharıschen Bericht ber die W.ahl un!
Weihe des ersten einheimischen Oberhaupts der athıopıschen Kırche 1MmM Jahre 1950 Be1 den VO

den Athiopiern abgelehnten »Beschlüssen des Konzıils VO Nıkalia«, dıie eınen einheimischen Me-
tropoliten verbieten, handelt CS sıch dıe 1m Orıent verbreıteten pseudo-nizäniıschen anones

(vgl raf 5881 Es 1St bemerkenswert, da{ß diese Vorschritten be1 den Auseinandersetzungen
7zwıschen Kopten un: Athiopiern bıs 1n dıie HEHUGILE eıt eine Raolle gespielt haben dergew Hable-Se-
lassıe o1bt »An Abrıdged Chronicle ot Salama 111«, eines athıopischen Metropolıten (  s  )
heraus. Mantred Kropp betaftt sıch VOT allem miıt der Kurzchronik des Liq Atqu VO Begınn des

Jh.s (»Die Stimme der Opposıtion 1n der athıopıischen Geschichtsschreibung«). Ernst Hammer-
schmidt (°F) o1bt einen kurzen Überblick ber dıe kirchliche Kunst Athiopiens. Eıner sehr merk-
würdıgen Instiıtution oIlt der Beıtrag VO Rıchard Pankhurst: » The Crattmen’s Monasterı1es otf
Shawa and Theır Judaeo-Christıan UStOms«. Lantranco Ricchi bietet Tlext un: Übersetzung eıner
amharıschen autobiographischen Notıiz, dıe asamma Habta Mıkiel GusuWw, der Vertasser des CI -

sSten gedruckten amharıschen Lexıikons, 1962 schrıeb, SOWI1E eınes 1997 entstandenen ambharıschen
Geschättsbrietes. iırsten Stoffregen-Pedersen verfolgt das Vorkommen des Namens Jerusalem 1ın
eiınem amharischen Psalmenkommentar, Jürgen Tubach erzählt die aksumuitische Lokallegende
ach verschıiedenen Quellen nach

In der koptischen Abteilung versuchen Bernd Jorg Diebner un: C'laudıa Nauerth, das Geburts-
und Todesjahr Schenutes zuverlässıg Pr bestimmen. Markus Lesinski betafst sıch MI1t den Ansıchten
Kyrılls VO Alexandreıia ber dıe Person des kleinen Propheten Maleachın. Deftlet Müller
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tersucht die Verehrung der Theotokos be1 den Kopten, 88 ihrer Liturgie, Homiuiletik, Poesıe, ın AT
bertexten und ın der Gnosıs.

Michael Kohlbacher stellt die verschiedenen JIräger des Namens Markianos VOT und oibt unpu-
blizierte griechische Fragmente des Markıanos VO Bethlehem kritisch heraus. Martın Lückhoff be-
richtet ber die Gründung des protestantischen Bıstums ın Jerusalem 1841 un: die europäischen
Reaktionen. Peter Planck bietet eıne tarbıge Biographie des Patriarchen Joannes VO Jerusalem
(1 VOI der WESCII der Kreurztahrer 1m xl in Konstantıinopel residieren mu(fßte.

Woltfgang Hage welst MIt seınem Beıtrag »Kırche und Gesellschaft AIl Beispiel der syriıschen
Christenheit« (: aut eın erhebliches Detizit be]l der Erforschung des Christlichen rıents hın,
nämlıch dıe Vernachlässigung sozialgeschichtlicher Forschung. Seine tolgende Feststellung ann
1114A1l leider 11UT unterschreiben: »Kongresse, dıie mı1t ıhrem Angebot Ja wohl deutlichsten erken-
LE  } lassen, das Herz der Forscher schlägt, belegen auf dem syrıschen Felde eın domiınıe-
rendes Interesse solchen ‚abgehobenen: Themen (etwa FT Geschichte der syrıschen Lıturgie,
ZUuUr syrischen Literaturgeschichte der eben auch 1er ZuUur Geschichte der Theologie), Themen
also, bei deren Behandlung sıch der sozıalgeschichtliche Aspekt vernachlässıgen läßt, weıl sıch
da, 11141l ausschliefßlich inneren Entwicklungslinıen tolgt, nıcht unmittelbar aufdrängt.« Martın
Tamckes Beıtrag oilt der protestantıschen Nestorianermission und der Kontroverse ber die GCül-
tigkeıt der Iutherischen Ordinatıion anstelle der Priesterweihe Ende des etzten ahrhunderts.

Thema des Beıtrags VO Christoph Burchard 1ST die altarmeni:sche Übersetzung des Jakobusbrie-
tes Angesıchts der oroßen Zahl VO Bibelhandschritten 1St Beschränkung sıcher notwendig, doch
scheint mI1r die VO iıhm zeıitliche Grenze 1600 methodisch bedenklich. Dafß »die Hand-
schrıitten AaUus der 7zweıten Blütezeıt der armeniıischen Handschriftenproduktion 1mM Jh Vermut-

ıch textkritisch wenıger ergiebig (se1en), die Paar spateren Eerst recht«, ware ET StT: och erweısen.
Es bleibt beherzigen, W as der klassısche Philologe Paul Maas 1n seiıner » Textkritik« (4 Auflage,
Leipzıg 1960, 31) schreibt: »e1ın (Text-)Zeuge, der Jünger 1st als eın anderer, (mufß) deshalb nıcht
notwendıg auch sschlechter« seın 6S o1bt überhaupt nıcht >AuLE< der sschlechte« Zeugen, sondern
1193: abhängıge un: unabhängige, Zeugen, die VO erhaltenen er hne S1e rekonstrujerbaren)
abhängig der unabhängıg sınd Das Alter eınes Zeugen kommt 17 insotern 1ın Betracht, als der
altere nıcht VOIN dem Jüngeren abhängen kann.«

Faıry VO Lilienteld legt Ergebnisse ihrer Studien über dıe hl Nıno, » Apostel un! Evangelist«
VO Ostgeorgıen, VO  < Die georgischen Quellen enthalten ihrer Ansıcht ach >TFrOLZzZ aller >märchen-
hatten« Züge eın Konglomerat Jüngerer und alterer verschieden alter, 7A03 sehr alter — Ira-
dıtiıonen«, S1e schliefßt ber »den FEinflu(% sekundärer ‚unhıstorischer<«, yleichsam deutenden Legen-
denmaterıjals« nıcht AUS Weıtere Autschlüsse oll eın 1n Arbeit betindlicher Kommentar bringen.
ABa Schmidt we1lst auf eiınen angeblıchen, antıchalzedonensischen Briet Petros’ des lIberers
dıe Armenier hın, der bısher weıitgehend unbeachtet 1n der armeniıschen ersion der Pleropho-
rıen des Johannes Ruphos enthalten ISt; sS$1e bestimmt aneben uch das Verhältnis der reı armen1-
schen Plerophorien-Versionen: S1Ce STammMenN A4AUS den beıden (!) Mıtte des 5 Jh.s entstandenen AL

meniıschen Übersetzungen der Chronık Michaels des Syrers der gehen darauftf zurück.
IDITG Beıträge der Trel etzten Abschnitte betretfen vorwıegend dıe SUdOSt- un osteuropäischen

Kıirchen. S1e behandeln eiınem ZzuLien 'eı] die Kıirchengeschichte dieses Jahrhunderts, nıcht
letzt dıe Sıtuation se1lit dem Ende der kommunistischen Ara S1e sınd deshalb VO großem Interesse
un! stellen teilweise eine spannende zeitgeschichtliche Lektüre dar.

Unmiuittelbaren Bezug Z Christlichen Orıent haben och tolgende Beıträge dieser Abschnitte:
Bernhard Plank, »Chalzedon e1nNst un! heute. Begegnungen 7zwischen oriıentalisch-orthodoxen
Kırchen und der römiısch-katholischen Kırche«, Hacık Gazer, » [ JDer Kurs der Okumene In Arme-
nıeN« (es geht VOT allem U1l dıe Probleme, dıe eın betremdliches Rundschreiben des armenısch-ka-
tholischen Patrıarchen VO 1997 hervorgerufen hat), Michael Ghattas, » ] J)as ‚Patrıstıic (lentre
Ca1ro0<« un: ermann Goltz, Unterwegs zwıschen Baku un: Etchmidadzın (26 ‚EF 1992
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Zaur Vorbereitung des armenisch-aserbaidschanischen »Religionsgipfels« 1ın Montreux 1993«<. Woltf-
L[a Reıss we1lst autf » Neue Formen des Episkopats 1n der Koptisch-Orthodoxen Kıirche« hın, nam-
ıch aut das se1it 19672 bestehende Institut der »allgemeınen« Bischöfe, das heißt VO Bischöten hne
eigene Diözese, die gesamtkiırchliche Aufgaben wahrnehmen (Z für Erziehung, tfür Höhere SS
1en USW.) der als Hıiıltsbischöte 1n Diözesen bzw. als Klosterbischöfe tätıg sınd Derartige »allge-
me1lne« (»ökumenische«) Bischöte 10 CS 1mM 18 un Jh. uch 1ın der syrisch-orthodoxen Kırche,
und ‚W arl als Hıltsbischöte des Patriarchen 68 meıne Ausführungen azu 1n OrChr 995 | 254)
Etwas spater, 1ın den sıebzıiger Jahren, te bei den Kopten auch das se1lt Jahrhunderten außer (5€e-
brauch gekommene Amt des Chorbischots (vorübergehend?) wıeder auf.

Insgesamt 1St der and eıne würdıge abe für den Jubilar, der sıch nıcht LLUT Wiıssenschaftt und
Okumene verdient gemacht hat, sondern der auch viele Studenten für die Ostkirchen ınteressiert
un: begeistert hat Die Herausgeber ohlbacher und Lesinski verdienen ank dafür, da{ß sS1e die 1N-
haltsreiche und anregende Festschrift inıtıulert und betreut haben Karl Christian Felmy und Heınz
Ohme 1st datür danken, da{ß der Band ın ıhrer Reihe »O1ikonomi1a« erscheinen konnte, un: das
uch och Z eınem sehr ökonomischen Preıs.

Hubert Kauthold

D: V Deutscher Orıentalıistentag VO bıs 1:3 1991 1ın München. Vortrage.
Im Auftrag der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft herausgegeben VO

Cornelia Wunsch Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft,
Supplementa 10), Stuttgart (ranz Steiner Verlag) 1994, 540 Seıten, 128,—
Vom Deutschen Orientalistentag 1968 ın Würzburg werden dıe Kongrefßakten als Supple-
mentbände ZDMG veröttentlicht. Dıi1ese Bände erschienen se1t Nr. (Internationaler Orientalıi-
stenkongreifß 1n Hamburg) nıcht mehr 1m trısten hellblauen un: schnell 1Ns Bräunliche verschießen-
den, nıcht mehr zeıtgemäfßsen Kleıid der ZDMG, sondern mMI1t eiınem tarbentroheren Eınband, wel-
cher der Zeitschritt vielleicht uch guL stünde.

Der Münchener Oriıentalıstentag 1991 WAar dery dem nach Jahrzehnten der polıitisch be-
dıngten TIrennung uch wıeder Teilnehmer AaUusS der ehemalıgen DD  z und dem trüheren Ostblock
ach eigenem Belıeben kommen konnten. Der letzte ohl einıgermaisen gyemeınsame (14.) eut-
sche Orientalistentag W al 1958 1n Halle der Saale veranstaltet worden.

In Halle hatte übrıgens ZU ersten Mal dıe Sektion >Christlicher Orıent un:! Byzanz« getagt, W1€
dem BerichtV Hammerschmidt (OrChr 4 3 1959 153-155) entnehmen 1St. Eıner der ama-
liıgen Redner W al der Berliner Byzantınıst Johannes Irmscher, der ber » Di1e Berliner byzantınıst1-
schen Arbeıten un: dıe Orijentalıstik« sprach. 1991 1ın München WTr wıieder dabei und reterierte
1ın der gleichen Sektion ber »Hundert Jahre Berliner Kirchenväterkommiuission. Ihre Bedeutung für
die Orientalistik« (Da l dıese ach der 1890 erfolgten Zuwahl Harnacks 1ın die Berliner Aka-
demı1e der Wıissenschatten gegründete Kommıissıon wıdmete sich der Ausgabe der griechischen
christlichen Schrıiftsteller, parallel ZWıener Corpus der lateinıschen Väter. Darüber hinaus AA

den ber auch eine Reihe orjentalischer lexte 1n Übersetzung veröffentlicht:; 1n diesem /Zusammen-
hang 1St besonders der Name des Koptologen arl Schmidt C116

Von den Vortragen konnten Ww1e€e auch be1 den anderen Sektionen 1Ur wenıge 1n den ohnehiın
dicken Band aufgenommen werden. Erschienen 1St noch der Beıtrag VO Mıchael V  — Esbroeck der
die Sektion mM1t Armın Hohlweg leitete): » Fın unbekannter TIraktat Ad Thalassıum VO

Maxımos dem Bekenner« (S S Er behandelt dıe georgische Übersetzung der auch oriechisch
und lateinısch erhaltenen Erotapokriseıs, iınsbesondere iıhr Verhältnis Z griechischen Text; die
georgische ersion scheıint »dıe ursprünglıche Fassung ewahrt haben« und bietet darüber hın-
AaUuS NECUEC Materialıen für Maxımaos.
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Den drıtten aufgenommenen Vortrag hielt Günther Christian Hansen: »Eın Zeugnis für das Jüdi-
sche Purimtest ın Syrıen 1m ahrhundert« (D 83-87 Der Vertasser geht VO eıner Stelle e1m Kır-
chenhistoriker Sokrates auUs, iın der ber e1in Volkstest der Juden in »Immonmestar«, eiınem Ort 1n
Nordsyrıen, und einen dabei begangenen Mord eiınem christlichen Knaben berichtet wırd Er
bezieht S1e ohl r Recht aut das Purimtest. Dıie Erklärung des (Irtsnamens überzeugt miıch dage-
SCH nıcht. Im erstien Bestandteil sol] sıch der mi1t dem Purimtest 1ın Verbindung stehende Name Ha-
1119a verbergen, 1m zweıten das DPart. Etpa’al VO STa »7zerreißen«. ber sollten en ıhr
ort ausgerechnet ach dem Judenfeind Haman benannt haben, uch W CI der Beiname auft seın
nde anspıelen würde? Im übriıgen wurde Haman nach Esther f3 10 Galgen aufgehängt, nıcht
zerrıssen. Der Vertasser ann uch keine parallelen Ortsnamen HCLE

Neben den Vortragen der Sektion >Christlicher Orıient« biıeten weıtere Sektionen einschlägige
Vorträage. Be1i den Semuitısten berichtete (Otto Jastrow ber »Neuentdeckte aramäısche Dıalekte der
Türkei« (S 69-74 Zunächst o1bt eınen kurzen Überblick ber die VO Juden und Chrısten Cc-
sprochenen Dialekte und die Forschungssituation, die elinerseılts gekennzeıichnet 1St durch die meı1st
polıtısch bedingte Auswanderung der Sprecher und den damıt drohenden Untergang der Dıalekte,
andererseıts durch den besseren Zugang der Forscher den SA Beispiel 1ın Europa wohnen-
den Angehörigen der betreffenden Gruppen. Anschliefßend betafßtt T sıch VOT allem mıt dem Dıa-
ekt ONn Hertevın.

In der Sektion » Arabıistik und Islamkunde« sprach Gerhard HMOpp ber das Thema »Eın Bıld
Om anderen: Berlin 1n arabıschen Reisebeschreibungen des ahrhunderts« (S 167-173). 7 wel
der Tel orıentalıschen Reisenden, die ber iıhren Berliınbesuch berichtet haben, Christen: der
griechisch-orthodoxe Salım Bustrus (1839-1883) (vgl. rat 303) un der »katholische Ägypter«
Nahla Salıh

Erwähnt sEe1 schließlich noch der Festvortrag VO Paul Kunitzsch ber »Europa und die iıslamı-
sche Welt 1m Dialog durch dıe Jahrhunderte« (S 8-22).

Hubert Kauthold

World Gui1ide Religi0us and Spirıtual Organızatıons. Edited by the Unıion ot
International Assocı1atıons, München—-New Providence— London — Paris (
Saur Verlag) 19796 un: 471 Seıten, 49%
Das Buch lıstet 3495 UOrganısationen mıiıt relig1öser Zielsetzung 1mM weıtesten Sınn auft. Gruhdlage 1St
eine Datensammlung der »Unı1i10n of International Assoc1at1ons«, da{ß LLUT solche Vereinigungen
ertafßt sınd, dıe eınen internatıonalen Bezug haben Die meılsten Eınträge STtammMmen AdUuS$ dem christli-
chen, iıslamıschen und jüdıschen Bereıch, sınd aber uch weıtere Relıgionen un:! Weltanschauun-
CIl veriretfen. Verständlicherweise enthalten sıch dıe Herausgeber eıner Wertung. So 1st STWA auch
dıe >Church of Scıentology« aufgenommen.

IDIie einzelnen alphabetisch angeordneten Eınträge bestehen zunächst AUS dem Namen, vgegebe-
nentalls ın mehreren Sprachen. An erster Stelle steht 1n der Regel dıe englısche Form, doch wiırd die
Benutzung des Buches durch zahlreiche erweılse erleichtert. Dann tolgen Adresse, kurze (3€e-
schichte, Ziele, Struktur, internatıonale Beziehungen, Tätıgkeıiten, Publikationen Mitgliederzahl

Idie Angaben eruhen VOTI allem autf dem » Yearbook of International Urganızati1ons«. S1e sınd
VO Umfang csehr unterschiedlich, W as natürlich VO der Mitteilungsfreudigkeıit der jeweılıgen Im-
st1tut1Oon selbst abhängt, aut dıe 111l sıch 1MmM wesentlichen verlassen mufte.

Vertreten sınd zahlenmäfsıg sehr orofße Urganısationen, vgl etwa Eınträge w1e€e » Admıinıistrative
Hiıerarchy of the Roman Catholı1c Church« Vatıkan) der »FEcumenical Patrıarchate of Onstan-
tinople«, ber uch kleıine und kleinste Vereinigungen. Grofßfßen Raum beanspruchen dıe relig1ösen
Orden un: Kongregationen. So umtassen 7 allein die Eınträge, dıe m1t »Sısters«, »>Sceurs« der
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»>SuU0re« beginnen, immerhiın rund V der 236 Seıiten des Hauptteıls. Die Durchsicht des Bandes
zeigt eıne ENOTINEC Vieltalt einschlägıiger Vereinigungen, €1 Erstaunliches WI1€ dıe » Archconfra-
ternıt'y ot Chrıistian Mothers« dıe aum teministisch angehaucht seın dürfte!) der das mI1r bisher
nıcht bekannt »Internationa:  1 Centre of Sindonology« (»>Internationales Forschungszen-
trum für das Heılıge Leichentuch Christi«) m1t eıner eigenen Publikaton arineNs »Sindon«; der S1t7
1St allerdings nıcht angegeben.

uch SONST tehlen manchmal notwendıge Angaben, die I1a  ’ hätte können. Beım » Athe-
nee International des Domuinicaıins (Angeliıcum)« steht 1UTr der Vermerk: »Adress NOL yel obtained.«
S1e ware hne weıteres 1m Annuarıo Pontificıo ermitteln SCWESCH, das anscheinend als Quelle
nıcht benutzt wurde.

Das östlıche Christentum 1St aum berücksichtigt. Neben der Kongregatiıon für die Ostkirchen
tinden sıch ehesten och Organısationen der katholischen Kirche, die 1mM Orıient wiırken: dıe
» Assemble des ordinaıres catholique de Terre Salınte« der dıe »Custody of the Holy Land« Vertre-
ten 1St auch das »Miıddle East Councıl of Churches«. Immerhin tinden sıch ein1ıge Eınträge AUS dem
Bereich der orthodoxen Kırche, z 5 die griechisch-orthodoxen Patriarchate VC} Alexandreıa un
VO Antiocheıa, die »Holy Communıity of Mount Athos« der das »Orthodox Centre of the Ecu-
enıcal Patriıarchate« (Chambesy)

Fur den Christlichen Orıent 1m CHNSCICH 1Inn stofßen WIr 1L1LUT auf die Antonıujaner beı denen seltsa-
merweIılse die maronitischen und chaldäischen als zusammengehörıg behandelt werden) un! dıe
Mechitharısten, Iso 1U unıerte Orden. Be1 der »Coptıic Fellowship International« handelt sıch

eıne Vereinigung m1t AE7Z ın den USA Es erscheıint uch och dıe >»Uni0n of Armenıuan Evange-
lıcal Churches 1n the Near East«. Instiıtutionen der alten Ostkirchen (Syrer; Kopten, Athiopier)
kommen gal nıcht VO [ )as 1St eın deutlicher Mangel.

Verzeichnet sınd einıge wenıge ökumenische Instiıtutionen, die »Commıissıon mi1xte DOUL le
dialogue theologique l’Eglise catholıque l’Eglise assyrıenne de l’Orıient«, die »Inter-Ortho-
dox Preparatory Ommı1ssıon tor the Theological Dialogue wiıth Lutherans« und die »Lutheran-
Orthodox Joit Commissı1on«.

ID wenıgen aufgenommenen wiıissenschattlichen Organısatıionen AaUsS dem Bereich der Ostkir-
chen siınd HUT dürftig dokumentiert. SO ertährt InNan über dıe » Assocı1atıiıon internationale des etudes
C'  « 11U  a » E vents: Congres Louvaın-la-Neuve (Belgıum) 1988%® Members: Membership COUIMN-

tr1es NOLT specified.« Ic habe den Verdacht, da{fß hiermit die »International Coptıic Assocıatıon.
Founded 19/5« (ohne weıtere Angaben) iıdentisch 1ST. Erstere wurde allerdings 1976 gegründet und

sıch englısch »International Assocı1atıon tor Coptic Studies«. Das »Cilentre de recherches SUT

”Orıent chretien (CEROC)« 1st überhaupt L1UTr mMI1t dem Namen vertirefen und fehlt deshalb 1m
Länderteıl »Lebanon«. [ )as »Pontitical Oriental Institute« ın Rom dagegen wiırd ANSCINCSSCH
vorgestellt.

Verblütftt 1St I1a  z ber den Eıntrag »E cumenical Councıls« und dıe Beschreibung: »Structure:
conterence ser1es; NOLT organısatıon. Events: Councıls Nıcaea 2725Besprechungen  293  »Suore« beginnen, immerhin rund 12 der 236 Seiten des Hauptteils. Die Durchsicht des Bandes  zeigt eine enorme Vielfalt einschlägiger Vereinigungen, dabei so Erstaunliches wie die »Archconfra-  ternity of Christian Mothers« (die kaum feministisch angehaucht sein dürfte!) oder das mir bisher  nicht bekannt gewesene »International Centre of Sindonology« (»Internationales Forschungszen-  trum für das Heilige Leichentuch Christi«) mit einer eigenen Publikaton namens »Sindon«; der Sitz  ist allerdings nicht angegeben.  Auch sonst fehlen manchmal notwendige Angaben, die man hätte erwarten können. Beim »Ath6-  n6e International des Dominicains (Angelicum)« steht nur der Vermerk: »Adress not yet obtained.«  Sie wäre ohne weiteres im Annuario Pontificio zu ermitteln gewesen, das anscheinend als Quelle  nicht benutzt wurde.  Das östliche Christentum ist kaum berücksichtigt. Neben der Kongregation für die Ostkirchen  finden sich am ehesten noch Organisationen der katholischen Kirche, die im Orient wirken: die  »Assemble des ordinaires catholique de Terre Sainte« oder die »Custody of the Holy Land«. Vertre-  ten ist auch das »Middle East Council of Churches«. Immerhin finden sich einige Einträge aus dem  Bereich der orthodoxen Kirche, z.B. die griechisch-orthodoxen Patriarchate von Alexandreia und  von Antiocheia, die »Holy Community of Mount Athos« oder das »Orthodox Centre of the Ecu-  menical Patriarchate« (Chamb6&sy).  Für den Christlichen Orient im engeren Sinn stoßen wir nur auf die Antonianer (bei denen seltsa-  merweise die maronitischen und chaldäischen als zusammengehörig behandelt werden) und die  Mechitharisten, also nur unierte Orden. Bei der »Coptic Fellowship International« handelt es sich  um eine Vereinigung mit Sitz in den USA. Es erscheint auch noch die »Union of Armenian Evange-  lical Churches in the Near East«. Institutionen der alten Ostkirchen (Syrer, Kopten, Äthiopier)  kommen gar nicht vor. Das ist ein deutlicher Mangel.  Verzeichnet sind einige wenige ökumenische Institutionen, so die »Commission mixte pour le  dialogue th&ologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise assyrienne de l’Orient«, die »Inter-Ortho-  dox Preparatory Commission for the Theological Dialogue with Lutherans« und die »Lutheran-  Orthodox Joint Commission«.  Die wenigen aufgenommenen wissenschaftlichen Organisationen aus dem Bereich der Ostkir-  chen sind nur dürftig dokumentiert. So erfährt man über die »Association internationale des &tudes  coptes« nur: »Events: Congres Louvain-la-Neuve (Belgium) 1988. Members: Membership coun-  tries not specified.« Ich habe den Verdacht, daß hiermit die »International Coptic Association.  Founded 1975« (ohne weitere Angaben) identisch ist. Erstere wurde allerdings 1976 gegründet und  nennt sich englisch »International Association for Coptic Studies«. Das »Centre de recherches sur  l’Orient chretien (CEROC)« ist überhaupt nur mit dem Namen vertreten und fehlt deshalb im  Länderteil unter »Lebanon«. Das »Pontifical Oriental Institute« in Rom dagegen wird angemessen  vorgestellt.  Verblüfft ist man über den Eintrag »Ecumenical Councils« und die Beschreibung: »Structure: A  conference series; not an organisation. Events: Councıls Nicaea I 325 ... (usw.), Vatican II 1962-  1965«; die Aufzählung der von den Ostkirchen nicht anerkannten Konzilien beweist im übrigen er-  neut die rein lateinisch-westliche Sicht.  In einem zweiten Teil (S. 249-355) sind die einzelnen Staaten und die in ihnen tätigen Organisa-  tionen aufgelistet. Sieht man die Länder Armenia, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Georgia, Iraq, Israel,  Lebanon, Palestine und Syria durch, wird augenfällig, daß praktisch nur westliche christliche Insti-  tutionen erscheinen.  Auf Seite 365-406 folgt ein Sachregister, in dem die Organisation nach ihren Zielen und Tätigkei-  ten verzeichnet sind.  Schließlich werden auf S. 409-425 die Organisationen nach ihrem Gründungsdatum aufgeführt.  Es beginnt gleich mit einem Paukenschlag: dem Jahr 312 und einem »Sovereign Constantinian Or-  der«, über den es im Hauptteil heißt: »Founded: 312, Constantinople, by the Emperor Constantine,(USW.), atıcan {{ 1962-

1965«; dıe Autfzählung der VO den Ostkirchen nıcht anerkannten Konzıilien beweıst 1m übrigen
eut die rein lateinısch-westliche Sıcht

In eiınem 7zweıten 'e1l S 249-355) siınd die einzelnen Staaten und die in ıhnen tatıgen Organısa-
t1onen aufgelistet. Sıeht INa dıe Länder Armenıa, Egypt, Erıtrea, Ethiop1a, Georgıa, Irag, srael,
Lebanon, Palestine un! Syrıa durch, wiırd augenfällıg, dafß praktısch 1L1UT westliche christliche Instı-
tutiıonen erscheinen.

Auf Seıite 2365-406 tolgt eın Sachregister, 1n dem die Organısatıon nach iıhren Zielen un: Tätigkeıi-
ten verzeichnet sınd

Schliefslich werden auf 409-4725 die Organısatıiıonen ach ihrem Gründungsdatum aufgeführt.
Es beginnt ogleich MI1T eınem Paukenschlag: dem Jahr Al2Z und eiınem »Sovereıgn Constantınıan (Ir=
der«, ber den 1m Hauptteıl heißt »Founded: DIZı Constantıinople, by the Emperor Constantıne,
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45 supra-contessional order of chivalry. Recognised by number of OvernmteNTS. Aıms Promaote
of d NC cosmopolıtan Christian elıite.« Da aulserdem vermerkt 1St. » Adresse NOLT obtaıned«, besagt

Als zweıtälteste Instıtution erscheint der durchaus ser10öse »Orde of ST Basıl the (sreat«
(Grottaferrata). Hınter das Gründungsdatum 458 mu{ (1l allerdings eın Fragezeichen machen; 1m
Textteil wiırd uch 1U angegeben, da dıe Basıleiosregel AUS diesem re STammMeEe

Wıe die vorstehen: eh Ausführungen zeıgen, 1St der >Gulde« Hür das östlıche Christentum 1em-
ıch unergiebig. Wer sıch arüber intormiıeren will, wird weıterhın eher andere WEeNn auch nıcht
SallZ vergleichbare Nachschlagewerke heranzıehen, VOT allem das Päpstliche Jahrbuch, den letzt-
mals 1974 erschıenenen und damıt leider nıcht mehr aktuellen Band »Oriente Cattolico« und das
Z @} Ostkirchlichen Institut 1ın Regensburg herausgegebene Heftt »Orthodox1i1a« (9 Auflage
Gleichwohl 1St das Cr Buch eın nützlıches Nachschlagewerk, 1n dem [11all kurzgefafste Intorma-
tionen ber viele relig1öse Organısatıionen tindet. Seine Durchsicht zeıgt arüuber hınaus ıhre bunte
Vieltalt un! 1St ein1ger Kurıiositäten gelegentlich amusant. Es 1sSt ber wohl schon
SCIl des stolzen Preises nıcht unbedingt für Privatbibliotheken gedacht.

Hubert Kauthold

Andere be1 der Redaktion eingegangenen Schriften:

Georg ard Abgarean, Horhrdacutiwnner . Wıen (Imprimerıie Mechıitha-
rıste) 1987 Mhıt ar MatenaSar, 18), 4.()

Vardan Zorenc’‘, K“rıistos AÄAstuac anhrazZe$st?, Wıen (Imprimerıe Mechitharıiste)
1991 Mhıt ar MatenasSar, 26), 65

al-Fiıkr al-Masıhi, Ma$alla masIihiya ı lamIiya taqgafıya (Al-Fıkr al-masıhıi,
monthly magazıne St Thomas Church: Mosul Iraa); 28 Jahrgang, LODZ, No
PTAZL DA (Januar-Februar, SagIr, al-Kanzisat al-märüniya {7 Lubnän wa’l-
alam, 10-16; Habaäba, 1i  am {7 kanzısat al-‘Irag: al-batriyark Atram Rahmaän1t,

No 23R A (März-Aprıl, Haddad, IS  am  -294  Besprechungen  as a supra-confessional order of chivalry. Recognised by a number of governments. Aims: Promote  of a new cosmopolitan Christian elite.« Daß außerdem vermerkt ist: »Adresse not obtained«, besagt  genug. Als zweitälteste Institution erscheint der durchaus seriöse »Order of St Basil the Great«  (Grottaferrata). Hinter das Gründungsdatum 358 muß man allerdings ein Fragezeichen machen; im  Textteil wird auch nur angegeben, daß die Basileiosregel aus diesem Jahre stamme.  Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, ist der »Guide« für das östliche Christentum ziem-  lich unergiebig. Wer sich darüber informieren will, wird weiterhin eher andere - wenn auch nicht  ganz vergleichbare — Nachschlagewerke heranziehen, vor allem das Päpstliche Jahrbuch, den letzt-  mals 1974 erschienenen und damit leider nicht mehr aktuellen Band »Oriente Cattolico« und das  vom Ostkirchlichen Institut in Regensburg herausgegebene Heft »Orthodoxia« (9. Auflage 1996).  Gleichwohl ist das neue Buch ein nützliches Nachschlagewerk, in dem man kurzgefaßte Informa-  tionen über viele religiöse Organisationen findet. Seine Durchsicht zeigt darüber hinaus ihre bunte  Vielfalt und ist wegen einiger Kuriositäten gelegentlich sogar amüsant. Es ist aber wohl - schon we-  gen des stolzen Preises — nicht unbedingt für Privatbibliotheken gedacht.  Hubert Kaufhold  Andere bei der Redaktion eingegangenen Schriften:  H. Georg Vard. Abgarean, Horhrdacutiwnner ..., Wien (Imprimerie Mechitha-  riste) 1987 (= Mhit‘ar MatenaßSar, 18), 40 S.  Vardan Zorenc“, K‘ristos Astuac — anhrazeSt?, Wien (Imprimerie Mechithariste)  1991 (= Mhit’ar Matena$Sar; 26);, 65 S.  al-Fikr al-Masıhi, Magalla masıhiya ılamiya taqafıya (Al-Fikr al-masihi,  monthly magazine St. Thomas Church: Mosul — Iraq), 28. Jahrgang, 1992, No.  271-272 (Januar-Februar, u.a.: B. Sagir, al-Kanisat al-marüniya fi Lubnän wa’l-  ‘alam, S. 10-16; B. Hababa, I‘läm fi kanıisat al-Träq: al-batriyark Afram Rahmani,  S. 45-47), No. 273-274 (März-April, u.a.: B. Haddad, I‘lim ...: al-qass.Butrus  Nasr1 (1861-1917), S. 93-95), No. 275-276 (Mai-Juli, u.a.: Y. Gauläg), I'lim ...:  al-muträn Ya‘qüb Augin Mannä (1866-1928), S. 132f.), No. 277-278 (August-  Oktober), No. 279-280 (November-Dezember, u.a.: B. Hababa, Ilım  Giwargis “Awwad (1908-1992), S. 238f.)  Salesia Bongenberg, Der Herr hat Sein Volk heimgesucht. Bildbotschaften von  Marıä Verkündigung und Heimsuchung, Coesfeld (Verlag + Druckerei Albert  Paus) 1995, 121 S., 12,80 DM (Band 6 der von S. Bongenberg hg. Reihe »Bildbot-  schaften«, die »nicht in die Reihe wissenschaftlicher oder theologischer Arbeiten  (gehören), sondern nur zu einer persönlichen Begegnung verhelfen«; der Band  enthält auch mehrere Bilder aus dem Bereich der Ostkirchen, z. B. koptische und  armenische).al-gass Butrus
Nasrı 186119179 3-9 No 275-276 (Maı-Juli, 1 Gaulag), FT  AT  -294  Besprechungen  as a supra-confessional order of chivalry. Recognised by a number of governments. Aims: Promote  of a new cosmopolitan Christian elite.« Daß außerdem vermerkt ist: »Adresse not obtained«, besagt  genug. Als zweitälteste Institution erscheint der durchaus seriöse »Order of St Basil the Great«  (Grottaferrata). Hinter das Gründungsdatum 358 muß man allerdings ein Fragezeichen machen; im  Textteil wird auch nur angegeben, daß die Basileiosregel aus diesem Jahre stamme.  Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, ist der »Guide« für das östliche Christentum ziem-  lich unergiebig. Wer sich darüber informieren will, wird weiterhin eher andere - wenn auch nicht  ganz vergleichbare — Nachschlagewerke heranziehen, vor allem das Päpstliche Jahrbuch, den letzt-  mals 1974 erschienenen und damit leider nicht mehr aktuellen Band »Oriente Cattolico« und das  vom Ostkirchlichen Institut in Regensburg herausgegebene Heft »Orthodoxia« (9. Auflage 1996).  Gleichwohl ist das neue Buch ein nützliches Nachschlagewerk, in dem man kurzgefaßte Informa-  tionen über viele religiöse Organisationen findet. Seine Durchsicht zeigt darüber hinaus ihre bunte  Vielfalt und ist wegen einiger Kuriositäten gelegentlich sogar amüsant. Es ist aber wohl - schon we-  gen des stolzen Preises — nicht unbedingt für Privatbibliotheken gedacht.  Hubert Kaufhold  Andere bei der Redaktion eingegangenen Schriften:  H. Georg Vard. Abgarean, Horhrdacutiwnner ..., Wien (Imprimerie Mechitha-  riste) 1987 (= Mhit‘ar MatenaßSar, 18), 40 S.  Vardan Zorenc“, K‘ristos Astuac — anhrazeSt?, Wien (Imprimerie Mechithariste)  1991 (= Mhit’ar Matena$Sar; 26);, 65 S.  al-Fikr al-Masıhi, Magalla masıhiya ılamiya taqafıya (Al-Fikr al-masihi,  monthly magazine St. Thomas Church: Mosul — Iraq), 28. Jahrgang, 1992, No.  271-272 (Januar-Februar, u.a.: B. Sagir, al-Kanisat al-marüniya fi Lubnän wa’l-  ‘alam, S. 10-16; B. Hababa, I‘läm fi kanıisat al-Träq: al-batriyark Afram Rahmani,  S. 45-47), No. 273-274 (März-April, u.a.: B. Haddad, I‘lim ...: al-qass.Butrus  Nasr1 (1861-1917), S. 93-95), No. 275-276 (Mai-Juli, u.a.: Y. Gauläg), I'lim ...:  al-muträn Ya‘qüb Augin Mannä (1866-1928), S. 132f.), No. 277-278 (August-  Oktober), No. 279-280 (November-Dezember, u.a.: B. Hababa, Ilım  Giwargis “Awwad (1908-1992), S. 238f.)  Salesia Bongenberg, Der Herr hat Sein Volk heimgesucht. Bildbotschaften von  Marıä Verkündigung und Heimsuchung, Coesfeld (Verlag + Druckerei Albert  Paus) 1995, 121 S., 12,80 DM (Band 6 der von S. Bongenberg hg. Reihe »Bildbot-  schaften«, die »nicht in die Reihe wissenschaftlicher oder theologischer Arbeiten  (gehören), sondern nur zu einer persönlichen Begegnung verhelfen«; der Band  enthält auch mehrere Bilder aus dem Bereich der Ostkirchen, z. B. koptische und  armenische).al-mutran Ya‘qüb Au$gın Mannnı (1866-1928), 1372 L No FTFE (August-
Oktober), No 2790 (November-Dezember, Ka Hababa, 11ım
GiwargIis Awwad (1908-1992),

Salesıa Bongenberg, Der Herr hat Sein olk heimgesucht. Bildbotschaften VO

Marıa Verkündigung un:! Heimsuchung, Coesteld (Verlag Druckere1 Albert
Paus) 1993, 124 5i 1250 (Band der MAÄN Bongenberg hg Reihe >Bıldbot-
schaften«, die »nıcht 1ın die Reihe wiıissenschaftlicher der theologischer Arbeıten
(gehören), sondern NUr eıner persönlıchen Begegnung verhelfen«; der Band
enthält auch mehrere Bilder A4US dem Bereich der Ostkirchen, koptische un:
armeniısche).
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