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RCHEOLOG

The hypothetical reconstruction of the Gireat Entrance proposed (Q.VGT LWENLY
a20, drawıng Mathews’ earlier work,“ has een generally accepted

ftrom couple of (ın 1e W unsuccesstul) undermine i} wıth
which chall deal below. retiurn CL€ that ceremon1al and the otherz PTO-
Cess10ns of the lıturgy only clarıty those po1nts that An been challenged.

'The Skeuophylakion_
Few buildings A4S small an! architecturally insıgnıfıcant AS the skeuophylakion of
Hagıa Sophia aVe attracted much attention from modern scholars, tor 1C4-

Talt. (Jreat Entrance 178003
Mathews, Early Churches ch
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SOMS that ll become clear 1n the COUFTSE of thıs study..But betfore turnıng OUT AaL-

ention that modest buıldıng, WC MUST tirst ook d Its setting.

The ast End of Hagıa Sophıa anı ItSs Outbuildings
'The frequent COom1ıngs and ZO1INES of the imperi1al and clergy iın the SANCLIU-

al Y ICa of Hagıa Sophıa and the surroundıng outbuıldıngs of the (Great Church
compound, includiıng the skeuophylakıon, 111 be intelligible only ıf tirst
iıdentify and locate everal distinct SPaCcC>S that ın the OUIrCCcS

The SANCLUALY ArcCa of Hagıa Sophıa
The Holy Well
The Passage of St Nıcholas
The Church of St Niıicholas
The Gireat Baptıstry
The Church oft St DPeterC CO A E NO D The Narthex and Gynaeceum oft the Deaconesses

The Sanctuar'y of Hagıa Sophıa:
It 15 generally agreed that the SaNCLUAL Y (QUOLAOTNQLOV, NUCO) of Justinıian’s

Hagıa Sophıa W aAsS elevated AICa includıng and extending OUut iın tront of the
apse.” The relatıvely challow ADSC ıtselt W 4S tilled wıth the curved of the el-
evated synthronon where the clergy SAaTt The altar-ro0o0m ın tront of It W a4s

closed by II-shaped chancel barrıer (TEUWMAOV, OÜÖUTO, KÄÜVKENOG, NÄAYKENNOV,
KÄÖNKENMGO, AXLYAALG, AXLYKALÖEG, etc.) Jutting OUuUtTt Into the AVC from the LW: (

ondary pıers ocated Just beyond the northwest an southwest extremıitıies of the
AaDSC, TIhree doors, OIlC 1ın each sıde (north-west-south) ot the chancel, provıded
ACCCSS the altar-room. Extending OUtL 1Into the NaVe before the central ‘Holy
Doors” 1n the W Eest face of the chancel W as raised, walled PasSsSapCcWayY, the solea,
whiıch led the oval-shaped ambo enclosure owards the GCcenNnter of the aV The
SANCLUALY 14 could also be entered from the northeast and southeast bays of
the basılica V1a the north-south Das  5 that CUutL through thez secondary
pıers flankıng the APSC north an south.*?

Differences of opınıon other, mınor 1Ssues the locatıon of the
trance(s) A the WEest end of the solea, IC AT NOT SCILTNALLC OUTr

er

Xydıs, «T he Chancel Barrıer, Solea and mbo of Hagıa Sophıa, ” Art Bulletin 79 (1947) p
2 „ Mathews, Early Churches 96-99; Taft, (GJreat Entrance 178 MaınstoneDpl ZS pl
A 9Hpl AL
Van Nıce pl 4: Maınstone loc. CLE. and 1017 pl 8) 196 pl D
CT Moran, ‘Gestaltung, ” Mr
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The Holy Well.
The chrine of the Holy Well (TO VLOV 0E00), also called the “Jordan OUN-

taın” (DI: “ Samarıtan Well” the Russıan pılgrım because It supposedly
held the which Jesus SAaT AT Jacob’s Well ( In 4:6),° W as Just outsıde the
vestibule AF the southeast GOLLIGT ot Hagıa Sophıia./ TOom the everal WdYyS the De
CeYLMONULS has the imper1a] Hagıa Sophıa through the ell shrıine, It
MUST aVe eecn accessıible V1a everal doors:

De CEeYLMONULS E 1: speaks of “rhe small OOr leading the Holy Well ”
which VE suggested INAaV AVE been the 110 blocked OOr iın the C4Sı all]
of Hagıa Sophıa S  Just south of the PasSsSagc through the southeast pıer tlankıng
the ADSC. 10

To the W EEest of the ell chrıne W as the OOr leading V1a the vestibule AN:
southeast OOr into the CAst end of the south aisle of the basılıca,
mentioned explicıtly 1n De CEeYLMONLLS L E 36 (27) 39 (30) 1E 10 11

Staırway SAaVC ACCc6c58S5 smaller, second-storey OOr into the south oxallery
and the ımperı1al dınıng 1OOIINM ocated there. De CEeYIMONLLS mentıons 1t everal
times.  12 And 1cetas Paphlago, Vıta Igenatı, has Patrıarch Ignatıus (847-
8I8, 867-877) the south oallery of Hagıa Sophıa V1a the Holy Well AT hıs
restoratıon the patrıarchal throne November Z 867
In the north al of the SAa vestibule, Just outsıde the northeast OOr of the
basılica ($1 above), another OOr led into the Passage ot St Nıcholas, ”
cording De CEeYILMONULLS L, 1 44 (95) LA calls It large OOr WEYÜAN

514nÜAN
On the south sıde of the ell shrine, De CEeYLMONULS K (35)15 and I 10,16
identitfies outsıde OOr that opened NLIO the EUBOAOG, the south colonnade
leadiıng the Chalke XOANN) monumental vestibule ot the Imperial Pal-
ACC, 110 straıght ACTIOSS trom the southeast COLTNeEeTr of Hagıa Sophıa

1/the Samne AX1S 1ts CAst end, accordıng Mango’s reconstructlion. Doors

Majeska, USSLAN Travelers 0-33, 0-61, PEF
Ibid. Ya and OTe 2 9 0-33, 85 and OTE 5 0-61, 2-83, 734 OTE 188, DA
OoTte 105, 304; Mango, Brazen House 60-/72; Maınstone 1173
De CerILMONLLS I7 1‚ 9‚ 35 (26), 36 (27); 39 (30), 44 (35)): IE 1 Vogt E 1 9 21-22, 27-28, GZ: 135 143,
I5Z,f Reiske 18, 2 9 68, 145, 155 3-64, 182, SC4 Mango, Brazen House
64-/77)
Vogt I)

10 Taft, Great Entrance 1586 OTE 3 „ the OOr 15 clearly ısıble 1n Van Nıce pl 1
11 Vogt I’ 21-22, 143, 132 Reıiske S
12
1:3

I‚ 1) 9, 5 (26), 44 (35), Vogt I’ 1 ‚ 6 $ 155 D
05:544 A QÜTOC WEV ÖLÖ TOU O VÜOU DOoEATOC AVÄÖNVETOAL: NOOC TOLG ÜUNEQWOLG Ö$ TON

WEYAAOU Nao  U ÖL TUNG ÖEELÄC NÜACAG ELOLÖVTL.

15
Vogt I) 27-28,e (the latter cıted below, section AI
Loc. CLE

16 Reiske 647
1/ On the Chalke SCC Mango, Brazen House ch 47 CSD /6-//, 855-92, 0 / and 23 e 1) and, IN OST
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1, and AI still E XTa I 1O blocked, 15 clearly visıble 1in the WEeSst all Just
south of the 18  apse; 15 the bıg OOr 1ın the east bay of the south aisle, leading
into the vestibule of Hagıa Sophıa; 3i ın the vestibule the left, 15 the OOr
that MAUE led iınto the south end of the Passage of St Nicholas.}”

The Passage of St. Nicholas:
The “narrow Passage oft St Nıcholas ocated behind the bema  » of Hagıa SO-

phıa, accordıng De CeYLMONULS L, 44 55) (cıted below, sect1on W as

PasSsSsagcWaYy (ÖLABATLXA.) ciırcling the outsıde of the APDSC and connecting the VCS-

tibules outsıde the < EAST doors ot the church Al the end of the north 2AN! south
aisles.<0 We NOW the PasSsSapc opened ONTLO the Holy Well AT the southeast COT-

H. Lıterary OUTCCS describe the ımperı1al procession passıng trom the SAaNCLILU-

al Y of Hagıa Sophıa the Holy Well by exıting through the eft (north) sıde of
the SANCLUAT V, OUTt the northeast O07 of the church, and south ACTOSS the ell
chrine by thıs outsıde route. One of the MOST explicit and detaıled 15 Steven of
Novgorod, 1n Constantinople ın 1348 (: 15349, who how he went 1Into
Hagıa Sophıa through the narthex al the WEeSst end, OoOWnN the north aisle the
SANCLUAFr V ALl the CIStT end, then into the PassagcWaV Al Its northern end and AC1I1OS5

the Holy Well the south.**
Iwo now-blocked doors that ONCEC BaVC ACCcCcS5 the Passapgc Al 1ts north aN!

south extremıitıes aVe een iıdentitied 1ın the vestibules Just outsıde the maın
doors al the EASsSTt end of the north an! south aisles of Hagıa Sophıia, OIlC 1ın the
south ll ot the northeast vestibule, the other In the north all of ItSs twIın.
Presumably, the Passage of St Nıcholas SAVC ACDCsSSs NOT only the Holy Well
but also the Church of Nt Nıcholas, though thıs 15 NOT directly attested.

Stephen of Novgorod 348/49) describes the PasSsSapc 4S circular: “ From there
went DUr of the church through doors alk wiıth candles, A4AS ıt makıng

cırcle 06X014 AKbI KDYTOM).  »24 The curved ]] ot the ADSC probably
tormed the west all ot the PassagcC, wıth the al] of the Chapel of St Nıcholas
enclosıng 1T the eAST hence the Alllc “ assage of St Nicholas. ”2>

recently, loanna Zervou Tognazzı, “Propileı Chalke, INngresso princıpale a] Palaz7zo0o dı Costan-
tinopolı,” 1ın Barsantı eit alıı (eds.), Bizanzıo P’Occidente: arte, archeologta, $tOT14. Stud: In

dı Fernanda de Maffez (Rome 33_59 and f1gS. I
1 Van Nıce pl
19 Van Nıce pl 11-12; Mango, Brazen Houyuse 69, x f1gs. V
20 Vogt I) _7, ct De CerLMONLLS I7 1) Vogt I Z FT
7i Ct Mango, Brazen House 6 9 7 ‚ OTe 199, 229 Majeska, USSLAN TravelersB

Majeska, USSLAN Travelers 1 ct. 206, 209, 282 214, FE
FE Van Nıce pl Mango, Bmz.en House fıg 7) 7 9 Dıirımtekın, “Skevophylakıon, ” 396, 398 pl

(E)
24 Majeska, USSLAN TIravelers 240)=-31
25 Ibid. 275
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The Church of St. Niıcholas:
Nothing remaıns of the Church of St Nicholas.?*® Anna Comnena, Alexias M

ÖS reters It AS place of Cal Sophia.“/ The “Tale of the Holy
Places,” AaNONYIMNOUS 15th-century Russıan pılgrım ACCOUNLT, Say> the chrine
st1l] ex1isted Al that tıme, Just off the APSC of the (sreat Church: “Behind the SA411C-

oft Hagıa] Sophıa the ast 15 the Church of St Nicholas (B 3al Yy OJITapA
o  CH BOCTOK BET S HCDKOBb CB HnKonbI).  »28 hıs locatıon 15 COMN-

tirmed by Nicephorus Callistus Xanthopoulos’ Ca 1256-ca metrical
paraphrase of the mıraculous APPCAIallcE of St Nıcholas IHAall, whom
the salnt leads St Nıcholas’? chapel “rıght behind the Church of Hagıa] SO-
phıa (OTLOOEV eEUQUC TONU VE NS ZOOLAGC) 2AN!

More precisely, St Nıcholas’? ave een adjacent the Holy Well,
and INaYy ell ave communiıcated directly wıth the latter. The AaNONYINOUS 15th-
CENTUFrY Russıan *\Tale of the Holy Places” EFeAaTts of the LW chrıines 4S NI It
speaks of the mıraculous 1con of the Savıor that W as stabbed by the Jew AS being
ın St Nıcholas’, whereas iın tact It W as 1n the chrıne of the Holy Well30

The Great Babptıstry:
'The OUTCcESs iıdent1ifyz baptistrıes AL Hagıa Sophıa. The maın ONC, called the

41“CGreat Baptıistry, ” W as sed tor ımper1al baptısms, 4S ell As tor baptısms AL

the Easter Vigıl and probably Theophany ( January tO0O The “Small Baptıs-
2  try W as sed the Saturday before Palm Sunday, Holy Saturday mornıng, an
Pentecost.?® Only OIlC of these LW baptistries 15 still CXTANLT, octagon-1n-
SYUUarc southwest of the basılica.“* The 8/9th-century Dıiegesıs OT Narratıo de
Sophıa 6, Sa y S 1t W as built by Justinıian and dedicated St John the Baptist.?”

OC Janın, Eglises 5-69; Mango, Brazen Hoyuse 6/-/70, 8O0-81
Reitterscheid (ed.), Annae Comnenae Porphyrogenitae Alexias (Leipzıg I! 7 ’ ct.

Niıicephoras Gregoras, Byzantına hıstor1a v 1, ed Schopen, ols Bonn 1829,
1850, 1845 141

Z Majeska, USSLAN Travelers 7-39, ct. 3-25, RR NOTeEe 144
Papadopoulos-Kerameus, ’Avalhsıxta TEOOCOAULWTLANG ZTaXVOoAOYLAG, ols (St. DPe-

tersburg 1891-1898) I ’ 358 BH ct. Thauma de Nıcolao claudo PE BH
13521); ed Anrıch, Hagıos Nıkolaos. Der heılıge Niıkolaos ın der griechischen Kıirche, ols.
(Leipzıig/Berlın T913; 1917; LCDT. Hıldesheim I) 350 and apparatus 1 )‚ An C4
Mango, Brazen House SE
Majyeska, USSLAN Travelers 6-5 and 138 OTtfe S: ct. 2=25, 304, 2-43; Mango, Brazen
House 6 E}

31 De Cerimonus i 2 9 Reıiske e ]
Mateos, Iypıcon I) DE ( Jan 6)’ ı: A and OLE (Easter Vigıl), 287 ındex); c Arranz,
5acrements, ” 1.6:68 NOTteEe 1 9 1.8:74

33 Mateos, Iypıcon 4: (Dat. betore Palm Sun.),A and OTE (Holy Satı); 136 (Pentecost), DA
(index); ct. Arranz, loc. CLE.
Van Nıce pl 1’ pS: Maınstone, 26527 pl 2 , 2 ‚ 114 pl 14OSZpl 149; 271 pl A ‚ Z
pl

35 Preger 8 y c+ Ebersolt, Ste-Sophie 334$
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Every ot the other baptistry has disappeared. Opınıon 15 divided 45

which of these SEKRUGEUFTES W asS the Great Baptıstry. Some aVe CN proposed that
the skeuophylakıon W AasS the original baptıstry, before the construction of Justin-
1an’s octagon-1n-square, which they believe AVe been the (Great Baptistry.”®
But thıs theory has long been discounted. More persistent 15 the VIEW that the
Lant octagon-1ın-square 15 the “ (Great Baptistry. * However, those wh aV
examıned the lıterary OUTI665S 4Ve around FEbersolt’s 1e W surely the
only acceptable OIlC that the PEXLATNE editice 15 the lesser baptıstry, and that the
no-longer-extant Great Baptıstry MUST ave been ocated the north sıde of
Hagıa Sophıa 1n the ViCINIty of the skeuophylakion.?  S In SuppOrt of thıs OI  @> (7A)  s

from several

Paul Sılentiary, Deseriptio Sophıae Ca 563 A
The Sılentiary’s Descrıiptio Sophıae 5530-565, speaks of baptıstry outsıde

the north doors of the basılıca:
AALGC %CL QUTNC ALOOVONG ATa But 1n the mıdst of the aisle LOO,

WEOOOV EQELOCTO TEOOEQAS OÜAAOUG the builders] ave SCr tour HOL€

C VLXLOVAC. AA WETOQOLG columns, shorter 1n CasSsııı c than theır
UNKEOG EVVUTEQWV WEV OALCOVTEG, E neighbours, but 245 bright wıth verdant
Ö$ TLÖNVNG NC QUTNG YAOEQOLOLV bloom, being 4S they AT from the
ANOOTLAROUVOLV AOTOLS. AAA YOO OU SAaINlEC QUaILT Y. Theır gx0o0odly teet Aı NOT

OTOLYXNOOV EITLOYEQO® EUNOÖAC QÜUTL planted 1n the oground Al 1ın TO 1N-
nvuO E00LCWOAV, EOEÖQNOOOVOL stead they arec sSet the ın
ÖS YOLN QVTÜOL AAANAOLOL ÖUO facıng paılrs, and uUuDON theır heads,
OÖOUOLV (DV ATa XOQONGS TETOAUNOQOLG vault (keraie), wound tourtold
GELONOLV ENEULYOETOC XEOALN VOTOV arches, the undersıde ot the
UNEOTNOQLEE YUVOLXELOLOLV EOEOAOLG, women’s abode Close by, 1n the direc-

t10n of the north wınd 15 OOr thatEYYÜOL JE  COTL nÜAhn DOQEWTLÖOG EG

Lethaby and Swaınson 19-20, and others cıted 1n Arranz, “Sacrements, ” 1.6:67-68 OTE 16
E Lethaby and Swaıinson 2 , 185; Antoniades @ 1723 and pl 1 9 DE 160; Mateos, I'ypıcon I’ 183 OTte

2’ IL 5 IS (followıing Antoniades); Arranz., “T’office de ?Asmatıkos Hesper1inos
(“vepres chantees“) de ”’ancıen Euchologe byzantın" I) OCP 44 1978 P Ote 558 id: “Sacre-
ments, ” 1.6:67-68 OTte 1 9 idi, ‘Evolution des rıtes d’incorporatıon de readmıssıon ans
l’Eglise selon l’Euchologe byzantın, ” (7Jestes el haroles dans les diverses famıilles liturgziques.
Conterences 5.-derge, Semaıune d’&tudes lıturg1ques, Parıs, 78 Juıin juillet 19/7/ BELS
1 „ Rome 38 OTe 2 9 ct. OTlte (but Na ıd 1n OTE 38 below); Majeska, “Skeuophy-
lakıon,” Lethaby and Swaınson (20) AaSSert (with reference) that the Sophıa baptıstry c  15
spoken ot 1n the Ceremonıies as ‘the (sreat Baptıstery by the Horologium’.” As tar as ave een
able determine, thıs 15 mı1squote. A least has yeL SUCCEEdE: 1n identifyıng thıs PaAsSsSapc
1n the De CEeYLMONUS.

38 Ebersolt, Ste-Sophıe 25 OTe 17 Bertonıere, Faster Vzgil 2-33; Mathewss, Early Churches 160;
Strube, FEingangsseite 60-61 NOTtTe 209; Maınstone 120 pl 149; 124; TT pl A ‘9 DE pl A , Arranz,
“Sacrements, ” 1.8:74-77; id., Eucolog10 OTtLe
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U ALOLV QUONG, ACQ  OV AnıL9UVOUCa NOOC leads the people the PUIC tounts that
AXOAOVTOA AOETOC, AVÖQOUEOU cleanse human ıte and drive AWdY the
DLOTOLO XAOAQOLA, TOOV (ITO  d ‚UVYOoN OrT1eVOUS of S$1N.

DASOLA1) UWOC CO ÜVETALOUÖÖLE
AUTAOKLÄWV.??
The Sılentiary 15 clearly referring baptıstry outsıde OOr the north sıde
of the church, he CAaNNOTLT IN1CAall the CXSAaHt baptıstry the south west.“} What
door oes the Sılentiary mean ” Arranz OpPTS tor the small OOr 1n the northeast
bay.  42 But trom the Sılentiary’s descr1iption of the columns he Call only iINnecan the
maın OOr ın the central bay of the north aisle. Between thıs OOr and the arcade
of tour large columns, sert in HC e4StT WESLT, that the aısle trom the
central NaAaVC, AT 6 tour smaller columns, 110 Joıned by ıron t1es, 1n LW facıng
palrs 1n the central bay of the north aisle. They mark the COTHEELS of rectangle
framıng the north-south ateral aX1IS leading ACTOSS trom the north-central OOT

42Into the central VE

The Easter Vigıl Baptısmal Rubriıcs
Secondly, the rubrıics for baptısms AL Hagıa Sophıa durıng the Easter Vıgıl 1n

the early 12th-century patrıarchal euchology 1n the “ Bessarıon Codex” (Jyot-
taferrata TD iındıcate that the patrıarch DasSscd ÖL through by WdY ot the
skeuophylakion hıs WAaY the (sreat Baptıstry baptıze the candidates.*  4
Wırch the baptısms accomplished, the neophytes proceed the Church of St
Peter where the patrıarch chrismates (confırms) them, then leads them ın DPIO-
cess1ion 1Into the basılica tor the eucharist. Sınce both skeuophylakıon and St Pe-
ter’s WCCIC off the north sıde of Hagıa Sophıa (see sectl1ons A.L1.6, A.IL-I1L, and

below), 1It 15 hardly lıkely that the Great Baptıstry could aV E been al y-
where but ın the SAaiIlle VICINITY. At ALLY rAFe It certainly W aS NOT the present OCTa-

ZON-1IN-Square the southwest.

Friedländer, Johannes VO:  \ (Ja7zd Un Paulus Sılentiarıius, Kunstbeschreibungen Justinzanıscher
eıt (Sammlung wissenschattlicher Kommentare griechischen und Ömiıschen Schriftstellern,
Leipzig/Berlın 243; Paulus Sılentiarıus, Descrıptio Sophıae el Ambonais, ed Bekker
HBonn T

40 Mango, Ayrt
41 GC$ hid. OTe 135

Arranz, “Sacrements”, 1.8:76
43 Van Nıce pl 17 1Ö; Mathews, Early Churches pl 8 „ Maınstone 98 pl LL 1872 pl 210, Z pl A ‘9
Apl A5-6. Z pl A 9 tor the correspondıng columns the south sıde, tor whıch have
INOTEC iıllustrations, SCr Mathewss, Early Churches pl 81; Van Nıce pl Maınstone 35 pl 30 46 -
4 / pl 49, 91 pl 58;8 516
Cited and commented below 1n section NL (In the “Bessarıon ” ee Striıttmatter, “ U’he
‘Barberinum Marcı ot Jacques (30a9r. Barberinus STAaCcCUS 2 Ephemerides [ıturgıcae 4 /

329-36/, ere 330 OLlLe



1 () aft

Another 1115 wıth detailed Easter rubrics tor the rıte of the Great Church: the
Praxapostolos Dresden 04 datıng trom 950 the mıddle of the 11th CENLUFY,
also cshows that both the Gireat Baptıstry AN! St Peter’s WeICcC Car together
hence the north ot Hagıa Sophia.””

Furthermore, the rubrıics 1n the 10th-century TIypıkon of the Gsreat Church
ındicate that the patrıarch — goes (QVEOXETAL)” the (Gsreat Baptistry,”°
whereas he “ gOoes OoOWn (KOATEOYETAL)” the Little Baptistry.”” NOLT SUFC

ON Call take thıs 4S evıdence that the Great Baptıstry W as higher osround than
Hagıa Sophıa, the other nOot Such verbs Ca  ; be sed directionally 1n rubrics
wıthout necessarıly ımplyıng dıitterence in ground elevatıon of the SOTIT under
consıderatıon ere The tact rema1ns, however, that the northeast ot the ba-
sılıca where the editices ın question located, the ground oes slope upward

49owards Hagıa Eırene.

Imperı1al Baptısm
De CeYLMONULLS LE 22 describing the baptısm ot child of the imperı1al tamıly,

lısts categorı1es of officıals summoned the along wıth the offi-
GCET:S of the entire SCENALEC, “ Aunl they the (5veat Baptıstry of the Great
Church (Xal ELOEOYOVTAL ELG TOV WEYVOLV DANTLOTNOC. UNG WEYÄANG EXUANOLAG). ”
The FOSE oft the notables and remaın ın the (sreat Church, while the SOV -

ere1gns bring theır child into the Great Baptıstry wıth patriarch.”” There 15 1N-
dicatıon of where the baptıstry W AS located, however.

The Church of St. Peter:
St Peter’s Church, built house the relıcs of Apostle Peter’s chaıns, has also

disappeared wıthout trace.  51 But 1t W as obviously complete church: the
Dresden 104 rubrics refer Its SANCLUAFY, and VESDCIS being celebrated ın
It Though 1ts locatıon 15 unknown, the Iypıkon distinguishes thıs St Pe-
ter’s trom other Petrine chrines of the capıtal A [Sti Peter CAltT (OUYKXELWEVOG

553the MOST holy CGreat Church, and 1T AapPPCals frequently 4S (QHE of the stat10ns
1n the endless comıng and Z01Ng of process10ns wıthın the Great Church COIMN-

plex. Aftter examınıng the archeological and lıterary evidence Antoniades COINl-

cluded: M hat the VOLOC of St DPeter W as tound L1Cal the skeuophylakıon the

45 Dmiuitrievsk1]), TunuKOHbL 149
46 Mateos, Iypıcon I’ 184
47 Tbid. I
48 CT Arranz, “Sacrements, ” LLL
49 Van Nıce pl 47 Maınstone 1:58 pl 161

Reiske 9-7)  O
51 On thıs church SGn Janın, Eglises 8-99; Majeska, USSLAN Travelers 210; 216, 273

Dmitrievsk1]), I|unuKOHBIL _6’ AD OLE

Mateos, Iypıcon I‚ 104, L Z83; 194, 23Z: Z 278, 310 DZZ. 378 I 104
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north, 1.€. of the bema:; and hat It W as connected the (sreat Church, for-
mıng part of b  16 4S he 1ın the small rectangular chapel built into the
north all of the basılıca Just WEeSstT of the skeuophylakion rotunda.>* hıs 15
hıghly unlikely. It 15 Lruüe that OIMlC LexrTt of the Iypıkon of the Great Church reters

555St DPeter nsıde the (sreat Church (EVÖOV IN MeyvdaAnc "EXKANOLAG).
But thıs Caln only IHEGC4AD wıthın the precıincts of the Great Church complex, which
also included Hagıa Eirene,  26 and NOLT part ot the basılica ıtselt. hıs 15 contirmed
by Anthony of Novgorod, wh intorms us that St Theophanıdes W as burjed 1ın
St Peter’s, and that the only tombh 1n Hagıa Sophıa W 4S that of St Athinogenos
(below, secti1on A.IV.3, LEXT 8-9) Furthermore, St DPeter’s W 4S LOO I1Calr Hagıa
Fırene be part of Hagıa Sophıa: Dresden 704 Sday> (HIE could descend trom
St Peter’s V1a spıral sta1ırcase and Hagıa FEirene (ÖLC TOU NOYALOU TON
O VLOU I1I1ETOOU XATEOYOUEVOG, AVEOYETAL EV T OAVLO Eionvn)57 Eırene lıes
10 higher than an! 110 the north of Hagıa Sophıa, Its ADSC alıgned wıth
that ot Its later sister.  28 Byzantıne hıstori1an Socrates (T post 439), Church Hıstory
I 16,16, ıntorms that both churches .  are 10 SGECH wıthın the S A116 enclo-
SUTEC and aVe the SAUTTIE ame  e 1.€., both went under the amne “the Great
Church . ”>°? He 15 of GOULUTITSE speakıng of the pre-Justinianıc church. But the PICS-
ent basılıca W as built the SAaTllEe sıte. So St Peter’s MUST ave been SOIMNC-

where 1ın the clutter of STrLICKHTES wıthın the Great Church complex OCcupyıng
the slope between Sophıa an Eirene.  60

Other EXTANTIE descr1ptions ıke the ‘Bessarıon Euchology” rubrics (sectıon
1IV.2 below) and Anthony of Novgorod’s ACCOUNT (sectıon 1A43 below) COIN-

tirm St Peter’s locatıon the north sıde of Hagıa Sophıa, nearby the (Gsreat
Baptıstry. Though Anthony does NOLT mentıon the baptıstry, he COUNTLTLer-
clockwise around Hagıa Sophıa, veneratıng the relics and other wonders step by
Step In the order 1n which he finds them there. Goimng westward OWN the north
sıde ot the basılıca, he describes, 1in thıs order, the relics ın the skeuophylakıon
offt the northeast COFTNCI, St Peter's, and the column holding the relıcs of Gregory
Thaumaturgus, which NOW ave been the aSst column ın the northwest
COTNer of the ave  61 hıs contirms that St DPeter’s W as north of Hagıa Sophıa

Antonıuades IL, -6 and I’ pl 17 between 45-49
55 Ibid. I‚ 198

See below AL OTtTe 59
Dmuitrievskij), TunuKOHbIL 1300

568 ( Janın, Constantinople byzantın. Developpement urbain repertoıre topographique
(AOC 4 2Ind ed Parıs 1964 INAD Carte archeologique el topographique; Mathews, Early
Churches H
Sokrates, Kirchengeschichte, ed Hansen (GES,; (e{0 — Folge 1! Berlın Z
6217 XCLL VUV SLOLV P  EVCO NEOLBOAOV AUDO d  A  ÖOQOWVAL, WLOLV TINV NOOOWVULLLOV EXOUOCAL.
C Dırımetkın, na touılles faıtes eit S Saınte-Sophie Saınte
Irene, Istanbul;,” 13 1962 161-185; Mathewss, Early Churches 83 and H1g 45

61 See below Da
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and beyond the skeuophylakıon. So oes the patrıarch’s durıng the Easter
Vigıl inıtıatıon rıtes (see sect1on trom Hagıa Sophıa he SCS OUut the
skeuophylakıon, then the Gsreat Baptıstry, then St Peter’s, then back Into
Hagıa Sophıa.

The Narthex an Gynaeceum of +he Deaconesses:
Since De CeYLMONULLS (35)) and Anthony of Novgorod, both cıted aM CX 4A111-

iıned ın Eexfenso below 1ın sect10ons ALV:1, 3, AIC the only direct references NOW
ot these z locales, discuss them below (section A tollowıng 1N-
terpretation of these

I1 Recent Archeological FEvidence tor the Skeuophylakion of Hagıa Sophıa
Extant evidence wıtnesses the of skeuophylakıon 1n the tour
neighboring churches of the capıtal served by the patrıarchal clergy®*: Hagıa SO-
phıa, Hagıa Eırene, Hagıos Theodoros of Sphorakios, and Hagıa Theotokos iın
Blachernai. Of these tour Constantinopolıtan sacrıstıies, the tirst three WCIC

editices outbuıildıngs. The OMNC serving the 5th-century Blacherna:i
church INAY AVe been bulldıng LOO, though by WdY of exception 1t

ave been ocated the southeast sıde of the church.°*
Here AT concerned wıth Hagıa Sophia. take It 45 established that the St

Sophıa skeuophylakıon 15 the still-standıng rotunda oft the northeast (O1T1161 of
the basılıca: today all cCompeten scholars wıthout exception identify 1t ASs such
hıs skeuophylakıon 15 believed be the OIlC Palladius tells survıved when
the earlier (Gsreat Church burnt OoOWnNn durıng the r10ts accompanyıng the exıle ot
John Chrysostom June %. 404 It thus antedates the present Justinianıc
church, dedicated 1ın 50 which 15 probably why It 15 sometı1mes called “rhe old
skeuophylakıon (TO NOAOLLOV OXEVOOVACKLOV). 266

hıs skeuophylakıon stands metfers ftrom the north all of SO-
phia.67 Though the buildıng 15 rotunda, 1ts CT and WEeSst ends Arg sliıghtly t1at-
tened, that the externa|l L-W. dıameter 1 B shorter than the
north-south diameter. The insıde dıameter 11.6 I, provıdıng 6481

ably large OPCH the ground Hoor. The path in trom the WEeSst OOr 15

See OTte 13972 below.
63 NSee Taft, Great Entrance 178-203, tor Sophıa CSD 189-191

Ibid. 190, and SCC below secti1on 1IV.2 OTte 107
65 Palladıus, Dialogus de 1ta Toannıs, 47:35-536; ct. 5>ymeon Metaphrastes, 1ta Toannıs

Chrysostomi Ü, 114:1 8S8A; Mathews, Early Churches 1 2f%; Taft, (Jreat Entrance 185; Maın-
29 3-34, 137

66 Codex Dresden 104; Dmitrievsk1]), TUunuUuKOHbL 13 247
67/ Van Nıce pl 2‚ I: 158 Dırımtekın, “Skevophylakıon, ” 3-94, 398 pl and At allLy Ta there

15 evidence it 1S called thus dıstiınguıish 1T from SaCTIStY.
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marked 1n the floor by large 1-W rectangle of marble wıth
yellow border, ı indıcatıng SOTLT of II-shaped pathway leading the eEALSTtT-

CEH half of the rotunda and stoppıng wıth the closed end ot the where OILLC

would CXPECL the prothesıs altar aV e been  68 serl1es of nıches circle the 1N-
ter10r all the IOWCSE level,®” into which WEeiIC probably built the armoı1r1es
(TA AOUWAÄQLO) OTL cabıinets holdıng sacred vessels and obJects. At aml Kate

NOW that the skeuophylakıon had such cupboards the ground tloor, S1INCe
the chartophylax them after Holy Saturday Orthros the CINDCLOL Cd  =

incense the ire4sures they held.”® (One of the nıches contaıns tıny spiral stalr-
WaY leadıng z  up ser1es of marble consoles Jutted Out from the 411 the
CX level Support either (Maınstone) SLOFEY (Mathews) OT vallery
(Türkoglu),/“ provıdıng urther for the large quantıty of church plate an
relıcs It housed.”®

The skeuophylakıon rotunda, long tilled Al oround level wıth centurıies of de-
brıs everal IMeLers deep, remaıned unexcavated untiıl recently and has been
subjected adequate archeological study. In 1983 Türkoglu summarızed the
results of the excavatıon of the buildıng ollows:  f

There W 4S large OOr the north,”” clearly the ACCCSS OOr Saınt Sophıia. Unfortunately,
the countertort of Andronıkos 11 11282-1328| has blocked the tront of thıs OOTYTN.
The architectural remaıns WGEG tound ın scatteredn NOLT 1n SItU. SO although 1t W as-
enNtTt trom the p1nNs and holes that the walls of the oground STOrY had een covered ıth marble
slabs, CVCN these labs WEeIC 110 mM1SSINg. Thıs indicates that the buildıng materıals had
een removed unknown ate be sed 1n the construction of another buildıng, and that
only pleces of urther us«e had een ett behind.
Brackets and sockets Into which they titted WTG uncovered, leavıng doubt that there had
HCcE een gallery Z01Ng right around the walls 1n the section ot the buildıng. Thıs gal-

68 Private commuUuNIcCAtIıON trom Thomas Mathews, etters ot Oect. 4’ 1980, dept. 3: 1981
Mathewss, Early Churches 16571 / f1gs. FZR and letter ot dept! 19 1981; Maınstone 1377 They ATC

clearly visıble 1n the photo 1n Maınstone 139 pl FOZ: ct. Van Nıce pl K Dıirımtekin, “Skeuo-
phylakıon,” plans D anı plate Türkoglu, “ Ayasofya Skevophilakıonu kazısı,” Ayasof ya
Müzesı Yıllıgi - Annual of Ayasof ya Museum SA plans 128 and plates 1_’ ALl the end
of the volume:; ıbid., “Summarıes, ” 1O=11 “ F xcavatıon ot the Saılınt Sophia Skevophylakıon, ”
plan and plate
Dresden 104, Dmitrievsk1n]), TUunuKOHbL 159; De CEeYLMONULS I’ (35 Vogt I‚ 1/1: cited 1n SC -

t10N 1/
/1 Mathews, etters. (letter of Oct 4‚ “TEhe staır he [ Türkoglu] thıinks leads

vallery, but It miıght be Just the Ikınd ot servıce staır that Roman and early Byzantıne architec-
EUTE commonly provıded yYyOUu could f1x leaks 1ın the rooft wıthout putting scaffolding.”
Maınstone 13 Mathews, letters:; Türkoglu plates 4'! and hıs report cited Just below.

F3 See Majeska, “Skeuophylakıon, ” 34tf.
/4 Note 69 1above.
75 Türkoglu MUST IN1CAaAIl the north of Hagıa Sophıa, 1ın the south face of the skeuophylakıon

tunda, Ssince the countertort mentioned 15 the south sıde of the skeuophylakıon, described
by Dırımtekıin, “Skevophylakıon, ” 395 and clearly visıble 1ın bid. plan 3’ Türkoglu plan 3; Van
Nıce pl 11 15 Maınstone D4 pl A2: and pl Io the north of the rotunda there 15 COUNLEr-

tort.
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lery W as probably made of wood, and 145 Meires 1n wıdth. Durıng OUTr exXxCavatıons of the
oround tloor, spiıral staırcase insıde the ll leadıng the vallery, and the OOr the
staırwell, WEeIC uncovered. 'IThe OOr which had HGE led NLO the gallery trom the staırcase
had een bricked
Analysıs of the so1l which dug OUutL trom the buildiıng revealed that 1T W A5S either sılt de-
posıted by tHood„ the dısıntegrated remaıns of whiıch had een dumped there.
Both thıs tact and the probable plunder of the buildıng al the SAamnle time Saınt Sophıa, durıng
the Latın 1nvasıons of 1204, probably ACCOUNLT tor the tact that small artıcles SIN tound.
From the evidence of the brackets INa y ate the buildıng the tifch CENLUTY, but urther
research 1$ requıred thıs subject.

{17 Communicatıon between the Skeuophylakıon aN! Hagıa Sophıa
Unftfortunately, though the rubble has een removed an 110 NOW SCOH16E>=

thıng LNOTC about the buildıng, the maın lıturgıical 1SSUE, w  Just how ONC cCOommMmuUun1-
cated between the skeuophylakıon and the basılıca, has remaıned unresolved,
S1INCe the number an locatıon of the doors into the rotunda AT still dısputed.

Access +he Skeuophylakion from Hagıa Sophıa:
The imperı1al and patrıarchal ceremon1al desceribed 1n OUuTCcCEes ıke the De CerL-

MONULS below) and Dresden ınvolved incessant and tro be-
the (sreat Church and the skeuophylakıon and/or other outbuildıngs 1n

the (Gsreat Church precıincts. How dıid ONC S between the basılıca ATl the skeuo-
phylakıon? There ANf tour possıbilıtıies, MOVINg EASsST W EeSst (distances AT trom
the WEeSst skeuophylakion door):

Vıa the O07 A the northeast en! of the north aısle, AWdY. Thıs OOT
would avVe been less convenıent 1, AS It the skeuophylakıon could be
entered only from the WwWEest (see the exTt sect10n, AMNL2) But the 1ın
and OUL of buildıngs an anı OWnN stalırs 1n Byzantıne rıtual hardly tavors
the from convenıence.
Vıa the 10 bricked-in north OOr 1n the centfer of the northeast bay of the
S AT north aısle, leadıng OUuUt directly the courtyard between the north all
of Hagıa Sophıa and the skeuophylakıon rotunda. hıs OOT clearly provıdes
the cshortest the skeuophylakıon NIranCce, distance of 13 AC-
cording Van Nıce’)s drawings-to-scale,// thıs OOr 15 12 wiıde, ONC

than the TB meters-wıde maın OOr AL the e1ST end ot the north aisle
(1 wıde enough 1ccommodate com{fortably only single-tile process1i0n.
hıs OOr 15 NOT directly AaCTOSS trom the rotunda’s north-south aX1S, where
the hypothetical south skeuophylakıon or would ANe been, but 75

Dmitrievsk1]), T unuKOHbL 124, /7-38, 9-50, 159 1/3 242, 5-/6, 280, 285, 259, S08
Van Nic.e pl 11, K



The Skeuophylakıon ot Hagıa Sophia F5

degree diagonal southwest of It do NOLT believe anythıng Ca  z be made of
thıs, however. Justinian’s Hagıa Sophıa W asSs built atter the skeuophylakıon
W as already ın place (sectiıon A 11 above), and the church’s doors anı wWwI1n-
OWS AT alızned accordıng the ex1genC1ES of the desıgn of the basılıca and
NOTLT of the adjacent skeuophylakion. Just how thıs OOr worked wıth reSspeCL

the orıgınal oround level around the skeuophylakıon 15 NOT clear;” Ma-

jeska thıs OOr DaVC ONTO stalrs between the z buildings.“”
Vıa the central north OOr of the SUaInNle aısle, 29 AaWaV, fıttıng

the basılıca tor solemn iıntro1ts. Certainly Ar the baptısmal vıgıls the solemn
of the neophytes wıth the patrıarch MUST aNe been vıa either thıs

OOÖOF OT the maın estern doors 1n the narthex (4)
Vıa the northwest OOr the narthex, 675 AWdY, then AaCTOSS the Har

thex the doors Into the NaAaVC, Over 100 iın all, the longest by tar
Al tour of these possible enNtTrances WT probably sed AT different times tor
mOovıng and trom the basılıca aAM skeuophylakıon, depending the ritual
an other possıble stat1ons of the processional riıtual 1ın question.

Skeuophylakion Fntrances:
EFar INOTEC problematıc 15 the question of how ONE entered an exıted the skeu-

ophylakıon. The present outsıde Al the actual ground level;, ell 1above
the rotunda’s orıgınal ground-floor level,*' C  =) be discounted. It dates trom
Turkısh times, and neıther IT 1L1LOT the present ground level has anythıng do
wıth the original Byzantıne buildıng and ItSs us  e As tor the origınal Byzantıne
entrance(s), 110 AgICCS there W 9AS ORNGE large OOr 1n the GStTEFrn sıde
of the rotunda. Were there others to00? And how did ONC e and trom the
skeuophylakıon and the Great Church?

Dirimtekin proposed < EeNtrances the skeuophylakıon, OIMC in the W EeSst

en plus the 910(= he thınks Grelot implıed 1n the south sıde ot the skeuophy-
lakıon ACIOSS5 trom the bricked-in OOr 1in the CECHIieEr of the north all of the
northeast bay of the basılica.®“ But Grelot, wh visıted and deseribed the chukch
A the en! ot the 17th CENLUTY, actually DULtS 1n hıs plan oft St Sophıa only OLLC

door into the skeuophylakıon, ın 1ts flattened W EeSst face  54 The other OOr he
ters 15 the (Q)ITE 1ın the northeast bay of the basılica ACTOSS5 trom the skeuphy-
lakıon, which he desceribes 4S

/S Van Nıce, plates IL, 15
79 Dıirımtekıin, “Skevophyakıon, ” 39/
SO Majeska, USSL1AN Travelers 21 9% ct E and OTE 29

Van Nıce pl 43 Maınstone 13 pl 161
82 Maınstone K3 135 pl 161
83 Dırımtekıin, “Skevophylakıon, ” 395s and pl G* Van Nıce pl 1 15; Maınstone Z

pl
X4 G} Grelot, Relatıion nOoOuUvelle d’un VOVARC de Constantinople (Parıs between 108109
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u11l petit Temple dıt qu’ıl servoıt autreto1s de Sacrıstie 1’Eglise de saınte Sophıe,
l quelque AaPParenNcE de cela, pu1squ ıl avOo1lt Uul1llC petite quı passoıt de petit Temple
ans celuy de saınte Sophıe: Je l’ay remplıe de poılnts POUL ONLrIeTr qu’elle est maıntenant
bouchee, JUC l’on Y plus.

Though thıs descr1iption of the communıcatıons between the skeuophylakıon
and Hagıa Sophıa might be taken 4S implyıng south OOr ın the rotunda, ®° th
OOr Grelot describes c small OOr that PasSsScCS trom thıs lıttle temple into
that of St Sophıa: ave lın the plan] tilled 1t iın wıth Ots cshow that It 15 NO

blocked and OILLC CA:  3 longer S through »  1te 15 the 110 bricked-in OOr 1ın the
north aısle of Hagıa Sophıa directly ACI O55 trom the skeuophylakıon. hıs 15 ob-
V1IOUS trom hıs “Plan du Temple de Saiıncte Sophıe, ” which shows only 0)81 skeu-
ophylakıon door, 1ın the wWwEest tace, plus thıs blocked OOr ın the basılıca, but
correspondıng OOr opposıte it in the rotunda.®/

Still, Türkoglu’s repoOrt (section A 4 above) ment1ı1ons E  Just such OOr the
south sıde of the skeuophylakıon, 19 blocked by the later countertort. Hıs
plan has three AaITOWS indicatıng NOLT only thıs the south, but the
other z generally accepted ONCS the WwWEest side of the rotunda and in the
north aisle of Hagıa Sophıa, both of them 110 bricked Maınstone, LOO,
identities large bricked-in 1n the west all ot the rotunda, Its emaıns
110 clearly visıble trom wiıthın result of the eXCaVvat1ons, and, possıbly,
other door, slightly NarfOWCI, the south.®® hıs proposed door, 110 bricked-
1n but clearly visıble insıde ground level 1n the CTT of the photograph iın
Maınstone (plate 162), large enough SCIVC Aas entrance;  7 though
Aave NOLT SGCCH anı y mMeAsurements trom the MOST recent work 1n the skeuophy-
lakıon inter1or. The problem, however, 15 NOT the wıdth but the height of thıs
putatıve south OOTIM. In recent (spring conversatıons the tOpI1C, Pro-
fessor George Majeska inftormed that the tilled-1in arch 1ın the south wall-face,
which Türkoglu an Maınstone thought miıght be the remaıns of door, 15 AaCTIU-

ally LOO low AVE served OIC, and W AS probably f  Just structural SUuppOTrL.
At AaILYy FAare: the locatıon of the 110 blocked OOr 1ın the northeast bay of the

north aisle of Hagıa Sophıa that OTNIGCE led OUtL the courtyard between the ba-
sılica an the skeuophylakıon neıther contirms 1101 challenges the conclusıon
that the skeuophylakıon had only the OLLC westfern OT: As tor hypothetical

1n the skeuophylakıon’s flattened eE1ST wall, which previously had —-

cepted 4S probable, ”° thıs ILLA Y 110 be discounted. Neıther Dirımtekin earlier,?”
85 Ibid. 125

C Dırımtekın, “Skevophylakıon, ” 593: Majeska, “Skeuophylakıon, ” and OFe

Note X4 above.
XX Maınstone 137 and 139 plate 162
9 Mathewss, letter of Oet. 1980, also thought thıs miıght aVve een OOT.

Taftt, (GJreat Entrance 199
91 \Whor_n misınterpreted 1n bid. 199 OTe 68



The Skeuophylakıon ot Hagıa Sophıa

NO Türkoglu, Maınstone, Mathews, OTL Majeska wh ave studied the skeuo-

phylakıon SINCE It W excavated, locate OOr 1ın Its e4AST all which anı y Way
would be improbable trom liturgical poıint ot VIEW, S1INCe the E41Stern extremi1ty
of the ground floor 15 where OIl would CXPECL the prothesıs altar be ocated.

5Summar'y
The avaılable evidence permits the followıng conclusıons concerning CI

muniıicatıon between Hagıa Sophıa and ItSs skeuophylakıon:
The princıpal skeuophylakıon door, the WESLT, May aVe been ItSs only
LranCc®C, though thıs 15 disputed.
The archway ın the south sıde of the rotunda clearly visıble trom the iınsıde 1n
Maınstone, plate 162 has een sa1d be LOO low 1ccommodate OOT.
There 15 evidence of skeuophylakıon OOTFr the CaST, though, 4S <hall
SCC, the absence of OINC makes communıcatıon wıth Hagıa Sophıa less COH=

venıent.
In Hagıa Sophıa itself there S 110 blocked OOr 1n the GCMNLET of the north-
eastern bay that OIIGE led OutLt the courtyard 1n tront of the skeuophylakıon
Just MELEGPS AaWaY. Sınce the church, AI hence thıs door, WEeICcC built when the
skeuophylakıon W as already iın place, It 15 hard ımagıne what PUrpOSC the
OOr could aVve served ı+ NOLT z1ve direct ACCGCESS the skeuophylakıon
tunda.

Sınce ItSs excavatıon the skeuophylakıon has been completely repointed, makıng
urther analysıs difficult.?* SO that 15 where the archeological evidence stands Ar

present.

The Skeuophylakıon 1ın the Liıterary Sources

Just how the lıiturgical mınısters Went and from the skeuophylakıon an!
Hagıa Sophıa remaıns problematıc also ın the lıterary OU6E>S Fiıther they do
NOT desceribe the clearly, OL, when they SCCI1I C demolıtions, alteratıons,
addıtions, and especı1ally repalrs, the outsıde walls of the basılica and the
SETLIGEH TES surroundıng adjacent ItSs erIstern and northern sides,?” aV made
1t iımpossıble locate ll the SLaAgCS they identify along the WAY.

The De Cerimonus:
(Ine of the earlıest lıterary O GE wıtnessing the skeuophylakıon 1n actual

ceremon11a| USC, the 10th-century De ;erimoniis L and 44 (35) descer1ibes the 1 -

S Maınstone 157
973 See the 1ın Mango, Brazen House 7 9 Majeska, USSLAN Travelers S
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perı1al ceremon1a]| tor Holy Saturday and Annunciation.  34 Though both descr1ip-
t10NsS A basıcally the Samnıc, cıte the latter because 1t 15 INOTEC ciırcumstantıal. At
the thırd Our the CINPCIOL begıns hıs OW3.I'dS Hagıa Sophıa. Goimng
tirst the Holy Well ocated Just off the vestibule ar the southeast end of the
church, he ECNLETS and 15 oreeted by the patrıarch. hen both the basılıca,
doubtless by the Bronze Door leadıng into the south aisle Al the eC4ST end of the
church, an > into the SANCLUAFY V1a the central, Holy Doors of the chancel!:18  Taft  perial ceremonial for Holy Saturday and Annunciation.?* Though both descrip-  tions are basically the same, I cite the latter because it is more circumstantial. At  the third hour the emperor begins his progress towards Hagia Sophia. Going  first to the Holy Well located just off the vestibule at the southeast end of the  church, he enters and is greeted by the patriarch. Then both enter the basilica,  doubtless by the Bronze Door leading into the south aisle at the east end of the  church, and go into the sanctuary via the central, Holy Doors of the chancel:  1.... EEE£OXETAL ÖLÜ TNS WLXQÄG TÜhNG  1.... He [the emperor] ... goes out via  the small door of the corridor of the  NS XAAKNG TOU XUTOÜ, XOl ÄNEOQXETOAL  WEXOL TOU “Aylou Bokatos... °O dE  Chalke and goes to the Holy Well ...  Baolede eloel0OvV Ev T@O “Aylo  The emperor, after entering the Holy  DBosatı xol ÄWas XN(QOÜS, ÖEXETAL  Well and lighting candles, is received  NAQd TOU NATOLÜOXOV EV TO “Aylcw  by the patriarch in the Holy Well. 2.  DoEanı,  2  XAL  NOQOOXUVNOOAVTEG  And both of them, after bowing to  AÜONA-  ÄÜUOHÖTEQOL  ÖAMMNAOUG Ol  each other and embracing, enter the  OÄEVOL, ELGEONXOVTAL ELG TOÖV VAÖV,  church, and go up to the Holy Doors.  Xal ÄnElOÖVTEG MEXOL TV Aylwv  The patriarch enters the sanctuary, but  QUQOv, Ö UEV NATOLÄOXNG ELGEQNXETAL  the emperor, standing before the Holy  elg TO OVOLAOTNELOV, Ö ö& PaOıkeUc,  Doors, first lights candles and prays,  OTÖÜG EWT(OO0EV TOV Äylwv QuQOv,  then enters the sanctuary. And after  Xal ÖWas NQOUS XOl EVEAUEVOG,  dressing the holy altar with ıts altar-  ELOEOXETAL ELG TO OUVOLAOTNELOV, XOl  cloths, he receives from the praepo-  uWETÜ TO ÜÖNaAMAEOL  ıV rylov  situs one hundred pounds of gold  TOANELAV  TÄG  AUTNS  EvÖVTAG,  which he puts on the holy altar, on the  AaußdverL nAaQd TOU NOQAWTIOOLTOV  step where he stood while dressing the  XOVOLov AMTOAG 0’, Xal TIONOW AUTÄG  holy-altar :..  eig ıv Öylav toAnELav &v TO  Badudlm &v O Ö Baoıkedc LotaTAL,  xol Hvika ÖrnrahlkdEn ıv Öylav  TOANELON: .  3  eita AaßOv naod TOU NATOL-  3....Then [the emperor], taking a thu-  AoyX0oV AuLLATÖV, QLLLAÄ EX TOLTOU TÖ  rible from the patriarch, incenses three  OVOLAOTNOLOV XUKAÖBEV, 4. XOl EEEO-  times around the sanctuary, 4. and  XETAL ÖL TOU ÜOLOTEQOÜU WEQOUS TNG  goes out by the left [i.e., north] side  MAOAYLAG,  Xal  ÄNEOXETAL  E: DO  and goes off to the skeuophylakion.  OXEVOOUACAKLOV. 5. Eigel0OVv ÖE Xal  5. Entering and lighting candles, he  Äpas KXNQOVUG EÜNXETAL, KAL EVEAULEVOG  prays, and after prayıng, incenses all  OvuLA  T  OXEÖN ÄNAVTA,  XOAL  the vessels, and sits down for a short  94 Vogt I‚_27—28, 17071°EEEOYETAL ÖLC ING ULXQAC MÜANG18  Taft  perial ceremonial for Holy Saturday and Annunciation.?* Though both descrip-  tions are basically the same, I cite the latter because it is more circumstantial. At  the third hour the emperor begins his progress towards Hagia Sophia. Going  first to the Holy Well located just off the vestibule at the southeast end of the  church, he enters and is greeted by the patriarch. Then both enter the basilica,  doubtless by the Bronze Door leading into the south aisle at the east end of the  church, and go into the sanctuary via the central, Holy Doors of the chancel:  1.... EEE£OXETAL ÖLÜ TNS WLXQÄG TÜhNG  1.... He [the emperor] ... goes out via  the small door of the corridor of the  NS XAAKNG TOU XUTOÜ, XOl ÄNEOQXETOAL  WEXOL TOU “Aylou Bokatos... °O dE  Chalke and goes to the Holy Well ...  Baolede eloel0OvV Ev T@O “Aylo  The emperor, after entering the Holy  DBosatı xol ÄWas XN(QOÜS, ÖEXETAL  Well and lighting candles, is received  NAQd TOU NATOLÜOXOV EV TO “Aylcw  by the patriarch in the Holy Well. 2.  DoEanı,  2  XAL  NOQOOXUVNOOAVTEG  And both of them, after bowing to  AÜONA-  ÄÜUOHÖTEQOL  ÖAMMNAOUG Ol  each other and embracing, enter the  OÄEVOL, ELGEONXOVTAL ELG TOÖV VAÖV,  church, and go up to the Holy Doors.  Xal ÄnElOÖVTEG MEXOL TV Aylwv  The patriarch enters the sanctuary, but  QUQOv, Ö UEV NATOLÄOXNG ELGEQNXETAL  the emperor, standing before the Holy  elg TO OVOLAOTNELOV, Ö ö& PaOıkeUc,  Doors, first lights candles and prays,  OTÖÜG EWT(OO0EV TOV Äylwv QuQOv,  then enters the sanctuary. And after  Xal ÖWas NQOUS XOl EVEAUEVOG,  dressing the holy altar with ıts altar-  ELOEOXETAL ELG TO OUVOLAOTNELOV, XOl  cloths, he receives from the praepo-  uWETÜ TO ÜÖNaAMAEOL  ıV rylov  situs one hundred pounds of gold  TOANELAV  TÄG  AUTNS  EvÖVTAG,  which he puts on the holy altar, on the  AaußdverL nAaQd TOU NOQAWTIOOLTOV  step where he stood while dressing the  XOVOLov AMTOAG 0’, Xal TIONOW AUTÄG  holy-altar :..  eig ıv Öylav toAnELav &v TO  Badudlm &v O Ö Baoıkedc LotaTAL,  xol Hvika ÖrnrahlkdEn ıv Öylav  TOANELON: .  3  eita AaßOv naod TOU NATOL-  3....Then [the emperor], taking a thu-  AoyX0oV AuLLATÖV, QLLLAÄ EX TOLTOU TÖ  rible from the patriarch, incenses three  OVOLAOTNOLOV XUKAÖBEV, 4. XOl EEEO-  times around the sanctuary, 4. and  XETAL ÖL TOU ÜOLOTEQOÜU WEQOUS TNG  goes out by the left [i.e., north] side  MAOAYLAG,  Xal  ÄNEOXETAL  E: DO  and goes off to the skeuophylakion.  OXEVOOUACAKLOV. 5. Eigel0OVv ÖE Xal  5. Entering and lighting candles, he  Äpas KXNQOVUG EÜNXETAL, KAL EVEAULEVOG  prays, and after prayıng, incenses all  OvuLA  T  OXEÖN ÄNAVTA,  XOAL  the vessels, and sits down for a short  94 Vogt I‚_27—28, 17071°He Ithe emperor|18  Taft  perial ceremonial for Holy Saturday and Annunciation.?* Though both descrip-  tions are basically the same, I cite the latter because it is more circumstantial. At  the third hour the emperor begins his progress towards Hagia Sophia. Going  first to the Holy Well located just off the vestibule at the southeast end of the  church, he enters and is greeted by the patriarch. Then both enter the basilica,  doubtless by the Bronze Door leading into the south aisle at the east end of the  church, and go into the sanctuary via the central, Holy Doors of the chancel:  1.... EEE£OXETAL ÖLÜ TNS WLXQÄG TÜhNG  1.... He [the emperor] ... goes out via  the small door of the corridor of the  NS XAAKNG TOU XUTOÜ, XOl ÄNEOQXETOAL  WEXOL TOU “Aylou Bokatos... °O dE  Chalke and goes to the Holy Well ...  Baolede eloel0OvV Ev T@O “Aylo  The emperor, after entering the Holy  DBosatı xol ÄWas XN(QOÜS, ÖEXETAL  Well and lighting candles, is received  NAQd TOU NATOLÜOXOV EV TO “Aylcw  by the patriarch in the Holy Well. 2.  DoEanı,  2  XAL  NOQOOXUVNOOAVTEG  And both of them, after bowing to  AÜONA-  ÄÜUOHÖTEQOL  ÖAMMNAOUG Ol  each other and embracing, enter the  OÄEVOL, ELGEONXOVTAL ELG TOÖV VAÖV,  church, and go up to the Holy Doors.  Xal ÄnElOÖVTEG MEXOL TV Aylwv  The patriarch enters the sanctuary, but  QUQOv, Ö UEV NATOLÄOXNG ELGEQNXETAL  the emperor, standing before the Holy  elg TO OVOLAOTNELOV, Ö ö& PaOıkeUc,  Doors, first lights candles and prays,  OTÖÜG EWT(OO0EV TOV Äylwv QuQOv,  then enters the sanctuary. And after  Xal ÖWas NQOUS XOl EVEAUEVOG,  dressing the holy altar with ıts altar-  ELOEOXETAL ELG TO OUVOLAOTNELOV, XOl  cloths, he receives from the praepo-  uWETÜ TO ÜÖNaAMAEOL  ıV rylov  situs one hundred pounds of gold  TOANELAV  TÄG  AUTNS  EvÖVTAG,  which he puts on the holy altar, on the  AaußdverL nAaQd TOU NOQAWTIOOLTOV  step where he stood while dressing the  XOVOLov AMTOAG 0’, Xal TIONOW AUTÄG  holy-altar :..  eig ıv Öylav toAnELav &v TO  Badudlm &v O Ö Baoıkedc LotaTAL,  xol Hvika ÖrnrahlkdEn ıv Öylav  TOANELON: .  3  eita AaßOv naod TOU NATOL-  3....Then [the emperor], taking a thu-  AoyX0oV AuLLATÖV, QLLLAÄ EX TOLTOU TÖ  rible from the patriarch, incenses three  OVOLAOTNOLOV XUKAÖBEV, 4. XOl EEEO-  times around the sanctuary, 4. and  XETAL ÖL TOU ÜOLOTEQOÜU WEQOUS TNG  goes out by the left [i.e., north] side  MAOAYLAG,  Xal  ÄNEOXETAL  E: DO  and goes off to the skeuophylakion.  OXEVOOUACAKLOV. 5. Eigel0OVv ÖE Xal  5. Entering and lighting candles, he  Äpas KXNQOVUG EÜNXETAL, KAL EVEAULEVOG  prays, and after prayıng, incenses all  OvuLA  T  OXEÖN ÄNAVTA,  XOAL  the vessels, and sits down for a short  94 Vogt I‚_27—28, 17071°BOCS Out V1a

the small OOr ot the corriıdor of theINGS YOAHRNG TOU YUTOU; %CL e  2  ANEOYETAL
WEYXOL TOU AYLOU DOoEATOC c Ö$ Chalke 2AMNi SCS the Holy Well18  Taft  perial ceremonial for Holy Saturday and Annunciation.?* Though both descrip-  tions are basically the same, I cite the latter because it is more circumstantial. At  the third hour the emperor begins his progress towards Hagia Sophia. Going  first to the Holy Well located just off the vestibule at the southeast end of the  church, he enters and is greeted by the patriarch. Then both enter the basilica,  doubtless by the Bronze Door leading into the south aisle at the east end of the  church, and go into the sanctuary via the central, Holy Doors of the chancel:  1.... EEE£OXETAL ÖLÜ TNS WLXQÄG TÜhNG  1.... He [the emperor] ... goes out via  the small door of the corridor of the  NS XAAKNG TOU XUTOÜ, XOl ÄNEOQXETOAL  WEXOL TOU “Aylou Bokatos... °O dE  Chalke and goes to the Holy Well ...  Baolede eloel0OvV Ev T@O “Aylo  The emperor, after entering the Holy  DBosatı xol ÄWas XN(QOÜS, ÖEXETAL  Well and lighting candles, is received  NAQd TOU NATOLÜOXOV EV TO “Aylcw  by the patriarch in the Holy Well. 2.  DoEanı,  2  XAL  NOQOOXUVNOOAVTEG  And both of them, after bowing to  AÜONA-  ÄÜUOHÖTEQOL  ÖAMMNAOUG Ol  each other and embracing, enter the  OÄEVOL, ELGEONXOVTAL ELG TOÖV VAÖV,  church, and go up to the Holy Doors.  Xal ÄnElOÖVTEG MEXOL TV Aylwv  The patriarch enters the sanctuary, but  QUQOv, Ö UEV NATOLÄOXNG ELGEQNXETAL  the emperor, standing before the Holy  elg TO OVOLAOTNELOV, Ö ö& PaOıkeUc,  Doors, first lights candles and prays,  OTÖÜG EWT(OO0EV TOV Äylwv QuQOv,  then enters the sanctuary. And after  Xal ÖWas NQOUS XOl EVEAUEVOG,  dressing the holy altar with ıts altar-  ELOEOXETAL ELG TO OUVOLAOTNELOV, XOl  cloths, he receives from the praepo-  uWETÜ TO ÜÖNaAMAEOL  ıV rylov  situs one hundred pounds of gold  TOANELAV  TÄG  AUTNS  EvÖVTAG,  which he puts on the holy altar, on the  AaußdverL nAaQd TOU NOQAWTIOOLTOV  step where he stood while dressing the  XOVOLov AMTOAG 0’, Xal TIONOW AUTÄG  holy-altar :..  eig ıv Öylav toAnELav &v TO  Badudlm &v O Ö Baoıkedc LotaTAL,  xol Hvika ÖrnrahlkdEn ıv Öylav  TOANELON: .  3  eita AaßOv naod TOU NATOL-  3....Then [the emperor], taking a thu-  AoyX0oV AuLLATÖV, QLLLAÄ EX TOLTOU TÖ  rible from the patriarch, incenses three  OVOLAOTNOLOV XUKAÖBEV, 4. XOl EEEO-  times around the sanctuary, 4. and  XETAL ÖL TOU ÜOLOTEQOÜU WEQOUS TNG  goes out by the left [i.e., north] side  MAOAYLAG,  Xal  ÄNEOXETAL  E: DO  and goes off to the skeuophylakion.  OXEVOOUACAKLOV. 5. Eigel0OVv ÖE Xal  5. Entering and lighting candles, he  Äpas KXNQOVUG EÜNXETAL, KAL EVEAULEVOG  prays, and after prayıng, incenses all  OvuLA  T  OXEÖN ÄNAVTA,  XOAL  the vessels, and sits down for a short  94 Vogt I‚_27—28, 17071°DAOLAEUG eLOEABOV EV TW AYLoO The CINMDCIOL, atter entering the Holy
DOoEATL X.CL AWOG  A XNQOUVG, ÖEYETAL Well AN! lıghting candles, 15 received
NAQU TONU NMATOLÜUOYXOU SV S AyYLoO by the patrıarch 1ın the Holy Well
DOEATL, XCIL NOOOKXUVNOAVTEG And both of them, atter bowing

NOIMNO-AUOÖTEDQOL AAANAOUG XCLL each other and embracıng, the
GJÄÜWEVOL, ELOEOYOVTAL ELG TOV VOOV, church, and S the Holy Doors.
XCLL ANENOÖVTEC WEXOL TOV O YÜOOV The patrıarch enters the SANCLUAFY, but
QUOQOV, WEV NMATOQOLAOXNG ELOEOYETAL the CINDCIOL; standıng before the Holy
ELC TO QUOLAOTNQLOV, ÖE DOOLAEUG, Doors, tirst lıghts candles an! Prays,
OTAG EUNQOOOEV TV O YÜOOV QUOQOV, then enters the SANCLUAFY. And atter
XCLL AUWOC  Sn XNQOUG XCLL EVEAÄUEVOG, dressing the holy altar wıth Its altar-
ELOEOYETAL ELG TO QUOLAOTNOLOV, XCOLL cloths, he recelves trom the PIacCDO-
WETÜ TO UNAAAdEOL UINV O VÜOLV S1ItUS OI hundred pounds of gold
TOCUNECAV LUÜC QUTNC EVÖUTAG, which he PULtS the holy altar, the
OUPAVEL NAaQOC TON NOALNTOOLTOU Step where he stood while dressing the
XQOUOLOU ALTOOLC 0 XCLL TLONOLV QUTÄC holy altar18  Taft  perial ceremonial for Holy Saturday and Annunciation.?* Though both descrip-  tions are basically the same, I cite the latter because it is more circumstantial. At  the third hour the emperor begins his progress towards Hagia Sophia. Going  first to the Holy Well located just off the vestibule at the southeast end of the  church, he enters and is greeted by the patriarch. Then both enter the basilica,  doubtless by the Bronze Door leading into the south aisle at the east end of the  church, and go into the sanctuary via the central, Holy Doors of the chancel:  1.... EEE£OXETAL ÖLÜ TNS WLXQÄG TÜhNG  1.... He [the emperor] ... goes out via  the small door of the corridor of the  NS XAAKNG TOU XUTOÜ, XOl ÄNEOQXETOAL  WEXOL TOU “Aylou Bokatos... °O dE  Chalke and goes to the Holy Well ...  Baolede eloel0OvV Ev T@O “Aylo  The emperor, after entering the Holy  DBosatı xol ÄWas XN(QOÜS, ÖEXETAL  Well and lighting candles, is received  NAQd TOU NATOLÜOXOV EV TO “Aylcw  by the patriarch in the Holy Well. 2.  DoEanı,  2  XAL  NOQOOXUVNOOAVTEG  And both of them, after bowing to  AÜONA-  ÄÜUOHÖTEQOL  ÖAMMNAOUG Ol  each other and embracing, enter the  OÄEVOL, ELGEONXOVTAL ELG TOÖV VAÖV,  church, and go up to the Holy Doors.  Xal ÄnElOÖVTEG MEXOL TV Aylwv  The patriarch enters the sanctuary, but  QUQOv, Ö UEV NATOLÄOXNG ELGEQNXETAL  the emperor, standing before the Holy  elg TO OVOLAOTNELOV, Ö ö& PaOıkeUc,  Doors, first lights candles and prays,  OTÖÜG EWT(OO0EV TOV Äylwv QuQOv,  then enters the sanctuary. And after  Xal ÖWas NQOUS XOl EVEAUEVOG,  dressing the holy altar with ıts altar-  ELOEOXETAL ELG TO OUVOLAOTNELOV, XOl  cloths, he receives from the praepo-  uWETÜ TO ÜÖNaAMAEOL  ıV rylov  situs one hundred pounds of gold  TOANELAV  TÄG  AUTNS  EvÖVTAG,  which he puts on the holy altar, on the  AaußdverL nAaQd TOU NOQAWTIOOLTOV  step where he stood while dressing the  XOVOLov AMTOAG 0’, Xal TIONOW AUTÄG  holy-altar :..  eig ıv Öylav toAnELav &v TO  Badudlm &v O Ö Baoıkedc LotaTAL,  xol Hvika ÖrnrahlkdEn ıv Öylav  TOANELON: .  3  eita AaßOv naod TOU NATOL-  3....Then [the emperor], taking a thu-  AoyX0oV AuLLATÖV, QLLLAÄ EX TOLTOU TÖ  rible from the patriarch, incenses three  OVOLAOTNOLOV XUKAÖBEV, 4. XOl EEEO-  times around the sanctuary, 4. and  XETAL ÖL TOU ÜOLOTEQOÜU WEQOUS TNG  goes out by the left [i.e., north] side  MAOAYLAG,  Xal  ÄNEOXETAL  E: DO  and goes off to the skeuophylakion.  OXEVOOUACAKLOV. 5. Eigel0OVv ÖE Xal  5. Entering and lighting candles, he  Äpas KXNQOVUG EÜNXETAL, KAL EVEAULEVOG  prays, and after prayıng, incenses all  OvuLA  T  OXEÖN ÄNAVTA,  XOAL  the vessels, and sits down for a short  94 Vogt I‚_27—28, 17071°ELG TINV O YÜOLV TOANECOAV EV TW
BAÜULOLO EV DBOAOLAEUC LOTATAL,
CL NvVixXO. UNAAMAEN INV Ö VLOLV
TOANECAV.

ELITO QV NAQOC TOU OL- "Then Ithe emperor|, takıng thu-
ÜOYXOU OUUWLATOV, OUuLA E TOLTOU TO rıble from the patrıarch, incenses three
OUOLAOTNOLOV KUNAOOEV, %CL EEEO- times around the SaANCLUAFY, and

ÖL  C TONU QOLOTEQOU WEQOUG TNG SOCS OutL by the eft [1,e.; north] sıde
NMAOCYLAG, %CL ANEOYETAL ELG TO an SCS off the skeuophylakıon.
OXEVOOUVACAKLOV. EiogsA96v OE %CL Entering an lıghting candles, he
OAWOC  SI XNQOUG EUYETAL, %CL EVEÄUEVOG PTaysS, an atter prayıng, iIncenses al
OUuULA IO OXEUN ANOVTO, XCUCIL the vessels, and SItS OWN tor chort

Vogt ,  9 (Q= /
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NOOECETAL ULXOOYV UWELO TOU OL- while wıth the patrıarch A thıs, the
LO w ELOEUXOVLAL OL chamberlaıins and the other dıgnıtarıes

who customarıly COIINC anTOU XOUPBOUKAELOU X CAL OL AOLTLOL
OL [(04N0i OUVNOELOV ELOLOV- LEGEILVE ard trom the SACTLISEAN

LEC, AQUBAVOUVOL OO TOU OX%E- Then the CMPCIOF LISCS, an
VOOUAAXOG VAQOÖOV XOa LO w OUut of the skeuophylakıon he PaSsScCS
OVLOTUATAL DAOLAEUG, XL EEAOOV through the narthex of the SVYNACCCUM
(LIEO TLOU ONXEVOOUACKLOVU ÖLEOYETAL where the deaconesses of the Great
ÖL G  > YUVOLXLITOU vaoONKOG, Church QV theır CUstomMar place,
%CL LV OUVNON OTOOLV NKENTI|VLOL (XL an BOCS OUut by the ett OOr of the

bema and the patrıarch hım theUNC MeydAnc "EXKANOLAG OÖLOL-
CL EEEOYVETAL ÖLO NC eulogıa And V1a the DNaTrTOoOW

HOLOTEUUC NMÜANG TOU DBNUWATOG XL Passage of St Nıcholas ocated behind
STLÖLOMOOLV ‚'ULOJ MWATOLUOXNTIC the bema, both of them S offt the
EUAOYLAG KaLl ÖLEAOOVTEG AUDO- Holy Well and when the patrıarch has

ÖLO LOU OTLOOEV LOU DBNULATOG the CINDCIOL the eulogıa
OTEVOU ÖLA ATLXOU TOU VLOU and both ave exchanged wıth each
NLX0OAdOU AUMNEOXOVTAL TOU other the HSS the CHMPDPCIOT leaves,
VLOU DOEATOC, XL QUOLG ENLÖOUG corted by al the 1bove mentioned

MWATOLUOXNC DOOLAEL EUAOYLAG, XL ( dignitarıes|
AUQOTEQOL QONAOULEVOL EEEOYETAL
UWEV DAOOLAEUG, ÖNOLYEUOLEVOG U7r

95LO JLOOELOT|ULEVWYV ILOLVTGOOV

LEf us SCC ı+ C make SCHULE of thıs descr1ıption
Crossing ()V.GT: Hagıa Sophıa trom the Chalke (zate of the palace directly
south of the EASsSTt en of the basıliıca, the CINPCIOL enters the shrıne of the
Holy Well JUSL oft the northeast aisle of the church where the patrıarch
ARWAN hım (1)
Together they S 1NTIO the basılıca (probably through the southeast door,
though the NOLT specıfied) and the SANCLUALCY V1Iid the central
Holy Doors of the chancel The CMPCIOFK dresses the altar makes offerings
(2 and the SANCLUALY (3)
Atter thıs, they both - off the skeuophylakıon V1ld the eft (north) sıde (4)
where the CINDCLOL performs hıs devotions am then S1TUS tor
MOMEeNT wiıth the patriarch PE S Al which the dıgniıtarıes TOGE1VE

the ard trom hım (6
95 Vogt 1 170 /1

On the skeuophylax skeuophylakos of the (sreat Church imperı1al appO1NLEC, SG Dar-
LOUZCS, Recherches x 5 OTlte 314 18
See NOTeEe above
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hen they leave the skeuophylakıon and re-enter the ett (north) sıde of the
church ( Only the CINDCIOL 15 mentioned, but the patrıarch MUST AaVe
companıed hım, tor immediateley thereafter SCC them together ın the
church (8
How dıd the patrıarch and ımperı1al S OUt of the church? (Ine could 1N-
fer that they went an trom the skeuophylakıon by different route, for
only theıir refurn oe€es the BEXT AaVve them Padss through the SYNACCCUM Natr-

thex © mentioned ere tor the first time.
The narthex ot the YHNACCCUL CAd  - only AaVeE been ocated outsıde OIIC of the
three church doors wıthin CaS V of the skeuophylakıon, 1: 1} In the
relatively LLALLTLOW (5 wiıde) strıp between the skeuophylakıon and the small
OOr directly ACTOSS trom 1T 1ın the north al] of the church?®:; 12| 1n tront of
the maın doors 1ın the cenier ot the north aısle; E 1n the torehalls outsıde the
ÖT Aat the e12ST. end ot the north aisle. <hall TELUTA thıs pomt below 1ın SCC-

t10Ns Au V3
SO It LHNOTC lıkely that the imper1al went OUuUtTt the skeuophy-
lakıon through the HO bricked-in OOr 1ın the north all of the sıde aisle

trom the skeuophylakıon and returned V1a the central OOr of the
north aisle, OTr V1a the OOr AT the eASsTt end of the SA”adiIlle aisle. Though the PIE-

08 (In thıs OOr CC Antonijades 1L, 6-53; Dırımtekın, “Skevophylakıon, ” 39023 Moran makes
much of the ditference 1ın floor level between the basılıca and the skeuophylakıon obstacle

communıcatıng between the LW edifices: “ Justinıan built hıs church UuDOL the rubble ot the
older church and theretore the orıgınal tloor evel oft the skeuophylakıon 1$ lower than that of
the church. To Judge by the plan publıshed by Emerson Swauftt (fıg. 34) and Dirimtekin (plan 2)’
thıs ditterence could be as much 45 tour meters”: Moran, “Skeuophylakıon, ” 31 also id:, P AS@e-
staltung, ” HA 'The present outsıde the skeuophylakıon the actual oround le-
vel; ell above the rotunda’s orıgınal ground-floor level (Van Nıce pl 4‚ Maınstone138 pl 161),
(l  S be diıscounted. I; dates trom Turkish times (Maınstone LL 138 pl 161), aM neıither 1T 110

the Prescnt ground level has anythıng do wıth the orıgınal Byzantıne buildıng and Its USC, AS

has een cshown ın the latest eXCavat1ons, reported DYy Türkoglu (note 69 above). The skeuo-
phylakıon inter10r tloor-level betore being excavated W AasSs S1X mMeters hıgher than the leve]l ot the
NaVC, but that 15 NOL the orıgınal level eıther of the ground of the skeuophylakıon tloor. As the
rFeGENTt excavatıon of the skeuophylakıon ınter10r has shown, however, 1ts tloor level 15 1n fact
hıgher than that of Justinian’s basılıca, though hardly enough problem. Justinian’s
Hagıa Sophıa, the thırd the sıte, W aAs built the ruuns of the DPreviı0us Hagıa Sophıa that
burned OWN 1n the Nıke r10t of January 5723 (Mathews, Early Churches 12-14; Maınstone 129
C the orıgınal basılıca of Constantıus, consecrated 1n 360, W as burned 1n 404 1ın the rots
accompanyıng Chrysostom’s ex1ıle and rebuilt and rededicated the second, “Theodosian”
Sophıa 1n 415) But Maınstone SaYy S that the orıgınal tloor level of the skeuophylakıon 15

7“only slıghtly above that of the [present| church, and trial holes 1n the MWMAaNG ot Hagıa Sophıa
have cshown natura|l bed-rock NOT ar below the present tloor level (L the post-excavatıon plan
1n Maınstone IS plan A8ß8, ct. 1373 which chows sıgnıfıcant ditference 1ın tfloor level between
the LW editices. So CVCIl ı* the slıght ditterence 1n toor leve] INAaY ave required AILyOLLC Z01Ng
ftrom OIlC the other V1a the small OOr iın the northeast bay of Hagıa Sophıa use S  > Ma-
jeska (Russıan Travelers Z1% cf. 182-83) has suggested, there could NOL ave een INManıy of them.
But unless tinds WaYy ot removıng the countertort that 1O blocks thıs whole aICca,

sha_ll probably NOW.
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sent of the evıdence Oe€es NOL permit resolution of thıs 1SSUE, the latter
solution HILG likely (see section A ND below).
Trom the gynaeceum—narthex the CMPCIOFTK MUST ave entered the SANCLUAFY,
Ssince he 15 sa1d e OUtL of 1It V1a the eft chancel door recelve the eulogıa
trom the patriarch (8) then both the Passage of St Nıcholas (
The CMPCIOL and patrıarch obviously entered thıs PaSSagc AL 1ts northeast
end, since trom there they the Holy Well Ar the opposıte, southeast
COrNer of the church (9

10 SO havıng first entered the SANCLUaALY trom the southeast, the CMILPDCTIOFL EXItSs
(4 (Z9)% and agaln leaves (8) the SANCLUALY V1a Its north sıde, 1.€., the
eft side 4S OIl taces CSı Sınce the FEXT specıifies hım usıng the eft chancel
OOr only when leavıng the SANCLUaAF Y tor z0o0d (8) It 15 possıble that 1n g —
ıng trom SANCLUAFY skeuophylakıon (4) and back (7) he did NOLT Padss
through the chancel door but sed the PasSsagc through the northeast-
ernmost pıer abbuting the east all of the church beside the AaPDSC, PasSsSagc
that communiıcates between the SANCLUALY an the C141Stern extremi1ty of the
north aisle.??

1:1 would inter trom thıs descrıption that the MOST logical tor the 1MM-

per1a|l ave taken trom the skeuophylakıon the SANCLUALV and
then Out agaln V1a the eft chancel door, would ave been Pass through the
oynaeceum-narthex, probably ocated Just outsıde the eE4ST end of the north
aıisle (see secti1on A  X reenter the church V1a the northeast door, PDass
through the northeast secondary pıer Into the SAaNCLUAFY, then Out agaın V1a
the ett (north) chancel Zale, through the OOr AT the EASE en of the north
aisle, then, 1n the vestibule, iımmediately rıght through the OOr iınto the Pas-

SagCcWayY of St Nıcholas.
12 IThe FeXT oes 1101 SaVv how the imperı1al cortege entered and exıited the skeuo-

phylakıon itselft.

The Bessarıon Euchology L €)
(Ine document, however, might SC SuppOrt the ınterence that the skeuo-

phylakıon of Hagıa Sophıa had IMNOTC than Q IIE The patrıarchal euchol-
OSY of the early 12th-century “Bessarıon Codex” Grottaferrata IB deser1ıbes
the baptısmal rıtual A Holy Saturday VESDCIS 1n Hagıa Sophıa 4S ollows:

MetGa TO VEVEOOAL INV SLOOÖOOV TOU And after the ıntro1ıt of VESPCIS and
AUXVLXOU %CL INV A/ XOOEOQAV the tirst ession lof the vıgıl lessons], Al

AOEAUEVOVU TOU B’ AVOAYVOOUATOC the beginnıng of the second lesson,

99 Van Nıce pl : Maınstone DL pl A2,; Aa pl Za Oft COUTSC ıf the prothesıis WEIC ocated
where Moran> ıT would effectively block thıs (see below, secti1ons RB.1I1I TEeXT 1 ‚
B.111.5).
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TOUVU DwticCou XOTEQYOUEVOC “Shine” (LXX Is} the patrı-
NOTOLÜOXNG /  e TONU OUVOQOVOU arch descends trom the synthronon
ELOEOYETAL ÖL  C TOUVU OXEVOMUACHKLOU and eNLErs the VESLIrY of the (Gsreat Bap-

TOUTW ANOOÖUTO WEYOÜAOU tistry V1a the skeuophylakıon and
DAMNTLOTNOLOU %CL ANÄGO0OV DAAAEL changes, putting white
AEUKNV OTOANV XCL UNOÖNUATO AEUXO and slıppers, and ZOCS off the

XOCL ANEOYOVTOAL EV T xoAvußNODA pool, incenses around (at]; and hands
back the thurıble aN! blesses threeQUULA WLA XCLL ANOÖLÖOUG TOV
t1imes wıth the candles while the arch-OUUWLOTOV OOOAYLCEL EUXÖMWEVOG WETO.

TOLTOV YLVOLUEVNG /  v deacon 15 chantıng the SYNapTEe.
100AOYXLÖLAKÖVOU OUVANTNG:

hen the patrıarch blesses the baptısmal and baptizes the candıdates, atter
which the rubrics FESLWINE:

KaLl WETO. INV EUXNV TOUTNV And atter thıs praycr he Ithe patrı-
ANOÖVETAL INV OTOANV TOWOV DOLTT arch) TEINOVCS hıs baptısmal vestmenTts

TLOUÄTOV XCLL DAAAEL T ING AI and DULtS those of the ‚eucharıstic]
TOU XCLL UNÄYyEL ELG TOV O YLOV lıturgy and ZOCS off St Peter’s. And
11ETOOV %CL TOU WÄATOU ANEVOVTOG: whıiıle the psalmıst chants wh
CJOl ELG X QOLOTOV EBanNTtiOONTE, XOLEL AVE been baptized iInto Christ
10 OAyeoO WÜOQO® TOUC DANTLODEVTAG. (Gal 3E27) he chrismates the Inewly]

KaLl WETOA TOUTO OUWYAÄAAOV TOLC baptızed wıth the holy
OO0O0VOLG TO MaxdaQLOL )  (DV AHEON- And atter thıs, while the orphans
OCLV, ELOEOYETAL WETO TOOV VEO- chant together, “Blessed AdIC they
DWTLOTWOV ELG TINV eLOOÖOV %CL tTEAST whose [transgress10ons|] A1.© forgiven
AXOAOUOWC LV OELOV AELTOUQ- (PS 30821): he makes the intro1t

101VLOV. |ınto Sophıa]102 wıth the 11CO-

phytes, and celebrates the rest. of the
Diıvıne Lıturgy accordıng the rıtual.

The patrıarch’s dısplacements iın these rubrics Call be retraced ollows:

100 Arranz, Eucologio 182; Id. “Sacrements, ” 1.6:74-75; (30ar 291 bıs; ct Mateos, Iypıcon H. 54-85;
Mayeska, “Skeuophylakıon,” 47 Taft, (sreat Fantrance 199 Ootfe 65

101 Arranz, Eucologz0 0-91; I, “dacrements, ” 1.8:80-82, 100; ct. Mateos, Iypıcon I AB
102 It 15 NOLT clear whether the procession entered V1a the maın WEeSst doors 1n the narthex,

through the OOr 1ın the miıddle oft the north aısle, which would aVeE een HE The Iypıkon
of the Great Church speaks of thıs ELO0Ö0C (Mateos, Iypıcon 1L, 86) enteriıng ELG TOUC WEOOUC
NMUAOÖVAC (zbid. I 88) Mateos takes thıs INCAIN the maın WEeSst doors (ibid. 1, S/ OLE 2’
Oote 3 > but he thought the Great Baptıstry W 4a5 the stil] extant (JL106 the southwest (ibid. E
294 makıng thıs the HNEeA4TestTt hat would NOLT be EEUG; however, ot intro1t trom the
no-longer CXTANT north baptıstry. C Bertonıiere, Faster VzgilA
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After the first lesson of the Easter Vigıl (1) he descends trom the synthronon
behind the altar 1in the ADSC of Hagıa Sophıa 2
leaves the SANCLUALY V1a the eft north) sıde (2) probably V1a the sıde-door of
the chancel,
BOCS Out of the church 1ın the direction of the skeuophylakıon (2) probably
V1a the small OOr ın the north all oft the northeast bay,
PaSSCS by (Or through) the skeuophylakiıon (2
an enters the VESUILY of the Great Baptıstry Vest for baptısm (2)
When vested, he ZOCS the baptiısmal pool baptıze (3
After the baptısms he eIurns the VESLIrY change agaın (4)> A NDET O6 SOCS oft St Peter’s chrismate the newly-baptized (4),
then leads them into Hagıa Sophıa 1in solemn procession tor the eucharıst 5

Sınce the patrıarch SOCS the Great Baptıstry “through LO the skeuophy-
lakıon?” (2) OILLC could iıntfer that he eEHtFers the trom Hagıa Sophıa V1a ON  a\

OOr and eXIts by another the Great Baptistry. One might also 1CEC48O11-

ably ınfer that the OOr the patrıarch entered W as Ga the OOr by which he
eft Hagıa Sophıa, the other ONMNEC HEAFET where he W as headed, the longer
Lant Great Baptıstry, also ocated the north sıde of the church beyond the
skeuophylakıon AL5 above).

1+ the skeuophylakıon of Hagıa Sophıa dıd \ANe < CHTILaNcES,; the phenom-
C114 would NOLT aV been unıque. 'The Blachernai skeuophylakiıon had LW  9 OI  (D

of which SAaVC ACGeEss the QSTNUHGEULFE from outsıde wıthout havıng z through
the church Theotokos ın Blachernaı1 W as turnıshed wıth baths where the

tradıtionally bathed Fridays ” De CeYLMONLS E 12; describes the rıt-
ual 105 After first entering the SANCLUALY of the church and performıng the usual
devotions there, the sovere1gns:
‚..ÖLEOYXOVTAL OLG TOUVU NMOOGC AVOTOANV through the right sıde, the
ÖEELOV WEQOUG TONU BNWATOG XL TOUVU CasSTt,; oft the bema and skeuophylakion,
OXEVOOUAACKLOV, XCLL ELOEOYXOVTAL ELG and the narthex of Ithe chapel ot
TOV vaoOnxa NC AVLALC OOQOU.. 106 the] Holy Coffter.

There LOO, they perform theır devotions before z01ng off bathe The SOros
Shrine ()4:. Chapel ot the Holy Coffer of the robe (WADOQLOV) of the Theotokos
W as distinct editice wıthın the Blachernaı complex, ocated the south oft the
maın church: an 1tSs narthex could be entered by Z01Ng through the SANCLUAFCY
an skeuophylakion located, apparently, the south sıde of the church an NOLT

103 On thıs complex SCC Janın, Eglises 1-71; Mango, “Blachernaı, Church an Palace oi,?
ODBB 1:293: Tatt, (Jreat Fantrance 3-84, 190

104 Janın, Eglises 166, 162, 170
105 Reiske-
106 Reiske 5572
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the northeast, 4S ın Hagıa Sophia. *”  Z It W as probably ocated there 1t could
both sanctuarıes, Theotokos 1n Blacherna:ı1 an! the SOros. Whether 1t W as

editice 0)8 Just auxılıary chamber attached the basılıca 15 unknown,
108but there 15 evıdence tor sıde-apses 0)8 pastophorıa ın Blacherna1

NOLT SUIC, however, that OIl MUST interpret passıngz ÖL TOUVU OKXEUVOQU-
ACQHLOU lıterally Z01N the through the building, 1.E., z01Ng into 1t V1a (H1E OOr
and OUut by another. thınk It could equally ell I1NCAaI that the cortege PaAaSSCS by
WaAYy of the rotunda, 1.€., through the courtyard between 1T and the north all of
the basıliıca. Dresden 71704 speaks sımılarly of the patrıarch, June Z passıng
through St Peter’s the hospice of St Samson, another of the buildıngs be-

1092Hagıa Sophıa an Hagıa Eırene
KOTEOYETAL And around the tirst OUur the patrı-Kal NEOL DOOV

NMATOLALOYXNGS Öl  C TONU O YLOU LIETOOU arch descends and BOCS through St Pe-
110XCLL. QVEOYETOL ELG TOV EEVÖVO. ter’s the hospice.

thınk OIlLC could Just 245 easıly understand thıs 45 meanıng the patriarch passed
V1a St Peter’s, wıthout actually entering the buıldıng, though the other ınterpre-
tatıon CAaNNOL be excluded, an 1ın the absence of SCCUTG archeological ata
MUST remaın in the realm ot speculatıon.

Anthony of Novgorod AD)
What AVe SCCH 15 corroborated by another PreC10Us wıtness neglected

exploit AapropOS of the skeuophylakıon in earlier study the Great En-
WaANGS; the Russıan pılgrım Anthony of Novgorod, wh. visıted Hagıa Sophıa ın
1:200 the relıcs kept there. Hıs LOUTF, A he details It: makes complete
circle counter-clockwise around the Great-Church complex and ItSs shrıines, be-
oinnıng aN! ending Al the Holy Well 1n the southeast GCOTALIGT

Fırst of al] venerated Saınt Sophıa anı kıssed the A panels trom the IN OST holy
sepulchre of the Lord and the seals of the tomb and the 1ICOonNn ot the IN OST holy Theotokos holding
Christ, which Jew has tabbed the throat ıth knıte and blood tlowed OUu  —

And the blood oft the Lord that issued trom the 1Con kıssed ın the prothesı1s (BO OJITapM
MAaJIOM'Bb). And 1ın Saınt Sophıa ın the prothesıs A the blood and miılk ot St Panteleimon. here

ser1es of relics ATIC listed]24  Taft  on the northeast, as in Hagia Sophia. !° It was probably located there so it could  serve both sanctuaries, Theotokos in Blachernai and the Soros. Whether it was a  separate edifice or just an auxiliary chamber attached to the basilica is unknown,  ; 108  but there is no evidence for side-apses or pastophoria ın Blacherna  u  I am not sure, however, that one must interpret passing ÖL& TOU OXEVOOU-  Aax(ov as literally going the throxgh the building, i.e., going into it via one door  and out by another. I think it could equally well mean that the cortöge passes by  way of the rotunda, ie., through the courtyard between it and the north wall of  the basilica. Dresden A 104 speaks similarly of the patriarch, on June 27, passing  through St. Peter’s to the hospice of St. Samson, another of the buildings be-  109=  tween Hagia Sophia and Hagia Eirene  XOTEOXETAL Ö  And around the first hour the patri-  Koai xEol Öogav W  NATOLÄONXNS ÖL& TOU ÖÜylou IIETQOU  arch descends and goes through St. Pe-  110  Xal ÄVEOXETOAL ELG TOÖV EEVOVO.. ..  ter’s to the hospice...'  I think one could just as easily understand this as meaning the patriarch passed  via St. Peter’s, without actually entering the building, though the other interpre-  tation cannot be excluded, and in the absence of secure archeological data we  must remain in the realm of speculation.  3. Anthony of Novgorod (1200 AD):  What we have seen is corroborated by another precious witness I neglected to  exploit apropos of the skeuophylakion in my earlier study on the Great En-  trance, the Russian pilgrim Anthony of Novgorod, who visited Hagia Sophia in  1200 to venerate the relics kept there. His tour, as he details it, makes a complete  circle counter-clockwise around the Great-Church complex and its shrines, be-  ginning and ending at the Holy Well in the southeast corner:  1. First of all we venerated Saint Sophia and kissed the two stone panels from the most holy  sepulchre of the Lord and the seals of the tomb and the icon of the most holy Theotokos holding  Christ, which a Jew had stabbed on the throat with a knife and blood flowed out.  2. And the blood of the Lord that issued from the icon we kissed in the prothesis (BO 0xTapM  MayoMBp). And in Saint Sophia in the prothesis are the blood and milk of St. Panteleimon... [here  a series of relics are listed] ...  3. And there in the prothesis are the silver chariot of Constantine and Helena and other golden  liturgical vessels with precious stones and pearls and many others of silver which are brought out  for the liturgy every Sunday and on dominical feasts.  4. In the prothesis there is also water brought in from the well by pipes.  107 Janin, Eglises 168.  108 For relevant data on this church see Taft, Great Entrance 161-62.  109 Onthe hospice see Janin, Eglises 561-62; Dirimtekin, “Les fouilles” (note 60 above), 181-82.  110 Dmitrievskij, Tunurkomnbvı 321; cf. Mateos, Typicon I, 322-23.And there 1n the prothesıis AI the sılver charıot of Constantıne and Helena and other golden
lıturgical vessels wıth PreC10US SLONECS and pearls an Nanı y others ot siılver which ATC brought Out

tor the lıturgy CVCIY Sunday and domuinical teasts.
In the prothesıis there 1$ also brought 1n trom the ell by pıpes.

107 Janın, Eglises 168
108 For relevant ata thıs church SC Taft, (GJreat Entranced
109 On the hospice SC Janın, Eglises _6, Dirımtekın, ia touılles” (note 60 above),z
110 Dmitrievsk1]), TunuKOHbL Za ct Mateos, Iypıcon I'!>
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And the outsıde of the OOr ot the prothesis (B'b HC1 OJI’bTapA MAaJIaTO) stands the
UEthe SAaImnle SC that Christ earth the tlesh W 4S height

And behind that burıed Anna, who BaVC her house St Sophıa (and which
112[property] the prothesı1s 15 built) and tor that TCAasSOoNM che W as buried there

And NOL tar trom thıs prothesıs the Myrrhbearers SINS, and there stands betore them A

1COIMN of the MOST PUrC Theotokos holdıng Christ
And trom there the Samnle sıde 15 the Church of the Holy Apostle DPeter 10J1'B

(NG) HCDKBHM [ varıant NCPKOBB| (LB (® EeTpaA) where St Theopha-
nıdes 15 burıed the OIlLC wh; kept the key of Hagıa Sophıa; and they 1SS these vCLY keys

Near the Myrrhbearers 111 St Sophıa 15 the small tomb oft the child of St Athinogenos
And there ATC other tombs St Sophia SA V that OTILC

10 And trom there, toward the doors, 15 the column of St Gregory T’haumaturgus
11 And urther Car the doors and pedestal 15 portrayed of the Savıor 111

SAalCc

12 On the sıde of the doors (Ha CTDAaH'5 NBEPHM) stands 1COMN and 1T depicted
Emperor Leo the Wıse and he has hıs torehead and 1T shines al nıght 111 St SO-
phıa

13 At the Imper1al Doors there 15 bronze YOMANILSLEON that Sa v bolt by which the EAV-
enly doors ATC locked and chut

14 By the altar OJLLADA BEJINKATO) the ett sıde the place where the angel of
the Lord saı1d the INa  — z 111 NOL leave thıs place untiıl ST Sophıa stands / here] 39 In the
SAdiI1llCc place three A1C placed and them S paınted three angels and Ianı y people PraYy
God there

15 An CT there 15 the place where they boil the sacred YIO \ over tire kındled] wıth old
whose SAa1lınts ATC longer recognizable and ıth thıs they baptıze the children 114

Anthony CONLINUES wıth description of the SANCLUALY ALCA and 1TSs turnıshings
then lısts the relics ocated the porch outsıde the southeast end of the church

16 In the porch (BO NDHTBODE) behind the SANCLUArY embedded 111 the ll 15 the panel
of the Lord tomb There also 15 the 1COIMN which the Jew CUutL Christ the throat.115

These ATC NONEC other than the Holy Sepulchre tomb panels an the bleed-
IS 1CON of Christ mentioned AL the beginnıng oft the TEXT T p S AS the tirst relics the
pılgrim venerated AL Hagıa Sophıa

TOom that 1T NOT ditticult the pilgrım rOUTfe through
the basılica

Approaching the (sreat Church complex trom the southeast by the Holy
Well Anthony tirst VENGTrAaLES the relics and 11a CS the porch outsıde (1)

NOLT SULG what thıs porch W as, perhaps torehall the southeast

a COn thıs G the XE SECLION (A
I12 hat W1dow Anna owned the 15 contirmed by the 8/9th Narratıo de Sophıa 3,

ed Preger ba/8; ct. Mathewss, Early Churches 160; Majeska, USSLAN Travelers OLE
113 See OTtTe 122 below
4 ext Loparev
115 Loparev 16



aft

trance.  116 At AaILY PAte 1T W Al the southeast en! of the church, because the
1con of Chriıst stabbed by the Jew W AasS ocated AT the Holy Well.11/ And It
MUST AaVe been SOINEC place other than the NaVC, aisles and galleries of the
church, S1INCe Anthony SCS tor thıs “porch‘ the SAalillc term (NPHTBOP'B)

tor the maın narthex betore the Imperı1al Doors, where Matıns begın:
1158‚b HADbCKHMM HBCDBMM

hen the pılgrım DOCS dırectly into the skeuophylakıon the relics
kept there, which he lısts AL consıderable length along wıth other objects and
the sacrısty supply (2-4).
Anthony oes NOLT Sa y how he arrıved AT OL entered the skeuophylakıon,
though he reters Its OOr (5)
But It 15 clear that the “prothesıs” 15 buıldıng, S1INCe Anna 15 buried
there (6) anı Anthony tells us explicitly that the only tomb insıde Hagıa SO-

119phıa 15 that of the child-saınt Athinogenos (9) Equally clear from An-
thony’s termınology 15 the tact that he still consıders thıs outsıde skeuophy-

120lakıon/prothesıs AS the place of the preparatıon of the oifts.
Near the skeuophylakıon, Anthony contınues, 15 the place where the
myrrhbearıng sıng (7) TOmM hıs descr1iption thıs A first be
ocated outsıde the church somewhere between the skeuophylakıon and the
Church of St Peter (identitfied 1n section A.L6 above) which Anthony
PasSscd NEXT, the north sıde of Hagıa Sophıa (8) But then (9) he tells us

the Myrrhbearers AT iınsıde the church eal the tombh of St Athinogenos.
'The seemıng contusıion probably results from the tact that Hagıa Sophıa
had both narthex (outside) an ZYNACCCUIMM (insıde) of the deaconesses.
<hall retiurn thıs below (section A.V) Anthony tells there 15 large
1con of the Theotokos wıth child 1ın tront of the Myrrhbearers (6) and the
later Russıan post-Crusader anOoNYMOUS pilgrım ACGCGOUHTIE places what INa y
be the Samnle Marıan ımage under cıboriıum 1n the E4STEern halt of the north

1241a1isle.
Though Anthony had be outsıde Hagıa Sophıa vIisıt the skeuophylakıon
(5, 7) and St DPeter’s (8), he had rTeeCNTETr the basılıca, probably by the doors

116 Maınstone Za plan
145 Majeska, USSLAN Travelers 6-3 and OLG 1: 304
118 Loparev On the meanıng of thıs term, w ango, Brazen House OTte 179
119 The complıicated question of tombs saınts’ bodıly relics insıde Sophia 1S beyond the

of OUTr study. Later SOLLI.GES place the tomb of St. Arsenuus, patrıarch of Constantinople
1254-59, 1261-65) 1in the Sophıa SANCLUALY (Majeska, Russıan Travelers 30-51, 0-61, 182
8 9 1=22; 228), but of COUTSEC that 1$ atter Anthony’s VISIt. On the whole question SCr ıbid.
ME

120 Majeska, “Skeuophylakıon, ” IS and NOTLe
124 Majyeska, USSLAN Travelers 2-33,E Majeska OCcates Anthony’s 1Icon outsıde the ba-

sılıca, ear St. Peter’s, but S eed interpret Anthony’s TEeXT 1n that WAdY.
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1in the GEHLET. of the north aısle, for CX SC6 the piılgrım progressing WEeSst-
ward down the north aısle past the “column of St Gregory T’haumaturgus”
also reterred 1n the 8/9th-century Narratıo de Sophia 5.122 hıs pıllar,
which supposedly contaıned the body of the Saint,; W as the northwesternmost
iree-standıng column of Sophıa, al the northwest CO HET of the north (left)

12aisle by the northwest OOr the narthex, which Anthony eXItS 1n 0)5=

der examıne the ımperı1al Doors (10-13)
TOoOom the narthex he the church and returns the ett (north) siıde of
the SANCLUALCY afca where the skeuophylakion 15 ocated (14) and where PIC-

124SUTL1LC the W 4S cooked (15) 1ın the Oven that W 4s there.
Returning where he began (1) Anthony agaın speaks of the porch wıth the
stabbed 1con Ar the southeast where he had first entered the church
(16)
How INalıy doors oes the skeuophylakıon A 1ın Anthony’s account” Hıs

reference HE1 OÖJFBTAaDA MAaJIiaTrl’O (5) has been taken 11eCAanNn there
MUST aVe been LW doors, outsıde OIlLC and insıde ON But there 15
mentıon of second, “insıde doof,” aM S1INCe could be eıther genıtıve OT

preposıtional, the LGXT could be interpreted INcan eıther C  af the outsıde O07
of the prothesıs” OT .  at the ousıde of the O6Tr of the prothesis.” At aV ratfe the
pomt the L[GX T 15 tryıng make 15 clear: the Christ-sıze 15 ocated the
outsıde al] of the rotunda by the OTILC OOr of the prothesıs rather than insıde it:
So Anthony’s LE XT 15 proof of second OOTIT.

The "Anonymoyus ercatı” mid ff e
An earliıer Latın LEXT, the “Anonymus Mercatı, ” provıdes independent contir-

matıon of Anthony’s account.125 The Greek orıgınal, datıng from between
3-1 W as translated into Latın Dl by western, MOST lıkely
Englısh pilgrim. “° The HEXT: desceribes the skeuophylakion OOr wıth Its

12972 Preger F9Z80)
1723 Majeska, USSLAN Travelers 2-15, FA and 1n plan tfacıng 199; Antonıuades 1L, 205,

226-7 anı photograph 1n pl facıng 226; Van Nıce pl COn saınts’ relics 1n the columns of
Sophıa SCC Iso the “ Anonymous Mercatı” 9-1 1 9 ed Cıggaar (note 125 below) 249

124 See the 10/1 I1th codex Dresden 104, Dmitrievsky]), TunuKOHbL= 159 (rıght col.); ct.
Dmuitrievski), Ü YLOG q)O'U OVOC, Vizantiyjsk1] vremenNnNik 74 (1923-1926) 139-140; G‚

Mercatı, “Il torno,” 1n id., Naotızıe dz Procoro Demetrio Cedone, Manuele Celeca Teo-
doro dı Melıiteniota, ed altrı abbuntı per la StOY1A della teologia della letteratura bizantına del
secolo ZGEV (Studi test1 56, atıcan 1931 295-296; Taft, Great Entrance 191 OTe 49; [)ar-
rOuZEeS, Recherches 4 9 316 OTte 5’ 354 OTtfe 2, Mathews, Early Churches 160 The VeN W as Iso
sed urn old 1CONSs and destroy the spouled eucharıstıic specı1es: Majeska, “Skeuophylakon,”
P

125 Cıggaar, “Une description de Constantınople traduıte Pa pelerın anglaıs, ” RER
(1976) 12267

126 Ibid. 249 ZZU. 53
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the height of CHhrist, 45 ell nr the STONES fI'OII1 the Holy Sepulchre that Anthony
mentilons:

Bit ftecıt de longıtudıne Christı I6 And the CMPCIOL Justinian made
t1N1aNus imperator GCLGEHN eit Ornavıt the height of Christ! and decor-
C argento eTt AUTO er lapıdıbus PIC- ated 1T wıth sılver and gold and DEG-
C10SI1S el deauravıt Ga Et statuıt CL C10US SUONES, and xilded It. And he
1Uuxta ostı1um yazophilacır ubı SUNT — placed 1t beside the OOr of the QaZO-
nıa asa eit thesaurus INAagNaCc ACCc- phylakıon where all the sacred vessels

and Wr of the Great Church AIC,cles12e simılıter et omn1a predicta
sanctuarıa. In dextera and all the 1above mentioned relics.

And the rıght sıde of the altar ofaltarıs templi ın parıete est hos-
t1um monumentiı Domuin1 eit clavıs GT the church, iın the all outsıde, 15 the
SCTITALUTAa SE signacula GLr quıbus S12- OOr ot the Lord’s tomb, Aan! the key

lude]1 sepulchrum Domunı1n. and the ock aMn the seals wıth which
Intus 1n parıete SUNT ancteua- the Jews sealed the Lord’s sepulchre.

F1a de passıone Domuiun1ı1 et SA LE But 1ın the all ınsıde AIC the relics of
lıquıiae diversorum Sanctorum Su- the Lord’s passıon and the sacred rel-

1CS of Varıous salınts. And above theDra sanctuarıum est. posıtum
hostium monumentiı Domuinı E1 S1&Na- SANCLUALY 15 placed the ÖTr and seals

of the Lord’s tombhcula
luxta 1PS1US locı parıetem est imago By the all of the SAI1LlC place 15

Christı er Del nostr1. Fecıt [IDeus image of (T Christ and God And
God performed miracleMagn un mıiraculum pCI ıllam Hoc
through TE Ithe miıracle 15estT 1g1tur, ratres karıssım1, mıiraculum

Christı. In 1StO loco 1ın JUO est PIC- counted]. And that, ear brethren,
dicta imagO est de (OI6 puteı1 Ia- 15 Christ’s mıiracle. In that place
cob, 1ın qQqUO sedet Dominus NOSTer Ihe- where the 1above-mentioned ımage 1S,
S45 Christus quando fut UCUTtUS A 15 also the trom the mouth of Ja
Samarıtana. Et ın 1DSO loco 1n cob’s Well which (Iur Lord Jesus
oulo 6sS% iımagO anCcTAde SANCLArUM Del Chrıst SAat when he spoke wiıth the Sa-

genItric1s Marıae JUaC portat 1n ulnıs marıtan And iın the SAaIllEc

SU1S Domıiınum NOSTIrum Ihesum hrı1- place 1n the COTHGI 15 the image of the
STUM YJUCII percussıt quidam Iudeus MOST holy Mother ot God Mary, wh
Cu cultello 1ın gulttiure Christı E CON= 15 holdıng ın her ATI1L1LS Jesus Christ

1 2 whom certaın Jew stabbed 1ın thet1INUO eX1VIt Sanguls.
throat wıth knıife, and blood stil]
flows trom IT

17T Ibid. 246.14:24731. JR 76285 (numbers added)
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The textTt BOCS relate the legend ot the Jew stabbing the throat of Christ iın
the image Anthony also OCates Al the northeast extremity of the church

TOmM thıs descr1iption of the EeIstT en of Hagıa Sophıa WC SC  ®

The skeuophylakıon has Christ-sıze T: 1tSs door, exactly 4S

1ın the 2CCOUTNT of Anthony (1)
On the right (south) sıde of the SAaNCLUAFY, 1ın the outsıde all @2 6), W as the

an other objects sed close and seal the mouth of Jesus’ tomb
(Mt 2/:60,; Z6:2 15:46, 16:3-4; 24:2 In 20:1) They SC ave been
placed certaın distance the wall, S1nce they An “above the sanctuary ” (4)
In the SAUaIllEC AICa 15 the image of Christ supposedly stabbed by the Jew (Ds /
In the SA”aIlle place 15 the that supposedly covered Jacob’s Well (6) which

NOW ftrom other OULGES W asSs 1ın the Holy Well dırectly outsıde the south-
eAst OOr of Hagıa Sophıa.

All thıs contirms what Sa 1ın Anthony, though thıs NS LOO, SaVS
thing, about second OOr into the skeuophylakıon.

Excursus: 'The Place Where the Myrrhbearers SINg
The Gynaeceum of +he Deaconesses:
Is the Narthex and/or Gynaeceum of the Deaconesses be ıdentitfied wıth

Anthony’s place where the Myrrhbearers sıng (5)? Presuming that Anthony’s
Myrrhbearers 4A16 the deaconesses, they doubtless assısted Al the lıturgy 1n SCC-=-

t10on oft the SYNACCCUM reserved tor them. As members ot the clergy they WEeIC

certainly NOT constrained attend servıces 1n SOINC narthex. Thıs would NOLT

only be INCONZSrUOUS wıth the deaconesses’ rank, but pointless: what could POS-
sıbly be the PULrDOSC of havıng the W OIlCIl sıngıng outside the church?!?? So
would ınter that Anthony’s place where the Myrrhbearers sıng 15 ıdentical wıth
the “ gynaeceum where the deaconesses N theır CUsStomar place: 1n De CerL-
MONULS I (35)

Secondly, IT 15 clear ın De CeYLMONLLS L, 44 (35) that the deaconesses’ narthex
and SYNACCCUINM ATIC < dıtterent but CONt1ZUO0US locales, OE presumably OUL-

sıde, the other ınsıde Hagıa Sophıia’s north aisle. Sınce De CeYLMONULS I (IO)X

128 Ibid. A
129 Indeed, Since 5Sozomen, Hıst. eccles. VL 16.1 1-15, 5>0Zzomenus, Kırchengeschichte, ed Bıdez

ıth Hansen (GCS 5 9 Berlın 524, intorms us that 1n the mıinıstry should
be Q least 60 old, ONEC miıght ask hat Was the pomnt of havıng them sıngıng ALl On the
question o# women’s choirs 1n Chrıiıstıian worshıp ın Late Antıquity, SCC Quasten, Musıc AaAn
Worship ın Pagan Christian Antıqnıt'y (NPM Studies 1ın Church Musıc and Liturgy, Wash-
ıngton, E, Moran, Sıngers ın TLate Byzantıne and SIAavonıiC Paıntıing (By-
zantına Neerlandıca fasc 9’ Leiden Oes NOL discuss the choır of deaconesses the SINg-
ıng ot 1ın church 1in Byzantıum ındeed, there 15 200  M tor either “deaconess”
“women” the index).
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iıdentitfies thıs SAaIille eft (north) ground-floor aıisle ot Holy Apostles and Chalko-
130prateıa 4A5 the SYDNACCCUIIN, OIlC INAaYy conclude that the north aisle W as also

consıdered SYyNACCCUML-SPACC ın Hagıa Sophıa, and that the Gynaeceum otf the
Deaconesses MOST lıkely occupied the e4STLEerN half OT AT least the e  OST bay
of the north aısle, opposıte the ımper1al metatorıon the other sıde of the
church 1n the east bay of the south aisle.* 1 Sınce Justinıan imıted forty the
deaconesses mıinıstering (though probably NOLT all together ın the SA”adIlle shıft) Al

Hagıa Sophıa and the three other patrıarchal churches S€I'VCC1 by the clergy of the
(reat Church (Hagıa Eırene, Chalkoprateıa, Hagıos heodoros of Spho-
rakıo0s), 132 the reserved tor theır UuUSse MUST AaVe been large enough hold

taır number of people.
The Narthex of the Deaconesses:
Sınce it 15 logical SUpPPOSC that thıs Gynaeceum of the Deaconesses W as Just

iınsıde the church trom the Narthex of the Deaconesses, the latter MUST aV
been torehall OT chamber ocated outsıde the maın body of the church: De CerYL-
MONULS L (35); calls It “narthex” 7 Anthony
<porch” (6) Just where thıs “porch » OT “narthex” W ocated 15 NOTLT certaın, but

INa Y sately iınter 1t W as ocated ATl the the Gynaeceum ot the DDea-
1.€., omewhere Just outsıde the eCAsStern half of the north aısle of the

basılıca. Though Anthony’s description could be taken ASs iımplyıng 1t W as either
between the skeuophylakion anı the OOr right AaCTOSS ftrom 1t 1n the mıddle of
the southeast bay ot Hagıa Sophıa, D  Just outsıde the north-central doors (see
secti1on ırımtekın would locate It ın the outbuildıngs that (MICE SUT-

rounded the northeast of the church Just north of the ADSC, proposıng,
the basıs of hıs excavatlıons there, OIlC of the torehalls OC had Pass through
e trom outsıde 1Into the northeast bay of the church V1a the northeastern

OOTIM.  153 'The avaılable evidence oe€es NOLT permit definıtive resolution of thıs
1ssue.

Perhaps IMNaVy TAaW parallel trom TexTt NOLT long before Anthony of Nov-
Zorod’s VISIt the capıtal 1n 1200 Byzantıne CanOon1I1st Theodore Balsamon (ca
-DOSL commentıng that 1n menstruatıon ATIC allowed

130 Vogt 1, 24-25, 69-70
131 Mathewss, Early Churches 96 fıg 5 9 K32Z 134; aM MaınstoneDl and fıg 5 „ 249, 202 both

locate the ground-floor metatorıon of Sophıa iın the south aısle, though NOL 1n the S\AdlIllC bay,
ditterence ırrelevant tor OUT ere (n the locatıon of the ground-floor metatoriıon

SCC also Mango, Brazen Houyuse 6 ‚ and OTE 198; Strube, Eingangsseıte /3-81, 3=6:
1372 See Schoell, Kraoll eds.), Corpus Turıs Civilıs, ILL, Novellae (Berlin 20-21; ct. Tatt,

(Jreat Entrance 2001 NOTeEe F:
133 Dırımtekin, ‘Skevophylakıon,” 6-9 and plan MaJjeska, Russıan Travelers 228, contlates

both SPaced an OCates them 1n the northeast exedra.
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PIay but should NOT the church PrOPpCI (ELG VOLOV OE0OD eLOLEVAOAL. OoU OET)
deseribes Byzantıne practice ASs ollows:

‚DAETMTOUEV ONWEQOV ELC TI Today SCS such |menstruatıng]
YUVOLXELC XCOLL WÄAAOV WOVOAOTNOLA 1n and especıally ın
AÖEÖOC TOALAUTAG LOTOAUEVALG YUVALXOG monasterIı1es standıng treely iın the VCS-

ELG TOUC NOOVAOOUG NMOVTOLOALG Ö VLOLG tibules, which Ar decorated wıth al
eLIXÖOL KNENOAAAWTNLOUEVOUG, %CL ELG of sacred images, and devoting
ÖOEOAOYLAV DEOTV ANOVEUNDEVTAG: themselves the praises of God
XCLL EQOWTÖVTEC OTWG TOUTO YLVETAL, And Inquırıng how thıs Can be,
AXNOVOUEV N EXUAÄNOLÄCGELV QUTÄG, ear that they AL NOLT attending

church which oes NOT SCCHSn  ÖTNEQ EUOL TEWC OUV ÖOQ%XET. O YAO
For these vestibules AIC NOLT torSLOLV OL NOOVAOL XOLVOL (DC Ta TOV

COIMNIMNON HSE ike the torecourts of theEXUANOLÖOV NOOQÜALG, GAAC WEQOG
QAUTO ANOVOUNOEV TALG VYUVOLEL TALC churches, but AL part of them Setit

WT KOAUOUEVALG EXUAÄNOLÄCELV. ©C asıde tor who AIiIC NOT PICG-
ÖT NMOOVAOGC TONOC ÖEUTEQAG EOTL vented trom attending church. hıs
WETAVOLOA.G, 10 AXQOWUEVOV vestibule 15 the place of second PCI1-
ANEYOMUEVOG. Ka EV QUTW QUÖ  € ANCcC, called that of the hearers. Nor
AVÖQAOLV EOELTAL LOTAOOAL, C7ILL- AIC IHNEeN excluded by PCHNANCEC from AL-

TLUNOETOL UT EXUAÄNOLÄCELV, G tending church permuitted stand 1n
SEWOEV QUTOV MOOOKACLELV. Eösı ıt; they MUST do theır weepıing outsıde
YOUV TOUC TOLOUTOUG NOOVAOOUG ELG of it It 15 fıtting, then, that these NVCS -

A  OUC CL TOLOAUTAL AKAOAQTOL YUVALXEC tibules ın which such unclean
EWENAOV LOTOOOAL, UN AVATNANQOUV AL stand NOT dırectly OCCUDY
TOILOV EXUANOLOV SE 0000ü, (WDOTE  A ın churches, that the prıests INa Yy
XL LEOELC WETO LO DOELOV Padss through wıth the divine oifts dur-
ÄVYLAOUÄTOV ÖLEOYEOOAL ATa TOV ıng the Cherubic Hymn, and 1N-
AXEQOUPLXOV UWVOV, %XCL QOUULÖV the tombs and Salnts whiıch
TOUC EV TOUTW A  LOWC OVTOAG TAÜOOUG %CL might be ın thıs Ichurch space], Aan!
AYLOUG, XCLL TEAEUTÄG A YLOOV SEUXÖOV complete the holy PraycCIs; that
TOLELV OLV  a WETO EINLOXOITTLANG under the bishop’s direction such
ETLTOONNC TOUC TOLOUTOUG TONOUG places |not dırectly 1n the churches]
AH0QLEECOAL, (WOTE ANOXQLWUATLOTWG should be Setit that the unclean
LOTOOOAaL SV QUTOLG TOC AKAOÄQTOUG INaYy stand in them wıthout

C condemnatıon.YUVALXAG.

134 In epist. Dionysu Alexandrını aAd Basılıdem ep1iscopum, 2) 135
grateful Sharon Gerstel tor suggesting take second ook al earlier translatıon and 1N-
terpretation of thıs [EXT (Taft; ( reat Entrance 199-200), both of which substantıally modiıfy
here; and especıially Jeffrey Featherstone tor hıs suggest10ns how translate and inter-
Preit the L[EeXT.
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TOm Balsamon’s LEGXT WC Call CI AGT the tollowing intormation:
135In the 12th CENTLUFY PrFrONaQOs (1 ınner narthex of SOINC Byzantıne

churches W as the place assıgned NOLT 1ın menstruatıon and thus PCI-
miıtted attend church (3)
Though It had become COININON tor menstruatıng stand there ASs

ell D: the pretext that they WT E ..  NOot attending church” (2) Balsamon
1ns1ısts that they be allowed only ın LLLOTEC diıstant PTOMNAOS, trom the
church PTrODCI (5)
IN church 15 lackıng such PIONAOS, the bishop 15 1TESCIVE SOTNC

other place tor them stand wıthout condemnatıon (9) that dur-
ıng the sıngıng of the Cherubicon, 1.€., durıng the Great Entrance, the Cler ZVY
Cal Pass through the PTIONAaQOS bearıng the holy oifts (6) incense the tombs
and sacred images there (Z£) wıthout tear of “rıtual contamınatıon.” Balsamon
MUST I11Ccall ere the PIOMNAOS of the allowed attend church, tor It 15
hardly imagınable that the cler e passed through restricted those
consıdered “rıtually ımpure” al OLLC of the MOST solemn OMeNTSs of the 1)ae
ıne Lıturgy.
Still, sect1ons 6-7 ATC NOLT altogether clear ftrom lıturgıical standpoınt. Balsa-
1110  e clearly STALES that the prıiests incense the tombs 1n the PrFrONaQOS where the

AIC 795 OT Pass through It bearıng the oifts durıng the (reat Entrance
procession which 15 (Q)ITE H10L 1CASOIN why the iın menstruatıon
should NOL “dırectly OCCUDY 1ın the churches” (5) But after the (sreat
Entrance the prıests “complete the holy prayers” (Z) hat MUST I11CAall the
preanaphoral rıtes, anaphora, e A which take place 1ın the SANCLUAFY, Aan! CC =-

taınly NOLT 1n the PrONaQOS, Furthermore, though OE (3  z easıly ımagıne the
mınısters Z01Ng Into the tradıtional western ınner narthex incense the
tombs and sacred images there, 1t 15 by clear what the priests could
be doing passıngz through that narthex durıng the Gireat Entrance unless
Balsamon ANL NOL the narthex the w est en of the church but
“z00MeEN S narthex” leadıng Into the north Aısle through which the Clergy
bearıng the oifts could AVe passed when entering trom outsıde skeuophy-
lakıon. Not only Hagıa Sophıa but also the Nea church, had VNACCCUM
narthex 1n addıtion the usual (IHC al the WEeSst end 156

135 1100va0c 15 generally taken INeCan narthex (cf. (35 W Lampe, Patrıstıc Greek EXICON
Oxtford 1n the 1ta of Maxımus Contessor (R Devreesse, O9 VIe de Maxıme
le contesseur SCS recens10ns, ” Analecta Bollandıana 46 19281 T lıne BH and
ere 1n Balsamon, referring what be the narthex of Hagıa Sophıa.

136 De CEeYLMONULLS I) 28 (19), Vogt I’ 109, describes ground-floor SyHNACCCUIN wıth OFratorvy
(MOOOEUYAÖLOV), through both of which the sovere1gns Pa reach narthex the sıde of
the SCH (ÖLEOYÖMEVOL ÖOLO TONU OAUTONU YUVOALXLTOU32  Taft  From Balsamon’s text we can extract the following information:  155  1= In the 12th century:a pronaos: or annerharthex  of some Byzantine  churches was the place assigned to women not in menstruation and thus per-  mitted to attend church (3).  Though it had become common for menstruating women to stand there as  well (1), on the pretext that they were “not attending church” (2), Balsamon  insists that they be allowed only in a more distant pronaos, separate from the  church proper (5).  If a church is lacking such a separate pronaos, the bishop is to reserve some  other separate place for them to stand without condemnation (9), so that dur-  ıng the singing of the Cherubicon, i.e., during the Great Entrance, the clergy  can pass through the pronaos bearing the holy gifts (6), or incense the tombs  and sacred images there (7), without fear of “ritual contamination.” Balsamon  must mean here the pronaos of the women allowed to attend church, for it ıs  hardly imaginable that the clergy passed through space restricted to those  considered “ritually impure” at one of the most solemn moments of the Di-  vine Liturgy.  Still, sections 6-7 are not altogether clear from a liturgical standpoint. Balsa-  mon clearly states that the priests incense the tombs in the pronaos where the  women are (7), or pass through it bearing the gifts during the Great Entrance  procession - which is one more reason why the women in menstruation  should not “directly occupy space in the churches” (5). But after the Great  Entrance the priests “complete the holy prayers” (7). That must mean the  preanaphoral rites, anaphora, etc., which take place in the sanctuary, and cer-  tainly not ın the pronaos. Furthermore, though one can easıly imagine the  ministers going ınto the traditional western inner narthex to incense the  tombs and sacred images there, it ıs by no means clear what the priests could  be doing passing through that narthex during the Great Entrance — unless  Balsamon means not the narthex across the west end of the church but a  “women’s narthex” leading into the north aisle through which the clergy  bearing the gifts could have passed when entering from an outside skeuophy-  lakion. Not only Hagia Sophia but also the Nea church, had a gynaeceum  narthex in addition to the usual one at the west end.!*®  135 Mo6vaos is generally taken to mean narthex (cf. G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon  [Oxford 1961] 1138), as in the Vita of Maximus Confessor (R. Devreesse, “La vie de S. Maxime  le confesseur et ses r&censions,” Analecta Bollandiana 46 [1928] 22 line 6 = BHG 1234), and  here in Balsamon, referring to what seems to be the narthex of Hagia Sophia.  136 De cerimonis 1, 28 (19), Vogt I, 109, describes a ground-floor gynaeceum with an oratory  (xQ008vyXAöL0V), through both of which the sovereigns pass to reach a narthex on the side of  the sea (SteOXÖpEVOL ÖL TOU AUTOÜU YUVALXITOVU ... ELGEOXOVTAL EV TO EKELGE NOO0EVXAÖLW,  KÖMELOEV EXßALVOVTEG EiG TÖV NQÖG TYV OAAA000V VÄQONKA). This narthex had a curtained  area with seats for the sovereigns, from which they listened to the proclamation of the Gospel.ELOEOYOVTAL EV TW CUELOE NOOGEUYAÖLWO,
uWOAMETOEV EXPALVOVTEG ELG TOV NOOC UNV DA GOOV vaoOnkxa hıs narthex had curtaiıned
AA wıth tor the sovere1gns, trom which they 1ıstened the proclamatıon ot the Gospel.
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So Dirimtekin INaYy be COTTEGGL ın locatıng the Narthex of the Deaconesses of
Hagıa Sophıa 1n the outbulldıngs that (HAIGE surrounded the northeast ot
the church Just north of the AaPSC, proposıng, the basıs of hıs excavatıons
there, OLLC of the torehalls OTMNEC had Pass through A trom outsıde into the
northeast bay of the church vıa the northeastern OOTFT. ES37Z

VL Conclusıon

TOom what ÜV SCCH,; OTIEC INAaYy conclude the tollowıing regardıng Hagıa S3
phıa an Its skeuophylakıon:

The rotunda a  Just oft the northeast extremi1ty of Hagıa Sophia 15 the editice the
(QUTLGES reter 4S the skeuophylakıon.
It 15 5th-century STUCLUFEG,; antedatıng the present basılıca, havıng survıved
the tires that destroyed the LW earlier churches the SAdIlle sıte.
'That It W as possıble al Hagıa Sophıa ex1t the basılica and thıs skeuo-
phylakıon wıthout inordınate Inconvenı1ence 15 obvious trom the tact that
both clergy and CINDCIOL AL described Aas havıng one frequently.  1936 Just
how they dıd 15 NOLT certaın, though the possıbılıties AL clear enough:
All er10us FEeCENL studies of the skeuophylakıon of Hagıa Sophıa place large

the WEeSst sıde of the rotunda 21 the orıgınal sround level where
day there 15 large tilled-in openıng described ın Türkoglu’s 1983 excavatıon
repOTT.
The evidence advanced for second, auxıliary OOr 1ın the south sıde of the
skeuophylakıon 15 disputed. (Jne of the lıterary OUTIGES speaks of the patrı-
arch z01Ng trom the basılica “through the skeuophylakıon” the (sreat
Baptıstry. Thıs might SGCCIH iımply second OOTM. But NCH thıs TeXi could
probably be interpreted IHNeE4MN the patrıarch went the baptıstry C  V1 the
skeuophylakion” LE, by WaYy of iEs courtyard, perhaps CVEGN wıth StOP
there the WAaY and NOLT that he passed through 1t from ONC OTr
other. There 15 eed resolve that 1SSUE, however. ven wıthout such
OOr the clergy an imperlal did (and theretfore could) DZEL the skeuo-

p.hylakion trom the northeast en oft Hagıa Sophıa: aD PE ad posse v»aletg
EL0
IO do they could aV SONC OUuUL the small door ın the north al of the
northeast bay of Hagıa Sophıa, entered the skeuophylakıon by the OOr 1n Its
WEeSstTt tace, tormed the process10n, then returned the basılıca.
The WdYy back could AVe retraced the SAaIllE 1n FOV GE

But 1t wouldA been equally teasıble tor the procession proceed, ıke the

1A7 Dıremtekın, “Skevophylakıon, ” 6-9 and plan
138 See OTfe 159 below.
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Easter Vigıl procession of the newly-baptized probably dıd, along the north
sıde of the basılica the north-central OOr SOTINC the WESsT, Gn PCI-
haps VEn the narthex and maın western doors VeCeTr 100 trom the skeuo-
phylakion. Furthermore, ftrom the documentation ave SCCH, the TeLUurn

INaYy also aVe been through the northeast vestibules, includıng the
“narthex of the oynaeceum, ” reentering the basılica V1a the maın OOr al the
northeast end of the church.



The Skeuophylakion of Hagıa Sophıa 25

JUSTINIAN’ SCOPHIA
(after Maınstone, Z

Small Baptıstry narthex ot Gynaeceum oft LDeaconesses?
Augusteon, Chalke, Imperial Palace Gynaeceum of LDDeaconesses?

15probable Ocatıon of imperial metatori0n esmall door In northeast bay
Ocatıon of Holy 'ell 16 skeuophylakıon
doors Passage of St. Nıcholas WwWEestL skeuophylakıon door
aAPSC wiıtch throne and synthronon St. Peter’s and Hagıa Eırene

hrough secondary pıers maın north door
altar Ocatıon of Great Baptıstry
chancel barrıer piıllar of St. Gregory T’haumaturgus

north narthex doorHoly Doors
solea narthex
ambo Imperial Doors
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Raıner Voingt
as Vokalsystem des Syrıschen nach Barhebraeus*

Das ‚Buch der Strahlen«

Es 1St wohlbekannt, da{fß WIr Gregorius Barhebraeus 7 1286 Zzwe!l Grammatıken
der klassıschen syrıschen Sprache verdanken, eıne orofße Grammatık, das Ktäbda
d-semße ‚Buch der Strahlen der Abschnitte):«, welches VO xel Moberg
(1907-1922) herausgegeben un: übersetzt wurde, und eıne kleine Grammatık,
die 1ın 7Wel Textausgaben vorlıegt (Bertheau 1843 un: bbe Martın 1872 Die
kleine Grammatık, das KrtAb da-grammatıqe, 1St, W1€e WIr der Eınleitung eNL-
nehmen können, ba-msuh Da abremajta >1N Ephraemeo, heptasyllabo«,
d.1ı 1n Versen mıiıt Jeweıls sıeben Sılben, vertaft. In Baumstarks Geschichte der
syrıschen Liıteratur (1922) lesen WIr dazu,; da{ß die orofße Grammatık eıne SA 38-
samtdarstellung in Prosa« se1 1mM Gegensatz der kleineren Grammatık, wel-
che Barhebraeus iınnerhalb Zzwelıler Wochen erstellt haben soll Dıies scheint den
plausıblen Eindruck bestätigen, 1Ur die kleinere Grammatık welse eıne Vers-
struktur aut Liest I1a  - jedoch unvoreingenommen 1n der orofßen Grammatık,
bemerkt INan zumındest 1ın etlichen Teılen; der SCHNAUC Umfang wırd och
bestimmen se1n ıhre Versstruktur.! Bevor WIr dem Abschnuitt ber die MO-
kale kommen, deren Systematık CS 1n vorliegender Arbeit gveht, wollen WIr
den €I'St€p Abschnitt des Vorwortes (Tuttadd) zr ‚Buch der Strahlen« vorlegen:

enr m30 Mawde-na läk alihä abä
hascı \ hadıs\ da—l—itfitä I1NEeN lajtäjutä ajtijtän’?

LL

Vorliegender Beıtrag wurde während eınes Forschungsaufenthaltes 1mM Sommer 1991 Institute
tor Advanced Studıes der Hebräischen Uniiversıität Jerusalem konzıpiert. Fuür die angenehme
un: erfolgreiche Arbeit innerhalb der »Group Living Semıit1c Languages and Comparatıve
Semit1ic Linguistics« se1l ın ETSEET. Linıe Prot. Gıiıdeon Goldenberg gedankt. Eıne weıtere Ausarbe1i-
Lung erfolgte für Reterate auf der World 5Syriac Confterence 1994 1n Kottayam Kerala) un: aut
dem MN Deutschen Orientalistentag 1995 1ın Leıipzıg (S den Beıtrag 1mM Tagungsband). Fur
wertvolle Hınweise danke ıch Prot Brock (Oxford).
Weiıtere Textpassagen un Überlegungen diesem Thema sınd 1n Voigt (1ım Druck) enthalten.
Wortanlautendes Alap erd 1n der Umeschriüutt nıcht wıedergegeben.
Dıie hochgestellten Konsonanten werden geschrıieben, ber nıcht gesprochen. Be1 den immer
plene geschriebenen Vokalen Cy C, U, (aufßer ol und mettol) SOWI1e dem auslautenden Ao erschei-
LLCIN Alap, Jod bzw. aW 1ın der Umsschrıiuftt nıcht.

OrChr 81 (1997)
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T3s U\ém:u..lv:m wa-(b-tajbutak) l-idasdi“ d-rabbutäkSS bajtijtän’
\n c \i\s r \A3 ramnas LLECN iumgdga (d-la mlıle) b-melltäk
z dallijtän’

‚da \ mf 12907533 en atr\a wa-l-räwmäa d-rußäne  . Callijtän’
»Ich preıse dich: (5Oft Vater, da{fß du mich (aus dem Nıchtseın) 1NSs Daseın Be-
bracht hast, un (ın deiner Güte) miıch mı1t der Kenntnıs deıiıner Hoheit
gemacht 4St. Aus der Tiefe (der vernunttlosen Geschöpfte) aSst du miıch durch
dein Wort heraufgezogen un miıich auft die ohe der vernünftigen Wesen S,
ührt«.?

Iieser Abschnitt umta{ßt fünf Verse, VO denen 7wel durch Streichungen VO

vermutlich spateren Zusätzen auf die ange eınes achtsilbigen Vierhebers 24 vm
bracht wurden; CS kommen Konjekturen 1n Zeile Zzwel hinzu. Die metrische
Struktur wiırd durch den Reım auf -itan!” nahegelegt, der ın dem niächsten 1er
nıcht zıtlerten Vers nıcht fortgeführt wırd

ASsSa
Ov OPasoqga tlıtaja mettol menJan zawie da-nq t. w-jJad{ajhon

Es yeht 1er $ 3 der Eınleitung (prä”lä  oa welche den Titel PAsoqga ELıtAja
COmettol menJan zawtıe da-ngASdFA w-jad£ajhon tragt, d ‚Dritter Paragraph

ber die Anzahl un: Darstellung der Vokale«.

a) Eınleitung
Dieser Abschnuitt umta{lßt Verse und Verse für den Merksatz.

buß®äne INan Salme d-hälenMT CN P M Ln0m
<& La ar mE I DE b-memräa mSawtpa mettajten

mf A313MaQ w-härka menjanhon <kolhon> 1am
<CM 3n n jad{ajhon Isa l-maslämu

Nıcht synchron durch eiınen vorangehenden Vokal bedingte Spırantisierung der gad-Rpäat wiırd
durch die Verwendung griechischer Lettern markıert.
Meıne Übersetzung stımmt weitgehend mıiıt der VO xel Moberg übereın.
So wırd dıe Präposıtion INeNn nıcht miıtgezählt und lajtdjuta erd als dreisılbıges Substantıv A
WEETTET.
Di1e Umschriutft mıt 1] anstelle VO ı 1St notwendig, die harte Aussprache des tolgenden Dentals
der > sıcherzustellen.
Diese konsequent ostsyrische Umsschriuftt (S Payne Smuith: S. V.) 1STt notwendig, eıne korrekte
westsyrische Aussprache des Fremdwortes, nämli;ch prologya, gewährleisten. Eınem OSstsyr1-
schen prolog1ya entspräche 1m Westsyrischen eın unmöglıches prulug40. Thomas udo
S, V.) hat prolog4ja.



38 Voigt

k  m< Saıwr r\..'t:;.1r< (kad) amrın-nan d-zaäwfe  “ da-
<Adyar A nqaSata

em:nöu:n mf rATLO Oarc’3 \C\_l mM hänon d-(ap »pParoSe« meStammhın
OIM al >c tman)a (für ıtajJhon ach
9 magı Ms.) Zqapa ptah  a

a ms Ir I<S:l‘i r basd arıka rbasa karja
m€ 2 3A I<S:|.u mfa Ir fibasal arıka fibäasä Karja

m“ 31 I<SS_\ ma Ir r<SS_*. isäsa artıka 1Sasa karjä

rar< <r p."l'é '—I\rnl< (a’k) »Ädäm abä enä
ESai)a

7aÄ.r..i°ch< ar Aur <tar 1  a e] urha OreSlem«
»FEıne vollständige Untersuchung ber dıiese (Vokale) wırd ın dem allgemeinen
Iraktat 1 1mM Hauptteıl der Arbeıt) mıitgeteılt. Hıer aber 1st G notwendig, ıhre
Anzahl mıiıt ıhrer Darstellung geben, indem WIr9 da{fß Jene
Vokale, welche hnarose diakritische? Zeıiıchen) gCeNANNL werden, acht sind.«
Es tolgen dıe Namen der acht Vokale miıt jeweıls einem Beıispıiel.

Der Rhythmus, den WIr 1er der Z7wel tehlenden Sılben 1m drıtten Vers
erkennen, 1St der des »vierhebigen Achtsilbler«, Ww1€e GSs Hölscher ın seiner 5Sy-
rıschen Verskunst QQ f 97) zeNaNNtL hat Solch eın Vers enthält acht Sılben
MmMI1t 7wel Jamben (vgl. den ambros1ianıschen Hymnus Deus Creator omn1um).
Von dem ın der syriıschen Dichtung häufigsten verwendeten S1e-
bensilbigen Vierheber S unterscheidet sıch der achtsilbige Vierheber
durch eıne vorgeschaltete unbetonte Sılbe, welche Ww1e€ 1n eiınem Vers bereıts
e tehlen annn (Akephalıe).

E,Ss wiırd erlaubt se1n, ZUE: Regularısıerung des etrums einıge Konjekturen
lext vorzunehmen, W1€ die Krasıs zweıler benachbarter Vokale der Wortjunk-
iur (Synaloiphe) Nıchtbeachtung eınes anlautenden Älap (die Vokal-
bezeichnung rb4sa ar’'ıkda 1STt danach viersilbig POSDNLND : die Nıchtberück-
sıchtigung VO erläuternden Zusätzen, die Reduktion einsilbiger Partiıkeln w1e€e

un da-, die Hinzufügung bestimmter leicht übersehender Elemente w1e€e
den un: Rol(l)=[Sutfix] (die annn 1n spıtze Klammern DESETIZL werden), die Wer-
t(ung VO W - [ | als eigener Sılbe (Hölscher 937 184), die Berücksichtigung VO

Hıltsvokalen (Z:B madnhda I maoenho:)]), nAub Inehu E Es versteht sıch
VO selbst, da{fß diese Text- un Vokalisierungsänderungen mıt Bedacht WE
OINLINECIN werden mussen. Der Umfang der Anderungen mMu ın eiınem tragbaren
Verhältnis Z Ergebnis stehen; 1/Ü’ld mu{ß überzeugende un zwıngend
trisch struktgrierte Passagen gyeben, be] denen keine (oder 137 geringfügige)

Das Verbum pras bedeutet OÖLAXQLVELV.
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Korrekturen VOISCHOLUIN wurden. Fur die zukünftige Forschung eröffnet
sıch damıt die Möglichkeit, den ursprünglichen Tlext VO Barhebraeus wıeder-
herzustellen.

Was den Inhalt der zıtıerten Stelle anlangt, halten WIr test, da{fß Bar Hebraeus
acht Vokale unterscheidet. Fur jeden Vokal o1bt eın Beıispıiel:

Vokal Beispiel
Zqgapa dim
ptaha AT
rbäsa arlık.  65}  o ena
rbäsa karja FESai)a
fibäsa arlık.  ”  9
fibäsä karJa e]
1Sasa arlık.  e}  o rh
1SASQa kara Oreslem

Von diesen acht Vokalen sınd schon sechs durch die syrıschen Bezeichnungen,
die übrıgens alle aut -4S$d enden, 1n rel Gruppen zusammengefadfßst, die jer mıt
den Vokalzeichen (für die beiden rbdAsd), (für die beiden fibäsd) un! (für die
beiden 1SAS$d) wıedergegeben werden. Die beıiden verbleibenden a-Vokale bılden
die A-Gruppe. Im Vokaldreieck können die vier Vokalpaare tolgendermafßen
angeordnet werden:

Wır werden auf dieses Vokalsystem zurückkommen.

Es tolgen semhe
H semha (mıt Versen)
m< qı ID O Ar ap fasya tman)a mna ZaW1E

m< 3 Ca 31 bram la-rbasä (karjä) d-alsı  A
C&  N  o8|  N mes{aja d-13ä alsıe <\3 |'<SS_\C\E Cara Ma Irr< 31259 bajna) arıka l-karja_ aftel
wa-d-(mes‘äjeh) »0 r_j ä«yajk (karjeh)CTıa 3 mr< Sar (11_-_\37.!1’0U NN r<n m ar »Orhäj << kra valja

10 Kollegen Sebastian Brock Oxtord) verdanke iıch Hınweise aut weıtere Handschrıiften, die In
Baumstark 1922: 317 nıcht verzeichnet sınd In vorliegendem Beıtrag wurden diıese jedoch
nıcht berücksichtigt.



Voingt

»Auch der Heılige (Jakob VO Edessa) zählte acht Vokale, 1e1 aber rbäsa Rarıd
den skurzen« e-Vokal), welcher notwendıg 1St, WCS un führte zwıschen

1SASA ar’ık  A  ° un: 1SASd Rarıa (d.1 der 508 lange un:! kurze u-Vokal) eın mıttle-
L1CS IS  A4Sd, welches nıcht notwendıg 1St, e1in Es ist klar, dafß se1ın mıttleres 1SASA
1n 07J4 (>Krıppe<) ebenso karıa (de1 »kurz<) 1st WI1e se1n Rarjd ın Orhdj
(>Edessa<)«. *'

Jakob VO Edessa unterscheidet also nıcht zwıschen den beiden »langen«
e-Lauten e) un: tührt zwıschen un: eınen weıteren Vokal e1n, welcher
VO Merx 51) als langes bestimmt wurde.!?® 1)a das VO ıhm erfundene
Vokalzeichen tür diesen aut dem oriechischen etfd (@.a jener eıt [ ıta|]) ent-

spricht, nımmt Segal 42) Recht eıne Aussprache d z sLyta
‚Gebet:, Z1yrtd skleın ()r

C) 12 semha (mıt Versen)
nasın (gargpäje)”” mallpäne mairbäje

+Au \ r udLSQ Ka ın kad la-zqgapa wa-ptaha (balfiod
mfa ur Au A Yı CS  Kaß “) franäje
mEa Ya 0 r“ 1 ur Acn da (wa-tläta ZAaWSE (Arene) fijän;‘i.jg)14

m< 9a01 m<“< sqaı amn \r Kr ny ° |  >%  ham aSlem” ZaW1E: Zqapa
I<S:u.‚ ptaha rbäsäa fibasä 1SaSsa

33 CL E NME NT m (hälen) da-b-memar »bar Kub)
eA.-ö\(flj! r<“ 30 qgare li« (mestajjkın)

»E1inıige westsyrische Lehrer AaUuUs Qargapta zaählten da S$1e 11UTFr ZgapDd un: D  Ad
der 5S0S kurze un lange a-Vokal) sıch verschieden, die (Vokale jedes

der) reı anderen Paare aber einander Ühnlıch fanden 1mM SaNzZCH fünf Vokale,
(nämlıch) o d i WESISYT. 0| U, S:} diejenigen, welche 1n dem Satz bar Aub)
gare Iı (>meın Freund ruft mich«) testgelegt sind«.

Barhebraeus wendet sıch damıt die »tradıtion karkaphienne« (Martın
9 ach der VO den WeT. Vokalpaaren LLUT och die Upposıtion zwıischen
ZGqApda un: pDptaha beachtet würde. Der Unterschied zwıschen ar’'ık  K  d  o un: Rarıa 1St

13 Barhebraeus nımmt och eın zweıtes Ma Bezug aut das Vokalsystem des VO Edessa
(s I 9 1 2 Die Diskrepanzen 1n der Darstellung wurden VO Segal 43) geklärt.
Dıi1e Inschriuft Lıttmann Nr. 24) Za0000 OAWUAOOC Kr nyY <edhtas { scheıint diese
Überlegung bestätigen.

13 Eın eindeutig spaterer Zusatz.
14 Diesen Vers ftasse ıch als erläuternden Zusatz, da die voranstehende Angabe, da:; den Vo-

kalpaaren, die Barhebraeus aNSETZL, alleıne und unterschieden werden, UT Bestimmung des
westsyrıischen Ansatzes ausreichen. Eıne andere Möglıchkeıit besteht darın, den etzten Vers mM1t
dem Merkspruch nıcht mıtzuzählen.
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also aufgegeben, C x1bt Jeweıls 11UTr och ein rb4äsa (e) Abäsa (Z) un 1SASA
(4) Dies 1st das reduzierte westsyrische 5System mıt den tünt Vokalen , 1m

Vokaldrei_eck angeordnet:
a[0|

5 semha
Ildieser eıl umtafßt tünt Strophen mi1t Jeweıls füntf Versen.

[L}
Jad{a) ZAW 1E He  s mairbäaje

e Kedhacdhrs b-atwäata mettaffimın Jäwnäajata
mf 722259 r<& .:ICIÖ\ r< 19A150 wa-b-nuqgze tub 1ä bhire bram

rlg a} da-l-Karda mfawwın-nan
W-  C madnfiäje b-nuqgze bfiirgmf 72115 r<“< 100A155 mf a 331 3°

» Dıie Vokalzeichen werden be] den Westsyrern durch griechische Buchstaben
un Punkte, welche schlecht vewählt sınd, W1€e WIr nachher dartun werden, wI1e-
dergegeben un: be] den OUOstsyrern durch (vorzüglıch) vewählte Punkte«.

IL.-IIL. ]
€q}? m<a ın mf 2 10 mf LiG w-Jadie Jawnäje da-zqgäpa man »A«

T1a T ua da-ptähä en w-da-rbäse
r<Sg_—_.'m |<S£u.».1c\ w-da-fibäse )>i « w-da-isäse

mLag ın mra ı 1OSOQU mf LO w-Jadie nuqzänije da-zqgapa
(T17 730 en r< 1013 e1ä\ I1a  - LIrenN  SC zlıme qdäme’h

‚Sr< \ AD Ahacdıret d  atwta Zqıpta l-appa) lCel
r< 190 e"ö\ (-1' da da-ptähä den tıren fad
Tra d haQ (Ta *”7 710 qdämeh da-ptifitä wa-hrena

M Ichs bätrah
TTa w-da-rbäsa ar'ıka tren ba-trısumAIr

.<a\5„;m m tds ‚Sr< \ l-appay Itaht batrah da-rbıstä
» ıe griechıschen Zeichen sınd für Zgapd tür Dtaha für beide rbäsa für
beide fibäsa un! für beide 1SASA O Die Punktzeichen (der OUstsyrer) sınd tür
Z  a  a Zzwe!l schräg gestellte Punkte VC)4:Das Vokalsystem des Syrischen nach Barhebraeus  41  also aufgegeben, d.h. es gibt jeweils nur noch ein rbäsa (e), fibäsd (i) und £säsda  (u). Dies ist das reduzierte westsyrische System mit den fünf Vokalen z e a o %, im  Vokaldrei_eck angeordnet:  A  u  e  A[0]  d) [3.] semßä  Dieser Teil umfaßt fünf Strophen mit jeweils fünf Versen.  [L.]  jadfaj zäwfe men mafrbäje  K u KChähres  b-ätwätä mettaffimin jäwnäjatä  Dibs <m <\ nadı K1SaLn0  wa-b-nuqze tub lä bfire bram  > 0um < u\ı  <  alk da-1-fardi mfäwwin-nan  w-men madnfiäje b-nuqze bhireg  KLn M 190019 M1 15 o  »Die Vokalzeichen werden bei den Westsyrern durch griechische Buchstaben  und Punkte, welche schlecht gewählt sind, wie wir nachher dartun werden, wie-  dergegeben und bei den Ostsyrern durch (vorzüglich) gewählte Punkte«.  [IL.-IIL.]  @' VAa0IT Malca MLG  w-jad{e jäwnäje da-zqäpä (man) »ä«  s  1Ta  T KudLaT  da_Pt.ä_fiä (d@l'l) »a« W“dä-l'bä$@ »E«  OX  M  r<Sg_—..1n  |<S£.u.1c\  w-da-fibäse »1« w-da-{Tsäse »u«  VKa01T Mala Saı KMi<mGO  w-jadfeg nuqzänäjeg da-zqäpä  Dr Kı K< (.-'lö\ S  man tren nuqze zlime qdämelh  XN är eaı Chadrer  d-ätwtä zqıptä l-appaj 1fel  1 r o (.iö\ et KudLaT  da-ptäßä den tren nuqze fad  K rurO KL LQ M0  qdämge’h da-ptifitä wa-firenä  m ids  bäträh  170  w-da-rbäsä ar'ikä tren ba-trisu  n5._ea\=„.ea\ Ka <  :<Ö\S..:fi.'r m ids  ‚är<\  ]-appaj Itafit bäträh da-rbistä  »Die griechischen Zeichen sind: für zgäpä ©, für ptäßä *, für beide rbäsa *, für  beide Abasa *, und für beide £säs4 9Y. Die Punktzeichen (der Ostsyrer) sind für  zpapd zwei schräg gestellte Punkte vor ...  ...dem mit 4 zu sprechenden Buchstaben, wobei (die Richtung der Punkte)  nach oben (zeigt), für prafiä zwei Punkte, der eine über dem mit ptäßd zu spre-  chenden Buchstaben, der andere unter ihm; für rbäsd4 ar’ikä zwei horizontal ne-dem mIi1t aAo sprechenden Buchstaben, wobel die Richtung der Punkte)
ach oben (zeıgt), tür Dtahd 7We] Punkte, der eine ber dem MmMI1t Dtah SPIC-
chenden Buchstaben, der andere iıhm: für YDASa arlık  Y  d  9 7wel horizontal —
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beneinander gestellte Punkte dem mMıi1t rbasa ar’lık  Z  9 sprechenden Buch-
staben,«

1V:}
amn \ ıs e1ä\ “a 31 |*_CS:I11CI w-da-rbäsä karja tren ba-zlımu

:<Ö\S..;:'n M ichs lappa]) Ce]l batrah da-rbistä
M I mfa Ir r<5.=.u1n w-da-fibäsä artıka fiad bäträa

N (da-Kbistä)
amnı \ ıs e1ä\ m€ 2 31 w-da-fibäsä karja tren ba-zlımu

I<A\S.AJ..D" 1Ö\:l MTn  TO l-appa) Itaht bäträh da-fibistä
»für rbäsa karıa 7wel schräg gyestellte Punkte, der unfere rechts, dem mıt
rbäsa Rarıd sprechenden Buchstaben, für fibäsa arlık  d  9 eın Punkt) dem
mıt fibäsa ar’ık  F  d  9 sprechenden Buchstaben, (und) für fibäsa karıa Z7wel schräg
gyestellte Punkte, der untere lınks, dem mı1t fibäsa karıd sprechenden
Buchstaben,«

Auf die Interpretation der Ausdrücke [-appa) [Sel saufwärts« and [-appaj Itaht
sabwiärts« werden WIr weıter zurückkommen.

mfa Ir w-da-{säsä ar'ıka Kad Itaft
Dı  rc’a I11EC  - WAW

qr‘<nga.\.x.\.*l.uu<.i:s  DA w-da-{säsä karja fad lCel INEN WAW
ar ar< < r< I'<‘ (d’k)äa&eieuo
CLa ON X mR DE Sß e  am da wa-tmäanVajhon b-memrä d-huju

earı Ä..r< cu..S_a_l »npassekon HC  e bısutä«
‘.A_.Ö\m7.) (mesta)jjkın)

»und für 1SASA ar'ıkd (1st das Zeichen) eın Punkt dem WAW un! für 1SASA
Rarıd ein (Punkt) ber dem WAW, 7B A D € C 3 70 un: alle acht sınd 1n
dem Satz npassekon el men bısutd (>Gott wırd Euch VO dem be] erlösen«) EeNT-
halten«.

Dıie Aneıinanderreihung der Vokale verläuft 1n der Reihe Jjeweıls
VO den geschlossenen den offenen Qualitäten. Wır haben damıt das tolgende
5System:
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Damıt endet das semhd, das insgesamt Strophen m1t Jeweıls Versen auf-
welIlst. Wenn sıch auch nıcht 7zwıischen allen Strophen Gsrenzen VO Sınneiheiten
erkennen lassen, zeıgt alleın der Umfang des semha VO Z Versen dıe spezifische
Strukturierung des Textes.

C) 4.)| semha
Idieser 'eıl umfta{ßt tünf Paragraphen:

.}
IN  e mad“nfäje naSsın INan

en \r mAa Ir r Ja-rbäsa ar'ıka °|  s da-pS1q
M YON en \ < 3 NQ e1.D qaren wa-l-karjä zlämäa da-q5e

e CLa mAIr r<S:u.\ÄC\ w-la-fibäsä arrıka jod fibıstä
r&a XCra en TCL.a < 3 N\3Qa wa-l-karja jod massagta W-assaqga

»Eıinıige Ustsyrer NENNECN rbäsa ar’ık  A  A  9 zlämd da-p$iq un rbäsa Rarjd zlAmd da-
GSe, und fibäsa ar’ıkda jod Aibista un Aibäsa karıa jod MASSAGEA (oder AS$SAGA),<

H
w-la-{fsäsa.ar'ıka WAW allıstär<a\s_.lr< ara mfa Ir -

r 1 urı <a 0A3 ara <r NQa wa-l-karja W A W rwıhta hrene
e1 den
ran TAOC la-zlämä qaS)a w-Jod massaqta

(h[änaw]) la-rbäsä wa-hfibäsa
rar ra 3A kar)e_assaqa

m<“ aı mAa yYCOa eID qaren w-Sab{ä manen ZAWE
»das 1SASd ar’ık  M  A  9 T AL allısta un: das Rarjda TW AL yavıhta. Andere HEIIMNEN aber
zlamd gas]d un: jod MASSAGLA, rbäsa Rarıa und Aibäsa karld, AS$SAGA un zäh-
len s1ıeben Vokale.«

d F 47a r 1ı Lurca wa-hrene Ja-zlämä qaS)a wa-pS1ga
mAIr I<S:I'! OM 54 A (h[Anäw]) la-trajhon rbäse_ar‘ıkä

m< 2 31A0 Ww-karja
myra e1.D daar |<S:l1 rbäsa akwätan qaren w-Sab{ä

MM XIıra m<“ aı (.11_m mSar'rın ZAW1E w-nas (menhon)
e < arkal 1-waw allıstä
'<S=” 30 mAIr r<SS_\ 3CTI.T (d-hı) 1säsa ar-ıka qare rbäsa
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» Andere dagegen LECTIN1LNECIN 7lAmd qas1a un: zlämd PSLGA, die beiden rbdAsd,
(nämlich) ar’'ıkd un: Rarıd, rbäsa WIE WIr un stellen sıeben Vokale test. Und
iırgend jemand VO ihnen TU AL allıstd, das 1SASd ar’ık  e  d  9 iSt, rbäsd.

1V.}
w-hrene la-(trajJhon) rbäse zlämaen \ r<5:11 r<“ ı ura

mSammhın
w-la-trajhon fibäse fibäsa  '& w-la-{Csäsa,4 I<S:I.D r<S_:u.u aM 5dNa

mE3r a ra n MEr ar'ıka 1maga w-da-Ssäsa karja
m<“ aı dra aSsSaqa wa-Sta Q=  sajmın ZAW1E

\amä\n_\_m..gßvä\:na.1 akmä »da-b-me*ttpisaänuthon«
»und andere heifßen die beıden YDASda zläümd un die beiden fibdäsd fib4äsd, das
1SASA ar'ıkd iMAGA un das 1SASA Rarjd asSAGa un SeLZEN sechs Vokale, w1e€e ın
da-b-me"ttpisanuthon (>das durch ıhren Gehorsam«)«. Es sınd übrigens
diese sechs Vokale, die 1n der üblichen orientalistischen Umseschriuftt unterschie-
den werden.

Die letzte Strophe des semhe hat der darauffolgenden Tatel HUr 7wel Verse:
Za \ ar aM wa-l-hälen nahir&’it Jußä
mE O1 m3C hade sılıdäjta mhawwe

» Dies stellt die tolgende 1n Kolumnen (sg GEALÖOLOV) eingeteılte Tatel anschaulich
dar«.

Bevor WIr diıeser sılıdajta kommen, mı1t der das dritte DA4SOGA der Einleitung
abschlieft, wollen WIr Uu1l5s die Strukturierung des Kapıtels verdeutli-
chen

Eıinleitung: (Merkspruch)
1 semha Strophe mıiıt
21 semha Strophe mI1t
13 semhd Strophen mı1t
14.| semha Strophen mı1ıt Strophe mMI1t Versen un!: eıner Tatel
Wır haben also eıne Eıinleitung un: Jer semhe VOL UunNs, d.s ınsgesamt fünf

FEinheiten mi1t alles 1ın allem 25 Strophen. Von den tünt Einheıiten weılsen jeweıls
7Wel tünt Verse b7zw. füntf Strophen auf. Nur eıne Strophe enthält ohl
der darauf tolgenden Tatel UT 7Wel Verse.

Dıe Tabelle, die 1n der Grammatık tolgt, enthält dıe Vokalzeichen mı1t ıhren OSLT-

un: westsyrischen Bezeichnungen un tür alle acht Vokale jeweıls eı Be1-
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spiele. Wır bringen ZUuUEerst die Bezeichnungen der Vokale mı1t ıhrer Transkrip-
t10N.

jadYe mad“nfiaje rbaje
/ä/ Zqapa Zqapa
/a/ ptaha ptaha
Ta °  A}  E E A da-pS51q rbäasä TT A  ar 1ka
fe/ 7zl1ämä da-q5e rbäsa karja
A ,'< jod fibıstä fibasä arlıkäa
/e/ ‚'< jod massagta fibäsa kara
/u/ ar< W8.W  S ET E av  allıstä 1SAsa arlıka
/0/ ar< WW rwıhtäa C&  o ara

IDITG Beıispiele, d1e Bar Hebraeus 21Dt, sınd 1in TEl Gruppen geteılt: Nomiuinaltor-
HIC  - (alle 1m STAatus emphaticus), Verbaltormen (darunter CIH Partızıp un eiın
Verbaladjektiv) un Partikeln.

Smahe D LA TE  melle assare
/ä/ CAlm  d D  qgaem

sauch«‚Ewigkeıt« E  >stehend<  VE O
/a/ arbajta gar’ıb

>Haus:« snahe« (als ob grıb) >W1@€e<

/e/ eg24rd ehal mettol
>Dach:« >e afß- <SCH.

/e/ ne’kol ehe (1. ehe)
Pteil« bC  Sk 1{St< ıch werde seIN«  NS

AA ımamd S SS  hit b
>Tag< >C schwor:« 5a 1S0<

/e/ lelja neme
>Cc  — schwört:«‚Nacht:« >doch«  E

/u/ Eubbä neddSun +u.D
‚L1 ebe« >S1e (m.) WI1SSeN« swieder«

/0/ zopd NEQYON Cod
sS1e (m.) rufen« >OU V<>UOOWINOG<



Voigt

Die Ausdrücke [-appa] [Sel un [-appaj Itaht

{ Der entscheidende Punkt eım Verständnis des lextes 1m 111 un Abschnitt
des semha lıegt 1n der Interpretation der Ausdrücke [-appa) ISel saufwärts« un:
[-appaj Itaht sabwärts«. Die Punktierungen VO vier Vokalen werden miıt Hılte
dieser Terminı beschrieben, Zqapda (d), rbAäsa ar’'ıkda (e) rbäsa karıa (e) un
Aibäsa Rarjd (e)

/uerst sollen die beiden als [-appa) ISel beschriebenen Vokalzeichen*
tührt werden:

A\ ,are\

r< a91] I<S=1']
»der obere rechts« »der ıumniere rechts«

Nach Ä. Moberg bezieht sic£ der E A E R ET D  Ausdruck [-appa) [Sel auf die CM 5 5 E C 7  be1den Punkte,
VO denen W as das Zq4ADd betrifft »der obere rechts« steht. Im Falle des rb4sa
karıa steht »der unftere (Punkt) rechts«. Mıt eıner Bedeutung „der obere bzw.
11intere rechts« annn aum die Bedeutung der Ausdrücke richtig ertaßt se1n, weıl
die iın der Sprache durch die adverbiellen Ausdrücke der ewegung C
drückte Konzeption nıcht 71A8 Vorschein kommt. Außerdem werden ZÜT Be-
zeichnung der Stellung der Vokalisierungszeichen ber un: dem Buchsta-
ben die Ausdrücke gdam un: h  ALaY verwendet, dıie eigentlich > VO1T« un: »nach«
bedeuten (S.U.).

Der Ausdruck [-appa) Itahit, der tür fibdäsd karıa mıt »der HNFEeTE ınks« ber-
wiırd, bleibt 1mM Falle des rb4sa karjda unübersetzt. 1Ne analoge Wıedergabe

miıt »der obere iınks« kommt nıcht 1n Betracht.

Auı \ , arc‘\

mea Ir< 7 | rar
(Angabe te It)n »der iüuntere ınks«

15 In anderen Schritten beziehen sıch dıe Ausdrücke aut die horızontale Schriftrichtung. So stehen
be1 Elıas VO Sobä die Vokalzeichen el mennd d-ätwtd ‚uüber dem Schrittzeichen« bzw. I-tahit
mennah d-Atwtd >unftier dem Schrittzeichen« (Gottheıl 1886 28)
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Um eiınem besseren Verständnis un der eigentlıchen Bedeutung dieser be1i-
den Ausdrücke kommen, möchte 16 vorschlagen, da{fß S1e sıch eıner eıt
herausgebildet haben, als das Syrische VO oben ach geschrieben
wurde  16

Miıt dieser Annahme können auch die Ausdrücke gdaäm VO un hätar snach«
als Ausdrücke für ‚über un: dem jeweiligen Schrittzeichen« interpretiert
werden. Wenn WIr die Schrittzeichen 90 rad drehen, erkennen WIr, da{ß die
beiden Punkte, die durch den Ausdruck [-appajltel beschrieben werden, ach
ben gerichtet sınd VO dem dem Schrittzeichen AIl nächsten lıegenden Punkt
AUS gesehen.Das Vokalsystem des Syrischen nach Barhebraeus  47  Um zu einem besseren Verständnis und der eigentlichen Bedeutung dieser bei-  den Ausdrücke zu kommen, möchte ich vorschlagen, daß sie sich zu einer Zeit  herausgebildet haben, als das Syrische von oben nach unten geschrieben  wurde.!°  Mit dieser Annahme können auch die Ausdrücke gdäm »vor< und bätar »nach«  als Ausdrücke für >»über und unter dem jeweiligen Schriftzeichen« interpretiert  werden. Wenn wir die Schriftzeichen um 90 Grad drehen, erkennen wir, daß die  beiden Punkte, die durch den Ausdruck l-appajlfel beschrieben werden, nach  oben gerichtet sind — von dem dem Schriftzeichen am nächsten liegenden Punkt  aus gesehen.  E  E ,B'd„ n  MD 70  „Y  M'  m ids  [rao1]  [r< 43 |<S:z1]  »nach oben«  B  R  Z  ÜE OE  Kommen wir zu den beiden Vokalzeichen, die als /-appaj Itafit beschrieben wer-  den. Beim fib4sä karjä siınd die Punkte in der Tat nach unten gerichtet, während  beim rbäsa ar’ıka die beiden Punkte parallel zu dem Schriftzeichen verlaufen,  was nicht im Widerspruch zu der Interpretation von l-appaj Itaßt als >»abwärts  (gerichtet)< steht.  O  S  duudı\ „arc\  °  °  m d  MDamrQ  Y  Y  Ira ir |<S:n]  »nach unten«  Z  ö  E  e  Wenn man nicht von einer senkrechten Schreibrichtung ausgeht, bleibt die Wie-  dergabe der Ausdrücke gqdam und bätar als »über« und »unter« zur Bezeich-  nung der Position der Vokalisierungszeichen ganz unverständlich. So stehen die  beiden schräg gestellten Punkte des ostsyrischen zqgapä qdäame'h d-ätwtä zqiptä  »über (wörtlich: vor) dem mit 4 zu sprechenden Buchstaben«. Bei der Beschrei-  bung der beiden Punkte des ostsyrischen ptäßfä wird der eine Punkt gdäme'h  16 Wie ich jetzt sehe, hat bereits Martin (1872: 328) die hier behandelten Termini auf die vertikale  Schriftrichtung bezogen.‚arc\

(T1_2.27) LO CD1'Ö\:.!

<9a91| r<S::1]
»nach oben«

Kommen WIr den beiden Vokalzeıichen, die als [-appa) Itaht beschrieben WEel-

den eiım Abdasa karıa sınd die Punkte ın der Tat ach gerichtet, während
beim rbäsa ar’'ıkd dl€ beiden Punkte parallel dem Schrittzeichen verlauten,
W nıcht 1m Wıderspruch der Interpretation VO [-appa) Itaht als ‚abwärts
(gerichtet): steht.

ALudı\ ‚arc\

m i(Ta ”7D3C0Q

Ir I<S:l'!]
»nach unten«

Wenn INa  — nıcht VO eıner senkrechten Schreibrichtung ausgeht, bleibt die Wıe-
dergabe der Ausdrücke gaam un h  Atar  < als »üuber« un! »unier« Z Bezeich-
NUunNg der Posıtion der Vokalisierungszeichen gahz unverständlich. So stehen die
beiden schräg gestellten Punkte des ostsyrischen Zqapd gdäme!h d-dAtwtd Zagıpta
»über (wörtlich: vor) dem mıiıt sprechenden Buchstaben«. Be1 der Beschrei-
bung der beiden Punkte des ostsyrischen ptaha wiırd der eıne Punkt gdäme!h
16 Wıe ıch jetzt sehe, hat bereıts Martın 328) die 1er behandelten ermi1n1 auf dıe vertikale

Schriftrichtung bezogen.
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»uber« (wörtlich: vor), der andere bäatrah MLE (wörtlich: nach) dem mıiıt
sprechenden Buchstaben ZESELZL. Der Ausdruck bätar wiırd zudem verwendet,

dıe Lokalisierung der Vokalzeichen des rbäsa ar’ık  Y  d  9 (e) des fibäsa ar’'ıkd (z)
un: des fibäsa karjda (€) dem jeweılıgen Buchstaben beschreiben.

1ne weıtere Bestätigung tür die senkrechte Schreibrichtung aufgrund der Art
der Beschreibung be] Barhebraeus findet sıch ın 1 V, 6, N:25 CS dıe Posıtion
der Akzente geht. Der Akzent des ETSFCH semha WITF: d W1e€e tolgt beschrieben:

a N S F YITIFAN Jad{a C  >%  — | gelläja
a\ar &r Au .‘Lu(.\.flä_\ e1ö\ LCH- nuqgzın Kad thot Sullim

Tra petgama wa-hrena qdaim
“r 1 AmM ‚arc‘\ l-appa) l{el häkannä

»Das Zeichen des Akzentes Yel(D)aja siınd 7wel Punkte, der elıne Schlu{fß des
Satzes un! der andere rechts davon ber dem etzten Wort, also « Sowelıt die
auf die horiızontale Schriftrichtung bezogene Übersetzung VO Moberg. Nach
der ursprünglıchen Konzeption findet sıch der eıne Punkt nıcht » alllı Schlufß des
Satzes«, sondern »unfier dem Schlufß des S5atzes«, während der andere nıcht
»rechts davon ber dem etzten Wort« steht, sondern MC} (dem Buchstaben) 1n
Rıchtung ach oben (von dem dem Schrittzeichen nächsten liegenden Punkt
4US gesehen)«. In der tolgenden Skızze soll das Alap den etzten Buchstaben
elınes syrıschen Satzes symbolisıeren, (tAot) dem un: VOI (gdam) dem
jeweıls CIn Punkt steht:

Av s
Die ostsyriıschen Bezeichnungen der Vokale

Obwohl Barhebraeus die ostsyrısche Aussprache un Vokalisierung als die
Norm für das Syrische betrachtet, nımmt die Behandlung der westsyrischen Be-
sonderheiten eınen weıten Raum 1n seıner Grammatık e1lın. Er bemuht sıch
eıne gesamtsyrıische Darstellung. Daher rührt ohl selne Präterenz der westsyrI1-
schen Vokalbezeichnungen, die weıter untersucht werden. Hıer soll CS

die ostsyrischen Vokalbezeichnungen gehen, die mıiıt den westsyrischen 1n ıhrer
Bezeichnung vollständig übereinstimmen. Wenn also beıide Dialekte des Syrı-
schen ber die gleiche Anzahl VO Vokalen verfügen, mu{ß sıch dieses 5System aut
das Frühsyrische beziehen, VO dem sıch das Westsyrische weıter als das OstsyrI1-
sche entternt hat Dıie Bezeichnungen der beıden a-Vokale stiımmen 1n beiden
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Dialekten übereın. Die beiden e-Vokale werden der Bezeichnung 7zlümd
sammengefafst un: durch den /Zusatz da-psig (oder DS1Q.A) seintach« (für e) bzw.
da-q$e (oder QaASIA) sschwier1g: (für e) unterschieden. Der Vokal 1St selnes
häufigen Vorkommens 1ın der Tlat eintacher als Z Die Bezeichnungen tür die
Y un! u-Vokale Orlentieren sıch daran, da{ß diese 1m Wortinneren plene, me1lst
miıt jod bzw. WAW, geschrieben werden. Di1e beıiden ı- Vokale werden durch den
/Zusatz Abista >dicht, voll« ‚geschlossen«)”® bzw. MNASSAGEA erhöht: 1: ‚ot-
fen<*?) unterschieden. Be!Il den u-Vokalen wiırd das veschlossene als allısta >ZUu -

sammengedrückt: un das offene als ryayıhta >we1lt« bezeichnet.

Das Vokalsystem des Syrıschen
Das phonologische 5System der Vokale VO Bar Hebraeus unterscheidet sıch ın
seinen Einheiten erheblich VO dem, W as gewöÖhnlıch als Reihe der vokalıschen
Phoneme des Syrischen betrachtet wırd Der Hauptunterschied betrifft den Sta-
LUSs der ange. In der üblichen Transkrıption erscheinen alle Vokale Ay C; (
0, 73 als kurze b7zw. als gelängte Einheiten. Im Falle des erscheıint die Markie-
LUNS der Läange notwendig, eıne Unterscheidung VO dem 50 kurzen S1-
cher stellen. Be1 D und 1St die Markıerung der Länge redundant, weıl S$1e
nıcht W orter unterscheiden VECLINAS. TIrotzdem 1St die ange phonetisch rele-
Vanct un: eın wichtiges phonetisches SıgnaL20 eıne offene Sılbe markieren.
SO ist der Vokal /u/ 1n Aubbäl [Aub:o:] ‚1.1ebe«< Hrz un: 1n /nfubun/ InÄAu:Dun
>Ss1e werden besiegt: lang.“ Es lassen sıch nıcht für alle Vokale solche Minımal-

aufstellen.  27
Schwieriger 1St das Problem des SOg langen Sowohl 1ın Nöldekes Kuryz-

gefafster syrıscher Grammuatık als auch 1n Brockelmanns Syrischer (Gramm.da-
H1 wırd W1e€e selbstverständlich VO kurzen un langen Vokalen (darunter Wa
gesprochen. Es W arlr schon Nöldeke (S autgefallen, da{ß diese Analyse 1mM W 1-
derspruch den Angaben der syrischen Nationalgrammatiker steht, die die
Ausdrücke » kurz « un >>lang« verwenden, hne damıt die Quantıität 1m Auge

1/ Von Duval 73) wiedergegeben mıt »6Etendu« und >)dur((_
{ Damıit wırd dıe sıch spater ergebende Interpretation der syrıschen Vokalterminı VOLWESSCHOLILL-

LLI1IC  >

19 In der Übersetzung VO Duval 75) »deprime« uUun! »Eleve«.
Dıie teilweıse diphthongisierten Langvokale des Neuaramäischen zeıgen, da{fß dıe Lange phone-
tisch immer relevant W AaT.

Z Eın möglıches Mınımalpaar 1ST das Possessivsuffix der j.m.Sg. SINg. Substantıv (Ostsyr. eh,
WESLISYT. -eh) gegenüber dem Sutfix der 3.1Se plur. Substantıv (-h)
Es besteht 1m Syrischen iınsotern eıne Tendenz ur Vereinheıitlichung der Sılbenstruktur, als
eichte Sılben (mıt Konsonant Kurzvokal) aum och geduldet werden. Die meısten Sılben
haben dıe phonetische Struktur )KVX, mıiıt der
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haben Seine Erklärung, dıie 5Syrer hätten die entsprechenden oriechischen Ter:
m1n1ı talsch interpretiert, verstärkt 1LL1UT och diesen Wıderspruch, hne
dessen Auflösung beizutragen. Es mü{fßÖte doch darum gehen erklären, W CS-

halb die syrıschen Natıonalgrammatiker die Qualität bezeichnen, während die
oriechischen Grammatiıker aut die Quantıität der Vokale ezug nehmen.

Es 1ST offensichtlich, da{fß sıch die syrıschen Terminı ar’ıkda un Rarıa nıcht auf
die Vokallänge beziehen können, ware CS nıcht verständlich, weshalb die O —

Vokale 1n mettol >WESDCN un: ehbal DE a{< als > la‚ng« (rbäsa ar’ikd) un: iın ne’Rol
>C 1{St< un: QZeEYVAa Pfteijl« als » kurz « (rbäsa Rar]d) bezeichnet werden, während 1in
Wırklichkeit der »lange« Vokal phonetisch AATıZ un der »kurze« Vokal phone-
tisch lang ISt. Es sSC1 Jer L1UT Rande vermerkt, da{fß dıe ANSCHOMMNMNENEC Vokal-
längen auch durch die historische Ableıitung der Formen bestätigt werden. Der
rbäsa ar’'ıkd Vokal veht auf einen Kurzvokal zurück, B23

NE:  - NLın VOI1

eal bal Pakal *Pakala &’ afS«
hetbat *hbatbat *batbat *hLatabat S1€e chrieb«

Demgegenüber Zn der rbäsa Rarjda Vokal auUum 1117 se1N, weıl e
woöhnlich das Ergebnis VO Kontraktionen darstellt, z 5

nekol nartkul natkulu XE lflt«
bet bajt bajtV >»Haus (St.CSEL)<

A wirft«nırMY nırmyu
thet VE N N tAaıt NN AB A NZ tuhaıta Uunter<

Be1 den beiden fibäsa-Vokalen würde die Bezeichnung ar’'ıkda für den geschlosse-
1  r Vokal zutreffen, welcher 1n der Tat auf eınen Langvokal zurückgeht,

htıib hatıb Batıb geschrieben«
$17N Nasım NASLIMYA >e legt«

Der fibäsa karjd Vokal ann nıcht als Kurzvokal verstanden werden,
da vewöÖhnlıch AaUS eiınem Diphthong hervorgegangen Ist,

nNLıUMAY NLÜMAYY i A

lelja “Lajlıa *“Lajlajat V ‚Nacht:«

DE Die Ableitungen sınd stark vereintacht. Be1 eıner austührlichen Darstellung mu{fßste insbeson-
ere der Akzent berücksichtigt werden, VO allem Brockelmann 1962 (u andere Aufl.) un:
Blau 1969
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Schliefßlich geht be] den beiden {sasa-Vokalen das Rarıa sowohl auf
eınen Kurzvokal (wıe 1in negtol “nagtul) als auch auf eiınen Langvokal (wıe
1ın SoOpP SEICSIT. VO SaAWPd) zurück, während das ar’'ık  v  A  9 ursprünglıch
phonemisch lang Wr (ngum “naquüm). Di1e historischen Langvokale werden
auch synchron lang artıkuliert, WenNnn S1E 1n offener Sılbe stehen, 7A8r /nemar/
\ ne:mMmar|], /nerme/ nerme:|

ıne andere Deutung der Terminı karıa un! ar’ıik  X  d  9 wurde bereıits erwähnt.
Meın Vorschlag 1st C5S, die Lange als metaphorischen Ausdruck für den OFfFf-
nungsgrad interpretlieren. Da lange Vokale eher als kurze Vokale geschlossen
artıkuliert werden, AT CS der phonetischen Interpretation soften« für ‚ Jang«
un ‚geschlossen« für skurz« kommen. In den gegebenen Beispielen 1St das 1n
mettol un ehal geschlossen un: der Vokal ın ne’kol un: offen

Diese Interpretation bewährt sıch auch be] den beiden anderen Vokalpaaren.
Von den beıiden fibäsa un: 1SASd sınd und ottener als un: Die interne Sy-
stematık, WwW1e€ sS1e iın der syrıschen Bezeichnung der Vokale Z Ausdruck
kommt, erd klar, WE WIr die Vokalpaare mıt gleichem Vokalzeichen
schreıiben un: jeweıls mıiıt Hılte desselben diakrıtischen Zeichens als offen bzw.
yeschlossen kennzeıichnen. Diese Art Umsschrıift wırd 1n tolgender Übersicht
unterbreitet:

iınterne
Systematık

rbäsa arlık.  Cal  ‚D: (€) geschlo;serrlrgsr
rbäsa kara offenes
fibäasä artık  A  o geschlossenes
fibasä karja offenes
1SASa arlık.  A  o geschlossenes

n ä a AL UE N DE E
C  o karja Q 23 © 092 03 A a D ON offenes

Eın geschlossenes 1n der normalen Umsschriuft entspricht einem offenen ın der
systematischen mıt der syrıschen Bezeichnungsweise übereinstiımmenden { m-

schrift.. Im Vokaldreieck erg1bt sıch tolgendes Bild
(geschlossenes Z)
(offenes yeschlossenes e)
(offenes e)

Ebenso korrespondiert eın (geschlossenes) MIt einem offenen U, 1mM Vokal-
dreieck:

(geschlossenes U)u (offenes geschlossenes 0)
(offenes 2l
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Das 50g kurze un! lange
ber das 50 kurze un! lange Ay die sowohl 1n der WESTS; als auch in der OStSyr1-
schen Tradıtion ptaha un: ZqaDa ZENANNL werden, handelt Bar Hebraeus ın
einem umfangreichen Paragraphen (L 4, P4soqa gadmdja mettol Zqapa
wa-ptahad). Dieser umtafßt eıne Eıinleitung (mıt dem makellosen ersten Vers +A-
t4 ıtajhon ZEeNSA] » JDer Arten dre1 Punkten o1bt’s«) un: sieben Y-

schiedlich lange semhe SOWI1e eıne Ausstellung (resJan  &o  &o Das semha umta{(t
75 Verse, die teilweıse 1Ur mMI1t eiınem Zewıssen Aufwand als solche herausgear-
beıtet werden können. Rhythmisch strukturiert sınd auf jeden Fall die ersten

beiden Strophen mı1t jeweıls tünf regelmäfßig gebildeten Versen:

ba-zqapa INa lugßal gvabbä
gelläja da-Sma] fekkä

Qra x mSammrın-nan A  >%  Vl b-allısu
ba-ptähä den lugßal vabbä

OAsıs 073759 f ÖÖ sa d-lofa taftaja ba-rwıhu

mf a 3313° ME LA + a\ liäw den häkannä madnfiäje
Ahacdır ET <Ahacdre \ AAr ellä ]-ätwtäa d-bätar (atwta)

ptifita
mfay)ısın w-alk hä) da-{pıpäamf O2 QrT 3CM r<a (.S.n.tlyl

lätmın
Za Sk <Aadr Na w-1-ätwtäa d-bätar atwta

Ha Zgıpta
al d-iteh d-ba-pSitutähMDA ya Madur3

(._—zö\1 ratmın

»Be1 Zqapda lassen WIr eınen Luttstrom Verengung den oberen eıl
des (saumens ausstromen, be] Dptaha 1aber den and des ıuniferen Kiefers

Erweıterung. So (sprechen) aber nıcht die Ustsyrer, sondern sS1Ce verstärken
den Buchstaben ach demptah un: sprechen ıh veminıert aUuUs, aber den Buch-
staben ach dem Zgapa sprechen s1€, W1€ 1St; eintach AA<

Wenn be1 der Artıkulation des Zgapa der Luttstrom mMmi1t allısuta die
obere Partıe des (3aumens stromt, annn 1€eSs als Verengung der geschlossenere
Aussprache des Vokals E aufgefaßt werden. i1ne Stütze ertährt diese Auftas-
SUNg durch den Gebrauch des Adjektivs allıs in dem ostsyriıschen Terminus TWA

Die Regelmäfßigkeıit wiırd durch eıne ANSCHOMMLENEC Erganzung VO Atwtd erreicht. Es zeıgt sıch
hıer, da{fß das Substantıv Atutd ‚Buchstabe«< zweısılbıg ISt, Iso besser Atwtd abu:Vo:), pl Atwatd

umschreıben 1ST.
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allısta für 1m Gegensatz W AL rayıhta für Allısuta meınt 1er Schließung
der Lıppen. Sowohl 1St gegenüber als auch 9 gegenüber geschlossener.
Der Ausdruck vyaoıf b7zao raı utd stellt den Gegensatz allıs bzw. allısuta dar.
Es erg1ibt sıch die tolgende Entsprechung:

da N A31 AF
‚Schlie ung (mıt ‚Offnung des
Lippenrundung)« Mundes:«

5}

Dıie beiden 5-Vokale des Syrıschen
FEın anderer wichtiger Unterschied zwıschen der üblichen Umsschriuftt un: der
Vokalcharakterisierung be] Bar Hebraeus legt ın der Unterscheidung VO Z7wel
verschiedenen ‚;5<-Vokalen (ın der tradıtionellen Umschrıitt) 1m Ostsyrıschen. Es
heifßt WEeNnNn überhaupt zwıschen ıhnen unterschieden wırd der eıne sSe1 1mM
Westsyrischen als erhalten, während der andere geworden sel. [)as Pro-
blem der doppelten Entsprechung des ostsyriıschen >P< 1MmM Westsyrischen wurde
bereıts durch die Annahme Zzweler unterschiedlicher 5-Vokale 1m Ursyrischen
gyelöst (Bırkeland 94 / un! Blau Danach hätten sıch dıe beıiden durch ı-
Cn OÖffnungsgrad unterschiedenen 5-Vokale iın veränderter orm LLUTr 1m West-
syrıschen erhalten, während S1e 1m Ostsyrıischen zusammengefallen selen:

Westsyr.
Ustsyr.

Birkeland schreıibt Zr » [It 15 NOL VCLY probable that the Nest should aV
utıilized only ON sıgn denote LW sounds different that they result 1ın Jac
and 1« 19) Die beiden 5- 1 aute sollen »probably wıthout anl y phonematıc
OppOoSs1t10N« (:3.7) realisiert worden se1n. Iieser Posıtion VEITNAS IC mich nıcht
anzuschliefßen. Allein schon der CHNSC Zusammenhang zwıschen den beiden
Varıetäten des Syrischen spricht dagegen. Dies Mag mıt 1nweIls auf die dialek-
talen Verhältnisse iın anderen Sprachen bestrıitten werden (vgl. die umMsSsangS-
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sprachlıch oft aufgegebene Dıifferenzierung zwischen a un: 1E:| 1ın der och-
lautung des Deutschen). Die Darstellung des phonemischen 5Systems be] Bar
Hebraeus zeıgt jedoch klar, da{fß auch die OUstsyrer 7wel 5-Vokale unterschieden
haben Wır mussen 1€eSs 1n uUNSECICT Umeschriuftt berücksichtigen, 7zumal WIr die
Kenntnıiıs dieser Opposıtion für die korrekte Lesung des Westsyrischen benöti1-
SCH Dabe] 1St nıcht auszuschliefßen, sondern wahrscheıinlıich, da{ß E y..
rische Dialekte vegeben hat, be1 denen die beiden Vokale zusammengefallen
sınd Obiges Schema 1St also durch tolgendes

Westsyr.
Ustsyr.

OSTSYT. Dialekte Sunde
Wenn 1er durchgängıg phonemische Kurzvokale aNgESETIZLT werden, auch WE

sS1e phonetisch lang ausgesprochen werden, heißt 1eSs NUL, da{ß auf die Länge als
phonemisches Merkmal verzichtet wurde. Statt dessen arbeiten WIr 1n der
Nachfolge VO Barhebraeus miıt dem Öffnungsgrad als wesentlichem Merkmal
ZUr Unterscheidung der Vokale.

Das syrische Vokalsystem als SaANZCS 1St 1n der Beschreibung durch Barhe-
braeus in acht Vokalpaaren organısıert, welche sıch ın eınem Vokalviereck dar-
stellen lassen:

Wenn WIr die Symbole tür die Vokalpaare durch die einzelnen Vokale
un: diese plazıeren, da{fß die geschlosseneren (bzw. zentraleren) Vokale jeweıls
ber den offeneren Vokalen stehen, ergıbt sıch tolgendes Bild
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1 die 1I/U-Vokalpaare sınd nıcht direkt ber den E/A-Paaren, sondern
angeordnet, weıl 6S 1mM Syrıschen LLUTr TYEe1 vokalische Offnungsgrade o1bt. Auf
jeder Stutfe findet sıch, WECeNnN INan die (kurzen) Zentralvokale ausschliefßt, Jeweıls
221n vorderer un:! eın hınterer (Lang-)Vokal:

Dıe Zentralvokale (e un A) bılden eın eigenes 5System, dem sıch auf och
bestimmende We1ise der Hıltfsvokal (bzw. die Hiıltsvokale) vesellen:

(€ ‘

Unsere Anordnung der Vokale 1st bei Barhebraeus nıcht erkennbar. Er zaählt die
Vokalpaare A-E-I-U, die 1mM Vokaldreieck w1e 1m Uhrzeigersinn angeführt WCI-

den, ach dem oriechischen Vorbild auf.

Der Hıltsvokal

Der Schwa-Vokal als Zentralvokal,; W1€ 1n der ‚Schulaussprache« des Syrischen
Zur Geltung kommt Z dukkta 1 dukkR9Vba:) >Ort<), wırd VO Barhebraeus
Recht nıcht als phonemische Einheıt betrachtet. Er kommt Iın selıner Systematık
der Vokalphoneme nıcht VOTIL,. Es oibt jedoch eınen phonetischen Hılfsvokal,
ber den Barhebraeus recht austührlich 1n eiınem SCDaraten Paragraphen ( L
N 6) berichtet: PA4soqa St1tAJd mettol Aro%ut Larten ALALd ALd >6 Paragraph
über das Zusammentretten Zzweler vokalloser Buchstaben«. Wır veben TEr den
EIStCN,; 15 Verse umtassenden Abschnitt, der durch den Anfang des tolgenden
StTen semha begrenzt ISt

A \y Adhachrırez kad pagıa d-Aatwta Slıta
M Ihar e \r ba-8Slıta (d-bäträh)

r 300 Jugrä iabed valja b-mamllä
m<’\qa d a\ı= \ la-mdälu l-gqadmäjta b-zaäwä

mf 12n A mhaggjänä-"w kjänä 1ase lan. ba-Smähe INan alk »har“dlä
EL X3 ‚\a \a kar“mlä« b-huggä) res sbis&’ıt

a CLY23 e" M U w-»kad Nza den 1SO l-kenSe«
dra ‚\a b-huggäj 1E DA  Ü  mpar’Sa  l  -  t b-melle
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\C\_\=öu vaodız '<‘c‘1 den alk »neS=tqun net“bYun«
Aa O acda C213 b-huggä) SIN W-TAW sbisa’ıt

m<“ 10A.15 N na AMAad—ma W-»MELPSCCH w-napel °b-nurä«
dır rra ,\C\ M> b-hugeä) lämad mpar”S&ht

„Ad r& 3dYrf8 w-Db-assäre tub a] »mettol
,\o acqm«da alep] °d-hu CINAT wa-hwäw« b-huggäj

1’C\.uk.:l rrra lämad mpar”Säa’ıt ba-Ifhod

» ] )a der Zusammenstofß eınes vokallosen Konsonanten mı1t einem tolgenden
kallosen eıne offenbare Schwierigkeıt der Aussprache bewirkt, zwıngt unls die
Natur selbst, den Ersten mıiıt einem Hıltsvokal vokalisieren. So be] Nomiına
w1e€e ‚Senf«, ‚Karmel« mıt Hıltsvokal ach nes 1m Wortinneren un (ın dem SatZ)
„ als aber Jesus dl€ Hauften sah« (Mt D%) mMI1t Hıltsvokal ach 1e be1 getrennten
Wöortern; be1 Verben aber WwW1€ »S1E schweigen« un: »S1E begehren« mMIı1t Hılfsvo-
kal ach $17 un: EAW) i Wortinneren un: (ın dem Satz) Cr wiırd abgehauen un!
tällt 1Ns Feuer« (Mt 3410) miıt Hıltsvokal be] lüämad; endlich auch be] Bindewöoör-
tern, W1e€e (ın dem Satz) „denn befahl,; da sS1e 2« (PS 339)3 LLUT be1 S”

Ortern«.
Da der Hılfsvokal, W1€ WIr och sehen werden, I11UT iın beschränktem Umfang

vorhersehbar 1st, mMuUu als marginales Phonem werden. ber die
unterschiedlichen Realisierungen des Hılfsvokals handelt Barhebraeus 1mM Z7Wel1-
ien semha desselben Paragraphen:

m EAIOODT m<a { ZaW ıa mhaggJana d-härka
u TOhd— T3 IR NL 1T ajkä d-ba-rbasä mettagrah
D r<€za:<cn:;.u: ba-Smähe Nan al »neqg“büä

(..1|<Ä_—Ä::_e:a.b — RO ieqg“büa« ba-rbäs YJOP b-melle den
DL akma da-b-hänen da-tlıtäjäthen
DE Sn ehr alpajan a] > et’%ngr CL Sar

(ba-rbäs tawW)C\Ö\S:n'la
mEnr .1 ar dura W-1t ajkä d-ba-fibäsä akmä

Aura \ Ticr Ö\Ä.‘A:.!1' da-b-mellat etidal W-IT ajkä
Nopkah A h; d AT d-ba-ptäßhä akım  < d-ba-Smäha)

»fiad®rtä yaZ ta« (te’ologos)waN\alarcdı e HTT
Yr amalar 3C Za \ alk »Sel*qUa hä) Solomonäjtä«

ba-rbäs VE wa-ptah lämad'L“AÄ ..uö\ß€\ IQS:I1:Ior mE 1AMAG w-häkannä äp »I(e)r*qUa«
X3 .uÖ\&:: ba-ptäaß res  +

» Dıeser Hılfsvokal wırd bald als rb4sda ausgesprochen un ZW ar 1n den Nomina
ur ‚Weı1b«, >Fersg< mMı1t rbäsa beım qOop und 1ın Verb(form)en W1€ denen mıiıt alap
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drıitter Stelle W1e€e (ın) e  N 1St gESAgT worden«, >6  N 1St gebunden worden« mı1t
rbäsd des tAwW; bald als fibäsa WwW1e€e ın dem erb >C5 wurde bekannt« der als Dtaha
W1€ ın den Nomiına (für) ‚Rundgang:«, ‚Insel«, VO dem Theologen (par excel-
lence, Gregor10s VO Nazıanz) >dieser salomoniısche Blutegel: mı1t rbdäasa des
1E un: ptaha des limad un: auch (ın dem Wort für) 5R 1ıemen« mıt ptaha des
yeS«

Barhebraeus spricht ıer VO eiıner Aussprache des Hılfsvokals als rbdAsd,
fibdäsd un ptah er fibäsa Vokal entsteht ach tradıtioneller Ablei-
tung durch Verschmelzung eines Jod mMit eiınem tolgenden Schwavokal,; w1€ in
teti(9)dat etidat un ı(9)dat dats. Diese historische Ableıitung annn ın die
synchrone Feststellung umgeformt werden, da{fß un stellungsbedingte Varı-

eınes Phonems sınd (*etjdaY etidaf, *idaf idaf); enn 1n der Posıtion
7zwıschen Konsonanten un: 1m Wortanlaut (d-1 1n der Posıtion X wobel

oder Ist) annn UL 1ın Erscheinung Freten Die normale Aussprache des
Hıltsvokals 1St die als rbAsda ar’ık  v  d  9 (e) mıiıt der Weıiterentwicklung VOTI Laryn-
yalen un Sol]l dieser Vokal eintach mıiıt dem rbäsa ar’lık  va  d  9 gleichgesetzt werden
oder liegt eın besonderer Hıltsvokal vor” Wenn WIFr ın den Fällen, der Hıiılts-
vokal auftrıitt, eın oder eın 9verkomplizıert sıch dadurch dıe Mor-
phologıe. Fın Substantıv /defiltä/l, das 1n tradıtioneller Sıcht seıner Realı-
sıerung |defeldo:) der Formklasse 1e23t  &b gehört, würde ann eine Oorm-
klasse 1e2e3täl bılden, die erst. 1mM nächsten Schritt aufgrund der phonetischen
Kondizionierung (3 mı1t der Formklasse 1e23tä| vereıint wuürde. Letztendlich
wırd 1ın eıner Grammatık dieser Lösung der Vorzug geben se1n. IDEK jer VO

Barhebraeus gewählte Beispiel /neqbta/ InegePVo:] 1sSt insotern nıcht Sanz PasS-
send, als dieses Substantıv 1mM ST abs neqPa lautet, also auf die Formklasse
1e2e3tä| zurückgeht, welche yröfßtenteils 1n der Formklasse 1e23t  D aufgegan-
SCH 1St. In eıner Umschrıift, die die Zugehörigkeıt 77 Formklassen möglıchst
nıcht verunklären sollte, empfiehlt sıch 1m Falle VO /dehltä/ eıne Wieder-
yabe des Hılfsvokals mIiıt eiınem hochgestellten (bzw. deßhItä Damıt 1St der
Hıltsvokalcharakter testgehalten, ohne da{fß die angedeutete morphologische
Analyse ausgeschlossen ware. Be!1 den Beispielen mıiıt Hıltsvokalen ohne eindeu-
tlg phonetische Kondizionierung, w1e€e auch insbesondere miıt dem Hıltftsvokal
ohne tolgenden Laryngal der (Z vel“qVd), müfste INall tür eıne Wıedergabe
miı1t dem Vollvokal b7zw. plädieren, wWw1e€ auch einıge der be] Barhebraeus mıiıt
Hılfsvokal vokalisıerten Nomıina 1n den Worterbüchern einen Vollvokal tıragen
(Z ZAZartd, fiadartd). Dıiese Problematıik wiırd 1er. nıcht weıter verfolgt.

In dem Paragraphen tolgen auf dıe Eınleitung semhe, VO denen oben der
zweıte mıitgeteilt un diskutiert wurde, und zehn Absätze, die den einzelnen
Konsonanten gewıdmet sind, eıne Anmerkung (mıranutd) SOWI1e eıne Bestäti1-
SUuNg (Sur'Ard), insgesamt 15 Teıile Wır bringen 1er den Abschnıiıtt ber die
Hıltsvokale beım lüimad:
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ba SMa  he I11Lall alk mascha
in ia \n rı N\um maßha mam lyäna maz“ lyänä

e Nx < NT e Nar e \ O sebbelDä SC  b<°1Hä deß‘lDä tek1Di
alk eblhon neklIhonam Aa \C\cnÄ_=lr< r“a

\O Cam lhon
melle den alk etlze7z et“Ihıdır y al ı(-1 nam“lyun nam“lyän nem än
negl)

» Be1l Nomina WIC ‚Gabel« st1% machend« ‚Regent:« ‚Leuchtender:« >Lelter«
‚Ahre« >Furcht:« ‚Purpur< und wıe >»ıhre Irauer« ıhre I .1St<« iıhre Arbeit« be1i Ver-
ben WI1IC >CcC  — wurde bedrängt« >Cc wurde TYTSTIOTFL< >S51C (m )« S1G

ullen« 10 enthüllen<«
uch WEeNn j1er dıe ursprünglıche Struktur durch GGE Beıispiele leicht gCc-

werden 20n gehört sebbeltä eigentlich nıcht hierher 1ST beachten,
da{fß VAGT. Partızıpıen V temıinıne Substantive un!6 pluralistische Verbaltor-
ILLE  — als Beispiele gebracht werden

Eın anderer Abschnıiıtt MI Versen der nıcht ganz tadellos meftrisch
strukturiert werden annn behandelt dl€ Hıltsvokale Verbindung MItL het

cbäan e1.3'.) da mhaggjänutäh
CT eaı \ yn alk da masImänutä mnl
rm \ SQa e 1A10 a\a läw gqganonNna)ta Ca] häde

1C\..uÄ:| NT SC »deb?fitä« ba Kod mhagg
bet mellat »nelfikun«e13.1 A \sn>0Q3 d \

mE1 AMA .qma\ 1A thagge lämad häkannä
»meSfhon (urfihon) subfhon«\C\CD..\.I=C\_! \C\m.u"!C\

(._lmÄ \ m 45 marhtä h.  anen
za da gdame'h Net 13 mhageJa

x 3 mf \g r EmMm mE1 AM häkannä d he 1111  3 e 1CSs

kad mhaggJänın ba Smähe
r 1_\m 45 g NN meddem dlıle alk »marhtänä

\C\m_\.:ln'! \cm:_\.;m.o maSmdänä qub<hon rubShon
Ma mnra \ S Ac säwrhon täwrhon« Ia qdämajhen
min AAr 1A mhaggen e]1ä marhtän

»Man Sagl da{fß (Aet LLUT der Überlieferung zufolge un! nıcht sprach-
lıcher Notwendigkeıt be1 vorangehenden Buchstaben Hıltsvokal
bewirke 1Darum verursacht LLUT Substantıv ‚Opfer: be] dem bet die Entste-
hung Vokals, aber dem erb >S51C ecken« Sagl I1nl bewirkt beım
limad keinen Hıltftsvokal un ebenso Aßt het ıhre Salbe« ıhr Weg« ıhr 1 6b5:
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die vorangehenden Buchstaben ohne Hıltsvokale un ordert keine Hılfsvokali-
sat10n. SO bewirken auch he, mMUM, 1e un reS, die doch gewÖhnlıch den Hıltsvo-
kal herbeiführen, ın einıgen wenıgen Nomiına WwW1e€e skeinen Hılfsvokal bewir-
kend«, ‚T äufer<«, ıhr Helm«, ıhr Viıertel«, sıhr Nacken«, ıhr Stier< be1 den ıhnen
vorangehenden Buchstaben keine Hıltsvokale; sondern lassen dieselben vokal-
10s«.

Aus den anderen Abschnitten sollen einıge weıtere Beispiele für Hılfsvokale
zıtlert werden:

mad“myd, ‚Schlafen«, maz’hrda ‚Jeuchtend«,
mab“ COd ‚entfernt«, mMa$“ IA ‚ Lager<,
sen“(P)Va ‚Half$<, mad“nhd, >()sten«.

Wei{ (1933:24) hat die Vokalisierungsvermerke 1ın Handschriften ZUur (Genes1s
un! Jesaja ausgezählt.“” Von den 145 FEinschüben eınes Hıltftsvokals OX dem
betreffenden Konsonanten 1STt 43 mal,; 30mal, 17mal,; 15mal, 12mal un

11mal betroffen. Der Hıltsvokal (mıt seıner Varıante 1St als margınale,
11UT gelegentlich distinktive, phonemische Finheit in das Phonemsystem autzu-
nehmen. Er trıtt VOI einem Liquid, Nasal SOWI1e un: auf, W C111 dieser 7W1-
schen Z7wel Konsonanten steht (also VK AKLEN, ach orientalistischer Aus-
sprache VK1 K29K3 Das stiımmlose 526 zıeht me1lst (aufßer in deb“*Rtda e  a-
HU3 keinen Hılftsvokal ach sıch Be1 eınem vorangehenden Konsonanten
oder unterbleibt die Hilfsvokaleinfügung, z B tdwrhon, rubShon rußihon|),
weıl V quası) eınen Diphthong bılden. [)as Wesentliche den durch eınen
Hıltfsvokal aufgesprengten Konsonantenbündeln 1St die Sılbengrenze 7zwiıischen
K, un: K3) . B Imaßd“n$Aaß Be1 eiınem vorangehenden oder ubD lıegt dıe
Sılbengrenze ebenfalls 7zwıischen K> un: K3a 7A8 Dg Stawrfhonfß. Dazu: da{fß be1
marhtänd >keiınen Hılftsvokal bewirkend« eSsTt 0)838158| eiIn Hıltsvokal
steht, hat vielleicht auch das den Syrern bekannte oriechische yh (Z P omält)
beigetragen. Die Posıtion des Hiılftsvokals (Kı K,K;) erinnert den prosthe-
tischen Hıltsvokal iın der traditionellen Aussprache des Mandäischen Z A [ el)
bDZUG d l ad] ‚Relatıyvum:, Ibar elbar] aufßer<), die auch 1in Doppelschreibungen
der Art nbiha enbiha ‚Prophet;, hda ehda >e1NS< Z Ausdruck kommt (Ma
cuch

Wenn andere Konsonanten als die erwähnten 1ın einem Konsonantenbündel
vorkommen, (LETEN 1mM Ostsyrischen, WwW1e€e Barhebraeus hervorhebt keıne
Hılfsvokale auf (»Sarkd marhtanın«), madbRha >Altar<, maqgdsa ‚Heıiligtum:«,

25 Andere Beispiele tinden sıch 1n Diettrich 1899:xv.
26 Wei1ß wundert sıch darüber, da{fß oft die Vokalisierung verhindert. lıegt 1eSs

ausschliefßlich der Stimmlosıigkeıt dieses Konsonanten.
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zedgta [ zeÖqV9:) >Almosen«, mı1t der vermutlichen Siılbenstruktur (madb$Raß,
Smaqgd$sa$ USW. Demgegenüber sınd 1m Westsyrischen ach Barhebraeus be1
allen Bündeln VO el Konsonanten Hıltsvokale ertorderlıich.

Damuıt verfügt das Syrische ber CUulIl phonemische Vokale, welche 1n eiınem
3x3-Schema gut darzustellen sınd; d1e Doppelpfeile verbinden die jeweılıgen
Vokalpaare. Dıi1e phonetische Realısıerung 1St NnUu  — in den Fällen angegeben,
unNnseI«ec Umseschriutt VO der des Weltlautschriftvereins 1bweicht.

e/a)y{ —— > V © UAI.IVO
E: ] 5

Es 1St vielleicht eın Zutfall, da{ß d1e mMIt Hılfe der Termiını Lappay ISel un Lappa)
Itaht beschriebenen Vokalpunkte Vokale bezeichnen, die ın dem Vokalviereck
parallel 7zueiınander stehen. Di1e beiden durch lappaı ISel beschriebenen Vokalzei-
chen beziehen sıch auf die beiden offenen Vokale un: C, während dıe beıden
anderen Vokale un:! den mıittleren Offnungsgrad aufweisen.

Der Lautwandel 1m Westsyrischen
FEın starkes Argument für die ben gegebene Anordnung der Vokale liegt iın der
Entwicklung der Langvokale VO Wr= der Ostsyrischen Z Westsyrischen.
Das 505 lange A, welches iın Wirklichkeit das lange offene ist. wiırd ZU GT
schlossenen O, während das geschlossene wiırd Beide Lautentwicklungen
sınd ursächlich mıteinander verknüpft un! sınd parallel dem Lautwandel, der
das ottene TAR geschlossenen un: das yeschlossene werden AlßSt

UAIOAIi d 00 @& 0N [E:| D:

T Darauft deutet dıe Verwechslung VO A> und Q 1MmM Griechischen hın, Mwodvac tür MaQw®-
VE Jalalbert-Moüterde 939:182
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Es 1St beachten, da{fß 1in westsyrisch un jeweils Z7wel Vokale, nämlich un!
bzw. un U y zusammengefallen siınd

1 (WS (  ©) (WS) (OS)

(OS) (©OS)
Damıt kommt der eiıner Reduzıerung des Offnungsgrades der Vokale füh-
rende Lautwandel einem natürlichen Abschlußfß, weıl eıne weıtere Schließung
der Kardinalvokale un nıcht mögliıch 1St  28

Es bleibt überlegen, ob diese Kettenentwicklung VO dem Lautwandel
bzw. 19 ] ausgegansScCch 1STt und, eiınem rohenden Zusammentall mi1t

dem alten b7zw. vorzubeugen, die Bewegung diese weıtergegeben hat,
durch SI bzw. wurden, oder ob der Zuerst einsetzende Lautwandel
bzw. 1m Vokalsystem eıne Lücke hinterlassen hat, die tüllen, der aut-
wandel bzw. 1D eingetreten 1St Auf jeden Fall 1St dıe parallele
Entwicklung der vorderen un: hınteren Vokale eın Beweıs für das VO uns aNSC-
SErEZtEe Vokalsystem, welches lediglich eıne leicht verbesserte Version VO dem
darstellt, W as der orofße Lehrer un: Mapryjana d-mad nßä Grigor10s Bar-

Ebraja schon VOIL mehr als 700 Jahren klar erkannt un beschrieben hat

IDITG Schreibrichtung 1n syrischen Inschritten

Die vertikale Schreibrichtung be1 syrischen Inschritten 1St se1mt langem bekannt.
In einem VOI ber 1:00 Jahren erschıenenen Werk ber die Syrisch-nestoriant-
schen Grabinschriften AaA Semirjetschie berichtet Chwolson (1890:114ff.) ber
die »7z1emlich umfangreıiche Lıteratur« diesem Thema, die deshalb Yer nıcht
zıtiert werden soll Ich verweıse dessen auf dıe Inschriften NC} Büyük Ke-

sislık (Morıtz 1898; » Die Schritt läuft VO oben ach unten«, 138), VO

Sumatar Harabesı1ı (Segal 1954, die tatsächliche Schriftrichtung Nnu  — u d€[]
Abbildungen erkennbar ISt) un auf eıne edessenıische Inschriuft (Sachau
1882c:160), das Mosaık VO Zaidallat (Starcky eıne rab- sSOwI1e eiıne Mo-
satkınschriüft A4AUS rta (Morıiıtz sSOwIl1e auf einıge Inschriften be1 ift-

28 Damit 1St nıcht gEeSaQLT, da{fß Sprecher nıcht ein anderes Miıttel, den drohenden Zusammentall VO

und (0 > vermeıden, entwickeln könnten. Im mittelöstlichen Dialekt dem S0 u-Dıa-
lekt) des Jıddischen erd 7: T7A E AAa satät |StZS | ‚Stuß (Bırnbaum 1922319 Eıne andere
Möglıchkeıit lıegt 1n der Diphthongisierung, w1e 1m »CGsreat Englısh Vowel Shitt« (Labov
1994:145).

29 Vgl D die materialreichen Überlegungen 1in Labov 34{
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INann 1904: Nr. 4'7 14, 15 Dıi1e umfangreichste Sammlung VO in vertikaler
Rıchtung verlautenden Inschritten (»>1nscr1ptions tracees verticalement«) tindet
sıch 1n Pognon Nıcht allzu selten begegnet S1€E auch ın den Abbildungen
syrischer Manuskripte (Leroy d 6, S, UE 30, 31 55 (mıt auf dem Kopf
stehender Zeıle), UuSW.). Dıi1e senkrechte Schreibrichtung mu 1ın eiınem bestimm-
ten Bereich einmal ausschliefßlich gegolten haben, waren die Beson-
derheiten der Inschritt VO Zebhed un! ähnlicher Inschriften (s u.) SOWIl1e die Ter-
minologie VO Barhebraeus nıcht erklärbar.  51

Wır nähern uns dem Verständnıis der syrıschen Schreibweise der Trilinguis
Zebedaea, dieses »merkwürdıgen Dokuments« (Sachau 1882b), mI1t der Überle-
SUung, W as eın gewÖhnlıch VO ben ach Schreibender machen
würde, WE durch den ıhm ZUrFr Verfügung stehenden Raum CZWUNSCH
wWÄäre; 1in horizontaler Rıchtung schreiben? Es böten sıch ıhm 7we]l Möglıch-
keıten Er könnte ach lınks gebeugt ın vewohnter Wei1se VO ben ach

schreiben; die Buchstaben würden dabe]i tür den autrechten Betrachter auf
dem Kopf stehen Er könnte 1aber auch den Text 1n viele natuürliıch VO

lınks ach rechts verlaufende Sahnz kurze Kolumnen teilen (D Be1l einem 11UT

ganz schmalen Streiten würden diese senkrechten Kolumnen 1L1UT jeweıils eınen
Buchstaben umfassen, welcher die Ausrichtung der Buchstaben aufweisen
mülßte, wWw1e€e S1e be1 der vertikalen Schreibrichtung üblich 1st Eıner solchen
Zeıle könnte annn eıne weıtere Zeıle hinzugefügt werden (4°) Wenn I11lall die ho-
riızontale Schreibrichtung miıt auf dem Kopf stehenden Buchstaben (C))
Platzmangel 1ın vertikaler Rıchtung tortsetzen möchte, erg1bt sıch 1nNe Schreib-
richtung VO ach ben mi1t auf dem Kopf stehenden Buchstaben
Schliefßßlich S@1 och eıne Inschriuft (Nir. ın Liıttmann 1934 erwähnt, ın der die
ach lınks lautenden senkrechten Zeıilen VO ben ach mı1t sautrecht« STE-

henden Buchstaben geschrieben sınd (F)
In tolgender Übersicht werden die unterschiedlichen Schreibweisen mıiıt dem

Wort für >Vater« (und den Punkten tür die Fortsetzung) verdeutlıicht. Dıie äch-
STe Zeiıle W CIIl anwendbar mı1t der Partikel ap e1n; die tolgenden Zeılen
werden durch eınen eintachen Pteil angedeutet.

30 auch die Inschritten 1n Nau 1913
31 Die vertikale Schreibrichtung zeıgt sıch nach Reckendort (1909) auch 1n der Verwendung des he

für —_ WLAOV 1n Fremdwörtern A4US dem Griechischen w1€ be1 on...m;cnÄ AEELG, eın VO ben
ach geschriebenes CJ} dem oleicht.
Dıies scheint gelegentlıch auch aut yriechische Inschritten angewandt worden se1n, vgl den
aut dem Kopf geschriebenen Namen 1ın Littmann allerdings das beigefügte
syrısche gaddısa von rechts nach lınks geschrieben 1ST.
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horizontale Schreibrichtung VO rechts ach lınks
(Zeılen VO ben ach unten)

vertikale Schreibrichtung VO oben ach
(Zeılen VO lIınks ach rechts) W }

horizontale Schreibrichtung VO lınks ach rechts
(Buchstaben auf dem Kopf) ze-s«

w1e€e in B.; 11UT geringe oöhe der Kolumnen

w1e€e 1ın . Text 1n eıner Zeıle, VO lIınks ach rechts
horizontale Schreibrichtung VO Iınks ach rechts

— ]s AA
vertikale Schreibrichtung VO ach oben

(Buchstaben auf dem Kopf) YOYV
vertikale Schreibrichtung VO oben ach unten, mıiıt auf- &— r

recht stehenden Buchstaben S

(Zeılen VO rechts ach lınks)

Die konstrulert erscheinende Schreibung 1in eıner Zeıle (Fall .} b7zw. ın mehre-
TenNn Zeılen (Fall VO lınks ach rechts 1St 1ın der Inschriuft VO Döhes (Lıttmann
1904 Nr. 6 Pognon 1907 1572 {T.) und 1n anderen Inschriften (Lıttmann 1904
Nr. 1 19) bezeugt. S1e taucht auch 1in einer Wiıedergabe des syriıschen Alphabets
auf, die be] Land VI1/27) abgedruckt ISt. Besondere Erwähnung VeI-

diente bereıts d1e Inschriuft VO Zebed (Sachau a, b) Dort stehen, W1€ ın den
anderen Inschriften dieses Iyps; die Buchstaben nebeneinander, »als waren
S1Ee VO oben ach geschrieben« Jensen 1969 309) Dafß die Schreibrich-
tung VO lınks ach rechts dem Vorbild des Griechischen verdanken sel, W1e€
auch Liıttmann annımmt, 1St ach obıger Überlegung auszuschließen,
WECNN auch die notwendige Rechtsläufigkeit der syrischen Schriftzeilen der
Rechtsläufigkeit der oriechischen Buchstaben entgegenkommt.”” Lediglich die

33 Nach Jensen 1969: 309) sınd dıe Zeichen »trotzdem«, dA.h ihrer jeweiligen Schreibung
VO ben achN, Iınks ach rechts nıcht umgekehrt, W1€e allgemeın 1m Semitischen
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Schreibung ın waagrechten Zeılen 1St eıne Nachahmung des griechischen Vor-
bıldes.

In eıner Sammlung syrisch-nestorianıscher Grabinschriften (Chwolson 15697
PaDZumagulov 2A15 Semirjetschie (SemıirOC € z (D)Zetysü ‚ Yedisu<)”” sınd

viele Steine abgebildet, be] denen der mehrzeılıge Text eın nestorianısches
Kreuz  S6 geordnet 1St Die senkrechten Zeılen sınd dabei VO lınks ach rechts
geordnet; 1114T7: die Jahresangabe (ba-$nat XyZ) steht otftmals waagerecht ber dem
Kreuz. Dıie Schriftt läuft 1ın diesem Falle nıcht deshalb VO ben ach unten, weıl
die Platzverteilung das Kreu7z 1eSs nahelegt. Gegen diese Auffassung spricht

dıe senkrechte Schriftrichtung be] Wöortern, die unterhalb des Kreuzes STE-

hen Dıie waagerechte Anordnung der Worter ber dem Kreuz erg1ıbt sıch AUS

dem Bestreben, oben eınen Abschlufß erreichen. Als Beispıel diene Inschriuft
Nr. 15,; die w1e€e viele Inschriften dieser Art 1ın 7wel Teıle zertällt. Der Hauptteil
beginnt gewöhnlıch mıt der orammatısch nıcht korrekten Wendung hän  a
gabreh /gqaureh] ‚dies 1St das rab von X<, W CII 1eSs überhaupt yelesen
wurde Im türkıschen Bereich 1St ohl ein Unterschied zwıschen gabreh >seln
Grab« un: gabrah ıhr Grab« vemacht worden. Daftfür wırd öfters das Wort für
‚Grab« be] männliıchen Verstorbenen männliıch (händ-? w gabreh) bzw. be1 Welb-
lıchen weıblich (hädä-"; gabrah) verwendet (s Nöldeke 1890 525) Aufßerdem
wurde dieses Wort 1n der Oorm qgupra 1Ns Türkiısche übernommen, WwW1€ zahlre1i-
che Grabinschriften zeıgen, vgl Nr.

ra ta\ X r350 bu quDra A -nl
‚ DDies 1St das rab VO e

Der andere Teıl, welcher takultatıv ist enthält die unterschiedlich umfangrel-
che Datıierung. Die Jahresangabe erfolgt ach der Seleukidenära un:! dem zwolt-
Jährigen Tierzyklus”. Als Beıispiel diene die Inschriftt Nr. 15 A4US Chwolson 1897
(mıt Abb.)

esen«. Nach 1ISC1CN Überlegungen steht alleın eıne rechtsläutige Schreibrichtung 1n der
Zeile nıcht 1m Wiıderspruch der vertikalen Schreibrichtung der Buchstaben.

A’Zu die Karte » Nestorl1aner und Thomaschristen 1M Früh- un: Hochmiuttelalter« 1mM Großen
hıstoriıschen Weltatlas, Mittelalter, München 1970 7 E allerdings dieser Ort nıcht VOI -

zeichnet ISt.
35 7u diıeser Regıion den Artıkel 1n der Bolsaja sovetskaja enciklopedia, 38 (1955); 48 3-484 mıiıt

eıner kleinen Karte, und 14 (1952), 375
36 Zu der Form der Kreuze Vazhuthanapally 1990,; vgl dıe Abbildungen 1ın Foster 1954
E Zum chinesisch-hochasıiatischen zwölhahrıgen Tierzyklus Bazın 1991 mıi1t dem Kapiıtel ber

»Le double calendrıer des nestoriens« (S In u1gurischen Dokumenten steht dıe
Jahresangabe ach dem Tierzyklus Anfang, jont Jil >1M Pferdejahr:, Büsk i jil >1M Mause-
jahr« Radloff 1928 3) 7) Eıne kurze Zusammenfassung findet sıch be1 VO Gabaın 1950 HO7
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sLacdır (1) Im Jahre 1587 1275 m. Chr)
(dem Jahr der) Maus?®,

ELE DAr 33 129 (2 1m Monat M a 10 y
KÄDATST COa (3)  3) ' am Kreitag:

,1l'<! M 10 (4 Dies 1St das rab VO Sadi,
mE 1° U1 dem Gläubigen,

(5) eınem lheblichen Jüngling,
m a1I17 CN 19 (6) Sohn VO Denna,

mE -n OO % dem Vorsteher.??

Die Reihenfolge der Zeıilen ergıbt sıch AUS tolgendem Schema:

Va T  A 3
AL
56  S

38 Vgl Inschriuftt Nr. 134, heifßt $Nat ugbra turkarıt sySk In >das Jahr der Maus (Syr. Cugbrd),
1.) auf türkıisc SICGAN. Zu dem u1gurischen Wort (siCyan), 1n dem 1er das velare (oder

mı1t dem SO »arabıischen « wiedergegeben wırd, Mansuro$glu 1959 I1TO In dem miıt SyI1-
schen Lettern geschriebenen türkiıschen Sıegel VO Mär J”ab-Aläihä 198 wırd a/h und mMI1t dem
»arabıischen I« wiedergegeben, <t?mk?lyk> tamy alıy ‚Siegel: (Hamıilton Die 1-

schiedliche Schreibung VO Konsonanten 1n palatalen b7Zzw. velaren W ortern 1sSt eın Merkmal
türkıscher Orthographien.

Zur Wiedergabe des hınteren wurde nıcht das SyT. gewählt, obwohl 1es 1n manıchäischen
Texten üblich ISt. Das syrısche wurde also otffensichtlich W1e€e ausgesprochen un! kam des-
halb tür das velare nıcht 1ın Frage. Auffällıg 1st dıe Verwendung des »arabischen R«, welches

das helle türkıische vertritt. Chwolson(hat deshalb dıe Vermutung geaußert,
die nestorianıschen Türken hätten das Zeichen ertunden. { )as m1t eınem zusätzlıchen Strich
ber dem Zeichen versehene Rap kommt uch ın soghdischen Texten VOT (Sachau Es lıegt
nahe, In dem Strich eın moditiziertes Spirantisierungszeichen sehen, das den Laut wıeder-
geben soll In dem neupersischen Psalmenbruchstück (Müller kommt dieses Zeichen
In den Wortern hoödah >Gott«, hän > Haus« VO'  — Zur spıtzen Form des Buchstabens pafßst dıe Her-
leitung AaUS dem runden RApD nıcht. Könnte 1LL1all deshalb eine Ableitung A dem spıtzen 1e
denken (s Pigulevskaja 940:221 und dıe verschiedenen Zeichentormen be1 Müller und
DZumagulov 1968

IDITG Wıedergabe VO türk. ( y< £S durch SVYTE. ber die sıch Nöldeke 890 525) wundert, belegt
dıe atfrızierte Aussprache des sade als 1tst] In Jüngeren türkischen Texten, dıe mı1t syrischen
Buchstaben geschrieben werden, steht s für S] 1ın dunkel vokalisierten Wortern, salam salde
sala:m saldı) >Cc orüßte<, Yolsun olsun] ze soll SE1IN<, die türkıschen Texte 1ın dem Manuel de
Pıieti  e (Parıs 893 )) aut dıe mich Fr. cand phıl. Younansardaroud aufmerksam
machte.
Neben dem Rang eınes qa1oma o1bt C weıtere Zeugnisse für eiıne einheimisch-türkische Kır-
chenhierarchie, dıe der Einschätzung VO Clauson, da{fß die trühen Turken »1L11EVCTI had indıge-
OUusSs priesthood of theır 5)) den Boden entziehen. Zur christlichen Terminologıe
be1 den Türken 5. Chwolson 890:124
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Daf iın dieser Inschrift 'eıl 13 voransteht, erkennt Ianl denjenıgen Inschrift-
ten, iın welchen der Hauptteıl (hand- der Posıtion VO Zeıle beginnt.

Neben dieser Anordnung o1bt CS nocht viele andere Möglıchkeıiten, mehrere
Zeıilen eın Kreuz anzuordnen. An der Stelle VO eıl können mehrere Z
len stehen, eıl 5 annn tehlen, un! die Zeılen können ber die waagerechten
Balken des Kreuzes hinauslauten. Schließlich oibt 6S Inschriften, be1 denen die
rechts VO dem Kreuz stehenden Zeıilen nıcht dl€ Zeiıle tortsetzen, sondern die
Reihenfolge I: 4, 2‘3 On bilden. uch ann sıch der eıl Ta ın Zeilen olıedern,
dıe gehören, un! solche, die tortführen.

Für Anlıegen sınd solche Inschriften VO Bedeutung, b€l denen einzelne
Zeıilen aut dem Kopf stehen. In der Inschriutt Nr. 74 (ın Chwolson 1897 steht die
ber dem Kreuz befindliche Zeıle mıt der Jahresangabe auf dem Kopf un 1St
vA lınks ach rechts lesen. Dıie darunter befindlichen Zeilen lauten alle VO

ben ach Der Autbau dieser un:! manch anderer Inschriuft wiırd AaUS fOl-
gendem Schema deutlıch, in dem der Begınn der auf dem Kopf stehenden Zeıile
SOWIl1e der erStien senkrechten Zeile darunter wiedergegeben 1St

Diese Besonderheıit Alßt sıch1 erklären, WE I1a  - annımmt, der Grabstein se1
beım Meißeln ach rechts gekıppt worden (oder der Arbeiter habe beım Me1-
eln mıt ach lınks gebeugtem Kopf rechts VOT dem bearbeitenden Stein 4S
standen), da{fß die Zeıle ber dem Kreuz VO oben ach un die paralle-
len Zeijlen VO lınks ach rechts verlauten.

Nur annn diese Inschriuft WwW1€ auch die Inschriuft Nr. 61; 170, 2706 un: 308 C
me1ßelt worden se1n.

In Inschriuft Nr. 2472 steht Zeiıle (ba-$nat) auf dem Kopf. S1e wiırd VO dem
oberen eıl der Zeile rechts VO dem Kreuz fortgesetzt. Damıt schliefßt der 1)a=
tierungsteıl ab, un:! mıt beginnt der Hauptteıil (h  Aand- S
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6 >
In Inschriuft Nr. 194 kreuzen sıch 7wel Zeılen (1 S un: 3-4) 1n der angegebenen
Weiıse ber eınem jer IF kleın wıedergegebenen Kreuz; fünf weıtere Z.eis
len sınd nıcht berücksichtigt:

JS

Die Buchstaben 1ın Zeıle 1 stehen dabej halb aut dem Kopf*” Inschriuft Nr. 314,
welche T: vier Zeıilen umfadlt, zeıgt denselben Autbau bıs aut Zeile 4, dıie ın
eENtIgESENgESELZLEF Rıchtung (mıt halb auf dem Kopf stehenden Buchstaben) VC1-

läuft
1ıne och umfangreıichere Sammlung nestori1anıscher Grabinschriften enthält

Chwolson [)araus se1 RO eıne Grabinschrift (Nr. 69 Chwolson 1586,
Nr. angeführt, be] der die beiden aut dem Kopf stehenden Zeıilen (2 händ-  W,

gabreh) ber dem Kreuz VO ach oben lesen sınd (S ben 1ın dem
Schema der Schriftrichtungen

COTU

L1
Zeıle enthält die Datıierung 1n der Kurztorm ba-Snat und Zeıle den tüurkı-
schen Namen des Verstorbenen mı1t dem /usatz mhajmnd sder Gläubige«.

In der bemerkenswerten Inschrift VO BennaourT (Chabot sınd alle MOg-
lıchen Schriftrichtungen vertrefien Um eın Kreuz geordnet stellen sıch die 1er

4() In der Inschritt Nr. 361 (60) bel Chwolson verlauten dıe beiden Zeılen, auf die skizzierte
Inschriftt bezogen, VO rechts ben ach Iınks un! VO  — rechts ach lınks oben, ganz
W1€ WIr CS hne Kenntniıs der besonderen Schreibgewohnheiten würden.
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verschiedenen Schreibrichtungen w1e€e tOlgt dar. Zeıle 1St VO b€l'l ach unten

(5B3) Zeile vea» lınks ach rechts Zeıle VO ach oben (G.) un: die
Zeilen 4 _6 VO lınks ach rechts (mıt VO ben ach verlautenden Buch-
staben) geschrıieben. Damıt gehören W as dıe Art der Schreibung der Einzel-
buchstaben betrifft die Zeilen 2/3 un! 17426

r< —_2 — ] n
P

Aus dem Rahmen tallen 1er die Zeıilen 2/3 mıiıt den auf dem Kopf stehenden
Buchstaben. Nur WEeNnN 1:  $ den Stein 90° ach rechts kıppt, ıhn 1n die
Posıtion bringen, 1ın der dem Steinmetz be1 seıner Arbeıt vorlag, sınd die
Schreibrichtungen der Zeıilen (B.) un (E3) ach UNSEICT Systematık be-
Sten ertaft. Es verbleiben die Zeilen 4-6, welche eıne vertikale Schreibrichtung
mıiıt autfrecht stehenden Buchstaben (G) autweisen. uch wWenn diese Schreıib-
richtung belegt 1St (s Liıttmann 1934 Nr. 3); könnte I1a  = überlegen, ob nıcht der
Stein (oder das Modell dazu) ach der Bearbeitung der Zeıilen I© un! wıeder
1ın die senkrechte Posıtion gyebracht wurde, die Arbeit den Zeıilen A (mıt
ann vertikal geschrıebenen Buchstaben) vollenden. Damıt waren alle Buch-
staben 1ın dieser Inschriuft ursprünglıch ın vertikaler Rıchtung geschrieben W OI -

den

mS m 1

] 654 (oben)
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IDITG vertikale Schreibrichtung des Syrıschen INa auf eıne assyrısche Angewohn-
eıt zurückgehen, WwW1€ S1E ın der Statue VO Tell Fecherije mı1t der aramäısch-
neuassyrıschen Bılıngue Tage trıtt (s die Abb 1n bou Assaf 1981 )41

Neben dem Syrischen wurde gelegentlich auch das UVigurische VO oben ach
geschrieben. Nach dem Muster dieser Sprachen hat sıch die vertikale

Schreibrichtung mi1t 1m Unterschied ZAX Chinesischen VO lınks ach rechts
Iaufenden Zeıilen 1n den mongolischen Schritten einschließlich des Mandschuri-
schen durchgesetzt.

Dıie Angewohnheit, Tlexte VOIN oben ach schreiben, 1aber VO rechts
ach lınks lesen, WAarTr un! 1St auch 1MmM arabischen Bereich üblich.* Be!1l der
Ubernahme der iındıschen Zahlzeichen hat 1es eıne entscheidende Rolle DEr
spielt. Wenn das eLtwa WwW1e€e HSCHE (mıt einem kleinen waagerechten Strich
unteren Ende) aussehende iındıische Zahlzeichen in dieser orm ın eiıne senkrecht
verlautende Zeıle geschrieben wırd, erscheınt CS ach der Drehung 90- 1ın der
orm (arab‘) (Ifrah 1991 519)

41 Zur Schreibrichtung 1mM Akkadischen FEdzardz546 Die Meınung, dıe Mongolen
hätten dem Finflu( des Chinesischen senkrecht schreıiben begonnen, ßt sıch, auch
W CI diese Ansıcht weiıt verbreıtet Ist, angesichts des syrischen Ursprungs der mongolıschen
Schriftt nıcht mehr autrecht erhalten. 7u den »7Wel Betrachtungswinkeln« be1 der Keilschriftt
o1Dt Jetzt die syrısche Parallele.

Lebeutft: L’ecriture verticale des caracteres arabes atınes ans l’Afrıque subsaharıenne.
Notes africaines 88 1262127

4% Von derselben Grundtorm ausgehend kommt I11all übrıgens durch Drehen des Zeichens 90°
ach lınks der Malayalam-Form Dıe Ursache lıegt 1er 1ın der Annäherung A Ühnlich AdaUuS-

ehende Schrittzeichen WI1e >1I1< und >5<
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Claudio Balzaretti

Ancıent TIreatıses SYAaC Homonyms

Linguists often tiınd It develop iımages metaphors ıllustrate
theır theoretical tormulatıons. Syrıac orammarıans sed CUr10US ımage iıllus-

what would call the form of the W0rd We tınd, 1ın fact, number of
treatiıses the (NMOOOWNA, which 1n Syriac became prswp‘): these ATFC

NOT the Apersons: of the verb, 4S they W ET incorrectly translated by the tirst ed-
ITtOr of the grammatiıcal treatıse of Jacob of FE.dessa (Phillıpps 1869 13); but
rather, the facıes, Ci; the word’s oraphic OT graphematıc express10n. The ımage
15 GV INOTC signıfıcant ıf consıder that the term Drswp', ın the of “per_
SOn ; ftrom the relıg10us vocabulary, where 1t played central ro  Je ın the
theological disputes concerning the persona of Chriıst which caused the secession
of the Nestorı1an church. The question 15 thus OIl of understandıng what lies
behind the mask (NOOOWITNOV of the torm, o1ven that there ATr words which COI

I'CSPOI'Id 1n wriıtiıng but dıtter ın pronuncıatıon, which correspond 1ın PTOMULL-
c1atıon but ditfer 1n meaning‘; 111 SC below, the latter CAasCc (the OMO-
phones) also ınvolves the wrıtten f0 r

The Syrıiac alphabet, ıke the rab and Hebrew alphabets, represenNts only
consonantal sounds, leavıng the reader the task of recognızıng the vowels
be pronounced. At tiımes, the vowels AL represented by consonantal S1&NS called
AaLres lection1s, such A4s the aleph, he, WdA and yod. Though the CORNLEXE 15 suf-
1cıent ou1de iın Ial y CasScs, urther assıstance 15 needed ın readıng ancıent
sacred hıs assıstance 11 be provided by the ınvention of S12NS indicatıng
vowels?. Whıile sıngle SYSLEM of indıcatıng vowels became domiınant ın both
the rab and Hebrew alphabets, number of dıfferent SYSTEMS WGIE developed
ın Syriac. Of these, the est known AT C the estern ( Jacobite) Al Eastern (Nes-
torıan) SYStEMS. The ftormer N S12NS remınıscent of Greek letters, while the
latter employs OtSs placed 1above and below.

Wıirth these words the rab hıstorıan “"Amr ıb Matta (AIV century) describes treatıise hom-
ILY. Dy 1So‘yahb of Gadala (BO 11 418) For biographical ıntormatıon the authors quoted
1ın thıs artıcle, the reader 15 reierre: Baumstar. L 22 which Iso contaıns the entıre biblio-
graphy known AL that time. See Iso Duval 1907
For example, BRK &240 be read brak (he kneels), Aare. (kneeling), barrek (he blessed) brak
(the blessing). The sımplest WAaYyY distinguish between the ftour torms 15 UuSC diacrıtical poıint:
1ın the tirst CAast under B) 1n the second CASEC above In the thırd N point 1$ placed both above
and below B; whıiıle 1n the tourth GASC points A1C sed (Barhebraeus, Great rammar I K 543)

OrChr
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The USs«eC oft SYStEM of vowel S12NS reveals pedagogical GGE Syrıiac
scholastıc traınıng began under the yuı1dance ot “readıng teacher” (mqgryn)
and sed the Syrıac version ot the Holy Scriptures 4a5s ItSs first TEXE Only atter
readıng the Bıble dıd students Dass Varıo0us Syrıiac translatıons of Greek Pa-
T1St1C wrıtings. As these Ar C NOT provıded wiıth S12NS CXDICSS vowels,

tirst difficulty ımmediately arlses: that of how read the INanı y of
foreign or1g1n, Greek 1ın partıcular, which entered the Syrıac ex1icon 1n theır
orıginal form, torm differing consıderably trom the Syrıiac nomıiınal forma-
t1on scheme. The second dıfficulty 15 that of the Syrıac versiıon of the Bıble
the dıtferent vers1ons which succeeded each other trom the second seventh
CENTLUCY (DSILLA, Philoxenian, Syro-Hexaplar and Harclean) ll had theır
z lınguistic charaecteristics. In order read LEXT wıth vowel S12NS, 1t
W asSs thus NECESSaALY AaVe scholastıc INMAanu 3.1 capable of satısfyıng LW M1N1-
I1U requırements: provıde the PEXAC readıng of doubtful (D° difficult words,
and ındıcate the iınterpretation of obscure WOI'dS. 'The first requırement W as

satıstıed by tollowıng the bıblical books by VCLDSC; collecting equ1vocal
words OT phrases, and indicatıng theır vocalızatıon wıth diacrıtical poı1nts. hıs
collection, which W as called “copy-book ot the words and readıngs (gryt‘)
of the Old aN! New Testaments”, W AS provıded wıth appendix consıstıng
of everal ( ACTS summarızıng orthographic aM orammatıcal rules 4SSISt
readıng. In addıtion, brief lex1cons WEeEIC provıded explaın ot toreıgn
orıgın.

These AIC referred AS “Masoretic ”® manuscrı1pts because (though
earlier 1n date) they resemble the philological actıvıtlıes (Masorah) of the Heb-
1CW schools, wh: transmıtted the biblical LEX E us. These manuscr1pts PLPO-
vıde the mater1a] which ll be expanded and commented uUDOI by later Syrıiac
orammarıans. Indeed, the tirst work of Syrıac lexicography (preserved only
through quotations 1n subsequent Jex1cons) W as the ex1con of Hunaın ıb
Ishaq entitled “Explanation of the Greek words 1n SyrIae Brief wrıtings deal-
ıng wıth orthography, but 1ın realıty iıntended 4SSISt GCOTTEGE readıng, 1N-
creased ın the poıint of becomiıing independent treatises? untiıl all of

These “ Masoretic” collections WCIC ıdentitied Dy Martın; descrıption of these treatıses 1$
provıded 1n Moberg 928 They do NOT contaın the LeXT of the Holy Scripftures, but only the
words phrases which requıre vowe]l S12NS. Known Masoretic manuscrı1pts Ad1i1C ollows: Vat
Syr 132Z; Barberinı 118 and Borgıa 1a 1ın the atıcan Library ome); Add /1 8 „ Add (Nes-
tor1an), Add Add Add Add and Add 1ın the British Museum:;
manuscrıpt 1n the Bıbliotheque Nationale (Parıs); OTE In Marburg; (OQIIE ın Lund; manuscrıpt
1ın the ONvent ot St. Mark 1n Jerusalem; manuscr1pts 1, and of the Chaldean Patriarchate of
Mossul (NOW 1n Bagdad). Martın Iso mentıions another manuscrıpt ın Mossul Damascus, but
the Ss1ıtuatıon of the eccles1astıcal hıbrarıes 1n the Near ast 15 NOL sufficıently known tor thıs be
turther contirmed.
Points sed ıth diacrıtical function indıcate vowels IMNMUST be dıstinguished trom po1Nts sed
tor prosody, which AdIC called 2CGCGENtTS In this COMNTCXT ol Segal 1953
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thıs mater1a]l 15 HIGE agaln collected together 1ın the maJor of the 13th
CENTLUFY. Lusts of homographs also AaPPCar amMONgSt these treatıses orthogra-
phy Sr UDS oft words dıfferentiated only by the varyıng posıtıon of the dia-
eritical poı1nt, wıth indıcatıon of theır meanıng”. Independent treatıses deal-
ıng wıth homographs and homophones, called De aequilitterıs OT De ”OCLIDuUSs
aeGULVOCLS DVA): WEIC also wrıtten ın the SAaIlle per10d 4S these Masoretic
manuscrı1pts, and Caille OCCUDY place of unexpected ımportance 1n Syrıac
lınguistic production.

“De vocıbus aequ1vocıs” and STALLLINAL

These titles WT introduced by Assemanı 1ın order describe the treatıse
homographs of Barhebraeus, and later students of Syrıac lIıterature aVe tol-
lowed Assemanı ın usıng the Ferm 1 VA and hıs descriptions of these texts®.
Whıile the lists of homographs contaıned 1ın the Masoretic treatıses ATC NOT PTIO-
vided wıth explanations, exceed LW Ma length, and AT rarely 1ın Al
phabetical order, the VASs extend tor large number of PAagCS, lıst homographs
1in alphabetical order, and also provıde explanations‘. The IVA of Barhebraeus
cOonsısts of 1336 syllable VEeErSES (Martın 18772 [[ 77127 while that of
dıiso has 900 VCISCS5 (Hoffmann 1880 49-70), where around 4.() VIEGTNES ATIC de
voted each letter 1n the alphabet. 'The VASs of “EnanısSo‘ and Hunaın, the
other hand, ATC combined 1ın sıngle, long FEXT: (Hoffmann 1880 2-49) In
addition theır wıde-rangıng CHtS; oftfe should be made of the large 11U1I11-

ber of manuscr1pts, ıncludıng PFEGENT ONCS, 1ın which these treatıses ANe been
transmıtted Uus: LNOTC than forty manuscrı1pts tor the IDVA of Barhebraeus
alone.

The treatiıses poılints o1ve the rule tor interpreting homographs, distinguished by the dif-
fering posıtıion ot diaeritical poınt. An exemplary A 15 provıded by the verbal torm OTFEF
whiıch 1n the perfect Cal be interpreted 1n three WdY>S. gtalt (wıth pomnt 1bove: second pCI-
SO  e masculıne sıngular), getlet (wıith pomnt below tirst PCEISON sıngular) and getlat (wıth LW

poılnts, (HE above and OHE below: thırd DECISON temıinıne sıngular).
The OoOte of Assemanı repPCAaLS the intormatıon provıded by Barhebraues hıimselt AL the beginning
ot the OMMENTAF the DVA “ad calcem oper1s (1 the Metrical Grammar) subjungıitur Irac-

de vocıbus aeqU1VOCIS ordıne Alphabetico, CUJUS exemplar Syriace PEXSTAT 1n Bıbliotheca Vat-
1cana, Ua de alıos QUOJUC Syros Lu Nestor1anos, u Jacobitas Barhebraeus SCY1P-
S1SSE observat, nımırum Josue Bar-Nun, Honaıun medicum Isaacı filıum, Josephum Huzıtam, el
Eudochum Presbyterum Meletinensem” (BO {{ 308)
The only published “ Masoretic” a 15 In Nestle 529-530): 65 STOUDS of homographs tor
total of I torms. These lists Aı sometiımes accompanıed by margınal ol0sses. Our descrıption
of VAs 1s based the editions of Martın 1872 and Hottmann 880); other examples Ad1C dealt
wıth 1n the catalogues ot Syrıiac manuscrı1ıpts conserved ın Europe (Baumstark 19272 2-3)



76 Balzarett]

VASs aAaTrTec CONSPICUOUS feature of the entıire grammatıcal production, 4S 1t
15 trom ook Al the historical SPall of Syrıac lıterature. The table be-
low shows historical Overvi1iew of Syriac STammMar. For INalıy authors, the
alllc alone 15 known; ın such CaSC, either title 15 indicated ()I: It 15 cshown
1n brackets.

TIranslatıon of Dionysıus 'Thrax’sAnonymus V{ CENTUFY
Greek STaMINar

Ahudemmeh Va CENTLUCY
Iso‘dnah VI CENTUFY
Joseph uZzaya
Thomas of Hargel 'VI/VII CENLUCY 1T of ACCENTS

[So‘yahb of Gadala N CENLUrY
“EnanısSo‘ VII CENTLUFY DVA
John bar Penkaye VII CENTUrCY (Grammar?)
Jacob of Fdessa 640-708 Ireatıse pOo1Nts; letter about

orthography; iragments of STanl-
al

John of Litarba 1797 (Grammar)
Ramıö65o‘ 111 CENTUCY (Ireatıse poı1nts)
ISo bar Nun 7 828 LIVA
Hunaın ıb Ishäq 7876 IDIVA (lexıcon; STALLLINLGAL, treatıse

pOo1Nts)
(Grammar)John bar Kamıs CENTUCYV

Andrew CENTUCY (Ireatıse poı1nts)
1So bar ]ı Lex1icon
Abu-l-Hasan bar Bahlüul CENLTULCY Lex1icon
Elias of Tirhan Grammar; < treatıses 266GENTS

Elıas bar Sinaya after 1049 Grammar; ex1con and IDIVA
John bar 79° bı E CENTUFY Prose Sramımar; metrical STa MMar
ISo‘yahb bar Malkon 411 CENTUrCY Grammatical quest10ns; treatıse

po1nts
Davıd bar Paul 1 CENLUCY Fragments of STAaLLLINLAL
FEudochos IVA
Jacob bar Sakko +1241 Prose STaIINAL, metrical STAaIINAr
Gregory H- Prose STamımMal; metrical gram—
r Barhebraeus) INaTL, (summary)

Beyond the hıstorıcal per10d of Syrıac lıterature 1n the strıct (from the SCC -

On the thırteenth CENTUCY also AMe the DA of ‘Abdıso‘ of (zAZ-
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ATıa 1570 The urvıval of thıs lıterary contirms that the dıtferent 5SYS-
tems which WeTIC iınvented tor vocalıc representation dıd NOLT meet the needs of
the schools, because the classıcal and the vers1o0ns of the Biıble WEEIC wrıtten
wıthout vowel S12NS. The 4S el] AT chiefly concerned wıth provıdıng
rules tor readıng. Consequently, the Masoretic collections ALı the princıpal
SOUTCEC of the mater1a] taken into consıderation by the and VAs
hence the difficulty in establishıng the real sıtuatıon of the Syi1ae language and
Its dialectal varıants trom these

Syrıac IFG2AFMMNEeNT of homonyms would SCCIN AaVe been ınfluenced by Greek
and Latın STAMMUMNAAL; indeed, SOINC authorities place the Syrıiac VAs wıthın the
sphere of iınfluence of the Hellenistic and Latın collections of sımılar NEQL
ÖLAQMOQÄC AEEEWV and de dıfferentus, NEQL 00090YoaLAG and de orthogra-
phia)”. Between VASs and these Greek Latın treatıses, however, there 15
tundamental dıtference which also distiınguishes the Syrıac treatıses ftrom COIMN-

teMpOrary homonym research: the Greek and Latın works COINDAIC sımılar
lemmas differentiated only by single letter the ACCGCHE:; whereas the Syrıiac
works record of homography OTr homophony occurrıng 1n the intlexion of

FOOLT hıs LYPC of homonymy could be termed contextual: the dıtfterent CONJU-
vated OT ınflected torms of the SAaTMllE rOOL, which AT © etfectively sed 1n wrıtten
CXTS, ATIC collected 1ın purely alphabetical list where, by wıth modern
dietionaries of Semuitıc languages, the words ATC NOLT grouped under the lemma of
theır COILNLLITNLOINMN FrOOL. To find analogıes, MUST turn the other Semuitıc lan-
SUAaSCS indeed, Hebrew an Arabıc VE also devoted attention the
homonyms 1n theır sacred texts  10

The reference Barhebraeus o1ven above (note Oe€es NOLT ımply that Joseph Huzaya COM-

posed DVA 'The atıcan Lıbrary POSSCSSCH three VAsSs which ave NOLT een tudıied (Vat 5yr
194, 419 anı 450)
For all thıs sect1on, the reader 15 reterred Hunger 1978 IN aN 48-50 In the treatises de
dıfferentus 1nd words which ditter slıghtly 1n torm acerbns—acer’vus. Ammonıius offers the
tollowing example: “ VOOTXOC (countryman) and Q YOOLXOG o0Or) dıtfer A4s ollows: wıth CIr-
cumtlex the penultimate syllable, 1t 15 OIMC who Iıves 1n the COUNLTFY; wıth the aCCentL the
antepenultımate syllable, 1T 1s (J)HE aıth COATISC anners”

10 In Hebrew, aVe the well-known Masoretıc collection entitled oklah z E’oklah which CO11l-

taıns SOIMNEC 400 alphabetical lısts of words wıth common character1st1ics, paırs of words whıch
dıtter 1n detaıl The title 15 taken trom the beginnıng ot the tirst 1Sst which contaıns words that

tWICEe 1ın the Bible He wıth inıtıal an 13CE ıthout. Amongst the Hebrew STalnl-
arıans wh: dealt wiıth homonyms, mentıon should be made of Judah ıb QurayS (IX century),
Menahem ıb 5arüg and Aaron ben Moses ben ASser century), Judah ıb B  n  am and Abu Al
Fara$ Haäarün (XI century). Amongst the Arabs, mentiıon cshould be made of al-Asma’“ı 828)
Arabıc manuscrıpt 6653 1n the Bıbliotheque Natıionale (Parıs) bears wıtness the “ Masoretic”
handlıng of the Koran.
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The homographs
The MOST tamous and complete 1)VA 15 the metrical 1)VA ot Barhebraeus, which
15 iıncluded 45 appendix hıs small metrical STAaIMIMMNAL aAM hence 15 somet1mes
erroneously called the Afth chapter. of the 11  orammar“ . The method tollowed
by Barhebraeus COnNnsısts ot comparıng z homographs, generally 1n z COMN-=-

t1ZUOUS VCISCS5 Meanıng Call be established f1”01'1'1 the CONLTLEXT; tor example: “I ll
NOLT build ("Dn’) stumblıng block (Dn’) (v. 868 a)) The EEXT. 1n 15
companıed by margınal Oommentar ın whose nucleus orıgınates wiıth
Barhebraeus but which W as extended everal t1imes wıth Arabıc ylosses. The
OomMMeNtar large number of linguistic observatıons, which often
orıgınate wiıth earlıer authors. The COMMENT the quoted above reads: “I
11 buıild Dn’) houses, palaces; cıtıes; stumblıng block Dn’) 1.e column
construction 1n the mıddle of the road” hıs explanatıon 15 simılar that of the
1I)VA of Eudochos, whom Barhebraeus numbers amONZSL hıs ASTers “stum-
bling block, tor example column, 1: C.9 small construction” In the metrical
VeX6 Barhebraeus other methods of indıcatıng the meanıng of verbal
torm The MOST trequent, which 15 often sed 1n the OMMENTAFY, cCONsIsts of
connecting conjugated f0 F specific nomıiınal tormatıon of the SAaIlLlE rOOo(L,

exemplified by 1016 ‘trom praycL thnnt) he made supplications
(thnn); AaN! ftrom pıety (hnn)) C: he tound (thnn)” Here ave LW

verbal torms, the sımple and the cCausatıve, of the SAalille OO HNN
As these examples show, the method sed present the SAalille mater1a]l 15 NOL

e  —unıtorm. “EnanısSo wrıtes the word, explaıns i and then offers bıblical
amples: c MR (wıth poıint underneath iındıcate the perfect tense): speech ad-
dressed others Al precıse MOMENLT, tor example: the Lord spoke (mr)
Moses, Jesus spoke (MY) the crowd of Judaeans’; thıs 15 tollowed by wıth

poıint 1above iındıcate the actıve particıple, and Ar the lemma BD. Ha
dochos the tollowıng tormulatıon: “dads Dh’) 15 sa1d for carnal tathers,

hıs work 15 the subject of specıfic study by Ilch The title of the 1)VA of Barhebraeus
15 ollows: “Concerning the APPCAraALNCcE 7SWp) of readıngs (gryt‘) and equivocal (mtp$Rnyt”)
words: 11 collect tew and speak ot them briefly” (VV. 865-868). hıs 1S reterence the
ditferent WaVYys of readıng (gryt') the S\4aIlle consonantal DEXT: that of the eASTErNers (Nestorıians)
and that of the WESTELNETS; thıs LEeTIN Iso OCCUTS 1n the title of the Masoretic collections cıted
(note 3)) The COMMENT the title of the DVA of Barhebraeus HS: “&  on phrases made
of sımılar dmyyt’) and equ1vocal (mtp$Rnyt”) words, that 1S, aN! verbs” Amongst the
press1ONs appearıng ın both the VASs an the Masoretıic treatıses, mentıon chould also be made
of: “varıatıon ($whlp”) and distincetion (DrS”) of readıngs (gry

19 Though the HEXT. of “EnanısSo‘ has een combined wıth that of Hunaın, the contributions of each
author (C A be distinguished, o1ven that Hunaın, eXpert translator trom the Greek, deseribes
NONYINS’OM the model ot the Greek treatises wıth which he W as tamılıar. For instance, he sks
“xrhart 15 the ditference (CE ÖLAEQEL) between reator and Maker?” (Hoffmann 1880 11) For
“EnanısSo) Nule also Gottheil 188090
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and tather tor spirıtual tathers:; carnal dad D’); Father (*D’) Macarıus” The
difference between the S pronuncıl1ations of 15 iındıicated by diaerıtical
poıint, 1ın the tirst CAasS«Cc placed above the lıne al 1in the second Ca below. FElıas
bar Sinaya, wh devotes the last section of hıs ex1con divided by topıc OMO-
oraphs;, also distinguishes iın thıs Gase between three CImMS; provıdıng the Arabıc
translatıon tor each D’referring God 4S father, ın the of carnal tather
and D° tor parent (Obicını 1636 346)

It WC COMMDALC these ancıent treatıses wıth the metrical DDVA of °‘Abdıso
of (GGazarta, who 1n per10d 1ın which Syrıiac had long ceased be spoken
language, the artıfıcilality of the construction 15 immediately Wıthout
the help of diaeritical po1nts It would be difficult understand the tollowıng

ın Syriae: “dad (°D’) yOUu 5SdY, and tather (°D’) and then fruts an fruit CZ
Such difficulties iın comprehensıon led later the composıtıon of y-
ML OUS ommentar (Hoffmann 1880 0-8 which explaıns the example
quoted above thus: “£ather (*D’) when has the vowel and 15 plosıve; thus tor
example, call OQur Father father, ın Arabıc al-ab:; frut (°D’) when has the
vowel Ahel the plural, 1n other words ll {rults, 15 frunts N 1E De  Atd, 1ın
Arabiıc al-fakıha” (Hoftfmann 1880 5() and 7/0) We ME transliterated the Syriac
pERatda because thıs nomıiınal formatıon clearly ındıicates Its Arabıc or1ıg1n, which
leads us ımportant observatıon: these VAs (published by Martın aN!
Hofftmann) AVeEe provided mater1a|l tor Payne Smith’s Thesaurus Syr1acus
(Oxford 1879-1901) an ın SCIHE CasSCcC5S, includıng DE  Atd, AT OUT only evidence
tor the ex1istence of certaın Syrıac words.

Barhebraeus an the homonyms

In addıition the FEA provıded 1ın hıs DVA; Barhebraeus dealt wıth hom-
1n hıs LW the small meftrical STAa an the STAaLLLINAL

1n PTOSC, which 2Ve COHIE OoOWN us iın large number ot manuscr1pts. 'The
A1:°6 divided Into tour The tirst three tollow the scheme sed by

the rab orammarılans: NOUTL, verb Al particles; while the fourth part cCONsIsts of
SYNLaX (Metrical Grammar) OT of questi1ons connected wıth phonetics (Great
Grammar). Wıithin thıs SEruCtUr«e; tind that the materı1al trom the briet
treatıses appended the Masoretiıc collections: 1It 4S surprıse that the
examples O drawn almost exclusıvely trom the Bıble trom Syrıac NS-

atıons ot the Greek Fathers of the Church.

13 In Arabıc, allah al-ab, ab-Susadänıyy), and al-ab al-walıid respectively. 'The arrangemen sed tor
the ıtems ın these lex1cons cshows that these orammarıans regard what would COIMN-

sıder polysemous words set of ditferent but homophonous words.



BalzarettiU

The tourth Dart of the Great Grammar 15 divided ınto S1X chapters dealıng
wıth the tollowıng top1cs: alphabet and phonetics, plosıve tricatıve pronuncı-
atıon of bgdkpt 1n an verbs, vowel S12NS, po1Nts wıth Varıous functions,
and ACGENtTS In connection wiıth vowel-points (I 4,5), Barhebraeus dıstın-
ouishes between the WESTSEFE ( Jacobite) an eASTEern (Nestorı1an) pronuncılatıons;
1n realıty, these AT NOT z ditterent dialects, but dıitferent “readıngs” (gry 1ın
the of extual er1t1c1sm. When he examınes diaerıtical poıints 1n the strıct
SCNSC, Barhebraeus speaks ot “western S12NS which distinguısh the APPCAFALLCE of
the word (prswpb)” Though 1T 1S NOT explicıtly mentioned, the examples AT taken
trom the DVAs:; the treatıses poı1nts, an the briet lısts of homographs 1ın the
Masoretic collections (IV 533

The ınterest tor the relationship between phonological Aan! graphical SV S-
tems 15 number of OCCAS10NSs 1n the Metrical Grammar: OIlC

might be tempted call thıs FEXT. “reader’s manual’ An entıire paragraph ot
the tirst chapter Qa 189-201) 15 devoted the “Jetters twt) which distinguısh
(Drsn sımılar (dmyy')  »” (Once agaln, tind the characteristıic nomencla-
(Uure of the DVAs, but wıth NC ferm twt, which doesn’t ındıcate the COIMN-

ONANTS, but the graphemes. Barhebraeus wriıtes: C  A SaV Dn (fruıts) 4S dıs-
tinguished ftrom bn (a ll buıld), and clearly distinguıishes MDAGYN (to speak
1n vaın) trom (to the removal), and Iıkewise distinguıishes Ll
(Waves) from gl (twıg)Balzaretti  80  The fourth part of the Great Grammar is divided into six chapters dealing  with the following topics: alphabet and phonetics, plosive or fricative pronunci-  ation of bgdkpt in nouns and verbs, vowel signs, points with various functions,  and accents. In connection with vowel-points (IV 4,5), Barhebraeus distin-  guishes between the western ( Jacobite) and eastern (Nestorian) pronunciations;  in reality, these are not two different dialects, but different “readings” (qryt”) ın  the sense of textual criticism. When he examines diacritical points in the strict  sense, Barhebraeus speaks of “western signs which distinguish the appearance of  the word (prswp)”. Though it is not explicitly mentioned, the examples are taken  from the DVAs, the treatises on points, and the brief lists of homographs in the  Masoretic collections (IV 5,3).  The interest for the relationship between phonological and graphical sys-  tems is apparent on a number of occasions in the Metrical Grammar: one  might be tempted to call this text a “reader’s manual”. An entire paragraph of  the first chapter (vv. 189-201) is devoted to the “letters (twt) which distinguish  (pr$n) similar nouns (dmyy)”. Once again, we find the characteristic nomencla-  ture of the DVAs, but with a new term: twf”, which doesn’t indicate the con-  sonants, but the graphemes. Barhebraeus writes: “we say bbn’ (fruits) as dis-  tinguished from bn’(I will build), and q clearly distinguishes mpqqyn (to speak  in vain) from mpqyn (to cause the removal), and likewise / distinguishes gll’  (waves) from gl (twig) ... Also included amongst distinguishing letters is hnn  (us, we), which ıin writing distinguishes sbyn hnn (we want) from sbynn (we  want); and xtwn (you plural) distinguishes sbyn ntwn (you want) from sbhytwn  (you wanted)”.  The treatise on homographs also includes homophones, an example being the  third person feminine plural of the perfect tense, which can be written in two  different but homophonous ways: qtl and qtly. In this case, the advice given by  Barhebraeus in the second chapter is as follows: “write all these with the letter of  the feminine gender: it is y, is quiescent, goes at the end of the word, and ıs suf-  ficient to distinguish between masculine and feminine in writing by form. It also  removes doubts regarding the meaning. Do not listen to those (i. e. the Nestori-  ans) who hinder distinetions for the written word and attempt to confuse the  reading when there is no exact indication (vv. 444-449)”.  The insistence on orthography returns in the fourth chapter, which lists dif-  ferent ways of distinguishing between subject and direct object. The first four  apply to both the spoken language and written texts: the subject precedes the ob-  ject, the object is preceded by /-, the sense of the action expressed by the verb,  and the agreement in gender between subject and verb. The fifth method (vv.  838-840), however, takes a case of homophony which can only be resolved in a  written text: the sentence, “the servants outraged (syw) the master” could also be  read as “the master outraged (s’) the servants”. Only the presence of the gra-Iso included amMONSSL distinguishıng etters 15 hnn
(us, Wwe), which 1n wrıtiıng distinguishes sbyn hnn (we want) ftrom sbynn (we
want); and NLEWN (you plural) distinguishes sbyn ntwn (you want) trom sbhytwn
(you wanted)  „.

The treatıse homographs also iıncludes homophones, example being the
thırd PECISON temınıne plural of the perfect en  5 which Call be wrıtten 1n z
ditferent but homophonous WaYyS. atl and gtly. In thıs CaAC, the advıce o1ven by
Barhebraeus 1n the second chapter 15 ollows: “wriıte al] these wiıth the letter of
the temınıne gender: 1T 15 Y 15 quıiescent, SCS AT the en! of the word, and 15 suf-
1icıent dıstınguıish between masculıne A temiıinıne 1ın wrıtiıng by ftorm It also
TEIHNONVES doubts regardıng the meanıng. Do NOT lısten those (1 the estor1-
ans) wh hınder distinctions tor the wrıtten word and attempt contuse the
readıng when there 15 ındıcatıon (VV. 444-449)”.

The insıstence orthography returns iın the tourth chapter, which lısts Adif-
terent WaYy> of distinguishing between subject and direct object. The tirst four
apply both the spoken language and wrıtten the subject precedes the ob-
JeCt, the object 15 preceded by l“> the of the actıon expressed by the verb,
and the agreement 1n gender between subject an verb The tıtth method (vv.
838-840), however, takes CR of homophony which Call only be resolved 1n
wrıtten TexT. the CcH  > “ he outraged (STW the master” could also be
read 45 “rhe INAastier outraged (s'r) the servants”. Only the of the g1ld-
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pheme Al the end wıth the purely oraphıc function of distinguishıng between
the torms, makes 1T possible FECORNIZC that the subject plural

Moberg, translatıng the Great Grammar of Barhebraeus remarks that the
object of the 5Syriac 15 the wrıttfen FLCX E and the GOFFEGE readıng thereof
1907 18 . 1t wısh tind explanatıon tor Moberg observatıon, MUST

bear mınd the underlyıng eed PTFESCIVC the rel1g10Us LEXE and respecCL the
pronunc1at10n otf the words sed the rıtual hıs eed 15 lıkewise implicıt

the STAlr of Panını tor the Vedic CXES, 4S ell 245 Hebrew CI Arabıc
STa INar It canonıcal LCXT sacred 15 the language which 1T 15 wriıtten;
consequently, MUST CautLion these which attempt

establish jJustify trom FEXE which has been handed down, otten
acritically, by tradıtıon rather than reflecting the actual of the lıyıng lan-

Reterences

hıs based chapter tour oft the thesıs ‘Barhebreo Ia queSsSTLi1ONE deglı omografiı S1P14ACO

(relatore Pennacchietti) presented by the author al the UnLiversitä deglı stud1 dı Torıno 1989
The artıcles by ] Martın appeared ın J/ournal Astatıque \ F5 44 / 4872 VI 14 1869
245 379 VI 19 1872 305 483 VII 81 208

Baumstark 1927 Geschichte der Syrischen [ ıteratur Bonn
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Gottheil Ral 1889 ‘A Syriac Lexicographical Iract Hebraica 1888 89) Ta 2729
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wıssenschaft 12 München
Illch 1885 Berichtigungen UN /usätze zum fünften Kapıtel der barhebräischen leinen (1 ram-
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Nöldeke 1872
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Segal 1953 The Diacritical Point and the Accents ı Syrıac. London.



Johannes Pahlitzsch

St Marıa Magdalena, St Thomas und St Markus.
Tradıtion un Geschichte dreier syrısch-orthodoxer Kıirchen

1n Jerusalem“

uch WE erSst VOT kurzem Andrew Palmer dıe Geschichte der Jakobiten 1ın Je-
rusalem austührlich dargestellt hat‘, sollen 1mM tolgenden die Kırchen St Marıa
Magdalena, St Thomas un: St Markuss, die sıch zumındest Zzeıtwelse 1n jakobiti-
schem Besıitz befanden, och einmal gesondert untersucht werden. Zum eiınen
lassen sıch dabe]l C6 Erkenntnisse ZAUT: Geschichte der TEe1 Kırchen un: der
Orf angesiedelten relıg1ösen Instıtutionen gewınnen, wobel in stärkerem Ma{iße
als bıisher arabısche, F e1l och unpublizierte Quellen herangezogen WETI-

den Darüber hinaus wırd aber auch ach dem Ursprung un: dem Fortbestand
einzelner Tradıtionen, die miı1t diesen Kırchen 1n Verbindung gebracht wurden,

fIragen se1n. Das Verhältnis der jakobıitischen Tradıtionen den Überliefe-
TUNSCH der anderen Glaubensgemeinschaften, vornehmlic der lateinıschen, 1st
ın diesem Zusammenhang VO esonderem Interesse.

St Marıa Magdalena
Schon das Jahr 51010 wurde die Pılgerfahrt ach Jerusalem VO den monophy-
sıtıschen syrıschen Chrısten als besonders törderlich für das Seelenheil ANHCSC-
hen Nach den Eroberungen Jerusalems durch die Perser un:! die Araber Aßt
sıch tür das un: Jahrhundert eıne namentlıch nıcht bekannte jJakobitıische

Ich danke Helen Younansardaroud für ihre Hılte bei der Übersetzung der syrıschen Texte.
Palmer, The Hıstory ot the Syrıan Orthodox 1ın Jerusalem (Part One), 1n Orıens Christianus

OS 1991 16-43; ders., 'The Hıstory otf the Syrıan Orthodox 1n Jerusalem, DPart Iwo Queen
Melisende and the Jacobite Estates, 1n (Orıens Christianus (1992);S Palmer
Vd  — Gelder, Syriac an Arabıc Insceriptions al the Monastery of St Mark’s 1n Jerusalem, 1n Orzens
Christianus 78 (1994),
Iıie 1er behandelten jakobitischen Kırchen werden 1n den orthodoxen Pılgerberichten VO AI
Jahrhundert bıs Z Jahrhundert, dıe Külzer, Peregrinatio ZTACCA In Lerram S$ancLam (Stu-
1en un!: Texte T7A Byzantinistik 2)7 Frankturt aM Berlın 1994, eingehend untersucht hat,
nıcht erwähnt.
Palmer, The Hıstory ot the Syrıan Orthodox (Part One),

OrChr 81 (19297)
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Kırche nachweısen, die dem jakobitischen Bischof VO Jerusalem SOWI1e einıgen
wenıgen Nonnen als Residenz diente. Eın eigenständıges Kloster scheint die-
SCr eıit och nıcht bestanden haben Diese Kirche wurde ohl VO Kaliten
Harüun ar-Rasıd 06/807 zerstört.“ Noch 1n der ersten Hälfte des Jahrhunderts
erhielt eın hoher christlicher Beamter AUS AÄgypten, Makarius an-Nabrüwa, die
Erlaubnıis, eıne HECUC Kırche für die Jakobiten ın Jerusalem errichten, die Ma-
r12a Magdalena geweıht wurde.?

Mansür at- Tilbanı, eın Kopte A4US Ägypten, 1e16% selinerseılts eiıne Kırche für dıe
»JaRobitische« Gemeıinde Jerusalems erbauen, die 097 VO eiınem auf Bıtten
Mansürs VO alexandrınıschen Patrıarchen entsandten Bischoft geweıht wurde.®
Cerullı bezieht diese Angabe aut die Magdalenenkiırche, VO der annımmt, S1e
se1 VO den Jakobiten vorübergehend aufgegeben worden. Verschiedene
Nachrichten ber die Kırchen Jerusalems finden sıch auch In dem zunächst Abüu
Salıh, ”annn Abüu lI-Makarım zugeschriebenen Werk Ta  1L  —  7 Al-Pand’ıs 70 A-L-
adyira. Tatsächlich dürfte diese koptische »Geschichte der Kiırchen UuUnN Klöster«
VO verschiedenen Kompilatoren un UÜberarbeitern Ende des un: Anfang
des Jahrhunderts abgefafßst worden sein. Dabei wırd sowohl die Kırche des
Makarıus als auch Mansürs Kırchbau 1n eıner Art Aufzählung der jakobitischen
Kırchen ın der Heılıgen Stadt angeführt.” IDE OR sıch dabe] aber lediglich eıne
Zusammenstellung der entsprechenden Stellen A4AUS der Hiıstor1a Patriıarcharum
Alexandrinorum handelt, Alßt CS sıch auf dieser Grundlage nıcht entscheiden, 1N-

Miıchael Syrus, Chronique de Michel le 5Syrıen, hatrıarche jacobite d’Antıioche (1166-1199 hrsg.
übers. Chabot, 3, Parıs 1905, 21, der syrısche ext tindet sıch 1n 47 Parıs 1910,

5.490; Palmer, The Hıstory of the Syriıan Orthodox ın Jerusalem (Part One), S.26f.
Hıstory of the Patrıarchs of the Coptic Church ot Alexandrıa, Menas Joseph hrsg.

übers. LE, vetts, 1 Patrologia Orientalıs 1 ’ 5’ Parıs P 5 461; Cerulli, Etıop1 In anle-
stina (Collezione scientitica documentarıa 12), 17 Rom 1943,
» Wa-gtahada ıla  = AMAara hanzisat al-yaaqıba al-urtuduksıtin (sıc!) * Das Zıtat STammtL A4US

eiıner Fortsetzung der dem Namen des Severus ıbn al-Mudgaftta‘ überlieterten Hıstor1ia Pa-
triarcharum Alexandrınorum, den arabischen ext hat Cerullı, Eti0p1, 1’ Anm 37 ach
den Handschritten Vatikan rab 620 un! Vatiıkan rab 686 abgedruckt.
Cerullı, Eti0pt, 17 188
Die EerSien nsäatze ZUT Klärung derVTGeschichte des Textes und des einzıgen erhal-

aut 1338 datiıerten codex, der AaUS den beıden Teıilen Parıs rab 307 un! München,
Bayerische Staatsbıbliothek, CO arab 2570 besteht, 1etern den Heyer, IThe Composıtion of
the Hıstory of the Churches and Monasterı1es ot Egypt Ome Preliminary Remarks, 1: cts of
the Fifth International Congress ofCoptic Studies, Washington SAungust 992 Papers
from the Sections 'art D hrsg. Johnson, Rom 1993: 208-219, Zanettı, Abu |I-Ma-
karım el Abu Salıh, 1: Bulletin de la Socıete d’archeologıe D 61
Ta’rıh al-hand’ıs wa-l-adyira (Geschichte der Kırchen UN Klöster), zıtlert ach dem CO! arab
2570 der Bayerischen Staatsbibliothek München, to LA Dıie englısche Übersetzung VO

Evetts, The Churches an Monasterıes of Egypt and OMEe Neighbouring Countrıes, Oxtord 1895,
der das Werk och Abü Salıh zuschreıbt, beruht TAULE aut der Handschritt Parıs arab S0 / Der
Palästina betreffende dritte 'eıl der Edıtion VO Samü 1l as-duryanı, Kaıro 1984, 1ın der der BESAMTLE
Text, WECIN auch 1n talscher Reihenfolge, wiedergegeben wiırd, Wlr mı1r nıcht zugänglıch.
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wıeweılt die beiden traglichen Kırchen iıdentisch sind. 19 Auffällig 1st immerhın,
da{ß Mansür die Entsendung eınes Bischofs aus Agypten bat Meinardus
sıeht darın das Bemühen des koptischen Patriarchats VO Alexandrıa, seıne Be-
sitzansprüche auf die Kırche Mansürs verdeutlichen. Vielleicht 1e16% Mansür
seıne Kirche auch e1gens Hür die Kopten ın Jerusalem errichten. Mıt der Bezeich-
NUuNSs al-ya’agıba waren annn ın der koptischen Hıstor1a Patriarcharum Alexan-
drıinorum ın Abgrenzung den Melkiten nıcht Jakobiten, sondern Kopten SC
meınt, w1e€e auch be1 dem agyptischen Geschichtsschreiber al-Magrizı (gest

der Fall 1St
Zwischen H097 nachdem der Erste Kreuzzug Syrıen erreicht hatte, un der

Eroberung der Heılıgen Stadt durch die Kreuzfahrer Jul: 1099 muflÖten die
Jakobiten dem Druck der muslimischen Obrigkeıt Jerusalem verlassen.
Dıie Stadtherren türchteten offenbar, dıe Jakobiten könnten mıt den anrük-
kenden Kreuztahrern kollaborieren.  13 Ebenso W al dem griechisch-orthodo-
x  5 Patriarchen 5>ymeon I1 VO Jerusalem>der schon Ende 1097 ach
Begınn der Belagerung Antiochinas durch die Kreuztahrer 1NSs Exil auf Zypern
ausweıichen mufßlte. Dessen Unterstutzung für das Kreuzzugsheer be1 seiınem
Zug durch Syrıen un! Palästina wiırd d1e muslimiıschen (3ouverneure darın be-

10 Di1e Auffassung, da{fß 1ın der »Geschichte der Kırchen UN Klöster« klar zwıschen der Kırche des
Makarıus und der Kirche Mansürs unterschıieden wiırd, w1e Meınardus, The Copts ın Jeru-
salem, Kaıro 1960, 1 E Berufung auft Filüta’us ‘Awad, der zeıtweılıg 1MmM Besıitz der Mün-
chener Handschrift Wal, und ann uch Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox (Part
UOne), 28, meınen, |afßSt sıch somıt nach FEinsicht 1n die Handschrift nıcht mehr autrecht erhal-
LE  5 IDie VO Meinardus 1ın eıner Reıihe MmMI1t den beiden Kırchen als Besıitz der Monophysıten 1ın
Jerusalem angeführte Marıenkapelle 1n der Grabeskirche wırd 1n Ta’rıh al-kand’ıs wa-l-adyıra
1n eiınem anderen Zusammenhang ZENANNLT, Dabe! handelt sıch eiınen Marienaltar ın eıner
Kapelle der Grabeskirche (wa-käna f7 baı  al al-gqıyama fz I-iskina al-kabir madbah Als Eı-
gentumer b7zw. alleinıge Nutzer werden dabei ausdrücklich die Kopten ZENANNL (mufrad Iil-
gıbt), München, cod rab 257% tol 1725r Be1 einer austührlicheren Beschreibung des Jakobiti-
schen Marıa Magdalenen-Klosters anderer Stelle wırd dagegen die Bezeichnung dair [il-ya’a-
gıba AS-SUTYAaNn verwendet, München, CO arab 25/0; tol ST Vgl den Henyer; The Influence
of the Hıstory of the Patriarchs of Alexandrıa the Hıstory otf the Churches an Monasteries
otf Egypt by Ab |-Makaärım and Ab Salıh A 1n Actes du A congres international d’e&tudes
arabes chretiennes (Cambridge, septembre 2’ heg Samır Parole de °Orient
19 (1994), 5.415-439 Tatsächlich andelt CO sıch be1 dem Werk gerade 1M Abschnıiıtt ber Palä-
stina un eıne 70 sehr ınhomogene, 11 bearbeıtete Kompilatıon verschiedener schrittlicher
Vorlagen und Augenzeugenberichte.

Meınardus, The Copts ın Jerusalem anı the Question of the Holy Places, 1! The Christian
Herıitage In the Holy Land, he O’Mahony, London 1993; 114

12 Fuür diesen 1nweIls danke iıch Prof. Hubert Kaufhold, der eıne gemeınsame Nutzung einer Kır-
che durch Kopten und Syrer schon aufgrund iıhrer unterschiedlichen Liturgie und Liıturgiespra-
che für nıcht sehr wahrscheinlich halt Die Verwendung VO al-yaägiba für die Kırche Mansürs
1ın Ta’rıh al-kand’ıs wa-l-adyıra, zwıischen Kopten und Jakobiten unterschıeden wiırd
S Anm 10), lefße sıch als UÜbernahme AUS der Hiıstor1ia Patriarcharum Alexandrinorum erklä-
O1 7Zu al-MagrIizı Meınardus, The Copts In Jerusalem, 1 Anm. 15

13 Hamıilton, The Latın Church ın the Crusader States, London 1980, 194
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stärkt haben, auch Christen anderer Kontessionen AaUS Jerusalem vertreıi-
ben  14 Im Kolophon des Michael VO 1138 tindet sıch eıne Bemerkung ZUrT Lage
der jakobitischen Mönche ın Jerusalem irZ VOT der Eroberung der Stadt Zu
dieser eıt se1 MONASTEY'), that 25 +he holy church of he orthodox Jacobites,

z eak an derelict, without inhabitants, SCWESCH, da der Bischof die Stadt
verlassen hatte.!> Es gab also 1117 VOTL der Eroberung der Stadt och eın jakobi-
tisches Kloster ın Jerusalem, auch WE die Moönche CS vorübergehend aufge-
yeben hatten. eht INa  - davon AaUsS, da{fß Mansür seıne Kırche für die Kopten ın
Jerusalem errichten lıefß, wırd 6S sıch be] diesem jakobitischen Kloster
St Marıa Magdalena gehandelt haben.!®©

Nach der Eroberung Jerusalems durch dıe Kreuzfahrer dürfte die Stadt e1-
81 oroßen e1] entvölkert SCWESCH se1n. Dıie Muslime ermordet der
SAa mıiıt den Juden vertrieben worden. uch VO den einheimischen hrı-
sten werden etliıche be] der Erstürmung der Stadt getotet worden se1n, sSOWweılt S1e
Jerusalem nıcht schon vorher verlassen hatten. Hauser, Kirchen un! Landgüter

somıt oft herrenlos zurückgelassen worden. Dıiesen herrenlosen Besıtz
annektierten die reuzfahrer aufgrund des V.€) ıhnen beanspruchten Rechts als
Eroberer. *  L SO geschah auch mIıt dem jakobitischen Landbesıtz 1mM Umland
VO Jerusalem. Da{fß die Marıa Magdalena-Kırche un: das dazugehörıge Kloster
ebentalls die Kreurzfahrer verloren oingen, AßSt sıch durch die Quellen nıcht
belegen. In den syrıschen Kolophonen, die ber die Besetzung dieser (Czüter

Albert VO Aachen, Hıstoria Hıerosolymitana, 1n Recueıl des hıstoriens des rroLisades: hıstoriens
occıdentaux, 4’ Parıs 1879, 5.489 7Zu 5>ymeon I1 Hamıilton, The Latın Church, 6F }2;
SOWI1e Plank, Patrıarch 5>ymeon I1 VO Jerusalem un! der Kreuzzug, In: Ostkirchliche
Studien 43 (1994), 275-32/; un: Pahlıitzsch, 5>ymeon I1 und die Errichtung der lateiniıschen
Kırche VO Jerusalem durch die Kreuzfahrer, 1: Militia Sanctı Sepulcr:: Idea ISt1t U ZLONL, hrsg.

Elm Fonseca, KRKom 1997 1mM Druck
15 Kolophon des Michael, 1n Palmer, 'The Hıstory ot the Syrıan Orthodox, Part Iwo, Z u Mı-

chaels Kolophon D Anm 18
Dıie Vermutung Palmers, The Hıstory of the Syrıan Orthodox (Pargt One); S: 2/7fz St Marıa
Magdalena se1l VO tatımıdıschen Kalıiten al-Haäakım, der 1009 auch dıe Grabeskirche nıederreli-
Ken lıefß, zerstort worden, ware damıt hinfällig. Be1 Yahya al-Antakt, Hıstoıire, hrsg. Kratch-
kovsky Vasıliev, In: Patrologia Orientalis Z 3‚ Parıs 1992 1sSt L1UT VO der Zerstö-
rung der Grabeskirche und eınes Klosters 1n der unmıttelbaren Nähe der Anastasıs die ede
Nach Bieberstein, Der Gesandtenaustausc. zwıschen Karl dem Grofßen un! Harün ar-Rasid
und seıne Bedeutung für die Kırchen Jerusalems, 1IN: Zeıtschrift des Deutschen Palästina- ereıins
109 (1993)i 162 und Bieberstein Bloedhorn, /erusalem: Grundzüge der Baugeschichte
DO Chalkolithikum hıs ZUNY Frühzeit der osmanıschen Herrschaft (Beihefte SA Tübinger At-
las des Vorderen riıents Reıihe Nr. E 17 Wıesbaden 1994, 196, 1st dementspre-
chend al-Häakım 1mM wesentlichen 1Ur tür die Zerstörung der Grabeskirche verantwortlich
machen. Es oilt dabe1 allerdings bedenken, da{fß Yahya al-Antakı als Melkıiıt eventuell dıe Zer-
storung VO Kırchen der anderen christlichen Konftessionen unerwähnt hefß

/ Prawer, Crusader Instıtutions, Oxtord 1980, OS u 350f- ze1gt, w1e€e 1n der ersten Zeıt ıne
unkontrollierte Landnahme durch die Eroberer stattfand; Riley-Smith, The Moaotives ot the
Earliest Crusaders and the Settlement ot Latın Palestine -1 ın English Hiıstorical R
2eW 4S (1983), 734f., geht VO eiıner geordneten Siedlungspolitik Gottfrieds V Bouillon AU.  S
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durch eiınen Rıtter LLAaineNsSs Geoffrey un deren Rückgabe die Jakobiten be-
richten, 1St ausschliefßlich VO den beiden Dörtern aıt ‘Arıt und ‘Adasıya die
Rede.!®

(Jtto Meinardus hält CS dagegen für sehr wahrscheıinlich, da{ß auch St Marıa
Magdalena ach 1099 zeıtweılse ın die Hände der Kreuztahrer gefallen 1St
Wäaäre jedoch St Marıa Magdalena tatsächlich VO Geoffrey oder anderen Late1-
( DE übernommen worden, hätten 1€e5Ss die Vertasser der syrıschen Kolophone
vermutlich erwähnt, da S1Ee sıch Ja VOTL allem mı1t den Verhandlungen ber die
Rückübertragung jakobitischen Besıtzes beschäftigten. Die Annahme, das Ma-
nı»3 Magdalena-Kloster habe vorübergehend den Lateinern gehört, wırd dabe1
auch durch die CHNSC architektonische Verwandtschaft, die zwıschen der Magda-
lenen-Kirche un der lateinıschen St Anna-Kırche bestand, Uunterstutzt,. W1€e die
och 1mM Jahrhundert sıchtbaren Reste St Marıa Magdalenas 20  zeigten. Dıie
Ubernahme VO reuzfahrerarchitektur durch die einheimischen Christen 1St
1MmM Prinzıp nıchts Ungewöhnliches, W1€ Beispiel der VO den Armeniern 1ın
der Mıtte des Jahrhunderts errichteten Jakobskirche sehen IT och
handelt CS sıch be1 den Kırchen orientalıscher Christen, die AUS dem Jahr-
hundert StammMeECN, 1ın der Regel Zentralbauten.  21 Dıie Errichtung der Marıa
Magdalena-Kirche als Longıtudinalbau mI1t axıaler Ausrichtung stellt iın diesem
Zusammenhang tatsächlich eiıne Ausnahme dar. Zudem ylaubte Bahat, 1ın
den 8Oer Jahren den Kreuzgang des Klosters be1 Ausgrabungen wıederent-
deckt N haben Zumindest wurden die Reste eiınes eiınen rechteckigen Hof

18 Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox 1n Jerusalem, Part Iwo, bietet aut der Grundlage
einer MNECUCII Einsıicht 1ın die Handschriften englische Übersetzungen VO Auszügen dreier SYyr1-
scher Kolophone F lıturgischen Büchern, 1n denen ausführlich ber die Lage der Jakobiten 1ın
Jerusalem In der ersten Hältrte des v Jahrhunderts berichtet wırd der Kolophon des Michael,
der 1M Februar 1138 ertafßt wurde, /7-30; der Kolophon des Romanos, der auft den August
1158 datıert ISt, 82-84; und der Kolophon des SShd5ö VO 1149, Eıne Edition des
syriıschen Textes der Kolophone des Miıchael un des OMAanoOos M1t tranzösischer Übersetzung
und Kommentar hegt bei Martın, Les premıiers princes CrOo1s6Es ET les Syrıens Jacobites de Jeru-
salem, ın: Journal Asıatıque 888), 4/1-490 un: 13 889), 33-/79, VO Der Kolophon des
Söhd: tindet sıch bel Filoksinos Yohanna Dolabany, Catalogue of 5yrıac Manuscripts ın f
Mark’s Monaster'y (Daıro dMor Marqos) (at- Iurät as-suryanı Yartütö suryöltö Syrıac Patrı-
IHNOILLY 8)) als Reproduktion se1ines handschriftlichen, aut syrisch vertfalsten Katalogs hrsg. Gre-
ZO0r10$ Yohanna Ibrahım, Aleppo 1994, 5.136-143, worauft mich Proft. Kauthold treund-
iıcherweise auiImerksam machte.

19 Meınardus, The Syrıan Jacobites 1ın the Holy City, 1IN: Orizentalia Suecand 17 (1963), 634
20 de Vogue, Les Eglıses de Ia Terre Saınte, Parıs 1860, 292-295, un: darauf beruhend iıncent

Abel, Jerusalem. Recherches de topographie, d’archeologie ef d’histoire, Bd Jerusalem 11OQU-

velle, tasc 47 Parıs 1926, 991{.; Boase, The FEcclesijastical Art 1n the Crusader States 1n
Palestine and Syrıa, 1n Hıstory of the Crusades, hrsg. Setton, The Art and Ar-
chitecture oft the Crusader States, hrsg. Hazard, Madison/Wisconsin 1977

A Vgl Bıeberstein Bloedhorn, Jerusalem, 1) 207+ Folda, The Art Crusaders In the
Holy Land_1Cambridge 1995; 247/7-249
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angeordneten Gebäudekomplexes entdeckt.22 Dafß die Jakobiten ıhrem Kloster
eiınen Kreuzgang gahnz 1n westeuropäischer Tradıtion angeschlossen hätten, 1St
eher unwahrscheinlich un würde den Bedürfnissen orientalischer Mönche
nıcht entsprechen. uch 1er kann dıe armeniısche Jakobskirche, der eben-
falls eın Kloster gehörte, ZU Vergleich herangezogen werden. Der Wıder-
spruch zwiıischen dem Quellenbetund un der Interpretation des Baubestandes
Aßt sıch lösen, WEeNnNn INa die Baugeschichte des Marıa Magdalena-Klosters be-
trachtet. Ignatıus dl CX  adina, der 1275 als Nachfolger Ignatıus’ K Hesnün
se1ın Amt als Bischof V} Jerusalem antrat, erweıterte namlıch das Kloster. Im
Kolophon des Romanos heifßt Q} »h€ constructed +Hhree large Cısterns AL

+he gate of the monastery z01t0 fine cırcle (of buildings) In qguadrangle above
t+hem A hostel for pılgrims an (other) ZueSLSs rest In « Im Reisebericht
Henry Maundrells VO 1697 wırd dementsprechend eın ehemals mi1t hohen
Gebäuden umgebener, vernachlässıgter Platz beschrieben. Vergleicht INa  —

A170 och den 1nweIls be1 Tıtus Tobler, wonach sıch och 1544 1MmM »anschei-
nend ehemaligen Kreuzgarten« ein tieter Brunnen befand“?, dürfte sıch be1
dem angeblichen Kreuzgang das A Ignatıus JIr GX  Dı  dina errichtete Pılger-
hospı1z handeln, wobe!ı der erwähnte Brunnen eiınen Rest der Zıisternen darstel-
len könnte. Der für orientalische Kırchen ungewöhnliche Grundri{(ß des ohl
VO Ignatıus I1 Hesnün veranla{Sten Neubaus der Magdalenen-Kirche wırd
aut die Beschäftigung westlicher Bauleute zurückzuführen se1n. Dıie Ahnlich-
eıt ZUT St Anna-Kiırche könnte darauf beruhen, da{fß ın beiden Fällen dieselbe
Bauhütte tätıg W aTl.

Obwohl das Magdalenen-Kloster sOomıt auch ach der Eroberung der Stadt
durch die Kreuzfahrer 1mM Besıitz der Jakobıten blieb, scheint CS doch vernachläs-
sıgt worden se1n. Sıcherlich hatte sıch dıe Finanzlage der jJakobitischen Kırche
VO Jerusalem durch den Verlust der enNnannNteEN Dörter erheblich verschlech-
tert  27 Möglıcherweise wurde St Marıa Magdalena bel der Erstürmung der Stadt

Bahat, The Church ot Mary Magdalene and Its Quarter (hebräisch), In: Fretz-Israel 18
1985 85

23 Romanos, In: Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, DPart Iwo, Vgl Miıchael, In:
Martın, Les premiers princes cro1s6s, Journal Asıatıque 13 {l 57f.; der das besondere En-

Ignatıus’ I als Baumeiıster für das Jerusalemer Kloster hervorhebt.
24 Zitiert ach Tobler, Zayer Bücher Topographie 'UO  _ Jerusalem un seinen Umgebungen, 1’

Berlin 1855, 444 Anm
DA Tobler, 7 ayer Bücher Topographie, Bd 17 S 445

Zu den Mafßnahmen lgnatıus’ Hf w Folda, The Art of the Crusaders, 133 datiert dl€
Errichtung der Annen-Kıiırche aufgrund der VO ihm ANSCHOMMMECHNEC Förderung durch Könıigın
Melisende aut die e1ıt zwıschen al un HA

27 uch das Kloster 1ın ‘Adasıiya Wlr offensichtlich eıne Dependance VO St Marıa Magdalena,
Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, DPart Iwo, 5. 84 11458 torderten die Jakobiten
aulserdem die UÜbergabe eınes weıteren Dortes mMiıt Namen Daır Dakariya VO den Franken. Als
Begründung, s1e gerade diesem Zeitpunkt eın iıhnen angeblich schon se1ıt langem Ze=
hörendes ort zurückforderten, gaben S1E A} Ott habe den jakobitischen Bischot VO Jerusa-
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durch die Kreuztfahrer beschädigt, lagen doch Kirche un Kloster ın der nord-
östliıchen Fcke Jerusalems nıcht weıt VO der Stelle, den Iruppen Gottfrieds
VO Bouillon der Durchbruch durch die Stadtmauer gelang.“* Zumindest
heifßt 1mM Kolophon des Komanos, der T3 als Ignatıus Bischof VO Jerusa-
lem wurde, da Bischof Ignatıus I1 Hesnün (nach 1100 125)& bel seinem
Amtitsantrıtt den Besıtz der Jakobiten ın Jerusalem vertallen vorgefunden habe
Nıcht einmal eıne einem Bischof ANSCINCSSCILC Residenz habe dieser e1ıt eX1-
stiert.? Deswegen habe Ignatıus I1 sogleich miı1t dem Wiederautftbau des Jerusa-
lemer Klosters begonnen und eine jakobitische Mönchsgemeinschaft etabliert.
Weiterhin erlie{(ß Ignatıus I1 eın »kanonısches Dekret«, wonach sıch eın jakobi-
tischer Moönch außerhalb dieses Klosters 1ın Jerusalem nıederlassen durfte.?!
Dementsprechend WITF: d Ignatıus Hesnün ın eıner Inschriuft auf einer Kanzel AaUus

dem Jahrhundert, deren Tlext ach Palmer auf alteren Quellen beruhen
dürfte, als Gründer des Magdalenen-Klosters genannt.”

Mıt Palmer lassen sıch die V Romanos erwähnten Ma{fßnahmen VO lgnatıus
1: Hesnün interpretieren, da{ß die monastıische Präsenz der Jakobiten ın Jeru-
salem 1U eıne klare Struktur als eıne einheıitliche ökonomuische un:! geistliche
Gemeinschaft erhielt.” Mıt dem völlıgen Neubau der Magdalenenkirche, der
Wiederbegründung des dazugehörıgen Klosters un dem kanonischen Dekret
ber dıe Konzentrierung des Mönchtums scheint lgnatıus 1} Hesnün dle jako-
bıtısche Gemeinde Jerusalems grundlegend LICUu geordnet haben

Die ICHC Bautätigkeıt 1mM Jahrhundert un! die Schaffung Strukturen
zeıgen, da{fß sıch die Sıtuation tür die Jakobiten ın Jerusalem se1t der Errichtung
des lateinıschen Königreichs wesentlich verändert hatte. S1e gyalten ZW ar als Ha-
retiker, aber gerade deswegen wurde ıhnen 1m Gegensatz TT griechisch-ortho-
doxen Kırche VO den lateinıschen Herrschern ıhre Autonomıie 1n iınneren An-

lem jetzt daran erınnert, da ıhm Geld FE Versorgung der Armen ehlte, SShd5ö 1n Palmer, The
Hıstory of the Syrıan Orthodox, DPart Iwo,

28 Prawer, The Jerusalem the Crusaders Captured: Contribution the Medieval Topography
of the City, 1 Crusade an Settlement, hrsg. Edbury, Cardıft 1985, 11  ©X

79 Biıschot Kyrıll WTr ach Miıchael, 1: Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, DPart Iwo,
/8, un: Komanos, 1n Palmer, The Hıstory ot the Syrıan Orthodox, DPart Iwo, OL och ZUT

Regierungszeıt Köniıg Balduıins (1 100-1118 1im Amt. Laut Palmer, The Hıstory ot the Syrıan
Orthodox (Part One),; 3 , Wl der direkte Nachtolger Kyrıllis eın Zewi1sser Davıd, dessen
Amtszeıt otfenbar keıne SCHAUCIECM Inftormationen vorliegen. 1125 trıtt Ignatıus H 4X  Dı  dina seın
Amt 1ın Jerusalem d Komanos, 1: Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, DPart Iwo,

83
Allerdings residierte Kyrıll, eın Vorgänger VO Ignatıus W Hesnün, vermutlic schon wıeder 1ın
Jerusalem, nachdem bald ach der Eroberung Jerusalems 1n dıe Stadt zurückgekehrt W äal,
Michael, 1: Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, Part Iwo, O6l SOWI1Ee Komanos, 1N:
Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, DPart Iwo,

31 Komanos, 1n Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, DPart Iwo, 897
Palmer Va  ; Gelder, Syriac anı Arabıc Inseriptions, 371

Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, Part Iwo, 52 Anm
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gelegenheiten belassen. Dıi1e jakobitische Hierarchie blieb unangetastel un
konnte ıhren Rıtus ungehindert beibehalten. Die Jakobiten empfanden daher die
Herrschaft der Kreuzfahrer als tolerant un! kooperıierten VO sıch AUS bereitwiıl-
lıg mı1t den Lateinern.

SO zab auch keıne Schwierigkeiten 1n Auskammahe eınes unterschiedlichen
Verständnisses der Marıa Magdalena betreffenden Bibelstellen. Mıt Berufung
auf Luk Ar 26-50 sahen die Jakobiten ıhre Magdalenen-Kirche als das Haus Ö1-
MOS des Pharisäers A eıne namentlich nıcht NaNNLTE, VO ıhnen als Marıa
Magdalena identifizierte au Jesus die Füße gesalbt habe, WOI'an iıhr dıe Sun-
den vergeben wurden.?? Dıie Lateıiner s1ıedelten ıhrerseits die Salbung des Haup-
teSs Christı durch eıne ebenfalls nıcht näher bekannte Tal 1m Haus Sımons des
Aussätzıgen ach Matth 260 6-13 und 14, 4C SOWI1eEe die beı Joh. 12 1-8 be-
schrıebene Salbung der Füße Christı durch die Marıa Schwester Mar-
thas 1in Bethanıen älr Andrew Jotischky ze1gt, da dıe Lateıiner oroßen Wert
darauf legten, alle diese biblischen Ereignisse auf Marıa Magdalena beziehen
und All eiınem Ort 1ın Bethanıen lokalısıeren, dıe Stellung des dort VO

ıhnen errichteten Klosters als Wallfahrtsziel sıchern. Bezeichnenderweıs
kam dabe] ernsthaften Auseinandersetzungen MIt dem oriechisch-ortho-
doxen Klerus, der dıe lateinısche Auslegung der Evangelien ın diesem Punkt krı-
tisıerte, da sıch Gerard VA@E Nazareth ZUT Verfassung eıner Gegenschrift NVG1=

anlafst sah.?/ Bezüglıch des Verhältnisses Z jakobitischen TIradıition macht Jo
hannes VO Würzburg In seıiner Beschreibung Bethanıens A4US den 1 160er Jahren

Z um Verhältnis der Jakobiten den Kreuzfahrern 1mM allzemeınen Hamıilton, The Latın
Church, 189-199; Prawer, Socıal Classes In the Crusader States: “'T'he Mınorıitıies”, 1: H1S-
LOT'Y of the Crusades, hrsg. Setton, The Impact of the Crusades the Near Kast;
hrsg. Hazard Zacour, Madıson/Wısconsın London 1985 7682 IDITEG Jako-
bıten profitierten offensichtlich VO der Benachteıiligung, dıe den Melkıten durch die Kreuztah-
reT widertuhr. Dıies veranschaulicht die UÜbernahme des Dortes Daır Dakarıiya, das vermutlich
trüher den Melkiten yehörte, Anm 2 u Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, DPart
Iwo, 8Q8f

35 Dıie Bezeichnung als Haus Sımons des Pharısäers tindet sıch 7B be1 Miıchael, In: Martın, Les
Premuiers Princes Cro1ses, 59 SOWwıl1e be1 Romanos, 1 Palmer, The Hıstory of the Syrıan (Di=
thodox, Part Iwo, Anm. 45 uch 1ın der Ab |-Makärım zugeschriebenen Geschichte der
Kırchen UN Klöster 1St VO bait SIM an al-farısı die Rede, München, cod arab 25/0, to 1OZT.

36 Vgl die Zusammenstellung der Quellen 1n Baldı, Enchiridion Locorum Sanctorum, Jerusa-
lem 55 Nr. 586-603, 368-3/8 Fınen kurzen Überblick über dıe westliche Aus-
legung der entsprechenden Bibelstellen oibt S5axer, Le culte de Marıe Madeleine Occident
des orıgınes la fın duVage, uxerre Parıs O59 1a Vgl auch Constable, 'The Fa-
terpretation ot Mary and Martha, 1 ders., Three Studies ın Medieval Religzous AAan Social
Thought, Cambridge 1995 11471

3/ Kedar, Gerard of Nazareth, Neglected Iweltth-Century Wrıiter In the Latın East. (ON-
trıbution the Intellectual and Monastıc Hıstory of the Crusader States, 1: Dumbarton aks
Papers 5 (# 55-//; Jotischky, Gerard ot Nazareth, Mary Magdalene aM Latın ela-
t10nNs ıth the Greek Orthodox 1ın the Crusader East ın the Iweltth Century, 1 Levant 79

(1 2172026 Ich danke Andrew Jotischky tür diesen 1nwelıls.
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darauft aufmerksam, da E ın Jerusalem C111C Marıa Magdalena Kırche yebe VO

der die OFT AIlSddSlschl onachı jacobitae versicherten S1C befinde sıch der
Stelle des Hauses S1imons des Aussätzıgen 35 Oftenbar Johannes 1er die
beiıden Simons mıteinander gleich den Bericht VO Lukas MItL Matthäus
un: Markus armoni1sıeren Durch die Lokalıisıerung des Hauses Simons des
Pharisäers Jerusalem unterschieden die Jakobiten 1aber gerade die VO Lukas
erwähnte ANONYVINC Süunderın VO der be] Matthäus un:! Markus CNANNLEN Rrau,
dıie Jesus das Haus Simons des Aussätzıgen Bethanıen kam uch dıie
Joh erwähnte Marıa VO Bethanıen die Schwester Marthas wurde VO ıh-
11  - nıcht MI Marıa Magdalena ıdentif1ziert WIC Johannes VO Würzburg be-
richtet 39 Tatsächlich LUr ZLEe die Konfrontation MI der jakobitischen Tradıtion
Johannes VO Würzburg CIHE SCWISSC Verwırrung ber die Interpretation der
unterschiedlichen Berichte der GE Evangelisten 40 Im Gegensatz den (S116e-
chen scheinen aber die Jakobiten ber diese Frage keine Kontroverse MIt den
Lateiınern geführt haben obwohl S1C MIt ıhrer Magdalenen Kırche unmıiıttel-
bar betroffen Di1e Mehrdeutigkeıit der bıblischen Belege die
»Spezlialisierung« auf den (Ort des be] Lukas 36 510 beschriebenen Ereign1sses,
wodurch zumındest Gi116 direkte Konfrontation MItL den Kreuztahrern erIMMIeE-

den wurde, dürfte CS den Jakobiten erleichtert haben ıhre Ansprüche autrecht
erhalten

Nach der Eroberung Jerusalems durch Saladın 1487 inderte sıch die Lage
für die Jakobiten Jerusalem schlagartig Der jakobitische Erzbischof tha-
L1LAasıUuUs S] (gest 1 192/953 mu{fte ohl auf Drängen Saladıns SCTIHEGT

SCH Beziehungen den Kreuzftfahrern Jerusalem verlassen Anschliefßend
wurde vV.C) SCILECIN Bruder dem amtıerenden Patriıarchen Miıchael dem dSyrer
als dessen »01  VYEC« das lateinısch beherrschte Antiochia geschickt uch
SCI1M Nachfolger Ignatıus SSöhd LL AT SCI1I1 Amt Exil JE ach Je
rusalem zurückkehren konnte 1ST nıcht bekannt 4°) St Marıa Magdalena S1N9

38 Johannes VWürzburg, hrsg Huygens Peregrinationes Lres (Corpus Christiano-
I'u CONL med 139 Turnhout 1994 114

39 Johannes Würzburg, 1479 Vgl allgem Saxer Les SAa1ınties Marıe Madeleıne et Marıe de Be-
thanıe ans Ia tradıtıon lıturgique homiletique orıentale, Revue des vrelıigieuses

37/
4.() Johannes Würzburg, 1402 »doctores NOSErT1 VLAYN eandem GUAE unxıt pedes el caput Jesu di-

CUNLT fuisse Marıam eandem Lazarı SOTOTYTEN el quandoque P€CCQITZCCWZ. Verumtamen lectio
evangelı de hoc eodem facto Üd: esL inplicıta eL dılıgentem Aaudıtorem reddit dubium de
hoc, 4 Denjenigen, dıe CS SCHAUCIK W155CI1 wollten, o1bt Johannes VO Würzburg, O? den
Rat, selbst ı111S Heılıge Land rEISCIL, » x prudentioribus ıncolıs Lerrae huius ordınem el erz-

7€e1 gestae « erfragen
41 Zum eigentlichen Grund für den griechıisch lateinıschen Uısput der sıch nıcht Ansprüche

auf bestimmte MI1tL Marıa Magdalena verbundene Orte drehte Jotischky, Gerard of Nazareth
SE 775

Michael Dyrus, Chronique, 409 411{ 736 738 Von Athanasıus heifßt
Ort SC1ILLEIN 'Tod Antiochia ıl fut honore WZ€WZEP£ZT les Francs «R 409 B3
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den Jakobiten dabe1 offenbar verloren un wurde schliefßlich 1mM Jahr 1197 1n
eıne Madrasa umgewandelt, die ach ıhrem Stitter Farıs a1d-Din Ab Sa Maı-
mu a1l-Madrasa al-Maımüniya hieß *> Wihrend sıch d1€ Maımüniya spater
vermutlich 1Ur auf den VO Ignatıus TL errichteten Hof tür Pilger be-
schränkte*?, gehörte zunächst auch das Kirchengebäude ZUuU Komplex der
Madrasa, analog ZT Umwandlung der St Anna-Kırche mıt dem
ıhr angeschlossenen Kloster. Dementsprechend bezeichnet Mugır 1d-Din d1€
Madrasa al-Maımüniya als eıne > Banıisa mMın bind Yy-  «  ‚ als eıne VO den
Byzantınern errichtete Kırche, wobe!]l jer die Jakobiten mı1t den Griechisch-
Orthodoxen verwechselt.”

Eın etztes Mal übernahmen dle Kreuzfahrer die Herrschaft iın Jerusalem tür
dıe eıt VO 1229 bıs 1244 durch den Vertrag Kaıser Friedrichs 18 mıt dem
aıyübıdıischen Sultan al-Kamlıl. Oftenbar mu{flten die Muslime dabel alle ıhre
lıg1ösen Eıinriıchtungen in Jerusalem, die aufßerhalb des Haram a8-Sarif, des Tem-
pelbezirks, lagen, aufgeben, un somıt auch dıe Madrasa al-Maimüniya.”® Be-
merkenswerterweıse übertrugen die Lateıiner TELT die Marıa Magdalena-Kırche
un: das dazugehörige Kloster nıcht eLtwa lateinıschen Mönchen, die allerdings
nıcht sehr zahlreich ach Jerusalem zurückkehrten  E  , sondern den Jakobiten.
Bar Hebräus erwähnt tür 1257 da der damalige jakobitische Patriıarch VO

Antıiochia Besuch ach Jerusalem kam un 1m Marıa Magdalena-Kloster
wohnte, dieser eıt LO Mönche lebten.“® Das ZutE Verhältnis der Jakobi-
tEcCcHh den Lateiınern hatte somıt auch 1mM 13. Jahrhundert och Bestand.

Nachdem die Hwarızmier Jerusalem 1 244 erobert un: geplündert hatten,
geriet Jerusalem zunächst wıeder aıyübıdısche un! annn 1b 1:25C)

4’ LA Palmer, The Hıstory ot the Syrıan Orthodox, DPart Iwo, 92 Hamailton, The Ld
En Church, 198
Mugir ad-Din, AI (Ins al-gSalıl, Z Amman 1943 5.48 IDITG schon erwähnte Aufzählung Abü
|I-Makarıms der den Monophysıten gehörenden Kıirchen 1n Jerusalem, denen uch St Ma-
nıa Magdalena zahlt, mu{fß sıch daher aut die eıt VOT 1187 beziehen, 83 Michael Syrus,
Chronique, 37 556, Bd 43 29 bezeichnet St. Marıa Magdalena 1n der zwıschen 1193 un:
1196 vertfalsten Erganzung seıner Chronik als das Kloster, GuE nOoUSs DOSSCdLONS ä Jerusalem.«
Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox, Dart Iwo, 9 .5da{ß St Marıa Magda-
lena schon bei der Eroberung Jerusalems kontisziert wurde, da Saladıns Iruppen dıe Stadtmauer
nıcht weılt VO der Kıirche durchbrochen hätten. Asalı, Mdaähid al-ılm fz /-Dbait al-maqgdıs,
Amman 1981, 5283 zeıgt, WwW1e€e der ursprünglıche Name al-Maımüniya nde des 19.Jahrhun-
derts be1 der Gründung eiıner Schule an der Stelle der alten Madrasa durch dıe osmanısche Ver-
waltung al-Ma’muniya verändert wurde.

WZ11
45 MuS$ir  ‚o ad-Din, al-Uns al-Salıl, Bd 27 48 Zur Umwandlung VO  - St. Anna Tamarı, Sulla

cConversıone della chıesa d} ant Anna Gerusalemme nella Madrasa as-Salähiyya, 11 101Ssta
deglı studz oriental: 43 1968), 527354

46 Gottschalk, al-Malık al-Kaämuil VDO  _ Aegypten un SeINE Zeıt, Wiesbaden 1958, 156-159
47 Hamilton, The Latın Church, S 258-261
4% Bar Hebräus, Chronıicon ecclestastıcum, hrsg. übers. Abeloos Lamy, Z Parıs

Louvaın OL 5654
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mamlükiısche Herrschaftft. Wann St Marıa Magdalena wiıieder 1ın die Madrasa al-
Maımüniya zurückverwandelt wurde, 1st allerdings unklar. Für eıne Rückver-
wandlung ersti in der Mıtte des Jahrhunderts spricht, da{ß der Pılger Tran-

Pıpınus 13720 VO Haus Sımons des Pharıisäers lediglich berichtet: D eL
esLi ıbı ecclesia CONSETUCLA In honore LDSIUS beate MAY1LA 49  magdalene.« Auf Klo-
stergebäude oder den Hoft tür die Pılger geht Pıpınus nıcht e1In. St Anna be-
schreıibt dagegen mıt tolgenden Worten: » el est ıbı ecclesia Dulcra ediıficata
In honore IDSIUS heatı Anmne er est 1Dı mMmuNnNaAasterıum m»alde dulcrum quod
Seracen1.«  >0 Das Schweigen VO Pıpınus eıner muslimıschen Besetzung
St Marıa Magdalenas könnte darauf hinweısen, da{ß die Kırche un: die restlı-
chen Gebäude dieser eıt och VO den Jakobiten ZENULTZL wurden. Vielleicht
1St den Jakobiten Ahnliches wıdertahren W1€ den Franzıskanern, die sıch 1b den
1 340er Jahren eiıner zunehmend christenteindlichen Polıitik gegenübersahen.
Wurde ıhnen och 13535 die Zionskirche FA Gründung eınes Klosters ber-
lassen, mufsten S1e schließlich ach 1365 als Reaktion auf den Kreuzzug Könıg
DPeters VO Zypern iıhren Besıtz vorübergehend autgeben. Um 15L wurde den
Franzıskanern annn wıeder die Rückkehr auf den Zionsberg erlaubt.?! Tatsiäch-
ıch 1ST die HELE jakobitische Niederlassung ın Jerusalem, das St Thomas-Klo-
StEer, als Sıtz der Jakobiten erst ab 1353 belegt.?“

Die trüheste Erwähnung der Madrasa al-Maiımüniya ach 1 244 findet sıch 1n
vier Urkunden A4US dem Archiv des Haram E Sar Es handelt siıch dabe]1
ı1er Besitzstandslisten verstorbener Personen Angabe der jeweılıgen Er-
ben  55 Die alteste Urkunde 1St auf den November 1391 datıiert, die restlichen
Urkunden tTammen 4US den Jahren 1393 bzw. 1394 >* In den Nrn 107 un! 767/

wırd die Maımüniya LL1UTr nebenbe] erwähnt: er Wohnort der Verstorbenen
betand sıch in Niähe der Maımüniya. Im Dokument Nr. 672 / erd d1€: Madrasa als
sakan, als Wohnsıtz der Fatıma bınt Ahmad A AaUs einem nıcht näher
iıdentitizıierenden ort angegeben.”” Als FErbe 1STt ıhr Mann eingesetzt, der

49 Pıpınus, Itınerarıo a1 Luoghı Santı, hrsg. Manzonı, 1: Di Frate Francesco Pıpını da olo-
ZNA notızıe inedite raccolte, Bologna 189%6,

5() Pıpınus, Itınerarıo al Luoghı Santı,
51 Lemmens, Dıie Franziskaner 1m Heılıgen Lande, eıl Die Franzıskaner aut dem 10N

(1335-1552) (Franzıskanısche Studien Beiheftt 4), Munster 1925*, 5/-64; Moorman, H1s-
LOYT'Y of the Francıscan Order (Francıscan Instiıtute Publications-History Ser. 4 > Oxtord 1968,

I dıies geht AUS eiınem Kolophon der Handschrift Parıs SyT. 245 hervor, dıe 353/54 1m St
Thomas-Kloster abgefafst wurde, Zotenberg, Catalogues des MANUSCYILES SyrYLAgques sabeens
de Ia Bıbliotheque Nationale, Parıs 1874, 5. 204; Palmer, The Hıstory ot the Syrıan Orthodox
(Part UOne), 3() Anm

Lıittle, Catalogue of the Islamic Documents from al-Haram a$-Sarif in Jerusalem (Beıruter
Texte un: Studıen 29), Beıirut 1984, 59$
Little, Catalogue, Nr. 1O7/; 7 „ VO November I3OE: z a Nr.767/a; 16/, VO Ja-
uar 1995: aa ©: Nr. 627 18212 VO Maı 1393; Ara Nr. /28, 186, VO Aprıl 1394
Little, Catalogue, 182 der Name des Dortes wiırd Ort hne Diakrıitika wiedergegeben.
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ebenfalls 1n der Madrasa wohnt. In Nr. Yı wiırd als Wohnort das Dar al-Ma-
drasa al-Maımüniya ahe dem Dar Sams 1d-Din Muhammad Ab Wal (2) er
nannt. > Oftenbar befand sıch dieses Haus 1m Besıtz der Madrasa. uch der
Lehrbetrieb wurde 1ın der Madrasa wieder aufgenommen: Um 1400 1st Saraf
1d-Din Abd ar-Rahmaän Muhammad Isma’ il SA al-QarqaSandı (782-
%726 138  f  23 n Chr.) als Leıiter der Rechtsstudien der Maımdur-
nıya belegt.?/ Der deutsche Pılger Stephan VO Gumpenberg berichtet chliefß-
ıch für 1449 1mM Anschlufß die Beschreibung VO  , St Anna: >> darnach
gzengen IDLV die Statt da Marıa Magdalene ıhre Sünde vergeben znard da
267 auch e1in schöne Kırch ZEWEICN aber P ıSE N e1n Heydenhaufs MNMd läst
heinen Christen dareyn 55

Die bisher angeführten Berichte westlicher Pılger zeıgen, w1e€e die ursprünglıch
jakobitische Magdalenenkirche VO Jahrhundert ımmer wieder VO e1IN-
zelnen lateinischen Christen besucht wurde. Die Umwandlung NC St Marıa
Magdalena 1ın eıne Madrasa beeinträchtigte dabe1 die Verehrung durch die Pılger
1in keıiner Weıse. i1ıne bemerkenswerte Abweichung tindet sıch 1ın der Beschrei-
bung der verschiedenen Orte der Heilsgeschichte 1ın der Nihe der heutigen DLa
dolorosa durch Felıx Faber, dessen Reisebericht Aaus dem Jahr 1483 STamMmMmMt

Nach der Besichtigung des Hauses des Pontıus Pilatus, das der DLa dolorosa
liegt, singen Felıx Faber un:! seıne Begleiter weıter: »eLper DICUM drogressı eNL-
mNMAUS ad alıum DICUM, guı de Tlo S$UTSUML ducıt per et derelicto VLCO, DET
GUECH de Calvariae descenderamus, MICUM ıllum ascendimus, K bıs s$1e
ZUuU Haus des Herodes gelangten. Be1 dieser (zasse handelt s sıch die Straße,
1n der sıch auch die Maımüniya befand.?? Nach Besichtigung des VO Muslımen
bewohnten Herodeshauses wandte sıch Felix Faber un se1ne Gruppe z
Haus Sımons des Pharısäaers, Marıa Magdalena ıhre Süunden vergeben WUL-

den » Festine domum Herodıs dereliqguımus, et ıIn DICUM prıstınum descendti-
MUÜS, er Aanıte fores cujusdam domus /Sımonis Pharisei/] substitiımus « Anstatt

Luttfi, al-Quds al-Mamlükıyya, Hıstory of Mamläük Jerusalem Based +he Haram Docu-
9Berlin 1985, 254, unterscheıidet 7wischen dem eigentlichen Wohnsıitz, as-sakan, VO ıhr
MI1t dwelling übersetzt, und dem Wohnhaus, ad-där. Dabe1 besteht eın Haus A4US mehreren
Wohnungen, in denen jeweıls mehrere verschiedene Personen ıhren sakan haben können.
Little, Catalogue, 156
Ad5- Sahaw, ad-Dau’ al-lämi‘ ft ayan al-gqarn at-tast , 43 Kaıro 1934, 1LZZ: Asalı, Ma ähid al-
ılm, 5.284; be1 Mugiır ad-Din, Al UUns al-Salıl, 2) L3 wırd das Todesdatum mi1t dem Satar
des Jahres 1m Alter VO » ungefabr Jahren« angegeben. Seiıne Tätıgkeıit ın der Ma-
drasa al-Maımüniya erwähnt Mugır 1d-Din nıcht.

58 Stephan VO Gumpenberg, 1n Feyerabend, Bewährtes Reisebuch des Heılıgen Landes, 6.©)
1659, 5.444; eb heißt St Anna: »Unnd ber Sanct Anna Grabi/ das ıst SaAT e1n schön Klo-
ster gewesen/ ber dıe Heyden habens jetzt ınnen/ dafß eın Bilgram dareyn hommen

Bieberstein Bloedhorn, Jerusalem, Bd 2‚ 453f£., ZUr Lage des Hauses des Herodes, das MI1t
dem Kloster Daır al-‘Adas iıdentitizıeren 1St.
Felıx Faber, Evagatorıum In Terrae Sanctae, Arabıae et Egoyptı Peregrationem (Bibliothek des H-
terarıschen ereıns iın Stuttgart 2 ’ hrsg. Hassler, 1’ Stuttgart 1845, 5.363
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VO Herodeshaus dieselbe (z3asse welıter bergauf gehen, stiegen sS1e also wIı1ie-
der ZAUT D1A dolorosa hınab, ın der otfenbar das VO Felix Faber beschriebene
Haus Sımons des Pharısäers lag Es handelte siıch damıt eindeut1ig nıcht die
ehemalıge St Marıa Magdalena-Kirche der Jakobiten, auch wWwenn sıch nıcht klä-
LE läfßt, das VO Felix Faber besuchte Haus stand. ST mıiıt der Auf-
nahme in dıe VO  — den Franziskanern begründete D1a dolorosa alst sıch die Neu-
lokalisierung des Hauses des Pharisäers durch die europäıischen Pılger 1mM
un Begınn des K Jahrhundert testlegen. In den bıldlichen Darstellungen
un ın den Beschreibungen der damalıgen 14 dolorosa wırd das Haus des Pharıi-
saers, 1ın dem Marıa Magdalena Christı Füfe mı1t ıhrem Haar trocknete (Kukas 7‚
6-5 be1 der heutigen Statıiıon der Kreuzung der U1a dolorosa mıt dem

al-wad lokalisiert.®
Dıe Erinnerung den früheren (IDrt oing jedoch nıcht verloren. So 1STt aut e1-

1ICT Jerusalemkarte AaUS Genua VO 1588 ZW ar die »(ASa del AYLSCO<«
Platz auf der Ü1d dolorosa vermerkt. Gleichzeıitig 1St aber ungefähr der Stelle,

sıch die Marıa Magdalena-Kırche befand, eıne >Chiesa altre uolte de SOr1a4nı
hora moschea de Turchi« eingezeichnet.®“ Da{fß die Befürworter der Neulokalı-
sıerung iın Rechttfertigungszwang kamen, zeıgt die Beschreibung des Heılıgen
Landes VO Quaresm10 aus dem Jahr 1626 Quaresm10 diskutiert das Problem
ausführlıch, stellt die beiden Orte gegenüber un!:! kommt mI1t Berutfung aut eıne
talsch verstandene Bemerkung VO Wıilhelm VO Iyrus dem Schlufß, die
Lokalisierung der U1d dolorosa se1 die ursprüngliche.® Dennoch SETXzZiE sıch
die vollständige Adaptıon dieser jakobitischen TIradıtion durch die O-

päıschen Chrıisten, die die dauerhaftte Eıngliederung 1ın dıe DLa dolorosa bedeu-
ÜCı. hätte, nıcht durch Mıtte des L/ Jahrhunderts wurde 1LL1UT och die alte
St Marıa Magdalena-Kırche als Schauplatz der Ereignisse VO Luk / 36ff A
ze1g+

Was die Madrasa al-Maımüniya betrifft, scheint S1e 1m Laute des Jahr-
61 So 1n den Beschreibungen der DLa dolorosa V} Bonitacıus de Stephanıs, der VOSl

1MmM Heılıgen Land WAal, 1n FEnchiridion Locorum Sanctorum, Nr. 720, 604f., und VO Bernardo
Amıiıco VO 1619, Plans of +he Sacred Edifices of the Holy Land (Studiıum Biblicum Francısca-
L1U collecti0 maJor 10), hrsg. übers. Bellorinı i Hoade, Jerusalem 1955 8 9 mıt aUuUS-

drücklichem Bezug auft Luk. f 4650 Dort tindet sıch uch eın Plan der DIia dolorosa. Es se1
darauf hingewiesen, da{fß der Statıon heute mi1t Sımeon VO Kyrene ebentalls e1in Sımon VOEI-

ehrt wırd
Röhrıiıcht, Karten un: Pläne ZUr Palästinakunde AUS dem bıs Jahrhundert, 1: Zeıtschrift

des Deutschen Palästina- ' ereıins 15 (1 815 Tatel
63 Quaresm10, Hıstorıca, theologica et moralıs Terrae Sanctae elucıdatio, 2! hrsg.

Cypriano de Tarvısıo, Venedig 1882, 76b-77a: Quaresm10 bezieht dabe1 tälschlicherweise den
Bericht Wilhelms VO Iyrus, Chronıcon (Corpus Christianorum CORNT.: med 63A), hrsg.

Muygens, Bd 27 Turnhout 1986, ber die VOT 1081 erfolgte Gründung eines Marıa
Magdalena-Nonnenklosters durch die Amaltitaner aut die jJakobitische Marıa Magdalena-Kır-
che; vgl Bieberstein Bloedhorn, Jerusalem, Bd 27
Tobler, 7 weı Bücher Topographie, 1) S5444
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hunderts ın Schwierigkeiten geraten se1n. Mußgir 1d-Din (gest. L521/22)% der
se1n Werk über Jerusalem un Hebron 495 bıs 1496 verfaßte®?, wıdmet 1n seıner
Beschreibung der relıg1ösen Instıtutionen Jerusalems auch der Maımüniya eiınen
Absatz, den mıiıt tolgenden Worten beschlie{fit: » UNSCYCY Zeıt hblieb ıhre
schöne Ordnung nıcht bestehen, »ielmehr zurde /die Madrasa[/ vernachläs-
Sig1t.«66 Diese Entwicklung wırd bestätigt durch eine Bemerkung 1in den Regı-

der Jerusalemer Wagtiverwaltung A4AUS dem Jahr 947 1540/41, wonach
Steine AUS dem Mauerwerk der Maımüniya für Instandsetzungsarbeiten der
Madrasa at- Tankıziya verwandt wurden.®” Dieser Zustand des Vertalls dauerte
bıs 1Ns PE Jahrhundert hınein a heißt CS doch be] Quaresm10 ZUr ursprünglı-
chen Sr Marıa Magdalena: » constructa fuıt et pulchra ecclesia CM

nasterı0, GUAE etsı majorı diruta Sıt, nıhılominus superiorem Dartem A
huc ıntegram habet, et FUNYCILS ınhabitatur.. «Unklar bleıbt, iın welcher OrFrM
die Madrasa ZiT dieser Zeıt och bestand. Vielleicht handelte CS sıch be] den gC-
nannten Bewohnern auch MX Privatleute. In den Quellen findet die Maımdür-
nıya als solche erst ab 1080 669/70 wıeder Erwähnung, als offensichtlich eıne
Wiederbelebung der Madrasa versucht wurde. In den Registern der Wagt-Ver-
waltung sınd A7u 7wel Dokumente 4US diesem Jahr verzeıichnet. Im ersten wiırd
eıne Neuverteilung der Gehiälter tür die Angestellten un:! Angehörigen der Ma-
drasa testgelegt, da das Einkommen nıedrig WAal, diese Ausgaben 1ın der
bısherigen orm decken.®? Im zweıten Dokument wırd das Einkommen der
Maımüniya AaUus dem Jahr 079 668/69 mıt 140 Pıastern angegeben, 55
Pıaster ach der Verteilung des Geldes durch den mutawallı, den Leıiter der Ma-
drasa, Muhammad ıbn Hafız a1d-Din as-Surürı, übrigblieben, die für nötıge
Restaurationsarbeiten verwendet werden sollten. Im tolgenden WIF: d ann eıne
SCHAUC Beschreibung der Schäden der Madrasa gegeben. (GGenannt werden
7wel östliche Raume (zwäandan Sargan) SOWI1e eın nördlıcher, deren Mauern . X
schon eingestürzt oder einzustürzen drohten. Be1 eiınem der östlichen
Räume tehlte schon die Decke Im süudlıchen Aan, ın dem sıch die Moschee der
Madrasa befand, mu{(te 1L1UTr der Boden 11CUu mıiıt Sand aufgeschüttet werden. \We1-
terhın das alte hölzerne Eıngangstor der Madrasa SOWIl1e u41 welıtere AL

65 Burgoyne, Mamluk Jerusalem, Buckhurst Hıll! PISZ: 557 Little, Muyır al-Din al-
'Ulaymr's Vısıon of Jerusalem 1n the Nınth/Fitteenth Century, 1: Journal of the Amerıcan
Orıiental Socıety 115 (1995), PE A
MuS$ir ad-Din, Al- Uns al-Salıl, 29 548 zwa-lam yabga 'ahäa nızam fe ASTINa bal SaAaTral Mın
al-muhmaläat.

6/ Burgoyne, Mamluk Jerusalem, 5.228: S1111 L 5. 260
68 Quaresmi10, Hıstorıca, theologica et moralıs Terrae Sanctae elucıdatio, 76b Weıtere Pilgerbe-

richte AUS dem Jahrhundert mı1t Ühnlichen Angaben zıtlert Tobler, Z weı Bücher Topographie,
1‚ . 444

69 S1$ıll LA 330 Nr. Fur die Erlaubnis ZUT Einsıcht 1ın dıe Aufzeichnungen der Wagiverwal-
tung und Hılte e1ım Lesen dieser Dokumente danke ıch Herrn Khader Salameh.
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1  e der auszubessern. Dıie Gesamtkosten für die Reparaturarbei-
ten werden mıiıt 300 Pıastern beziffert./ + Autfgrund dieser Schilderung scheint
sıch die Madrasa diesem Zeıtpunkt autf den VO lgnatıus 111 errichteten Hof
VO St Marıa Magdalena beschränkt haben Tatsächlich wiırd St Marıa Mag-
dalena 16/4 VO dem tranzösıschen Reisenden Michael Nau als »MAaıntenant
pPresque Abbatue« bezeichnet, da{fß damıt a1llm der tünt Jahre
och recht gut erhaltene sudliıche 170 AanNn der Maımüniya vemeınt se1n 4A1  /A Die
Kırche WITF'! d ohl 1MmM Jahrhundert 4US dem Gesamtkomplex der Madrasa
ausgeschieden se1n, woftür die schlechte wirtschaftliche Lage der Stiftung verant-

wortlich SCWESCH se1ın dürtte.
Bıs SE FEnde des 18 Jahrhunderts 1St die welıtere Exıstenz der Madrasa Alz

Maımüniya belegt”“, Jahrhundert wurde S1Ce ann endgültig aufgegeben.
Tıtus Tobler beschreıibt anschaulıch, 1n welch desolatem Zustand sıch die G5
bäiude TE Zeıt seıner Besichtigung U1n 1850 befanden. Eın eıl wurde VO einem
Töpfter als Werkstatt ZENUTZT. Dieser Töpfer galt al auch als FEıgentümer des
Geländes, das 1887 dıe osmanısche Stadverwaltung verkaufte, da se1n (S2-
schäft aufgrund tranzösischer Importe eingegangen W al. Di1e Stadtverwaltung
1e18 darauthın die Reste VO St Marıa Magdalena abtragen un! errichtete de-
I  ' Stelle die Miıttelschule Jerusalems, wobel — VO muslimıscher Seıte
daraut bedacht WAal, jedes Anzeıichen eıner trüheren christlichen Nutzung der
Gebäude verheimlichen. Fot Jjetzt geriet die VO den Jakobiten 1mM Jahr-
hundert begründete Marıa Magdalena- TIradıtion, die sıch biıs dahın alle
Veränderungen behauptet hatte, 1ın Vergessenheıit.

St Thomas

Dıie 1170 erstmals erwähnte Kıiırche St Thomas Alemannorum gyehörte vVvermut-

ıch zr Besıtz des Deutschen Hospitals.”” Dıie heute och teilweise erhaltene,
S1$1l11 LA S. 330 Nr.

Z Nau, Voyage NOUHNDCAX de Ia Terre Saıinte, Parıs 1797 2178 zıtlert nach Tobler, 7 weı Bücher
Topographıe, 1’ S 444 nm.4
Asalı, Mdaaähid al-ılm, 283%., Iıstet 1ne Reihe VO Leıitern der Madrasa und Lehrern AaUsSs dieser
Zeıt auf. Außerdem wırd dıe Maımüniya noch 1n WEel Dokumenten VO 1125 1717 und 1205
1791 erwähnt, 1n denen C dıe Verteilung VO Geldern autf die verschiedenen relıg1ösen Insti-
tut1onen 1n Jerusalem gyeht, abgedruckt 1: Watd1q mag dıstya ta’rıhiya, hrsg. Asalı, 3!
Amman 1989% Nr. 5 S78 Nr. 4% S_ 60

3 Schick, Jerusalem Chronicle, 1N: Palestine Exploration Fund Quaterly Statements 19
(1887), 158f.; Asalı, Ma ahid al-ılm, 2381 m1t der weıteren Geschichte der Schule.
St Thomas Alemannorum wiırd dabei L1UT beiläufig 1n eıner Liste VO Backstuben erwähnt, 1N‘

Röhricht, KRegesta regnı Hierosolymitanı, Innsbruck 1893 New ork Nr. 471
109; M.- Favreau-lLıilie, Studien FT“ Frühgeschichte des Deutschen Ordens (Kieler hıistor1-

sche Studien 21)) Stuttgart 1974, 14t 88f. Biebersteıin, St Thomas Alemannorum
der St. DPeter ad Vincula? Zur historischen Identifizıerung eıner wıederentdeckten Kreuztah-
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recht bescheidene Thomas-Kırche, be1 der CS sıch einen typıschen Kreuztah-
rerbau des Jahrhunderts handelt, befindet sıch direkt nördlich des armen1-
schen Jakobs-Klosters. 1229 ach der Rückgewınnung Jerusalems wiırd dıe Kır-
che in einer Schenkungsurkunde Kaıser Friedrichs I1 für den Deutschen Orden
nochmals erwähnt.”” Nachdem d1e Kreuztahrer Jerusalem 1244 endgültıg VeCI-

loren hatten, oing dıe Kirche, wWw1e€e schon erwähnt, vermutlıch in der Mıtte des
Jahrhunderts iın den Besıtz der Jakobiten ber./® 1430 1St die Stiftung eines Bla
ches mMI1t liturgischen Texten Taufe, Eheschließung un! tür Begräbnisteiern
tür St Thomas VO jakobitischen Patriıarchen VO Antiochia Basıleio0s Sımon,
dem etzten Vertreter des kılıkıschen Gegenpatriarchats, belegt.‘/ Derselbe Ba-
s1le10s schenkte dem Thomas-Kloster auch eıne Handschriuft des Nomokanons
des Bar Hebräus./ Oftenbar bestand 1n der Jerusalemer Gemeinde eıne Nach-
frage ach solchen tür das Alltagsleben relevanten Texten. Berücksichtigt I1L1Lall

weıter, da{fß 1m syriıschen Kloster auch Bücher produzıiert wurden”?, scheint
sıch die jakobitische Gemeinde VO  - Jerusalem dieser e1ıt 1n Zustand
befunden haben Nach Meinardus resıdıierte außerdem Patrıarch Basıleio0s Ö1-

rerkiırche 1ın der Altstadt Jerusalems, 1: Zeitschrift des Deutschen Palästina- ereins 104 (1988),
153%. /Zur Archıtektur der Kırche iıncent Abel, JErusalem, 27 tasc 4) 950-953

T Huillard-Breholles, Hıstor1ia dıiplomatıca Fridericı Secundı, Bd 3) Parıs 1854, TE Die
»ecclesia Thomae« W alr dabe1 nıcht Gegenstand der Schenkung und wiıird 1n der Urkunde 1L1UT

als topographische Angabe Z näheren Bestimmung des geschenkten Hauses erwähnt. Da: die
Kırche 1229 wıeder 1ın den Besıitz des Deutschen Ordens überging, kann LL1UT werden.
Die VO Biebersteıin, St Thomas Alemannorum, 153 Anm.10 Anm 11
geführten Urkunden Regesta regnı Hierosolymitanı T.TO10, 5: 265, und Huillard-Breholles,
Hıstor1ia dıplomatıca Fridericı Secundı, 3’ 126£.: sınd ıdentisch.

(3

Die Angabe VO Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox (Part One); Anm. 6 9 da{ß die
Schenkung nach eiınem Vermerk 1n der betrettenden Handschrift Damaskus 5/73 (olım Jerusa-
lem 5479 aut Ignatıos Hadaya zurückgeht, beruht auf einem Versehen Kautholds. 1)Der Vermerk
tindet sıch 1mM ebentalls VO Dolabäanı erstellten Katalog der Damaszener syrischen Hand-
schrıften, die Übersetzung des Katalogs: Catalogue des manuscrıtes de Ia bibliotheque du pPa-
triarcat syrıen Homs (au). Damas) VO Lavenant, Brock Samır, In: Actes du n

congres internatıional dV’etudes arabes chretiennes, 2) Parole de ”Orient 19 1994), 578
Nach Informatıon VO Proft. Kauthold 1sSt der syrısche Wortlaut des Schenkungsvermerk AaUS der
trüher 1ın Jerusalem befindlichen Handschrift Nr. 1/ Damaskus 523 mMI1t Nennung des DPa-
triarchen Basıleio0s 1n Dolabany, Catalogue of SyrıaC Manuscrıipts ın SE Mark’s Monaster',
274f:; abgedruckt.

78 St. Markus Jerusalem 208, Dolabany, Catalogne of SyrıaC Manauscrıpts ın SE Mark Monastery,
5.413 (Hınweıs VO Kauthold).
So wurde dıe 1ın Anm Handschriuft Parıs SyT. 745 1ın St Thomas erstellt. Die 1mM
Katalog nıcht näher datıerte Handschrift Parıs SYT. A 1st vermutlıch eıne Ort erstellte Ab-
chrift VO Parıs SYI. 245, Zotenberg, Catalogue, U1 164f. Dıie Handschriuft Jerusalem
Markuskloster 96 wurde 417/18 ebentalls 1n St. Thomas produzıert, Baumstark, Die Iıtur-
oyischen Handschritten des jakobitischen Markusklosters 1n Jerusalem, 1: Orıens Christianus
NS 1 )’ Nr.10 108
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1110 be1 einer Jerusalemreıse 1n St Thomas. Wiährend selnes Autenthaltes Veli-

starb un soll 1444 1n der Thomas-Kırche beigesetzt worden se1In.
Neben diesen Erwähnungen VO St Thomas ware och eıne bıslang unveroöf-

tentlichte Urkunde AaUuUs dem Archiv des griechisch-orthodoxen Patrıarchats
IIC Dabe] handelt sıch eınen Mietvertrag 7zwischen den Armenıiern
un den Orthodoxen aUuUs dem Jahr 8O4 401/02, 1n dem be] der Beschreibung
des Umfangs des armenıschen Jakobsklosters auch das Kloster der Jakobiten DGt
Nanı wiırd » Im Norden (des armeniıschen Klosters) verläuft die (Jasse IN ıhrer

8ZaNZEN Aänge dem Kloster der Syrer entlang.«
451/52 verloren die Jakobiten St Thomas die Muslıme. Der syrısche TYT1e-

StTer Addaı, der 491/972 Jerusalem besuchte, berichtet au »In that VEAY +he
Mauslims an 00R OT church of MOr Thomas AAan made ıf Into IHOSQGUC,
(thıs church had een part) of he monastery and they sequestered ıt)
from +he LENANCY of that Accursed monk Barsawmoö, the SO  S of Ephrem, 700 be-
CAMMLeE SO  S of Hagar (z.e Muslim).«>* Der Versuch, durch eınen Eınspruch
Hoft der mamlükıschen Sultane ın Kaıro dıie Kırche zurückzugewınnen, sche1-
erte; da die Kırche schon VO den Muslımen umgewandelt worden W ar »1nt0
place for theıir worship (bet masgadhün)«.  SS Mußgir 1d-Din stellt die Enteignung
der Thomas-Kırche in eınen orößeren Zusammenhang, ındem anführt, da{fß
die Chrıiısten ın diesem Jahr besonders schwer bedrängt wurden. Neben der
muslimischen Besetzung des Davıdsgrabes wurde dabej auch >der Gebetsraum
VO Kloster der Syrer abgetrennt, worauf NaA ı9 dem Saih Muhammad al-
Musammır übergab«, der St Thomas als ZAWLYA, also als Moschee, Versamm-
lungsort un: Wohnraum für siıch un! seiıne Anhänger nutzte.®  4 Welche Rolle
Barsawm®ö dabei tatsächlich spıielte, 1sSt unklar. Dafß aber der eiNZISE verblie-

So Meınardus, The Syrıan Jacobites, 6 9 der sıch allerdings lediglich autf eıne unveröttentlichte
Studie des Sekretärs des syrıschen Markusklosters ın Jerusalem Bahnäm Öaäää VO 33,
stutzt. Prot. Kauthold machte miıch auf eıne Notız ZU Tod des Basıleio0s 1n der Handschriuft
Cambrıdge SVYT. Dd.3.8/2 aufmerksam, Wright Cook, Catalogue of the 5yrıaC
Manuscripts Preserved ın the Library of the Uniwversity of Cambrıidge, 2? Cambrıdge 901

990 Das Thomaskloster W1 l"d be1 Wright nıcht erwähnt.
81 Nr. A) 238610 FA »0 A4-M1IN as-Samal ad-darb bi-tamamiıhı dair AS-SUTYAN.« Im Katalog des

Archivs VO Iselıkas, KOtayYoaAO TOU QOXELOU TONU NATOLAOYELOU T1EQ000OAUWOV, AsAtIiO
TONU 10T00LX0UVU XL II0QAQLOYOCAOLXOU OYELOU )7Athen 1L992; 304, wırd dıe Urkunde
tälschlicherweise auf datıert; azu dıe VO mI1r beabsıchtigte Edıtion dıeser ( ]r=
kunde

87 Addaıs Eınträge 1n das syrısche 00R of Life hat Palmer herausgegeben, übersetzt un: kom-
mentıiert, In: Monk an Mason the Ligr15 Frontıer, The Early Hıstory of Tür ‘A bdin (Univer-
SIty o Cambrıidge orıental publıcations 39% Cambrıdge 1989, Mikroftiche Supplement Nr. 1 ‚
syrıscher Text tol I

X3 Dieser 1Inwels tindet sıch 1n der och unveröftentlichten Vıta des jakobitischen Patrıarchen Jo-
hannes bar Sailleh, Cambrıdge Unıiversıty Library, 3 . 8/1 tol 86a-Db, zıtlert ach Palmer, The
Hıstory oft the Syrıan Orthodox (Part One), Anm 6 9 Johannes bar Sajllah Hr 102
MuS$ir  S ad-Din, Al (JIns al-Salıl, Z 0® »wa-uhrıiga al-mas$id Mın daır AaS-SUTryan z0ua-Sullima
[1-$-Sath Muhammad al-Musam mir WA-SATA ZaWıya.«
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bene Mönch W al, der ach seıner Konversıion ZU Islam die Kırche die Mus-
lıme xzab, Ww1e€e 6S VO Palmer dargestellt wird®?, erscheıint MIr VOT dem VO NMlugıir
1d-Din geschilderten Hıntergrund un: 1n Anbetracht der Blüte der jakobiti-
schen Gemeinde iın St Thomas unwahrscheinlich se1n. Zudem 1st ın den
CENANNLEN Quellen auffälligerweise LALAN: VO der Kırche St Thomas bzw. VO

Gebetsraum die ede Mußgir 1d-Din unterscheidet ausdrücklich zwiıischen Ge-
betsraum un Kloster. Oftensichtlich oing den Jakobiten 11UT die Kırche verlo-
FG  > Wıe lange S1e VO den Muslimen ZENUTZL wurde, 1St nıcht bekannt. Schon
Ende des Jahrhunderts scheint S1€e stark beschädigt SCWESCIL se1n. Pılgerbe-
richten des 1 Jahrhunderts zufolge konnte emin Muslım die offensichtlich nıcht
mehr Kırche betreten, hne innerhal wenıger Tage se1ın Leben eINZU-
büßen.®®

Ihr Kloster konnten die Jakobiten dagegen behalten.®/ So wohnte 1455 der
jakobitische Bischot VO Damaskus, Dioskoros ıbn Dau an-Nabkı, 1MmM » Kloster
Jerusalem«.®  S Bıs 470 WAar der spatere Patrıarch Ignatıo0s Nüh dessen Schüler 1n
Jerusalem un erhijelt VO ıhm das Mönchs-Schema un:! die Priesterweıihe,
bevor Dioskoros ıh mıt sıch ın den Libanon nahm, OTFrt den Monophysı-
t1Ssmus verbreiten.  57 Da St Markus frühestens 474 V den Jakobiten C1-

worben wurde, mu{ CS sıch be] dem Wohnsıitz des Dioskoros das Thomas-
Kloster handeln. 483 besichtigte Felix Faber 1mM Anschlufß das Haus des
Markus ein anderes »domum Christianorum orientalium«. [ )ort wurde ıhm 1mM
Hoft eıne Zisterne gezeıgt, Christus dem Apostel Thomas erschienen seın
soll.? uch ach dem Erwerb VO St Markus blieb St Thomas sOomıt 1mM Be-
s1t7 der Jakobiten.”” Nach Meıinardus wurde Ende des 16 Jahrhunderts tür
kurze eıt der inzwischen 1n St Markus angesiedelte S1ıt7z des Erzbischofs wIı1ie-
der ach St 'Thomas zurückverlegt.”“ Yacoub Koriah Karkenny bietet zudem
eıne Paraphrase eiınes Dokuments des sarTa-Gerichtshofes 1n Jerusalem VO

5 Palmer, The Hıstory of the Syrıian Orthodox (Part On6),
X6 Tobler, /ayeı Bücher Topographie, 1’ 5.446; auch Palmer, The Hıstory of the Syrıan C )r-

thodox (Pärt UOne),
Entgegen der Auffassung V() Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox (Part One), 5: 32
und Meınarduss, The Syrıan Jacobites, 68

88 Graf, Geschichte der christlichen arabıschen Iıteratur (Studı test1 147), 4) COCittä de Vatı-
CallO 1951; S 6f Anm
Graf, Geschichte der christlichen arabıschen Lıteratur, 47 Zu Dioskoros ıbn Dau’
Nabkı und Ignatıos Nüh auch Kaufhold, otızen ber das Moseskloster be1 Nabk und das
Julianskloster bel Qaryataın 1ın Syrıen, 1n Orıens Christianus 1995); S.66f., SOWI1eE Di1i0s-
koros ders., Rezension Fıey, Pour Orıens Christianus Novuss, 1n Orıens Christianus

1995 5.255
Felix Faber, Evagatorıum, 2, Stuttgart 1843, F22 Bieberstein, St Thomas Aleman-
y 154+t

91 So wurde die Handschrift Vatıkan SyI. 259 1515 für St Thomas erworben, Palmer, The Hıs-
LOrY ot the Syrıan Orthodox (Part One);
Meınardus, The Syrıan Jacobites, 68f., Berufung auf Bahnäam Ga$Sa
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O30 1620/21, 1n dem das Thomas-Kloster als E1ıgentum der Jakobiten be-
zeichnet wird.?®

Zu welchem Zeıtpunkt schliefßßlich auch das Kloster V den Muslımen
übernommen wurde, 1St nıcht bekannt. Es scheint nıcht VO eiıner relig1ösen
Instıtution gENUTZT worden se1in. Meinardus ‘9 da die Jakobiten

der drückenden Steuern der smanen SC WAarcll, Ende des W
Jahrhunderts ein1ıge ıhrer Besiıtzungen aufzugeben.”“ Vielleicht betraft 1es auch
das St Thomas-Kloster. Jedentalls soll ach Karkenny das weıtgehend zertal-
lene Kloster LNAN VO den Muslimen die Anglıkaner verkauft worden se1n,
die dieser Stelle 15472 die heutige Christ Church errichtet hätten.? Diese
Angabe erscheıint mMI1r insotern zweıfelhaft, als sıch die Chrıst Church selbst
knapp 100 Meter nördlich der heute och erhaltenen Reste der Thomas-Kırche
befindet.

St Markus

Nach der Tradıtion der syrısch-orthodoxen Kırche befindet sıch die heute als
St Markus bekannte Kırche, der vgegenwärtıge S1t7 des syrıschen Erzbischofs
VO Jerusalem, der Stelle des Abendmahlssaals. Dort se1 auch Pfingsten der
Heılıge Gelst auf die Jünger herabgekommen. Außerdem wırd St Markus VO

der syrıschen Gemeinde Jerusalems als die alteste Kırche der Christenheit be-
zeichnet. Als bıblischer Beleg dafür wırd die Episode A4US der Apostelgeschichte
LZ A angeführt. ”® Demzufolge begab sıch Petrus ach seliner Verhaftung
durch Herodes un: seiıner anschliefßenden wundersamen Befreiung ZU Haus
der Marıa, der Mutltter des Johannes mI1t dem Beinamen Markus, sıch C4 eıl
der Jüngerz Gebet versammelt hatte. Die anderen christlichen Kırchen st1m-
IIC  . dagegen darın übereın, da{fß sıch das Letzte Abendmahl un! das Pfingst-
wunder 1n der Zionskiırche, der » Mutter aller Kırchen«, auf dem Zionsberg
außerhalb der heutigen Stadtmauer ereignet hätten.? Auf der Grundlage des be-

93 Koriah Karkenny, The Syrıan Orthodox Church ın the Holy Land, Jerusalem L9/6;
Meınardus, The Syrıan Jacobites, 69
Karkenny, The Syrıan Orthodox Church, D8, hne Quellenangabe. Wıe Prof. Kauthold mMI1r
treundlıcherweise mıtteıilte, wurde dıe ach Karkenny, O 9 5 Anm 6 9 aUus dem Thomas-
Kloster stammende un: auft 17 datıerte Handschriftt St Markus Jerusalem 118 ach Dolabany
schon 1510 vertafßt. Dıe Handschrift A STammtTL WAar AaUS dem Jahr 1788 der Griechen KL

Chr.), eın 1INnwels aut das Thomaskloster tindet sıch ach Aussage VO Kauthold be]l 138+
labany, Catalogue of Syrıac Manuscripts ıIn SE Mark  $ Monastery, 419{., allerdings nıcht.

711 Karkenny, The Syrıan Orthodox Church,e dieser lext wurde wöoörtlich 1n das
mehrsprachıige Heftt der syrısch-orthodoxen Kırche VO Jerusalem »5t. Mark’s Church anı Mo-
NaSTET Y 1ın Jerusalem« übernommen, das 1n der Kıirche Besucher verkauft wırd

9/ Vergl dıe Darstellung der Geschichte VO St. Zıion bei incent Abel, JErusalem, Z fasc 37
Parıs LOZZ. 5.448-481, SOWI1e die Zusammenstellung der relevanten Quellen be]1 Baldı, Enchirti-
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kannten Quellenmaterıials Alßst sıch allerdings der hıstorische Ort, dem diese
Ereijgnisse der Heıilsgeschichte stattgefunden haben, nıcht mehr eindeutig be-
stimmen.

Vom Anfang des Jahrhunderts entwickelte sıch die Tradıtion, die Zions-
kırche se1 der Stelle des Hauses des Evangelısten Johannes errichtet worden.
Dort habe Johannes die (Sottesmutter Marıa ach dem 'Tod Jesu be1 sıch aufge-
NOMMECN, Ort se1 S1e schliefßßlich auch gestorben. Diese Tradıition sSeCizie sıch bald
allgemeın durch.?? Theodor Zahn macht dagegen darauf aufmerksam, da{fß schon
Anfang des Jahrhunderts der Archidiakon Theodosios ZUT Zionskirche
schreıbt: »[DSa fuit domus Sanctı Marcı 0O  evangelistae«.* Eınıge Jahre spater
tuüuhrt der Mönch Alexander diese Legende weıter AUS. Jesus se1 regelmäfßig 1m
Hause der Marıa, der Multter des Markuss, eingekehrt, Ort habe das Letzte
Abendmahl abgehalten un O habe sıch auch d1€ Sendung des Heiligen GSe1i=
STES Pfingsten ereignet. ”' Zahn demonstriert überzeugend, WI1e€e sıch AUS die-
SGT alteren Legende VO Evangelisten Johannes Markus un seiner Multter Ma-
ra die Jüngere, auf den Evangelisten Johannes un seine Adoptivmutter Marıa

102bezogene TIradıtion durch eıne eintache Vertauschung entwickeln konnte.
Umgekehrt 1St indessen unwahrscheınlich, dafß die weniger promiınenten Pro-
tagonısten Markus un! dessen Multter be1 der Entwicklung der Zionstradıtion
die weıt bedeutendere (GGottesmutter un den Evangelısten Johannes abgelöst

103hätten.

dion Locorum Sanctorum, Nr. /28-/8/, S_ 473-530 Karkenny, The Syrian Orthodox Church,
Szıtiert ebentalls ein1ıge dieser Texte, die allerdings aut St. Markus bezieht.

4S Idiese Frage wırd austührlich VO incent Abel, Jerusalem, 23 fasc 3’ 5.441-448, behan-
delt

99 Zahn, Die Dormitio Sanctae Virginis un! das Haus des Johannes Markuss, In Neue Kırch-
liche Zeitschrift 10 (4 899), 409{.; incent Abel, JErusalem, 23 tasc 3) 455-459, die rele-
vanten Quellen siınd ebd., 4//, abgedruckt.

100 Theodosıios, hrsg. Geyel, 1n Itınera Hıerosolymitana, Wıen 1898, 141, übersetzt VO

Wılkınson, Jerusalem Pıilgrims before the Crusades, Warmıinster 1978, 5.66; Zahn, Dıie 1LIOf=
m1t10 Sanctae Virginıis,

101 Alexander Monachus, In: 1ıncent Abel, JErusalem, 2) tasc 5 5.476, unfer Eınbeziehung
VO Act WZ 1 9 vgl ıncent Abel,;, O E 5.454; Zahn, Dıe Dormitio Sanctae Vırginıis,

407
1072 Zahn, Dıi1e Dormuitio Sanctae Vırginis, 5.409-416, sıeht die Verdrängung der alteren Überliefe-

LUILS ach Theodosios un: Alexander 1m Zusammenhang mıi1t der dieser elıt sıch entwık-
kelnden Umdeutung der Marıenkiırche 1M 'Tal Josaphat, dıe ursprünglıch als das Wohn- und
Sterbehaus Marıens valt. In der LICUECI Legende VO der leiblichen Hımmeltahrt Marıens hıefi
CN 11UIL, Marıas Leichnam sSC1 AUS der Stadt iıhrem rab 1m Ta Josaphat gebracht worden.
Deswegen se1 nach ahn dann auch nötıg geworden, ıhr Wohnhaus In Jerusalem bestim-
IET Dabe: vertiel I1L1Aall auf das Zentrum der Urgemeınde, die Zionskiırche, zuma| diese Ja als
Haus eıner Marıa un eines Evangelısten Johannes Markus) galt.

103 Zahn, Dıie Dormitio Sanctae Vırginis, S4418 Die Hauptthese Zahns, be1 der Markustradıton
handele sıch eıne ursprünglıche Lokaltradıition, die nıcht AaUus exegetischen Überlegungen
entstanden se1 un somıt eıne besondere Bedeutung für die Bestimmung des Hauses habe, 1ın
dem das Letzte Abendmahl abgehalten wurde, a €©) 5.419, 1St In diesem Zusammenhang
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Nach der Verdrängung dieser MI1t der Zionskirche verbundenen Markustradıi-
LION Jahrhundert Ort INa  e zunächst nıchts mehr VO  e Haus des
Evangelısten Markus Jerusalem TST Zusammenhang TMIL der Geschichte
der Markus Kırche WT d diese TIradıtion aAb dem 15 Jahrhundert wıeder taßbar,
auch WE der Kırche damals och nıcht das Markus Patrozıiınium anhıng Das
Kirchengebäude selbst STammt AUS dem Jahrhundert un: 1ST zumındest VO

westlichen Bauleuten errichtet worden 104 Der jakobitische Priester Addaı, der
491/92 Jerusalem besuchte berichtet da{ß der Patriıarch VO Antiochia Halaf
VO Mardın (gest 1482 als Ersatz für die die Muslime verloren SCZHANSCILIC
Thomas Kırche VO den Kopten »E LINE schöne Kirche NT Kloster ıhr

dem Namen der Mauttergottes Marıa der Maiıtte der Stadt« tür dıe Jerusa-
lemer Gemeıinde erwarbh wobel diese Marıenkirche als Haus des Markus eNT-

sprechend Act 17 galt 105 Die Aussagen des Addaı werden durch die Vıta des
Patriarchen Johannes bar Saıilleh (Yühanna ıb Sal allah) bestätigt der als Nach-
tolger Halats VO Mardın Ende HAR) ZAR Patriarchen gewählt wurde un! 1493
starb Gemäfß dieser Vıta FeISEE Johannes ach 1468 CINCLNSAIL mMiıt dem och
amtıerenden Halaf ach Jerusalem, S1IC VO der Entfremdung der Thomas-
Kıirche ertuhren Darauthin begaben S1IC sıch ach Agypten, Or den kopt1-
schen Patriarchen die Erlaubnis bıtten die Muttergotteskirche Jerusa-
lem kauten Nach 14/4 nachdem Johannes Zzu Bischof VO mıd geweıht
worden WAal, e1sten Halaf un:! Johannes ErneuLt SCHNECINSAIN ach Jerusalem un!
Agypten Der Vıta zufolge wurde Verlauf dieser Zweıten Reıse der Verkauf
der Muttergotteskirche die Jakobiten abgeschlossen Un eurkundet Als Ler-

NY. Aante GUEHN an die Weihe Diakons »fÜr den Altar der (Jottesmutter
der Stadt Jerusalem« Jahr 1479 gelten 106 Aufßerdem ach der Vıta

och CIN1SC Hauser AGEE Unterbringung VO Pılgern erworben worden,
die den Hof der Kırche Integrıert wurden 107 Fventuell sınd diese Haäauser
ıdentisch MI be1 Addaı erwähnten Hof den der diesem Zusammen-

nıcht VO Interesse Wohl Recht erd diese These auch VO iıncent bel Jerusalem,
tasc 447 als Spekulatıon abgelehnt

104 Vıncentu Abel Jerusalem tasc 986f Boase, The Ecclesiastical Art ın the Crusader
States Hıstory of the Crusades, Bd

105 Addaı, The 00R of Life Palmer, Monk an Mason, Mikrotiche Supplement Nr 1' to]
14 82 der der Erzählung der Ereign1isse nach Act 1 ırrtümlıcherweıse C Haus
des Sımon DPetrus spricht; Palmer Va  3 Gelder, Dyriac an Arabıc Inscr1ptions,

106 St Markus Jerusalem 926, ach Dolabany, Catalogue of Syriac Mannuscripts ı Sr Mark) Mona-
Y 216 Ich danke Prot Kauthold tür dıesen 1nwelıs.

107 Vıta des Johannes bar Saillehs, Cambrıidge SYT. 8/1 tol 8412- 86b:; Z1E1eTT ach der DPara-
phrase ı Palmer, Monk and Mason, Mikrotiche Supplement, Nr. 18, OommMment. Der VO

Palmer hne eıitere Begründung IM1L 1485 angegebene nte auEM der e
MEC1INSAUaAMMEC Reise Halafs und Johannes bar Sajllahs pafst nıchtS DDatum des Amtsantrıtts des
Patrıarchen Johannes bar Saill nde 1487 vorweıhnachtlichen Sonntag der Verkündi-
gung des Zacharıas, VWright Cook, Catalognue, 2’ 982, dıe 1ta des Jo-
hannes bar Saılleh ZzıilUerti Wll"d
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hang VO Addaı schon als Patriarch bezeichnete Johannes bar Sailleh dem Klo-
STeTr geschenkt habe Adda:ı unterscheıdet deutlich diesen auft Hofes VO

dem auf der Kirche un! des Klosters durch den Patriarchen Halaf 108 489/90
wurde annn dem Muttergotteskloster VO Georg VO Bet SoavIirıno, dem Bischof
VO Kloster Qartmin C111 der Nähe liegender oroßer Hof geschenkt den
dieser tür 200 old I)ınare VO den Muslımen gekauft hatte Dieser Hof
fafßte VTEGT: Raume Erdgeschofs grofßen Raum Obergeschofs
GC1116 /ısterne un W al ZÜET: Unterbringung der Pılger gedacht 109 Es handelte sıch
also C111 ganz Ühnliche Anlage, WIC SC Jahrhundert für ST Marıa Mag-
dalena errichtet worden Wr Insgesamt tfand dieser Zeıt C11C umfang-
reiche Ausstattung des 1CUu erworbenen Muttergottesklosters Nach dem
Verlust der Thomas Kırche MT INa  - ohl davon sprechen da{fß sıch die jakobi-
tische Gemeinde Jerusalems Phase der Neuorganısatıon befand

Schon 1483 W ar MMI der Muttergotteskirche dıe TIradıtion des Markushauses
verbunden WIC Felix Fabers Erwähnung Kırche die der Stelle des Hau-
SCS des Johannes Markus stand un VO >multı Christianı Nubianı« bewohnt
wurde, Die Muttergotteskirche wırd dabe!] VO Felix Faber als >SAL1Ss

ZNA sed obscura orientalıum ecclesiae obscurae SUNL« beschrıie-
ben 11:6) Unter Nubiern verstand Felıx Faber offenbar dıe syrısch orthodoxen
Christen 144 Neben dem schon erwähnten Bericht des Addaı VO 491/92 heift
CS V Palmer auf 1500 datıerten Inschriuft die heute St Markus
ZEZEIgL wırd » T’hıs Z5 +he house of Mary, +he mother of John 200 WAaS called
Mark and E WdS proclaımed church by +he Holy Apostles t+he ANNiEe of +he
Mother of God Mary, after +he Ascension of our Lord Jesus Christ INLO Heaven,;

.2 Oftensıichtlich gINSCH die Jakobiten davon aus dafß CS sıch be1 ıhrer KUifr=
che die GFSTC; VO den Aposteln gegründete Kırche handelte also die
Multter aller Kırchen, die Heılıge 10N

Die alte AUS dem Jahrhundert stammende Zionstradıtion scheint JT W IC-

108 Addai, The 00R of Lzıfe, ı Palmer, Monk and Mason, Mikrotiche Supplement, Nr. 18, tol
EL 8 ‚ der Übersetzung VO Palmer heifßßst, . . Patrıarch John bar Sayallah bought
another courtyard beside Cal geb) thıs church f}rom the Muslims and onated 1E the MONAS tery
of the Mother of God

109 Addaı, The 00R of Life Palmer, Monk an Mason, Mikrotiche Supplement, Nr. 1 9 tol
I 81£i; gSanz Ühnlıch ı verkürzter Form ı der Fortsetzung der Chronık des Bar
Hebräus: The Chronography of Gregory ba’l-Fara)], engl. Übers Budge, Bd 27
London 1937 (ND Amsterdam

110 Felix Faber Evagatorıum, Bd K
144 Die Ungenauigkeıt des Begriffes » Nubiani« be1 Felix Faber sıch SEL Aufzählung der

verschiedenen christlichen Grupplierungen der Grabeskirche, VO »Georgıcı aul Nu-
14A4N1 dicuntur dıe ede 1ST Evagatorıum Bd A{ vgl diıeser telle A Müller Pıl-
gerberichte des 15 und 16 Jahrhunderts als kontessionskundliche Quellen, Ostkirchliche
Studien 4°) 1993 306 Anm 13 309 Die ort geäußerte Meınung, »Nubianı« bezeichne
NSsSONStIeN die Kopten, |äfSt sıch ohl nıcht autrecht erhalten

112 Die Übersetzung 1ST Zıitiert ach Palmer Vanl Gelder, Syriac and Arabıc Inscr1ptions, 344#
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der aufgegriffen worden SC1IM Allerdings berichtet der agyptische (5e2
schichtsschreiber ] Madgrizı (gest schon für die Hältfte des 15 Jahr-
hunderts dafß die Kopten Jerusalem die hanisat sahyün also die Zionskirche,
besafßen 113 Damıt annn INe1INeEeTr Meınung ach L1LLUT das Spater die Jakobiten
verkaufte Markushaus ZEMEINL SC1IM Die Zionstradıitionen wurden schon
VO den Kopten dieser Kırche angesiedelt Wıe CS AT neuerlichen Lokalisıe-
rung der Zionstradıtionen Haus der Marıa, der Multter des Johannes Markuss,
kam, AT sıch nıcht Als Beweıls für die Ex1istenz ursprünglichen VOT

Ort UNVELSCSSCHCIL Lokaltradıition annn diese Wiederaufnahme ohl nıcht gel-
ten Vielmehr scheint die Nennung des Markushauses als CIMn Versammlungsort
der Urgemeinde Act 12 1e] Gewicht besitzen da{ß 1NC Identifizie-
rung dieses Hauses MIt dem Abendmahlssaal un der Zionskirche wıeder

114nahelag
Es fällt allerdings auf da{fß weder Johannes bar aılleh och Addaı die CI-

worbene Muttergotteskirche als Ort des Letzten Abendmahls der als Heılıge
10N bezeichnen Oftensıichtlich die Jakobiten MIL der sofortigen
Ubernahme der VO den koptischen Vorbesitzern Ort angesiedelten Zionstradi-
L10ONen Bısher hatten SC vermutlıiıch die alte, ınzwıischen tranzıskanıschen Be-
S1LU7Z. übergegangene Zionskirche anerkannt Die bald ach dem auf der Multter-
gotteskirche OFT angebrachte Inschrift stellte 2 schon 1NE Verbindung
zwıschen dem Markushaus un: der Zionskirche her och erst 16572 tindet sıch
der alteste I1L1L1LE bekannte schriftliche 1Nnwels da{ß die Jakobiten ıhre Kırche MIt

dem Abendmahlssaal iıdentitizıerten 115 DDas Marıenpatrozınium blieb dabe]
halten, auch WE 6S allmählich VC) der Bezeichnung als St Markus die a1b 1613

116belegt 1ST verdrängt wurde un! heutzutage fast Vergessenheıt geraten 1ST

143 al Madgrizi Kıtab al-mawdız [-i'tıbäar, Bd Kaıro 1854 519
114 SO auch bei Vincentu Abel JeErusalem, Bd tasc 447$ diskutiert Pıxner, Church of

the Apostles tound Mount Zıi0n, Bıblical Archeology Review 16 (1T990) Anm
48 dıe These dıe uch VO  — Bieberstein Bloedhorn Jerusalem, 2} übernommen
worden 1ST die Jakobiten hätten ach LE die Zionskirche kurzzeıt1ig V{  - den Kreuztahrern
übernommen un! annn dıe Ort angesiedelten Tradıtionen aut ST Markus übertragen, nach-
dem S1C bald daraut dıe Zionskirche verlassen un! nach ST Markus umzıehen mu{fsten Diese
These beruht aut Fehlinterpretation der Bezeichnung » SUTLANL« be1 Wıilbrand VO Olden-
burg, hrsg Laurent Peregrinatores Medi Aevı Quatuor, Leipz1g 1864 18585 Damıt

der Regel dıe einheimiıischen orthodoxen Christen, dıe Melkıten, ZEMEINL vgl Hamıl-
LON, The Latın Church 159% Zudem die ach 1187 verlassenen lateinıschen Kirchen
VO Saladın dıe Melkıten übergeben worden Möhring, Saladın und der Driıtte Kreuz-
ZUS, Wıesbaden 1980 1/4 176 Lilie, Byzanz un die Kreuztahrerstaaten (I1OL-
L1AA BYZANIINA 1)’ München 1981, 230t. Darüber hınaus scheinen die lateinertreund-
lıchen Jakobiten ach der Eroberung Jerusalems nıcht gerade C111 u Verhältnis Saladın
gehabt haben, 90

115 o ] Doubdan, der 1652 ı Heılıgen Land WAar Ta Voyage de Ia Terre Saınte Parıs 165/ Zitiert
ach Moore, The Ancıent Churches of Old Jerusalem Beılirut 1961 vgl Palmer The
Hıstory of the Syrıan Orthodox (Part One) 34 Anm

116 Palmer, The Hıstory of the Syrıan Orthodox (Part One) 31 Anm
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Die Frage ach der ursprünglichen Bestimmung der Muttergotteskirche ann
nıcht beantwortet werden, da die Kırche VOT dem 15 Jahrhundert nıcht erwähnt
wırd Allerdings Alr sıch eın Zusammenhang anderen Kreuztfahrerbauten iın
demselben Viertel herstellen. Oftensichtlich hatten die Kreuztahrer ın der Niähe
der heutigen Markus-Kirche zumiındest Z7wel Orte AUS der Geschichte der Be-
freiung Petr1 ach Act IZ, K lokalisıert: das Gefängnis Petri1, dessen Stelle
S1e dıe Kırche St Peter ad Vincula errichteten, un das Eıserne Tor, durch das Pe-
LIrus ach seıner Befreiung die Stadt betrat, VO Ort Zl Haus dCI' Marıa,
der Mutltter des Johannes Markuss, gelangen. *  L Die Lokalisıerung dieser be1-
den (Irte wechselte 1ın der Folge mehrftfach, bıs sıch schließlich ohl 1b dem
Jahrhundert ein Zyklus Act 1L2; H T/ bıldete, dem an auch die SyI1-
sche Markus-Kirche S  angehörte. * Vor diesem Hintergrund liefße sıch die Hy-
pothese aufstellen, da{ß die erst a1b dem 15 Jahrhundert als Markushaus belegte
Kırche schon VO den Kreuzfahrern PE Vervollständigung der Ortlichkeiten,
dle die Ereignisse ach Act 12 kal 1n der Stadt taß%bar machen sollten, errichtet
worden ist:  119 Zumindest 1St 6S meıner Meınung ach sehr unwahrscheıinlich,
da{fß die Kreuzfahrer CS unterliefßen, eın Markushaus 1ın der Niähe der beıiden BG“
nanntien Orte lokalısıeren, auch WE daraus eın eindeutıger Beweıs für die
Identifizıerung der ursprünglichen Bestimmung der heutigen Markus-Kirche
abgeleitet werden annn 1ne Ubernahme alter, aut dıe Kreuzfahrer zurückge-
hender TIraditionen un: Patrozınıen durch die Jakobiten W ar 1aber ımmerhın

120möglıch, WwW1e€e das Beıispiel VO St Thomas zeıgt.
Sowohl mi1t St Marıa Magdalena w1e€e auch mıt St Markus verbanden die Jakobi-
ten Paralleltradıtionen, d1€ die gyangıgen Überlieferungen der anderen Kır-
chen behauptet wurden. 1ıne wesentliche Rolle be] der Enstehung dieser (3e-
gentradıtiıonen spielte sıcher das Bedürtnıs der kleineren orıentalıschen Kırchen,
ebenfalls wiıchtigen (Irten der Heilsgeschichte iın Jerusalem VerirelenNn se1n.
Um aber ıhre Ansprüche autfrechterhalten können, bedurfte 65 eıner vewıssen
bıblischen Grundlage. Dazu eıgnete sıch 1m Falle des Markushauses die eru-
tung auf Act 1L2; Ta besonders, WwW1e€e dıe bıs iın HHSETEC eıt anhaltende Diskus-

1{ Vgl Bıebersteın, St. Thomas Alemannorum, 156-159, den Belegen A4US dem
Jahrhundert. Als Eısernes Tor wiırd VO Johannes VO Würzburg »  K D ılla, GU A dırıgitur
eTrSsSM4S5 Montem Syon,. 1 Peregrinationes DreS 134, bezeichnet.

118 Bıebersteıin, St. Thomas Alemannorum, 1592161
119 Zur Bautätigkeit der Kreuztahrer 1n Jerusalem un: ıhrem Bemühen, die (Orte des Heılsgesche-

ens nach der Eroberung der Stadt wiederherzustellen, Hamılton, Rebuilding Zion: The
Holy Places of Jerusalem 1n the Twelfth Century, 1: Renaıissance and Renewal In Christian
Hıstory (Studıies 1n Church Hıstory 1 )’ he Baker, Oxtord 197% 105=116 (ND 1n
Hamıilton, Monastıc Reform, Catharısm and the Crusades (900-1300), London

120 Zur weıteren Geschichte VO St Markus Meınardus, The Syrıan Jacobites,e SOWI1e
Palmer Y  — Gelder, Syriac anı Arabic Inscr1iptions,S
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S10N die Lokalisierung des Abendmahlssaals zeıgt. Auffälligerweise wurde
St Markus VO der syrisch-orthodoxen Kırche nıe ausdrücklich als Zionskirche
bezeichnet. 1ne oftfene Konfrontation sollte ohl vermıeden werden. Im
Jahrhundert scheıint die Sıtuation bezüglich St Marıa Magdalenas Ühnlich DW G:
SCI1 se1n. [Der Ertfolg dieser VO den Jakobiten begründeten TIradıtion WAaTr al-
lerdings och oröfßser, wurde dıie Magdalenen-Kirche doch selbst ach ıhrer UUmnı*
wandlung 1n eıne Madrasa auch VO westlichen Christen als Ort der Bekehrung
Marıa Magdalenas verehrt. In ıhrem Bemühen Selbstbehauptung galt CS für
die syrısch-orthodoxe Gemeıunde ın der Jerusalemer Konkurrenzsıtuation, 1M-
1T wıeder VO eınen eıgenen Platz tinden. Mıt eıner erstaunlichen
Anpassungsfähigkeıit 1St ıhnen 1€eSs bıs heute gelungen.
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Greek Funerary Inscriptions trom Old Dongola: General Note!

There AT {A Greek tunerary iNnscr1pti1ons known trom Old Dongola.“ Three
WeIcCc discovered accıdentally AT the beginning of the CENTLUFYV; shipped (Gsreat
Brıtain, they ATreC be tound today 1ın the Fitzwilliam Museum 1n Cambridge
(nos. d fer 10) 'The remaınıng eıght WEeTC excavated by the Polish Archaeological
1ssıon iın Varıo0us po1nts of the mediaeval CIty. The tirst tour WEeEIC discovered 1n
the 965/66 and 966/67 tield campa1gns, reused ASs pavıng clahs ın the toor ot
the Church of the Granıiıte Columns (nos. 1: Z 3i 'The CX z Caille ın the
989 SCAaSONMN when they WCEE uncovered 1ın secondary GCOBRtLEXT 1ın private houses
(nOs. 6, 110 and the lastz 1n the 1992 and the 993 eCcC4SOTI1S 1ın the MONASLEFY
kom EL presumabely close the ın which they WEeEIC sed orıginally (nos.
4, 8 Polish work iın Dongola 15 progressing, especıally kom which 15 Pal-
tiıcularly rich 1ın ep1ıgraphıic discoveries. The future should bring He tinds which
IMaYy shed urther lıght the problem of tunerary epiıtaphs 1ın Old Dongola,
openıng 11C 1Ssues whıiıle provıdıng ANSWEIS exıisting quest10ns. It 15 because
ot thıs that the present shoud NOTLT be treated 4S tinal presentatiıon of
specıfic of objects, rather 4S all attempt summarıze specıfic 1ın
the research wıth the knowledge that Ial y problems INa Y yel tind quıte dıftfer-
enNt solutions.

The tollowing INnscr1pt10ns C the subject ot the present paper.”
Epitaph of Kel;, daugther of Osk[ IN 785 lext wrıtten 1n the shape oft

My sıncere thanks Wiodzimierz Godlewski whi has unflaggingly promoted interest ın
the Greek INSCT1pt10NS trom Nubıa and provıded the inspıratıon tor the present artıcle.

The tollowing abbreviatiıons ave een sed (excludıng those commonly used Letebvre
Letfebvre, Recueıl des InNSCYIPLELONS chretiennes d’Egypte, Le Caılre 1907: Junker
Junker, Die christlichen Grabsteine Nubiens, ZAS 6 9 19Z5: 111-148; Tibiletti
Bruno, Iserız102311 Nubıiane, Pavıa 1964; Faras Kubinska, Inscriptions chretiennes,
Warszawa 1974; Hagg Hagg, 1wo Christian Epitaphs In Greek “Euchologion Mega”
Iype lın: ] The Scandınavıan Joimnt Expedition of Sudanese Nubtıa VI, Late Nubıian Cemeterıes,
Solna 1982 B5S672

have dısregarded the tew fragments, maınly trom Polısh eXCcavatıons, contamıng ditterent
of the “Euchologion Mega” Lype of Prayen. The fragmentary MNMALEUTE of these INScCr1pt10nNs makes
1t ditticult discuss theır character In detaıl; they Ad1C usetul tor statıistical but NOT tor
drawıng conclusions ot INOTC general nature.
The appendix contaıns the of the INSCr1pt10NS, translatıons and reterences.

OrChr 81 (1997)
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rectangular marble stela. Prayer of the Euchologion Mega Lype An
addıtional FrEqUESLT tor the soul] rTesi in between the AaTIN1S of the

Epitaph of Stephanos also called “Rich”, who served ın ımportant church
and secular functions. 797 Prayer of the Euchologion Mega Lype together
wıth extensıive presentatiıon of the deceased. The deceased’s by-name, SOTINEC of
hıs titles an! datıng elements 4A1 ©6 in Old Nubıian.

Epitaph of loannes, eparch of Gadera (?) and protomeızoteros, 83
Prayer of the Euchologion Mega LYype of which only the second Part 15 preserved
trom the words IL AQUÄÜOTNUCO, ending wıth presentatiıon of the deceased.

Epitaph of Georg10s, archbishop, 1413 Prayer of the Euchologion
Mega Lype tollowed by presentation of the deceased and lıst of hıs virtues
held 1ın hıghly POIMDOUS INannNner. An addıtional Praycer tor the sou] of the de-
ceased al the en!

Epitaph of Marıanos, archimandrite, possıbly 9th GEGHtE Prayer of the Hal-
chologion Mega LYPC, beginning only preserved.

Epitaph of Petros, eparch of Nobadıa, 798 Introduction statıng that
human death 15 the 11 an order of the omnıpotent God (VEUOEL %OL WEAEÜOEL
formula). Date accordıng the 612 ot Diocletian an the indıctions SYStEM.
Short Prayvycer of Junker’s Lype

Fragment of epitaph. Date approxımately sımılar that 1n inscr1ıption
The only part preserved 15 Praycer tor the dead ıdentical that ın the 1N-

scrıption above.
Epitaph of the monk OAannes wrıtten (1 1ACOLLA stela. Presumably late

Sth OT 9th C€l’läi. Introduction statıng that human death 15 the CONSCYUCNCEC of
od’s design (VEUOEL HO DOUVANDOEL tormula). Junker’s Lype Prayer.

Epitaph of the prıest Thomas, 799 Elaborate ıntroduction statıng that
human death from Od’s ll aM order. Presentatıiıon of the deceased and
ate of death recorded 1n ftour calendar SYSLEMS (indıction, atter Christ, trom the
creation of the world, from Diocletian). Prayer tor the dead composed of JUO-
at10ns Aan! Biıblical transposı1ıt10ns wıthout analogy 1n Nubıan epıgraphy.

Epıtaph ot Markos, 81 End of introduction preserved. 14 PICSUM-
ably contaıned the ıdea that human death ollows from od’s 11 (VEUOEL XCLL
KEAEUOEL VEÜUOEL X.CLL DOVANDOEL tormula). Date accordıng the CTa of Diocle-
t1an and indiction system. Prayer for the deceased preserved only 1n the openıng
part wıthout analogıes 1n Nubia

11 Epıtaph ot the prıest Zacharıas (2); S16 Introduction statıng the tact
of the death unpreserved. Presentatıion of the deceased together wıth the ate of
death recorded 1n al least < SYSLTCMS: from the creatiıon of the world and ftrom
the bırth of Christ. Prayer tor the dead preserved only ın the end of partıc-
lar lınes: the praycr NOT A aL1LYy direct analogıies.
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The Greek epitaphs from Old Dongola Call be divided into LW SIOUDS Group
(nos. 1-5) includes iNscr1pt1ons contaınıng developed Praycr tor the soul of the
deceased beginning wıth the words OEOC TOV M VEUUATOV %CL NMAONS O040X0G,
designated AS LypC ın Junker’s classıfticatiıon of tunerary 4  prayers. The PrIaycCI 15
also known ftrom the euchologıa of the Greek Orthodox Church, explaınıng the
us«c of the term “prayer of the Euchologion Mega type” borrowed ftrom Hagg
AIl the other iNnscr1pt10ns (nos. 6-11) constıtute Group I1

Epitaphs wiıth Praycr of the Euchologion Mega Lype AL© the MOST character-
ISt1C eature of Nubıan funerary epıgraphy 1n Greek OQutside Nubia the praycr
has NOLT been evidenced anywhere tunerary stelae ın 1ts full torm At thıs point
about 35 Nubıan epıtaphs contaınıng thıs praycIL A known. In tormal
the epıtaphs Ar homogenous. Like the praycL they wıth the invocatıon:
DOEOC TOV TVEUUATWOV %CL OAUQXOG, TOV DA VaATtOV XOATOAOYNOAC XCLL TOV
QOÖNV KOTANATNOOAC XCLL CONV Sr XOOWO XO  Vvoc The invocatıon 15 tol-
lowed by requeESL for the soul of the dead rest 1in In thıs place the de-
ceased 15 presented tor the tirst tiıme 1ın SUMINAL Y tashıon; the standard 15 tor the
presentation contaın the amme of the deceased, sometımes the ainle of the
tather, HOTG rarely the person’s titles OT functions he served 1n. The exXT

YJUECNCE of the PraycI STAarts wıth the words EV KOAMNOLG Aßoadu X.CLL 100.60% XCLL
'10x%® and continues the words OUV (namely EÖOC YOOQ gn 3} AVÄNOUOLG
XCL AVÄÜOTAOLG TOUV OÖOOUVAOU OOU, which introduces the second tull presentatıon
of the dead PCISO. doxology ends the Praycr tollowing which there 15 INOTEC

intormatıon the ıfe of the deceased, especıally ApC and ate of death The tive
presently known Dongolese epitaphs contaınıng the Praycr of the Euchologion
Mega Lype fit wellıinto thıs model, although iın each A there AL ditferences. In
the AsSe of the epıtaph of Stephanos (no the last part of the Praycr startıng
trom the W0rd3 (QT4:  er OU% SOTLV AVOOWTNOC right the doxology W as omitted,
leavıng the presentatıon wiıthout syntactıc connection wıth the rest of the LEICK

In the epıtaph of the eparch oannes (no the dead person’'s presentatıon tol-
lows 1n the last NON-DIaycCcI part of the inscr1ıption where the date ot the notable’s
death 15 o1ven iınstead of appearıng after the words OU YAO Y  —> AVÄNOUVOLG U  —_>
AVÄÜOTAOLG TONU ÖOVAOU OO  S In the epıtaph of the archbıshop Georg10s, the

Junker, 124
The MOST extensıve and IN OST adequate (although old) discussıon of the CIn DEOC TV M VEULÄTWV
XCLL NMÄONG OA0XO0C Praycr Nubıian stelae 15 the artıiıcle by Weıssbrodt, Fın aegyptischer
christlicher Grabstein muiıt Inschrift aAM der griechischen: Liturgıe ım Königlıchen Lyceum HOo-
SiANUM Braunsberg UN. Ahnliche Denkmäler ıIn auswärtıgen Museen, PFSEIEGT 'eıl Verzeichnis
der Vorlesungen Königlichen Lyceum Hosi:anum x Braunsberg, Wınter-Semester 1905/6,
zweıter 'eıl Sommer-Semester 1909 . Iso Faras I ‚ 69-86; Hagg, 55 S For thıs Praycr
sed 1n the Byzantıne church, SCC Brunıt, I funeralı dı sacerdote nel rıto bizantıno secondo glı
eucologı manoscrıttz dı lingua (Publicazıoni dello Studıum Bıblicum Francıscanum. ol
lecti0 Mınor 14), Jerusalem 97 146-158
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dactor of the 6  inscription XCOLL OOL INV and then omıtted the rest ot the dox-
ology in favour of elaborate presentatıon of the spırıtual character of the dead
INa  - hıs presentatıon, which describes the evangelıcal virtues ot the arch-
bishop anN! hıs traıts AS the sheperd of the Chrıstian Communıty, has analogıes
iın Nubıa The inscrıption 15 thus absolutely unıque. The epıtaph ends wıth
addıtional praycI tor the archbishop’s sou] rest ın The SAaimlle

of elements Call be admıtted the stela of Kel where the addıtional Praycr 15
placed between the ATILlS of the tormed by the princıpal LexTi of the INscr1p-
t10N. It 15 noteworthy that the addıtional pIraycIrs AT DA ın INSCY1pt10NS of the
discussed LypC Apart trom the epıtaphs of Kel and Georg10s, analogous ele-

AapPCal only iın the epıtaphs of the eparch of Nobadıa oannes ftrom Faras
dated 1006, the epıtaph of the me1zon Staurophoros, of the “Seven
Lands?: discovered by the Scandınavıan Jomt Expedition 1ın Debeira and dated

1069 and ın inscr1ıption from Wadı Ghazalı where It 1UTNS 1n somewhat
ditterent Way.

But 1t 15 NOLT the torm of the INSCY1Pt1ONS 1LLOT the of addıtional pra
CIS, 1L1LOT CVCI) the INDOUSI1CSS of the style 1ın which Georg10s 15 presented that
makes tor the iımportance of the Dongolese epıtaphs contamıng the Praycr of the
Euchologion Mega Cype What makes them exception 1n Nubıan condıiıtions
and the object of OUT concentrated attention 15 theır datıng. OUur of the five 1N-
scr1pt1ons e2re contaın dates that ATC certaın. In translatıon of OUr CId,
el’s epıtaph (no 15 dated L5 Stephanos’ (no /: oannes’ (no
X83 aN! Georg10s’ (no 4) 1145 The tirst three mentioned 1above dIC the oldest
surely dated INSCY1Ppt10NS wıth the OEOC TOV M VEUUAÄTOV O NMAOONGS OOO0XOC
praycr known tar trom the terrıtory of Nubia.10 The CXTz examples of the

4A16 QV CT hundred later and COINC from the early 11th CENLUFY; OIlC
.15 epıtaph ot Oannes eparch oft Nobadıa, already mentioned 1N thıs PapcCl,

the other ot loannes, bıishop ot Faras;  12 both ate trom 1006 and OPCI

Less lıkely tor IT ave een the ST  er.

67 Faras I „ 49 > U ÖE, (VOL)E 1(Nn00) X(QLOT)[E| MOAVUEAEE, AVÄTOUOOV OLUTOV
EV DAOLAELA TOV OU(O00)VÖV WETO. OVTO|V| T(DV O YÜOV OQOU

Hagg, VE X(OLOT)JE, AVÄTLOAUOOV ELG DOOLAELOLV TOV OU(00.)VOV.
Shinnıie, Chıttick, Ghazalı E | Monaster'y In the Northern Sudan (Sudan Antıquities

Service Occasıonal Papers 5 > Khartoum 1961, 8 9 61
10 An epıtaph ot ©1IA{= Marcus from Dendur 15 consıdered be the oldest Nubian inscr1ption G1

taınıng the Euchologion Mega Lype of PraycCl, ct. Letebvre ın: ] Blackman, The Temple
of Dendur, Caılro 1911 6 , pl (SB 4949; I The ate 1n thıs inscr1ption 4S read
DYy Letehvre: (XIU WOAQTUQWV (?) ALOKXANTLA |VO(U) VOo yCal 470 of the OCra of Diocletian,

ralses INanıy doubts, however. POOI photograph ot the object ın the orıgınal pub-
I1ıcatıon Oe€es NOT permıit the French scholar’s readıng be revised. Consıderıing the general d

of the stela and the paleography, would lean IHOTC toward ate 1n the 11th-12cth CeNMN-

LUTY.
1 (} Su  > OTtTe

Faras I E 36-538,
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large ser1es of Nobadıan epitaphs. TOmM 10415 epitaph of kıng
Davıd tound 1n Soba, the only object of the ıke from Alodia.!® Everything
would Ssuggest that the praycr of the Euchologion Mega LypC appeared ın IN<
bıan funerary epigraphy tor the first tiıme iın Dongola. hıs fact could NOT Aa
taken place later than 1n the mıddle of the Scth CEMNt In Nobadıa and Alodia the
praycr appeared later, perhaps under inspıratıon from the capıtal of the unıted
kingdom. It 15 ditficult define ın precıse dates the spread of the Prayctr 1n the
epigraphy of different of Nubıa Whiıile the lıst of Nubıan iNSCr1pt10NS COIl-

taınıng thıs Praycr 15 tellıng, 1t eed NOT be entirely Irue OW1Ing the of the
tinds OUr di1sposa114

It 15 highly probable that the PraycI 0EOC TOV MVEUUATOV %CL NMÄÜ.ONS
OA0XOC constıituted element of the funerary lıturgy ın the Nubıan Church
and W asSs passed primarıly 1n the wrıtten tradıtıon by of euchologıa
which served 4S SOUTCEC tor copıed funerary stelae. !” hıs would
plaın the surprisıng unıtormıiıty of the which appeared solely the stelae
ın the per10d ftrom Sth 13th CENTLUFY. 'The PraycI iın Its Nubıan versiıon differs
1ın z places ftrom the versıon known trom euchologıa of the Greek Church:}1®
1 1n the Nubıan versıon the ınvocatıon the Lord contaıns the expression TOV

QONV XOTANATNOACS whereas 1n the Byzantıne versıion there 15 TOV ÖLABOAOV
KATANATNOALG; * the requeESL for the soul of the dead PCEISON Frest 1ın the
bosom of Abraham, Isaac and Jacob, which W 2S element of Nubıan

funerary stelae, 15 absent trom Byzantıne euchologıa. It 15 apparently
possible the orıgın of these differences 1n the developement of the praycr
ıtself. It 15 assumed that the praycCr 0EOC TOV NM VEUUATOV %CL OOU0%OC
AaTIne into being 1n Syro-Cappadocıan circles; Byzantıne tradıtion ascr1ıbes 1T

8 Jakobielskı ın: ] Welsby, Danıels, Soba. Archaeological Researc: Aat Medieval
Capıital the Iue Nıle (Brıtish Instıtute ın Eastern Afrıca Memaoır 12)) London T991 774

5!
14 The of versıon ot the PraycL 1n Nobadıa earlıer than 1ın the 11th CENTLUCY aPDPCars

tind evıdence 1n Letfebvre’s epitaphs 1105 645 (date [75) 646 and 647 A 913) The torm
ot the Prayel, however, 1$ strongly abbreviated Just invocatıon and requeESL tor the soul
FES* 1n the bosom ot the patriarchs.

15 The could have possıbly een copıed trom SOMMEC kınd ot notebooks ıth models ot INSCI1P-
t10NsS.

16 There 15 thiırd ditference although NOL evıdent A the tirst LW OoOme of the Nubıan epıtaphs,
tor example the epitaph oft eparch loannes, contaın the expression ÜVEG ÖLOPEC absent trom the
Byzantıne vers10n, tollowıng OT ÖLÖOVOLOLV but betore GUYX.OONOOV At present 1T 15 ditticult

observe A11LY regularıtıies voverning the appPCAaAralice ot’'thıs express1on 1ın tunerary INSCrY1pt10NSs
trom Nubıa

1/ It chould be noted, however, that the expression TOV ÖLABOAOV KOATANATNOCOLC W 4As observed 1n
Nubia OMNCC, 1n the funerary inscr1ption ot lgnatıos, bıshop of Faras, who died ın O2 'The PraycI
ın hıs epıtaph 15 NOL of the Euchologion Mega LypC. It 15 assumed, however, that lgnatıos W aAs NOLT

Nubıan an that he CATTIG Faras trom Byzantıum; ct Jakobielskı, Hıstory ofthe Bishop-
Y1LC of Pachoras (Faras II1), Warszawa 197 F
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St Basıl the Great .18 Discardıng unreliable tradıtion, 11 15 nevertheless rue
that versıon of the discussed Prayvel, still VeErY distant trom the tinal Byzantıne-
Nubıan realızatıon, exısted 1n 6th century Antioch Judge by the report of
192  Pseudo-Dionysios. The oldest contirmatıon of the ex1istence of the Praycecr ın
Its $inal torm 15 PapDVrUus ftrom essana iın the Negev; 1t 15 dated ın paleograph-
ıcal the verYy beginniıng of the 7th O  century.“ The Papyrus 15 damaged 1ın
the place where the part ot the invocatıon of interest (T discussıion AapPCars,
but the of etters It MOST probably had TOV QÖNV XOTANATNOAG AL
thıs point.“ In the second key place, the expression EV TONW QWOTLVO UT A

dırectly atter the requeSstL OAVÄTNAUOOV INV UXNV TOU OÖOOVAOU OOU wıthout
AILY mentıon being made ot the patrıarch’s bosom. These < detaıls of the
pIaycI wrıtten OWN ın the PapVrus from essana SUuUggEST the tollowing turn of
eVeRniSs The PraycI 0OEOC TOV TVEUUÄTOV XCLL O00XOC CaThe the Valley
of the Nıle trom Syrıa aM Palestine could An constıituted HR6 of the Stages of
the Journey. In the iInvocatıon the praycr had TOV QOÖNV KOTANATNOAC aAN! W as

devo1d of the requeESL tor the sou] of the dead PCISON rest ın the bosom of Ab-
raham, Isaac and Jacob The rEqUEST, which W as highly specıific of the phrase-
ology connected wıth ıte atter death 1n the Christian culture of the Nıle Val-
ley,““ MUST avVe been added the Praycr already 1n Nubıa For SOTINC TCason the
pIaycIL tailed be adopted 1n Egypt, whiıle becoming extremely popular iın Nu-
bıa and reachıng CVCIN Ethiopia.“” The only tiıme frame tor thıs PTFOCCSS ave
taken place 15 the 7th-8Sth CENTLUrY and Its earliest results ATC be observed 1n the
epıtaphs trom Dongola.“*

Group 14 of epıtaphs from Dongola 15 less unıtorm than Group 1n exıcal
but extremely homogenous AS tar 4S the composıtıon 15 concerned. AIl the

inscr1pt10ns tollow the SaIne model which 15 made ofz elements: 1) intro-
duction statıng the death of the PCISONM whom the stela belonged and Q1VINg
the ate of thıs and other iınftormatıion from the ıte of the deceased;

U Brunıt, loc.cıt.
19 Brunit, loc.cıt.
20 ColtNessana 111{ 96 The LEeXT wrıtten OoOWn the Papyrus 15 IM OST probably prıvate CODY

trom euchologıion, the Ppraycr MUST ave een known ın essana earlıer, already 1n the 6th
CCNLUTY.
ÖLABOAOV 1$ definitely LOO long.

P (3F. C Lefebvre, Introduction, y VE  >
Z The Ethiopian versıon W as quoted in Faras I 9 >
24 The PpraycI ollowed analogous the north, trom Syrıa Constantinople an trom

the capıtal ll oft the Byzantıne Church includıng southern Italy trom where the oldest eucho-
logıa wıth Its L[EXT orıgınate. It 15 difficult uwhere the change f!' OM QLÖNV ÖLÜBOAOV took
place. The PpIaycCIr “CZ06 of spırıts and of all tlesh’” 15 known also 1ın Armenıuan translatıon:; 1n
sımılarıty the Byzantıne versıon 1It has OB wh: tramples the devıl” and 15 devoid of

rest 1n the bosom of the patrıarchs. For the Armenı1uan versıon ct. Weıssbrodt, OpiCit.,
Verzeichnis112  Lajtar  St. Basil the Great.'® Discarding an unreliable tradition, it is nevertheless true  that a version of the discussed prayer, still very distant from the final Byzantine-  Nubian realization, existed ın 6th century Antioch to judge by the report of  Pseudo-Dionysios.!? The oldest confirmation of the existence of the prayer in  its final form is a papyrus from Nessana in the Negev; it is dated in paleograph-  ical terms to the very beginning of the 7th century.“” The papyrus is damaged in  the place where the part of the invocation of interest to our discussion appears,  but the count of letters suggests it most probably had töv Qönv KatAnAaTHOAG at  this point.”! In the second key place, the expression &v TÖöTO HWTLVÖ KXTA. ap-  pears directly after the request ÖÄvAnNaVOOV TV YUXTV TOU SOoVAov O0V without  any mention being made of the patriarch’s bosom. These two details of the  prayer written down in the papyrus from Nessana suggest the following turn of  events. The prayer ö 08ÖG TÖOV WVEVLNÄTOV XAL NÄONS OW0XÖG cCame to the Valley  of the Nile from Syria and Palestine could have constituted one of the stages of  the journey. In the invocation the prayer had töv 4önv KOatTANATOAG and was  devoid of the request for the soul of the dead person to rest in the bosom of Ab-  raham, Isaac and Jacob. The request, which was highly specific of the phrase-  ology connected with life after death in the Christian culture of the Nile Val-  ley,** must have been added to the prayer already in Nubia. For some reason the  prayer failed to be adopted in Egypt, while becoming extremely popular in Nu-  bia and reaching even Ethiopia.” The only time frame for this process to have  taken place is the 7th-8th century and its earliest results are to be observed in the  epitaphs from Dongola.**  Group II of epitaphs from Dongola is less uniform than Group I in lexical  terms but extremely homogenous as far as the composition is concerned. All the  inscriptions follow the same model which is made up of two elements: 1) intro-  duction stating the death of the person to whom the stela belonged and giving  the date of this event and other information from the life of the deceased;  18 Bruni, loc.cit.  19 Bruni, loc.cit.  20 P. ColtNessana III 96. The text written down on the papyrus is most probably a private copy  from an euchologion, so the prayer must have been known in Nessana earlier, already in the 6th  century.  21 8Sıdßokov is definitely too long.  22 Cf. e.g. Lefebvre, Introduction, p. XXX.  23 The Ethiopian version was quoted in Faras IV, p. 84 sq.  24 The prayer followed an analogous route to the north, from Syria to Constantinople and from  the capital to all of the Byzantine Church including southern Italy from where the oldest eucho-  logia with its text originate. It is difficult to guess where the change from 4önv to SLAßohov took  place. The prayer “God of spirits and of all flesh” is known also in Armenian translation; in  similarity to the Byzantine version it has “You who tramples the devil” and is devoid of a re-  quest to rest in the bosom of the patriarchs. For the Armenian version cf. Weissbrodt, op.cit.,  Verzeichnis ... Braunsberg, Winter-Semester 1905/6. p. 11 sq.Braunsberg, Wınter-Semester 1905/6 5
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2) praycr tor the soul of the dead PCISO. 'The funerary inscr1ıption of Zacharıas
(no 11) 15 the only ONEC which differs somewhat trom the model because the
presentation of the dead PCISON 15 iınterrupted by quotation trom the Gospel
accordıng St John 14, It cshould be remembered, however, that the iNSCr1P-
t10N has een preserved im tragmentary makıng the SYNLaX of the LEXT and
consequently the function of thıs particular quotation uncertaın. As tar It Can

be ascertaıned, the first of the z constıituents of INSCY1pt10NS of Group 11{ al-
WaYy> provıdes the SaImne iıntormatıon: that PEISON died of od’s 11 an order,
the Lord-Creator of all thıngs and of human EAGEe consequently el] 4A5 being
the only MG wiıth the ultımate right call [al trom thıs world the
est1ial kıngdom. In the epıtaphs of eparch Petros (no an the monk oannes
(no 8) perhaps also Markos (no 10), thıs dea 15 expressed by the tormulae
VEÜUOEL XCOLL KENEÜUOEL; VEÜUOGEL XCLL OUANDEL, veLY characteristıic of Nubian tuner-
AL Y epigraphy,“” supplemented wıth addıtional titles of the Lord and descr1iıption
of hıs creatıve ACIS In the tunerary inscr1ıption of prıest 'Thomas the ıdea of
od’s omnıpotence and the passıng of human ex1istence WLG expressed iın the
torm of developed phrase whiıch tinds SOINC analogıes iın the epiıtaph of the PICS-
byter OAanNnNes trom Wadi Ghazali.“® The second element of INSCr1pt10NS of
Group I which 15 the PraycCl, cshows greater varıety. In LW the epiıtaph
of the eparch Petros aM inscr1ıption fragmentarıly preserved stela 1n the
Fitzwilliam Museum (no /) the Praycrs ATC iıdentical. Analogous short PraycCrs,
which Junker distinguished hıs LypC 1’27 ATC also be tound tunerary
stelae trom other S1tes iın Nubıa, particularly 1n Nobadıa tor that MALLeET. It Cal be
assumed that AT dealıng wıth ormula known an sed throughout Nubıa,
modelled perhaps praycr trom euchologion. Sımilarly popular 1n Nubıa
W as sımple Praycr Occurıng 1n the epıtaph of the monk loannes, Praycr which
also qualifies Junker’s LYpPC What distinguıishes It from other INSCr1pt10Ns
15 the tact that the patriıarchs ALG called wıth the COTIMNINOIN term NAOTEQEG wıthout
21Vv1iNg theır partiıcular Namıes, but thıs W as caused by sımple desıgnıng mistake
which eft LOO lıttle tor the praycr be wrıtten OUuUt 1ın full The PraycCcIrs in
the epitaphs of Markos and Zacharılas ÜFE damaged LOO extensively tor anythıng
25 Junker dıd NOT NOW these tormulae when he the princıpal work Nubian INSCI1P-

t10NS, thus they Ad1C lackıng trom hıs 1925 artıcle. Thus: 1t 15 usetful AL thıs poımnt 1St all the avaıl-
able exemples trom outsıde Dongola: Junker, Iıe griechtsche Grabinschrift VON Gebel Bar-
Ral, IN 1938 D (one Elisabeth); Faras I' 5 26-31, (bıshop Ignatıos, died

801); Faras I 9 32-54, (bıshop Kollouthos, died 923 Faras I „ 34-36

(bıshop Stephanos, died 926); 1ın all these AL dealıng wıth the VEUOEL HUL

DOUVANOEL ormula. Nee also Dows, The Royal Cemeterıes of Kush 1L, Boston 1993 pl
Inavvnc TONU X(OLOTO)U ÖOOVDAOC EXOLUNON EV TN WEASÜGOEL O(E0)U VOLO)U

110vVtOXQATWOOG (my readıng 1$ based the photograph).
26 Donadon:ı, Tro1ıs nouvelles steles de Ghazalı ın: | Nubische Studıien, Maınz Rheıin 1986,

2725
R Junker, W:
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SUu be sa1d 1bout theır LE XT Nevertheless, both the invocatıon Christ ın
the tirst CAdas«c and the preserved endings of partıcular lines 1n the second AapPPCal
ındicate that WC ATLC dealing wıth wıthout allLYy direct analogy in Nubıa I 15
NOT be excluded that the last part of the Praycr 1ın the epıtaph of Zacharıas 15
modelled DPs 49r It 1t 15 UruC; the Praycr would be sımılar degree wıth

Prayvcer be tound 1n (1 of the epıtaphs from Ginarı 1ın Nobadia.*? 'The Praycr
stela of Thomas remaıns completely It 15 made of quotations and

Biıblical transtormations testityıng the erudıtion ot the author and there 15
x0o0d chance that 1t 15 completely indıyıdual an! unıque composıtıon.

Consıdering ll eleven of the Dongolese epıtaphs together, It 15 interesting
OTte SOITINC general problems ınvolved wıth thıs The tirst 1ssue 15 the WaY
1n which the ate 15 recorded 1n the inscr1pt10ns. The tour epıtaphs wıth the
PraycI of the Euchologion Mega Lype USe the G1 of Diocletian (Martyrs) 4S the
only SYStem o1VE the ate 1ın The epıtaphs oft the second aVe the

o1ven according number of SyStems: in iNSsCr1pt10Ns of Marıanos an
the eparch Petros 1t 15 the indietion combıned wıth the CLa of Diocletian while 1n
the epıtaphs of Thomas and Zacharıas the 1above z AD PCal together wıth the
Al trom the creatiıon of the world an trom the bırth of Christ. It would SCCI1I

that the ditference 1ın recordıng dates 1n the z SIOUDS 15 NOTLT a1] accıdental. It 15
be observed in number of other epıtaphs trom the vicınıty of Old Dongola?®

aM trom Faras A4AS well.* unable point the C480 of thıs phenomenon.
Oft much greater ımportance than Just observing dıtffterences in recordıng

dates 1ın Inscr1pt10ns of the LW SrOUDS 15 the tact that ınz epıtaphs of the Eu-
chologion Mega Lype trom Old Dongola, that of Kel (no aN! Stephanos (no
2 the 612 which started August ın yCal 784 15 called tor the tirst time the
E1 of the Martyrs instead of that of Diocletian. To jJudge by avaılable SUOUICCS,
the He alille Oo€s NOLT APPCal agaın until the mıddle of the 9th CENTUrCY 1n Faras
an only 1n the second half of the CENTLUCY 1ın Fayyum and Wadı Natrun. (OIne of

78 EUAQEOTNOW OÜVOVTLOV KUQLOU EV YWoQ COVTOV.
79 C Lajtar, Greek Christian Inscription from Ginarl, Lower Nubıia, ZPE 9i 1992, Va

149
For example the epıtaph oft 11C Georg10s trom Nawı (SB /428; which belongs COQUT

Group 1L, contaıns the dates trom the creation of the world, the bıirth of Chrıst anı trom Diocle-
t1an.

31 See C the epıtaphs of bishops of Faras: lgnatıos (Faras I 9 26 > Kollouthos (Faras
I 9 3 9 5) and Stephanos (Faras I ‚ 3 E 6)7 all belonging OUT Group 11, where the
dates ATC o1ven accordıng number of dittferent SYSTEMS whereas 1n epıtaphs wiıth the pIaycCI
ot the Euchologion Mega Lype the dates A1iC only accordıng the O1 of Diocletian (Martyrs). {t
chould be noted, however, that al Faras these ditferences INaYy result 1L1ICOTE trom chronology: ep1-
taphs of Group { 1 AL dated ere the th-10th CENTUFY and those of Group (wıth the Eucho-
logı0n Mega LypC prayer) the per10d startıng ıth the 11th CENLUFY.

lısting of the S(L an discussıon In: MacCoull, Worp, The Era ofthe Martyrs
ın: ] Miscellanea papyrologıica In OCCASLONE del hicentenarıo dell’ edizione della Charta Borgiana
(Papyrologica Florentina A1X),; Fırenze 1990, 375-408®
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the oldest testimon1es of 1ts uUSeE 15 also the epitaph of the eparch OoOaAannes dıs-
cussed ere (no 39 At the turn of the 9th CENTUCY the 11C Alillc Ca into POPD
lar us«ece throughout the Valley of the Nıle, iın Inscr1pt1ons Aas ell manuscr1pts,
replacıng wiıth tiıme the older LETIN The apPCArance of BAI tor the C: still
commonly sed in the Coptıic church, 1ın Dongola of all places 15 surprisıng
that MacCoull and Worp attempted explaın 1t wıth transferring of

Egyptian CUSLOM through Coptic monks tleeıng Nubia trom rab
S  pressions. There 15 evidence iın the OUTCCS contirm thıs hypothesıs and
consıderıng the relatıve SCGATLGEHESS of Coptic influences 1ın Dongola”* makes 1T ll
the LINOTC improbable. It 15 much INOTEC natural ASSUMIEC that the L1IC ALHe

iInto being 1in the local Chriıstian communıty 1in Dongola”” and spread trom there
NOL only throughout Nubia but Zypt ell Dongola’s hıstory 15 still lıttle
known, thus 1t 15 diftficult understand why the HE Allle W as created. Perhaps
1t W AS the etfect of SOTINLC elusıve changes 1n the spiritual sphere.

The second problem concerning the Dongolese epitaphs 15 the language 1Ssue.
It 15 noteworthy that the Greek sed 1n these INnscr1pt1ons 15 relatıvely COFrTeCL

Apart trom mistakes resulting trom phonetic recordıng (10tacısmus,
disappearıng of tinal c  A and C and mistakes which otten that they
should be considered as typical of Nubıan Greek (accusatıve TOV ÖOTAOV almost
always after INV ÜXAV instead of ven1t1ve), the language of the INSCY1pt10NS 15
NOLT contamınated wıth AILY er10us spelling OL STAr mistakes of the likes
which iın SOINEC of the epitaphs ftrom other reg10Ns of Nubıa hıs 15 partly
due the tact that the Dongolese inscr1pt1ons GCEHLIC trom relatıvely early PCI-
10d 8th/9th century) when Nubiıian Greek W 4S still relatıvely PUTrC. It 15 OTtfe-

worthy, however, that the epitaph of archbishop Georg10s, which 15 300

yOUMNSCI than the L’eST; oes NOLT reveal ALLY olarıng deteri0ratiıon of the language
and the spelling 15 definıtely better than 1n CONLEMPOFALY INSCr1pt10NS trom the
Faras-Qasr Ibrım A C What 15 MOTC, the presentatıon of the dead INAaIl, which 1ın
thıs A4asc 15 completely ınnovatıve ın Nubıa, indıcates that the redactor of the 1N-

scr1ption had ALl least passıve command of Greek 'The SaImnle CAaNnNOL be sa1d of
the author of the TEXT the stela trom Armınna wh copied the praycr
OEOC TOWOV M VEVUUÄTWV mechanıically. It 15 EIrue that the Nubıan author of the lıst
of Georg10s’ virtues did NOT thıiınk the lıst al by himselt Al the beginnıng of the
12th CENTLUFY; he only capably adapted avaılable lıterature, maınly the New TFes-
LAamMenTt The lıterary character 1S, ıt would SCCHIL, ONEC of the MOST charaecterıstic
features of Dongolese funerary epigraphy. It 15 MOST clearly 1n the ep1-
taph of Thomas. Basıng the Holy Scriptures and early Christıian lıterature,

Ibıd., 385 >
See below.
It W 4S NOL ethnically unıtorm communıty, otf COUTSC Beside the domiınant Nubıiıan element there
INUST ave een arrıvals trom E@ypt, Byzantıum and presumably also trom Syrıa.
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the redactor of the iınscr1ption created unusually complicated introduction
characterized by many-tired SETUCLUTE and rhetorical fıgures ASs ell Aas eclec-
t1C Praycer tor the soul of the dead INa  - The epitaphs of Markos and Zacharıas
also OW: certaın Biblical readıngs. Finally, It should be mentioned that
elaborate, taught elements ftrom the ex1cal sphere AaPPCar 1ın the inscr1ption of the
monk OoOannes: BAlVOO in the perfect sed ere the tact of death would
ave een appropriate in metr1c epıtaph an NOLT ın inscr1ption 1ın

trom Christian Nubıa It 15 ditficult observe sımılar teatures ın INSCY1P-
t10NS trom other reg10Ns of Nubıa The cemeterı1es of northern Nobadıa Al

atfa and Sakınya yıeld quıte sımple and MONOTONOU epiıtaphs, copyıng OTMC OT

small number of local models. More interesting examples of Greek tunerary 1N-
scr1pt10ns COMMNC trom Faras and Wadı Ghazalı, but Ven there they ave 1IO1I6

tormalized character than Al Dongola.
To remaın wıth language quest10ons, ın the statıistical speak, It

cshould be emphasızed that the eleven Greek INSCrY1pt10NS discussed ere and the
tew fragments mentioned ın OTte constıtute StIrONg maJorıty of the funerary

known tar trom Old Dongola. Only LW epitaphs recently discovered
by the Polish 1ss1on kom H36 ATIC 1n the Coptıic and Old Nubian OCCUTS

only AS intercalations ın Greek Whereas the absence of Nubian epiıtaphs 15
understandable,?/ the scarcıty of Coptıc 15 surprıisıng. It 15 ın obvıious COIN-

wıth the sıtuatıon observed 1ın another center of Nubıian cıvılızatıon
Farası where almost haltf the existing epıtaphs 15 1n Coptic; and AL Ghazalı, OIlC of
the Macurıan sıtes, where Coptıic epıtaphs constıtute INOTEC than haltf of the fü1-
1NCLALY iNnscr1pt1i0ns. 1+ thıs of affaırs 15 NOLT CONSCYUCNCE of the accıden-
talıty of OUT documentation, the STATEeTNHENIE could be risked that ın Dongola the
binding cultural models WT Greek an NOLT Copftic; and that Greek W as the of-
ticıal language of the LOWwWwnN elıtes, the people who could attford expensıve
funerary stelae. In Faras, which lay closer Egypt and W as OPCH Strong
Coptıic influence, the sıtuatıon MUST aVe een ditfferent A4AS also 1n the Casec of
Ghazalı, ımportant monastıc CEeHTCH where Coptıc could AVE been spread
NOLT JuSst by of books, but also dırectly by the Egyptıian monks lıyıng there.
Worth emphasızıng 15 the posıtıon of Old Nubıan which 1ın Old Dongola 15 the
only SOUTCEC of other language intercalatiıons ın Greek texts.?  S The observatıon 15

36 The Inscr1pt10ons A terraCorttLa stelae and presumably constıitute serl1es ıth the epıtaph of
monk loannes. The Coptic will be publıshed by Dr. Stetan Jakobielskı.

37/ Hıtherto only DE epitaph 1$ known ın which the language 15 Old Nubıian. It 1$ the tunerary 1N-
scr1ption of Kıng Georg10s trom Wadıi Natrun, HISS

38 The epıtaph ot Marıanos (no. 5) requires COMMENT ere The decease: 1S presented 4S

AOy(L)WOAVÖ(OLTNG) '1(nNooV)S TAAAPR Refering LO Miıllet, Letehvre wanted read ın thıs
place: TAACHLTOOOV ACLTOLV and thıs pomnt ot 1eW W as accepted by Tibilertti Bruno, least ın
Part. Monneret de Villard, Stor14 della Nubia chistiana, Roma 1938, 168, W 4S of the Op1-
10MN that thıs part of the inscr1ption 1$ ın Coptic; he read TÄAAPT(E) and interpreted IT
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ll the LLOTC ımportant because 1It 15 1ın Old Dongola, 1ın Greek epiıtaph of SE
phanos who died ın 797 (no 2 that AVeEe the first SS evıdence ftrom Nubıia
of the tully developed torm of Old Nubian recorded iın writing.” In thıs COIN-

COXU; takıng nto 2AGCOUNT the scarcıty of Coptic SOUrFCECS, It 15 viable suggest that
iın of culture an language Dongola W as Nubijan-Greek rather than Nu-
bıan-Coptic.

Appendix
Greek Funerary Inscriptions Known tar trom Old Dongola

Epıitaph of Kel daughter of Osk[
Unpublished, mentioned In: Jakobielskı, ÖOstrasz, ush F 967/68, 133(a)

OÖ(EO)C TW MV(EUUA)TOV
XCL MÜ [ONG O0 ]0XOG,

TOV OO [VaTtT|OV
WOAXAÄQLOGC TAOYNOA[C XCLL TIOV ALÖ- OQOV EV XYOoQ

O(EO)C AVÄMNAU- 'V XOATANAONTAC XCLL COVTOV
CONV e& XOOMW XUOUOL-
OÄUWEVOG, AVÄTNOAU-

QOV INV UXNV INV Ö(0VDANV) Kel UV(AtTNOQ) Ooxl EV KOAMNOLG
"ABoadu X.CLL "10040% UL '10x 0B, EV TONTOQO w  'V_

C& EV S  © AVOaWÜEELWG, DE  VBa ANEÖDU. D  @
. XO{ Ü ]n XCLL OTEVAYUOG LO AUÄOTNUCO NAQ

AQU]TtO[t N ]00XOEV OYOV EOYW OTa ÖLÄVOLO OC AyaOOC
13 X OL L[ V(OOwWNO) ]S OUYYXOONOOV, OTL  Cr OU% SOTLV Av(90wWTN)OC OC CNOE-

DL Xa{ı OUYX AUAOTNOEL OU YOO WOVOG AUOAOTLOC
EXTÖG UNÄOYXELG  S U  1 ÖLXALOUVN OQOOU ÖLXALOOUVN ELC TOV (XL-

2  (DVA, X(VOUE, X.CLL OYOG 01018

Kl XCLL AaAn OELA: OU YOO — \}
En AVÄNOVOLS TINV Ö(0VANV) Kel

EV ıMN DALOL- 19 T O€ A  ETN ING CWNS OU- 0U(00)VÖV XAL
AECQ TOV TOU OUOÜV aı  E, /O  n WO)O(TDOWV NOOQVOTA-
“archimandrite of the MONASLETY of Jesus 1n Lllarte” In a Previ0us artıcle (Aegyptus 7 ‚$ 197/2, D,
LIZE: 9) tended wiıth Monneret de Vıllard, but presently INOTC iınclined COIN-

sıder thıs fragment Old Nubıan LexXTt rather than Coptıc OTI1LC Aoy(L)uUAVÖ(OLTNG) 1(no0oV)s
AA “archimandrite oft the rYy of EeSUS the Goa” \Whart ollows thıs detinıtion 1$
SOIMNEC kınd of abbrevjatıon which CAaNnnNOL be decıphered ıthout photograph of the object.
Older evidence 1$ probably provıded by the Coptic-Old Nubıan DapyIus publıshed by
Browne, Papyrus Document In Coptıc and Old Nubıian, HPz 1I93, 29-32, but the datıng
ın thıs Can 15 based paleographıc erıter1a which z1ve only broad tıme trame cent.)
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24 Sl  ß —OO OY- LOC
OÖMN,; NUEOC NEUITTTN (OU-

D T AVANAÜOLS.
M VEULÄTWV; XOTANATNOOG; QWTELVO); AVAaWÜEEWOGS; QUTNG; AOYO; ÖLÄVOLOLV; U)g,
XL 1$ superfluous 1n thıs place; 1920 QUTNG; TTT QUTNV AVONAÜONG; rather than UT

AVONOÜOLG; LEXT ın the AT I115 ot the COVTONV; DAOLAELA TV QOUOOVÖN; NOCUOTATOG
NOQAUTATOG

TIranslatıon: God of spirıts and of al tlesh, XOl wh: avVe deteated death and
trodden OoOWnNn hell, an o1ven ıte the world, rest the soul otf Your CT7VAant Kel
daughter of Osk[ 1ın the bosom of Abraham and Isaak AT Jacob, 1n shinıng
place, 1ın place of refreshment trom which paın and orief Aan! lIamentatıon AaVe
ted AWAaY. Being x0o0d an benevolent forg1ive SIN commıted by her ın
word OT in deed OT ın thought, because there 15 NOLT INa  e who would live AT NOLT

S1N. For You alone AIC wıthout SIN AN! Your Justice 15 Justice tor CVCI; LOrd,;
an! Your word 15 truth. For YOuU ATC the rest of YOur CTVAant: Kel daughter of
Osk[ And the of her ıte (were) about S55 (She died iın the year) ftrom the
Martyrs 502; the eıght day of the month of T ’höth: $ifth day of the week

ood Lord; o1VE her reSst 1n the and of the lıving in the Heavenly Kingdom,
Aan! benevolent.

Epitaph of Stephanos
Kaltar, Aegyptus 7 9 1 992; 1134129

Ct Jakobielskı, Ustrasz, ush I5 1967/68, (description of stela ıth basıc ata
concerning the deceased and the ate ot hıs death), pl E:MI

+ A  @+
O(EOÖ)c TOV MV(EUW)ATOV AL NMÄÜONG

OAUO0XÖG, TOV BAVaTtOV Q..
YNOCOC XAL TOV QÖNV XOTANAONOAC
XAL CONV TQW  e XOOLW® YOAQLOALUE-
VOC; AVÄTLAUOOV TN(V) UXTV TOV Ö(O0VAOV)
ZTEQAVOV, NOoE(OßBUTEQOU), AEY(OWEVOG EIWTTA,
u(LÖ)C MaAPAa\DA, SV KÖANELG AßOoa-
U XAL "10060% XAL) "10x%@ß, EV TOTNWzun{* (T O - U O: IS OO E QWTLVO, EV TONW AVOWÜEE-
WC, B  va ANEÖDO. OÖUVN (XalL AU-

OL OTEVAYWOG: TLOLV AUÄOTLUO
NAQ QUTO NOCAYOEV OYOV

13 EOYOV ATa ÖLÄVOLO. (DC E  OAVOL-
OOC X(OAL PLAAV(OOQWTOGC) OUVYXOONOOV:
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15 TOV Ö(0VDAOV) ZTEQÄVOV, NOE(OPUTEQOU), YOaAT(O)VOT(AQLOVU) XOAL
AOX(L)-

16 WOAVÖ(OLTOVU) MaQio Tiuaere %OL XO1AKU HA
17 (XAL OOKNAWWYA. AVÄN(QUOOV) EV UN(VL) DAaQu(0VOL)
18 W, NUEOCA ITTOY U GEAAEVN LÖ,
19 /  @ WAQTUOV) —  el  Y T 108 EITN CWNS

AUTOV Inumber|]
KATOANATNOOG; TONU AEYOMEVOU; VLOÜ; KÖANOLG; QMWTELVO); 1} AUÄOTNUO; QUTOÜU;

AOYO); 13 EOY  W, ÖLA VOLOLV; 15 YOOT(O)VOT(AQLOG); ÜVENAÜOATO ÜVENÄN; 18 GEANVYN

TIranslation: God of spırıts and of all tlesh, You wh ave deteted death and
trodden OoOWN hell and o1ven lıve the world, rest the soul of Your er vanıc Ste-
phanos, also called “Rich“, SO of Marana, 1n the bosom of Abraham Aan! Isaac
and Jacob, 1n shinıng place, in place of refreshment, trom which paın anN! orief
and lIamentatıon ANe fled AWAdY. Being zo0od and benevolent forg1ve SIN
commıted by hım 1n word OT ın deed (JT 1in thought. (For You AIiIC the FEST of)
XOUT Servanct Stephanos, presbyter, chartonotarıos and archimandrites of (the
Monastery of) Marıa (ın) 1Iımaeıle aM Chonakishshil aN! Joknashshıl. He went

rest iın the month Pharmouthi EO. (ın the) tirst day of the week, (ın the) 14th
lunar day, (ın the year) from the Martyrs 513 And the of hıs ıte (were)
Inumber].

Epitaph of loannes, eparch
Unpublıished; mentioned 1: S. Jakobielskı, KrzyZanıak, ush 1 9 1967/68, 165; DzierZy-
kray-Rogalskı, Jakobielskı ın: ] Nubıa Recentes Recherches, Warsaw 1975 44 S (descrip-
t10n), 48 (drawıng); the titles of loannes c+t. Hagg, Symbolae Osloenses 6 E 1990, 159
162

w 1 NAV| AUÄOT[NUOA NAQ AUTOV NOCAYOEV
X + AOY®O EOYW ATa ÖL VOLOLV ÜVEC
wg ÖLCDEC OUYYXOONOOV, OTL  Sal OU%X SOTLV Av(0OWT)OC
x+4 OC CNOETAL A(Al OUY AUAOTNOEL: OUV YAQ,
X +  NM O(EO)G, AUOOTLAC EXTOC UNÄOYXELG
X+  CN X(CL ÖLXALOOUVN OOU ÖLX(AL)JOOUVN XCLL
X +  < AO OOU ahnOeELa - GOU YOO m \} OUVOL-
X+  O JUOLVOLC X(AL AVÄÜOTAOLG TOV GOV
X +  \ ÖODBAOV XLAL GOL INV OLV AVOTNEUL-
410 TW NM(ATtT)OL X(AL) T vu(LO X(@L) TOQ Ayio T VOAULLOA)TL
x+1 1 QVENÄN OE WOAXAQLOG OUTOC 100 vynG
E ENAOYXOC TOWOV L’0ONOWV X(AL) NOWTOUELLO-
13 U(LO)C ÖE ZiON QUVYOÜUOTOU EV WCN)VL
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u17 OLOLYX IC WEV STOU  DE /  n WOQTÜQWV
L T 6  ETN Ö$ ING CONG QUTt(O)Ü <!  S

1a5 NOWTOUELCOTEQOG; ETOUG;

Translatıion: [being x00d and benevolent)] forgıve SIN commıted by hım iın
word (1 1n deed (31 iın thought because there 15 NOLT INa  — who would lıve AaN! NOL

S$1N. For XOU alone AI C wiıthout SIN and Your Justice 15 Justice tor CVCI,; Lord,;
and Your word 15 truth. For You A the rest and the resurrection of XOl SErvanıd

and WC address the olory XOl the Father, the Son 249 the Holy Spairıt. And
the blessed [oannes: eparch of Gadera (?) aT protomeı1zoteros, SO© of kıng Sa
charıas, died iın the month Cho1i1ak (day) I (ın the) yYCar trom the Martyrs 600
And the of hıs ıte (were) 56

Epitaph ot archbishop Georg10s
Unpublished

1(no00D) X(0LOTÖ)G
O(EO)C TOV TV(EUW)ÄTOV %CL MAÄONGS O0U0X%OG,
TOWV DAVaATtTOV KATOOYNOOAS XCLL QONV

KOTOANATNOOS XCLL CONV TW XOOW YOAQLOCLUEVOG,C C B U AVÄTTLOAUOOV INV UXNV TOV Ö(O0VDAOV) 010100109 EWOYLOU
AOX(LJENLOK(ÖNOUV), AOX(L)WOAVÖ(OLTOU)
AvTt( SS WE( M a SEV KOAMNOLG AßBOoadu XCXIL "1000% X(OL '10%®B,
SV m..  © QOTLVO, SV TONW AVAWÜESEWG, DE  CV-
Oa ANEOQA. OÖUVYN %CL NÜTEN %XCOLL OTEVAYWOG: ITLOLV a_
LÄÜOTNUO NOAYXOEV AOYO® EOYW@ ATa ÖLÖÄVOLOLV C AyVOOOC X(QLO: T e e LA V(OQWIL)JOCG OUVYXOONOOV, OTL  s OUYX% SOTLV AvV(9OWN)OC OC CNOETAL
(L OUY

14 QUOAOTNOEL 018 YOO mm \} WOVOGC AUAOTLO[G] EXTOG UN  <  QOXELG
%CL ÖLXOLOOUVN{G} OOU ÖLXOLOOUVN ELG TOWOV ALÖVvai{c}, X(VOLJE,
OVYOC OOU

13 AaAn OELOA: OU YOQ OAVÄNOVOLG TWOV GV ÖOOUA(OV) (03) L’EWOY(LOV)
AOX(L)OTUA( TOLAG
AVLAG, WEYOLC AVvTt( a E AOX(L)UAVÖ(OLTNG) XCOLL GOL UNV)
MLAEKKANOLOALG, PLA-

15 AvV(OQWTN)OG, PLAOEEVOG, MLAOTNOVOG TO WOVOOTNQOLOU TOUVU O(2£0)U
OLAONTWYXOG, WÄNAOV Ö£ WEQLUVNTNG ING OLXOULWEVNG,

LLOQONQOOONOGC, NOQOTATOC NM(AT)NO TOV OOQOAVÖV, TOLUNV
XOM(OC)

1 TOUVU EUNO)YNULEVOU (03) L’ewWOy(LOV), AOoX(L)OTUA( S QVENÄN Ö
ITLCPY UNV(OG), /  e
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WOOT(VOWV) DXO, NUEOCA KUOLOXTN, wo TOV OsTOV WUOTNOLOV
EVEUOAT(O) IO OE _  ETN TNG CONS QUTOU ß /  e TOU QQOVOU

Z1 OECOUEV(CA) AVANOÜGELG OE QLOT)JE, EV XYOoQ COVTOV XAl)
ELONYO-

Z VEV ELG TOV NMAOQÄÖELOOV ING TOUCCNS TOU NMOOTOTOKO(V)
DA "IE(00VOO)ANUW ENOUV(OÄ)VLOV WETO MAVT(WV) TOV OAYEOV OOU, (QUNV).

"AVT(WVLOVU) Mev(dAOU) 15 Vvery lıkely; QWTELVO, TONW); TOV; 13 TOV GOÖV; 1514 TOLÄC
OYLO. rather than TOLÄÖOCG OAVÜOLG; possibly EYAC "AVT(OVLOG) ct. 6! MLAEXKAÄNOLOG;

LAQQONQOOWNOG, OOMAVON; "Ertuopl; A presumably: AVOANAÜONS QUTOV, AXQLOTE,121  Greek Funerary Inscriptions from Old Dongola: General Note  19  WAQT(0QwWV) OXO, HLEOQ KUVOLAKT|, HOQ E& TOV OELOV WUOTNOLOV  20  &yeboart(o)- T& dE &mn tNc EwNs AdtTODU Aß, AnNO TOD OL6VOV KA-  21  OeEouE&v(a) V. ÄvanaVoELg 0e, X(QLOT)E, EVv OO EOVTOV (KXal)  ELONYA-  22  VEV OE Elg TÖV NAQAÜÖELOOV TNS TOUPNS TOU NQOTOTÖKO(V)  23  Te(Q0VOAa)ANL ENOV(QÄ)VLOV LETÄ NAÄVT(WV) TÖV ÄYLOV OOV, (ÄUNV).  24  1E075@15  6. ’Avt(wviov) Mey(diov) is very likely; 7. pwrtELVO, TÖNW; 12. TÖV; 13. TOV OÖv; 13-14. TOLÄG  äyıa rather than tOLASOos Öylas; 14. possibly 6 MEyac ’Avt(mvıos) — cf. 1. 6; PLMEKXKANOLOG;  17. ÜaQ0Q60wWR0G, ÖLPAVOV; 18. ”Erugk; 21. presumably: &vanaions AUutTOV, XQLOTE, ... KAl  eioayAyng less likely: ä&vanabon oe XoLotöG ... Xal ELOayYAyN; 23. 70 stone  Translation: Jesus the Christ. God of spirits and of all flesh, You who have de-  feated death and trodden down Hell and given life to the world, rest in peace the  soul of Your servant abba Georgios, archbishop, archimandrite of (the monas-  tery of) Great Antony in the bosom of Abraham and Isaac and Iacob, in a shin-  ing place, in a place of refreshment, from which pain and grief and lamentation  have fled away. Being good and benevolent forgive every sin commited by him  in word, or in deed, or in thought, because there is not a man who would live and  not sin. For You alone are outside sin, Your justice is for ever, and Your word ıs  truth. You are the rest of Your servant abba Georgios archistyl() of (the church  of the) Holy Trinity, archimandrite of (the monastery of) Great Anthony and to  You, loving the church, loving mankind, hospitable, who was conscious about  the God’s monastery, loving the poor, who was mostly anxious about oikou-  mene, who was of cheerful countenance, the mildest father of orphans, the  beautiful shepherd, the blessed abba Georgios, archistyl(). He died on the 5th  day of the month Epeiph, in the year from the Martyrs 829, on Sunday, at the 6th  hour, after receiving the divine sacrament. And the years of his life were 82, and  those on the throne 50. And You, Christe, would give rest to him in the land of  living, and introduce him into the paradise of joy of the first-born, into heavenly  Jerusalem, with all your saints, amen  5. Epitaph of Marianos, archimandrite  F.©. Burkitt; JIhS5; 1903; p. 586 (a) (Lefebvre 643; TB 3)  Cf. Weissbrodt, Verzeichnis ... Braunsberg, Sommer-Semester 1905, p. 17, no. XI (description  of the content without giving the actual text of the inscription); F. H. Heichelheim, JHS 62, 1942,  NO  1  on  2  + ö O(eö)c TV KvV(EvL)ATW[V Xal NÄONS]  3  0A40X665, Ö TOV OAva[tTOV KATAQYN]-ML

ELOAYÄYNG less lıkely: AVANAÜON XQLOTOG121  Greek Funerary Inscriptions from Old Dongola: General Note  19  WAQT(0QwWV) OXO, HLEOQ KUVOLAKT|, HOQ E& TOV OELOV WUOTNOLOV  20  &yeboart(o)- T& dE &mn tNc EwNs AdtTODU Aß, AnNO TOD OL6VOV KA-  21  OeEouE&v(a) V. ÄvanaVoELg 0e, X(QLOT)E, EVv OO EOVTOV (KXal)  ELONYA-  22  VEV OE Elg TÖV NAQAÜÖELOOV TNS TOUPNS TOU NQOTOTÖKO(V)  23  Te(Q0VOAa)ANL ENOV(QÄ)VLOV LETÄ NAÄVT(WV) TÖV ÄYLOV OOV, (ÄUNV).  24  1E075@15  6. ’Avt(wviov) Mey(diov) is very likely; 7. pwrtELVO, TÖNW; 12. TÖV; 13. TOV OÖv; 13-14. TOLÄG  äyıa rather than tOLASOos Öylas; 14. possibly 6 MEyac ’Avt(mvıos) — cf. 1. 6; PLMEKXKANOLOG;  17. ÜaQ0Q60wWR0G, ÖLPAVOV; 18. ”Erugk; 21. presumably: &vanaions AUutTOV, XQLOTE, ... KAl  eioayAyng less likely: ä&vanabon oe XoLotöG ... Xal ELOayYAyN; 23. 70 stone  Translation: Jesus the Christ. God of spirits and of all flesh, You who have de-  feated death and trodden down Hell and given life to the world, rest in peace the  soul of Your servant abba Georgios, archbishop, archimandrite of (the monas-  tery of) Great Antony in the bosom of Abraham and Isaac and Iacob, in a shin-  ing place, in a place of refreshment, from which pain and grief and lamentation  have fled away. Being good and benevolent forgive every sin commited by him  in word, or in deed, or in thought, because there is not a man who would live and  not sin. For You alone are outside sin, Your justice is for ever, and Your word ıs  truth. You are the rest of Your servant abba Georgios archistyl() of (the church  of the) Holy Trinity, archimandrite of (the monastery of) Great Anthony and to  You, loving the church, loving mankind, hospitable, who was conscious about  the God’s monastery, loving the poor, who was mostly anxious about oikou-  mene, who was of cheerful countenance, the mildest father of orphans, the  beautiful shepherd, the blessed abba Georgios, archistyl(). He died on the 5th  day of the month Epeiph, in the year from the Martyrs 829, on Sunday, at the 6th  hour, after receiving the divine sacrament. And the years of his life were 82, and  those on the throne 50. And You, Christe, would give rest to him in the land of  living, and introduce him into the paradise of joy of the first-born, into heavenly  Jerusalem, with all your saints, amen  5. Epitaph of Marianos, archimandrite  F.©. Burkitt; JIhS5; 1903; p. 586 (a) (Lefebvre 643; TB 3)  Cf. Weissbrodt, Verzeichnis ... Braunsberg, Sommer-Semester 1905, p. 17, no. XI (description  of the content without giving the actual text of the inscription); F. H. Heichelheim, JHS 62, 1942,  NO  1  on  2  + ö O(eö)c TV KvV(EvL)ATW[V Xal NÄONS]  3  0A40X665, Ö TOV OAva[tTOV KATAQYN]-XCLL. ELOCLYÄLYMN); Z

Iranslatıon: Jesus the Christ. God of spırıts and of al flesh, AOU wh avVe de-
feated death and trodden OoOWN ell and o1ven ıfe the world, KNeSsStE 1n the
soul of Your ervant abba Georg10s, archbishop, archimandrıte of (the ' —

LEr y of) (Great Antony iın the bosom of Abraham Aan! Isaac and lacob, ın shın-
ıng place, 1ın place of refreshment, trom which paın and orief an lamentatıon
A Hed AWAdY. Being 700d an benevolent forgive SIN commıted by hım
1n word, OTr iın deed, OTL 1n thought, because there 15 NOT INa  a who would lıve and
NOT S11} For YOuU alone ATIC outside SIM. Your Justice 15 for CVCI; an Your word 15
truth. You AT the Fesit. of Your Servancdt abba Georg10s archistyl() of (the church
oft the) Holy Trinıity, archimandrıite of (the MONASTECY of) (Gsreat Anthony and
YOou, lovıng the church, lovıng mankınd, hospitable, who W as CONSCIOUS about
the od’s MONASLETY, lovıng the POOL, who W AS mostly aNX10US about o1kou-
INENC, who W as of cheerful COU  anCce, the miıldest tather of orphans, the
beautitul shepherd, the blessed abba Georg10s, archistyl(). He died the 5th
day of the month Epeıph, ın the VCal trom the Martyrs 529, Sunday, AT the 6th
hour, after rece1ving the divıne SACTAMESRNE. And the of hıs ıte WEeTITC ÖZ, an
those the throne And Yous Christe, W0uld Z1VeE rest hım 1n the and of
living, and ıntroduce hım Into the paradıse of JOoY of the tırst-born, 1nto heavenly
Jerusalem, wıth a1] yYyOUL saınts, ATINLEIN

Epitaph ot Marıanos, archimandrıite

Burkıtt, J IhS 5’ 1905 586 (a) (Letebvre 643;
C Weissbrodt, Verzeichnıis Braunsberg, Sommer-Semester 1905, 1 ® CJ (description

of the CONTIENT ıthout Q1VINg the actual LGXT of the inscr1pti0n); Heichelheim, JHS 6 9 1942,
noO_ n

CO
(EO)C TOV MV(EUW)JATO[V %XOL NMAOONG|

OO0XOG, TOV OCQVO|TOV KOATOOYN]-
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ÖUC XCLL TOV QÖNV |MATOANATNOOG|
H. COTV TW XOOU[® YOAOLOAUE |-
VOC, QAVÄTTOUVOOV INV WUXNV]
TOV ÖODVAOV OOU MaQt[0vVOoV|
AOX(L)UAVÖ(QLTOU) "I(nooV)s [EV ANOLG|> 0 NO / TS CO en O0AAU (Xal "1000% AL 10.x%[®ß];,
IEV TONW| QOTLVO EV |TONO® —'

11

TAAAP ME TA] Burkıtt; Al  A AdLO KXAL 1EV XOAÄTOLO (?) Letebvre ıth the suggest1on 7 AdLO
TAACLTWOOOV AQTOLV (?) wed Miıllet; IDA ACQT(OLV?) X(ALL) Tibilett1 Bruno; MOTELVO

Iranslatıon: Lite God of spırıts and of all flesh, You who aV deteated death
and trodden OoOWN hell AT o1ven ıte the world, rest in the soul of Your
Ervanz Marıanos, archimandrıte of (the MONASTLEFY of) Jesus God (?) ın the
bosom of Abraham, Isaac and Jacob, in shinıng place, 1in [place ete.]

Epitaph of Petros, eparch of Nobadıa

Lajtar, Archeologie du Nı Moyen 53 1994 157159

N£UOs£L XCLL WEANEÜOEL
TW  e T NÄAVTO. ÖNMWL-
QOUVOYNOAG O(E)® CXOL-
unOn WOXAOLTNG
LIETOOG ENA[O]XOG ING
TV N[oß0]ö0V yO)>-
OUC UN(VL) TDı LB LVÖ(LXTLWVOG) S°
ETOUG O(ITO ALOKANT(LOVOU l  U  Olz CN 55 x 5 A©O IS © OS O(EO)c TV MV(EUUAT)OV (XaL OL -
OÖNC O00XOG, AVÄNAU-
OQOYV TINV UXNV QOU-
TOU SV KÖAMNOLG [0105

13 Au XAL 10060% (XaAL 10 0OP,
E  EV!  Ba MÄÜVTEC OL OL[ OL

15 OQOU N[ 000VE |NAU[OAVTO|.
Y TONU TI NMÄVTO. ÖNWLOUVOYNOO.VTOG OEOÜU; ENA(O)XOG Lajtar printing C  9

AVO na Ü[OVTAL] Lajtar

Translatıion: By the 111 an order of the Lord wh created al thıngs the blessed
Petros, eparch of the and of the Nobadıans tell asleep 1n the month Tybı (day)
13; in the sixth indıction, 1n VCal after Diocletian 514 God of spırıts and of all
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flesh, rest hıs soul in the bosom of Abraham, Isaak and Jacob, where all Your
saınts went FEs1 betfore.

art of epıtaph
Burkıitt, JIhS 57 1903 586 (b (Letebvre 642; 30)

C+t Weissbrodt, Verzeichnıis Braunsberg, Sommer-Semester 1905, 1 9 DG (descrip-
t10N of CONteENT ıthout Q1ving the LEX%; of the inscr1pti0n); Heichelheim, JS 6 E 1942,

< TOWOV MV(EUUÄT)OV (XAL IN  C 01070
X+  N XÖC, AVÄTOUOOV INV
Ya S UXNV QUTOU EV %O
X + JLOLG AßOoadu XAL 1000
X +  n XOl '10xOß, O  EV  Ba OL O[ yu]-
x+6 OL 01018 NOOAQAVAN[AVOVTAL].

In the part which has NOL een preserved OMNEC chould rFESTOFE OEOC; - ev[I]moo0val Burkıitt
and Letebvre atter hım ıth the remark: peut-etre EV TO |7(®) AVa[WuEEWO]; OILC chould CXPCCI
aOrI1st ere: NOOAVENRAUOAVTO

TIranslatıon: God) of spırıts and of al tlesh, FOST the soul] of Your ervantzı 1n the
bosom of Abraham, Isaac aM Jacob, where all Your Salnts went Fest. before.

Epitaph of loannes, monk

Unpublıished

LO MAÄC-
OO VTLOGC O(EO)U VEÜU-
OEL XO(L OUANDOEL
DEBAKEV eEUAO-
BNG "Iwnavunc |-"* —_

EV UN(VL) vo UY;
NU(EOCA) QUTOC OUV O(EO)C

OLXTELOUGWOV OAVO-
NOAOÜOEL OLV} INV WU-12345/07009m XNV QUTOV EV KÖOAMNOLG NM(A)TINO(WV)

YELOL; DEBNKEV; OLXTLOWOV; R AVONAÜON; NOTEQWV;

Translation: By the 111 of God, wh tormed man) wıth hıszhand, the P10US
loannes, monk, died 1ın the month Hathyr day) 13, Sunday. Let 1t be that
God of Mercy Hımselt o1VE rest hıs soul ın the bosom of the athers.



1721 La tar

Epitaph of Thomas, presbyter
Lajtar, Aegyptus 7 9 1992 18

(1 Jakobielskı, UOstrasz, ush KD 967/68, 133 (C) (description of stela wıth basıc ata
concerning the decease: and the date of hıs death), pl XAILV,

7 1016 TOU NAVTOOUVVALUOOAVTOG O(EO)U
1 TOUV Ol TOU| OTOUATOG QUTOV KAl) AXOOAVTLKALG KG
100 LV LÖLOLG /  Z YNC YNV QV KAl) MWAQOAVTOC
TOV AvV(0Q0WT)OV E INS YOLXOU XCLL TOUTW EWPÜOOV-
LOC MV(EUU)A CONCG KENEVUOVTOG QUTOU EAOVTOG
ETE®OH TOUC SVTOUBA 000UB0OV OQWUÖV, TOV
WOXOQLTNV AL TLULOV NOEOHUTNV EV UN(VL) OXODV LEOCL-e{ CN c Y 165 NO IS CO tTEU[O ILG WEV DE  ETN AA  ETN EV T COn QAUTOV Ol  Q LWVÖ(LKTLOVOG) TOUVU

XOOUWOU K  ET
EEOAAKLOYLALO ÖLOAXOÖOLO. Q, /  Z ENLÖLULLAG X(OLOTO)U z  D (LITO
ALOKXANTLO.-

S  n  O K(vOov)E O(EO)c TOOV MV(EUUW)ATOV (XAL OAOXOG,
N(AT)NO TOUVU X(VOLO)U NW-

14 (DV '1nNoo)V X(OLOTO)U, EÖO)C NMÄÜONG NMAQAKANTEWG, QAVÄTOUOOV INV
WU-
XYV TOU OÖOOUVAOU OQOU ©OwuÖ NO(EO)PUT(EQOU) WETO TOOV OAYLOOV OOU

(X%al LT} (ITLO-  2
13 ÖOKLUÄONG E NALOOV OQO'U AA KOATAELWOOV OQOLUTOV

OUV ITLCOLOLV TOLC O VLOLG OOU TOUC EITLWVLXLOUG UWVOUG AO0L
15 [(Xal) ; K@7 DE  EITN (?) MNG | ÖOENG eLINELWWV - EUAOYNULEVOG EOYXÖUEVOG

EV OVÖ ]UOATL K(vOoLO)U MDOAVVA SV TOLC VWÜOTOLG O,{
ı7 ca 9 v ELG TOUC ALÖVOC TV ALOVO[V, QUNV

EMNLÖNLWLAG; UWVODOO{OO}L Lajtar

TIranslatıon: Because omnıpotent God, who through hıs lıps an takıng the
earth of the earth into hıs cleanest hands tormed Ian of ust and breathed ıte
1Into hım, ordered and desıred > the holy Aan! oreatly respected presbyter
'Thomas passed from the worrıies of thıs world the tourth (day of the) month
of Pachon, (ın the) tiftieth VCal of 1s priesthood, the of hıs ıte WEeEeIC 21
(ın the) 7th indıction, (ın the year) 6290 from the creatıon of the world, (ın the
year) trom Christ’s STaYy (on earth) 8970, (ın the year) trom Diocletian 515 God of
spırıts and of ll tlesh, Father of OUT Lord Jesus Christ, God of ll comfort, 21VeE
rest the soul of Your SErVanc<t T.homas: the presbyter, together wiıth Your saınts
and do NOT repudıate hım) from XOour chıldren, but make hım worthy
sıng wiıth all VOUL Ssa1lnts the of victory AI speak the words of olory:
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blessed be He who 1ın the AL of the Lord, hosanna high tor GV GT

aM CVCI, 2111

10 Epitaph of Markos

Burkıtt, ]I5S 5i 1903 586 (g) (Lefebvre, 643)
CR Weissbrodt, VerzeichnıisGreek Funerary Inscriptions from Old Dongola: General Note  125  blessed be He who comes in the name of the Lord, hosanna on high [...] for ever  and ever, amen.  10. Epitaph of Markos  E.C. Burkitt, JThS 5, 1903, p. 586 (g) (Lefebvre, no. 643)  Cf£. Weissbrodt, Verzeichnis ... Braunsberg 1905, p. 17, no. XIII (description of content without  giving the text of the inscription); F. H. Heichelheim, JHS 62, 1942, no. X 3.  x+1  IL Ave[nÄln ö UAXAQLOS  x+2  Mdoxoc APIT ... PNHZ yıv(i)  x+3  Xotay %B, anrd ALoxAnT(LOvOD) ETOUS  x+4  RN WÖlLTLOVOG) E, TA Ö° ET AUTOÜ  x+5  ä 6 0(eö)s AUTO ÖHOELOEV Enl TNS  x+6  yg En. 6 Baoıleds TOV  x+7  alOvnOv X(oLOTÖ)S  x+8  OE  2. QQ  ... Qv£O Burkitt, Lefebvre; WnNVv(C)  Translation: [...] the blessed Markos [...] died in the month Choiak, (day) 22, in  the year from Diocletian 528, in the fifth indiction, and God gave him 68 (years)  on earth. Christ king of eternity...  11. Epitaph of Zacharias (?)  A. Lajtar, Arch&ologie du Nil Moyen 5, 1991, p. 159-162  x+1  Z  x+2  [&x0uuN9n (?) Ö] ud%&@[ir]ng Za-  x+3  [xaolas v(iö)s ’Ev]®x Ö0viog Ev Un (Vl)  x+4  [  ca. 8  A]nö uEV NS YEVVN-  x+5  [o&ws AUtO]ü EnNoas Etn 93,  x+6  [And dE tnc ÜEoaAtiAs AUTOÜ  x+7  [Enoas &n..] &5 oldapıev- ö 0(eö)s  x+8  [aUtöv Exdheoev] eindv, ÖTL (E)v IN  x+9  [olxia toV n(atQÖ)s AUTO]Ü KWOVAL NOL-  x+10  [A0£ eLOLWV AnNd KO]OWOTOLELAG Hs  x+11  [&n 50W,  Ca 7  An ]ö X(0L0TO)U OS  x+12  L  ca: 16  ]eg ÖAo-  x+13  [  ca 16  ]NMAPAX  Xx +14  ca. 16  [  ]vevmnBraunsberg 1905, 1 9 111 (description of CONtLENT without

Q1viNg the LEXT. of the inscr1pt10n); Heichelheim, JES 6 9 1942,

w 4 .1 > Ave[7Ä ]N W  S
E QOXOG AI PNH2 WLV(L)
w S OLOLX I  ß; /  e ALoXANT(LAVOU) ETOUG
. AA DXN, LWVÖ(LXTLWVOG) E: IO E  ETN AUTOV
N EÖO)C QUTQ WOLOEV EITL ING
S DG YNC JS  N BAOLAEUG TOV
E OALOVOV X(0OLOTO)G
a

JU|Greek Funerary Inscriptions from Old Dongola: General Note  125  blessed be He who comes in the name of the Lord, hosanna on high [...] for ever  and ever, amen.  10. Epitaph of Markos  E.C. Burkitt, JThS 5, 1903, p. 586 (g) (Lefebvre, no. 643)  Cf£. Weissbrodt, Verzeichnis ... Braunsberg 1905, p. 17, no. XIII (description of content without  giving the text of the inscription); F. H. Heichelheim, JHS 62, 1942, no. X 3.  x+1  IL Ave[nÄln ö UAXAQLOS  x+2  Mdoxoc APIT ... PNHZ yıv(i)  x+3  Xotay %B, anrd ALoxAnT(LOvOD) ETOUS  x+4  RN WÖlLTLOVOG) E, TA Ö° ET AUTOÜ  x+5  ä 6 0(eö)s AUTO ÖHOELOEV Enl TNS  x+6  yg En. 6 Baoıleds TOV  x+7  alOvnOv X(oLOTÖ)S  x+8  OE  2. QQ  ... Qv£O Burkitt, Lefebvre; WnNVv(C)  Translation: [...] the blessed Markos [...] died in the month Choiak, (day) 22, in  the year from Diocletian 528, in the fifth indiction, and God gave him 68 (years)  on earth. Christ king of eternity...  11. Epitaph of Zacharias (?)  A. Lajtar, Arch&ologie du Nil Moyen 5, 1991, p. 159-162  x+1  Z  x+2  [&x0uuN9n (?) Ö] ud%&@[ir]ng Za-  x+3  [xaolas v(iö)s ’Ev]®x Ö0viog Ev Un (Vl)  x+4  [  ca. 8  A]nö uEV NS YEVVN-  x+5  [o&ws AUtO]ü EnNoas Etn 93,  x+6  [And dE tnc ÜEoaAtiAs AUTOÜ  x+7  [Enoas &n..] &5 oldapıev- ö 0(eö)s  x+8  [aUtöv Exdheoev] eindv, ÖTL (E)v IN  x+9  [olxia toV n(atQÖ)s AUTO]Ü KWOVAL NOL-  x+10  [A0£ eLOLWV AnNd KO]OWOTOLELAG Hs  x+11  [&n 50W,  Ca 7  An ]ö X(0L0TO)U OS  x+12  L  ca: 16  ]eg ÖAo-  x+13  [  ca 16  ]NMAPAX  Xx +14  ca. 16  [  ]vevmnOVEO Burkıtt, Letebvre: WNV(L)

Translatıon: the blessed Markos died 1n the month Cho1ak, aYy Z ın
the yYCal trom Diocletian 5Z8; 1n the tifth indıction, and God BaVC hım 68 years)

earth. Chriıst kıng of eternıty.

11 Epitaph of Zacharıas (?)
Lajtar, Archeologıe du Nı Moyen 5’ IDE, 159-162

va
x 1 E%0LUNON O] ud%d@[ir]ng FO=
w S YOOLALC u(LÖ)C  e Ev ÖYX O0 vioc EV UN(VL)
X + A ]O WEV TnNC VEVVN-
w A B GEWC QUTtO Ü NOACS D  ET Ol  <
X G | ONO ÖE ING L]EOATLAG QUTOÜ
X + 1CNOAC O  ETN WC OLÖCUEV: O(gO)c
SA |QUTOV EXÄNEOEV| ELTONV, OTL (E)V T
S |OLXLO TONU N(AtTOO)S QUTtO Ü WOVAL ON
y E: 70 |ACQL CLOLV /O©  n XO ]OWOTNOLELAG NS
y 4 [ETN A ]O X(OLOTO)U W  Ya
SE JEC O«
w A 16 JHAPAZ
w k IV EV T
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r E 16 JEHO EO-
Y 16 [ 15 V, QUNV

O0 veLOc; LEOCTELAG; JO EÖ)C [ ÖE ANEQNVEV] LITLOOV Lajtar; SUÄAEOEV only exemplı oratia;
S  N  $ XOOWOTNOLLOLG

TIranslatıon: the blessed Zacharıas ( SO of Henoch ( NCW-C  I; dıed]
ın the month ıname numeral]; trom the day of hıs bırth he lived 96 yı  3 trom
the tıme he W 2A5 annoınted priest Inumeral) 4S Sa and God |called hım
(?)] sayıng that 1ın the house of Hıs tather there AT IMan y places lıve in, 1n the
YCal ftrom the creation of the world 6416 trom Christ S16
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Die athiopıischen Handschritften des Völkerkundemuseums
der Unıiversıität Zürıich (zweıter JR

°

Streıten 4AUS reı Pergamentstücken. 755110 Schriftspiegel:
10,0 88| breıt. Dreı Schrittabschnitte 54,70 un 35 ZSp

Magısche Gebete 1ın Rollentftorm
Abschnitt

nn”" 2 2 A° -} (1 4A77 7 h7 D7 DA MG A 0 °) H OD:: ANQL- MG
0Q& AR -} DA P AULANMC H. DB

‚KB (1Q D pA hX 70  SVeronika Six  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums  der Universität Zürich (zweiter Teıl)*  Z  13580  Streifen aus drei Pergamentstücken.  175,5:11,0 m.  Schriftspiegel:  10,0 cm breit.  Drei Schriftabschnitte zu 84,70 und 35 Zl.  1 Sp-  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnäitt:  1  A: Anee:” Z AA : KD OAL NC A D: ANL NF:  nmn AN: ODOAK:: 0P7 E: PA0: 5 KULANAC: HO66 AF° AF-U  Za A na ANLANAC: PE HO: 7A0 ... Susenyoslegende; vgl. 0.  Nr. 376 (Nr. 1) = OrChr 80, S. 150f. (Nr. 20.1).  2. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3  A: Adee:” Za AA : ÜF AL: OÄFART: ACS: HA IC T:  AF° hAh: OA0-1N [ ]h: ...  Vgl. VOHD XX 6, 90 (Nr. 1).  A:0neme: N: AA N: DAK: AA ANAD: D7g PA0: AT AF  Ahat: on& maAb ...  Vgl. VOHD XX 6, 90 (Nr. 3), 181 (Nr. 5).  3. Abschnitt:  ä  A: ade: AA D: D N PLEI L: Ch: ...  Vgl. VOHD XX 4, 264 (Nr. 5); 6, 136 (Nr. 4).  6  Aded: 4860# [= Gebet gegen den bösen Blick]  Vgl. o. Nr. 13556 (Nr. X) = OrChr 80, S. 120 (Nr..3 X).  Der Text ist mit schwarzer, gelber, grüner und roter Tusche umrandet. Verzie-  rungen und Miniaturen mit gelber, blauer, roter und schwarzer Tusche:  1. Zu Beginn ein schwerttragender Engel in Frontalansicht. Er trägt Schuhe  und hat eine gestreifte Beinkleidung. Neben seinen Füßen ist je ein Blütenorna-  ment gezeichnet. Oben ist die Miniatur von einer Lei_ste aus drei ornamentierten  Vierecken begrenzt.  * Der erste Teil ist in Band 80 (1996) S. 116-152 erschienen.  OrChr 81 (1997)Susenyoslegende; vgl
Nr. 376 (NE 1) OrChr SÖ), 150 (Nr. 201
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@ A° f B Cl Gebet den bösen Bliıck)]
Vgl Nr (Nr. X) OrChr 50, 120 (Nr: 3

Der Text 1STt MmMI1t schwarzer, velber, gruner und Tusche umrandet. Verzie-
FUNSCH und Mınıaturen mı1t zelber; blauer, un schwarzer Tusche:

Z Begınn eın schwerttragender Engel ın Frontalansıcht. Er tragt Schuhe
und hat eıne gestreıfte Beinkleidung. Neben seınen Füßen 1StTt Je eın Blütenorna-
ment gezeichnet. ben 1STt die Mınıatur VO eıner Lei_ste Aaus drel ornamentıerten
Vierecken begrenzt.

Der Tej] 1STt In Band (1996) 116157 erschıenen.

OrChr x 1997)
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Nach dem ErFrStTeN Schrittabschnitt eın Gesichtsviereck als Mıtte VO INSgE-
SATlıt eCun quadratischen Vierecken:; die jer Aufßenquadrate haben speerspit-
zenartıge Ornamente.

Nach dem 7zweıten Schrittabschnutt: Gesichtsviereck 1m Achtspitz. In den
1er Außenquadraten JE eın Augenmotiv.

Am Ende der Rolle eıne Wellenleıiste.
Als Besıitzerin der Rolle 1sSt iın den entsprechenden Wendungen DA MaüuPA

21 T HAA eingetragen.
Die ZW ar MmMI1t orober aber sorgfältiger Schriftft geschriebene Handschriftenrolle

1St nıcht datıiert (19./20: Jh:?)

73

202.0: 129Streiten A4US reı Pergamentstücken. Schriftspiegel:
110 breıt. Sp 7 weı Schrittabschnitte 972 und 97

Magiısche Gebete in Rollentorm
Abschnitt

flfi”" c 2 A° Qa D p128  Six  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun quadratischen Vierecken; die vier Außenquadrate haben speerspit-  zenartige Ornamente.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz. In den  vier Außenquadraten je ein Augenmotiv.  4. Am Ende der Rolle eine Wellenleiste.  Als Besitzerin der Rolle ist in den entsprechenden Wendungen @4: @f a:  7& LhA A* eingetragen.  Die zwar mit grober aber sorgfältiger Schrift geschriebene Handschriftenrolle  ist nicht datiert (19./20. Jh.?).  23  14218  202,0:12:9:cm:  Streifen aus drei Pergamentstücken.  Schriftspiegel:  11,0 cm breit.  1 Sp.  Zwei Schriftabschnitte zu 92 und 92 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Adee:?” Zg AA HC: BA ... AA Al ODA D7 E.N:  Pa EAMANhC: HL0O60: AT° FU ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 1) = S. 137 (Nr. 22.1).  2. A: Adee:?” Za AA Möw E: KD OM E7N0: ALNCH: ...  3a. Salam an Fänw’el.  T und Ü: WorrZ II 113£.  L: ChR Nr. 49.  2. Abschnitt:  3b.  Fortsetzung von Nr. 3a.  4  A: R: QAT ö E[ hRTtE AUS: NaUF: hATAR: AAA ...  Vgl. VOHD XX 6, 124 (Nr. 10), 130 (Nr. 1).  Gebet gegen den bösen Blick.  Vel. o. Nr. 13556 (Nr.X) =OrChr’80!/5. 420 (Nt. 3 X:  6  Joh 1,1-5. Überschrift von einem anderen Schreiber: #74A: Hf h70*  E:... S0 AUMLANdC: MC 4E KT  Der Text ist mit schwarzer Tusche umrandet.  Grob gezeichnete Miniaturen und Verzierungen mit roter und schwarzer  Tusche:  1. Zu Beginn ein stilisierter, schwerttragender Engel in Halbfigur und Frontal-  ansicht. In seiner winzigen linken Hand hält er zudem ein Handkreuz. Das  Gesicht ist mit roter Farbe ausgemalt, der Körper dagegen ist eine von Farbe  freigebliebene Fläche. Die Flügel sind mit Strichen und winzigen HalbkreisenDD X (D qD
p ,  > &c H. DOO
Vgl Nr. (Nr. 137 (Nr, 22.1)

nnan D 2 A° Qa IO aD ” 710
329 Salam Fänwu’el.

un: WorrZ EEB| 1137
ChR Nitr

Abschnmnitt
Fortsetzung VO  - Nr. 34

2 A° Na Ö E: AU  “ WG AAMDNT128  Six  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun quadratischen Vierecken; die vier Außenquadrate haben speerspit-  zenartige Ornamente.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz. In den  vier Außenquadraten je ein Augenmotiv.  4. Am Ende der Rolle eine Wellenleiste.  Als Besitzerin der Rolle ist in den entsprechenden Wendungen @4: @f a:  7& LhA A* eingetragen.  Die zwar mit grober aber sorgfältiger Schrift geschriebene Handschriftenrolle  ist nicht datiert (19./20. Jh.?).  23  14218  202,0:12:9:cm:  Streifen aus drei Pergamentstücken.  Schriftspiegel:  11,0 cm breit.  1 Sp.  Zwei Schriftabschnitte zu 92 und 92 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Adee:?” Zg AA HC: BA ... AA Al ODA D7 E.N:  Pa EAMANhC: HL0O60: AT° FU ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 1) = S. 137 (Nr. 22.1).  2. A: Adee:?” Za AA Möw E: KD OM E7N0: ALNCH: ...  3a. Salam an Fänw’el.  T und Ü: WorrZ II 113£.  L: ChR Nr. 49.  2. Abschnitt:  3b.  Fortsetzung von Nr. 3a.  4  A: R: QAT ö E[ hRTtE AUS: NaUF: hATAR: AAA ...  Vgl. VOHD XX 6, 124 (Nr. 10), 130 (Nr. 1).  Gebet gegen den bösen Blick.  Vel. o. Nr. 13556 (Nr.X) =OrChr’80!/5. 420 (Nt. 3 X:  6  Joh 1,1-5. Überschrift von einem anderen Schreiber: #74A: Hf h70*  E:... S0 AUMLANdC: MC 4E KT  Der Text ist mit schwarzer Tusche umrandet.  Grob gezeichnete Miniaturen und Verzierungen mit roter und schwarzer  Tusche:  1. Zu Beginn ein stilisierter, schwerttragender Engel in Halbfigur und Frontal-  ansicht. In seiner winzigen linken Hand hält er zudem ein Handkreuz. Das  Gesicht ist mit roter Farbe ausgemalt, der Körper dagegen ist eine von Farbe  freigebliebene Fläche. Die Flügel sind mit Strichen und winzigen HalbkreisenVgl OHD 6, 124 (Nr. 10); 130 (Nr. 1)
Gebet den bösen Blick
Vgl Nr (Nr. OrChr SO, 1:20) (Nr.
Joh 1,1-5 Überschrift VO  $ einem anderen Schreiber: D ’7

AMLANMC e D+C AA
Der Text 1St mMı1ıt schwarzer Tusche umrandet.

rob gezeichnete Mınıaturen un! Verzierungen mı1t un! schwarzer
Tusche:

Ia Begınn eın stılısıerter, schwerttragender Engel in Halbfigur un!:! Frontal-
ansıcht. In seiner wınzıgen linken Hand hält zudem eın Handkreuz. Das
Gesıcht 1St mI1t Farbe ausgemalt, der Körper dagegen 1sSt eıne VO  - Farbe
treigebliebene Fläche. Dıie Flügel sınd mıt Strichen un: wınzıgen Halbkreisen
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angedeutet. ben un!: 1St die Zeichnung VO Zierleisten m1t Zeıl auf
die Spıtze gestellten Vierecken begrenzt.

Nach dem ersten Schriftabschnutt: Gesichtsviereck als Mıtte V INsSge-
Samıt CL Vierecken; die jer Außenquadrate sınd mı1t eınem Augenmotiv A4US5-

gefüllt. ben 1st das Ornament VO  —3 einer breıiten Leıiste A4US sternförmıgen Ver-
zıerungen begrenzt.

Am Ende der Rolle Gesichtsviereck 1mMm Achtspitz.
Die Rolle wurde für .1 aD : geschrieben.
Dıie mM1t orober Schrift, aber flüssıg geschriebene Handschriftenrolle 1St nıcht

datiert (Anfang

Streiıten AUS reı Pergamentstücken. 157096 Schriftspiegel:
We1 Schriftabschnitte x 1 un 104Ö0 breıit. Sp

Magische Gebete iın Rollenftorm
Abschnitt
1a UB MDAYPA Bollwerk des Kreuzes| 1A07 HN: AL N:

na  > (D i 2#nDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  129  angedeutet. Oben und unten ist die Zeichnung von Zierleisten mit zum Teil auf  die Spitze gestellten Vierecken begrenzt.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Vierecken; die vier Außenquadrate sind mit einem Augenmotiv aus-  gefüllt. Oben ist das Ornament von einer breiten Leiste aus sternförmigen Ver-  zierungen begrenzt.  3. Am Ende der Rolle: Gesichtsviereck im Achtspitz.  Die Rolle wurde für 704: m@: 47 geschrieben.  Die mit grober Schrift, aber flüssig geschriebene Handschriftenrolle ist nicht  datiert (Anfang 20. Jh.?).  24  14275  Streifen aus drei Pergamentstücken.  157090 cm:  Schriftspiegel:  Zwei Schriftabschnitte zu 81 und 104 Zl.  8,0 cm breit.  1SpP*  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1a. A: UB&: mAnta: [= Bollwerk des Kreuzes) HhO-1m: [A]AL NT:  NS e Aad: On NMPFN: ...  T und U: Lif 166-77.  2. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  Der Text ist mit schwarzer Tusche umrandet.  Miniaturen und Verzierungen mit rotbrauner und schwarzer Tusche:  1. Zu Beginn der Rolle ein schwerttragender Engel in Frontalansicht. Auf  seinem Kopf ist ein einfaches Kreuz gezeichnet. Das Gewand ist gestreift. zu  Beginn des Textes eine schmale, einfache, gestreifte Leiste mit einem ganz ein-  fachen Ornament als Aufsatz an den Enden.  2. Zwischen den beiden Textabschnitten eine Handkreuzform, oben und  unten von einer Zackleiste begrenzt.  3. Am Ende des Textes ein magisches, gekritzeltes Ornament aus Streifen  und Zacken.  An einer Stelle ist in der entsprechenden Wendung @At: 11CA A*“ einge-  tragen.  Der für eine Handschriftenrolle sehr sorgfältig geschriebene Text ist nicht  datiert (18./19. Jh.?).un:! LT 6-/
Abschmnitt

Fortsetzung VO  e Nr. 7a
er Text 1St mıt schwarzer Tusche umrandet.
Mınıiaturen un! Verzierungen mı1ıt rotbrauner un! schwarzer Tusche:

Sa Begınn der Rolle eın schwerttragender Engel 1n Frontalansıcht. Auf
seinem Kopf 1St eın eintaches Kreuz gezeichnet. Das Gewand 1St gestreılft.
Begınn des Textes eıne schmale, einfache, gestreifte Leıste MmMI1t eiınem gahz e1n-
tachen Ornament als Aufsatz den Enden

7Zwischen den beıden Textabschnıitten eıine Handkreuzform, oben un
VO  e} eıner Zackleiste begrenzt.

Am Ende des Textes eın magısches, gekritzeltes Ornament aus Streıten
un: Zacken.

An eiıner Stelle 1St 1n der entsprechenden Wendung DA einge-
tıragen.

Der tür eıne Handschriftenrolle sehr sorgfältig geschriebene Text 1St nıcht
datiert (1 8 /19
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D

Streitfen A4aUusSs rel Pergamentstücken. Am Ende 1St die Rolle eingerıssen (kein
Textverlust). 186,0 0,0 Schriftspiegel: 9:0 breıt.

Dreı Schrifttabschnitte 75 A2 un 58Sp

Magische Gebete iın Rollentorm
Abschnitt
la Susenyoslegende.

Vgl Nr. 376 (Nr. OrChr SO, 150 (Nr. 20.1°)
Abschnitt

Fortsetzung VO Nr. 1a
hAh B Mar A Bollwerk des Kreuzes|

und 1 20611
nfi”" E 2 A° Qa AC  “ H( DA aD& D} 2 T° -

m” . X: ABTt OECO4|)| (D*“) 9 - DODECTTY150  Six  25  14276  Streifen aus drei Pergamentstücken. Am Ende ist die Rolle eingerissen (kein  Textverlust).  186,0:10,0 cm.  Schriftspiegel: 9,0 cm breit.  Drei Schriftabschnitte zu 75, 72 und 58 Zl.  1SB.  Magische Gebete in Rollenform  1  Abschnitt:  1a. Susenyoslegende.  Ngluo::Nr: 376(Nr.. 1) = OrChr 80, S. 150£. (N# 20.1)  Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  Z  A0 &: @A [= Bollwerk des Kreuzes]  T und Ü: Lif 206-11.  A: Adee:” Zfe#: AAZT: AC£: 0ALP7: HC: OFIEA: WDIE: OT:  bal OTEL KAOT: ORCOF[:] 019 ODECFTT: ...  Vgl. VOHD XX 6, 132 (Nr. 1).  4a  Saläm an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. Salaäm an den hl. Roqo.  T und U: S. Grebaut, Priere contre la peste = Aethiopica 2 (1934) 122f.  L: VOHD XX 6, 252 (Nr. II).  A: adet: AA : 0794 und eine Strophe eines Salam an Langi-  NOS.  Tund U: S. Grebaut, Priere magique contre la pleur&sie = Aethiopica 2  (1934) 87.  L: VOHD XX 6, 103 (Nr. 7).  Der Text ist Schwarz und Gelb umrandet.  Miniaturen und Verzierungen mit schwarzer, roter, lila und gelber Farbe:  1. Zu Beginn ein Gesichtsviereck als Mitte von insgesamt neun Quadraten.  Die vier Außenvierecke haben ösenförmige Ornamente, die anderen sind durch  Schrägstriche in Dreiecke geteilt. Das Gesichtsviereck ist nur mit schwarzer  Tusche als Umrißzeichnung ausgeführt. Oben und unten ist das Ornament von  einer Flechtbandleiste begrenzt.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein sorgfältig, sehr naturalistisch  gezeichneter schwerttragender Engel in Frontalansicht, der zum rechten Bild-  rand blickt. Er hält in seiner Rechten das Schwert, in der Linken die Scheide.  Über einem lilafarbenen Untergewand trägt er einen Mantel, der am Oberteil  mit Knöpfen geschlossen ist. Der Mantel hat einen breiten Gürtel. Oben und  unten eine kleine Leiste mit kettengliederartigem Ornament.Vgl OHD 6, 132 (Nr. 1)
49 Salam Fänu’el.

Vgl Nr. (Nr. 138 (Nr. 23.3)
Abschnitt.

Fortsetzung VO Nr. 42
Salam den hl Roqo.

un: Grebanut, Priıere CONnTtre la Aethiopica (1934) 1297t*
OHD 6, 7572 (Nr. 1)

2 A° Qa3D“ 9 - und eıne Strophe eınes Salam Langı-
NO  %

un Grebanut, Priere magıque CONiIre la pleur&sie Aethiopica
(1934)
OHD 6, 103 (Nr. 7

Der Tlext 1St chwarz un elb umrandet.
Mınıiaturen und Verzierungen mıt schwarzer, r  n ıla un: gelber Farbe

Zu Begınn eın Gesichtsviereck als Mıtte VO  — ınsgesamt CUun Quadraten.
Dıie 1er Außenvierecke haben Ösenförmiıge Urnamente, die anderen sınd durch
Schrägstriche iın Dreiecke geteılt. Das Gesichtsviereck 1St L1UT miıt schwarzer
Tusche als Umrifßzeichnung ausgeführt. ben un: 1sSt das Ornament VO

eıner Flechtbandleiste begrenzt.
Nach dem ersten Schritftabschnitt eın sorgfältig, sehr naturalıstisch

gezeichneter schwerttragender Engel in Frontalansıcht, der ZU rechten Bild-
rand blickt. Er hält iın seiner Rechten das Schwert, iın der Linken die Scheide.
ber eiınem lılatarbenen Untergewand tragt eınen Mantel, der Oberteıl
mıt Knöpten geschlossen 1st. Der Mantel hat eınen breiten Gürtel. ben un

eıne kleine Leıste mı1t kettengliederartigem (Ornament.
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Nach dem Zzweıten Schrittabschnitt: Eın Gesichtsviereck, das VO eınem
ZUT Achse des Gesichtsvierecks diagonal VEeErSELIZEEN Ösenartıgen Ornament e1in-
gerahmt 1St. ben eıne schmale Leıiste AaUusSs sternenförmıgen Blüten, diıe durch
7Wel Halbkreise (einander gegenüberlıegend) verbunden sınd Unten eıne
kleine schleifentörmiıge Leıiste.

Als Besıitzerin 1St DA .0 iın den entsprechenden Wendungen einge-
tragen.

Di1e außerordentlich sorgfältig gestaltete Handschrittenrolle 1St nıcht datiert
(18 Ih;?)

Streifen A4AUS reı Pergamentstücken; die Rolle 1St Begınn un: den Rändern
1296 0,5 Schritt-geringem Textverlust beschädigt.

spiegel: 100 breıt. Sp Dreı Schrittabschnitte 0, 74 un:
95

Magische Gebete iın Rollentorm
Abschnitt

An AAN An ADA ®: An pp .  > T AN ANY'AN
Hn
Vgl OHD 6, 96 (Nr. 1) i1xAäth z 313

1117 AAS AAS: AA  N @(L ean an
ODHNNC 9° A AD 0A9“Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  151  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Ein Gesichtsviereck, das von einem  zur Achse des Gesichtsvierecks diagonal versetzten ösenartigen Ornament ein-  gerahmt ist. Oben eine schmale Leiste aus sternenförmigen Blüten, die durch  zwei Halbkreise (einander gegenüberliegend) verbunden sind. Unten eine  kleine schleifenförmige Leiste.  Als Besitzerin ist @AT Ah£@t in den entsprechenden Wendungen einge-  tragen.  Die außerordentlich sorgfältig gestaltete Handschriftenrolle ist nicht datiert  (18. Jh.?).  26  15395  Streifen aus drei Pergamentstücken; die Rolle ist zu Beginn und an den Rändern  1:79:0:10,5+"Cmi:  Schrift-  unter geringem Textverlust beschädigt.  spiegel: 10,0 cm breit.  1'Sp  Drei Schriftabschnitte zu 80, 74 und  95:Zlı  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Ado-: AAN: NM ADAL: AA AaA PE A AUNP O: 0L  HLd: APLAC: ...  Vgl. VOHD XX 6, 96f. (Nr. 1). SixäthZ 313.  A:nnem: AA AT AF O0N: 9A: 002.AN: AAA SA ALa  nCAFA: ONNE: AF : LLPAA: AGAMD: GJAP: E: L: ...  Vgl. VOHD XX 5, 149 (Nr. 3); 6, 86 (Nr. 2).  3  A: üdee:” 40ı m- ARTAN: NN& LAT: Aüh: A72Ö: ...  4a  Gebet gegen den bösen Blick.  Vgl. o. Nr. 13556 (Nr. X) = OrChr 80, $. 120 (Nr. 3 X).  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. A: Anep:” ZP-++: h.7: [vgl. VOHD XX 6, 103 (Nr. 4)] 0 &B: AA.SAA  arı AAı AA K AD ARC: (StrPr 334) ...  6. A: Ahee:?” Zpete: AA 6377 Cmd: H£AAN: AN: ANA: 0DL2AT  hö£ 7: OLKK ND: KAad : OhAT*: ...  Vgl. VOHD XX 6, 88 (Nr. 2) SixäthZ 312f.  7a. A: Ane:”  adet: AA &728 K D: R7: T:  Z  era AA (StrPr 340) ChA7: ...  3. Abschnitt:  7b. Fortsetzung von Nr. 7a.  8  A: Adee:” Za AA AC£: 062P7: AAU- N: (dreimal) AA &7: ...Vgl OHD 5i 149 (Nr. D3; 6, S6 (Nr. Z}

nnan 2 A MEF IN AAn A,Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  151  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Ein Gesichtsviereck, das von einem  zur Achse des Gesichtsvierecks diagonal versetzten ösenartigen Ornament ein-  gerahmt ist. Oben eine schmale Leiste aus sternenförmigen Blüten, die durch  zwei Halbkreise (einander gegenüberliegend) verbunden sind. Unten eine  kleine schleifenförmige Leiste.  Als Besitzerin ist @AT Ah£@t in den entsprechenden Wendungen einge-  tragen.  Die außerordentlich sorgfältig gestaltete Handschriftenrolle ist nicht datiert  (18. Jh.?).  26  15395  Streifen aus drei Pergamentstücken; die Rolle ist zu Beginn und an den Rändern  1:79:0:10,5+"Cmi:  Schrift-  unter geringem Textverlust beschädigt.  spiegel: 10,0 cm breit.  1'Sp  Drei Schriftabschnitte zu 80, 74 und  95:Zlı  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Ado-: AAN: NM ADAL: AA AaA PE A AUNP O: 0L  HLd: APLAC: ...  Vgl. VOHD XX 6, 96f. (Nr. 1). SixäthZ 313.  A:nnem: AA AT AF O0N: 9A: 002.AN: AAA SA ALa  nCAFA: ONNE: AF : LLPAA: AGAMD: GJAP: E: L: ...  Vgl. VOHD XX 5, 149 (Nr. 3); 6, 86 (Nr. 2).  3  A: üdee:” 40ı m- ARTAN: NN& LAT: Aüh: A72Ö: ...  4a  Gebet gegen den bösen Blick.  Vgl. o. Nr. 13556 (Nr. X) = OrChr 80, $. 120 (Nr. 3 X).  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. A: Anep:” ZP-++: h.7: [vgl. VOHD XX 6, 103 (Nr. 4)] 0 &B: AA.SAA  arı AAı AA K AD ARC: (StrPr 334) ...  6. A: Ahee:?” Zpete: AA 6377 Cmd: H£AAN: AN: ANA: 0DL2AT  hö£ 7: OLKK ND: KAad : OhAT*: ...  Vgl. VOHD XX 6, 88 (Nr. 2) SixäthZ 312f.  7a. A: Ane:”  adet: AA &728 K D: R7: T:  Z  era AA (StrPr 340) ChA7: ...  3. Abschnitt:  7b. Fortsetzung von Nr. 7a.  8  A: Adee:” Za AA AC£: 062P7: AAU- N: (dreimal) AA &7: ...49 Gebet den bösen Blick
Vgl Nr. (Nr. X) OrChr 50, 120 (Nr.

Abschnitt
Fortsetzung VO Nr. 44

nnan ba . q [ vgl OHD 6, 103 (Nr. 4)| DAa
9° AA AUHLA AT° AD T A?  m (StrPr 334)Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  151  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Ein Gesichtsviereck, das von einem  zur Achse des Gesichtsvierecks diagonal versetzten ösenartigen Ornament ein-  gerahmt ist. Oben eine schmale Leiste aus sternenförmigen Blüten, die durch  zwei Halbkreise (einander gegenüberliegend) verbunden sind. Unten eine  kleine schleifenförmige Leiste.  Als Besitzerin ist @AT Ah£@t in den entsprechenden Wendungen einge-  tragen.  Die außerordentlich sorgfältig gestaltete Handschriftenrolle ist nicht datiert  (18. Jh.?).  26  15395  Streifen aus drei Pergamentstücken; die Rolle ist zu Beginn und an den Rändern  1:79:0:10,5+"Cmi:  Schrift-  unter geringem Textverlust beschädigt.  spiegel: 10,0 cm breit.  1'Sp  Drei Schriftabschnitte zu 80, 74 und  95:Zlı  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Ado-: AAN: NM ADAL: AA AaA PE A AUNP O: 0L  HLd: APLAC: ...  Vgl. VOHD XX 6, 96f. (Nr. 1). SixäthZ 313.  A:nnem: AA AT AF O0N: 9A: 002.AN: AAA SA ALa  nCAFA: ONNE: AF : LLPAA: AGAMD: GJAP: E: L: ...  Vgl. VOHD XX 5, 149 (Nr. 3); 6, 86 (Nr. 2).  3  A: üdee:” 40ı m- ARTAN: NN& LAT: Aüh: A72Ö: ...  4a  Gebet gegen den bösen Blick.  Vgl. o. Nr. 13556 (Nr. X) = OrChr 80, $. 120 (Nr. 3 X).  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. A: Anep:” ZP-++: h.7: [vgl. VOHD XX 6, 103 (Nr. 4)] 0 &B: AA.SAA  arı AAı AA K AD ARC: (StrPr 334) ...  6. A: Ahee:?” Zpete: AA 6377 Cmd: H£AAN: AN: ANA: 0DL2AT  hö£ 7: OLKK ND: KAad : OhAT*: ...  Vgl. VOHD XX 6, 88 (Nr. 2) SixäthZ 312f.  7a. A: Ane:”  adet: AA &728 K D: R7: T:  Z  era AA (StrPr 340) ChA7: ...  3. Abschnitt:  7b. Fortsetzung von Nr. 7a.  8  A: Adee:” Za AA AC£: 062P7: AAU- N: (dreimal) AA &7: ...nnan 2 2 A° Na An 97 CN na-N  DE AT°

AA° h AT°Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  151  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Ein Gesichtsviereck, das von einem  zur Achse des Gesichtsvierecks diagonal versetzten ösenartigen Ornament ein-  gerahmt ist. Oben eine schmale Leiste aus sternenförmigen Blüten, die durch  zwei Halbkreise (einander gegenüberliegend) verbunden sind. Unten eine  kleine schleifenförmige Leiste.  Als Besitzerin ist @AT Ah£@t in den entsprechenden Wendungen einge-  tragen.  Die außerordentlich sorgfältig gestaltete Handschriftenrolle ist nicht datiert  (18. Jh.?).  26  15395  Streifen aus drei Pergamentstücken; die Rolle ist zu Beginn und an den Rändern  1:79:0:10,5+"Cmi:  Schrift-  unter geringem Textverlust beschädigt.  spiegel: 10,0 cm breit.  1'Sp  Drei Schriftabschnitte zu 80, 74 und  95:Zlı  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Ado-: AAN: NM ADAL: AA AaA PE A AUNP O: 0L  HLd: APLAC: ...  Vgl. VOHD XX 6, 96f. (Nr. 1). SixäthZ 313.  A:nnem: AA AT AF O0N: 9A: 002.AN: AAA SA ALa  nCAFA: ONNE: AF : LLPAA: AGAMD: GJAP: E: L: ...  Vgl. VOHD XX 5, 149 (Nr. 3); 6, 86 (Nr. 2).  3  A: üdee:” 40ı m- ARTAN: NN& LAT: Aüh: A72Ö: ...  4a  Gebet gegen den bösen Blick.  Vgl. o. Nr. 13556 (Nr. X) = OrChr 80, $. 120 (Nr. 3 X).  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. A: Anep:” ZP-++: h.7: [vgl. VOHD XX 6, 103 (Nr. 4)] 0 &B: AA.SAA  arı AAı AA K AD ARC: (StrPr 334) ...  6. A: Ahee:?” Zpete: AA 6377 Cmd: H£AAN: AN: ANA: 0DL2AT  hö£ 7: OLKK ND: KAad : OhAT*: ...  Vgl. VOHD XX 6, 88 (Nr. 2) SixäthZ 312f.  7a. A: Ane:”  adet: AA &728 K D: R7: T:  Z  era AA (StrPr 340) ChA7: ...  3. Abschnitt:  7b. Fortsetzung von Nr. 7a.  8  A: Adee:” Za AA AC£: 062P7: AAU- N: (dreimal) AA &7: ...Vgl OHD 6, 88 (Nr. 1xAäth Z 31721
/a 2 2 A° NQA” T 7D q“ - ,D A

HP (StrPr 340) C197Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  151  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Ein Gesichtsviereck, das von einem  zur Achse des Gesichtsvierecks diagonal versetzten ösenartigen Ornament ein-  gerahmt ist. Oben eine schmale Leiste aus sternenförmigen Blüten, die durch  zwei Halbkreise (einander gegenüberliegend) verbunden sind. Unten eine  kleine schleifenförmige Leiste.  Als Besitzerin ist @AT Ah£@t in den entsprechenden Wendungen einge-  tragen.  Die außerordentlich sorgfältig gestaltete Handschriftenrolle ist nicht datiert  (18. Jh.?).  26  15395  Streifen aus drei Pergamentstücken; die Rolle ist zu Beginn und an den Rändern  1:79:0:10,5+"Cmi:  Schrift-  unter geringem Textverlust beschädigt.  spiegel: 10,0 cm breit.  1'Sp  Drei Schriftabschnitte zu 80, 74 und  95:Zlı  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Ado-: AAN: NM ADAL: AA AaA PE A AUNP O: 0L  HLd: APLAC: ...  Vgl. VOHD XX 6, 96f. (Nr. 1). SixäthZ 313.  A:nnem: AA AT AF O0N: 9A: 002.AN: AAA SA ALa  nCAFA: ONNE: AF : LLPAA: AGAMD: GJAP: E: L: ...  Vgl. VOHD XX 5, 149 (Nr. 3); 6, 86 (Nr. 2).  3  A: üdee:” 40ı m- ARTAN: NN& LAT: Aüh: A72Ö: ...  4a  Gebet gegen den bösen Blick.  Vgl. o. Nr. 13556 (Nr. X) = OrChr 80, $. 120 (Nr. 3 X).  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. A: Anep:” ZP-++: h.7: [vgl. VOHD XX 6, 103 (Nr. 4)] 0 &B: AA.SAA  arı AAı AA K AD ARC: (StrPr 334) ...  6. A: Ahee:?” Zpete: AA 6377 Cmd: H£AAN: AN: ANA: 0DL2AT  hö£ 7: OLKK ND: KAad : OhAT*: ...  Vgl. VOHD XX 6, 88 (Nr. 2) SixäthZ 312f.  7a. A: Ane:”  adet: AA &728 K D: R7: T:  Z  era AA (StrPr 340) ChA7: ...  3. Abschnitt:  7b. Fortsetzung von Nr. 7a.  8  A: Adee:” Za AA AC£: 062P7: AAU- N: (dreimal) AA &7: ...Abschnitt
Fortsetzung VO Nr. /a

nnan 2 2 A° Qa AC  - DA AAU IT (dreimal) A e: ©7Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  151  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Ein Gesichtsviereck, das von einem  zur Achse des Gesichtsvierecks diagonal versetzten ösenartigen Ornament ein-  gerahmt ist. Oben eine schmale Leiste aus sternenförmigen Blüten, die durch  zwei Halbkreise (einander gegenüberliegend) verbunden sind. Unten eine  kleine schleifenförmige Leiste.  Als Besitzerin ist @AT Ah£@t in den entsprechenden Wendungen einge-  tragen.  Die außerordentlich sorgfältig gestaltete Handschriftenrolle ist nicht datiert  (18. Jh.?).  26  15395  Streifen aus drei Pergamentstücken; die Rolle ist zu Beginn und an den Rändern  1:79:0:10,5+"Cmi:  Schrift-  unter geringem Textverlust beschädigt.  spiegel: 10,0 cm breit.  1'Sp  Drei Schriftabschnitte zu 80, 74 und  95:Zlı  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Ado-: AAN: NM ADAL: AA AaA PE A AUNP O: 0L  HLd: APLAC: ...  Vgl. VOHD XX 6, 96f. (Nr. 1). SixäthZ 313.  A:nnem: AA AT AF O0N: 9A: 002.AN: AAA SA ALa  nCAFA: ONNE: AF : LLPAA: AGAMD: GJAP: E: L: ...  Vgl. VOHD XX 5, 149 (Nr. 3); 6, 86 (Nr. 2).  3  A: üdee:” 40ı m- ARTAN: NN& LAT: Aüh: A72Ö: ...  4a  Gebet gegen den bösen Blick.  Vgl. o. Nr. 13556 (Nr. X) = OrChr 80, $. 120 (Nr. 3 X).  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. A: Anep:” ZP-++: h.7: [vgl. VOHD XX 6, 103 (Nr. 4)] 0 &B: AA.SAA  arı AAı AA K AD ARC: (StrPr 334) ...  6. A: Ahee:?” Zpete: AA 6377 Cmd: H£AAN: AN: ANA: 0DL2AT  hö£ 7: OLKK ND: KAad : OhAT*: ...  Vgl. VOHD XX 6, 88 (Nr. 2) SixäthZ 312f.  7a. A: Ane:”  adet: AA &728 K D: R7: T:  Z  era AA (StrPr 340) ChA7: ...  3. Abschnitt:  7b. Fortsetzung von Nr. 7a.  8  A: Adee:” Za AA AC£: 062P7: AAU- N: (dreimal) AA &7: ...
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Vgl OHD 6, 132 (Nr. 4)
NN @p:) AU Z D &, AU N132  Six  Vgl. VOHD XX 6, 132 (Nr. 4).  9. A: Anee:?” KAU M HE: D: DL KAU N: ...  Die rote Tusche ist bei der Schreibung des Textes als Verzierung eingesetzt, d.h.  in — zwar unregelmäßiger Abfolge — sind ein bis zwei Zeilen mit roter Tusche  geschrieben (nicht nur die Anfänge der einzelnen Stücke).  Sorgfältig ausgeführte Miniaturen mit blauer, roter und gelber Tusche sowie  freigelassenen Feldern:  1. Zu Beginn der Rolle ein Gesichtsviereck als Mitte von insgesamt neun  Quadraten. Die Außenquadrate sind mit einem herzförmigen Ornament  geschmückt. Am unteren Rand eine schmale Flechtbandleiste.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein schwerttragender Engel in Frontal-  ansicht, der auf den Beschauer blickt. Über einem Untergewand mit Kragen,  das Streifen mit verschiedenen Mustern aufweist, trägt er einen Umhang mit  schwarzen Punkten in schuppenartiger Musterung. An den Füßen hat er Pan-  toffeln mit nach oben gebogenen Schuhspitzen. Seine Waden umschließen quer-  gestreifte, eng anliegende Hosen.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck, umgeben von  gestreiften, ösenartigen Schleifen.  4. Am Ende der Rolle ein Gesicht, umgeben von vier konzentrischen Krei-  sen. Die drei inneren sind mit einem Zackenmuster versehen, der Außenkreis ıst  ungemustert und ohne Farbe.  In den entsprechenden Wendungen ist als Besitzer der Handschriftenrolle  7N&: A.PAA*# eingetragen.  Die äußerst sorgfältig, mit winziger runder Schrift (perlschriftartig) angefer-  tigte Rolle ist nicht datiert. Die Malereien folgen dem Stil der Gondarschule  (18. Jh.?).  2  15396  Streifen aus drei Pergamentstücken; am Anfang ist ein Stück abgerissen. An den  Rändern ist die Rolle geringfügig beschädigt (an den Seiten kaum Textverlust).  179.0:410;0 em:  Schriftspiegel: 9,‚0 cm breit.  1Sp.  Vier Schriftabschnitte zu 62, 68, 63 und 63 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1a. Susenyoslegende.  Vel. 0.Nr. 376 (Nr.1)'= OrChr 80, S. 150£. (Nr: 20.19.  2. Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.Die rote Tusche 1St bel der Schreibung des Textes als Verzierung eingesetzt,

ın Z W unregelmäfßiger Abfolge sınd e1n bıs 7wel Zeılen mıt O Tusche
geschrieben (nıcht JM diıe Anfäange der einzelnen Stücke).

Sorgfältig ausgeführte Mınıaturen miıt blauer, und gelber Tusche SOWI1e
freigelassenen Feldern:

Za Begınn der Rolle eın Gesichtsviereck als Mıtte VO insgesamt
Quadraten. Dıie Aufsenquadrate sınd nıt eınem herztörmıgen (Ornament
geschmückt. Am UuNnNteren and eıne schmale Flechtbandleiste.

Nach dem erstien Schrittabschnitt eın schwerttragender Engel ın Frontal-
ansıcht, der aut den Beschauer blickt ber eınem Untergewand mıt Kragen,
das Streiten mI1t verschiedenen ustern aufweıst, tragt ST eınen Umhang mMIıt
schwarzen Punkten 1ın schuppenartıger Musterung. An den Füßlßen hat CF Pan-
toffeln mi1t ach oben gebogenen Schuhspitzen. Seıne Waden umschließen qQUECI-
gestreıfte, CHNS anlıegende Hosen.

Nach dem 7zweıten Schrittabschnitt eın Gesichtsviereck, umgeben VO

gestreıften, Ösenartıgen Schleiten.
Am Ende der Rolle eın Gesicht, umgeben VO vier konzentrischen Kreıi-

S  - Die rel inneren sınd miıt eınem Zackenmuster versehen, der Außenkreıs 1StTt

ngemustert und ohne Farbe
In den entsprechenden Wendungen 1St als Besıtzer der Handschriftenrolle

7417 Pn eingetragen.
Die aufßerst sorgfältıg, mi1t wınzıger runder Schrift (perlschriftartıg) angefer-

tigte Raolle 1ST nıcht datıert. Die Malereıen folgen dem Stil der Gondarschule
18.]h:2):

Streıten A reı Pergamentstücken; Antang 1ST eın Stück abgerıissen. An den
Rändern 1ST dıe Rolle geringfüg1g beschädigt (an den Seıten aum Textverlust).
179.:0:10.0 CIL  e Schriftspiegel: © C breıt. Sp
Vıer Schriftabschnitte GZ 68, 63 und 63

Magısche Gebete ın Rollentorm
Abschnitt
1a Susenyoslegende.

Vgl Nr 376 (Nr. OrChr 10R 50 (Nr. 20.:19
Abschnitt

Fortsetzung VO Nr. 1a



133Dıe äthiopis]chen Handschritften des Völkerkundemuseums der Universıität Zürich

Y AA° M° das Netz Salomons)
un Euringer, ] )as Netz Salomons. Eın athıiopıischer Zaubertext

ZSem /-1 _9‚ 1-1 68-85
Löfgren, AÄthiopische Wandamulette Orientalıa Suecana 11
1962 5-1 TEr DLl

RıLErt 855
Abschnitt

Fortsetzung VO Nr 7a
@2 A° -} NMa S MD A, U

D A 9° Yl; (° D: NL MG DAT°OD C 010177158  Die äthiopis]chen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  2a. @CANT: Na P 7# [= das Netz Salomons]  Tund U: S. Euringer, Das Netz Salomons. Ein äthiopischer Zaubertext  = ZSem 6:(1928) 772100; 179:99 301=14; Z (1929) 68-85.!O.  Löfgren, Äthiopische Wandamulette = Orientalia Suecana 11  (1962) 95-120; hier: 109-16.  ERiLEt833!  3. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3  A: adet: AAı hıee: AQC£: 06277 Ahey: ARAalh: ATUNTE:  DOAP RA D: NLNGT: ODA O NT: N: ...  41 Aln MtS; 2854  5a. A: Ahep:”  .. An AhN: ...  Nel 6Nr 15395 (Nr 1)= S: 14L(NT3261).  4. Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  6. A: Adıee:” Rfet: AA7T: HLOUMN: &: OLE ANLANC: A.7ACH:  AL  A: adeh RR [...] AA C: E: Ha.Oh: Ark: 1OEt: mAAn  3Ra 1Oe A R9 NOIUG AR7Ö: A974065: AAN: LTOAK: ...  Der Text endet mit einer Strophe eines Salaman an Langinos; vgl. o. Nr.  14276 (Nr. 6) = S. 140 (Nr. 25.6).  Der Text ist mit schwarzer und rotbrauner Tusche umrandet.  Verzierungen und Miniaturen mit schwarzer und verblaßter roter Tusche:  1. Zu Beginn ein Ornament aus vier Quadraten, die durch diagonale Streifen  aufgeteilt sind. Halbkreise bilden einfache Blütenornamente. Da die Rolle am  Anfang beschädigt ist, fehlt die obere Begrenzung. Unten eine schmale Kante  mit Strichelung.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein stilisierter, schwerttragender Engel  in Frontalansicht, der auf den Beschauer blicke. Seine Füße sind durch zwei  gebogene Spitzen angedeutet. Die Hände haben jeweils sieben Finger. Das  Muster des Umhangs ist gepunktet. Oben und unten ist die Zeichnung von einer  schmalen Flechtbandleiste begrenzt.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt eine Handkreuzform; oben links und  rechts jeweils ein Gesicht in Frontalansicht, links und rechts neben dem Griff je  ein Engel in Halbfigur und Frontalansicht. Beide blicken zum linken Bildrand.  4. Nach dem dritten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Quadraten. Das jeweils mittlere obere und untere, sowie die beiden  äußeren Quadrate der mittleren Reihe sind in Dreiecke aufgeteilt, in die eın  Gesicht gezeichnet ist. Die vier Außenvierecke haben ein sternförmiges Muster.  5. Am Ende der Rolle aus schrägen, sich kreuzenden Strichen eine breite  Ornamentsleiste mit kleinen Kreisen an den Schnittstellen. Als Oberrand eine  Leiste aus senkrechten und waagerechten Strichen.( mD  ” Mt Ö 23L
5a nfi"" 2 ( N p AA158  Die äthiopis]chen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  2a. @CANT: Na P 7# [= das Netz Salomons]  Tund U: S. Euringer, Das Netz Salomons. Ein äthiopischer Zaubertext  = ZSem 6:(1928) 772100; 179:99 301=14; Z (1929) 68-85.!O.  Löfgren, Äthiopische Wandamulette = Orientalia Suecana 11  (1962) 95-120; hier: 109-16.  ERiLEt833!  3. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3  A: adet: AAı hıee: AQC£: 06277 Ahey: ARAalh: ATUNTE:  DOAP RA D: NLNGT: ODA O NT: N: ...  41 Aln MtS; 2854  5a. A: Ahep:”  .. An AhN: ...  Nel 6Nr 15395 (Nr 1)= S: 14L(NT3261).  4. Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  6. A: Adıee:” Rfet: AA7T: HLOUMN: &: OLE ANLANC: A.7ACH:  AL  A: adeh RR [...] AA C: E: Ha.Oh: Ark: 1OEt: mAAn  3Ra 1Oe A R9 NOIUG AR7Ö: A974065: AAN: LTOAK: ...  Der Text endet mit einer Strophe eines Salaman an Langinos; vgl. o. Nr.  14276 (Nr. 6) = S. 140 (Nr. 25.6).  Der Text ist mit schwarzer und rotbrauner Tusche umrandet.  Verzierungen und Miniaturen mit schwarzer und verblaßter roter Tusche:  1. Zu Beginn ein Ornament aus vier Quadraten, die durch diagonale Streifen  aufgeteilt sind. Halbkreise bilden einfache Blütenornamente. Da die Rolle am  Anfang beschädigt ist, fehlt die obere Begrenzung. Unten eine schmale Kante  mit Strichelung.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein stilisierter, schwerttragender Engel  in Frontalansicht, der auf den Beschauer blicke. Seine Füße sind durch zwei  gebogene Spitzen angedeutet. Die Hände haben jeweils sieben Finger. Das  Muster des Umhangs ist gepunktet. Oben und unten ist die Zeichnung von einer  schmalen Flechtbandleiste begrenzt.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt eine Handkreuzform; oben links und  rechts jeweils ein Gesicht in Frontalansicht, links und rechts neben dem Griff je  ein Engel in Halbfigur und Frontalansicht. Beide blicken zum linken Bildrand.  4. Nach dem dritten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Quadraten. Das jeweils mittlere obere und untere, sowie die beiden  äußeren Quadrate der mittleren Reihe sind in Dreiecke aufgeteilt, in die eın  Gesicht gezeichnet ist. Die vier Außenvierecke haben ein sternförmiges Muster.  5. Am Ende der Rolle aus schrägen, sich kreuzenden Strichen eine breite  Ornamentsleiste mit kleinen Kreisen an den Schnittstellen. Als Oberrand eine  Leiste aus senkrechten und waagerechten Strichen.Vgl Nr (Nr. l 141 (Nr. 26:1)
Abschnitt

Fortsetzung VO Nr 5a
nnan 2 2 A° -} ( A”7 7 H- DU N U @mD ©, AA NC

A
20° 07 AUILAN 27° 14A4.“iN Ar”l: 1D  'T

47 10€ 7 07 1270 A ”70 (197104 ANN , @D158  Die äthiopis]chen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  2a. @CANT: Na P 7# [= das Netz Salomons]  Tund U: S. Euringer, Das Netz Salomons. Ein äthiopischer Zaubertext  = ZSem 6:(1928) 772100; 179:99 301=14; Z (1929) 68-85.!O.  Löfgren, Äthiopische Wandamulette = Orientalia Suecana 11  (1962) 95-120; hier: 109-16.  ERiLEt833!  3. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3  A: adet: AAı hıee: AQC£: 06277 Ahey: ARAalh: ATUNTE:  DOAP RA D: NLNGT: ODA O NT: N: ...  41 Aln MtS; 2854  5a. A: Ahep:”  .. An AhN: ...  Nel 6Nr 15395 (Nr 1)= S: 14L(NT3261).  4. Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  6. A: Adıee:” Rfet: AA7T: HLOUMN: &: OLE ANLANC: A.7ACH:  AL  A: adeh RR [...] AA C: E: Ha.Oh: Ark: 1OEt: mAAn  3Ra 1Oe A R9 NOIUG AR7Ö: A974065: AAN: LTOAK: ...  Der Text endet mit einer Strophe eines Salaman an Langinos; vgl. o. Nr.  14276 (Nr. 6) = S. 140 (Nr. 25.6).  Der Text ist mit schwarzer und rotbrauner Tusche umrandet.  Verzierungen und Miniaturen mit schwarzer und verblaßter roter Tusche:  1. Zu Beginn ein Ornament aus vier Quadraten, die durch diagonale Streifen  aufgeteilt sind. Halbkreise bilden einfache Blütenornamente. Da die Rolle am  Anfang beschädigt ist, fehlt die obere Begrenzung. Unten eine schmale Kante  mit Strichelung.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein stilisierter, schwerttragender Engel  in Frontalansicht, der auf den Beschauer blicke. Seine Füße sind durch zwei  gebogene Spitzen angedeutet. Die Hände haben jeweils sieben Finger. Das  Muster des Umhangs ist gepunktet. Oben und unten ist die Zeichnung von einer  schmalen Flechtbandleiste begrenzt.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt eine Handkreuzform; oben links und  rechts jeweils ein Gesicht in Frontalansicht, links und rechts neben dem Griff je  ein Engel in Halbfigur und Frontalansicht. Beide blicken zum linken Bildrand.  4. Nach dem dritten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Quadraten. Das jeweils mittlere obere und untere, sowie die beiden  äußeren Quadrate der mittleren Reihe sind in Dreiecke aufgeteilt, in die eın  Gesicht gezeichnet ist. Die vier Außenvierecke haben ein sternförmiges Muster.  5. Am Ende der Rolle aus schrägen, sich kreuzenden Strichen eine breite  Ornamentsleiste mit kleinen Kreisen an den Schnittstellen. Als Oberrand eine  Leiste aus senkrechten und waagerechten Strichen.er lext endet MI1t eıner Strophe eınes Salaman Langınos; vgl Nr
(Nr. 140 (Nr. 25.:6):

Der lext 1St miıt schwarzer und rotbrauner Tusche umrandet.
Verzierungen und Mınıaturen mMIt schwarzer und verblafster Tusche:

7 u Begınn eın (OOrnament aus vier Quadraten, die durch dıagonale Streifen
aufgeteılt sınd Halbkreıise bılden eintache Blütenornamente. DE dıe Rolle ATl

Anfang beschädigt ISt, tehlt dıe obere Begrenzung. Unten eıne schmale Kante
MIt Strichelung.

ach dem ErTrStenNn Schriftabschnuitt ern stilısıerter, schwerttragender Engel
ın Frontalansıcht, der aut den Beschauer blicke. Seıine Füile sınd durch 7wel
gebogene Spıtzen angedeutet. Dıie Hände haben jeweıls sıeben Fınger. )as
Muster des Umhangs 1St gepunktet. ben und 1St die Zeichnung VO eıner
schmalen Flechtbandleiste begrenzt.

Nach dem zweıten Schriftabschnitt eıne Handkreuzform:;: oben lınks und
rechts jeweıls eın Gesıcht ın Frontalansıcht, Iınks und rechts neben dem Griuff Je
eın Engel ın Halbfigur und Frontalansıcht. Beide blicken ZUEIN lIınken Bildrand.

Nach dem drıtten Schrittabschnuitt eın Gesichtsviereck als Mıtte VO INSgE-
HGUH Quadraten. L)as jeweıls muıttlere obere und UnNtere; SOWI1e dıe beiden

iufßeren Quadrate der mıttleren Reıihe sınd 1n Dreiecke aufgeteılt, ın dıe eın
Gesicht gyezeichnet ISt. Die vier Außenvierecke haben ein sternförmı1ges Muster.

Am Ende der Rolle A4AUS schrägen, sıch reuzenden Strichen eıne breıte
Ornamentsleıiste mıiı1t kleinen Kreısen den Schnittstellen. Als Oberrand eıne
Leıiste A4AUS senkrechten und waagerechten Strichen.
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Als Besıitzerin 1st ın den entsprechenden Wendungen mDA a£r einge-
tragen.

Dıie mMiı1t wınzıger, perlschriftartiger Schriuft gahnz CN beschriebene and-
schriftenrolle 1sSt nıcht datıiert 7/18 Jh

28

Streıten AUS reı Pergamentstücken. Das Pergament 1St sehr stark nachgedun-
kelt, tast geschwärzt. Die Rolle 1St den Rändern, Z eıl Textverlust,
beschädigt. 1910195 Schriftspiegel: 14,5 breıit.

Sp Vier Schrittabschnitte 7, 95, 4 / un:! FD (Die Zeıilenzahl
Begınn 1Sst eın Schätzwert, da die Zeıilen durch die Nachdunkelung ur

mehr erahnen sınd).

Magische Gebete ın Rollentorm
a) Linke Spalte:

Abschnitt
la Der lext 1St tast nıcht mehr lesbar:

Vgl Nr. (Nr. OrChr S0, 1572 (Nr. 242)
Abschnitt

Fortsetzung VO Nr. 1a
Abschnmnitt.
IC Fortsetzung VO Nr.
Abschnitt

Fortsetzung VO Nr. 1c
b) Rechte Spalte:

Abschnitt
2a n(l”" A 2 A° Qa MD& A P C (vgl StfPr)134  Six  Als Besitzerin ist in den entsprechenden Wendungen @At: C” einge-  tragen.  Die mit winziger, perlschriftartiger Schrift ganz eng beschriebene Hand-  schriftenrolle ist nicht datiert (17./18. Jh.?).  28  15397  Streifen aus drei Pergamentstücken. Das Pergament ist sehr stark nachgedun-  kelt, fast geschwärzt. Die Rolle ist an den Rändern, zum Teıil unter Textverlust,  beschädigt.  1910011935° Cm:  Schriftspiegel: 14,5 cm breit.  2iSp!  Vier Schriftabschnitte zu 76, 55, 47 und 72 Zl. (Die Zeilenzahl zu  Beginn ist ein Schätzwert, da die roten Zeilen durch die Nachdunkelung nur  mehr zu erahnen sind).  Magische Gebete in Rollenform  a) Linke Spalte:  Z  Abschnitt:  1a. Der Text ist fast nicht mehr lesbar:  Vel. o. Nr. 13579 (Nr. 2) = OrChr 80, S. 152 (Nr. 21.2)  Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  Abschnitt:  1c. Fortsetzung von Nr. 1b.  4  Abschnitt:  1d. Fortsetzung von Nr. 1c.  b) Rechte Spalte:  g  Abschnitt:  2a. A: AdeD:” Zg AA E: AL (vgl. StrPr) ...  Im Zusammenhang kaum mehr lesbar.  Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3a. A: Anep:” Zae: AA hr1em: ACP: (?) [...] OL (?) PA: [vgl  VOHD XX 6, 108 (Nr. 2)] ...  Ngl o. Nr5376 (N£. 2) =:OrChr'80; S: 151 (Nr.‘20:2):  Abschnitt:  4. Saläm an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Abschnitt:  5. A: Anee:” Za MA7Tt: heıee: ACP:  027 R0 AA  HACH-: AD HE: KANTLC: : A : 4: ON  [C!) für mö4n ...Im Zusammenhang aum mehr lesbar.
Abschnitt

Fortsetzung VO  —; Nr. 2a
34 fifi"" 2 2 A° HA 3 AC  da ©& DA (} vgl

OHD 6, 108 (Nr. 23]134  Six  Als Besitzerin ist in den entsprechenden Wendungen @At: C” einge-  tragen.  Die mit winziger, perlschriftartiger Schrift ganz eng beschriebene Hand-  schriftenrolle ist nicht datiert (17./18. Jh.?).  28  15397  Streifen aus drei Pergamentstücken. Das Pergament ist sehr stark nachgedun-  kelt, fast geschwärzt. Die Rolle ist an den Rändern, zum Teıil unter Textverlust,  beschädigt.  1910011935° Cm:  Schriftspiegel: 14,5 cm breit.  2iSp!  Vier Schriftabschnitte zu 76, 55, 47 und 72 Zl. (Die Zeilenzahl zu  Beginn ist ein Schätzwert, da die roten Zeilen durch die Nachdunkelung nur  mehr zu erahnen sind).  Magische Gebete in Rollenform  a) Linke Spalte:  Z  Abschnitt:  1a. Der Text ist fast nicht mehr lesbar:  Vel. o. Nr. 13579 (Nr. 2) = OrChr 80, S. 152 (Nr. 21.2)  Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  Abschnitt:  1c. Fortsetzung von Nr. 1b.  4  Abschnitt:  1d. Fortsetzung von Nr. 1c.  b) Rechte Spalte:  g  Abschnitt:  2a. A: AdeD:” Zg AA E: AL (vgl. StrPr) ...  Im Zusammenhang kaum mehr lesbar.  Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3a. A: Anep:” Zae: AA hr1em: ACP: (?) [...] OL (?) PA: [vgl  VOHD XX 6, 108 (Nr. 2)] ...  Ngl o. Nr5376 (N£. 2) =:OrChr'80; S: 151 (Nr.‘20:2):  Abschnitt:  4. Saläm an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Abschnitt:  5. A: Anee:” Za MA7Tt: heıee: ACP:  027 R0 AA  HACH-: AD HE: KANTLC: : A : 4: ON  [C!) für mö4n ...Vgl Nr. 376 (Nr. OrChr S0, 151 (Nr. 20:2)
Abschnitt

Salam Fanu’el.
Vgl Nr. (Nr. 138 (Nr. 23.3)

Abschnitt
nnan 2 2 A° Qa mM7 AC  “ D 977 2 A 0A7 -

AA D7r AANTFEC 7 Q : oD
(!) für134  Six  Als Besitzerin ist in den entsprechenden Wendungen @At: C” einge-  tragen.  Die mit winziger, perlschriftartiger Schrift ganz eng beschriebene Hand-  schriftenrolle ist nicht datiert (17./18. Jh.?).  28  15397  Streifen aus drei Pergamentstücken. Das Pergament ist sehr stark nachgedun-  kelt, fast geschwärzt. Die Rolle ist an den Rändern, zum Teıil unter Textverlust,  beschädigt.  1910011935° Cm:  Schriftspiegel: 14,5 cm breit.  2iSp!  Vier Schriftabschnitte zu 76, 55, 47 und 72 Zl. (Die Zeilenzahl zu  Beginn ist ein Schätzwert, da die roten Zeilen durch die Nachdunkelung nur  mehr zu erahnen sind).  Magische Gebete in Rollenform  a) Linke Spalte:  Z  Abschnitt:  1a. Der Text ist fast nicht mehr lesbar:  Vel. o. Nr. 13579 (Nr. 2) = OrChr 80, S. 152 (Nr. 21.2)  Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  Abschnitt:  1c. Fortsetzung von Nr. 1b.  4  Abschnitt:  1d. Fortsetzung von Nr. 1c.  b) Rechte Spalte:  g  Abschnitt:  2a. A: AdeD:” Zg AA E: AL (vgl. StrPr) ...  Im Zusammenhang kaum mehr lesbar.  Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3a. A: Anep:” Zae: AA hr1em: ACP: (?) [...] OL (?) PA: [vgl  VOHD XX 6, 108 (Nr. 2)] ...  Ngl o. Nr5376 (N£. 2) =:OrChr'80; S: 151 (Nr.‘20:2):  Abschnitt:  4. Saläm an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Abschnitt:  5. A: Anee:” Za MA7Tt: heıee: ACP:  027 R0 AA  HACH-: AD HE: KANTLC: : A : 4: ON  [C!) für mö4n ...
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Vel OHD 6, 169 (Nr.
nn”" Dcd 2 A° -} Q A”7 f S N1aX A,Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  135  Vgl. VOHD XX 6, 169 (Nr. 5).  6. A: Anep:” Zper: AA m: AC£: 0A2P7: ...: Joh 6, 16-31 (?)  (der Text ist schlecht zu lesen.)  7  A: adet: AA d er: DA PLKI LA .  Vel. 6Nr 13580 (Nrö)= Sil37(N:22.5):  Verzierungen und Miniaturen:  Die Textspalten sind von Zacken- und Flechtbandleisten eingerahmt.  1. Zu Beginn der Rolle zwei stilisierte, schwerttragende Engel in Frontal-  ansıcht und ganzer Figur, die zur Mittelachse der Rolle blicken. Wegen des stark  nachgedunkelten Pergaments ist die Malerei nur mehr schwer zu erkennen.  2. Der erste und dritte Schriftabschnitt sind jeweils mit einer schmalen Leiste  mit Augenmotiven von dem nächsten Abschnitt getrennt.  3. Nach dem dritten Schriftabschnitt je Spalte: fünf Reihen untereinander  mit Gesichtsvierecken und ornamentierten Quadraten.  4. Am Ende der Rolle in der Mitte eine Kreuzform, um diese herum schach-  brettartig angeordnet: zahlreiche Gesichtsvierecke und ornamentierte Vierecke  in zehn Reihen untereinander.  Als ursprünglicher Besitzer ist ın den entsprechenden Wendungen 711&:  A& @# eingetragen; später ıst miıt grober Schrift %amp-: oder @AF (?)  AM.ANA C# darüber geschrieben worden.  Die leider fast nicht mehr lesbare Rolle, die eigentlich zu den prachtvollen  Exemplaren ihrer Gattung zu zählen wäre, ist nicht datiert (18. Jh.?).  29  15426  Streifen aus zwei Pergamentstücken.  148;5:8.0:6m.  Schriftspiegel:  7,5 cm breit.  Drei Schriftabschnitte zu 84, 41 und 40 Zl.  1Sp-  Magische Gebete ın Rollenform  7  Abschnitt:  1  Susenyoslegende.  Vgl. o Nr. 376 (Nr-1) S’OrChr80, S: 150£f(Nr.:20.41);  2. A: adet: AcT%: R: [A.0:] ASAO: ...  Nur sechs Zeilen; vgl. VOHD XX 5, 140 (Nr. 3), SixäthZ 314.  Abschnitt:  3a. A: Adep:” Za AA Mra APAL: YY NFAL: ACHY: ...  Vel: VOHD XX:6, 90 (Nr.5).  Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  4 Ar Q AA CTE PSUN:Joh 6, 6351 (2)

(der lext 1St schlecht Z lesen.)
2 A° -} mO 77 m7D 0 AlDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  135  Vgl. VOHD XX 6, 169 (Nr. 5).  6. A: Anep:” Zper: AA m: AC£: 0A2P7: ...: Joh 6, 16-31 (?)  (der Text ist schlecht zu lesen.)  7  A: adet: AA d er: DA PLKI LA .  Vel. 6Nr 13580 (Nrö)= Sil37(N:22.5):  Verzierungen und Miniaturen:  Die Textspalten sind von Zacken- und Flechtbandleisten eingerahmt.  1. Zu Beginn der Rolle zwei stilisierte, schwerttragende Engel in Frontal-  ansıcht und ganzer Figur, die zur Mittelachse der Rolle blicken. Wegen des stark  nachgedunkelten Pergaments ist die Malerei nur mehr schwer zu erkennen.  2. Der erste und dritte Schriftabschnitt sind jeweils mit einer schmalen Leiste  mit Augenmotiven von dem nächsten Abschnitt getrennt.  3. Nach dem dritten Schriftabschnitt je Spalte: fünf Reihen untereinander  mit Gesichtsvierecken und ornamentierten Quadraten.  4. Am Ende der Rolle in der Mitte eine Kreuzform, um diese herum schach-  brettartig angeordnet: zahlreiche Gesichtsvierecke und ornamentierte Vierecke  in zehn Reihen untereinander.  Als ursprünglicher Besitzer ist ın den entsprechenden Wendungen 711&:  A& @# eingetragen; später ıst miıt grober Schrift %amp-: oder @AF (?)  AM.ANA C# darüber geschrieben worden.  Die leider fast nicht mehr lesbare Rolle, die eigentlich zu den prachtvollen  Exemplaren ihrer Gattung zu zählen wäre, ist nicht datiert (18. Jh.?).  29  15426  Streifen aus zwei Pergamentstücken.  148;5:8.0:6m.  Schriftspiegel:  7,5 cm breit.  Drei Schriftabschnitte zu 84, 41 und 40 Zl.  1Sp-  Magische Gebete ın Rollenform  7  Abschnitt:  1  Susenyoslegende.  Vgl. o Nr. 376 (Nr-1) S’OrChr80, S: 150£f(Nr.:20.41);  2. A: adet: AcT%: R: [A.0:] ASAO: ...  Nur sechs Zeilen; vgl. VOHD XX 5, 140 (Nr. 3), SixäthZ 314.  Abschnitt:  3a. A: Adep:” Za AA Mra APAL: YY NFAL: ACHY: ...  Vel: VOHD XX:6, 90 (Nr.5).  Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  4 Ar Q AA CTE PSUN:Vgl Nr (Nr. TL (Nr. 22 .:5)

Verzierungen und Mınıiaturen:
Die Textspalten sınd VO Zacken- und Flechtbandleisten eingerahmt.

7Zu Begınn der Rolle 7Z7wel stılısıerte, schwerttragende Engel ın Frontal-
ansıcht un SanNzZCTr Fıgur, dıe AT Mittelachse der Rolle bliıcken. egen des stark
nachgedunkelten Pergaments 1ST die Malereı Nur mehr schwer erkennen.

Der und drıitte Schrittabschnitt sınd jeweıls mMI1t eıner schmalen Leıiste
mM1t Augenmotıiven VO dem nächsten Abschnıtt

Nach dem drıtten Schrittabschnitt Je Spalte: füntf Reihen untereinander
mıt Gesıichtsvierecken und Oornamentiıerten Quadraten.

Am Ende der Rolle ın der Mıtte eıne Kreuzform, dıese herum schach-
brettartig angeordnet: zahlreiche Gesichtsvierecke und Ornamentierte Vierecke
in zehn Reihen untereinander.

Als ursprünglıcher Besıitzer 1St ın den entsprechenden Wendungen 1117
.0 -} eingetragen; spater 1ST mıt ogrober chriftt O, q -{ der D A } (?)
AUHLANhC darüber geschrıeben worden.

Dıie leiıder tast nıcht mehr esbare Rolle, die eigentlich den prachtvollen
Exemplaren ıhrer Gattung zählen ware, 1ST nıcht datiert 18 Jh.?)

79

Streiıten AUS$S 7Wel1 Pergamentstücken. 48,5:8,0 Sch rıftspiegel:
RS breıt. Dreı Schrittabschnitte 54, und 4()Sp

Magısche Gebete ın Rollentorm
Abschnitt

Susenyoslegende.
Vgl Nr. 376 (Nr. OrChr 50, 50f (Nr. 204

2 A° -} AC) , [A.07)| ABHA.NDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  135  Vgl. VOHD XX 6, 169 (Nr. 5).  6. A: Anep:” Zper: AA m: AC£: 0A2P7: ...: Joh 6, 16-31 (?)  (der Text ist schlecht zu lesen.)  7  A: adet: AA d er: DA PLKI LA .  Vel. 6Nr 13580 (Nrö)= Sil37(N:22.5):  Verzierungen und Miniaturen:  Die Textspalten sind von Zacken- und Flechtbandleisten eingerahmt.  1. Zu Beginn der Rolle zwei stilisierte, schwerttragende Engel in Frontal-  ansıcht und ganzer Figur, die zur Mittelachse der Rolle blicken. Wegen des stark  nachgedunkelten Pergaments ist die Malerei nur mehr schwer zu erkennen.  2. Der erste und dritte Schriftabschnitt sind jeweils mit einer schmalen Leiste  mit Augenmotiven von dem nächsten Abschnitt getrennt.  3. Nach dem dritten Schriftabschnitt je Spalte: fünf Reihen untereinander  mit Gesichtsvierecken und ornamentierten Quadraten.  4. Am Ende der Rolle in der Mitte eine Kreuzform, um diese herum schach-  brettartig angeordnet: zahlreiche Gesichtsvierecke und ornamentierte Vierecke  in zehn Reihen untereinander.  Als ursprünglicher Besitzer ist ın den entsprechenden Wendungen 711&:  A& @# eingetragen; später ıst miıt grober Schrift %amp-: oder @AF (?)  AM.ANA C# darüber geschrieben worden.  Die leider fast nicht mehr lesbare Rolle, die eigentlich zu den prachtvollen  Exemplaren ihrer Gattung zu zählen wäre, ist nicht datiert (18. Jh.?).  29  15426  Streifen aus zwei Pergamentstücken.  148;5:8.0:6m.  Schriftspiegel:  7,5 cm breit.  Drei Schriftabschnitte zu 84, 41 und 40 Zl.  1Sp-  Magische Gebete ın Rollenform  7  Abschnitt:  1  Susenyoslegende.  Vgl. o Nr. 376 (Nr-1) S’OrChr80, S: 150£f(Nr.:20.41);  2. A: adet: AcT%: R: [A.0:] ASAO: ...  Nur sechs Zeilen; vgl. VOHD XX 5, 140 (Nr. 3), SixäthZ 314.  Abschnitt:  3a. A: Adep:” Za AA Mra APAL: YY NFAL: ACHY: ...  Vel: VOHD XX:6, 90 (Nr.5).  Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  4 Ar Q AA CTE PSUN:Nur sechs Zeılen; vgl OHD D 140 (Nr. 1xAäth 7 314
Abschnitt
3a fln”" 22 2 A° -} AA 7} nra na YY na 01a27Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  135  Vgl. VOHD XX 6, 169 (Nr. 5).  6. A: Anep:” Zper: AA m: AC£: 0A2P7: ...: Joh 6, 16-31 (?)  (der Text ist schlecht zu lesen.)  7  A: adet: AA d er: DA PLKI LA .  Vel. 6Nr 13580 (Nrö)= Sil37(N:22.5):  Verzierungen und Miniaturen:  Die Textspalten sind von Zacken- und Flechtbandleisten eingerahmt.  1. Zu Beginn der Rolle zwei stilisierte, schwerttragende Engel in Frontal-  ansıcht und ganzer Figur, die zur Mittelachse der Rolle blicken. Wegen des stark  nachgedunkelten Pergaments ist die Malerei nur mehr schwer zu erkennen.  2. Der erste und dritte Schriftabschnitt sind jeweils mit einer schmalen Leiste  mit Augenmotiven von dem nächsten Abschnitt getrennt.  3. Nach dem dritten Schriftabschnitt je Spalte: fünf Reihen untereinander  mit Gesichtsvierecken und ornamentierten Quadraten.  4. Am Ende der Rolle in der Mitte eine Kreuzform, um diese herum schach-  brettartig angeordnet: zahlreiche Gesichtsvierecke und ornamentierte Vierecke  in zehn Reihen untereinander.  Als ursprünglicher Besitzer ist ın den entsprechenden Wendungen 711&:  A& @# eingetragen; später ıst miıt grober Schrift %amp-: oder @AF (?)  AM.ANA C# darüber geschrieben worden.  Die leider fast nicht mehr lesbare Rolle, die eigentlich zu den prachtvollen  Exemplaren ihrer Gattung zu zählen wäre, ist nicht datiert (18. Jh.?).  29  15426  Streifen aus zwei Pergamentstücken.  148;5:8.0:6m.  Schriftspiegel:  7,5 cm breit.  Drei Schriftabschnitte zu 84, 41 und 40 Zl.  1Sp-  Magische Gebete ın Rollenform  7  Abschnitt:  1  Susenyoslegende.  Vgl. o Nr. 376 (Nr-1) S’OrChr80, S: 150£f(Nr.:20.41);  2. A: adet: AcT%: R: [A.0:] ASAO: ...  Nur sechs Zeilen; vgl. VOHD XX 5, 140 (Nr. 3), SixäthZ 314.  Abschnitt:  3a. A: Adep:” Za AA Mra APAL: YY NFAL: ACHY: ...  Vel: VOHD XX:6, 90 (Nr.5).  Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  4 Ar Q AA CTE PSUN:Vgl OHD) 6, 90 (Nr. 5
Abschnmitt:

Fortsetzung v Nr 34
QQ gp:” 2 A° -} 0A77 f 1 DPs -
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Vgl OHD 4, 140 (Nr. d
2 A° Q0A7 - H (A)0ACmM-: AA D7r AVU  “ Wl (!)

AATMDNY
Vgl Nr. (Nr. 138 (Nr. 23.4)

Der Text 1St mıt verblaßter Tusche umrandet.
Mınıaturen mı1ıt schwarzer un! verblafßter Tusche:

Saa Begınn eın schwerttragender Engel in Frontalansıcht, der S linken
Bıldrand blickt. An eiınem (nıcht siıchtbaren) Guürtel hängt Rockteıil eın
Kreuz herab Das Muster seıines Übergewandes besteht Aaus Kreısen, die Armel
haben gestreifte Manschetten. ast nıcht mehr erkennen: ber seınem Kopf
eın gekreuztes, 7zweıtes Flügelpaar, das schachbrettartıg verzılert A 7AA  G Dıie Basıs
der Mınıuatur 1St ein breıites Ornament mıt Schachbrettmuster, darunter eıne
geflochtene Leıiste.

Nach dem BTITSFIeCN Schriftabschnuitt eıner doppelreihigen Leıiste A4US

stilısıerten Gesıichtern in Frontalansıcht un! eiıner gezackten Leıste darunter eın
Reıter auf eiınem gezaumten Schimmel, der iın seıner Rechten eın Schwert
schwingt. Der Reıter 1Sst bartuf. Am untieren and der Mınıatur eın Löwe, den
eın Dolch Hinterlauf verwundet hat Am unteren Bıldrand 1St miı1ıt
Tusche 21 CT eingetragen.

Nach dem zweıten Schriftabschnitt eın Gesichtsviereck 1m Achtspitz, des-
SCH Spıtzen gebogen auslauten. Am unteren Bıldrand ebenfalls der Eıntrag:
7-1 TIG Tnl darüber 1St MmMI1t schwarzer Tusche sehr verblaft DA A P
vermerkt.

Die ursprünglıche Besıtzerin der Rolle WTr ohl DA A& O, der Name
wurde meılstens getilgt un: mı1ıt ungelenker Schriüft wurde 21 MC XT° darüber
geschrieben, eıner Stelle auch DA A P

Dıie ordentlich geschriebene, originelle Rolle 1st nıcht datıert (18 Ih.?)

7u Nr. Eıinleitung OrChr 50, 1:17:

Al

Streitfen Aaus fünf Pergamentstücken iın zweıteılıger Lederhülse, die mı1t eiınem
Iragrıemen geschlossen wırd 192:0:12,0 Schriftspiegel:
10,m>5 breıt. Sp Dreı Schrittabschnitte 63, f3 un:

Magısche Gebete in Rollentorm
Abschnitt
1a Susenyoslegende.

Vgl Nr. 376 (Nr. OrChr 80O, 150 Nr. 20:1)
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Abschnitt
Fortsetzung VO Nr. 1a

A ep:” 2 A° NQA” - S 4E DA AP - 2  X
V9Ä (3) Arn DAO-1N NDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  187  Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: Adep:?” Zdet: AA m: KAß: DOÄFART: DE Arra:  IC (!) AP hatch: OAo-Thh: ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3)  3  A: Aner: [AN:] AA ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 4) = S. 137 (Nr. 22.4)  4a. A: Rdet: [...]: Mk 5, 25-34.  Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. A: atet: AA 9C9%: P° O7 9°: (dreimal) P73-9°: (dreimal) ABC:  (dreimal) 24  Vgl o. 376 (Nr. 4) = OrChr:80,2S: 151 (Nr.-20.4)5 -Nir. 15426 (Nr:2) =  S. 145 (Nr. 29.2).  6  A: nm Al C A A: (?) An ADAR: CC ..  Vegl. o. Nr. 13579 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 152 (Nr. 21.4).  Der Text ist mit gelber, roter und schwarzer Tusche umrandet.  Miniaturen und Verzierungen mit blauer, gelber, schwarzer und pinkfarbener  Tinte (die Pinkfarbe ist auch für die in Rot zu schreibenden Stellen verwendet  worden):  1. Zu Beginn unter einer Leiste aus drei Vierecken mit Rosettenmuster steht  in Frontalansicht ein schwerttragender Engel, der den Beschauer anblickt. Die  Schwertscheide in seiner Linken ist mit einem Zackenmuster versehen. An den  Füßen hat er Schuhe mit nach oben gebogenen Schuhspitzen, an den Waden eine  quergestreifte Beinkleidung. Links und rechts neben den Beinen ist ein Blüten-  ornament gezeichnet.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Quadraten. In den vier Außenvierecken sind ebenfalls Gesichter  gezeichnet, die auf einer gedachten Achse um 45° gedreht gezeichnet sind und  zur Mitte auf das Gesichtsviereck blicken. Die übrigen Vierecke sind mit jeweils  einem sternförmigen Ornament ausgefüllt. Oben und unten ist die Miniatur von  einer schmalen Flechtbandleiste begrenzt.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt ein Ornament aus Vierecken und  Quadraten, die ineinandergesetzt jeweils um 90° gedreht sind. Oben ist das Or-  nament von einer Flechtbandleiste, unten von einer Leiste mit eckigem Muster  begrenzt.  4. Am Ende der Rolle ein Löwe, der mit seinem Kopf am rechten Bildrand  auf den Beschauer blickt. Er hat eine pinkfarbene Schwanzquaste. Oben und  unten ist die Zeichnung von einer Flechtbandleiste eingerahmt.  Die Rolle ist für @A m: 47 angefertigt worden.  Zwar ist die Handschriftenrolle von grober Hand ausgeführt, die Schrift undVgl Nr. (Nr. 5) 13 (Nr. 22.3)

(1n —° L AA°Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  187  Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: Adep:?” Zdet: AA m: KAß: DOÄFART: DE Arra:  IC (!) AP hatch: OAo-Thh: ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3)  3  A: Aner: [AN:] AA ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 4) = S. 137 (Nr. 22.4)  4a. A: Rdet: [...]: Mk 5, 25-34.  Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. A: atet: AA 9C9%: P° O7 9°: (dreimal) P73-9°: (dreimal) ABC:  (dreimal) 24  Vgl o. 376 (Nr. 4) = OrChr:80,2S: 151 (Nr.-20.4)5 -Nir. 15426 (Nr:2) =  S. 145 (Nr. 29.2).  6  A: nm Al C A A: (?) An ADAR: CC ..  Vegl. o. Nr. 13579 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 152 (Nr. 21.4).  Der Text ist mit gelber, roter und schwarzer Tusche umrandet.  Miniaturen und Verzierungen mit blauer, gelber, schwarzer und pinkfarbener  Tinte (die Pinkfarbe ist auch für die in Rot zu schreibenden Stellen verwendet  worden):  1. Zu Beginn unter einer Leiste aus drei Vierecken mit Rosettenmuster steht  in Frontalansicht ein schwerttragender Engel, der den Beschauer anblickt. Die  Schwertscheide in seiner Linken ist mit einem Zackenmuster versehen. An den  Füßen hat er Schuhe mit nach oben gebogenen Schuhspitzen, an den Waden eine  quergestreifte Beinkleidung. Links und rechts neben den Beinen ist ein Blüten-  ornament gezeichnet.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Quadraten. In den vier Außenvierecken sind ebenfalls Gesichter  gezeichnet, die auf einer gedachten Achse um 45° gedreht gezeichnet sind und  zur Mitte auf das Gesichtsviereck blicken. Die übrigen Vierecke sind mit jeweils  einem sternförmigen Ornament ausgefüllt. Oben und unten ist die Miniatur von  einer schmalen Flechtbandleiste begrenzt.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt ein Ornament aus Vierecken und  Quadraten, die ineinandergesetzt jeweils um 90° gedreht sind. Oben ist das Or-  nament von einer Flechtbandleiste, unten von einer Leiste mit eckigem Muster  begrenzt.  4. Am Ende der Rolle ein Löwe, der mit seinem Kopf am rechten Bildrand  auf den Beschauer blickt. Er hat eine pinkfarbene Schwanzquaste. Oben und  unten ist die Zeichnung von einer Flechtbandleiste eingerahmt.  Die Rolle ist für @A m: 47 angefertigt worden.  Zwar ist die Handschriftenrolle von grober Hand ausgeführt, die Schrift undVgl Nr Nr. 137 (Nr. 22.4)
42 2 A° Y 7534
Abschnitt

Fortsetzung VO Nr. 42
2 A° Qa u71 ”7 9° (dreimal) P T° (dreimal) A:C

(dreimal)
Vgl 3176 (Nr. OrChr 80, 151 (Nr. 20.4); Nr. (Nr.

145 (Nr. 29.2)
An AA-N MD CM ( 2) An AODA X: °“a - ECDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  187  Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: Adep:?” Zdet: AA m: KAß: DOÄFART: DE Arra:  IC (!) AP hatch: OAo-Thh: ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3)  3  A: Aner: [AN:] AA ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 4) = S. 137 (Nr. 22.4)  4a. A: Rdet: [...]: Mk 5, 25-34.  Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5. A: atet: AA 9C9%: P° O7 9°: (dreimal) P73-9°: (dreimal) ABC:  (dreimal) 24  Vgl o. 376 (Nr. 4) = OrChr:80,2S: 151 (Nr.-20.4)5 -Nir. 15426 (Nr:2) =  S. 145 (Nr. 29.2).  6  A: nm Al C A A: (?) An ADAR: CC ..  Vegl. o. Nr. 13579 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 152 (Nr. 21.4).  Der Text ist mit gelber, roter und schwarzer Tusche umrandet.  Miniaturen und Verzierungen mit blauer, gelber, schwarzer und pinkfarbener  Tinte (die Pinkfarbe ist auch für die in Rot zu schreibenden Stellen verwendet  worden):  1. Zu Beginn unter einer Leiste aus drei Vierecken mit Rosettenmuster steht  in Frontalansicht ein schwerttragender Engel, der den Beschauer anblickt. Die  Schwertscheide in seiner Linken ist mit einem Zackenmuster versehen. An den  Füßen hat er Schuhe mit nach oben gebogenen Schuhspitzen, an den Waden eine  quergestreifte Beinkleidung. Links und rechts neben den Beinen ist ein Blüten-  ornament gezeichnet.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Quadraten. In den vier Außenvierecken sind ebenfalls Gesichter  gezeichnet, die auf einer gedachten Achse um 45° gedreht gezeichnet sind und  zur Mitte auf das Gesichtsviereck blicken. Die übrigen Vierecke sind mit jeweils  einem sternförmigen Ornament ausgefüllt. Oben und unten ist die Miniatur von  einer schmalen Flechtbandleiste begrenzt.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt ein Ornament aus Vierecken und  Quadraten, die ineinandergesetzt jeweils um 90° gedreht sind. Oben ist das Or-  nament von einer Flechtbandleiste, unten von einer Leiste mit eckigem Muster  begrenzt.  4. Am Ende der Rolle ein Löwe, der mit seinem Kopf am rechten Bildrand  auf den Beschauer blickt. Er hat eine pinkfarbene Schwanzquaste. Oben und  unten ist die Zeichnung von einer Flechtbandleiste eingerahmt.  Die Rolle ist für @A m: 47 angefertigt worden.  Zwar ist die Handschriftenrolle von grober Hand ausgeführt, die Schrift undVgl Nr. (Nr. 4) OrChr SÖ, 152 (Nr. 21.4)

Der Text iSt mM1t gelber, un:! schwarzer Tusche umrandet.
Mınıaturen un Verzierungen M1ft blauer, velber, schwarzer un pinktfarbener
Tınte dıe Piınktfarbe 15%€ auch für die in Rot schreibenden Stellen verwendet
worden):

Zu Begınn eıner Leıste 4aUusSs reı Vierecken mMmı1t Rosettenmuster steht
1in Frontalansıcht eın schwerttragender Engel, der den Beschauer anblickt. Die
Schwertscheide ın seıner Linken 1St mı1t eınem Zackenmuster versehen. An den
Füßen hat Schuhe m1t ach oben gebogenen Schuhspitzen, den Waden eıne
quergestreıfte Beinkleidung. Links un rechts neben den Beınen 1St eın Blüten-

gezeichnet.
Nach dem ersten Schriftabschnitt eın Gesichtsviereck als Mıtte VO  e InsSge-

SAamı(t CLE Quadraten. In den 1er Außenvierecken sınd ebentfalls Gesıichter
gezeichnet, die aut eıner gedachten Achse 45° vedreht gezeichnet sınd un
ZUur Mıtte auf das Gesichtsviereck blicken. Die übrigen Vierecke sınd MIt jeweıls
eınem sternförmıgen Ornament ausgefüllt. ben un 1St die Mınıjatur VO  e}

einer schmalen Flechtbandleiste begrenzt.
Nach dem 7zweıten Schrittabschnitt eın (JIrnament AaUus Vierecken un

Quadraten,; dıe ineinandergesetzt jeweıls 90° gedreht sınd ben 1St das Or-
Nament VO  ’ eıner Flechtbandleiste, VO eıner Leıiste mı1t eckigem Muster
begrenzt.

Am Ende der Rolle eın LOWe, der mı1t seinem Kopf rechten Bıldrand
aut den Beschauer blickt. Er hat eıne pinkfarbene Schwanzquaste. ben un

1sSt die Zeichnung VO  e eıner Flechtbandleiste eingerahmt.
Die Rolle 1St tür DA aD @:' angefertigt worden.
War 1St die Handschriftenrolle VO orober and ausgeführt, die Schrift un:



135 S1x

die Zeichnungen zeıgen 1aber eıne eıgene Handschriuftt. Dıie Rolle 1St nıcht datıiert
(19: Jh.®)

Streıten AaUusSs drei Pergamentstücken; dıe Rısse 1mM Pergament sınd genäht.
Wwe1l165295 Schriftspiegel: 50 CI breıt. Sp

Schriftabschnitte Z 96 und 105

Magısche Gebete ın Rollentorm
Abschnitt
1a aD ( (1 - 002 9° das Netz Salomos|

Vgl Nr (Nr. Zi) 143 (Nr. 2
Abschnaitt

Fortsetzung VO Nr. 1a
fln”" 23 2 A° -} Q A - &7 f MGr138  Six  die Zeichnungen zeigen aber eine eigene Handschrift. Die Rolle ist nicht datiert  (19. Jh.?).  31  16965  Streifen aus drei Pergamentstücken; die Risse im Pergament sind genäht.  Zwei  178,5:9:5 ı cr  Schriftspiegel: : 8,0 . cm breit:  1 Sp)  Schriftabschnitte zu 96 und 105 Zl.  Magische Gebete ın Rollenform  1. Abschnitt:  1a. @CANE: N P [= das Netz Salomos)  Vegl. 0Nr 15396 (Nr. 2)= S: 143:.(Nr: 27:2):  2. Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: Aneme:” Za AT L: ACP: ...  Nglı:o. Nr 15397(Nr. 6)=S: 145((NE 28:6):  3  A: 0ne:?” Za [AATF:] 7606 @- AKDE Ka P Ü: ...  Vgl. o. Nr. 14218 (Nr. 4) = . 138 (Nr. 23.4).  Der Text ist mit schwarzer Tusche umrandet.  Verzierungen mit gelber, roter, blauer und schwarzer Tusche; die Farben sind  bis auf das Schwarz verblichen:  1. Zu Beginn in drei Reihen untereinander insgesamt fünf Vierecke: In den  vier Außenecken auf den Betrachter oder nach unten blickende Gesichtsvier-  ecke, das mittlere sieht zum linken Rollenrand. Die restlichen vier Felder sind  mit einem sternförmigen Muster (wie in Nr. 15428.2) ausgefüllt. Oben und  unten je zwei Leisten mit Bordüren aus Augenmotiven, Zacken ode_r sternför-  migen Gebilden.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck ım Achtspitz. Die  vier Außenfelder haben ein Augenmotiv. Oben und unten ist das Ornament mit  einer Zierleiste eingerahmt.  3. Am Ende der Rolle: Gesichtsviereck im Achtspitz. Die vier Außenfelder  haben ein Augenmotiv. Oben ist das Ornament von einer Leiste aus senkrech-  ten Wellenlinien begrenzt. In das Motiv ist der Name h.47: 7CP9“ einge-  tragen.  In den entsprechenden Wendungen findet sich der Name @At: mal an  manchen Stellen ist darüber @AT h.47 geschrieben.  Die Rolle ist nicht datiert (Ende 19. Jh.?).Vgl Nr. (Nr. 145 (Nr. 28.6)
An ep:” 2 A° -} NA7 F: AA D7r Ach * DEnMhr£138  Six  die Zeichnungen zeigen aber eine eigene Handschrift. Die Rolle ist nicht datiert  (19. Jh.?).  31  16965  Streifen aus drei Pergamentstücken; die Risse im Pergament sind genäht.  Zwei  178,5:9:5 ı cr  Schriftspiegel: : 8,0 . cm breit:  1 Sp)  Schriftabschnitte zu 96 und 105 Zl.  Magische Gebete ın Rollenform  1. Abschnitt:  1a. @CANE: N P [= das Netz Salomos)  Vegl. 0Nr 15396 (Nr. 2)= S: 143:.(Nr: 27:2):  2. Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: Aneme:” Za AT L: ACP: ...  Nglı:o. Nr 15397(Nr. 6)=S: 145((NE 28:6):  3  A: 0ne:?” Za [AATF:] 7606 @- AKDE Ka P Ü: ...  Vgl. o. Nr. 14218 (Nr. 4) = . 138 (Nr. 23.4).  Der Text ist mit schwarzer Tusche umrandet.  Verzierungen mit gelber, roter, blauer und schwarzer Tusche; die Farben sind  bis auf das Schwarz verblichen:  1. Zu Beginn in drei Reihen untereinander insgesamt fünf Vierecke: In den  vier Außenecken auf den Betrachter oder nach unten blickende Gesichtsvier-  ecke, das mittlere sieht zum linken Rollenrand. Die restlichen vier Felder sind  mit einem sternförmigen Muster (wie in Nr. 15428.2) ausgefüllt. Oben und  unten je zwei Leisten mit Bordüren aus Augenmotiven, Zacken ode_r sternför-  migen Gebilden.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck ım Achtspitz. Die  vier Außenfelder haben ein Augenmotiv. Oben und unten ist das Ornament mit  einer Zierleiste eingerahmt.  3. Am Ende der Rolle: Gesichtsviereck im Achtspitz. Die vier Außenfelder  haben ein Augenmotiv. Oben ist das Ornament von einer Leiste aus senkrech-  ten Wellenlinien begrenzt. In das Motiv ist der Name h.47: 7CP9“ einge-  tragen.  In den entsprechenden Wendungen findet sich der Name @At: mal an  manchen Stellen ist darüber @AT h.47 geschrieben.  Die Rolle ist nicht datiert (Ende 19. Jh.?).Vgl Nr. (Nr. 138 (Nr. 23:4).

Der lext 1ST mi1t schwarzer TIusche umrandet.
Verzierungen miıt velber, roter, blauer un schwarzer Tusche; die Farben sınd
bıs auf das chwarz verblichen:

7u Begınn 1ın dreı Reihen untereinander insgesamt tünf Vierecke: In den
vier Aufßenecken auf den Betrachter oder ach blickende Gesichtsvier-
ecke, das mıiıttlere sieht A Iınken Rollenrand. Die restliıchen 1er Felder sınd
MT eınem sternförmıgen Muster (wıe ın Nr. 15428.2) ausgefüllt. ben und

Je 7wel Leısten M1t Bordüren 4US Augenmotiven, Zacken ode'r sterntör-
mıgen Gebilden.

Nach dem EeIStEenNn Schriftabschnitt eın Gesichtsviereck 1mM Achtspıitz. Dıie
vier Auftentelder haben eın Augenmotiv. ben und 1St das (OIrnament MmMIt
eıner Zierleiste eingerahmt.

Am Ende der Rolle Gesichtsviereck 1m Achtspitz: IDEG vier Außentelder
haben eın Augenmotiv. ben 1ST das (Irnament VO eıner Leıste AT senkrech-
FAn Wellenlinıen begrenzt. In das Motiıv 1St der Name 0107 MC einge-
tragen.

In den entsprechenden Wendungen findet sıch der Name DA T P,
manchen tellen 1St darüber DA 107 geschrieben.

IB Rolle 1ST nıcht datıert (Ende 19 ]6:2)
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37

Streiten aus rel Pergamentstücken. 178,0 13,5 Schriftspiegel:
1415 breıt. Sp Dreı Schriftabschnitte 50 53 un: 37

Magische Gebete ın Rollentorm
Abschnitt

2 2 A° QA” n Ka159  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  32  17160  Streifen aus drei Pergamentstücken.  178:0:1555 em.,  Schriftspiegel:  11,5 cm breit.  1:Sp}  Drei Schriftabschnitte zu 50, 53 und 33 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Aneme:?” Za AA AAB: ... DE H[F ]JaA: hICTE ...  Vel: o. Nr 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22:3).  2. A: na (!) A AA ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 4) = $. 137(Nr. 22.4).  3  Mk 5, 25-34; vgl. o. Nr. 15428 (Nr. 4) = S. 147 (Nr. 30.4).  2. Abschnitt:  4. Susenyoslegende.  Vel. o: Nr. 376 (Nr. 1) = OrChr 80, S. 150 (Nr..201).  5. A: Ahep:?” Zper: AA RC RI° A0 ...  Vegl. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = $. 145 (Nr. 29.2).  3. Abschnitt:  6. Salam an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Die Rolle endet mit Lk 1,37.  Der Text ist mit schwarzer und nachgedunkelter gelber und roter Tusche um-  randet.  Miniaturen mit erdfarbener roter, gelber und schwarzer Tusche sowie mit  Feldern, die nicht mit Farbe ausgefüllt sind und sehr weiß wirken. Die Ausfüh-  rung macht einen sehr großflächigen Eindruck.  1. Zu Beginn der Rolle ein Engel in Frontalansicht auf den Beschauer blik-  kend, der das Schwert mit seiner Rechten über seinem Kopf schwingt, die  Schwertscheide hält er in seiner Linken vor dem Körper. Über einem weißen  Untergewand trägt er einen roteingefaßten Umhang, an den Füßen hat er  Schuhe mit nach oben gebogenen Schuhspitzen sowie eine rote Beinkleidung  mit weißem Rand an den Knöcheln. Oben ist die Miniatur begrenzt von einer  Leiste aus drei Vierecken mit auf die Spitze gestellten, mit Mustern ausgefüllten  Quadraten. Der untere Rand ist eine breite Flechtbandleiste.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Feldern, die in drei Reihen untereinander angeordnet sind. Die vier  Außenfelder haben ein Muster einer Speerspitze, die restlichen Felder sind  durch sich kreuzende Diagonalen in Dreiecke geteilt. Oben eine Leiste mit  einem schuppenartigen Muster, unten eine Zopfleiste als Begrenzung.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz. Die  vier Außenfelder haben ein kreuzförmiges Muster. Oben eine mit Diagonalen  ausgefüllte Zierleiste als Begrenzung, unten eine Zopfleiste.35  > JA 96 }159  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  32  17160  Streifen aus drei Pergamentstücken.  178:0:1555 em.,  Schriftspiegel:  11,5 cm breit.  1:Sp}  Drei Schriftabschnitte zu 50, 53 und 33 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Aneme:?” Za AA AAB: ... DE H[F ]JaA: hICTE ...  Vel: o. Nr 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22:3).  2. A: na (!) A AA ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 4) = $. 137(Nr. 22.4).  3  Mk 5, 25-34; vgl. o. Nr. 15428 (Nr. 4) = S. 147 (Nr. 30.4).  2. Abschnitt:  4. Susenyoslegende.  Vel. o: Nr. 376 (Nr. 1) = OrChr 80, S. 150 (Nr..201).  5. A: Ahep:?” Zper: AA RC RI° A0 ...  Vegl. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = $. 145 (Nr. 29.2).  3. Abschnitt:  6. Salam an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Die Rolle endet mit Lk 1,37.  Der Text ist mit schwarzer und nachgedunkelter gelber und roter Tusche um-  randet.  Miniaturen mit erdfarbener roter, gelber und schwarzer Tusche sowie mit  Feldern, die nicht mit Farbe ausgefüllt sind und sehr weiß wirken. Die Ausfüh-  rung macht einen sehr großflächigen Eindruck.  1. Zu Beginn der Rolle ein Engel in Frontalansicht auf den Beschauer blik-  kend, der das Schwert mit seiner Rechten über seinem Kopf schwingt, die  Schwertscheide hält er in seiner Linken vor dem Körper. Über einem weißen  Untergewand trägt er einen roteingefaßten Umhang, an den Füßen hat er  Schuhe mit nach oben gebogenen Schuhspitzen sowie eine rote Beinkleidung  mit weißem Rand an den Knöcheln. Oben ist die Miniatur begrenzt von einer  Leiste aus drei Vierecken mit auf die Spitze gestellten, mit Mustern ausgefüllten  Quadraten. Der untere Rand ist eine breite Flechtbandleiste.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Feldern, die in drei Reihen untereinander angeordnet sind. Die vier  Außenfelder haben ein Muster einer Speerspitze, die restlichen Felder sind  durch sich kreuzende Diagonalen in Dreiecke geteilt. Oben eine Leiste mit  einem schuppenartigen Muster, unten eine Zopfleiste als Begrenzung.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz. Die  vier Außenfelder haben ein kreuzförmiges Muster. Oben eine mit Diagonalen  ausgefüllte Zierleiste als Begrenzung, unten eine Zopfleiste.Vgl Nr. (Nr. 137 (Nr. 22.:3)
Qn  &: (!) AAT°7159  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  32  17160  Streifen aus drei Pergamentstücken.  178:0:1555 em.,  Schriftspiegel:  11,5 cm breit.  1:Sp}  Drei Schriftabschnitte zu 50, 53 und 33 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Aneme:?” Za AA AAB: ... DE H[F ]JaA: hICTE ...  Vel: o. Nr 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22:3).  2. A: na (!) A AA ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 4) = $. 137(Nr. 22.4).  3  Mk 5, 25-34; vgl. o. Nr. 15428 (Nr. 4) = S. 147 (Nr. 30.4).  2. Abschnitt:  4. Susenyoslegende.  Vel. o: Nr. 376 (Nr. 1) = OrChr 80, S. 150 (Nr..201).  5. A: Ahep:?” Zper: AA RC RI° A0 ...  Vegl. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = $. 145 (Nr. 29.2).  3. Abschnitt:  6. Salam an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Die Rolle endet mit Lk 1,37.  Der Text ist mit schwarzer und nachgedunkelter gelber und roter Tusche um-  randet.  Miniaturen mit erdfarbener roter, gelber und schwarzer Tusche sowie mit  Feldern, die nicht mit Farbe ausgefüllt sind und sehr weiß wirken. Die Ausfüh-  rung macht einen sehr großflächigen Eindruck.  1. Zu Beginn der Rolle ein Engel in Frontalansicht auf den Beschauer blik-  kend, der das Schwert mit seiner Rechten über seinem Kopf schwingt, die  Schwertscheide hält er in seiner Linken vor dem Körper. Über einem weißen  Untergewand trägt er einen roteingefaßten Umhang, an den Füßen hat er  Schuhe mit nach oben gebogenen Schuhspitzen sowie eine rote Beinkleidung  mit weißem Rand an den Knöcheln. Oben ist die Miniatur begrenzt von einer  Leiste aus drei Vierecken mit auf die Spitze gestellten, mit Mustern ausgefüllten  Quadraten. Der untere Rand ist eine breite Flechtbandleiste.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Feldern, die in drei Reihen untereinander angeordnet sind. Die vier  Außenfelder haben ein Muster einer Speerspitze, die restlichen Felder sind  durch sich kreuzende Diagonalen in Dreiecke geteilt. Oben eine Leiste mit  einem schuppenartigen Muster, unten eine Zopfleiste als Begrenzung.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz. Die  vier Außenfelder haben ein kreuzförmiges Muster. Oben eine mit Diagonalen  ausgefüllte Zierleiste als Begrenzung, unten eine Zopfleiste.Vgl Nr. (Nr. 137 (Nr. 22.4).
d 25-534; vgl Nr. (Nr. 147/ (Nr. 30.4)

Abschnitt
Susenyoslegende.
Vgl Nr. 376 (Nr. OrChr 50, 150 (Nr. 20:1)

fin”" 2 2 A° Na AC7) %, e159  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  32  17160  Streifen aus drei Pergamentstücken.  178:0:1555 em.,  Schriftspiegel:  11,5 cm breit.  1:Sp}  Drei Schriftabschnitte zu 50, 53 und 33 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  A: Aneme:?” Za AA AAB: ... DE H[F ]JaA: hICTE ...  Vel: o. Nr 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22:3).  2. A: na (!) A AA ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 4) = $. 137(Nr. 22.4).  3  Mk 5, 25-34; vgl. o. Nr. 15428 (Nr. 4) = S. 147 (Nr. 30.4).  2. Abschnitt:  4. Susenyoslegende.  Vel. o: Nr. 376 (Nr. 1) = OrChr 80, S. 150 (Nr..201).  5. A: Ahep:?” Zper: AA RC RI° A0 ...  Vegl. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = $. 145 (Nr. 29.2).  3. Abschnitt:  6. Salam an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Die Rolle endet mit Lk 1,37.  Der Text ist mit schwarzer und nachgedunkelter gelber und roter Tusche um-  randet.  Miniaturen mit erdfarbener roter, gelber und schwarzer Tusche sowie mit  Feldern, die nicht mit Farbe ausgefüllt sind und sehr weiß wirken. Die Ausfüh-  rung macht einen sehr großflächigen Eindruck.  1. Zu Beginn der Rolle ein Engel in Frontalansicht auf den Beschauer blik-  kend, der das Schwert mit seiner Rechten über seinem Kopf schwingt, die  Schwertscheide hält er in seiner Linken vor dem Körper. Über einem weißen  Untergewand trägt er einen roteingefaßten Umhang, an den Füßen hat er  Schuhe mit nach oben gebogenen Schuhspitzen sowie eine rote Beinkleidung  mit weißem Rand an den Knöcheln. Oben ist die Miniatur begrenzt von einer  Leiste aus drei Vierecken mit auf die Spitze gestellten, mit Mustern ausgefüllten  Quadraten. Der untere Rand ist eine breite Flechtbandleiste.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt ein Gesichtsviereck als Mitte von insge-  samt neun Feldern, die in drei Reihen untereinander angeordnet sind. Die vier  Außenfelder haben ein Muster einer Speerspitze, die restlichen Felder sind  durch sich kreuzende Diagonalen in Dreiecke geteilt. Oben eine Leiste mit  einem schuppenartigen Muster, unten eine Zopfleiste als Begrenzung.  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz. Die  vier Außenfelder haben ein kreuzförmiges Muster. Oben eine mit Diagonalen  ausgefüllte Zierleiste als Begrenzung, unten eine Zopfleiste.Vgl Nr. (Nr. 145 (Nr. 29:2)
Abschnitt

Salam Fänu’el.
Vgl Nr. (Nr. 138 (Nr. 2345)

Die Rolle endet mı1t 19
Der Text 1St MI1t schwarzer un nachgedunkelter gelber un Tusche
randet.

Mınıaturen mı1t erdftfarbener FOLCL, gelber un: schwarzer Tusche SOWI1e mıt
Feldern, die nıcht mı1t Farbe ausgefüllt sınd un: sehr weı(lß wirken. Die Ausfüh-
rung macht eınen sehr grofßflächigen Eindruck.

Zu Begınn der Rolle eın Engel ın Frontalansıcht auf den Beschauer blik-
kend, der das Schwert mı1t seıner Rechten ber seinem Kopf schwiıngt, die
Schwertscheide hält ın seıner Linken VOT dem Körper. ber eınem weılßen
Untergewand tragt eınen roteingefaßten Umhang, den Füßen hat
Schuhe mı1t ach ben gebogenen Schuhspitzen SOWI1e eıne rOte Beinkleidung
mMI1t weılßem and den Knöcheln. ben 1St dıe Mınıatur begrenzt VO  e eıner
Leıiste AaUuUsSs re1i Vierecken mı1t auf die Spıtze gestellten, MI1t ustern ausgefüllten
Quadraten. Der UNFeTE and 1sSt eıne breıite Flechtbandleiste.

Nach dem ersten Schritftabschnuitt eın Gesichtsviereck als Mıtte VO  s INSgE-
SAamı(t Ccun Feldern, die in rel Reihen untereinander angeordnet sınd Dıie jer
Außenfelder haben ein Muster eıner Speerspitze, die restlichen Felder sınd
durch sıch reuzende Diagonalen iın Dreiecke geteılt. ben eıne Leıste MIt
eiınem schuppenartıgen Muster, eine Zopfleiste als Begrenzung.

Nach dem 7zweıten Schriftabschnutt: Cesichtewiereck 1m Achtspitz. Di1e
jer Aufßenfelder haben eın kreuzförmiıges Muster. ben eıne mı1t Diagonalen
ausgefüllte Zierleiste als Begrenzung, eiıne Zopftleıiste.



140 S1x

Am Ende der Rolle eıne breıte Zierleiste A4US mıt Vierecken geMUSstEFLTEN
(Q)uadraten.

In den entsprechenden Wendungen tinden sıch verschiedene Namen, immer
MT em /usatz: D auch WEn ein männlıcher Name folgt: @D A f

A& O, DA NA A aD OX 1St 7zwıschen den Zeılen eingefügt),
@D A i DE, @D AT HAD B, 7117 AA NC und 7117 £,m -}

Die mıiı1t eıner sehr steılen Schrift, aber großzügıg beschriebene Rolle 1ST nıcht
datıert(J6

2R

Streıten 4US eınem Pergamentstück, 1ın das ATl Anfang eın Lederbändchen SA

Verschnürung eingeflochten 1ST 6:0:10,0 ( Schriftspiegel:
O CII breıt. Die Schritt 1ST In tüunt Kreısen angeordnet.

Magısche Gebete In Rollentorm
Die Schrift beginnt immer ınnen und läuft spiralenftörmi1g nach aufßen:

Kreıs: fln”" 29 @2 A° -} h H(.
Der Tlext 1ST tast nıcht lesen, daher 1ST diese Zuweıisung fraglıch.
Kreıs: flfl”" 2 @ A° -} 0A77 - h7 1a DAn140  Six  4. Am Ende der Rolle eine breite Zierleiste aus mit Vierecken gemusterten  Quadraten.  In den entsprechenden Wendungen finden sich verschiedene Namen, ımmer  mit dem Zusatz: Ahkee’rh:, auch wenn ein männlicher Name folgt: @AT  AL O, DA AA A: D: (: ist zwischen den Zeilen eingefügt),  @A VLE, OT: &DE, 106 ANMLANAC# und 7N&4: HL @,  Die mit einer sehr steilen Schrift, aber großzügig beschriebene Rolle ist nicht  datiert (19./20. Jh:?).  33  17161  Streifen aus einem Pergamentstück, in das am Anfang ein Lederbändchen zur  Verschnürung eingeflochten  ISt  66,0:10,0  cm  Schriftspiegel:  9,0 cm breit.  Die Schrift ist in fünf Kreisen angeordnet.  Magische Gebete in Rollenform  Die Schrift beginnt immer innen und läuft spiralenförmig nach außen:  /  Kreis: A: Ahee:” Rfer: AA dh10P: HC  Der Text ist fast nicht zu lesen, daher ist diese Zuweisung fraglich.  Kreis: A: üheme:” e AA : ACP: 0DAP7: ...  Vgl oö: Nr 376 (Nr 2)=©rChr 80 S 151 (NE20:2):  Kreis: A: Adee:” Z AA : ACP: ... HLAAM: AN: AANK: ...  Vel. o. Nr. 15395 (Nr. 6) = S. 141 (Nr. 26.6).  Kreis: A: Ademe:” Za AA m: GL 7: OCP: DGL PA: O: ...  Vgl. VOHD XX 6, 254 (Nr. 3).  Kreis: Fortsetzung vom Text des Kreises Nr. 4 (? der Text ist schlecht zu  lesen).  Der erste und der letzte Kreis sind etwas kleiner als die anderen drei. Der Text  dreht sich immer um ein kleines Ornament in der Mitte. Die drei großen Kreise  haben ein Gesicht in der Mitte, umrahmt von einem einfachen Muster. Um den  Text läuft ein schmaler Rand, gemustert mit roter und schwarzer Tusche. Zwi-  schen zweitem und drittem Kreis: ein Gesichtsviereck im Achtspitz. Nach dem  dritten Kreis zwei Kreuzformen, die durch ein gitterartiges Ornament mitein-  ander verbunden sind. Darunter einander gegenüberliegend zwei geflügelte  Köpfe: zwischen den beiden eine kleine Kreuzform. Am Rande der Rolle  schmale, kurze Zierleisten aus winzigen, einfachen Blütenformen. In die restli-  chen Felder sind einfache Kreuz- oder Blütenformen eingetragen.  Die Rolle ist in den Farben Rot und Schwarz gehalten.  An einigen Stellen ist der Name @A R: 1.PCLA: 49”A# eingetragen; der dritte  Bestandteil des Namens ist bis auf einmal immer getilgt. Der originelle Perga-  mentstreifen ist nicht datiert (Anfang 20. Jh.?).Vgl Nr 376 (Nr. OrChr 50, 154 (Nr. 20:2)
Kreıis: nnan 2 2 A° -} Q A”7-t S NQC£140  Six  4. Am Ende der Rolle eine breite Zierleiste aus mit Vierecken gemusterten  Quadraten.  In den entsprechenden Wendungen finden sich verschiedene Namen, ımmer  mit dem Zusatz: Ahkee’rh:, auch wenn ein männlicher Name folgt: @AT  AL O, DA AA A: D: (: ist zwischen den Zeilen eingefügt),  @A VLE, OT: &DE, 106 ANMLANAC# und 7N&4: HL @,  Die mit einer sehr steilen Schrift, aber großzügig beschriebene Rolle ist nicht  datiert (19./20. Jh:?).  33  17161  Streifen aus einem Pergamentstück, in das am Anfang ein Lederbändchen zur  Verschnürung eingeflochten  ISt  66,0:10,0  cm  Schriftspiegel:  9,0 cm breit.  Die Schrift ist in fünf Kreisen angeordnet.  Magische Gebete in Rollenform  Die Schrift beginnt immer innen und läuft spiralenförmig nach außen:  /  Kreis: A: Ahee:” Rfer: AA dh10P: HC  Der Text ist fast nicht zu lesen, daher ist diese Zuweisung fraglich.  Kreis: A: üheme:” e AA : ACP: 0DAP7: ...  Vgl oö: Nr 376 (Nr 2)=©rChr 80 S 151 (NE20:2):  Kreis: A: Adee:” Z AA : ACP: ... HLAAM: AN: AANK: ...  Vel. o. Nr. 15395 (Nr. 6) = S. 141 (Nr. 26.6).  Kreis: A: Ademe:” Za AA m: GL 7: OCP: DGL PA: O: ...  Vgl. VOHD XX 6, 254 (Nr. 3).  Kreis: Fortsetzung vom Text des Kreises Nr. 4 (? der Text ist schlecht zu  lesen).  Der erste und der letzte Kreis sind etwas kleiner als die anderen drei. Der Text  dreht sich immer um ein kleines Ornament in der Mitte. Die drei großen Kreise  haben ein Gesicht in der Mitte, umrahmt von einem einfachen Muster. Um den  Text läuft ein schmaler Rand, gemustert mit roter und schwarzer Tusche. Zwi-  schen zweitem und drittem Kreis: ein Gesichtsviereck im Achtspitz. Nach dem  dritten Kreis zwei Kreuzformen, die durch ein gitterartiges Ornament mitein-  ander verbunden sind. Darunter einander gegenüberliegend zwei geflügelte  Köpfe: zwischen den beiden eine kleine Kreuzform. Am Rande der Rolle  schmale, kurze Zierleisten aus winzigen, einfachen Blütenformen. In die restli-  chen Felder sind einfache Kreuz- oder Blütenformen eingetragen.  Die Rolle ist in den Farben Rot und Schwarz gehalten.  An einigen Stellen ist der Name @A R: 1.PCLA: 49”A# eingetragen; der dritte  Bestandteil des Namens ist bis auf einmal immer getilgt. Der originelle Perga-  mentstreifen ist nicht datiert (Anfang 20. Jh.?).H@EAHAMN AN140  Six  4. Am Ende der Rolle eine breite Zierleiste aus mit Vierecken gemusterten  Quadraten.  In den entsprechenden Wendungen finden sich verschiedene Namen, ımmer  mit dem Zusatz: Ahkee’rh:, auch wenn ein männlicher Name folgt: @AT  AL O, DA AA A: D: (: ist zwischen den Zeilen eingefügt),  @A VLE, OT: &DE, 106 ANMLANAC# und 7N&4: HL @,  Die mit einer sehr steilen Schrift, aber großzügig beschriebene Rolle ist nicht  datiert (19./20. Jh:?).  33  17161  Streifen aus einem Pergamentstück, in das am Anfang ein Lederbändchen zur  Verschnürung eingeflochten  ISt  66,0:10,0  cm  Schriftspiegel:  9,0 cm breit.  Die Schrift ist in fünf Kreisen angeordnet.  Magische Gebete in Rollenform  Die Schrift beginnt immer innen und läuft spiralenförmig nach außen:  /  Kreis: A: Ahee:” Rfer: AA dh10P: HC  Der Text ist fast nicht zu lesen, daher ist diese Zuweisung fraglich.  Kreis: A: üheme:” e AA : ACP: 0DAP7: ...  Vgl oö: Nr 376 (Nr 2)=©rChr 80 S 151 (NE20:2):  Kreis: A: Adee:” Z AA : ACP: ... HLAAM: AN: AANK: ...  Vel. o. Nr. 15395 (Nr. 6) = S. 141 (Nr. 26.6).  Kreis: A: Ademe:” Za AA m: GL 7: OCP: DGL PA: O: ...  Vgl. VOHD XX 6, 254 (Nr. 3).  Kreis: Fortsetzung vom Text des Kreises Nr. 4 (? der Text ist schlecht zu  lesen).  Der erste und der letzte Kreis sind etwas kleiner als die anderen drei. Der Text  dreht sich immer um ein kleines Ornament in der Mitte. Die drei großen Kreise  haben ein Gesicht in der Mitte, umrahmt von einem einfachen Muster. Um den  Text läuft ein schmaler Rand, gemustert mit roter und schwarzer Tusche. Zwi-  schen zweitem und drittem Kreis: ein Gesichtsviereck im Achtspitz. Nach dem  dritten Kreis zwei Kreuzformen, die durch ein gitterartiges Ornament mitein-  ander verbunden sind. Darunter einander gegenüberliegend zwei geflügelte  Köpfe: zwischen den beiden eine kleine Kreuzform. Am Rande der Rolle  schmale, kurze Zierleisten aus winzigen, einfachen Blütenformen. In die restli-  chen Felder sind einfache Kreuz- oder Blütenformen eingetragen.  Die Rolle ist in den Farben Rot und Schwarz gehalten.  An einigen Stellen ist der Name @A R: 1.PCLA: 49”A# eingetragen; der dritte  Bestandteil des Namens ist bis auf einmal immer getilgt. Der originelle Perga-  mentstreifen ist nicht datiert (Anfang 20. Jh.?).Vgl Nr. (Nr. 6) 141 (Nr. 26.6)
Kreıis: nnan 22 @ A -} Na h7 O ,7 D (D ”],140  Six  4. Am Ende der Rolle eine breite Zierleiste aus mit Vierecken gemusterten  Quadraten.  In den entsprechenden Wendungen finden sich verschiedene Namen, ımmer  mit dem Zusatz: Ahkee’rh:, auch wenn ein männlicher Name folgt: @AT  AL O, DA AA A: D: (: ist zwischen den Zeilen eingefügt),  @A VLE, OT: &DE, 106 ANMLANAC# und 7N&4: HL @,  Die mit einer sehr steilen Schrift, aber großzügig beschriebene Rolle ist nicht  datiert (19./20. Jh:?).  33  17161  Streifen aus einem Pergamentstück, in das am Anfang ein Lederbändchen zur  Verschnürung eingeflochten  ISt  66,0:10,0  cm  Schriftspiegel:  9,0 cm breit.  Die Schrift ist in fünf Kreisen angeordnet.  Magische Gebete in Rollenform  Die Schrift beginnt immer innen und läuft spiralenförmig nach außen:  /  Kreis: A: Ahee:” Rfer: AA dh10P: HC  Der Text ist fast nicht zu lesen, daher ist diese Zuweisung fraglich.  Kreis: A: üheme:” e AA : ACP: 0DAP7: ...  Vgl oö: Nr 376 (Nr 2)=©rChr 80 S 151 (NE20:2):  Kreis: A: Adee:” Z AA : ACP: ... HLAAM: AN: AANK: ...  Vel. o. Nr. 15395 (Nr. 6) = S. 141 (Nr. 26.6).  Kreis: A: Ademe:” Za AA m: GL 7: OCP: DGL PA: O: ...  Vgl. VOHD XX 6, 254 (Nr. 3).  Kreis: Fortsetzung vom Text des Kreises Nr. 4 (? der Text ist schlecht zu  lesen).  Der erste und der letzte Kreis sind etwas kleiner als die anderen drei. Der Text  dreht sich immer um ein kleines Ornament in der Mitte. Die drei großen Kreise  haben ein Gesicht in der Mitte, umrahmt von einem einfachen Muster. Um den  Text läuft ein schmaler Rand, gemustert mit roter und schwarzer Tusche. Zwi-  schen zweitem und drittem Kreis: ein Gesichtsviereck im Achtspitz. Nach dem  dritten Kreis zwei Kreuzformen, die durch ein gitterartiges Ornament mitein-  ander verbunden sind. Darunter einander gegenüberliegend zwei geflügelte  Köpfe: zwischen den beiden eine kleine Kreuzform. Am Rande der Rolle  schmale, kurze Zierleisten aus winzigen, einfachen Blütenformen. In die restli-  chen Felder sind einfache Kreuz- oder Blütenformen eingetragen.  Die Rolle ist in den Farben Rot und Schwarz gehalten.  An einigen Stellen ist der Name @A R: 1.PCLA: 49”A# eingetragen; der dritte  Bestandteil des Namens ist bis auf einmal immer getilgt. Der originelle Perga-  mentstreifen ist nicht datiert (Anfang 20. Jh.?).Vgl OHD 6, 754 (NIE
Kreıis: Fortsetzung VOIN Tlext des Kreıises Nr. der lext 1ST schlecht
lesen).
Der und der letzte Kreıs sınd kleiner als die anderen dreı Der Tlext

dreht sıch ımmer eın kleines (Irnament 1n der Mıtte. Die rel orofßsen Kreıse
haben eın Gesıcht ın der Mıtte, umrahmt VO eınem eintachen Muster. Um den
Text läuft eın schmaler Rand, geMUStTErT mı1t un schwarzer Tusche. Y Arl
schen zweıtem und drıttem Kreıs: eın Gesichtsviereck 1mM Achtspitz. Nach dem
dritten Kreıs 7WEe] Kreuzformen, die durch eın oıtterartiges (Irnament mıteın-
ander verbunden sınd Darunter einander gegenüberliegend 7WEe1 geflügelte
Köpfe: zwıschen den beiden eıne kleine Kreuztorm. Am Rande der Rolle
schmale, kurze Zierleisten 4US$S wınzıgen, eintachen Blütentormen. In dıe restli-
chen Felder sınd eintache Kreu7z- oder Blütentormen eingetragen.

Die Rolle 1ST 1ın den Farben Rot und chwarz gehalten.
An einıgen Stellen 1ST der Name D \ ‚J q“ ,: eingetragen; der dritte

Bestandteil des amens 1ST bıs auf eiınmal ımmer getilgt. Der orıginelle Perga-
mentstreıten 1ST nıcht datıiert (Anfang ]5:2)



Dıie athiıopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich 141

34

Streifen AUS fünf Pergamentstücken. 167205115 Schriftspie-
gel 11,0 breıt. Sp Dreı Schrittabschnitte lınks 8Ö, rechts
/ lınks /8, rechts x 3 un lınks 24, rechts 25

Magische Gebete ın Rollentorm
Abschnitt
a) Linke Spalte:

1a Susenyoslegende.
Vgl Nr. 376 (Nr. OrChr 50, 150 (Nr. 20:140)

Rechte Spalte:
Fortsetzung VO Nr. 1a

2 A° Na aD U ATLaC£N n  N
AUMHLANC A %o  - AOAN. AAAQC ‚
ASAN MI An
Vgl Nr. (Nr. 145 (Nr. 29.2); OHD 6, 186
(Nr. 4

2 A° Qa aD (*7) %, ( ° (dreimal)Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  141  17162  34  Streifen aus fünf Pergamentstücken.  1670:115 em.  Schriftspie-  gel: 11,0 cm breit.  2 S  Drei Schriftabschnitte zu: links 80, rechts  87; links 78, rechts 83 und links 24, rechts 25 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  a) Linke Spalte:  1a. Susenyoslegende.  Ngl o:Nr.376(Nr:1)= OrChr. 80 Si 150£(Nr: 20(1):  b) Rechte Spalte:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: adet: AA meNnE: RI KIRCLO: AA ALACT: LO  AMLANhC: AA ALL: A0AN.: ND: AAAC: ANLNT: P [:] A0  M Na  Vel. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2); VOHD XX 6, 186  (Nr. 4).  3  A: adet: AA C: £.I°: A 9°: (dreimal) ...  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  4. A: adet: 0A7 @CN P AKULANAC: AA EHNC[*] h.A7[*]  2 Abscbn.i;t7;:  a) Linke Spalte:  5.  Textbeginn ist nicht zu lesen, da der Streifen, obwohl schon beschrie-  ben, an das vorhergehende Stück genäht wurde, und so verdeckt ist.  ... AMLANAC: ON AP: SLPAdI: AKAD: HAT GLE L:  (dreimal) [vgl. Nr. 15395 (Nr. 2) = . 141 (Nr. 26.2)] ...  6. A: Ahep:” Za AA D: AA A AAı ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  b) Rechte Spalte:  7. Textbeginn nicht lesbar, da er wegen der Nahtstelle verdeckt ist.  ... Nra S : P O: S: ...  Vgl. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  8  A: adet: 0A7 yra AD AA AKLANAC: AD ... A0  '\}gl. o. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  9a. A: Rdet: AA @: (A: hAU- N: DE VÄRMLE: ...  Vgl. VOHD XX 6, 95 (Nr. 5), 110 (Nr. 7).  3. Abschnitt:  a) Linke Spalte:Vgl Nr. 176 (Nr. OrChr 80, 151 (Nr. 20.4)
2 A° QA” F aD ( *] %, HNC

Absclm.i;tzg.'
A) Linke Spalte:

Textbeginn 1St nıcht lesen, da der Streifen, obwohl schon beschrıie-
ben, das vorhergehende Stück genäht wurde, un! verdeckt STDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  141  17162  34  Streifen aus fünf Pergamentstücken.  1670:115 em.  Schriftspie-  gel: 11,0 cm breit.  2 S  Drei Schriftabschnitte zu: links 80, rechts  87; links 78, rechts 83 und links 24, rechts 25 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  a) Linke Spalte:  1a. Susenyoslegende.  Ngl o:Nr.376(Nr:1)= OrChr. 80 Si 150£(Nr: 20(1):  b) Rechte Spalte:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: adet: AA meNnE: RI KIRCLO: AA ALACT: LO  AMLANhC: AA ALL: A0AN.: ND: AAAC: ANLNT: P [:] A0  M Na  Vel. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2); VOHD XX 6, 186  (Nr. 4).  3  A: adet: AA C: £.I°: A 9°: (dreimal) ...  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  4. A: adet: 0A7 @CN P AKULANAC: AA EHNC[*] h.A7[*]  2 Abscbn.i;t7;:  a) Linke Spalte:  5.  Textbeginn ist nicht zu lesen, da der Streifen, obwohl schon beschrie-  ben, an das vorhergehende Stück genäht wurde, und so verdeckt ist.  ... AMLANAC: ON AP: SLPAdI: AKAD: HAT GLE L:  (dreimal) [vgl. Nr. 15395 (Nr. 2) = . 141 (Nr. 26.2)] ...  6. A: Ahep:” Za AA D: AA A AAı ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  b) Rechte Spalte:  7. Textbeginn nicht lesbar, da er wegen der Nahtstelle verdeckt ist.  ... Nra S : P O: S: ...  Vgl. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  8  A: adet: 0A7 yra AD AA AKLANAC: AD ... A0  '\}gl. o. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  9a. A: Rdet: AA @: (A: hAU- N: DE VÄRMLE: ...  Vgl. VOHD XX 6, 95 (Nr. 5), 110 (Nr. 7).  3. Abschnitt:  a) Linke Spalte:AA NC ODMHNC H9° AA AD A AT° O, o

(dreimal) [ vgl Nr. (Nr. 141 (Nr.Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  141  17162  34  Streifen aus fünf Pergamentstücken.  1670:115 em.  Schriftspie-  gel: 11,0 cm breit.  2 S  Drei Schriftabschnitte zu: links 80, rechts  87; links 78, rechts 83 und links 24, rechts 25 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  a) Linke Spalte:  1a. Susenyoslegende.  Ngl o:Nr.376(Nr:1)= OrChr. 80 Si 150£(Nr: 20(1):  b) Rechte Spalte:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: adet: AA meNnE: RI KIRCLO: AA ALACT: LO  AMLANhC: AA ALL: A0AN.: ND: AAAC: ANLNT: P [:] A0  M Na  Vel. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2); VOHD XX 6, 186  (Nr. 4).  3  A: adet: AA C: £.I°: A 9°: (dreimal) ...  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  4. A: adet: 0A7 @CN P AKULANAC: AA EHNC[*] h.A7[*]  2 Abscbn.i;t7;:  a) Linke Spalte:  5.  Textbeginn ist nicht zu lesen, da der Streifen, obwohl schon beschrie-  ben, an das vorhergehende Stück genäht wurde, und so verdeckt ist.  ... AMLANAC: ON AP: SLPAdI: AKAD: HAT GLE L:  (dreimal) [vgl. Nr. 15395 (Nr. 2) = . 141 (Nr. 26.2)] ...  6. A: Ahep:” Za AA D: AA A AAı ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  b) Rechte Spalte:  7. Textbeginn nicht lesbar, da er wegen der Nahtstelle verdeckt ist.  ... Nra S : P O: S: ...  Vgl. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  8  A: adet: 0A7 yra AD AA AKLANAC: AD ... A0  '\}gl. o. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  9a. A: Rdet: AA @: (A: hAU- N: DE VÄRMLE: ...  Vgl. VOHD XX 6, 95 (Nr. 5), 110 (Nr. 7).  3. Abschnitt:  a) Linke Spalte:nfi”" » 2 A° -} N” mM n HA A  > n HADie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  141  17162  34  Streifen aus fünf Pergamentstücken.  1670:115 em.  Schriftspie-  gel: 11,0 cm breit.  2 S  Drei Schriftabschnitte zu: links 80, rechts  87; links 78, rechts 83 und links 24, rechts 25 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  a) Linke Spalte:  1a. Susenyoslegende.  Ngl o:Nr.376(Nr:1)= OrChr. 80 Si 150£(Nr: 20(1):  b) Rechte Spalte:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: adet: AA meNnE: RI KIRCLO: AA ALACT: LO  AMLANhC: AA ALL: A0AN.: ND: AAAC: ANLNT: P [:] A0  M Na  Vel. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2); VOHD XX 6, 186  (Nr. 4).  3  A: adet: AA C: £.I°: A 9°: (dreimal) ...  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  4. A: adet: 0A7 @CN P AKULANAC: AA EHNC[*] h.A7[*]  2 Abscbn.i;t7;:  a) Linke Spalte:  5.  Textbeginn ist nicht zu lesen, da der Streifen, obwohl schon beschrie-  ben, an das vorhergehende Stück genäht wurde, und so verdeckt ist.  ... AMLANAC: ON AP: SLPAdI: AKAD: HAT GLE L:  (dreimal) [vgl. Nr. 15395 (Nr. 2) = . 141 (Nr. 26.2)] ...  6. A: Ahep:” Za AA D: AA A AAı ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  b) Rechte Spalte:  7. Textbeginn nicht lesbar, da er wegen der Nahtstelle verdeckt ist.  ... Nra S : P O: S: ...  Vgl. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  8  A: adet: 0A7 yra AD AA AKLANAC: AD ... A0  '\}gl. o. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  9a. A: Rdet: AA @: (A: hAU- N: DE VÄRMLE: ...  Vgl. VOHD XX 6, 95 (Nr. 5), 110 (Nr. 7).  3. Abschnitt:  a) Linke Spalte:Vgl Nr. (Nr. 137/ (Nr. 22:3)
bD) Rechte Spalte:

Textbeginn nıcht lesbar, da der Nahtstelle verdeckt ist.Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  141  17162  34  Streifen aus fünf Pergamentstücken.  1670:115 em.  Schriftspie-  gel: 11,0 cm breit.  2 S  Drei Schriftabschnitte zu: links 80, rechts  87; links 78, rechts 83 und links 24, rechts 25 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  a) Linke Spalte:  1a. Susenyoslegende.  Ngl o:Nr.376(Nr:1)= OrChr. 80 Si 150£(Nr: 20(1):  b) Rechte Spalte:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: adet: AA meNnE: RI KIRCLO: AA ALACT: LO  AMLANhC: AA ALL: A0AN.: ND: AAAC: ANLNT: P [:] A0  M Na  Vel. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2); VOHD XX 6, 186  (Nr. 4).  3  A: adet: AA C: £.I°: A 9°: (dreimal) ...  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  4. A: adet: 0A7 @CN P AKULANAC: AA EHNC[*] h.A7[*]  2 Abscbn.i;t7;:  a) Linke Spalte:  5.  Textbeginn ist nicht zu lesen, da der Streifen, obwohl schon beschrie-  ben, an das vorhergehende Stück genäht wurde, und so verdeckt ist.  ... AMLANAC: ON AP: SLPAdI: AKAD: HAT GLE L:  (dreimal) [vgl. Nr. 15395 (Nr. 2) = . 141 (Nr. 26.2)] ...  6. A: Ahep:” Za AA D: AA A AAı ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  b) Rechte Spalte:  7. Textbeginn nicht lesbar, da er wegen der Nahtstelle verdeckt ist.  ... Nra S : P O: S: ...  Vgl. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  8  A: adet: 0A7 yra AD AA AKLANAC: AD ... A0  '\}gl. o. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  9a. A: Rdet: AA @: (A: hAU- N: DE VÄRMLE: ...  Vgl. VOHD XX 6, 95 (Nr. 5), 110 (Nr. 7).  3. Abschnitt:  a) Linke Spalte:(1’7 - @D q D ” -} (D“ Q DDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  141  17162  34  Streifen aus fünf Pergamentstücken.  1670:115 em.  Schriftspie-  gel: 11,0 cm breit.  2 S  Drei Schriftabschnitte zu: links 80, rechts  87; links 78, rechts 83 und links 24, rechts 25 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  a) Linke Spalte:  1a. Susenyoslegende.  Ngl o:Nr.376(Nr:1)= OrChr. 80 Si 150£(Nr: 20(1):  b) Rechte Spalte:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: adet: AA meNnE: RI KIRCLO: AA ALACT: LO  AMLANhC: AA ALL: A0AN.: ND: AAAC: ANLNT: P [:] A0  M Na  Vel. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2); VOHD XX 6, 186  (Nr. 4).  3  A: adet: AA C: £.I°: A 9°: (dreimal) ...  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  4. A: adet: 0A7 @CN P AKULANAC: AA EHNC[*] h.A7[*]  2 Abscbn.i;t7;:  a) Linke Spalte:  5.  Textbeginn ist nicht zu lesen, da der Streifen, obwohl schon beschrie-  ben, an das vorhergehende Stück genäht wurde, und so verdeckt ist.  ... AMLANAC: ON AP: SLPAdI: AKAD: HAT GLE L:  (dreimal) [vgl. Nr. 15395 (Nr. 2) = . 141 (Nr. 26.2)] ...  6. A: Ahep:” Za AA D: AA A AAı ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  b) Rechte Spalte:  7. Textbeginn nicht lesbar, da er wegen der Nahtstelle verdeckt ist.  ... Nra S : P O: S: ...  Vgl. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  8  A: adet: 0A7 yra AD AA AKLANAC: AD ... A0  '\}gl. o. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  9a. A: Rdet: AA @: (A: hAU- N: DE VÄRMLE: ...  Vgl. VOHD XX 6, 95 (Nr. 5), 110 (Nr. 7).  3. Abschnitt:  a) Linke Spalte:Vgl Nr. 376 (Nr. OrChr 80, 151 (Nr. 20.4)
@ Ao -} QA’z T (7D ( 7 gD AnDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  141  17162  34  Streifen aus fünf Pergamentstücken.  1670:115 em.  Schriftspie-  gel: 11,0 cm breit.  2 S  Drei Schriftabschnitte zu: links 80, rechts  87; links 78, rechts 83 und links 24, rechts 25 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  a) Linke Spalte:  1a. Susenyoslegende.  Ngl o:Nr.376(Nr:1)= OrChr. 80 Si 150£(Nr: 20(1):  b) Rechte Spalte:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: adet: AA meNnE: RI KIRCLO: AA ALACT: LO  AMLANhC: AA ALL: A0AN.: ND: AAAC: ANLNT: P [:] A0  M Na  Vel. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2); VOHD XX 6, 186  (Nr. 4).  3  A: adet: AA C: £.I°: A 9°: (dreimal) ...  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  4. A: adet: 0A7 @CN P AKULANAC: AA EHNC[*] h.A7[*]  2 Abscbn.i;t7;:  a) Linke Spalte:  5.  Textbeginn ist nicht zu lesen, da der Streifen, obwohl schon beschrie-  ben, an das vorhergehende Stück genäht wurde, und so verdeckt ist.  ... AMLANAC: ON AP: SLPAdI: AKAD: HAT GLE L:  (dreimal) [vgl. Nr. 15395 (Nr. 2) = . 141 (Nr. 26.2)] ...  6. A: Ahep:” Za AA D: AA A AAı ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  b) Rechte Spalte:  7. Textbeginn nicht lesbar, da er wegen der Nahtstelle verdeckt ist.  ... Nra S : P O: S: ...  Vgl. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  8  A: adet: 0A7 yra AD AA AKLANAC: AD ... A0  '\}gl. o. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  9a. A: Rdet: AA @: (A: hAU- N: DE VÄRMLE: ...  Vgl. VOHD XX 6, 95 (Nr. 5), 110 (Nr. 7).  3. Abschnitt:  a) Linke Spalte:T AN

Vgl Nr. Nr. 143 (Nr. 27.5)
9 2 A° QA” T S A AAU T mX  S DDie äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  141  17162  34  Streifen aus fünf Pergamentstücken.  1670:115 em.  Schriftspie-  gel: 11,0 cm breit.  2 S  Drei Schriftabschnitte zu: links 80, rechts  87; links 78, rechts 83 und links 24, rechts 25 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  a) Linke Spalte:  1a. Susenyoslegende.  Ngl o:Nr.376(Nr:1)= OrChr. 80 Si 150£(Nr: 20(1):  b) Rechte Spalte:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2. A: adet: AA meNnE: RI KIRCLO: AA ALACT: LO  AMLANhC: AA ALL: A0AN.: ND: AAAC: ANLNT: P [:] A0  M Na  Vel. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2); VOHD XX 6, 186  (Nr. 4).  3  A: adet: AA C: £.I°: A 9°: (dreimal) ...  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  4. A: adet: 0A7 @CN P AKULANAC: AA EHNC[*] h.A7[*]  2 Abscbn.i;t7;:  a) Linke Spalte:  5.  Textbeginn ist nicht zu lesen, da der Streifen, obwohl schon beschrie-  ben, an das vorhergehende Stück genäht wurde, und so verdeckt ist.  ... AMLANAC: ON AP: SLPAdI: AKAD: HAT GLE L:  (dreimal) [vgl. Nr. 15395 (Nr. 2) = . 141 (Nr. 26.2)] ...  6. A: Ahep:” Za AA D: AA A AAı ...  Vel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  b) Rechte Spalte:  7. Textbeginn nicht lesbar, da er wegen der Nahtstelle verdeckt ist.  ... Nra S : P O: S: ...  Vgl. o. Nr. 376 (Nr. 4) = OrChr 80, S. 151 (Nr. 20.4).  8  A: adet: 0A7 yra AD AA AKLANAC: AD ... A0  '\}gl. o. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  9a. A: Rdet: AA @: (A: hAU- N: DE VÄRMLE: ...  Vgl. VOHD XX 6, 95 (Nr. 5), 110 (Nr. 7).  3. Abschnitt:  a) Linke Spalte:Vgl OHD 6, 95 (Nr. 3); 110 (Nr. ]

Abschnitt
aA) Linke Spalte:



1472 S1X

Fortsetzung VO Nr. 9a
2 A° Qa M D“ (dreimal) DU (dreimal)

Vel Nr. (Nr. 15 (Nr. 22.5)
b) Rechte Spalte:

11 Fortsetzung VO Nr. der Anfang des Textes 1St der Naht-
stelle verschwunden).
Eıne Strophe eınes Salam Fanu’el.
Vgl Nr. (Nr. 138 (Nr. 23:3)

7Zwischen den Spalten eıne orob gezeichnete, wınzıge Zopfleiste; ist. der
Text mMI1t Tusche umrandet. Zwischen den Textabschnitten orobe, eintfache
Zierleisten mMı1t schwarzer Tusche.

Mınıaturen; S1Ee scheinen einer anderen Rolle gehört haben un sınd
diesen Pergamentstücken MIt Text dazwischengenäht worden.

7u Begınn ber weggeschabtem Text eın Engel in Frontalansıcht, der mı1t
gezücktem Schwert in seiner Rechten un: der Schwertscheide in seıner Linken
den Beschauer anblickt. Er tragt eın velbes Gewand. Seiıne Flügel sınd leuch-
tendblau, das Gesıcht 1St mIiıt Farbe SOWI1e freigelassenen Feldern gezeich-
netT, da{ß eın plastischer Eindruck entsteht.

Am Ende eın Knotenornament in den Farben: leuchtendes Blau, elb un
sehr verblaftes Blau un Kot

Die Rolle 1STt für A 7D xn angefertigt worden.
Die mı1ıt grober un! eckıger, 1aber großzügıger Schriuftt wahrscheinlich VO  5

mehreren Schreıibern geschriebene Rolle 1St nıcht datiert (Antang 1h.?)

35

Streiten AUS re1i Pergamentstücken. 176:0:415.0 Schriftspiegel:
115 breıit. Sp Vıer Schriftabschnitte lınks 40, rechts 34;
lınks 46, rechts 44; lınks un:! rechts SOWI1Ee lınks 52. rechts 63

Magische Gebete ıIn Rollenform
a) Linke Spalte:

Abschnmnitt.
1a NN eAp:” 2 Ae -} I17Zv DAL-MNG T AL (dreimal)

n N£142  Six  9b. Fortsetzung von Nr. 9a.  10. A: R0° AA m: 0194 ME EA: (dreimal) FU E: (dreimal)  '\'7g1. o. Nr. 13580 (Nr. 5) = S. 137 (Nr. 22.5).  b) Rechte Spalte:  11. Fortsetzung von Nr. 10 (? der Anfang des Textes ist wegen der Naht-  stelle verschwunden).  12. Eine Strophe eines Salam an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Zwischen den Spalten eine grob gezeichnete, winzige Zopfleiste; sonst ist der  Text mit roter Tusche umrandet. Zwischen den Textabschnitten grobe, einfache  Zierleisten mit schwarzer Tusche.  Miniaturen; sie scheinen zu einer anderen Rolle gehört zu haben und sind  diesen Pergamentstücken mit Text dazwischengenäht worden.  1. Zu Beginn über weggeschabtem Text ein Engel in Frontalansicht, der mit  gezücktem Schwert in seiner Rechten und der Schwertscheide in seiner Linken  den Beschauer anblickt. Er trägt ein gelbes Gewand. Seine Flügel sind leuch-  tendblau, das Gesicht ist mit roter Farbe sowie freigelassenen Feldern gezeich-  net, so daß ein plastischer Eindruck entsteht.  2. Am Ende ein Knotenornament in den Farben: leuchtendes Blau, Gelb und  sehr verblaßtes Blau und Rot.  Die Rolle ist für @: man# angefertigt worden.  Die mit grober und eckiger, aber großzügiger Schrift wahrscheinlich von  mehreren Schreibern geschriebene Rolle ist nicht datiert (Anfang 20. Jh.?).  35  17163  Streifen aus drei Pergamentstücken.  176:0:13.0 cm:  Schriftspiegel:  11:5:cm breit:  2.Sp  Vier Schriftabschnitte zu links 40, rechts 34;  links 46, rechts 44; links und rechts 12 sowie links 52, rechts 63 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  a) Linke Spalte:  1. Abschnitt:  1a. A: Ahep:?” Za AA Aı 3D OALACT: A: (dreimal)  NL: hATAB: ...  Vegl: 6ANr. 14218 (Nr; 4) = S. 138 (Nr. 23.4).  2. Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2a. A: adet: AA (QAT) mAT HACS: OTAPCM- AD  Ahd: [vgl. VOHD XX 6, 423 (Nr. V)] A%A: Ah.: ...Vgl Nr. (Nr. 138 (Nr. 23.4)
Abschnitt

Fortsetzung VO Nr. 1a
2a 2 A° -} 0Q (NAZT:) aD (1 P 9“ D”7) A AS9 D7

ARN [ vgl. OHD 6, 47 %3 (Nr. V)| A142  Six  9b. Fortsetzung von Nr. 9a.  10. A: R0° AA m: 0194 ME EA: (dreimal) FU E: (dreimal)  '\'7g1. o. Nr. 13580 (Nr. 5) = S. 137 (Nr. 22.5).  b) Rechte Spalte:  11. Fortsetzung von Nr. 10 (? der Anfang des Textes ist wegen der Naht-  stelle verschwunden).  12. Eine Strophe eines Salam an Fänw’el.  Vel. o. Nr. 14218 (Nr. 3) = S. 138 (Nr. 23.3).  Zwischen den Spalten eine grob gezeichnete, winzige Zopfleiste; sonst ist der  Text mit roter Tusche umrandet. Zwischen den Textabschnitten grobe, einfache  Zierleisten mit schwarzer Tusche.  Miniaturen; sie scheinen zu einer anderen Rolle gehört zu haben und sind  diesen Pergamentstücken mit Text dazwischengenäht worden.  1. Zu Beginn über weggeschabtem Text ein Engel in Frontalansicht, der mit  gezücktem Schwert in seiner Rechten und der Schwertscheide in seiner Linken  den Beschauer anblickt. Er trägt ein gelbes Gewand. Seine Flügel sind leuch-  tendblau, das Gesicht ist mit roter Farbe sowie freigelassenen Feldern gezeich-  net, so daß ein plastischer Eindruck entsteht.  2. Am Ende ein Knotenornament in den Farben: leuchtendes Blau, Gelb und  sehr verblaßtes Blau und Rot.  Die Rolle ist für @: man# angefertigt worden.  Die mit grober und eckiger, aber großzügiger Schrift wahrscheinlich von  mehreren Schreibern geschriebene Rolle ist nicht datiert (Anfang 20. Jh.?).  35  17163  Streifen aus drei Pergamentstücken.  176:0:13.0 cm:  Schriftspiegel:  11:5:cm breit:  2.Sp  Vier Schriftabschnitte zu links 40, rechts 34;  links 46, rechts 44; links und rechts 12 sowie links 52, rechts 63 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  a) Linke Spalte:  1. Abschnitt:  1a. A: Ahep:?” Za AA Aı 3D OALACT: A: (dreimal)  NL: hATAB: ...  Vegl: 6ANr. 14218 (Nr; 4) = S. 138 (Nr. 23.4).  2. Abschnitt:  1b. Fortsetzung von Nr. 1a.  2a. A: adet: AA (QAT) mAT HACS: OTAPCM- AD  Ahd: [vgl. VOHD XX 6, 423 (Nr. V)] A%A: Ah.: ...
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Vgl auch Nr. (Nr. 141 (Nr. 26:3)
Abschnitt.

Fortsetzung VO Nr. 7a
34 fin”“ 2 2 A° N” n (4 Abschnitt) A &:148  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  Nel: auch o Nr; 15395 (Nr. 3)= Sı 141 (Nr. 26:3):  3. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3a. A: Ahep:” Z AA 91(4. Abschnitt) A c: 927717 ... AA.S AA  Ar° A&AT: AULA: ...  Negl: 0Nr 15395 (Nir: 5)=S: 1H4(Nr.-/26)5):  4. Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  b) Rechte Spalte:  1. Abschnitt:  4a. A: Adep:” Za AA ME AL HE: AI OE /6(?) (vgl.  StrPr LIV, Anm. 3) @AhET SI PE NO ONAAT ...  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5a. A: atet: AA mE d Pa S: OMP7NC: AAC: OHNCHC:  AA Pa : ...  Veal: VOHBD XX .6;,102 (Nr£6)*  3. Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  4. Abschnitt:  5c. Fortsetzung von Nr. 5b.  6. A: Adeo:” RA AA 0A: OYUN: AAU-M: SA AM: AAMAN.: ...  7. A: adet: 0A7 h0D: 09 LT L: ...  Vgl o Nr 1B580:(Nr. 5) =S137(NE22:5):  Der Text endet mit Lk 1,37.  Der Text ist mit nachgedunkelter gelber Farbe und schwarzer Tusche umran-  det. Miniaturen und Verzierungen mit erdigem Gelb, Rot und Schwarz sowie  von Farbe freigelassenen Feldern:  1. Zu Beginn ein stilisierter Engel in Frontalansicht. Auf seinem Kopf ist ein  kleines Kreuz. Er hat weder Hände noch Füße. Die Flügel und sein Gewand  sind mit Querstreifen ausgefüllt, die verschiedene Muster haben. Oben ist die  Zeichnung von einer breiten Zierleiste aus Schlaufen und senkrechten Wellen-  linien begrenzt.  2. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: In der Mitte eine Handkreuzform.  Links und rechts neben dem obersten Kreuzbalken zwei stilisierte Engel in  Frontalansicht. Gewand und Flügel gehen ineinander über und sind mit senk-  rechten Streifen ausgefüllt. Links und rechts neben dem Kreuzgriff zwei ähnlich  gezeichnete, große Engel, die beide ihre Hände vor dem Körper halten.  3. Am Ende der Rolle vier im Quadrat angeordnete Gesichtsvierecke, in der  Mitte ein kleiner Stern. Der Hintergrund ist teilweise mit Wellenlinien querge-  streift.M° Qı AILA148  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  Nel: auch o Nr; 15395 (Nr. 3)= Sı 141 (Nr. 26:3):  3. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3a. A: Ahep:” Z AA 91(4. Abschnitt) A c: 927717 ... AA.S AA  Ar° A&AT: AULA: ...  Negl: 0Nr 15395 (Nir: 5)=S: 1H4(Nr.-/26)5):  4. Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  b) Rechte Spalte:  1. Abschnitt:  4a. A: Adep:” Za AA ME AL HE: AI OE /6(?) (vgl.  StrPr LIV, Anm. 3) @AhET SI PE NO ONAAT ...  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5a. A: atet: AA mE d Pa S: OMP7NC: AAC: OHNCHC:  AA Pa : ...  Veal: VOHBD XX .6;,102 (Nr£6)*  3. Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  4. Abschnitt:  5c. Fortsetzung von Nr. 5b.  6. A: Adeo:” RA AA 0A: OYUN: AAU-M: SA AM: AAMAN.: ...  7. A: adet: 0A7 h0D: 09 LT L: ...  Vgl o Nr 1B580:(Nr. 5) =S137(NE22:5):  Der Text endet mit Lk 1,37.  Der Text ist mit nachgedunkelter gelber Farbe und schwarzer Tusche umran-  det. Miniaturen und Verzierungen mit erdigem Gelb, Rot und Schwarz sowie  von Farbe freigelassenen Feldern:  1. Zu Beginn ein stilisierter Engel in Frontalansicht. Auf seinem Kopf ist ein  kleines Kreuz. Er hat weder Hände noch Füße. Die Flügel und sein Gewand  sind mit Querstreifen ausgefüllt, die verschiedene Muster haben. Oben ist die  Zeichnung von einer breiten Zierleiste aus Schlaufen und senkrechten Wellen-  linien begrenzt.  2. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: In der Mitte eine Handkreuzform.  Links und rechts neben dem obersten Kreuzbalken zwei stilisierte Engel in  Frontalansicht. Gewand und Flügel gehen ineinander über und sind mit senk-  rechten Streifen ausgefüllt. Links und rechts neben dem Kreuzgriff zwei ähnlich  gezeichnete, große Engel, die beide ihre Hände vor dem Körper halten.  3. Am Ende der Rolle vier im Quadrat angeordnete Gesichtsvierecke, in der  Mitte ein kleiner Stern. Der Hintergrund ist teilweise mit Wellenlinien querge-  streift.Vgl Nr. (Nr. 141 (Nr. 26.5)
Abschnitt.

Fortsetzung VO Nr. 34
Rechte Spalte:

Abschnaitt
42 Nn ep:” 2 A° Qa OD &- d P c AT°  l  ä  /6(?) (vgl

StrPr ELV Anm q D P C MAM148  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  Nel: auch o Nr; 15395 (Nr. 3)= Sı 141 (Nr. 26:3):  3. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3a. A: Ahep:” Z AA 91(4. Abschnitt) A c: 927717 ... AA.S AA  Ar° A&AT: AULA: ...  Negl: 0Nr 15395 (Nir: 5)=S: 1H4(Nr.-/26)5):  4. Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  b) Rechte Spalte:  1. Abschnitt:  4a. A: Adep:” Za AA ME AL HE: AI OE /6(?) (vgl.  StrPr LIV, Anm. 3) @AhET SI PE NO ONAAT ...  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5a. A: atet: AA mE d Pa S: OMP7NC: AAC: OHNCHC:  AA Pa : ...  Veal: VOHBD XX .6;,102 (Nr£6)*  3. Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  4. Abschnitt:  5c. Fortsetzung von Nr. 5b.  6. A: Adeo:” RA AA 0A: OYUN: AAU-M: SA AM: AAMAN.: ...  7. A: adet: 0A7 h0D: 09 LT L: ...  Vgl o Nr 1B580:(Nr. 5) =S137(NE22:5):  Der Text endet mit Lk 1,37.  Der Text ist mit nachgedunkelter gelber Farbe und schwarzer Tusche umran-  det. Miniaturen und Verzierungen mit erdigem Gelb, Rot und Schwarz sowie  von Farbe freigelassenen Feldern:  1. Zu Beginn ein stilisierter Engel in Frontalansicht. Auf seinem Kopf ist ein  kleines Kreuz. Er hat weder Hände noch Füße. Die Flügel und sein Gewand  sind mit Querstreifen ausgefüllt, die verschiedene Muster haben. Oben ist die  Zeichnung von einer breiten Zierleiste aus Schlaufen und senkrechten Wellen-  linien begrenzt.  2. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: In der Mitte eine Handkreuzform.  Links und rechts neben dem obersten Kreuzbalken zwei stilisierte Engel in  Frontalansicht. Gewand und Flügel gehen ineinander über und sind mit senk-  rechten Streifen ausgefüllt. Links und rechts neben dem Kreuzgriff zwei ähnlich  gezeichnete, große Engel, die beide ihre Hände vor dem Körper halten.  3. Am Ende der Rolle vier im Quadrat angeordnete Gesichtsvierecke, in der  Mitte ein kleiner Stern. Der Hintergrund ist teilweise mit Wellenlinien querge-  streift.Abschmnitt
Fortsetzung VO Nr 42

5a 2 A° Qa MD &- d P c G D AA  m HCHCL

A0Q27 - P c
Vgl OHD 6, 102 (Nr. 6

Abschnitt.
Fortsetzung VO  — Nr. 5a

Abschnmnitt.
5C Fortsetzung VO Nr.

A ep:” 2 A° Qa D7uß AAU148  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  Nel: auch o Nr; 15395 (Nr. 3)= Sı 141 (Nr. 26:3):  3. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3a. A: Ahep:” Z AA 91(4. Abschnitt) A c: 927717 ... AA.S AA  Ar° A&AT: AULA: ...  Negl: 0Nr 15395 (Nir: 5)=S: 1H4(Nr.-/26)5):  4. Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  b) Rechte Spalte:  1. Abschnitt:  4a. A: Adep:” Za AA ME AL HE: AI OE /6(?) (vgl.  StrPr LIV, Anm. 3) @AhET SI PE NO ONAAT ...  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5a. A: atet: AA mE d Pa S: OMP7NC: AAC: OHNCHC:  AA Pa : ...  Veal: VOHBD XX .6;,102 (Nr£6)*  3. Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  4. Abschnitt:  5c. Fortsetzung von Nr. 5b.  6. A: Adeo:” RA AA 0A: OYUN: AAU-M: SA AM: AAMAN.: ...  7. A: adet: 0A7 h0D: 09 LT L: ...  Vgl o Nr 1B580:(Nr. 5) =S137(NE22:5):  Der Text endet mit Lk 1,37.  Der Text ist mit nachgedunkelter gelber Farbe und schwarzer Tusche umran-  det. Miniaturen und Verzierungen mit erdigem Gelb, Rot und Schwarz sowie  von Farbe freigelassenen Feldern:  1. Zu Beginn ein stilisierter Engel in Frontalansicht. Auf seinem Kopf ist ein  kleines Kreuz. Er hat weder Hände noch Füße. Die Flügel und sein Gewand  sind mit Querstreifen ausgefüllt, die verschiedene Muster haben. Oben ist die  Zeichnung von einer breiten Zierleiste aus Schlaufen und senkrechten Wellen-  linien begrenzt.  2. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: In der Mitte eine Handkreuzform.  Links und rechts neben dem obersten Kreuzbalken zwei stilisierte Engel in  Frontalansicht. Gewand und Flügel gehen ineinander über und sind mit senk-  rechten Streifen ausgefüllt. Links und rechts neben dem Kreuzgriff zwei ähnlich  gezeichnete, große Engel, die beide ihre Hände vor dem Körper halten.  3. Am Ende der Rolle vier im Quadrat angeordnete Gesichtsvierecke, in der  Mitte ein kleiner Stern. Der Hintergrund ist teilweise mit Wellenlinien querge-  streift.2 A° Nä”7 D:“ 9 -148  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  Nel: auch o Nr; 15395 (Nr. 3)= Sı 141 (Nr. 26:3):  3. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3a. A: Ahep:” Z AA 91(4. Abschnitt) A c: 927717 ... AA.S AA  Ar° A&AT: AULA: ...  Negl: 0Nr 15395 (Nir: 5)=S: 1H4(Nr.-/26)5):  4. Abschnitt:  3b. Fortsetzung von Nr. 3a.  b) Rechte Spalte:  1. Abschnitt:  4a. A: Adep:” Za AA ME AL HE: AI OE /6(?) (vgl.  StrPr LIV, Anm. 3) @AhET SI PE NO ONAAT ...  2. Abschnitt:  4b. Fortsetzung von Nr. 4a.  5a. A: atet: AA mE d Pa S: OMP7NC: AAC: OHNCHC:  AA Pa : ...  Veal: VOHBD XX .6;,102 (Nr£6)*  3. Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  4. Abschnitt:  5c. Fortsetzung von Nr. 5b.  6. A: Adeo:” RA AA 0A: OYUN: AAU-M: SA AM: AAMAN.: ...  7. A: adet: 0A7 h0D: 09 LT L: ...  Vgl o Nr 1B580:(Nr. 5) =S137(NE22:5):  Der Text endet mit Lk 1,37.  Der Text ist mit nachgedunkelter gelber Farbe und schwarzer Tusche umran-  det. Miniaturen und Verzierungen mit erdigem Gelb, Rot und Schwarz sowie  von Farbe freigelassenen Feldern:  1. Zu Beginn ein stilisierter Engel in Frontalansicht. Auf seinem Kopf ist ein  kleines Kreuz. Er hat weder Hände noch Füße. Die Flügel und sein Gewand  sind mit Querstreifen ausgefüllt, die verschiedene Muster haben. Oben ist die  Zeichnung von einer breiten Zierleiste aus Schlaufen und senkrechten Wellen-  linien begrenzt.  2. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: In der Mitte eine Handkreuzform.  Links und rechts neben dem obersten Kreuzbalken zwei stilisierte Engel in  Frontalansicht. Gewand und Flügel gehen ineinander über und sind mit senk-  rechten Streifen ausgefüllt. Links und rechts neben dem Kreuzgriff zwei ähnlich  gezeichnete, große Engel, die beide ihre Hände vor dem Körper halten.  3. Am Ende der Rolle vier im Quadrat angeordnete Gesichtsvierecke, in der  Mitte ein kleiner Stern. Der Hintergrund ist teilweise mit Wellenlinien querge-  streift.Vgl Nr. (Nr. 15% (Nr. 22.5)
Der lext endet mıt 1557

Der Text 1St mıt nachgedunkelter gelber Farbe un schwarzer Tusche Hi

det Mınıaturen un: Verzierungen mıt erdigem Gelb, Rot un! Schwarz SOWI1Ee
VO Farbe freigelassenen Feldern:

7Zu Begınn eın stilısıerter Engel ın Frontalansıcht. Auf seinem Kopf 1St eın
kleines Kreuz. Er hat weder Hände och Füße Die Flügel un: seın Gewand
sınd mı1t Querstreıfen ausgefüllt, dıie verschiedene Muster haben ben 1St dıe
Zeichnung VO eıner breıten Zierleiste AUS Schlautfen un senkrechten Wellen-
lınıen begrenzt.

Nach dem 7zweıten Schrittabschnutt: In der Mıtte eıne Handkreuztorm.
Links un! rechts neben dem obersten Kreuzbalken 7wel stilısıerte Engel ın
Frontalansıcht. Gewand un! Flügel gehen ineinander ber un: sınd mıt senk-
rechten Streıten ausgefüllt. Links un rechts neben dem Kreuzgriff Z7wel ÜAhnlich
gezeichnete, orofße Engel, die beide ıhre Hände VOT dem KOrper halten.

Am Ende der Rolle 1er 1m Quadrat angeordnete Gesichtsvierecke, iın der
Miıtte eiın kleiner Stern. DDer Hintergrund 1St teilweise mı1ıt Wellenlinien quecrgC-
streıft.
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Der und zweıte Schriftabschnitt SOWIeEe der drıtte und vierte sınd HLE

durch eıne gelb-schwarze Lıinıe voneınander Auf der Rückseite der
Rolle sınd ungelenk 7Wwel kleine Kreuze gekritzelt.

Dıie Rolle wurde tür 7117 aD R: angefertigt.
Am Ende der Raolle ın der rechten Spalte der Vermerk des Schreibers: ME

111 N A © gD 9° A, <?A[ mDuvN AD D, aD
Die sehr sorgfältig, aber nıcht sechr elegant geschrıiebene Rolle 1ST nıcht datıiert

(Ende 19./Anfang h

36

Streiten 4US dreı Pergamentstücken ın zweıteılıger Hülse 4A4 US gePUNZLEM Leder,
die VO 7wWwel blauen Wollkordeln zusammengehalten wırd Das Pergament 1ST
AI den Rändern eingerıssen, teılweıise (besonders 2B68) rechten Rand) Text-
verlust. 6402725 111 Schriftspiegel: 6,5 breit.

Sp Eın Schrifttabschnitt Zzu 295 Z1

Magısche Gebet ın Rollentorm
Anı s O dıe Binde der Rechtfertigung)]
Vgl Nr OrChr 50, 181 (Nr.
A) Das eigentlıche Lefäfa sedegqg.
b) Dıie Gebete für dıe Himmelsreise.
Eintache Verzierungen mı1t schwarzer, gelber un Tusche:

Za Begınn eıne Kreuzform, oben un VO 7WEeI unterschiedlich
gestreıften Leıisten eingerahmt.

Am Ende dre1 Vierecke. Die beiden Aufßenquadrate haben eın sterntörmı1-
CS Ornament mıt Augenmotıiv.

In den entsprechenden Wendungen 1St entweder @D A} der @D A i
AFn eingetragen.

Die CN beschriebene, gul esbare Rolle 1ST nıcht datıiert (erste Hälfte JB

37

Streiten AaUuUS dre1 Pergamentstücken. 85:0:8,5 C144 Schriftspiegel:
3 (51171 breıt. Sp Dreı Schrifttabschnitte Zu O2 und 59 Z

Magısche Gebete 1ın Rollenform, AL Teıil tür dıe Wochentage
Dıie ın Rot schreibenen Stellen sınd nıcht ausgeführt.



145Die athiopischen Handschritten des Völkerkundemuseums der Unıiversıität Zürich

Abschnaitt
A K ( A f Ö) DAL-NG T
DAL-NG T Aa-N  z mHN M 2 N” NCr145  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  Abschnitt:  1  A  ] 0A7T: M6 AD ON NT: RI°: OFA OTE  DL NC AL ANA: 0XA07,: AOMN: ALN7: ACP: ...  2. Montag: A [...] : mpp aam: RI ONLNCST: HAT L: AAA [...]  On z: PACc: En M-AU: ...  Abschnitt:  3  b ö0 4: RDE mp rame: HAAA AA [  ]  Drenstag: A [.44]  mAAN: A.P: MaANT: ONM L: AAMPCA: ...  Mittwoch: A [...] : m mme: Hön A0r 3O AA A: MAKN:  A.d: mAAn ON-NAL: AADOCK: ...  5a  Donnerstag: A [...] 777 oMmGEA ChHAT: ONNA[:] OMPC{: ACP:  P RA A AKNLANA C: AN: .. AUNPA: ...  Vgl. 0. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  6  A[...] 0477 MrAß: @OR°: AKPB7: (dreimal) N.227: (dreimal) ...  70 A: adet: NFA ß: o0m2)5: K NFA HEPFA: UICHT: A* hAMN: ...  Vgel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  Der Text ist mit schwarzer Tusche umrandet.  Verzierungen mit schwarzer Tusche:  1. Zu Beginn ein Gesichtsviereck im Achtspitz, oben und unten von einer  einfachen Leiste aus Vierecken begrenzt, die durch diagonale Linien ın Dreiecke  geteilt sind. Ursprünglich war das Gesicht wohl mit roter Tusche eingefärbt.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz, ähnlich  Nır 1  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz, ähn-  lich Nr.d:  Am Ende eine Leiste aus Brillenbuchstaben.  Mit roter Tusche ist @A* 7C£9”# eingetragen.  Die Handschriftenrolle ist nicht datiert (20. Jh.?).  20378  38  Streifen aus drei Pergamentstücken.  160,5:20 cm.  Schriftspiegel:  6,5 cm breit.  1 Sp-  Drei Schriftabschnitte zu 91, 95 und 4 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  Susenyoslegende.  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 1) = OrChr 80, S. 150f. (Nr. 20.1).  2a. Gebet gegen den bösen Blick.ontag: aD j m qDO (De APQLU
ORn p gqo r  v145  Die äthiopischen Handschriften des Völkerkundemuseums der Universität Zürich  Abschnitt:  1  A  ] 0A7T: M6 AD ON NT: RI°: OFA OTE  DL NC AL ANA: 0XA07,: AOMN: ALN7: ACP: ...  2. Montag: A [...] : mpp aam: RI ONLNCST: HAT L: AAA [...]  On z: PACc: En M-AU: ...  Abschnitt:  3  b ö0 4: RDE mp rame: HAAA AA [  ]  Drenstag: A [.44]  mAAN: A.P: MaANT: ONM L: AAMPCA: ...  Mittwoch: A [...] : m mme: Hön A0r 3O AA A: MAKN:  A.d: mAAn ON-NAL: AADOCK: ...  5a  Donnerstag: A [...] 777 oMmGEA ChHAT: ONNA[:] OMPC{: ACP:  P RA A AKNLANA C: AN: .. AUNPA: ...  Vgl. 0. Nr. 15396 (Nr. 5) = S. 143 (Nr. 27.5).  Abschnitt:  5b. Fortsetzung von Nr. 5a.  6  A[...] 0477 MrAß: @OR°: AKPB7: (dreimal) N.227: (dreimal) ...  70 A: adet: NFA ß: o0m2)5: K NFA HEPFA: UICHT: A* hAMN: ...  Vgel. o. Nr. 13580 (Nr. 3) = S. 137 (Nr. 22.3).  Der Text ist mit schwarzer Tusche umrandet.  Verzierungen mit schwarzer Tusche:  1. Zu Beginn ein Gesichtsviereck im Achtspitz, oben und unten von einer  einfachen Leiste aus Vierecken begrenzt, die durch diagonale Linien ın Dreiecke  geteilt sind. Ursprünglich war das Gesicht wohl mit roter Tusche eingefärbt.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz, ähnlich  Nır 1  3. Nach dem zweiten Schriftabschnitt: Gesichtsviereck im Achtspitz, ähn-  lich Nr.d:  Am Ende eine Leiste aus Brillenbuchstaben.  Mit roter Tusche ist @A* 7C£9”# eingetragen.  Die Handschriftenrolle ist nicht datiert (20. Jh.?).  20378  38  Streifen aus drei Pergamentstücken.  160,5:20 cm.  Schriftspiegel:  6,5 cm breit.  1 Sp-  Drei Schriftabschnitte zu 91, 95 und 4 Zl.  Magische Gebete in Rollenform  1. Abschnitt:  1  Susenyoslegende.  Vel. o. Nr. 376 (Nr. 1) = OrChr 80, S. 150f. (Nr. 20.1).  2a. Gebet gegen den bösen Blick.Abschnitt
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geteılt sınd Ursprünglıch WAarTr das Gesıcht wohl mıt Tusche eingefärbt.

Nach dem ersten Schriftabschniuitt: Gesichtsviereck 1m Achtspitz, Ühnlich
Nr. 1

Nach dem zweıten Schrifttabschnuitt: Gesichtsviereck 1m Achtspıitz, Ühn-
lıch Nr.

Am FEnde eıne Leıiste 4US Brillenbuchstaben.
Mıt Tusche 1ST mD Al eingetragen.
Die Handschriftenrolle 1St nıcht datıert (20 Thu?)
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2 A° Qa F C071 %,146  Six  Vgl o: Nr. 13556 (Nt. X) =OrChr 80; S. 120 (Nr. 3 X).  2. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3. A: adete: AA7T: ACNE: RI° O: ..  Vegl. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2).  A: üne:?” R: AA mppa RIr 0CC @A1P7: KAn[:]  O70 0O T ...  Vgl. o. Nr. 14276 (Nr. 3) = S. 140 (Nr. 25.3).  A: Ahep:” Z# AA pp p a: KIYE OLE ANP: KNP: ...  Vgl. o. Nr. 14218 (Nr. 4) = S. 138 (Nr. 23.4).  A: adete: (!) h0E: mnta: (= Bollwerk des Kreuzes) &PW 4.0.27:  DYPA: P H: ..  3. Abschnitt:  7: 0LK37  Verzierungen mit roter und schwarzer Tusche:  1. Zu Beginn ein schwerttragender Engel in Frontalansicht, der den Be-  schauer anblickt. In seiner Rechten hält er das gezückte Schwert, in seiner Lin-  ken die mit einem Zackenmuster verzierte Schwertscheide. Das mit einem Kra-  gen versehene Gewand des Engels zeigt in senkrechte Streifen gelegt einen üppi-  gen Faltenwurf. Über diesem Gewand trägt er einen rotgefütterten Umhang.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt: In drei Reihen untereinander angeord-  net vier Gesichtsvierecke, jeweils oben und unten nur eines in der Mitte, in der  mittleren Reihe die zwei anderen iın den Außenfeldern. Die restlichen Felder  haben diagonale Streifen oder sternförmige, einfache Blüten. Oben und unten  ist das Ornament von einer breiten geometrischen Zierleiste begrenzt.  3. Am Ende der Rolle ein einfaches Gesichtsviereck im Achtspitz. Darunter  eine Handkreuzform.  Der dritte Schriftabschnitt ist vom letzten durch eine grobe, ungelenk ge-  zeichnete Leiste aus Strichen getrennt.  In den entsprechenden Wendungen ist der Platz für den Namen der Besitze-  rin der Rolle freigeblieben. Am Ende ist vielleicht 4: R: AF# zu lesen.  Die bis auf.das Ende, wo die Zeilen auseinander gezogen sind, eng beschrie-  bene Handschriftenrolle ist nicht datiert (20. Jh.?).  39  20379  222.0:12,9 cm.  Streifen aus drei Pergamentstücken.  Schriftspiegel:  10,5 cm breit.  1'Sp:  Drei Schriftabschnitte zu 94, 84 und 87 Zl.  Magische Gebete in RollenformVgl Nr. (Nr. 145 (NE 202)
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MDA PA A.P MD 0777146  Six  Vgl o: Nr. 13556 (Nt. X) =OrChr 80; S. 120 (Nr. 3 X).  2. Abschnitt:  2b. Fortsetzung von Nr. 2a.  3. A: adete: AA7T: ACNE: RI° O: ..  Vegl. o. Nr. 15426 (Nr. 2) = S. 145 (Nr. 29.2).  A: üne:?” R: AA mppa RIr 0CC @A1P7: KAn[:]  O70 0O T ...  Vgl. o. Nr. 14276 (Nr. 3) = S. 140 (Nr. 25.3).  A: Ahep:” Z# AA pp p a: KIYE OLE ANP: KNP: ...  Vgl. o. Nr. 14218 (Nr. 4) = S. 138 (Nr. 23.4).  A: adete: (!) h0E: mnta: (= Bollwerk des Kreuzes) &PW 4.0.27:  DYPA: P H: ..  3. Abschnitt:  7: 0LK37  Verzierungen mit roter und schwarzer Tusche:  1. Zu Beginn ein schwerttragender Engel in Frontalansicht, der den Be-  schauer anblickt. In seiner Rechten hält er das gezückte Schwert, in seiner Lin-  ken die mit einem Zackenmuster verzierte Schwertscheide. Das mit einem Kra-  gen versehene Gewand des Engels zeigt in senkrechte Streifen gelegt einen üppi-  gen Faltenwurf. Über diesem Gewand trägt er einen rotgefütterten Umhang.  2. Nach dem ersten Schriftabschnitt: In drei Reihen untereinander angeord-  net vier Gesichtsvierecke, jeweils oben und unten nur eines in der Mitte, in der  mittleren Reihe die zwei anderen iın den Außenfeldern. Die restlichen Felder  haben diagonale Streifen oder sternförmige, einfache Blüten. Oben und unten  ist das Ornament von einer breiten geometrischen Zierleiste begrenzt.  3. Am Ende der Rolle ein einfaches Gesichtsviereck im Achtspitz. Darunter  eine Handkreuzform.  Der dritte Schriftabschnitt ist vom letzten durch eine grobe, ungelenk ge-  zeichnete Leiste aus Strichen getrennt.  In den entsprechenden Wendungen ist der Platz für den Namen der Besitze-  rin der Rolle freigeblieben. Am Ende ist vielleicht 4: R: AF# zu lesen.  Die bis auf.das Ende, wo die Zeilen auseinander gezogen sind, eng beschrie-  bene Handschriftenrolle ist nicht datiert (20. Jh.?).  39  20379  222.0:12,9 cm.  Streifen aus drei Pergamentstücken.  Schriftspiegel:  10,5 cm breit.  1'Sp:  Drei Schriftabschnitte zu 94, 84 und 87 Zl.  Magische Gebete in RollenformAbschnitt.
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Verzierungen mMmı1t un: schwarzer Tusche:
u Begınn eın schwerttragender Engel iın Frontalansıcht, der den Be-

schauer anblickt. In seıner Rechten hält das gezückte Schwert, 1ın seıner Kar-
ken die MI1t eiınem Zackenmuster verzlerte Schwertscheide. Das mi1t eiınem Kra-
SsCH versehene Gewand des Engels zeıgt iın senkrechte Streıten gelegt eınen üpp1-
SsCHh Faltenwurf. ber diesem Gewand tragt eınen rotgefütterten Umhang.

Nach dem ersten Schriftabschnitt: In Te1l Reihen untereinander angeord-
net 1er Gesichtsvierecke, Jeweıls ben un 1Ur eines Iın der Mıtte, iın der
mıttleren Reihe die 7wel anderen iın den Aufenteldern. Die restlichen Felder
haben diagonale Streiten der sternförmige, eintache Blüten. ben un!
1St das Ornament VO  a} eiıner breiten geometrischen Zierleiste begrenzt.

Am Ende der Rolle eın eintaches Gesıichtsviereck 1m Achtspitz. Darunter
eıne Handkreuzform.

Der dritte Schrifttabschnitt 1St VO etzten durch eıne grobe, ungelenk B
zeichnete Leıiste AUS Strichen

In den entsprechenden Wendungen 1St der Platz für den Namen der Besıtze-
rın der Raolle treigeblieben. Am Ende 1St vielleicht 0 gq7D A lesen.

Dıie bıs auf das Ende, die Zeılen auseinander BCZORCN SIHNG. CN beschrie-
bene Handschriftenrolle 1St nıcht datiert (20 Jh.?)

39

Z Z9Streıten aus reı Pergamentstücken. Schriftspiegel:
10;5 breıt. Sp Dreı Schriftabschnitte 94, 84 un

Magiısche Gebete iın Rollentorm



Dıie athıopischen Handschritten des Völkerkundemuseums der Unversität Zürich 14/

Abschnitt
1a AS Q @ dıe Binde der Rechtfertigung]

Vgl Nr. OrChr 80, 118 (Nr. L)
Abschmnitt

Fortsetzung VO  an Nr. 1a
2a Dıie Gebete für dıe Hımmelsreise.
Abschnitt

Fortsetzung VO Nr. B
Der Text 1St mı1t schwarzer un verblafßter gelber Tusche umrandet.
Mınıaturen un Verzierungen mıt schwarzer un: brauner Tusche:

Zu Begınn auf allen 1er Seıten eingerahmt VO  — eıner Zopfleiste mıt eiınem
kleinen Kreuz auf der oberen Begrenzung, eın stılısıerter, schwerttragender En-
gel ın Frontalansıcht, der auf den Beschauer blickt. Seıin als hat reı Querstre1-
fen Der Umhang 1St mıt eıner Agraffe geschlossen, darunter eıne Art
Perlenkette iın Kreuzform, die bıs ZU Saum des Kleıides reicht.

Nach dem ErStIEn Schrifttabschnitt eıne Handkreuzform;: ın den beiden
oberen Bildecken eın geflügelter Kopf. Links un rechts neben dem Kreuzgriff
7zwel Fıguren ın Frontalansıcht. S1e haben weder Hände och Füße un: blicken
auf den Beschauer. Ihr Umhang 1St mıt gEeEMUSTEFLEN Streıten ornamentiert. Dıie
Mınıatur 1St VO  e eıner Zopfleiste allen 1er Seıten eingerahmt.

Nach dem 7zweıten Schrittabschnitt: Eın Gesıichtsviereck als Mıtte VO 1NSs-
ZEeSsaAML CM Vierecken, die in reı Reıihen ıntereıiınander angeordnet sınd In
den jer Aufsenquadraten Je eıne Halbfigur 1ın Frontalansıcht. Jede hat eınen
geometrisch gemuUsterten Umhang ber der Schulter. S1e haben keine Hände
Dıie übrigen Felder haben eın sternförmiges Blütenmuster der sınd durch dia-
gyonale Streiten iın Dreiecke aufgeteılt. An den Seıten eiıne Zopftleiste, oben un!

eıne schmale Leıste AdUS kleinen sternförmıgen Blüten.
Am Ende der Rolle eıne breıite, zweıreıihıge Leıiste Aaus Vierecken. Die e1in-

tache Musterung 1sSt z1iemlıch verblafßt.
ber den Namen der ursprünglıchen Besıitzerıin der Rolle wurde DA

.0 - der DA a$£T veschrıeben.
Dıie sehr sorgfältig geschrıebene Handschriftenrolle 1St nıcht datiert (Ende

19./Anfang Jb.2)



Lela Alexidse

Iriechische Philosophıe den » Kommentaren« des Joane DPetr1z1
711 » Flementatıo Theologica« des Proklos

Joane Petr1z1 CIMn georgischer Theologe und Philosoph des 17 Jh Ss hat dıe
» Elementatıio Theologica« des Neuplatonikers Proklos übersetzt un jedes Ka-
pıtel dieses Werkes mMI1t CISCHNCH Kommentaren versehen Dazu hat auch VOr-
un: Nachwort geschrıeben Petr1z1s 7iel W ar die Bedeutung der Philosophie des
Proklos dem georgischen Leser verdeutlichen un!: ZCIECH da{fß S1IC den
Grundprinzipien der christlichen Lehre esonders der Trinitätstheologie völlig
entspricht Petr1iz1ıs Scholien siınd nıcht 1i Hınblick auf die » Flementatio«
des Proklos sondern auch auf anderen Werke vertaflßt worden (Kommen-
[T Iıma1ı0s Parmenides Platonis Theologı1a) In den Kkommentaren DPetr1z1ıs
werden viele griechische Theologen un: Philosophen ZeENANNL unZ (Or»
pheus Aglaophamos Pythagoras un: die Pythagoreer Hippokrates Empedo-
kles Parmenides, Zenon, Sokrates Platon, der > XenOs« aus Flea (d der (sast
der der Fremde A4AUS dem »Sophist« Platons) Arıstoteles die Arıistoteliker und
die Peripatetiker (SO be] PenZI) die Stoiker die Epikuräer Alexander VO

Das 1ST die tradıtionelle Meınung Marr, Sc Nutzubidse Kauchtschischwili; und ndere)
Ischelidse behauptet (hauptsächlich aufgrund terminologischen Untersuchung), dafß loane
DPetriz1 ıs Jh lebte un wiıirkte 490009 0Mdb9 ©}  o  ® 3002306099058 CO o
0MMZS09MÖS »>M9IENOROd« 1994 N3 O 113 126 N1 OS S88 NOOEOLO
1994 1995 Vgl auch Tarchnisvılı, Geschichte der kırchlichen georgischen | _ ıteratur Chittä del
Vatıcano 1955 Z 77
0Md59 9  o  o 06MM0960. MMI C00SC0M6MLOLS 3MiOMDWMOALS
ROMMLUMOMUALS 33300Mbo. 1 MO WMMO 9L A3OMU(30 (Do 23 0MAAM99RS (Oo
m9 LozMmbo OM MOM LVod U30920@®08. MOöomoabo 1

0MdD9 ©)  O  o 0MM0960. asbdsMANÖsE 3SMMaM9LOzZU C0S3C0M6MLOULS
(Do 3MiOMDWMOALS ROMMUM00ULSOZU. 91L ad3OML39U (Do 283 0MIACENNYZS
0M MO9U 0M 3WM 60090 (Do Yyamb6ho020mM08. MOomoabo 1

Diese Ausgabe hat auch lateinıschen Tıtel Loannıs Petrizu Opera. Procli Dıadochi
E6EOAOTIKH Vers10 Hıberica Textum Hıbericum edıdıt COMMENTACNSGUEC

instruxıt S Kauchtschischwil; Tbilıisus 1940 Loannıs Detri7z11 Upera I8l Commentarıa ın Procli
Diadoch: SACMNXKBTIOSTIN OEOAOTIKHN Textum Hıbericum ediıderunt commentarusque
INSTIrUXeEerTrunNnt Nutsubidse Kauchtschischvilı Tbilıisius 1937 Ich werde den ext nach dieser
Ausgabe (kurz DPetr Nummer des Bandes, Seıite un: /e1 en)

Die russische Übersetzung der OmMMEeNntare Detriz1s: VMoaHe 1 1eTrpnumM PaccmoTpeHMe 1LLJ1a-—

OHOBCKO DHWIOCOOHM I 1poxkna ]Inanoxa MockKBa 1984 Weıter ZıiLiert als » DPetr. (russ. )<(
Meıne deutsche Übersetzung ausgewählter Fragmente der OmmMentare Petrı1z1s erschıen 1ı

»Orthodoxes Forum« 9, 1995 1A1 17
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Griechische Philosophie 1n den » Kommentaren« des Joane Petri7z1 149

Aphrodisıas, Plotin, Porphyrıios, Iamblichos, Asklepi0s, Proklos. Dıie Platoni-
ker wurden VO Petr17z1 als eiınem echten Anhänger sechr hoch geschätzt (mehr als
die Arıstotelıker). Die Epikureer hingegen kritisiıerte sechr. In seiınen Kom-

hat Petr17z1 verschiedene Werke VO Arıstoteles erwähnt, aber e1in
pseudoaristotelisches Werk, obwohl diese ın jener Zeıt sehr populär

Be1 der Quellenforschung den Kommentaren Petr17z1s ergeben sıch tol-
gende Probleme: (1) Eınıge der VO Petri7z1 vermutlich gemeınten lexte der antı-
ken Autoren sınd verlorengegangen. (2) Meıstens erwähnt Petr17z1 1L1UT den
Namen des Autors, hne Bezeichnung der Stelle oder wen1gstens des Titels des
gemeınten Werkes. (3) Häufig o1bt eın SCHAUCS Satat:; sondern erläutert eıne
eigene kurze Paraphrase der Meınung dieses oder Jjenes Philosophen. Deswegen
annn sıch die Feststellung fast aller Quellen Petr17z1s nıcht auf die Benennung e1-
11C5 einzelnen Textes beschränken, sondern CS bedart der Beachtung aller Texte
des erwähnten Autors, die iınhaltlıch Ahnliches behandeln. Es stellt sıch auch die
Frage ach den »ungeNaNNtLEN Quellen« Petrıizıs, die CTr un se1ne Zeıtgenossen
wahrscheinlich gul gekannt haben un! die VO Petr17z1 hne ausdrückliche Hr-
wähnung benutzt worden sınd (ziB5 Sımplıkıos oder DPs Dionysio0s Areopagı-
tes).

Die Quellenforschung den Kommentaren Petr1zıs annn A Studium der
mıiıttelalterlichen georgischen Kultur beitragen, SOWI1e Sr Erforschung der Wır-
kungsgeschichte der VO Petr17z1 erwähnten oder gemeınten Texte der oriechl-
schen Phılosophen, VO denen einıge Werke heute 1Ur fragmentarisch erhalten
sınd Dabe!] können auch einıge Fragen den Beziehungen zwıschen Antıke
un Christentum geklärt werden, Wıe wurde VO DPetriz1 die UÜbereinstim-
INUNgS der Gedanken un! Begriffe der griechıschen Philosophie mit der christli-
chen Lıiteratur bewiesen? Was wußten überhaupt die georgischen Theologen,
Scholiasten, UÜbersetzer un! auch Leser ber antıke Kultur? Wıe verstanden S1Ee
S1e un: iınwıefern stimmt ıhr Verständnıs mıiıt dem Orıgıinal der mıt der christlı-
chen (bzw. patrıstischen) Auffassung dieses Orıgıinals überein?”

Eınıige oriechische phiılosophısche Quellen der Kommentare Petri1zıs wurden
VO georgischen Wıssenschaftlern bereıts genannt und teilweise ertorscht: Par-
menıdes, Empedokles, Arıstoteles, Stoiker, Proklos VO Kauchtschischvwvili
und Sch Nutsubidse*; Platon, Arıstoteles, Plotin VO Kukawa?: Pythago-
LCCI, Parmenides, Empedokles, Platon, Arıstoteles, Porphyrıios VO Tew-

Griechische Philosophie un Kultur konnten dem georgischen Leser teilweise AUS altgeorgischen
Übersetzungen der griechıschen patrıstischen Lıiteratur bekannt SCWESCH se1n.
In der Eınleitung loannıs Petri1z11 ©perat Cit 17

33930 0MdD9 ©  o  O 0Lmazmdb1c29eMÖS NOOMOAOLO Qı
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sadse®; Proklos selbst VO Charanauli./ Ich versuche die Erkundung un!
Identifikation der Quellen Petr1i7z1s präzısıeren un! weıiterzutführen.

Orpheus

A) Orpheus, Aglaophamos, Phythagoreer, Eleaten, Platon UuUN dıie Arıstoteliker
ım 41 Kapıtel der »Kommentare« Petrızıs.

Die mythischen der halbmythischen Personen haben be] Petr17z1 eiıne »reale«
Gestalt Kronos, Ares, e14Ss sınd 1Ur die Bezeichnungen der Plane-
CM Orpheus un! Aglaophamos werden für Philosophen gehalten.

Wıe Proklos wollte auch Petriz1ı dl€ Übereinstimmung der Lehre un! der
Dichtung der alten Theologen un:! Mythopoeten mıt der Phıilosophie Platons
zeıgen un! beweıisen, da CS be1 ıhnen eın un! dieselbe Wahrheit geht. Pro-
klos hat die orphischen Mythen philosophisch interpretiert. der Mythos
ber Dionysio0s un!: die Iıtanen zeıgt 1mM Sınne des Proklos das Verhältnis ZW1-
schen dem FEıiınen un: den Vielen. Der AaUsSs der orphıschen Lateratur bekannte
Mythos ber Phanes un! Zeus (Zeus hat Phanes verschluckt un:! danach den
SaNZCH Kosmos geschaffen) entspricht be]l Proklos dem phılosophischen My-
thos Platons ber den Demiurgen un! das osmische Paradeıgma (das SOg
»autoz0o0on«): beim Anschauen des intelligiblen » AÄutozoon« hat der Demiurg
eınen sinnliıch wahrnehmbaren Kosmos zustandegebracht. Es gebe eıne Analo-
1E€ zwiıischen dem platonıschen »Anschauen« un: dem orphıschen » Verschluk-
ken«, meınte Proklos. Fur Proklos sınd Orpheus, Pythagoras, Chaldäer un!
Platon » T’heologen«, SOWeIt S1e ber dıe »Gotter«, ber die Prinzıpien des
Weltalls berichteten. Dıie Ausdruckstormen ıhrer Gedanken aber sınd anders:
Orpheus habe seıne Lehre durch Mythen dargestellt, Pythagoras durch die
thematischen Symbole, die Chaldäer durch yöttliche Inspiratıon, un: Platon
selbst der Groößte ıhnen, der Mythos un! Mathematiık auch verwendet
habe dialektisch und auf wissenschafrtliche Weise.®

Um dıe Übereinstimmung zwischen Platon un! Orpheus zeıgen können,
mu{fte Orpheus also teilweiıse in eiınen Phılosophen verwandelt werden, der
SCHAUCI gesagtl CS mu{fte selıne kosmo-theogonische Dichtung eıne philosophı-

92365097 0Mdb9 O  O  o »43a ME NOOL« D3-9 Nda20 234900UL3MR0U.
03(359, 1964 N 9 O3 276-278

Tewsadse In Detr. KUuSS:)X. Anmerkungen. Tewsadse. Arıstoteles 1n den OmmMentaren V
loanne Petrı1zı. In Proceedings of the world Arıstotle. Thessalonıkı /-14, 1978 Pu-
blicatıon ot the mınıstry of culture aM scC1encCes. Athen 1981 103-106

SMI aM MO DYaMMOS a830MY9b7Ö0U 09©“MO760 3MM IMN CO0SC0MbMLALS Q)Ö
0Mdb9 06MM09600. (c0LIOO.). NOÖ0MOoLO 1990
Proecl Plat. Theol I, Saffrey-Westerink. Parıs 1968,
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sche Deutung bekommen un! als Kosmologıe betrachtet werden. ber be1 der
Erwähnung des Orpheus führt Proklos immer wıeder /Zıtate AUS seiner iıch-
Lung Dies Alßt den Leser nıcht VEIrSCSSCHHIL, da{ß Orpheus selbst (sogar be1 Pro-
klos) eın Philosoph W al, sondern eın Dichter un! » Theologe«, dessen Werke
sıch autf philosophische Art un: Weise interpretieren leßen.

Zum ersten Mal wurde Orpheus VO Petr17z1 1im Kap 41 seiner » Kommentare«
erwähnt: » Keıiner der unkörperlichen Gattungen 1st die Dimension des Ortes
oder das Woseın eigen, ennn s1e sınd überall gleichartıg vorhanden un befinden
sıch nıcht einem Ort Di1e Gattung des Körperlichen aber stellt INa  — sıch VOT

un sıeht S1e als eiınem Ort sejende Darum brach der Streıit zwiıischen den
Meınungen der Arıstoteliker un der alten Theologen A4AU.  N Denn Platon,
Aglaophimos’, Orpheus un! alle Eleaten, W1e€ der Weiıse X enos un:! alle anderen
Pythagoreer w1e Parmenides und Zeno, vermischen die Gattung des Unkörper-
lichen nıcht mıt den KOrpern, selbst WE CS hımmlische Teıile sind, sondern S1e
bezeichnen offenbar das Leuchten der Formen 1n den KOorpern als Aporro1a10

un: Ausstrahlung«. *”
Dıie Anhänger der Ideentheori1e wurden mehrmals VO Arıistoteles 1n der

»Metaphysık« kritisıert (990 fn 1079 35 etc.). uch Platon meıinte Arı-
stoteles da{ß das Allgemeıne (d die Idee) aufßerhalb des Sınnlichen lıege
Met 987 b 1: 1078 ber die Pythagoreer berichtete Arıstoteles, da{ß$
sS1e sıch das Weltall als AaUS Zahlen aufgebaut vorstellen (Met 16),

die Prinzıpien des Sinnlichen sınd VO ıhnen nıcht A4US dem Bereich des
Sinnlichen entnommen worden (Met 989 b 30) Dabel behauptete Arıstoteles,
da{fß die Pythagoreer die Zahl nıcht als VO den Dıngen gesondert Beste-
hendes betrachteten, sondern S1e lefßen vielmehr die Dınge selber 4US5 Zahlen be-
stehen (Met 1090 20) In diesem Fall könnte die Meınung des Arıistoteles ber
die Pythagoreer wahrscheinlich keıine Quelle des Kommentars Petr17z1s se1n.

Es 1STt interessant, da{fß$ den Theologen der Philosophen, die »dıie (Säf=
Lung des Unkörperlichen nıcht mMI1t den Körpern vermischen«, Sokrates VO DPe-
tr171 nıcht erwähnt wurde, obwohl gerade als Hauptftigur der Dialoge Platons
ber die Lehre se1ines Schülers spricht. Hiıertür könnte aber die Meınung des
Arıstoteles eıne ZEW1SSE Rolle spielen. Denn Aristoteles behauptete, da{ß Sokra-
tes; »>der die Fragen des sıttlıchen Lebens behandelte, die Fragen des natürliıchen
Daseıns unberührt lıefß, 1n jenen ach den allgemeınen Begriffe suchte!* SO-
krates tafßßte das Allgemeıne och nıcht als vesonderte Fxıstenz auf un ebenso-
wen1g die begrifflichen Bestimmungen. ST die Urheber der Ideenlehre nahmen
diese Verselbständigung des Allgemeınen dem Sınnlichen gegenüber VOI und

So be1 Petr17z1. IDıies entspricht der griechischen Form VO "AYAQONUWOG.
10 Petriz1 benutzt das yriechische Wort.
11 Petr. 1L, 9 9 4-1
12 Met 987
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Nnanntien annn diese Art VO subsistierenden Wesen Ldeen?® Sokrates Wr C3S,
der durch se1ın Dringen auf begriffliche Bestimmung 47 die Anregung

bot; doch War davon entfernt, das Allgemeine dem FEinzelnen gegenüber
verselbständigen, un! darın, da{fß nıcht verselbständigte, hat selıne DGr

14sunde Einsicht bewijesen«.
Mıt dem VO Petri1z1 erwähnten » X enOs« mu der SE (n der (sast der

der Fremde) AaUS Elea, die Hauptfigur des platonıschen Dialogs »Sophistes« er
meınt se1n. »Parmenides« un: »Zenon« mussen bei Petr1z1 die gleichnamıgen
Philosophen (wegen ıhres Gesprächs ber die Ideen) AaUS dem Dıialog » Parmen1-
des« VO Platon seın  15 Parmenides 1mM »Parmenides« (134 a-135 C)) un: der (3ast
AUuS Flea 1mM »Sophistes« (246 b-249 d) diskutieren ber die Ideentheorıie, vemäfß
der die Ideen VO den sinnlichen Dıngen unabhängıg ex1istieren können. Beide
Phiılosophen sprechen ber die Vorteile un: Nachteile dieser Theorie. Zenon,
der Nachfolger des Parmenides, außert se1ıne eıgene Meınung allerdings nıcht.
Dıi1e Aussage Petr1i7z1s ber el Eleaten (dafß S$1C »dıe Gattung des Unkörper-
liıchen miı1t den Körpern nıcht vermischen«) 1St eıne treıe Wiedergabe VO

Grundintentionen dieser 7wel Dialoge Platons. Der Autor dieser Auffassung
könnte Petr1i7z1 selbst se1N, GT hätte aber auch eiınen anderen Text als Quelle selnes
Kommentars benutzen können, den Parmenıides-Kommentar des Proklos,
iın dem auch Zeno (genauso WwW1e€e be1 Petrızı) ausdrücklich als Anhänger der
Ldeenlehre dargestellt 1STt.  16

Orpheus, die Pythagoreer un: Platon ylaubten, 1m Unterschied Arıstote-
les, da{fß die Seele unsterblich se1 un! ohne KOrper ex1istieren könne. Deswegen
konnten S1E VO Petr17z1 als jene Theologen bezeichnet werden, die »dıe Gattung
des Unkörperlichen mi1t den Körpern nıcht vermiıschen«. Es oibt aber Texte, die
diesem Kommentar Petr17z1s SCHAUCI entsprechen un! als se1ne Quellen gelten
können. Im Parmen1ides-Kommentar des Proklos 1St Orpheus mMI1t
Platon un Pythagoras erwähnt un iSt; annn I1a  >> W1e€e eın Phılosoph
bzw. Ww1€ eın Anhänger der Ideenlehre dargestellt. Interessant 1St auch, da{ß Pro-
klos 1n diesem lext ber die Emanatıon (MOO000C) der Ideen 1ın die Demuiurgıe
des Kosmos schreıbt, analog dem, W as Petr17z1 ber die » Aporro1a« un: AUsS-
strahlung 1n dem oben zıtlerten Kommentar ZUr » Flementat1io0« Zür TIhGi-
stratıiıon tührt 1er Proklos, außer dem chaldäischen Text, auch eiınen orphıschen
Mythos ber eus Demiurg) un:! Phanes Ideenwelt) nachdem eus
Phanes verschluckt hat, enthält 1n sıch selbst alle Prinzıpien des Kosmischen
auf demiurgische We1se. uch Orpheus stellte dar Proklos W1€ die sinnlı-

15 Met 1078
Met. 1086 34{ Übers. Adaolft Lasson. Jena 1924

15 Der »echte« Parmeniıudes wurde VO Petriz1 1mM Kapıtel seıner OmMMentare erwähnt und 71-
tiert.

16 Procl In Parm. 130 b‚ 799 Cousın.
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chen Dıinge ıhre Ordnung gemäfßs den demiurgischen Ideen erhalten haben
WIC dieselbe Emanatıon (»>Proodos« oder » Aporro1a«) stattgefunden hat

Idıies alles wurde VO Proklos auf tolgende Weise zusammengetafßt
»Zur eıt 1ST CS schon WI1SSCI), da{ß die (sOtter MItL den Gedanken Pla-

LtONS einverstanden sınd S1C haben diese gEISLLSCNH Ursachen (TEE VOEQUC LO UTLUAC
ALTLOLG) als »Ideen« (LÖEOG) bezeichnet un haben geSagT da{fß der Kosmos gemäfßs
den Ideen geformt 1IST Iso WE die Bewelse (OL AOYOL) U1ls für d1€ FEx1istenz VO

Ideen überzeugen (EL TOLVUV AL OL OVvOL nNELOOUVOLV NUOC JL OC LV JLEOL LO UTLOWWV

A  A  UNO  O0EOW), un: \ wenn| die Weıisen Platon Pythagoras, Orpheus derselben
Meınung sınd \ wenn| die (zOtter offensichtlich MI1tTt ıhnen einverstanden sind
AT braucht INa  e nıcht ber die sophistischen Bewelse (AOYOL) nachzudenken,
die sıch selbst widerlegen un:! nıchts Wiıssenschaftliches der Vernünftiges
können Denn dle (3Oötter ganz klar da{fß S1C Gedanken (EVVOLOL) d€S Vaters
sınd S1C bleiben nimlıch Denken (EV LUOLC VONOEOL) des Vaters, un da{fß S1C

hervorgehen (NMOQOEOQYXOVTAL AA Herstellung des KoOosmos enn ‚ Herausschleu-
dern« (OOtCNOLS) nämlich 1ST ıhr Mervorgang (O0000C) <<

Meıner Ansıcht ach ST1iMMET dieser Text des Proklos MIt der Aussage DPetr1z1s
ber Orpheus (Kap 41) eher übereın als die anderen erhaltenen orphıschen
Fragmente

{dıe Quellen, die DPetr1z1 Orpheus Aglaophamos Pythagoras un Platon ViGT1>

lıefßen, konnten Fragmente A4AUS der »Platonischen Theologie« des Proklos
(1 A Saffrey Westerink), AUS dem Proklos KommentarF » L1ma10s«
(III 168 Diehl) un: A4AUS der » Vıta Pythagorica« des lamblichos (28 146 8
Deubner) C111 In diesen Texten geht den Zusammenhang 7zwıschen den
Lehren VO Orpheus, Aglaophamos Pythagoras un: Platon

IDie oriechische Theologıe 1ST 1er als Erbe der »mystagogischen« Lehre des
Orpheus dargestellt Aglaophamos der Schüler VO Orpheus habe diese Lehre
Pythagoreern mıtgeteılt VO denen S1C Spater Platon übernommen habe Man
annn da{ß$ diesem Fall dıe »Platonische Theologie« des Proklos eher
als Quelle Petr1iz1ıs gelten ann als die beıden ben erwähnten lexte Denn
Petri7z1 das Verhältnis 7zwıischen Platon Aglaophamos un: Orpheus der-
selben VWeıse WI1IC Proklos > Theol Plat C< In den T1iıma10s Kommentaren
I 168 Dıiehl) des Proklos geht CS aber Iımaı10s nıcht Platon Be1

1 Procl Parm 799 8OO Cousın
18 Unter den »(3Oöttern« können VO den Neuplatonikern auch Theologen und Theurgen b7zw (Dr

phıca und Chaldaica gEMEINT werden (S Lloyd The Later Neuplatonists In The (Sami-
bridge Hıstory of Later Greek and Early Medieval Philosophy Cambrıidge 1967 DE 375
280) Hıer oeht Cr be] Proklos die Chaldäer, deren ext Parm Komm. 1306 b7 SO
O1 Cousın, Z er hat

19 Das ı1ST das Wort AUS emselben chald lext (r 37 des Places), gemälßs dem VOUC OL OC C
00LCNOE VOTIOUC.

20 Proc| Parm 130 b 8O1 16 Cousın
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Lamblichos wırd ein Zusammenhang zwiıischen Pythagoras, Aglaophamos un:
Orpheus deutlich gemacht; dabe] 1St Platon überhaupt nıcht erwähnt.*!

Be1 der Feststellung der Quellen Petrizıs darf INa  $ selbstverständlich nıcht
VELSCSSCH, da{fß viele Texte heute nıcht mehr erhalten sınd Es vab eın Werk ber
die »Übereinstimmung zwischen Orpheus, Pythagoras, Platon un: den chaldäi-
schen Orakeln«. Dieses Buch wurde anscheinend VO Syrianos geschrıeben un:
VO Proklos herausgegeben.““ Wır können jedoch nıcht teststellen, ob dieses
Buch Petri7z1 bekannt W al.

Orpheus ımM »Nachwort«
Christliche theologische Fragen wurden mehr 1m 508 »Nachwort« der Kom-
CenNntare Petr1iz1s ZAHT: » Elementatio Theologica« behandelt als ın den Kommen-

selbst (dort hat siıch Petr1z1 eingehender mI1t dem Text des Proklos be-
schäftigt). Im » Nachwort« versucht CI; die Übereinstimmung miıt der Lehre des
Proklos aufzuzeigen. (Es scheint > als ob Petr1i7z1 den Vorwurt des »üubermä{fßi-

Neuplatonismus se1iner Kommentare vermeıden wollte.) Ebenfalls 1mM
»Nachwort« behauptet Petrızı, da{ß alles iın der Welt dem Prinzıp der Dreifaltig-
eıt untergeordnet se1 Er versucht 1es Beispielen aUuUs Arıthmetik, (seome-
trıe, Musık, Physık un: AaUS$ dem Mıiılıtärwesen verdeutlichen, aber auch
mıiıt Zıtaten A den Psalmen.“  S Petrizı behauptet, da{fß verschiedene Lehren (Z
dıe Abrahams, der Chaldäer, der Griechen) mıteinander übereinstimmen un:
der höchsten Weisheit Christus als dem »Eckstein« untergeordnet selen.
(3Öft das Ureine der Gute 1St Anfang VO Allem, un: das OSe 1St substanz-
los wurde CS 1ın der Bıbel ZESAQLT, un:! derselben Meınung auch Platon
un: alle seıne »Diadochen«, insbesondere Proklos. ** Im » Nachwort« geht N

auch die Vorsehung un: die Probleme der Übersetzung überhaupt.
Außerdem berichtet Petr1z1 ber se1n Leben, seıne Leiden un! se1n Lebensziel.
Er erwähnt Moses, Davıd, Paulos, Basıleios den Grofßen, Gregor VO azıanz

uch Orpheus WIF Cl dreimal ZCENANNT, aber damıt 1St nıcht Orpheus selbst UF
meınt, sondern der Könıg Davıd (zweımal), un: der Apostel Paulos (einmal).
Zuerst werden die Psalmen als »Buch des Orpheus« bezeichnet, aMn tolgt eın
langer FExkurs ber den all-verknüpfenden Eckstein,“  > der ber den STE-

Procl Theol Plat I7 5, 26 Saffrey-Westerink.
Saffrey-Westerink In: Theol Plat. LVIUIL, 1358

23 Über dıe Struktur des »Nachworts« Petrizıs 09e0)0020MO. 0MdD9 9  o  (9)
S6@M LO o mM»Q3bdSMPANÖ0L« OÖMMMLOAMYYZ3MÖOLS (Do Hm NN

8 YENO JM MO 9b0U 3309C0MAU 0MM09Ö0 1988, N27. 168-18%3 TIschelidse be-
hauptet, der eıl des Nachworts bıs 8’ 30) sCe1 dıe Eınleitung 2A8 VO Petriz1 selbst ber-
seLIzien Buch der Psalmen. 4910M009), CIT. 1, 2) 3) 1995; 85-86
Detr. 1L, Z TI

25 Vgl Psalm 118,22; jes. Z8.16: Mt. Z 4 9 Ephes. 2 9 L Petr. 4’ 8, Acta 47 19
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henden vielen Säulen hıegt. »Als Siulen mussen alle Gnaden und Gaben verstan-

den werden, die durch den Geilst der Weıisheit VO oben gegeben worden
ren Ich meıne ene] geistige Weıisheıit], die uUunNs 1m Laufe der Zeıt VO ben
durch Abraham, die Chaldäer der Griechen überliefert wurde. Und der Leıiter
unNnserer Kırche, Paulos, erhebht durch den HI (Gelst \ diese Weısheıit] (SOfE:
Wenn WIr die höchste Weıisheit] USELICH Christus >Säule« HEI1HNCN WAaSCH,
ann WIr, da{fß er andere Siulen als Zeugen selınes Strahlens mıt ihm,  25
W1€ die Schüler mıt dem Lehrer, verknüpft. Denn alle diese / Lehren] hatten die
Seele ach oben SCZOSCH, 1aber L1UTr die VO Vater Sonne hat HHSEGETE

menschlichen Seelen höher als diese Säulen] erhobenGriechische Philosophie in den »Kommentaren« des Joane Petrizi  155  henden vielen Säulen liegt. »Als Säulen müssen alle Gnaden und Gaben verstan-  den werden, die durch den Hl. Geist der Weisheit von oben gegeben worden wa-  ren.”°, Ich meine [jene] geistige [Weisheit], die uns im Laufe der Zeit von oben  durch Abraham, die Chaldäer oder Griechen überliefert wurde. Und der Leiter  unserer Kirche, Paulos, erhebt durch den HIl. Geist [diese Weisheit] zu Gott.  Wenn wir die höchste [Weisheit] - unseren Christus — »Säule« zu nennen wagen,  dann sagen wir, daß er?’ andere Säulen als Zeugen seines Strahlens mit ihm,”®  wie die Schüler mit dem Lehrer, verknüpft. Denn alle diese [Lehren] hatten die  Seele nach oben gezogen, aber nur die vom Vater erzeugte Sonne hat unsere  menschlichen Seelen sogar höher als diese [Säulen] erhoben ... So bindet meın  Orpheus?? ... diese geistigen Säulen zusammen und läßt ihre Spitzen das Licht  30  des Gottes-Wortes berühren.«  Die Erwähnung des Orpheus muß hier nicht eine bloße Metapher sein. Denn  die berühmten orphischen Gedichte, die sog. ALa07x0, sagen aus, daß die Göt-  ter, obwohl sie verschiedene Namen haben, tatsächlich alle nur eins sind.?! Stellt  man sich diese Götter als »Säulen der geistigen Weisheit« vor, die von einem  Gott verknüpft sind, dann wird auch der Grund der Analogie Petrizis klar: Pau-  los (er erhebe die durch verschiedenen Lehren überlieferte Weisheit zu Gott und  verknüpfe sie mit Ihm) - Orpheus (er behauptete, verschiedene Götter stehen  nicht im Gegensatz zueinander, sondern sie alle seien einem Gott unterstellt und  ließen sich im bestimmten Sinne mit Ihm identifizieren).  Weiter versucht Petrizi die Übereinstimmung der Lehre des David, Paulos  und Proklos zu verdeutlichen. Er behauptet, daß alle drei über die Dreifaltigkeit  im Sinne der Monas (= der Vater und Gott, oder das Eine), des Ausgehens (= der  Sohn, oder das Sein) und des Stehens oder der Vollendung (= der Hl. Geist oder  die Kraft) gelehrt haben:  »Mit dem Einen [ist] Gott und Vater [gemeint], unter dem Sein der Sohn, [der]  aus dem Vater [ist]; denn [durch] den Sohn zeigt der Vater die ganze Vollkom-  26 Vgl Bp: Jac! 1417  27  D.h. Paulos.  28  D.h. mit Christus.  29  D.h. Paulos. Es ist interessant, daß in den Kommentaren zum 29. Kap. der »Elementatio« Pe-  trizi über »seinen Paulos« spricht (>mein Paulos«, so im Text), der über das Abbild und »Ekma-  geion« (griech. &xuayetov) des Einen bzw. des Vaters gelehrt habe. Der Ausdruck »mein Pau-  los« kann hier als Metapher für Proklos verstanden werden, jedoch ebensosehr als Hinweis auf  den Apostel Paulos: in seinen Briefen wird Christus als Bild seines Vaters dargestellt (II Kor. 4,  4; Kol. 1, 15; Hebr. 1, 3; Phil. 2. 6), obwohl der Terminus &xuayelov nicht vorkommt. »Mein  Paulos« wird von Petrizi auch in seinem »Nachwort« erwähnt (s. unten).  30  Petr. H, 208, 16-2092.  ®  31  Diese Gedichte konnten Petrizi aus der patristischen Überlieferung bekannt gewesen sein (s.  Fragmente aus Ps. Justin, Clem. Alex., Euseb. bei O. Kern, Orphicorum Fragmenta. Berolini  1922 (II unveränd. Aufl. 1963), Fr. 168, 169, 239, 245, 247.So bindet meın
Orpheus“”Griechische Philosophie in den »Kommentaren« des Joane Petrizi  155  henden vielen Säulen liegt. »Als Säulen müssen alle Gnaden und Gaben verstan-  den werden, die durch den Hl. Geist der Weisheit von oben gegeben worden wa-  ren.”°, Ich meine [jene] geistige [Weisheit], die uns im Laufe der Zeit von oben  durch Abraham, die Chaldäer oder Griechen überliefert wurde. Und der Leiter  unserer Kirche, Paulos, erhebt durch den HIl. Geist [diese Weisheit] zu Gott.  Wenn wir die höchste [Weisheit] - unseren Christus — »Säule« zu nennen wagen,  dann sagen wir, daß er?’ andere Säulen als Zeugen seines Strahlens mit ihm,”®  wie die Schüler mit dem Lehrer, verknüpft. Denn alle diese [Lehren] hatten die  Seele nach oben gezogen, aber nur die vom Vater erzeugte Sonne hat unsere  menschlichen Seelen sogar höher als diese [Säulen] erhoben ... So bindet meın  Orpheus?? ... diese geistigen Säulen zusammen und läßt ihre Spitzen das Licht  30  des Gottes-Wortes berühren.«  Die Erwähnung des Orpheus muß hier nicht eine bloße Metapher sein. Denn  die berühmten orphischen Gedichte, die sog. ALa07x0, sagen aus, daß die Göt-  ter, obwohl sie verschiedene Namen haben, tatsächlich alle nur eins sind.?! Stellt  man sich diese Götter als »Säulen der geistigen Weisheit« vor, die von einem  Gott verknüpft sind, dann wird auch der Grund der Analogie Petrizis klar: Pau-  los (er erhebe die durch verschiedenen Lehren überlieferte Weisheit zu Gott und  verknüpfe sie mit Ihm) - Orpheus (er behauptete, verschiedene Götter stehen  nicht im Gegensatz zueinander, sondern sie alle seien einem Gott unterstellt und  ließen sich im bestimmten Sinne mit Ihm identifizieren).  Weiter versucht Petrizi die Übereinstimmung der Lehre des David, Paulos  und Proklos zu verdeutlichen. Er behauptet, daß alle drei über die Dreifaltigkeit  im Sinne der Monas (= der Vater und Gott, oder das Eine), des Ausgehens (= der  Sohn, oder das Sein) und des Stehens oder der Vollendung (= der Hl. Geist oder  die Kraft) gelehrt haben:  »Mit dem Einen [ist] Gott und Vater [gemeint], unter dem Sein der Sohn, [der]  aus dem Vater [ist]; denn [durch] den Sohn zeigt der Vater die ganze Vollkom-  26 Vgl Bp: Jac! 1417  27  D.h. Paulos.  28  D.h. mit Christus.  29  D.h. Paulos. Es ist interessant, daß in den Kommentaren zum 29. Kap. der »Elementatio« Pe-  trizi über »seinen Paulos« spricht (>mein Paulos«, so im Text), der über das Abbild und »Ekma-  geion« (griech. &xuayetov) des Einen bzw. des Vaters gelehrt habe. Der Ausdruck »mein Pau-  los« kann hier als Metapher für Proklos verstanden werden, jedoch ebensosehr als Hinweis auf  den Apostel Paulos: in seinen Briefen wird Christus als Bild seines Vaters dargestellt (II Kor. 4,  4; Kol. 1, 15; Hebr. 1, 3; Phil. 2. 6), obwohl der Terminus &xuayelov nicht vorkommt. »Mein  Paulos« wird von Petrizi auch in seinem »Nachwort« erwähnt (s. unten).  30  Petr. H, 208, 16-2092.  ®  31  Diese Gedichte konnten Petrizi aus der patristischen Überlieferung bekannt gewesen sein (s.  Fragmente aus Ps. Justin, Clem. Alex., Euseb. bei O. Kern, Orphicorum Fragmenta. Berolini  1922 (II unveränd. Aufl. 1963), Fr. 168, 169, 239, 245, 247.diese geistigen Säulen un:! Alßt ıhre Spıtzen das Licht

3()des (sottes- Wortes berühren.«
Die Erwähnung des Orpheus mu{ jer nıcht eıne blofße Metapher se1n. Denn

die berühmten orphıschen Gedichte, die 50 ALCLONXOL, aUs, da{fß die (3Ot
CCn obwohl sS1e verschıedene Namen haben, tatsächlich alle 11UTr e1Ns sind.} Stellt
I1a sıch diese (SOötter als »Säulen der geistigen Weisheit« VOIL, die VO eiınem
(38if verknüpft sınd, annn wiırd auch der Grund der Analogıie Petr17z1s klar Pau-
[0s (er erhebe die durch verschıedenen Lehren überlieferte Weiısheit (jatt un!
verknüpfe sS1e mıt Ihm) Orpheus (er behauptete, verschiedene (sOtter stehen
nıcht 1m Gegensatz zueınander, sondern S1e alle selen einem (36{t unterstellt un!
ließen sıch 1mM estimmten Sınne mıt Ihm identiftiızıeren).

Weıter versucht Petr17z1 die Übereinstimmung der Lehre des Davıd, Paulos
und Proklos verdeutlichen. Er behauptet, da{fß alle Te1 ber die Dreıifaltigkeit
1m Sınne der Monas der Vater un! Gott, oder das Eıne), des Ausgehens der
Sohn, der das Seın) un!: des Stehens oder der Vollendung der HI (Gelst oder
die Krait) gelehrt haben
» Mıt dem FEınen 1S CGott un! Vater [ gemeınt];, dem Sein der Sohn, er
AaUS dem Vater ıst]; enn "durch] den Sohn zeıgt der Vater die Vollkom-

76 Vgl Ep: Jac: I
Düß Paulos.
Z mıi1t Christus.
29 Paulos. Es 1St interessant, da{ß 1n den OmmMentaren ZUuU 29 Kap der »E lementatıio0« Pe-

tr171 ber »seınen Paulos« spricht (»>meın Paulos«, 1m Text), der ber das Abbild un: »E kma-
ZE10N« (griech. EXUOYELOV) des Eınen bZw. des Vaters gelehrt habe Der Ausdruck »me1ln Pau-
|0s« kann hier als Metapher für Proklos verstanden werden, jedoch ebensosehr als 1nwe1ls aut
den Apostel Paulos: 1n seiınen Brieten wiırd Christus als Bıld se1ınes Vaters dargestellt el Kor. 4)

Kol 17 L3 Hebr. 1’ 3’ Phil 6 9 obwohl der Termıinus EXUWOYELOV nıcht vorkommt. »Meın
Paulos« erd VO Petri17z1 uch ın seiınem »Nachwort« erwähnt (S unten).
Detr. EB 208, 16-209,2

31 Diese Gedichte konnten Petri1z1ı AaUsSs der patrıstischen Überlieferung bekannt SCWESCIL seıin (S
Fragmente AaUS DPs Justın, lem Alex., Fuseb be] Kern, Orphicorum Fragmenta. Berolıinı
1927 (T unveränd. Aufl! 1963), Fr. 168, 1692 Z3% 245, 247
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menheıt seiner Göttlichkeit, un! damıt 1St meın Paulos auch einverstanden.*?®
Unter der Kraft 1St aber der Geilst [gemeınt]; der die oberen Kräfte och heıilıi-
gCI macht. Durch diesen Gelst (Oottes,; der Kraft 1St, exIistlert un! erhält sıch das
Sein der Sejienden 1m Sohn, der, als Sein un:! Seiender, infolge \ seines] Hervorge-
ens A4AUS dem Eınen, die Vorsehung”” herabführt. ber die allgemeine Vorse-
hung wurde DESAYL, da{fß S1e 1MmM Eınen un ın der Monas sıch vollzieht, 1m Va-
Kn als 1m Gıiptel der Quellen des C;luten. Es wurde weıterhın der Ausflu{(ß der
Gutheit (sottes [hinzugefügt], und 1es stimmt mı1t |dem Wort| des Prophe-
ten übereın, ennn Nannte 1es »>den Strom der Wonnen«  S4 und »Leuchte (501<

un! »eWw1ge Leuchte«. er Attiker / Proklos] bezeichnet [ die Ursache] der
Entstehung der einzelnen Seienden als »das Gute«, ennn Sagl ganz offen un!
klar, da{fß die Gutheit (Gottes nıcht sıch selber testhalten wollte, sondern
|aus sıch herausging und] herunterstieg, das Andere auch diesem Guten
teilhaben lassen. Denn ‚er sagte], das (sute se1 VO Ne1id unberührt. Hıerin

anstimmt der Attiker mMI1t HIS GECHN Orpheus dem Davıd un: Könıg überein.«
uch 1er mMUu die Erwähnung des Orpheus eın Zufall se1n. Denn geht

1er SCHNAUSO W1€ 1m 41 Kap der Kommentare Petrizıs, un! nochmal miıt Hın-
WeIls auf den Namen »Orpheus« dieselbe » Aporro1a« Ausstrahlung,
Ausgang, Ausflufß) des vöttlıchen Lichtes, der des yöttlıchen (Csuten ın die Welt
des Sınnlichen. IDdie Tatsache selbst, da{fß Orpheus mıiıt Paulos, Davıd un:!
mMuiıt Christus verglichen werden kann, mufiste Petrizı1ı auch AaUs der frühchrist-

36lichen oriechischen Literatur un! Kunst bekannt BEeWESCH se1n.

Hiıppokrates
(»Alles ın Allem«)

Im Kapıtel seiner Kommentare erklärt Petrıizı, WwW1€ das Viele Eınen teilhat.
In bezug aut die sinnliıche Welt erklärt CI, da{ß »Jedes Teilnehmende VO Fı-
genschaften herg1ibt un! selbst VO den Eigenschaften des Teilgebenden
bekommt. Dıies arı I11all be1 allen natürlichen Elementen beobachten, be]
Feuer, Erde, Wasser, Luft S1e nehmen aneinander e1l] un! geben ıhre Eıgen-
schaften her un saen S1€e überall hineın. Deswegen der orofße Hıppokrates:

Wer 1er (Proklos? der Apostel Paulos selbst?) mıiıt diesem Namen gemeınnt IST, 1st schwier1g
unterscheıden. »Meın Paulos« wurde VO Petrı1z1 uch 1MmM Komm. Zu Kap der » Elementa-
t10« erwähnt, ben.

2M SbA9Ö8S entspricht dem oriech. NOOVOLCA.
Psalm 36,9

A Petr. IL 210,5-210,26
36 Frıiıedman. Orpheus 1n the Miıddle Ages. Cambrıdge Mass 1970 Eleanor Irwın. The

Songs of Orpheus and the New 5Song of Christ. In Orpheus. The Metamorphosıes of Myth.
by John Warden. Oronto 1982 51567
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5 Alles 1n Allem un jedes auf selne eıgene We1l1se.« Sıe geben lıhre Eıgen-
schaften] einander un! bekommen auch, un: keıns VO diesen vieren kannst Du
als eın reines un als ein solches Element entdecken, dem die anderen nıcht
teilhaben. Denn Ianl an 1n Erde auch Feuer tinden, W1e€e 1n Steinen un: Eısen;
auch Ist E1n eıl der Erde 1n Luftt un: Wasser vorhanden. Ile Teilhabenden be-

37kommen VO einander.«
ESs 1St eın lext des Hippokrates erhalten, ın dem eınen be1 den Neuplatoni-

ern sehr geläufigen Gedanken des Anaxagoras > Alles 1ın Allem un jedes auf
seıne eigene e1se«  SS derselben orm ausgedrückt hätte un der als eın /Zıtat
un: als eıne SCHAUC Quelle der Kommentare Petrı1zıs gelten könnte. Als eıne VCI-

mutliche Quelle hat Tewsadse das Werk des Hıppokrates »NEOL TOOONS«
(>»Über die Nahrung«) 7  genannt.” Dieser Ansıcht stimme ıch Die Kapıtel Da
24 dieser Schrift, esonders aber das 25 Kap:, entsprechen ıhrem Inhalt ach den
Kommentaren Petr1zıs.
x Die Nahrung gelangt VO  - ınnen heraus 1ın dıie Haare, ın die Nägel un! bıs

Z aufßersten Oberfläche, VO aufßen gelangt die Nahrung VO der iußersten
Oberfläche bıs 1n das tiefste Innere.

2A3 Eın Zusammenströmen, eine Vereinigung, einNeE Sympathıe; alles 1n se1ner
Gesamtheıt, 1M Einzelnen 1aber die 1n jedem 'Teıle vorhandenen Teıle Z
Werke. *4

Der orofße Anfang gelangt 1n den etzten Teıl, AUS dem etzten Teıle 4 S
41langt dem großen Anfange. 1INe Natur 1st Sein un! Nıchtsein«.

Dieser Tlext des Hıppokrates könnte Petrızı ALTS der spateren Überlieferung
ekannt SCWESCH se1n. Di1e Worte OLA  O  O  > UL, OU WILVOLG UWLOL, NÄVTO. OUUNAÖECQ
AUS »NEOL TOOONS« wurden VO Alexander VO Thralles, dem Arzt un: Medi-
zintheoretiker des J]h:s; zıtlert (aber nıcht 1im philosophischen, sondern 1n e1l-
HE reiın medizinıschen Text, im bezug auf die Blutentziehung).““ ber mehr als
Alexander VO TIhralles oder auch Galen*® mMUu: für Petr17z1 anscheinend der
Kommentar des Sımplikios Z.1AT: »Physiık« des Arıiıstoteles bekannt un:! interes-

&7 DPetr. s a0'1)
38 Über Proklos als Quelle des Gedankens » Alles 1ın Allem« be1 Petri7z1

In DPetr. russ.), 245
Z0000L0 ULOL, OUWINTVOLA ULOL, OVUNAOEC NÄAVTO, AT LWEV OUAOUWEALNV NMÄVTO, OEG WEOQOG Ö$ T
EV EXÄÜOTW WEQOEL NOOC TO EOYOV. Hıppocrates. (FEuvres complöetes. par Lauttre. Vol

Parıs 1861, 106
41 Übers. VO Fuchs ın: Hıppokrates. Säiämmtliche Werke Band München 1895 ZEOSTRO

Deswegen wurde dieses Zıtat AUS Hıppokrates be1 Alexander VO Thralles 1ın der eutschen
Übersetzung auf mediıizınısche Weıse »präzısiert«: » FEinheitlich 1st der Blutstrom, einheitlich der
Atem, 1L1UT das Getühl 1st überall verteıilt«. In: Alexander VO TIhralles. lext und Übersetzung.
Eın Beıtrag ZUrTr Geschichte der Medizın V{} Puschmann. Band Amsterdam 1963 594 -
595

Galen 1n I1eoL TOOONS 253 1 Claudıi Galenı1 OUOpera Omnıa, ühn Lıpsıae
18528 451 {+$.



158 Alexıdse

Sant SCWESCH se1n, 1ın dem dasselbe /iıtat aus Hıppokrates 1m Zusammenhangf
der Lehre des Anaxagoras (man beachte, da{ß be1 Petrı1z1ı der Gedanke des Hıp-
pokrates auch 1n der orm des Gedankens des Anaxagoras ausgedrückt 1St) un
in bezug auf das Physısche (genauso W1€ be1 Petriz1) angeführt wurde.

In den Kommentaren JT »Physık« EUR 203 a73 berichtet Sımplıkıos, W as

Arıstoteles ber Anaxagoras DESAQLT habe
» Der Weıise Anaxagoras hat angedeutet, da{fß 7wel Ordnungen gebe. Die
sSe1 geeınt un: intellektuell, S$1C präexıstıiert, aber nıcht gemäfßs der eıt (denn S1Ee
1St nıcht eın 1ın der eıit Sejendes), sondern durch iıhre Überlegenheit Wesen
un: Kraft: die 7zweıte 1aber 1st VO der Ersten abgetrennt un! wırd vemais der Er-
sSten VO demiurgischen Gelst zustandegebracht Anscheinend hat jedes
Sinnliche auch Kontakt mıt allen un hat Anteıl Allem ‚Eın Zusammenströ-
INCIL, eıne Vereinigung, eıne Sympathıie<, Sagt Hiıppokrates, aufgrund jener FEın-
heıt, die die Ursache des Anfangs 1St un: die 1mM Intelligiblen vorher-1ist. Und die
unterschiedenen [ Ordnungen] sınd nıcht völlıg voneınander 44  getrennt.«

Als vermutliche Quelle Petr1i7z1s anl INan auch NEOL ÖLALTNG 1,6 VO Hıppo-
krates HEANNEN > Es schlüpfen 1n den Menschen hineıin Teile VO  — Teılen, (sanzes
VO Ganzem, ausgestattel miıt der Mischung des Feuers un! des Wassers, das
eıne nehmen, das andere geben«.“ ber CS x1bt eınen lext des
Hıppokrates, der Petrı1zı bestimmt bekannt W al und aufgrund dessen CI, möglı-
cherweıse, Hıppokrates dıe Phrase > Alles 1n Allem zugeschrıieben hat Das
1ST eın Zıtat AaUsS NEOL DUOEOC AVOQONOUV des Hıppokrates, welches 1n einem
Werk MItT demselben Tıtel des Nemesı0o0s VO Emesa angeführt wurde Dieses
Werk des Nemes10o0s wurde VO DPetr17z1 1Ns Georgische übersetzt. 7° In ))de NAatura
hominıs« schrieb Nemes10os: »Gegen diejenigen, dıie SaAgCIl, CS yebe 1L1UTr eın Ele-
mMeNtT, entweder Feuer oder Luftt oder Wasser, ware CGS SCHUS, das Wort des Hıp-
pokrates \ anzuführen]: > Wenn der Mensch eın einheıtliches Wesen ware, würde

nıemals krank werden: enn CS väbe nıchts, wodurch krank werden könnte,
WenNnn e1n Eınes ware; wiırd also krank, mu CS auch eıne heilende Einheıit

44 Sımplıkios 1n ( A 1  5 461, 1020 (TE ÖE "AQLOTOTEANG TO NOODALVOLEVOV LOTOQEL ING
"AVOaEOQYOQOU ÖOENG, Ö$ "AvaEQyYORAC OO0 (DV  A ÖLTTT|V NVÜTTETO INV ÖLAXOÖOUNOLV, INV LLEV
1]VOUEVNV XCLL VONTYV NOOÜUNAQYOUOAV OU XOOVO (OU YAQ EYXQOVOG EXELVN), AUNEQOXN OU-
OLAL.C XCLL OUVALEOG, INV Ö$ ÖLAUKEKQLLEVNV (LITLO TAUTNG XCIL HAT TOUTNV UÜOL0tAOOAaL O  vm TONU
ÖNWLOVOYLXOÜ VOU EIXÖTWC Ö£ XCLL TOV ALOONTÖV SUOOTOV KXOLVOVEL MNAOL XL LETEYEL
NMÄOVTOV: »CUQ00LA YAQ ULCL, OUUWINVOLO ULOL, NMÄVTO. OUUWINOAOEO.«, WC Innoxtdtnc ONOL, ÖLÖ TINV
QOXEYOVOV EV TOLC VONT! OQOLUTOOV NOOÜNAOYOUVOOV SV(MOLV: CL ÖLAXOLVÖLEVO. YAOQ TAUTO OU%X%
ÜAMNEONAOTAL NMAVTN OLTE AAAMNAOV.

45 Übersetzt VO Fuchs 11 Hıppokrates. Siämmtliche Werke München 1895 291
46 Diese Übersetzung Petrıizıs 1St erhalten un! veröftentlicht worden: 0o909L0m 09090

ÖM b7960La0 20L 38(3005 0Md59 %)  o  O aMa dsbo. SOM U(35 COo m9 ] LozmMmbo
0M MOM 2MMAS09 NOÖoOMOLO WOT2
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geben Nun oibt 6S aber viele.<«4/ Iso 1STt der Mensch eın einheitliches NWes

Alexander VO Aphrodisıas
(Wesen un Wıirkung der Seele Unkörperliche und körperliche Gattung.

Dıie >> Vertreibung« des schöpferıischen Prinzıps)
Alexander VO Aphrodisıas (2:=3 110 der Nachftfolger un: Kommentator des
Arıstoteles, wurde VO DPetriz1 viermal un! ımmer krıitisch erwähnt. In den
Kkommentaren S Kap un Kap 64 geht e das Wesen der Seele Im
Kkommentar Z Kap 57 schrieb Petr1z1 Folgendes:“”

»So Sagl er, da{ß Jjedes geistige”‘ Wesen dıe Wırkung un: das Wesen 1in einem
habe Denn die Wırkung 1st mıiıt dem Wesen entstanden 1mM Unter-
schied ZUur Seele Das Wesen der Seele nämlich 1Sst ın der Ewigkeıt, ıhre Wırkung
aber in der Leitr Und das Wesen ' der Seele] hat ıhre Wırkung nıcht aut [ unmuıttel-
bar] begleitende un dabeiseiende Weıse, sondern als eıne nachfolgende \ Aktıvı-
tat!; 1aber nıcht als eiıne VO außen hinzukommende, WwW1e€e C Aphrodisı1as meınte,
sondern als eıne 1ın ıhr seliende un sıch erinnernde. hat das Feuer Hıtze
nıcht durch eın VO außen verursachtes Anzünden, sondern als eıne innere un:
natürliche / Kraft]; [ hat] auch die Seele ııhr esen| iınfolge der Eriınnerung der
Wiırkungen, die ıhre eıgenen un! nıcht dıe VO aufßen allmählich wahrgenom-

Empftindungen sind«.°*
Als Quelle Petr17z1s an ein Fragment der Kommentare des Alexander VO

Aphrodisı1as >>de anıma« des Arıistoteles gCeNANNL werden. Alexander definiert
die Seele als eıne orm un! Kraft des KöOrpers, die VO Körper selbst unabtrenn-
bar 1St un: deswegen nıcht selbständig 1St. Dıi1e Seele 1St Ursache der Bewegung
des KOrpers un S1e bewegt sıch mıiıt dem KOrper Z  s 1aber 1L1UTr ak7zıden-
tell (XATO OVUUBEBNKOG) SO auch die Schwere, die die Ursache dafür iSt, da{fß der
KOörper ach SCZOBCN wırd, S$1e bewegt sıch akzıdentell mı1t dem KOrper
ZzZusammen.  95 Anderswo behauptet Alexander, die Seele als Oorm des Lebenden
könne LLUT 1ın der ater1ıe un! nıcht selbständıg ex1istleren.

Dieselbe Ansıcht wurde VO Alexander auch 1n den Kommentaren Z T » Me-
taphysık« (1073a14) geäußert; a  C, da{fß die Seele, obwohl S1e das YT1N-

4 / Übersetzung des Hıppokrates-Zıtats VO Fuchs 1n Op. Cıt. OTE
48 Nemes. de nNat. hom. Moranı. Le1ipz1g, Teubner 198 /. 5354
49 UÜber das Kap 64 geht CS9 1mM Zusammenhang mIiıt lambllichos.

Proklos.
51 aMb96000, entspricht dem griech. VONTOV.

DPertr. In 14,16
5 lex. 1n »de anıma«, 1: Suppl. Arıst. (ed Bruns). IL I’ Z

lex. Scripta mınora Relıqua, 11 Suppl. (ed Bruns). Arıst. HL: 1L,
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Z1ID der ewegung für die Lebenden 1ST sıch ZW al selbst bewegt 1aber lediglich
ak7zıdentell (0vußEPNXÖOG)

Alexander VO Aphrodisıas wurde VO Petr1z1 auch KommentarZ Kap
41 erwähnt Hıer behauptet Petri1zl, da{ß die Gattung des Körperlichen nıcht
selbständig SC1 un 1U  — der aterı1e EXISTICTEN könne Dıes betrifft DPe-

den hıimmlischen KOrper »Deswegen hat dıe richtige Lehre CS als
Nachahmung des Seienden bezeichnet aber nıcht Sinne des Akzıdentellen
welches sıch dem Materiellen befindet der ım Sınne| der Entelechie Du
sollst nıcht INCINCIN, da{fß 1€es die Behauptung VO Aphrodisıas 1ST sondern [Du
sollst] als Leuchten der obersten Gattung |verstehen] die VO FEınen C1-

1ST un: die selbst 1NS un: C111 Anfang der Einlheit]en
Warum warn DPetri7z1 den Leser solle nıcht THNEC11CIN da{ß dieser Satz d

da{fß der hımmliısche KoOrper anderen Körpern Ühnlich eın selbständıges Wesen
SC un: LLUTr der ater1e PX4STIEreN könne) dıe Meınung des Alexanders VO

Aphrodisıas wıedergebe? Wahrscheinlich deswegen, weıl das, W as Detr1i7z1 ber
den hıimmlischen KOrper gESAaARL hat (>Nachahmung des Seienden (<) auch der
Arıstoteliker hätte können Ferner erklärt DPetriz1 und damıt geht anschei-
end die Polemik MI den Aristotelikern weıter), da{fß der (himmlısche) KOrper
weder Ak-zıdentelles 1ST och WIC C111C Entelechie 1nterpret1€rt werden
anı Ich annn leider autf keinen lext des lexander VO Aphrodisıas hinweısen,

dem der Termıinus »Entelechije« bezug auf den himmlischen KOrper Zr
braucht worden WAAaTC un! der deswegen als Quelle dieses Kommentars Petr1iz1ıs
gelten könnte Vielleicht WAar DPetr17z1 der heute verlorene Kommentar Alexan-
ers >>de caelo« bekannt?°*

Im 11 Kap SECI1IET Kommentare Sagl Petrizı,; da{fß »der Stagırıte un der Philo-
soph VO Aphrodisıas Kollegen® das schöpferische Priınzıp A4US den
Seienden vertrieben &X Dies mMuUu DPetr17z1s CISCILCS Urteil ber die arıstotelische
Philosophie SCHA; enn das schöpfterische Prinzıp wurde VO Alexander

AG I 701
56 Hıer 1ST dıe Gattung des Körperlichen, insbesondere der hıiımmliısche KOrper gememt

0900 6WM923000 entspricht dem oriech OUuUBEBNKOÖG
58 Damıt mu{ wıeder der hımmlische KOrper SEMECINL SC11I1

59 DPetr I1{ 98 15 70
60 Dıies WAaTIc »unwürd1g« für den himmlischen Korper, der, nach der Meınung Petrıizıs,

Leuchten der obersten Gattung« 1ST
61 Hıer MU: DPetr1i7z1 JeENEC arıstotelische Entelechie INCINCIL, die nıcht selbständıg, nıcht hne

KöOörper CXISTETEN ann Im Kap 48 SCIINCT OMMEentare wırd Entelechie aut tolgende Weıise
terpretiert » DDIie Farben un Formen des KoOrpers verschwinden sotort WEenNn 6S keinen KOrper
mehr o1bt WIC dıe Entelechiı:e des Stagırıten« (Petr 11 1{97 auch Tewsadse Petr
(russ ), 135
Idieser lext mu{fßte Sımplıkı10s SC1IHECIN OmMMentar »de caelo« benutzt haben Alexandre

Aphrodise. Iraıte du destıin ( Texte etablı traduıt Pai Thillet) Parıs 1984
63 NibdnLbMEM

9)LMMOS — Ya9lb Detr {{ 38 79
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VO Arıistoteles 1ın estimmtem Sınne 1nerkannt.® Dıie Behauptung Petr1z1s
ann HT: ın dem Sınne verstanden werden, da{ß seıin schöpferisches Prinzıp
transzendenter als das der Arıistoteliker gedacht werden solle

Porphyrios
(Erkenntnistypen. Körper UN Ort)

Petr17z1 hat Porphyrıios dreimal erwähnt. Zum ErsSten Mal kommt se1n Name 1ın
der »Einleitung« der Kommentare Petrı1zıs VO  $ be] der Beschreibung der AÄArten
un Stuten der Erkenntnis. Petrı1z1 unterscheıidet autf neuplatonısche We1lise die
geistige Erkenntnis (VONOLS VO der seelischen (ÖLAVOLOL), die diskursıv verfährt:
» Erst \ will ıch reden] ber die seelıische ' Erkenntniskraft];, die Dianoia®® heifßt
Dıiese Dıiano1a 1St eın eintaches un: nıcht-zusammengesetztes Denken, S(O11-

ern 1sSt als CIn Durch-Denken®” oder Hinundher-Denken®® \zu verstehen]:;
enn die Erkenntniskraft der Seele befindet sıch 1ın der Hinundher[-Bewegung];
un diese Kraft 1st ZUSAMMENESECELZL un nıcht einfach, 1mM Unterschied Z PEr
kenntniskraft] des Geıistes:; ennn |die seelische Erkenntniskraft] fügt das Sein
un das Nıchtsein un überlegt SCHAUSO W1€ iıch, WE iıch
vorhabe, mich irage, ob IC das etun soll oder nıcht, un: LLUT danach entscheıide
ich miıch für das eıne oder andere un: strebe ach dem Se1in der Nıchtsein. 1 Jes-
halb hat [diese Art der Erkenntnis] eiınen entsprechenden Namen, Durch-
Denken oder Hıinundher-Denken. Porphyrios Sagte, das Hıiınundher-Denken
der Seele 1St dem Schreiten des Menschen ahnlıch, dieser ogeht nıcht eintach hın,
wohın ST geht, sondern vervollkommnet aAllmählich Schritt tür Schritt seinen
Weg (GGenauso geht die Seele allmählich VO einem [Gegenstand] Z anderen
hınüber, lange, bıs alle Gegenstände der Erkenntnis VO iıhr umgeben, ertaflßt
unı ıhr Ühnlich gemacht worden sınd Der Gelst aber ertafßt seınen Gegenstand]
ganz einfach, SCHAUSO W1e€e beım Sonnenaufgang die Sonnenstrahlen alles bedek-
ken, un: dafür brauchen StE keıine ewegung, enn S$1e kommen nıcht aAllmählich
heraus, sondern SIE breıten sıch sofort e1ım Erscheinen der Sonnenscheibe AL  N

Dasselbe kannst 1D 1n ( der Aktıvıtät] des Geilstes bemerken. Wo der (Ge1ist isSt, da

65 Dazu lex. Aphr. 1n Metaph. 954 IN 1} CGACG Es geht 1er Empedokles und
Anaxagoras: »Lr Sagtl, haben s1e begonnen, ach der materijellen Ursache auch dıe schöp-
terische Ursache untersuchen. Denn der Gegenstand (TO ÜUNOKELWEVO)) soll ırgendwelchen
Grund für seıne Änderung haben Denn selbst ann [s_ich] nıcht hne aufßere Ursache anN-
dern.«
Petrızı benutzt das griechische Wort.
009MaMmb9gös.

68 00Cc00MAMb9ÖS.
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Ist auch die veistige Erkenntnis, enn die geistige Erkenntnis entsteht gerade mi1t
dem Geıist, SCHAUSO WwW1e€e dıe Strahlen mıt der Sonne 'entstehen]«.  67

ber dıie Stutfen der Erkenntnis wiırd, außer iın der »Einleitung«, auch 1n den
Kapiteln ‚FA xx 1724 129 135 16/2170 174 156 197 198 der Kommentare
Petr17z1ıs gehandelt. Ich nehme d} S1C wurden N©O Petrı1zı1 auf der Grundlage der
Werke des Porphyrıios un:! iınsbesondere der Tima1o0s-Kommentare des Proklos
erörtert.”  O

ber welchen Text VO Porphyrios ber die seelische FErkenntnis könnte DPe-
tr171 vemeınt haben? Als eıne vermutliche Quelle wurden VIS Tewsadse die
»Sententiae« genannt.‘ * Ich denke auch, da{ß y 44 der »Sententiae« der Erklärung
Petr1z1s entspricht.

Porhpyrios: » Es oilt nıcht für ıh d für den Gelst N da{ß sıch VO

eiıner Sache entternt un:! einer anderen übergeht; enn insoweıt VeCI-

äflßt ındem G nıcht denkt insoweıt wiırd Nıcht-Geıist
Wenn CS aber CIn Nacheinander VO dem un! dem be1 ıhm 1bt, denkt

alles zugleich. Wenn also alles zugleich denkt und nıcht 1es un annn Je=
11C5S, annn denkt alles zugleich jetzt un! für iımmer.

Wenn also be1 ıhm das » Jetzt« 1sSt un Vergangenheıit un: Zukunft autgehoben
sınd, annn 1sSt 1n einem unausgedehnten, 1ın seiner Gegenwärtigkeıit zeıtlosen
Zustand, da{fß das »Zugleich« sowohl der Menge als auch der zeıitliıchen Aus-
dehnung ach be1 ıhm Ist Deswegen 1St Alles als Eınes 1ın einer sowohl UNauUsSSC-
dehnten als auch zeıtlosen Einheit. Wenn dem 1Sst, oibt CS weder Woher och
Wohin un: tolglich keıne Bewegung 1m Geıist, sondern oibt eıne Wırkung als
Eınes iın Eınem, dıe VO Vermehrung, Anderung un: Durchgehen treı 1St. Wenn
dıie Menge als Eınes un: zugleıich dıe Wırkung auch zeıitlos erscheınt, gehört die-
SCT Wesenheıt notwendıg das Immer 1m Eınen, 1€eS$ aber 1St Ewigkeıt. Dıie Ewıg-
eıt 1st also dem (Zeist wesenszugehörıg.
69 Detr. Hd D1:718

Als Quellen Petrı1z1s ann [11all anderen tolgende Proklos-Texte NECENNECIN: Proecl ın Tım. I)
249 Diehl (über die Dıano1a); Procl 1ın Tım. I 129 Diehl (über die »metabatıische« Erkenntnis,
die 1n der Zeıt verläuft); Procl 1in Tım. I) TE Diehl (über alle Stuten der Erkenntnis).

Im Kap 129 der georgischen Übersetzung der » Flementatio« des Petriz1 SOWI1e 1n seınem
OmMentar azu gyeht Gr die Erkenntnis der yöttlıchen und dämonischen Seelen. Dieses Ka-
pitel der » Flementati0« 1St nıcht In den erhaltenen Handschritten des griechischen Originals
vorhanden. Die Worter » [ Dämon« un: »dämonisch« siınd 1mM oriechischen Text der » Elementa-
t10<« nıcht benutzt. Dıie Erkenntniıs der dämonischen Seele wırd jedoch 1n der Übersetzung DPe-
tFr171S un 1n seinem OMMentar Z Kap 129 geschildert, W1e€e 1n anderen Werken des
Proklos 1sSt (s Procl 1n Tım. Ü® 289-7290Ö Diehl). Dies |afßt U11ls5yda{fß Petrizı eıne
dere, heute unbekannte ersion der » Elementatio« benutzt hat, die dieses Kapıtel ber die dä-
moniısche Seele enthalten hatte. (Ausführlicher Alexidse. DDas Kapıtel 129 der » Elemente
der Theologie« des Proklos Diadochos bei Joane Petri7z1. In »Georgica«. Zeitschriftt für Kultur,
Sprache un Geschichte Georgıiens un: Kaukausıens. Universitätsverlag Konstanz, Jahrgang
1994, Heftt L/ 47-53

7 Tewsadse In: DPetr. (russ.), 244
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Demjenigen, der nıcht als Eınes 1n Eınem, sondern diskursıv un! 1n der eEeWEeEe-

gung denkt wobel dieses verlii(ßt 196ar Jenes auffalßt, zerteılt der aufglie-
ert gehört die Zeıt Z un! eiıner solchen Bewegung sınd Werden un: Ver-

gehen wesenszugehörıg.
Di1e Seele geht VO einem anderem über, WEeNn S$1€e die Gedanken wechselt.

Nıcht 1ın der Art, da{ß die früheren Gedanken sıch entfernen un die spateren
VO anderswoher hinzukommen, sondern >5 da{fß die eiınen, WEn S1€e VErgHaANSCH
scheinen, trotzdem in der Seele bleiben un die anderen, WEeNnNn s1e auch VO

derswoher gekommen se1ın scheıinen, nıcht VO anderswoher gekommen siınd
S1e kommen lın Wırklichkeit] vielmehr A4US der Seele selbst, die sıch AUS siıch
selbst un! sıch selbst bewegt; enn S1€E gleicht eiıner unversiegbaren Quelle,
dıe das, W as sS1Ce hat, 1m Kreislauf mıiıt sıch selbst hervorsprudelt.

Der Bewegung der Seele 1St also die Zeıt wesenszugehör1g; dem Verharren des
Geılstes 1ın sıch selbst die Ewigkeıt, dıe nıcht VO ihm, W1€e auch nıcht die elt VO

der Seele 1St, weıl die Wesenszugehörigkeiten sıch 1m (Gelst vereinen.«
Zum 7zweıten Mal wırd Porphyrıios 1mM Kap der Kommentare Petr17z1s

wähnt: »Jeder KOörper befindet sıch Ort: w1€ CS VO Iamblichos un! Porphy-
r10S behauptet wurde.«/* Dies wırd VO Petr1i7z1 1n bezug auf den himmlischen
KoOrper ZESAQT. Ahnliche Texte bel Porphyrıios tinden sıch In der un 6 Sen-
tent1a:

»Jeder KöOrper 1St eiınem Ort Keın der un: für sıch selbst unkörper-
lichen Dıng, oder derartıges 1St einem Ort.«/*

8 33 »Jedes Dıng 1St aufgrund der ıhm eigenen Natur irgendwo; da s ganz 11 -
gendwo ISt; geschieht 1es vewnfs nıcht se1ne Natur. DE der Körper daher
1ın ater1e un! Masse exıstıiert, bedeutet tür ıh das Irgendwo-Sein eın AÄN-e1l-
nem-Ort-Seın. Fur den KoOrper des Weltalls, der materiell un! massenhaft ISt:
bedeutet deswegen das UÜberall-Sein eın In-der-Ausdehnung-Seıin un AmM-Ort-
der-Ausdehnung-Sein.«  /5

Zum dritten Mal wırd Porphyrıios als Schüler Plotins erwähnt: Im Kap 50 der
Kommentare Petr17z1s geht die Ewigkeit un! e1it » [ JDer orofße Platon un:!
alle Theologen, w1€e E der orofße Ägypter Plotın, der Kathegemon  /6 des Por-
phyrios, un der orofße Phönikier Lamblichos, e0 der Phönikıer, behaupten,
da{fß Chronos eIN Abbild des Ewıgen Se1.«

f} 4 9 / 74 Lamberz) Übers. VO Carlos Larraın In: Dıi1e Sentenzen des Porphyrios. Frank-
furt Maın, 198/, 103-104 (hier 1ın Eınıgem modifizıert). Be1 der Erwähnung anderer Fr-
kenntniskräftte (Sınneswahrnehmung, Phantasıe) hat Petrıizı wahrscheinlich uch dıe 43 ent.
des Porphyrios benutzt.

FB DPetr. 11,:45,31-46,1.
Übers. VO Carlos Larraın, 1n Cit VE
UÜbers. VO Carlos Larraın, ın C1E 91l
[ah. der Lehrer; Petr1i7z1 benutzt das oriechische Wort.
Detr. I 107,29-108,2 Ausführlicher über diesen ext n  nN, 1mM Kap ber lamblichos.
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Llamblichos
(Körper un (Ort. »Dıie Teıle des Unkörperlichen sınd auch unkörperlich.«

Chronos »Abbild d€5 Ewigen«)
lamblichos wırd dreimal VO Petr1z1 erwähnt, un ımmer mıt Sympathie,”® AL

ErStTEn Mal 1m Kap se1iner Kommentare: »Jeder KOrper befindet sıch Ort.
WwW1e€e CS VO Lamblichos un: Porphyrios behauptet Wurd€.«79 Als Quelle annn ein
VO Simplikios überlieferter Text der Tima1o0s-Kommentare des lamblichos gel-
ten Simplikios berichtet, da{ß Llamblichos 1mM Kapitel der Kommentare ZU

» I 1ma10s« Folgendes schrieb: »Jeder KOrper, sSOWwelt eın KöOrper 1St, 1St e1-
11 (Ort Der mı1t den Körpern verbundene (Iirt 1St mıiı1t ıhnen eNTLT-

standen un tirennt sıch nıe VO iıhrem CRSPEN Eintritt 1NsSs Sein un! lıhrem]
Hauptwesen ab« Weıter krıitisiert lamblichos diejenıgen, die meınen, da{fß der
Ort nıcht miıt den Körpern entstanden ISst un d1€ behaupten
Sımplıkıos da{ß der Ort Außeres se1 1mM Verhältnis dem, W as 1M Ort
1STt. Dabei definiert Lamblichos den (OIrt als eıne körperliche Kraft, die die Körper
zusammenhält un: sS1e voneınander 1abtrennt.©!

Die Meınung des lamblichos ber den Ort 1St uUu1ls ach Dıiıllon 11UT AaUS

diesem Text VO Sımplıkıos bekannt.®* Dazu annn I11all auch den oben zıitierten
lext ANIS dem Kapıtel der Kommentare Petr1i7z1s hinzufügen. Die Meınung des
Lamblichos ber den (Dıt enthalten aber auch och andere Texte VO Simpli-
kios,° die 1n diesem Zusammenhang VO Dıllon nıcht ZCENANNL wurden. In e1-

78 Eınıige (Neu)Platoniker wurden VO Proklos mehr geschätzt und gelobt als andere (Z.D se1ın
Lehrer 5Syrianos W al ıhm besonders lıeb, mehr als Plotin und Porphyrios). Be1 Petri7z1 annn I1  -

solchen Unterschied 1n der (Ein)Schätzung der (Neu)Platoniker kaum tinden (mıt Ausnahme
des Proklos selbst, der 1M Zentrum se1nes Werkes steht), enn hatte e1ne andere schwierige
Aufgabe VOTI- die Apologie des (Neu)Platonısmus 1mM allgemeinen gegenüber dem Christentum.
Dıie ausdrücklıche Eınschätzung einıger Platonıker und die Kritik der anderen hätte dabej LE

storen können.
Petr. I: 45,51-46,1 Dieser lext wurde VO MIr uch ben 1mM Kap ber Porphyrios zıtlert.
Eın großerel der Werke des Lamblichos 1St verlorengegangen. ber wurde ötfters zıtlert VO

anderen Neuplatonikern, besonders VO Proklos un: Sımplıkı1os. Diese zıtlierten Fragmente des
Llamblichos sınd VO Larsen (Jambliıque de Chalcıs. FExegete T phılosophe. Aarhus
und Dıllon ( Jamblıchı: In Platonis d1alogos fragmenta. Leıden, Briull herausgegeben WOI-

81 Iamblichos] » I1 1GV ÖLA N OOUA UNdOYEL SV TONW SCOTL OUUWOUNG Z  QO0, OOUAOLV. TONOC (OQUV-

DE  NxXE XCLL OVÖCLÖC ANEOYLOWEVOC OLUTOOV TNG NMOWTNG NAQOÖOU ELG TC VT Xal ING ‚VU'
TATNC OVOLAC. EixÖtwc 7  AÜO0 TlWaALOG n  WET QÜTNC ING TOV OWOWAÄTOV AOXNC TOU CLVOL XCLL TOV
TOINOV NMOOTWG NAQAYEL [Sımplikios]: »(MDOTE XCLL QUTOC TOC AAA ENLBOAHC ANOOKEUALO-

TÄC EEwWOEV TOV EV TONW TOV TOINOV NOLOVOAC OULWOUN TOV TOILOV TOLC CV TONW ONOL. «
Sımplıkıos 1n Arıst. »Physık« Dıiels (SACS Fr 90 beı ] Dıllon, Cit 704 Fr. 245
be1 Larsen, CIt.

Dıllon, CIt.
8 Sımplic. 1n Arıst Categ. W Kalbfleisch, ( ACS VIIL, ‚/-5 Larsen, CI Fr 119

Sımplıic. 1ın Arıst. Categ. 11 14 Kalbfleisch, CS NL: 364,51-54 Larsen, CIr
Fr 115
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N lext sınd tolgende Worte des lamblichos ”Zitiert » JDer Ort Sr WIC 111C

Oberftläche KOrper; WIC 1116 Gsrenze umgıbt den KOrper C<

DDies miıch anderen Tlext Petr1i7z1s niämlich das Kapiıtel
SCHIGE Kommentare » u sollst nıcht THIEeE1THEIN da{fß das unkörperliche un! selb-
ständıge Leben AUS den körperlichen Teıilen besteht ennn WIC lamblichos Sagl
die Teıle des Unkörperlichen seıen| auch unkörperlich er KOrper aber besteht
AaUS den Unkörperlichen, der KOrper besteht] A der Epiphaneı1a un:
deren Dımensionen un! WIC C® VO Arıistoteles bewılesen worden 1ST der KOT-
pCI ohne Qualität bekommt Eigenschaft durch TGr Eigenschaften <<

Ich annn keinen Text des Llamblichos antführen dem ZESAQL WAarrcC, »auch
die Teıle des Unkörperlichen sınd unkörperlich« obwohl HCS der Lehre des
Platonikers nıcht wiıderspricht Der ZW e1ite eıl des Kommentares aber 1ST dem
oben Zitierten Text des Sımplıkıos Ühnlich dem 65 den Ort (mıt 1nweIls
aut Iamblichos) Siınne der Epiphaneıa (d der Oberfläche) des Körpers
g1115 Und SCHAUSO WI1IC Sımplıkıios diesem lext die Übereinstimmung der

hat auchLehre VO Arıistoteles und lamblichos verdeutlichen versuchte,
DPetr1z1 1er die beıden Philosophen nebeneıinander erwähnt ohne S1IC Gegen-
sSatz bringen, W as anderen Fällen vyemacht hat WIC Kap 50 SC1ITLECT

Kkommentare Es geht diesem Kapıtel Ewigkeıit un: e1ıt dabe1 sınd
Aristoteles un lamblichos erwähnt »Chronos wırd VO Peripatetikern, den
Nachfolgern des Arıstoteles, ertorscht S1C 1nterpret1eren ıh jedoch als
Nıedriges un: nıcht besonders Waıchtiges Arıistoteles Sagt_ Chronos SC1 Ma{ der
Bewegung, nämlıich Ma{S der ersten ewegung Dıe Bewegung befindet
sıch ersten KOrper, den die oriechische Sprache als >Uranos« bezeichnet hat
IDDieser 1ST Ziel des Auftblicks, oder CIHE obere Grenze In diesem Uranos als dem
EerstenNn KOörper tindet die Bewegung un:! Ma{iß dieser ewegung ISE

Chronos So wurde Chronos VO Aristoteles un: den Peripatetikern definiert
ber der orofße Platon un: alle Theologen WIC Z der orofße Agypter Plotin,
x4 Sımplıc Arıst Categ Z Kalbfleisch CAG 111 1LE 10 »OQULAOOL LLC LOU

O£L01) IAuUßPALYOU (O MDE JL UL YOCUDOVTOG: » U OE OJILO! WC LEV EMNLOAVELO. ELT]
VWLLOTL, 1010104 MWEQOLEXEL LO VWUUC, WC Ö$ ILO! MWEQLEXOLUE VW UT ÖLl YCAO

(XULO) O7LO) UVILGKOXEL, U VOOQ XL %ELOOGL AEYOLTO« Diesen Text tindet 1119  —

uch bei B Larsen, Fr. 4 9 CIr 7E Er wırd on B Larsen kommentiert: »Jamblıque
dıt u du lıeu JUC celu1 (1 11C O: J U1 entoure 11 PTFESUDPOSC JU«C le
leu Lant JUC surtace est SUT CO  > 1en Lant endroıit ST eNTLOUFre Pal
DDans LOUS les euxX CAd, le lıeu ESsT consıdere partır du substratum er de |Ä

Larsen C1IL 267
85 Petriz1 benutzt das griechische Wort
X6 A0 bUL3a4 OC

DPetr {{ 51 15
55 »Sımplıcıus soulıgne QqUu1 est arıstotelicıen ans la CONCEPLION du lıeu de Jamblique«

Larsen, op CI1IL 26/.
89 Kurz ber dıesen ext uch ben »Porphyrios«

AÄArıst Phys 719a 101 719 b 1 2790 b 32f 773 a10f A 10 de caelo 270515
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der Kathegemon  21 des Porphyrios, un: der orofße Phönikier Iamblichos, Gelst
der Phönikier, behaupten, da{fß Chronos eın Abbild des Ewıgen se1l Denn 1m
Ewıgen 1St Alles unbeweglıch, seın Wesen beruht auf der Selbigkeıt un:! Gleich-
heıt, un! seine] Wırkung 1St unabtrennbar VO Wesen. Im Chronos hingegen
wiırd Alles VO der Veränderung un:! VO Fliefßen bestimmt]. Denn dort, in der
Ewigkeıt, hielt sıch das Sein unbeweglıch, jer aber, 1m Chronos, teilt siıch das
Ewig-Sein 1Ns Erste, Nachfolgende un: Vergangene, 1NSs Gegenwärtige un: Zu-
künftige. Dort 1sSt das Ewige, 1er aber das chronısche Fließen; Ort dıe unte1il-
bare wesentliche Selbigkeıt, 1m Chronos aber die Teilbarkeit un das Sıch-Ver-

973ändern.«
Aus den Werken VO Proklos un! Sımplıkıos 1st ohl bekannt, da{ß lam-

blichos, den anderen Platonikern ahnlıch, die eıt als Abbild der Ewigkeıt be-
zeichnete. In den Tıma1os-Kommentaren führt Proklos e1n oroßen lamblichos-
/Zıtat ber Chronos Chronos wırd 1er Zanz platonısch als Abbild des
Aıon definiert. Im Aıon 1St alles zugleıch, in der eıt aber verläuft alles 1m Nach-
einander. Die eıt 1St bewegt, 1mM Vergleich mMiıt Ewigkeit.””

Di1e Lehre des Llamblichos ber die Zeıt wurde auch 1n den Sımpliıkıos-Kom-
ZUr »Physik« des Arıstoteles geschildert.”” Hıer wırd VO S1im-

plıkıos eın Kommentar des lamblichos » 11ma10s« zıtlert: » [Jas Paradıgma ist
ın) der SaNzZCH Ewigkeıt, das Abbild aber exIistlert iın der SaNZCH Zeıt, deswegen
ıSE CS un! zwırd CS se1Nn. Was 1n dem Geistigen (EV TW VONTO)) als Paradıgma iSt,
1€eSs 1St als Abbild 1m Werdenden (EV TW VYEVNTÖ) Und W as OIt vemäfß der
Ewigkeıt ISt, 1St 1T gemäfßs der eıt Und W as 1a Geıistigen, vemais dem Seın,
schon gegenwärtıg 1ISt, 7es kommt 1Er ständıg hınzu auf ein 7iel hın Und W asSs

unveränderlich 1Sst; zeıgt sıch 1er als Vergangenes, Gegenwärtiges un Zukünf-
t1ges, gemäfßs den hiesigen Orten. Und W as Or< ohne Ausdehnung ISt;, wiırd 1er
als Ausgedehntes betrachtet. Und damıt 1St klar geworden, da{ß die Zeıt eıne
mıttlere un:! doppelte Natur hat:; mıttlere, weıl S1e zwıschen der Ewigkeıit un:
dem Hımmel ISt; un! doppelte, weıl S1e auf den Kosmos hın miı1t diesem —
LLECTN besteht, 1aber auch die Ewigkeıt hingeordnet 1St, un! ST führt den KOosmos,
1STt 1aber der Ewigkeıt ähnlich.«?®© Dieser lext 1st dem ben zıtierten Kommentar
Petr17z1s (»>Denn 1m Ewıgen 1St Alles unbeweglich (<) besonders Ühnlich.

91 Griech »Führer«, »Lehrer«. auch oben, 1ın »Porphyrios«.
Plat 1ım A Plot Enn 111, 7’ il lamblichos be1 Proecl 1n ım ILL, Dıiehl und be1 Sıim-
plıc. 1ın Arıst. Phys InN: CAG 1 /94, .
DPetr. I 107% 92-1 I: Entspricht relatıv I: dem Plotin-Text 1:} 7) I1 48 + Komm. VO

Beijerwaltes 1N: Plotin. Über Ewigkeıit und elt (Enn: I f Fr. Maın 5 9 265 f ‚
I2$
Procl 1n Tım. 11A, Diehl Fr. 259 Larsen.

95 C A 1 795 3-/7 Fr. 2760 Larsen. (Bezugspunkt: Plat. Tım. Sl 3-7)
96 Gc 1 /94, 26# TO LWEV YAQ ÖT NAQÄÖELYLLO. NMÄVTO ALOVO EOTLV, Ö$ OLV ÖLÖL TEAOG TOV

OLITOVTO. XOOVOV VEYOVEV, (DOTE VXCLL (DV XCLL EOÖMEVOC. TOLVUV EOTLV WC NMAQÄÜÖELYLO SV S
VONTO, TOUTO WC ELXCDV SOTLV EV TW VEVNTO. ”CLL ÖTNEQ SOTLV eueT XOAOT ALÖVO, TOUTO SVTAUOa
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Proklos
(Vıer Elemente UN das Problem » Alles IN Allem«

Die Zeıten des Planetenumschwungs)
Wıe oben schon gesagl wurde, hat Petr17z1 se1ıne Kommentare nıcht ‚9RUNG aufgrund
der » Flementat1io0« verfalißt, sondern hat auch andere Werke des Proklos be-
rücksichtigt. Im > Nachwort« erwähnt Petr1i7z1 die Werke > L1ma10s« un » Par-
men1des«, mı1t denen die Proklos-Kommentare diesen Dialogen vemeınt siınd
Es scheint unmöglıch se1nN, bestimmte Stellen der Werke des Proklos als
Quellen Petr17z1s bezeichnen: enn die VO Petr17z1 UZ kommentierten Ge-
danken des Proklos wurden VO Proklos selbst austführlich 1ın seınen verschiede-
I6  a Werken behandelt Be1i der Untersuchung einıger Kommentare Petrı1zıs 1st CS

schwıer1g entscheıiden, ob Petr17z1 S1Ee L1LL1UT aufgrund der » Flementatio«
geschrieben hat, oder ob dabej auch andere lexte des Proklos 1mM Blick hatte.?/
Hıer werden VO mMI1r 7wel Fragen behandelt In beiden Fällen 1St bestimmt be1
Petr17z1 mehr gESaAQL als 1ın der » Flementat10«.

a) Vıer Elemente un das Problem » Alles ın Allem«

Das Problem Ww1€ > Alles 1n Allem« se1 könne, wurde VO Petr17z1 auf der Ebene
der Metaphysık SOWI1eEe auf der Ebene der Physık untersucht. IDieses Problem
wurde iın metaphysıschem Sınne In der » Flementatio« erklärt: für die physische
Ebene MU:- 1aber andere Quellen für die Kommentare Petr17z1s autfsuchen.

Im 130 Kapitel tührt Petr17z1 als Beispiel für den physıschen Kosmos die Pla-
un: die 1er Flemente »Denn 6S o1bt Kronos, un Alles 1St 1n ıhm auft

kronısche Weıse, un! 6S o1bt dıie Sonne, un: alles ın ıhr auf sonnıge We1se. Und
CS o1bt Aphrodite, 1aber auf aphroditische We1se. Dies bemerke I11all auch 1n den
vier Flementen: ırdisch auf der Erde, wässer12 1m Wasser, luftig 1n der Euit,
feurig 1mM Feuer: un Alles Ia Allem, un: jedes auf seıne eigene Art «78 Ahn-

X“ATO YOOVOV. X.CLL TO EV S VONTO KATO. TO eIVOAL VUV NON NMAQOV, TOUTO EV TOLC tıNOE HOAOTO OUV-

EYXELOLV ÖL TEAOUG NMAQUAYLVETAL.: X”CLL TO OV WMOdÜTWWC TO EV QUTWO VEYOVÖOGC X.CLL TO OV XCLL £O0O-
AT TOUC ıNOE TONOUG EXOALVETAL. XCLL TO AÖLÄGTATOV CXEL ÖLEOTNXOG SVTAUOa %AaBO-

OCTAL. XCLL VUV ÖT TON XOOVOU VEVYOVE XATÄÖONAOCGN WEOT ÖLTAN DUOLG, WEON WEV ALÖVÖC XL
0UOAVOÜ, ÖLTTAN) OE WOB600OV OUVUOLOTATAL WEV NOOC TOV XOOLWOV, GUVTÄTTETAL Ö$ NOOC TOV
ALÖVO, %CL TONV LWEV N YELTOL, TW  - ÖE AOOLOLOÜTAL.

97 1mM Kap seıner Kommentare schreıbt Petrızı, da dıe Kraft des e1lıstes (VOUC) 1Ur bıs
den Form II eLÖO0C) habenden Wesen reiche, die seelısche Kraft LLUT bıs den Lebenden, dıe

Kraft des obersten Eınen ber bıs der tormlosen Materıe (Petr. 1L, 58) Ahnliches 1sSt
uch 1m B / und 1/4 Kapıtel der OmmMentare Petr1z1ıs geschildert. Hat diese OmMmMentare
1Ur aut der Basıs der »Elementati0« (Kap. 5 „ /4) veschrıieben, der sınd VO ıhm auch die
Proklos-Kommentare E » |1ma10s« E 306-307; 384-386 Diehl) berücksichtigt worden? In
dıesem Fall enthalten dıe OmMentare Petrı1zıs 1mM Vergleich mıiıt der »Elementat1i0« nıchts
sentlich Neues, obwohl S1E austührlicher sind

08 Detr. H: 150, A  O
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lıche Texte findet INnan be] Proklos, ın den Kommentaren S » 1 1ma10s«, ; 206
Z 49; ILL, 131 172 Diehl

bD) Dıie Zeiten des Planetenumschwungs.
Dem Problem der eıt un: Ewigkeıt 1st eCim orofßer Teıl der Kommentare Petr1zıs
gewıdmet. Unter anderem erklärt Petr17z1 diese Frage iın bezug auf die Zeıten des
Planetenkreisens. Im OSn Kapiıtel behauptet CI, dafß jeder Planet seine eigene eıt
des Kreıisens hat » IDenn die Natur aller Ewiıgkeıten 1St nıcht gleich, SCHNAUSO W1€
die Natur der Zeıten nıcht gleich 1ISt Denn anders 1sSt die Struktur ' der Zeıt] ın
der großen Sphäre der Zeıt, anders be1 Kronos, anders beım sroßen Dios, anders
b€l Ares, anders eım oroßen Apollon, anders be] Hermes, der promethe10s
ISE anders be] der trohen Liebe VO Aphrodite, un! och anders ıst die Zeıt] des
Kreıisens be1 Artemıis. Denn sS1€e alle haben verschiedene Kreıise der eıt SOWI1e der
Bewegung. Und woher hätten S1e diese Kräfte bekommen, WEeNnNn nıcht VO den

100ErTStEeN Ursachen, VO den iımmerseı1enden Ewigkeiten?«
Als Quelle dieses Textes annn der Kommentar des Proklos SA » L 1ma10S«

(L, 54-5/; SS Diehl) gelten.
Die Untersuchung der Quellen Petr17z1s zeıgt, da{fß CS aum möglıch ist, jeweıls
eiınen bestimmten Text eınes VO Petr1i7z1 erwähnten Phiılosophen als einz1ge un
sCHAaUC Quelle se1nes Kommentars bezeichnen. Denn Petri7z1 zıtlert nıcht 1 -
I1T ganz präzıse, sondern o1bt die Meınung des VO ıhm erwähnten Philoso-
phen relatıv frei wıeder. (Im allgemeinen oilt 1es auch für die bıblischen un
christlichen Quellen Petrizıs.) Deswegen MU e alle Ühnlichen Texte der VO

Petrı1izı geNANNLEN Autoren berücksichtigen, einıgermaisen klären kön-
NCIL, 1n welchem Ausma{fße CI, der georgische Theologe, die oriechische Philoso-
phıe kannte. Die Quellenstudie den Kommentaren Petr1zıs 1St eın eıl eıner
umtassenderen Arbeıt, die 1ın bezug auf die gEsSAMLE altgeorgische Lıteratur
durchgeführt werden mMu die Erforschung der Wırkungsgeschichte der Zr1€-
chischen phılosophischen Begriffe un:! Texte be] den georgischen Autoren des
Miıttelalters, 1n jener Peripherie des byzantinıschen Reıches, oriechische
Literatur un!: Philosophie nıcht ımmer AaUusSs der christlichen Überlieferung, s()11-

ern teilweise och unmıiıttelbar bekannt W dal. 101

voraussehend; Petriz1ı benutzt das oriech. Wort.
100 Petr. IL, 11% 1429792
101 Ich bedanke miıch sehr be1 Herrn Proft. Werner Beijerwaltes (München) und Herrn Proft. Guram

Tewsadse (Tbilıssı), dıe den Text dieses Artıkels mehrmals gründlıch korrigiert haben Für
sprachlıche Korrekturen bın ıch Frau Kegel (Merzhausen Freiburg), Frau Olıva
(Mannheım) und Herrn J. Kubik (Halle/Göttingen) verpflichtet. DDas Stipendium des Diakoni-
schen Werks der EK  e (Stuttgart) gab mı1r die Möglıchkeıit, den Quellen der OmMmMentare
Petrı1zıs 1n den Göttinger Biıbliotheken arbeiten.
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Barly. Medieval Georgıian Monumental Painting
Establishment of the 5System of Church Decoratıon

Notes CONCCIMNUING the peculiarıties of the SYySsStem of4] Early Medie-
val Georgla A generally ımıted the repetton of the STATCMECNT that the —

complete, ACONIC decoratiıons of the earlıer per10d AD replaced by complete
decorations by the late 10th and early 11th hıs 15 partly due the SCAaNLYy
and {iragmentary HAaLiTe of the SUTPV1IV1INS mater1a] and partly the fact that 1L has
NOL yel been tully studied Individual CONCCITMUNG the problem AD found
Varı0Ous publiıcations SCIVINS a4as general iındıcatıon of the character and peculi-
arıtlıes of the decoratıve SYSLEM of Georgıan murals different chronological
per10ds At the SA4I1llE UMGe; the compıulatiıon ot the whole mater1a] avaılable AL

present and 1TS DEl  - thıs respecCL reveals distinct pıctlure of the CO -

I10O PTFOCCSS ot establishment of the decoratıive SYySteEM, testifyıng the STL-

11CE of Gertaın regularıty AaN! evolution of Early Medieval Georgıan HAO

mental ATt

'The oldest Christian NnNumen of mural9known today Georgıa,
dIC aseribed the 6th 7th The decoratıve SYySsStem of these murals, PIECOILL-
diıtiıoned CEXBENE by the character of the CONLEMPOFCArCY natıonal archi-
teCLUFE; namely the of the churches 15 distiınguished by 1TSs laconısm and

hıs article sliıghtly enlarged anı revised torm ot presented the X VIIIth Inter-
natıonal Congress of Byzantıne Studıies Moscow 1991 oratetul Antony Eastmond tor
hıs 4ASS1ISTANGE the preparatıon oft thıs

Virsaladze, UOsnovnye gruzınsko1 srednevekovoı monumentaljno1
|T’he Maın Stages of the Development ot the Medieval Georgıian Mural Painting], {1 International
Symposium Georgian Art; Tbilıisı, 1L G6-

Smerling W 4S the tirst PaYy attentıion the EX1ISTENCE of iıncomplete decoratıions ı the
early medieval] Georgı1a, though che consıdere:only Aten1ı and Erc murals, CONCCITMUNGS the SUuD-
posıtional ate of these ONUMENTIS; SC  m Smerling, Sak“art‘velos udzveles ‘reskul mokhat-
ulobata dat‘arıgebis sakıt‘KhıstV1S [ Io the Datıng of the Farlıest Murals of Georgıia]. Abstracts of
the Qth Scientitic Session ot the Instıtute of Hıstory of Georgıan Art,; Tbiılıisı, 1954, -11
markable materı1al ı15 collected ı small, but sıgnıfıcant artıcle by Sevjakova VODIOSU
voznıknovenı ı kharaktere treskovykh Gruzıı= ‚On the Problem of the (Irı-
SIn and the Charaecter of Fresco Georgıa the Sth-9th ] Proceedings of the Georg-
1an Academy of Scıences (Series ot Hıstory, Archaeology and Art),; 1962 N1;, DG264;
remarks thıs problem SC also 1ı Sevjakova, Monumentaljnaıa ZZ1VODI1S Panııcso sredne-
vekovja Gruzıu [Early Medieval Georglian Monumental Painting];, Tbilıisı, 1983; Volskaıa,
Paıntures ALIC1ENNES de Garedja, International 5Symposium Georgıan Art Tbılısı, 1983

81
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tectonıc character. Mosaıc (T fresco decoratıion, along wıth the sculptures of the
capıtals, organıcally fits the Strict, AaCcONI1C style of the earlier architecture. Be-
sıdes, “+rhe paıntıng marks Out only SOINC of the church (namely the chan-
cel), while the rest of the.interi0r, generally adorned wıth excellent facıng
(31° L1TG rarely covered wıth plain plaster, 15 ett unpainted”.”

In the small church of Jvarı, built by (Gsuaram Eriısmtavarı 545-586) ın the SCC-=

ON half otf the 6th mountaın opposıte Mtskheta,X the Cross erected
AT the tiıme of the conversıon of the COUNLTY, MOSAICS adorned the ADSC and Its tF1-
umphal arch only. Insignificant of the MOSAI1C volden, red, SICCI, yel-
lowısh, blue, black aN! whıte WeIC collected early Aa the first decade
ot thıs CENLUFY, whiıle fragments of the MOSAI1C decoratiıon WT st11] preserved 1ın
the north COTILICET of the trıumphal arch the 1940s.*

Despite the evıdence concernıng the character of the MOSAILC, the
sumptıion that Cross iınscer1bed 1ın ftrame ex1isted here, sımılar the 6th-8Sth

Syrıan tradıtıon quıte acceptable, takıng into consıderation NOLT only
the place where the church W as buıilt, but also the s1ignıf1canCE which the
ımage of the Cross had acquıred 1ın the PTOCCSS of converting Georgia.® In ad-
dition, the close, versatile NTaAaCTS, traceable between the Georgian and Syro-
Palestinian Churches throughout the Early Miıddle Ages,/ should definıtely be
taken 1Into ACCOUNT At anı rate, 2ACONIC aN1CONIC decoratıon TLLNOTC prob-
able tor the chancel MOSAIl1CSs of the mınor church of Jvarı; indeed, the small dı-
mens1o0ns of the conch actually preclude the ex1istence of allYy kınd of figurative
composıtıion. 'The ex1istence of MmMOSAaI1C composıtıon has been assumed iın the

Vısaladze, CIts p.2
TIschubinaschvili, Untersuchungen SA Geschichte der georgischen Baukunst, } Ht.

Die kleine Kıirche des Heılıgen Teuzes VO Mzcheta, Tiflis, 1921, 17-19, Tat L: Id., Pamyat-
1ıkı tıpa D7varı Monuments oft the Iype ot DzZvarı]; Tbiıulısı, 1948,

Hermann, Programme der georgischen Monumentalmalereı aUus dem bıs D Jahrhundert,
Acta Hıstoriae Artıum, t. AVAL tasc 1'3 1970 45

Cubina$&vili, PamJjatnıkı tıpa DzZvarı, 18{ff: Lafontaiıne-Dosogne pOo1Nts OUutL that >1a
Gloritication de Ia CrO1X ESsT attestee SS Ul telle CONSLAaNGcE ans des onumen veorgıeNs tort
elo1gn€s les u1ls des AaULreSs JUC theme peut-etre consıdere typıquement vyEorgıen. faut
Samls doute TOUVer l’origine ans le culte rendu Ia CrO1X UJUC Ste Nıno et le rO1 Mırıan auralent
plantee SUTr le rocher de Mckheta JUC avaıt ensuılte donnee leu l’erection de l’eglise de Dzvarı,
c&’’est-Aä-dıre la CrO1X, plutöt qu ä Ul!| tradıtıon hierysolymitaıine” (3 Lafontaıne-Dosogne, R @-
cherches SUT les TOSTAIMINES decoratits des eglıses medievales Georgıe relatıon AVEC la peın-
TuTE monumentale byzantıne, 41 Internatıonal 5Symposium Georgıian Art,; Tbilısı, 197% 6

Kekelidze, lerusalımskı, anonar VII eka [ Jerusalem Lectionary of the 7th c]) Tbiılısı,
1912 33-39; Idi. VOPTOSU ob ierusalımskom proiskhozZden gruzinsko1 Cerkvi / Io the Jeru-
salem Orıgın of the Georgıian Church], In: Idi FEtiudebi d7zvel; k‘art‘ulı lıteraturıs istorııdan
Studıies 1ın Medieval Georgıan Lıterature],; XX Tbiılısı, 19575 358-23260)3 an Thierry
plaın the popularıty of the Ciross 1n Georgıa by close connection between Jerusalem an Georg-
1an Churches. G+ eit Thierry, Peıintures du CS s1ecle Georgıe Meridionale leurs LaD-

NVGC la peinture byzantıne d’Asıe Mıneure, Cahıiers Archeologiques, XAXIV, 1975
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chancel of the church of Jvarı (586/87-604/5),° though nothıng substantıal
in thıs reSpECL 15 eft there.

I+ 110 certaın sSupposıt1Oons AIC be made, concerning the churches of Jvarı,
the MOSAI1C and fresco fragments preserved ın C‘romı, which WEeEIC executed S1M-
ultaneously wıth the erection of the church 1n the thırd decade of the Z7th Coy PTO-
vide quıte clear pıcture of the character of the decoratıve SYySsStem of mural
paıntıng in thıs peri0d.

In C:römi, paıntıng adorned the half of the chancel only. In the remaın-
Ing, lower part of the ADSC, the plaster W as eftt untouched. + W as NOLT ven CO V=-

ered wiıth paınt an! 1ts white colour, doubt, oreatly contributed the specıal
accentuatıon of the mural decoratıiıon of the conch and the part of the
chancel.

Examınatıon of the fresco iragments preserved below the conch MOSAI1CS, has
made It possıble shed lıght the quest10ns concerning the iconographic
scheme and the TOSTAILIN of the composıtıon placed 1ın the chancel, which
ave Gen debated by scholars tor SOTINC time. € has een ascertaıned that the
conch mOSsaIlC (depicting Christ: standıng da1s, and Angels), and the fresco
trieze below It (wıth the tgures of the Vırgıin (Jrans and Apostles) form sıngle,
iıntegral composıtıon, 1in 1ts CONCEDL (fıg. It reflects Theophanıc ıdea and 15
connected wıth the Ascensıion 1ın Its scheme.  10 'The distriıbution of thıs kınd ot
ADSC composıtıon ın LW regıisters 15 characteristic of MONUMENTS 1n Varıo0us
of the Christian Orıient tor quıte long tıme, beginning trom early period.””

In C‘rom1 the part of the AaDSC wındow 15 paınted 4A5 ell The wındow
arch 15 adorned wıth equal-armed Cross 1ın medallıon, lanked by
dallions bearıng the halt-figures of St Martyrs wıth Crosses ın theır rıght hand

According the CONCCPL of the chancel composıtıon AanNn! takıng 1nto the CO1N-

sıderation LES iconographiıc elements, It IAa Y be assumed that, based

Cubina&vili, PamJjatnık: tıpa DzZvarı, 41, 90 atroev STAaLES the existence of the paınt-
ıng wıth the Deesıs 1n the chance]l of the church (A Natroev, Mckhet CHO sobor Svet1- Ckhovel:i
Mckheta an 1ts Cathedral Svetitskhoveli], Tbiılısı, 1900, p.20]. These CL be murals of
relatıvely later date, though NOLT later than 14th tar 4A5 the CONLEMPOFarY oraffit! WCCIC tound

the plaster (G.N Cubina&vili, Cit. p: 937
Ja SmI1rnov, wh; has dedicated specıal work C“‘rom1 MOSAI1CS, thought that the APSC conch
Ore Christus legem dat” GJa Smirnov, Cromskaja mozaika£The Mosaıcs of C‘romı1]; T‘bıl=
1S1, 1935 hıs viewpoılnt W Aas chared by number of scholars (cf. Ja AmıranaöSvılı, Istor1ya
zınsko1 monumentaljno1 Z1vOp1S1 'TI’he Hıstory of Georgian Monumental Painting], Tbiılısı,
1957; DEZ I@. ‘art‘uli khelovnebıs istoriay the Hıstory of Georgıian ATtı, Tbilsi, 1963,

141-142; Vırsaladze, CIt:: D.Z%33 Sevjakova, Monumentaljnaıa Z1VOpIS, 5_a
Hermann, Cl D: 497552; Thierry, La peinture medievale veorgıenNNE, dı cultura
sull’arte ravennate bızantına, Kavenna, 1973 140|

10 Skhirtladze, PTODOS du decor bsıdal de C romı, Revue des etudes georgıeENNES Caucası-
308  9 N6-7, -1 165185

11 C Ihm, IDITS Programme der christlichen Apsısmalerei VO vierten Jahrhundert bıs AT

Mıtte des achten Jahrhunderts, Wiıesbaden, 1960, 100164
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the tradıtion widespread 1n Early Medieval Georgıa, reliet (Ciross 1adorned the
ome of C‘rom1 (no longer extant) A W ds the CAasSs«e of Jvarı, Aten1ı (7th C;) Sam-
c‘evrısı (7th c Q ancaetı (8th C4); Telovanı (8th &) and Sabereebi (9th-10th CC:);
Thıs iımage, together wıth the ADSC decoratıon, revealed the ıdea of the eschato-
logical comıng of the Lord, 45 COSmIC triumpher. “

'The iragments of the SaNCLUAF Y composıtıon of C‘rom1ı church enable us

PrOpOSC that the MOSAI1LC and fresco, adornıng the ADSC, organıcally titted the
church inter1or. The Alr of orandeur, iımparted by the architect the buildıng,
W as oreatly enhanced by the fascınatıng composıtıon adornıng the chancel
which had occupıed Its part, distinctly markıng 1t Out in the ınter10r of the
church.

Due the mode of chancel decoratıon (combinatıon of OSAI1Cs and IrescOoes)
C‘rom1 stands somewhat trom other Early Christian and Byzantıne
OoONUMENTIS; thıs c<hould NOT, naturally, be comprehended 1n the direct GCOONtEXT of

complete ack of such mMOonNnumen iın the Christıian Orıent, though the mater1a|l
known today oreatly dıfters 1n Its character, which Z1VES possı1ıbilıty of TAaW-
ıng alıy conclusıions wıth definıte certainty. certaın colourıstıic unıty of the

U Hermann, GItx; D3L According the iconography of C“rom1 ADSC decoratıiıon 1T 15 hard
chare the opınıon of the author that the ome sphere cheltered Ascensıion

43 Indeed, 1n connection wiıth C“rom1ı of certaın ınterest <hould be the ADSC decoratıon of the maın
church of St Catherine’s5y Mount Sınal, where beneath the conch mOSAaIl1C LW Old
Testament SCCMNCS connected wıth the sacrıtıcıal theme WeIC discovere (K Weıtzmann, The Jep-
tah Panel 1n the Bema of the Church ot St Catherine’s Monastery Mount Sınal, 1In: Ia Stud-
1eSs 1n the Tts of Sınal, Princeton, New Jersey, 1982, p:341-352; t1g.3-6) At the SAaImnlle tıme, 1t
<hould Iso be taken 1nto ACCOUNT that the composıt10ons 2a executed 1n encaustıc technıque
the marble taced walls, 1.e. they AT made NOL siımultaneously wiıth the conch mMOSAa1C but SCHHG*-

what later. Besıdes, the COomposıt1ons AIC represented separately, kınd of paınted 1CONS, being
NOL immediıate part ot the conch composıtıon. Likewise, DA e somewhat dıtterent ftrom
C‘rom1 C be SCCIL 1ın Thessalonıikı church of St Sophıa. It 1s ditficult detine the interrelatiıon
of the three layers oft OSAI1CS (8th, 9th, and 13th CC )a preserved ın ditferent of the church,
and the Sth trescoes 1n the torechoır, namely the flourished CT1OSSCS wiıth the mentıon of Sts
Constantıne anı Helen Cormack, The Apse Mosaıcs ot Sophıa Thessalonikı, AsAtIiov
ING AÄQLOTLAVLANG "AQXALOAOYLANG "ETALODELAG, 11lseo A? Tou (1980-1981), 114-126). As tor
the decoratıon oft Thessalonik:ı church of St George, here the moOsaılc and tresco NOL only belong

ditferent per10ds (respectively Sth and 9th cC. } but adorn ditferent ot the bulldıng,
namely th. Oome and chancel (specıially thıs SCC Panayotidı, Les mMmOonNuUumMmen de Grece de-
PU1S Ia tin de la crıse iıconoclasme Jusqu ä l’an mıille, Parıs, 1969, 8-13) Analogous 15 the An

1n Thessalonik:ı church of St Davıd, where besides the well-known Sth conch MOSAILC, the frag-
ot the murals executed 12006 AIC preserved 1n the south and north CTOSSAaTrINSs Mou-

rıkı, Stylıstic TIrends 1n Monumental Paınting of Greece Durıng the Fleventh and 'Iwelfth Cen-
turıes, Dumbarton Oaks Papers, 34-35, 1982; 119-123, fıg 88-91, 73-96; earlıer datıng of
the frescoes : Towyaptöac, (L TOLYOYOQCOLEG LTG WOVNG AOQTOUWOU ©EOOAAOVLANG X CL

BUCAavtLVN CWYOCAOLXN LOU 1200 ALOVO, ©EOOAAOVEAXN, 1986, 33) The rest of the mater1a|
known today Call, tentatively, be divided Into LW STIOUDS. Fırst of these ICS the OoNuUumMen!

(St Luke ot Phokide, Chora MONASLEFY and St Mary Pammakarıstos al Constantinople) where
MOSAI1C and tresco decoratıons adorn architecturally separated, dittferent oft the church (Ih
Chatzıdakıs, Questions SL: la chronologıe des peıntures murales de Hosios-Loukas, Actes du
X Ve Congres International d’&tudes byzantınes, t. LL-A, Athenes, 1981, p 145-162; l Les
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OSa1CsSs and frescoes and theır OFrSahnıc iınterrelation wıth the whole of
the church has been achieved precondıtioning etffect of the JUuXTapO-
S1IL10N of the pertectly ewn the URE hand and flickering 1L110SA1C Aan!
relatıvely dim fresco the other AIl thıs 4S ell 4S the monumental and ICD-

character of the COMPpOS1IUON reveal the Aan!
compositional sk:ll of PTOSTCSSIVC crattsman of the epoch

The above mentioned tendency CONLLNUES 1TSs E X1STGEHNGE the mural
of the tollowing per10d 8th 10th In SOINEC of the ONuUumMen of thıs peri0d
the 15 still eftt wiıthin the liımıts of the SaANCLUAr Y Indeed OoOmeLiImMe the
ADSC TOSTAILLILL 15 imıted the conch OMpOS1IUON only amebuli,** Cvabi-

PEINTLUTES murales de Hosıos Loukas, Athenes, 1982 Underwood The Karıye DJjamı,
vo] New ork 1966 Belting, Mango, Mourıikı, The Mosaıcs and Frescoes of ST
Mary Pammakaristos ALl Istambul Washington, In other the L111OSAIC and tresco Irag-

WCIC discovere: sımultaneously durıng the archaeological CX  NS (St Ephemia and
Kalenderhane Constantinople) and that 15 why IT 15 possıble determine theır orıgınal place
and theır interrelation An 1nterestlng example, however bıt later date, 15 the history of the
Cot the decoration oft Thessalonik:ı church of St Apostles The work begun 1330 by
the Constantinopolıtan Patriarc Nıkon, ceased atter hıs res1ıgNatıiıonN the OSa1Cs WCECIC executed

the OMe only) In the pOSter10r peri0d the 111A111 part of the church W aAS adorned wiıth fres-
COCS, though the conch W 4S left undecorate: maybe due the ack of of purchasıng the

OSa1lCS (S K1ssas, La datatıon des fresques des Saınt Apötres Thessalonique, Zograf
1977 5 / 11C argumen(ts the chronology of the SCC Stephan Eın

byzantınısches Bıldensemble Dıie Mosaıken un! Fresken der Apostelkırche Thessalonikı
Baden Baden 1986 25)) hıs CS6 though tor CeNTLUurıeSs separated from the epoch ot the CIE6-

otf the LOINN ADSC COMPpOSIL10N MUST by be taken 1NTIO consıderatiıon 1T could
reflect GCertaın ADC old connected ıth VaTrıOQOuUs possıbiılıties of of INOSAaIC and
tresco decorations The SaInle should be sa1d ot the late, 13th decoratıon of Porta Panagıa
church Thessalıe, where large L1NOSAIC IMAaCS of Christ and the Vırgın ıth the Child WEeIC

ecuted the chancel barrıer only, sımultaneously wiıth the trescoes (A "OoA0.VÖOC, 116  -
1 1ovayıc LO ©EOOAALAG, AOQYELOV 10 BUCAVTLVÖV NC EAMAÖOaG, TOuU0oG A, 1935,
GEA. 26-4 9 ELX 1 , 2 9 21 and Iso wıth the corrected ate of the— Tsıturıdou, Les
fresques du XLLE s1ecle dans ] eglise de Ia Porta Panagıa Thessalie, Actes du X Ve Congres In
ternational d’&tudes byzantınes, 11{ Athenes, 1981 X63 878) At the SA\AaIllC UMe,
that wıth CerLaıin contidence ()1I1E G2T speak of the CXISTENCE of tradıtion of sımul-
LanNeOUS UuUs«ec of INOSAalCc an fresco for the decoratıon of SOINC ot the church Byzantıum

tar as 1L revealed the 11th decoratıon of ST Sophıa church Kıev Lazarev. Stor1a de
V’arte bızantına Torıino, 1967 1572 ff) To GEr eXiIenNtT Georgıian mater1a| also NnNOTtLe-

worthy, though neıther 17 tırm toundatıon thıs rESPECL the murals, executed below
the 12th INOSAIC the ADSC conch of the INaln church of Gelatı MONASTECY WEeTIiC repaınted
the 16th and the ate ot theır orıgınal exXxeCutLioOon st1l] ett unknown (R MepisaSvılı Virsal-
adze, Gelatı, Tbilısı, 1986 ı5 1g 66 67) The SAaImne cshould be sa1d ot the ADSC decoratiıon

Ackurı church which accordıng the 19th brief descr1ptions W as adorned wıth both
S\AdlC an tresco IIa CS of the Savıour, the Vırgın, Apostles and Church Fathers Due the COM

plete eitacement of the decoration the date ot the ECYXECLUHON well the chronology of these
11A9 CS A1I1C unknown (CI Pokrovskıj), Kratkij ocerk cerkovno istor1cesko) pravoslav-
110) Gruzıı Briet LESSay the Ecclesijastical anı Hıstorical Lite oft Georgı1a], Dukhovnı)
vestnık oruzınskogo ekzarkhata, 1903 N19 37)

14 Gaprındasvılı, 1089 c‘Jıs AD CTa IN1L1IC isdzvrıs sesakheb HaICc]1Ss amehbulıis udabnos kharı-
kuabidan 'TI’he 1089 Inscription the Earthquake trom Kharıton (Cave the amebulj

Monastery al Gareja Desert] Proceedings of the Georgıan Academy of Sciıences (Serı1es of Hıs-
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15 Pkhotrer1 ll aser1ibed the 10th HEL (tig Z), while 111 other
rals the greater part ot the ADSC (Telovani  17 8th 9th 18  Nezguni 9th-
Oth The 1conography of the ADSC COMPpOSIL1ON 15 distinguished by Certaın

stabılıty 111 the selection of the theme the Theophanıc COMPpPOSIT1ON of Christ
MaJesty, which the whole ollows the schemes of the VaiI1l0Qus otf old
4st Christian murals The aCONI1C character of the decoration had PICCOL-
ditioned specıal Sh21EHTALHON of the COMPOS1IL1ONS tar theır CONCCPL 15 COM-

cerned MOST of them, alongside relatively small number of 1IMASCS ATC dis-
tinguished by complicated conceptual GONILCXE combinıng ACGEHETES
wıthın the limiıts of the general ıdea

tory, Archaeology and Aft), 1976, N ö 1/78, fg 2) Al Volskaia, GItH RKospisı peS-
cernykh monastyreı Davıd Gared)jı, ı “Garedj1”, Tbiıilısı, 1988, 1A83 139

ı5 Smerling W as the tirst determine the ate of SXECCULION ot the the Oth (cf.
her Malye tormy arkhitekture srednevekovoı Gruzıu |Mınor Forms ı the Architecture of
Medieval Georgıa], Tbiılısı, 1962 234) In the tirst publıcatıon of the church donor INSCI1D-

the ate ot exeCutLiOnNnN of the murals W 4S determine: the of kıng Bagrat e
(V. Sılogava, tıtort‘ preskuli A1C ‘“ereb1 Svanet‘ S51 [Dedicatory Inscr1iptions Svanetı];,

“Svanetı”, vol I, Tbıulısı, I, 46- Thıiıs datıng W as iımmediately dısputed and the
ECULION of the the ast quarter of the 10th W As proved (FA Aleksıdze, Cvabianis
mackhovris ekles1ı1s preskuli Arl‘“erebis arıg1satVıs [Concerning the Date of the Mural In-
SCYT1PT1ONS ot the Church of the Savıour ı Chrvabiani], Proceedings ot the Georgıan Academy ot
Scıences (Serıes ot Hıstory, Archaeology and Art), 1978, N , TB176) On thıs hıghlyy
NOLT properly studıed SC Iso Velmans, Image de Ia Deisıs dans les eglıses de
Georgıe, Cahıiers Arche6ologiques, XX 1980- LY81, 7 9 Sevjakova, Monumentaljna1a
Z1VODIS, scheme 1 9 Aladaö$vılı, Altarkonchen-Kompositionen ı den Kırchen Svane-
„ Internatıional 5Symposium Georgıian Art Tbiıilısı 1983 AladaöSvılı,
AlıbegaöSvilı Volskaıa, ZıvopiısnaJa kola Svanetı [School of Mural Paınting of 5vanetı| Tbi-
lısı, 1983 DA 79

16 In Pkhotrer: murals the Archangel figures, tradıtional tor the extended VETITS10ON of Deesıs, AI C

moved the S: of the vault CX the ADSC (cf. Alada$vılı, CI 53 The
has NOL yel een the subject of specıal study; Certain Ca  - be tound ı

Smerling, Malye formYy, 260; Thıerry, Notes VOYASC archeologique Haute-Svane-
He Bedi:i Kartlısa, Revue de kartvelologıe, vol y@ @ QATANAN 979 148; Velmans, Deısıs, F

1 Cincadze, Telovanıs Jvarpatıosanı '"The Church of Jvarpatıosanı ı Telovanı], Ars Georgıca,
5, 1959 FAn 59; Sevjakova, [)ata LOSP1SI PCIVOSO sloja khrama Telovanı 'The Date of the
Orıgıinal Paınting of Telovaını Church], Bulletin ot the Academy oft Scıences ot the Georgıan
SSR N1 1964 235 247) the results ot the research work undertaken during the 1CS-

of the W ET presented read al the VI International 5>ymposium
Georgian Art. CT also — Skhirtladze, The Mandylıon Medieval Georgıan Lıiıterature and
Art, 16th Annual Byzantıne Studies Conterence, Abstracts otf Papers, Baltımore, 1990

18 Sevjakova, datirovke LOSD1S1 cerkvı Nesgun [Concerning the ate ot Nesgun Church
Wall Painting], Bulletin ot the Academy of Scıences of the Georgıan 5SR, XAXIIL; N: 959

115 120 the murals AL dated the tirst halt oft the 10th
The orıgınal of Nezgun1 church based 10& Tei: interpretatlion ot the dedicatory

INSCYT1pT10N placed al the lower edge of the ADSC OMpOSI1IT1ON, W 4S dated the late 11th 12th
Sılogava, CIT:;; 50-52) hıs datıng W as lately revised and changed DYy the author

(Svanetıs ‘er1lobiti dzeglebi [Lıterary Monuments of Svaneti], IE Tbilıisı, 198S8, /68, fig 4 S
ct. SevjJakova, Monumentaljna) ZZ1VODI1S, BA 18; Alada$vılı, AlıbegaSvili,
Volskaja, G1E‚P 19
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In the of these NONUMEN the murals of the church ot the Holy
(CCross in Telovanı stand somewhat Here the TOSTAMINEC of decoratıion,
tormed by the combinatıon of the orıgınal Theophanıc composıtıon ot the chan-
ce] Aan! relief Ciross in the ome (fig. 3) tinds Its iımmediate predecessors ın

of Early Christian Nnumen where the composıtıon 15 crowned by the
Holy and Lite-giving (CrösS, while the glorıfıed Christ and Apostles AT placed
below. Moreover, thıs scheme, which W tradıtionally ocated ın the ADSC 1in the
earlıer MONUMECNLIS, became split AN! unfolded ın 1n Telovanı church. Due

such solution of the SYStIEM of decoration, the general ıdea expressed 1n 1t
comprise the whole inter10r of the church.

Certaıin owards the urther complication of the decorative SYStem AL

noted 1n thıs per10d. The paıntıng leaves the lımıts ot the chancel: both narratıve
SUGGEHES and fgures of salnts OT donors, inseribed ın SUUaIC trame, AaSs

kınd of 1CON, begın oradually APPCar 1ın of the inter10r (gener-
ally, opposıte the NTIranCce, 1.e. 1ın places which AT best perceived by those
terıng the church). Nevertheless, the composiıtional interrelatıon between the

images iın different of the inter10r, Aas ell AS theır subordinatıiıon
the architectural torms of the buildıng 15 NOT yel established. In thıs reESPECL the
sıgnıfıcance of the 15 increased, as It contributes the organızatıon ot
the paıntıng ın the inter1o0r.

In the th-10th murals of the small CAVE churches, which form the Sa-
bereedi monastıc complex 1n Gareja desert!? (one being hall church Aan! three
others domed structures), OLLC Call easıly discern adherence COIMMIMMON prın-
cıple of decoration wıthiın the lımıts ot AaCONI1C TOSTAMMIMNE,;) tunctionally S1&-
nıficant of the inter10r AIC marked OUuUtT by ot paıntıng. The selection
of the 1conographic themes 15 tactually the SATIIE. The ADSC bears the Lype ot the
Theophanıic composıtıon of Christ 1n Majesty (represented Dy Varıo0ous 1CONO-
oraphic vers10ns), which 15 based scheme arranged 1ın LW regıisters and 15
characteristic of ast Christian oNumen (Syraa; Palestine, Coptic EOyDt
Cappadocıa). hıs theme 15 actually the only ONEC ME wıthın the ADSC PIO-
STAaIMNINCS of Georgıian murals the late 10th (though 1t MUST be noted, that
1ın the murals of the ateral chapel of Sabereebı, the theme ot the Gloritication of
the Vırgın, which later W as become OM  (D of the maın ADSC cComposıtıons of
Georgıian churches, including those ot Gareja AS well, 15 tound ASs early 4S the
th-10th CE.) The Crucıifixion, (: heraldıc composıtıon depicting the arrıor
Saınts, ST George aı St Theodore horseback, 15 placed the north all

In the 9th murals of the hall church N5 1n the rock-cut complex, the APSC

19 On the paıntıng of the complex SC  G Volskaja, Peıintures ancıennes de Garedja, 3-13;
SevjJakova, MonumentaljnaJa Z1VOpIS, D: 7-16; Skhirtladze, Sabereebis p‘reskuli c‘arc‘erebı
[The Mural Inscriptions ot Sabereebi];, Tbilıisı, 1985; Gaprıindasvılı, Gare]1, Tbıulısı, 1987
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paıntıng 15 arranged iın z regısters, being subjected the archıitecture (figs.4,
and 6 Next the ADSC, 1ın the part of blind arch in the north wall,

1above the the9 composiıtion, depictingz arrıor Salnts 15
represented A4AS kınd of bıg c  1C0N  20 The SCENNC, tramed by sımple zeometr1c
ornamentatıon, 15 distributed unevenly the walls of the bayı GG LLLOIC

phasızıng the ack of interrelation between the paıntıng and architectural forms
of the inter1lor. The 15 perceived independently ftrom the ADSC paıntıng,
which makes 1t impossible speak of unıty between the < of the dec-
oratıon, CVCI1 wıthın the limıts of incomplete SYStEM.

Sımilar arrangemen 15 found ın the NeXT, domed church of the complex.
The SAUaInlec 1conographic version of the Theophany had een chosen for the ADSC
As tor the north wall,; 1t W as also adorned by the SA”adille “icon ”-Iıke composıtıon,
but unlıke the Previ0us church, GTr the Crucıitixion W asSs depicted. Notwith-
standıng close conceptual interrelatıon of thesez of the decoratıon, the
COomposıt1ons 1ın the AaDSC AN! the north al still remaın unrelated each
other. hıs 15 urther emphasızed by the unusual disposıtion of the Crucıitixion
G: the maın part of thıs oblonged composıtıon 15 depicted the north a1]
ot the bay (at the SAlllc tiıme, 1ts right edge oes NOLT reach the W EeSst part of the
wall), while the rest 15 untolded the eEAst all of the bay, immediately d
proachıing the Orans fıgure of donor (tig. Z

I)ue the damaged of the paıntıng of the late 9th murals in the small
domed church of St odo rock-cut MONASTETCY Ia Gareja“” only general e-

G:  b be made concerning 1ts decoratıve SYSLCM. peculiar versıon of the
Theophanıc composıtiıon (the so-called Liturgical Maıestas) had determined the
character of the ADSC paıntıng, where murals adorn the ADSC conch only (figs.
and 9

comparıson of the old sketches and descr1pt10ns, made before the paıntıng
20 It should be noted that simılar examples aiC tound ın the mural paıntiıng tor quıite long spell

Specıally noteworthy1: them could ave een considere Santa Marıa Antıqua ın Rome (T
Wılpert, Dıie römischen Mosaıken und Malereıen der kırchlichen Bauten VO bıs A
Jahrhundert, 1 V, Freiburg, 19 7’ Taf. 159 160, 165, L6/: 168, 179-180, 196), Panagıa Drosıianı

Naxos N AQavVOCKNG, (L NMAAÄCLOYXQLOTLOAVLXEG TLOXOYOQCOLEG OTY| AQOO0LOLVN LG NAEOv,
NVOA, 1988, EL, f 9-1 1’ 14), St Demetrios ın Thessalonıikı XL OTNOQLOV, BaoıAıXn
Tou AYLOU ÄNUNTQLOU ©EOOAAOVLANG, AO1VvOaL, 193Z: I7 GE F: JULV. 60-71), chapelle

of Zelve, Hlanlı Kılise and ST Barbre ot (GGOreme 1ın Cappadoce e Jolivet-Levy, Les eglıses
byzantiınes de Cappadoce. Le TFOSTAINILLE iconographıque de l’absıide GT de SCS abords, Parıs.
LI9T, pl 18; Restle, Dıi1e byzantinische Wandmalereı 1n Kleinasıen, L1, Recklinghausen,
196/, Abb 245; Thıerry, L’eglıse Saınt-Barbre, Dossıiers AV’histoire ei arch6ologıe, NI2Z1,
1987, p.56-58), well Faras cathedral,; 1n connection wiıth which Weıtzmann remarke:
that the examples of the 1cConN paıntıng served models or thıs kınd of images; thıs viewpoınnt 15
IMOST lıkely be extended other well ( Weıtzmann, OmMe Remarks the Sources
of the Fresco Paınting of the Cathedral ot Faras, 1n Kunst und Geschichte Nubıiıens ın

ghristlicher Zeıt”, Recklinghausen, 19/0; p.335-339).
21 Ja AmıiıranaößSvılı, Istorıa, p  0-3
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had suffered er10us damage, make 1t possıble conclude that, alongside the
AaDSC conch,; the north bay W as also partıially paınted, depicting three arrıor
Saılınts Its north wall.* Thus,; AL IMOST probably dealıng wiıth the SAaInle

ot the development of the SYSLEM oft decoratıon which 1S reflected 1n the
murals of the Sabereebi complex consiıdered above. It 15 110 actually iımpossıble

examıne the particular peculiarıties of the decoratıve SyStemM 1n thıs rock-cut
Church: the only essenti1al observatıon acceptable 1ın thıs respect, 15 that accord-
ıng old graphical materı1al, the level of the regıisters 1ın the ADSC conch and the
north bay did NOL coincıde wıth each other. ThI1S, iın ItSs GÜrn MUST be indicatıve
of the tact that the tendency owards the compositional unıty of these z
of the paıntıng MUST NOLT yel ave been established.

sımılar solution of the decoratıve SYSLEM 15 characteriıstıic of the origınal
paıntıng 1n the diaconıcon of the maın church of Udabno rock-cut MONASTLECVY 1ın
Gare]ja, executed probably 1in the late 9th 10th ( Deesıs composıtıion,
tormed by three t1gures accordıng archaic iconographic scheme (wıith the
image of standıng Christ), OCCUPIES only the central part of the wıde AN! deep
ADSC of the chapel. Quite tar trom It, 1n the Dart of the W Eest portion of the
north all of the APSC, the Ascensıon of Elijah 15 represented (fig. 10) The aisle
of the diaconıcon 15 partıally paınted 4S ell Ö1x lıte-scenes of the ounder of the
Gareja monastıc CEHNWE; ST Davıd Garejeli, ALC unfolded ere the WEeSst all
an the WEeSst part the north 411 (fig 11) 'The cycle depicted ın the part
of the al 15 arranged 45 kınd of paınted band each all hıs 15 emphasızed
by the fact, that the ditferent ep1isodes AL NOLT separated trom each other by

of frame (fig 12) Notwithstandıing such solution, the cycle Cal hardly
be perceived 4S CONtINUOUS frieze trom the compositional poıint of VICEW, 45 tar
4S the of episodes entering 1t 15 placed ditferent levels the WEeSst

aN! north walls The ceiling ot the diaconıcon W AS partıially paınted 45 well, with
tetramorphs, depicted 1ın 1ts WEeSst part hıs poınts certaın tendency owards

Skhirtladze, On the 5System ot the Mural Paınting ot the domed Church of Monastery of St
Dodo In Gare]ya, Bulletin ot the Georgıian Academy of Scıences, 144, N1, 19971

23 Amiranaß&vıli W Aas the first PIODOSC the ate of executıion ot the origınal paıntıng 1n the dı-
aCONICON, which he determine: the 9°th Ja Amiranas$vılı, Istorıa, p.43-47). Lately thıs
datıng W ds chared by Abramıö6&valı and Tomekovı6c (cf. Abramıiö$8vılı, Davıt varejelıs cıklı
kartul kedlis mkhatvrobaßı 'The Cyele of Davıd Garejelı 1n Georgıian Monumental Painting];,
Tbıulısı, 1 97Z; p  1=60; Tomekovı6, Les particularıtes du cycle peınt de Ia Vıe de Davıd (zare-
jelı, Revue des etudes georgıeENNES 67 Caucasıennes, N2, 1986; 113-134). Accordıing Vır-
saladze the murals of the central part and diaconıcon ot the church AT executed al the SaInle

time ın the 10th-1 1th Vıirsaladze, VODTIOSY datirovke pervonachaljno1 rosp1sı SCV -

CErINOSO pridela glavnogo khrama monastyrJa Udabno On the Problem of Datıng the Orıigıinal
Frescoes of the Northern Annexe of the Maın Church of Udabno Monastery ];, Proceedings of
the Georgıian Academy ot Scıences, 1968, N4, p.238-239). The SAaImllc date 15 tound 1: Vol-
skaya, Rospıisı srednevekovykh trapeznykh Gruzıu |Mural Paıntings o Medieval Retectories In
Georgıa], Tbiılısı, 1974, p-87-96.



Skhirtladze 187

Fıg

OUJEP/)
‘AI9SEUOUI

YU4L1ON
RE

the
ULELU
LU.„3LU
SUIMOO’T

JASEI



188

f

Establishment oft the 5System ot Church Decoratıon

Fıg
11

OUYED/(]
'AIISEUOW

YUu4ON
XDOULLE

the
ULE
YINYI
SUTYOO'T

1592.M



189Establishment of the 5System of Church Decoratıiıon

Z

}
S \A=-

Cn
—— Z

E

e

n/l E

The
91949
.mä>d@
IT 19190

A
LLENES SSS\ [ a

Fıg

OUJED/ ]
ÄIDMNSEUOUI

YUHOÖN
XR

the
uUTLEUWUI

LU.„5£U

pAa

“



190 Skhirtladze

the urther complication of the TOSTALLLILL AN! SYStEM of decoration but AL the
SAdIlLlC tıme, trom the compositional pomint of VIeW, the tetramorphs afec perceived
ındependently trom the ımages of the ADSC aN! the CAT: walls, thus placıng the
murals oft thıs chapel the OonNumen definitely iınclined owards the CS -

tabliıshment of complete decoration, though NOLT yel tully completed iın thıs

Beginning ftrom the 10th the princıple of the Irangemen of the paıntıng 15
oradually altered in Georgıa: the COomposıtıions, distriıbuted iın the Varıo0ous
of the inter10r ATC 110 organıcally titted the architecture of the church. The
ome 15 also adorned wiıth trescoes, completing the paıntıng. The sıgnıfıcance of
the ornamentıon ın the organızatıon of the paınted decoratıon 15 oreatly -
hanced.

Iwo churches AT Sabereebi (N7 and N8), the murals of which WEITIE executed
1n the 10th C.3 reveal somewhat dıifferent artıst1ic princıple of the rrangemen of
the SYStem ot decoration: the murals AaATre agaın distributed 1n z regısters iın the
AaDSC, while the composıtıon ot the north bay COVECI'S the whole surface of the al
(thus, 1T 15 NOT marked Out 4as kınd of paınted 1CON). Ornamental bands tollow
the architectural articulation of the church inter10r; they 1: along the triıumphal
arches of the APSC AT the north bay, the portions of the adjacent walls, emi1col-
111115 BG In 1ts Curn, the SroWwıng signıfıcance of the INCHT, and the adoption
of varıecd motifts ftrom the Early Christıian repertoı1re, increases the general eCO-
ratıve etffect of the murals.

In the murals of church N7 of the rock-cut complex, multıpartıte Orucı1-
tixıon composıtıon 15 depicted 1n the north bay, EeXt the Theophanıc Or
Ss1t10N 1n the APDSC (Tıgs. 13 anı 14) I 15 spread a1] (3VET: the northern part of the
interl10r aN! 15 subordinated the artiıculation of the architecture. The compli-
cated versıon of the composıtıion, which abounds 1n Oriental elements, and
certaın narratıve tendency 1ın the depiction of the details, makes 1t possible
SUPPOSC the USC of PFrOTLOLYPC comıng from Syro-Palestinian tradıtion. It 15
hard Sa Yvy what C XTeNT. thıs tradıtıon 15 reflected ın the peculıarıties of the
church decoratıon, although 1t 15 signıfıcant that ere OTIIlC Call definıtely SCC

partıcular 1in the tormatıon of complete decoratıon, when the ome 15 also
iıncluded 1ın the paıntıng SYStTEM : reljet (TOSS, serving 4S kınd of iıntermediate
between the of the paıntıng, W as represented here, whiıle the
squinches, which DEa complicated moulding, WOIC covered wıth linear dec-
oratıon (fig. 15) The sıght 15 caught by the abundance of ornamental motifs,
which SCIVC the distinct artıculatıon of the paıntıng and Its architectonıc
character.

The murals of the last church of Sabereebı,; N8S, which AT absolutely dıs-
tinguished by theır orıgınal INanner of executıon, tollow the decoratiıon of the
earlıest church ot the corpplex‚ N5, 1n the selection of the ımages and theır AT -
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rangemen ın the iınterl1o0r: the ADSC bears bizonate Theophanıc composıtıon
(tig. 16), whiıle the north bay has heraldıc representation of LW arrıor Saınts;
fıgures of the Prophets tlankıng the medallıon wıth the (CCiross AIC depicted ın the
arch of the SAamne bayı. The paınted decoratıon of the church W as termınated by
the representation of (Ciross ın the dome, depicted agaınst the background ot
starred sky (fıg. 17) Thus, the ome decoration W 9aS NOLT only marked by relief
(rOSS; but also became homogeneous part of the paıntıng, organıcally included
1ın the SYSteEm oft decoratiıon of the church. In thıs CaASC, the tendency owards
LLOTEC Organıc ıntegration oft the of the ensembile into siıngle
whole, which 15 revealed ın thıs, stil] incomplete, paıntıng, 4S ell 45 1tSs closer 1N-
terrelatıon wıth the architecture po1nts urther development of the SYySsStem of
paınted decoration.

logıcal result of the tendency, traced 1in the murals of the complex, 15 manı-
tested by the frescoes iın the southern chapel of the church, executed by the S4111l E

cratftsman. 5 should be noted beforehand, that thıs rock-cut chapel 15 dis-
tinguished by unusual architectural solution: It 15 OPCH z sıdes, south
and north, serving Al the SAaInNe time AS kınd of the maın church (tig
18) Accordingly, the vault 15 thrown from EAST WEest and the chancel 15 NOL

hıgher than 160 However, the MOST sıgnıfıcant poıint 15 that the murals
the whole inter10r ot the chapel. Due 1tSs small dimens1ions the paıntıng COIM-

prıises only the ADSC composıtıon (the Glorification of the Vırgıin) (fıg. 19X% <
SCE165 (the Annuncıation aN! Vısıtation), and donor fıgure. Nevertheless, iIt 15
quıte clear that the chapel decoratıiıon W created takıng the practice of complete
paıntıng into AaCCOUNLT, AS ell 4S the general tendency the oradual establish-
mMent of the decoratıve SYSLTCM, dıstinctly manıtested 1n the murals of the SA4aTmllE

complex.
The paıntıng of Doört Kılıse, executed iın the late 10th 1n the historical south-

CTr provınce of Georgıa, Tao-Klarjeti,““ has rıvals the other known
th-10th Georgıian ONUMECNTIS, 4S tar AS the Yyrrangemen of 1ts 1conographic
TOSTAMIN 1St concerned. Frescoes adorned only certaın of thıs large
basılica (fıg. 20) The murals AT distriıbuted 1n tour regısters 1n the chancel, 1n ad-
dition the conch cComposıtıon oft Christ 1n Majesty. They contaın the tollow-
ıng ımages: choır of hovering Angels wıth the Heto1masıa in the CCHErE:

of the Apostles wıth the Vırgıin aM the Prodromos:; images of the Pro-
phets and Holy Bıshops, arranged both sıdes of the W1INdOW, which 15
adorned by the personıification of the Sı0nN aN! the MguUres of Moses and Melch:i-
sedek; and tınally, ser1es of teast cycle SCCI1C5S, beginnıng wıth the Annuncı1atıon

24 Tagaı8vılı, Arkheologiceskaja ekspedits1ja 1917 voda juZnye provıntsıl Gruzıu [The Ar-
chaeologıcal Expedition of 1917 1n the Southern provınces of Georgıa], Tbiıilıisı, 1952 5-586;

Ja AmıiıranaößSvyılı, Istor1a, 105: Thıerry, Peıintures du Xe sıecle, /8-56, f1g
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and ending wıth Christ appearıng the holy Painted fragments, PIC-
served the walls, which the aisles and the pastophories, CXT. the
chancel, poıint the ex1istence of “.con ”-like images of the saınts wiıth the
busts, placed 1ın quadrilateral trames. The ex1istence of sımılar representations
oft standıng arrıor Saılnts the sıdes of the aısle pıers C  5 be supposed from
the tragments, still discernıble the second and thırd north pıers. f 15 quıte
eviıdent that the decoratıon of Dort Kılise continues the general tendency ot
the establishment of the decoratıve SYSLEM, traceable 1in Georgıian mural paınt-
ıng However, AT the SAamnle time It 15 characterized by number of peculıarıties.
In thıs respecCtT, the chancel paıntıng 15 ot specıal s1gnıf1cance, A4AS Its complıicated
character and multipartıte STFUGLEUTE A certaın EXTCNHL determined by the
dimensions of the buildıng: the consıiderable height of the ADSC had dictated the
rrangemen of the murals ın tive regısters the craftsman paıntıng the
church. Nevertheless, the changes, traceable iın Georgıian mural paıntıng 1n the
second half of the 10th Cog 1ın the PFrOCCSS of the final establishment of COMHN-

plete SYSLEM of decoratıon <hould be consıdered 4S princıpal precondıtion 1ın
the CAasSC of [)Oört Kılise. 'The latter SC VE 45 intermediate between the S

StagCSs of the PFrOCCSS mentioned above Its paınted decoratıon, accordıng
ancıent, everal centurıes old tradıtion, 15 still imıted the adornment of

the chancel and the distrıbution of “icon”-Iıke iımages 1ın certaın of the
inter10r, but alongside the representations established ın APDSC TOSTAILLUINLES for
quıte long tıme, 1It compriIises ımages and composıt1ons which would SOOIN

ough take theır place throughout the whole ınter10r of the church. Thus, such
solutiıon of the ADSC decoratıon distinctly reveals the strıving for IO LG COMHNL-

plicated SYSLEM of paıntıng, which makes It possıble consıder the murals of
Dört Kılıse 4S transıtional the final tormatıon of the complete SYySLEM
of decoratıon.

When speakıng about the decoratıon SYStEM of the early medieval Georgıan
churches OINC MUST take into 2CGOMAL aN1CcONIC paıntıngs AI well, the number of
which has considerably increased thanks FEGCCHNT research. number of
1CONI1C decorations known today, compriıse the per10d beginnıng from the 6th

the 10th Due er10us damage ot these MONUMECNLIS, the SyStem and
PTFrOSTAaMMINC of theır murals ( only be discussed the basıs of number of
examples preserved 1n relatıvely complete FExamınatıon of these murals
clearly chows that 1n majJorıty of aN1CONIC murals adorn only
SOTINC of the ınter10r AaDSC conchs, the chancel 0)8 ItSs conch only, the
trıumphal arch of the chancel AN! thus, ere AT dealıng wıth the 1INncCcom-
plete SYSLEM of decoratıon (Dumeila  25 Sth C.y Uravel)j triconch,“® Zemo Krı-

25 Notes the ex1istence of aN1CONIC decoratıon 1n the church AT tound 1: Miırı1anasSvılı,
Sop Dumeılas eklesıa "The Church 1n the Viıllage of Dumaeeıla],; Dzeglıs Megobarı, OS N 9
p.32
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k“ Gostibe“® all ascribed the 10th S a It MUST be noted betorehand that
thıs definıtion 15 conventional certiaın EXFIeNHN: the decısıon adorn only
SOINC definıtely accentuated aMn specılally selected of the ıtself
p011’1t$ the fact that the physıognomy of the W das COMPIEC-
hended 4S integral el] thought of SYStEmM of decoration

In SOTILLC Georgıan NUumMECNTIS, decorations torm complete SV S-
e  3 COMPI1SINS the whole In thıs reSpECL especıially noteworthy 15 the

of Aten1ı S10N, which 15 MOST lıkely 4AVe been executed iımmediately
after the of the church the 7th 29 hıs decoratiıon COMPT1SCS the
paınted 1imM1ıtaAatLiıon of the MAaSONLY the tetraconch Ome and bays, the IMMASCS
of (lrosses Aan! artıstically treated INSCY1PL1ONS (fig 21) The decoratiıons
of Erc S10n (8th EL 31 Zaleti (8th 9th w Benıisı 9th )3 and Armazı

Beridze, Samtskhıs khurotmodzgvruli dzeglebi 'TIhe Architectural Monuments of Samts-
khe]; Tbilıisı, 1970 41 Monuments de Tao Klardjetie dans ”’histoire de V”architecture
Georgienne, Tbilıisı 1981 3072 303

T Vıirsaladze, Freskovaja LOSDIS tserkvı Arkhangelov sela Zemo Krikhi Fresco Paiınting
the Church ot the Holy Archangels of the Viıllage of Zemo Krikhi], Ars Georgica, 1963

158 160
Z MepisaSvılı, Pamjatnık: archıtektury X vekov selen1yakh Kaber: Gostıbe, [10th 11ch

Architectural Monuments the Vıllages of Kaberı1 and Gostibe], ÄArs Georgica, 1979
/

79 In the tirst study oft the by Cubinaßsyvılı ONEC Can ınd Just enLION of the L-
> of plaster, earliıer than the 11th layer; though the author ı only concerned ıth
the EX1ISTENCE of 1UIMMECTOU INSCFT1IPL1ONS 1L (G Cubina®&vili, Pamyatnıkı Upa DzZvarı, 48)

Sevjakova has paıd attention thıs layer ofpaıntıng her artiıcle — VODIOSU, Z23% HCLE

ENSIVE discussion of the decoratıon tound Virsaladze, PervonaCaljnaja LOSDIS Aten-
skogo S10nNa [Original Paınting of Aten1ı 5102 Abstracts of the 7th All Unıon Conterence of By-
ZAaNUıNıSTS, Tbiıulısı, 1965 66 Id Deux PEINLUES murales de L’eglıse de 10N ans le village

Aten1ı Attı del prımo s1mpos10 ınternazıonale sull’arte SCOTS1ANA Mılano, 19/7/ 01 303 Id
Nekotorye VODIOSY ob&e1 kompozıcı1 LOSD1S1 Atenskogo S10a |Some Aspects oft the General
Composıtion of Aten1ı 10N Murals];, Srednevekovoe iıskusstvo Rus Gruzya, Moscow 1978

91 Id Atenıs S10N1S mokhatuloba 'Ihe Paınting of Aten1 Sıon] Tbilısı, 1984 E3
Abramıiö$vılı, Alexidze ed Aart ulı A erebıs korpusiı, 111 Atenıs S10n1 Corpus of

Georgıian Inscriptions, I Aten1ı S10n ; Tbilıisı 1989 33
A Though the W AS archaeologically tudied and tixed early the 50s oft thıs CENTUFY

(connected ıth the O:  10 ot the Storage reservoır| and later transierre: the Museum
of Folk Architecture (Tbilısı) 1T has NOL yeLl become the subject of specıal INVESLgALLON hat
15 why there ditferent VICWPOII'ItS COMNCECITILUNG the date ot the basılica and the OnN:  CLION
ot 1CS orıgınal torms Ramıiö&vailı who has studied the archaeologically thınks that
the basılıca IMUST be conternporary the tomb discovered nearby, of the 5th (cf. RamısSs-
vılı, Iyrıs kheobis ark’eologiurI dzeglebı "The Archaeological Monuments of lorı Gorge], I
S10n1, Tbiılısı, 1970, Al)=43); CubinaSvili aM ämei'ling ate| the church the Sth

Cubina$&vili, Arkhtektura Kakheti |The Architecture of Kakheti], Tbilıisı, 1958, 3D
133: Smerling, Malye formy, A32) Takıng ı1NTO consıderatıon the character ot the
sculptural decoratıon, the second SuppOS1U10N HILG acceptable.

adeı8vılı, Zalet‘i khurotmodzgvruli dzeglı 'T’he Architectural Monument of Zaleti];, bıl-
151, 1964

33 Dvalı, Sop Benisıs ‘mında G10rg1s ekles1ia '"The Church of St George the Vıllage of Benıisı1]|,
Proceedings of the Georgıian Academy of Sciences (serıes of Hıstory, Archaeology and Art)
1986, N ‚ 119% 136



NSA  D

WLLE
8  6

\

P

\

C  e

(
DE

( N  IF_*
I

S

_

K

P

FEL

3

P
P
E
SEVL

DZ

€

al

Skhirtladze

SS

A
Z

0L  A  D

E

N

MR  B:  CR
< FE HIL

nG

E  e

HI-

I{ H—

S€  x

HHH &€fNZ

/
Fıg 74 Atenı 10N Iransverse SECLION lookıng BasSı AÄAnıconic decoration

719



203Early Medieval Georgıian Monumental Paınting

864)** churches A be ascribed the SAaIlLlC SI1OUD, though unlike Aten1ı
S10n, all the above mentioned ONUMENE the decoration 15 iımiıted the
represeNtation of single motift (namely, the INAaSONLY ımıtatıon) In thıs Lype
of Nument. motits often COEXISL wıth the sculpture (capıtal reliefs
and ornamental motifs, adorning Certfain CONSIrUCLIVE elements of the ınter10r)
hıs 1mparts artıstically LLOTEC complete character the ACONIC decoration, CIE-

the UN1YUC CADICSSIVCICSS partıcular CASE

'T he tinal of establishment of complete SYStem of decoratıon Call be
traced Georgıian murals dating the late 10th aN! early 11th (the I11alllı

church of Udabno rock GCHE Gareja)”” (fig ZZ) Due the better
of theır preservatiıon INOTEC complete pıcture 15 traceable the CONteEMPOF-

ar V murals of Svanet1 In the selection of themes these murals tollow the estab-
lıshed tradıtion Deısıs (JE.: Maıestas Domuinı the ADSC, ınımal number of
Christological SCECI1LCS, unıted by the Theophanıc idea, the ACS and the figures
of SAaınts whose place 15 varıecd the murals where hiıerarchic nNnierre-

latıon between 15 ıgnored the arrıor Salnts VUOCCUDY the
ZONNC of the al (JI: the vault while other CASC>, where the hierarchic order 15

preserved they AIC represented theır usual place, the lower ZONE At the
SAaTllE Uume, distributing the IMAaSCS the whole the crattsmen ollowed
architectural artıculatıon of the church INOTC OT less CONNECLINS them, 4S tar A4AS

the general composiıtional rrangemen 15 concerned Besıdes, cCertaın ALLEeHHON

paıd the general rhythmical Oganızalıon of the ensemble, revealed the alter-
natıon of colourıstic AGCGENTS 0)8 verticals Accordıingly, these
murals make 1T possıble CONSISTENT PTOCCSS of ftormatıon of —

ble 4S artıstiıcally homogeneous NıtL It the murals of Atsıi, ® Ipkhı 3/

ämerling, Sak“art‘velos, 14 Sevjakova, VODTOSU, 257 MepisaSvılı and
Cincadze, Arkhıiıtektura Castı istorıcesko1 PFOVINCH Gruzu Sida Karrtlı |The Archıiıtec-
LTure of the Mountaıiınous Part of the Historical Provınce of Georgl1a — Sida Kartlı], Tbıulısı, E9/3,
p.20-2D4
The ate oft EXECULION of the murals the INaln church of Udabno rYy 15 stil] the subject
otf dispute the scholars The date 90983 proposed by Abramıö&viılı the basıs of the
fragmented dedicatory INSCT1pT10N W as revised an rejected by Vıirsaladze who dated the
rals the early 11th (cf Abramıius$vılı, Davıt yarejelıs ciklı 69 Virsaladze
u datiırovke, Z-239) Her datıng also supported by Volskaja (Rospisı, S88)
In fact, the peculıarıties of the decoratıon SYSTEM testify relatıvely later ate of E ECUHLIOH.

Sevjaköva, MonumentaljnaJa ZZ1VOD15S, IN
SevjJakova, datırovke LOSD1S1 cerkvı Georg1a blız sel Ipkhı, Verkhnjaja Svanet1a |On

the Datıng of the frescoes of the Church of St George Near the Viıllage Ipkhı, Upper Svanetia],
Bulletin of the Academy ot Sciences ot the Georgıan SSR DE 1963 879 836 The

expressed here WCIC later concisely repeated the album ot the SaInle author
Monumentaljnaja Z1VODPIS, 20 Concerning ditferent aAaSPECLS of Ipkhı murals SG Iso
Thierry, Notes second VOYVapC Haute Svanetıe, Bedi Kartlısa Revue de kartvelologie,
vol MCNON/T 1980 58 60 Alada$Svılı, AlıbegaSvılı, Volskaja, C1IL

p:23 DL
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205Early Medieval Georgian Monumental Paınting

Adisi?® the beginnıng of the ın thıs direction mMaYy be SCCIL, the murals
of Sy1p1} ”Zibiani?© and 41  Lagami mark the en of thıs development Al the early

of evolution of the Svanet1 school of paıntıng.
The examınatıon of Early Medieval Georgıian decoratıons makes it quıte clear

that the PTOCCSS of establishment of the paıntıng SYSLEM, traceable from the 6th
up the 10th CC: ; W asSs Organıc part of the development of mural paıntıng ın
the COUNTFY. Noteworthy 15 the oradual character of thıs ınner PTOCC>SS, which
had naturally prepared the ground tor complete SYyStem of decoratıon which
Georgla adopted ftrom Byzantıum by the end of the 10th

It 15 quıte natural ask what W 4S MOST lıkely determiıne the CONtINUOUS and
oradual evolution of the decoratıve System of mural paınting 1n Georgıla. It

that the stable tradıtion of the cult of ımages, ascertaıned 1n the COUNIFY
durıng the Early Middle Ages, MUST 2vVe played decıisıve part 1ın thıs rESPECL.
The continulty of the iconographic tradıtion, 1ts oradual alteratiıon and SUD-
plementatıon, A4s ell 45 the PFOCCSS of oradual establishment ot the SyStem of
decoratıon W as possıble only 1n the condıtion of preserving the veneratıon of
images throughout the whole Early Middle Ages. Consıderation of the hıistor1-
cal SOUICC5S, orıgınal and translated literature A4AS ell 45 the onumen of tine
arts, preserved OUT. days testify the tact that the Strong ıconoclastıc WAVC

which part of the Byzantıne world tor IHOFLE than CENTUCY dıid NOT

touch z  Georgia.” On the the continulty of artıstıc tradıtıons W asSs GOMN-

triıbuted by the emphasızed iconodule tendency, which 15 traceable 1n the
natıonal culture throughout the earlier per10d, and especı1ally distinctly ın the
S-h-9th SC It 15 NOLT coincıdental either, that the tendency owards the PICSCI-

35 For the tirst t1me the paıntıng W 4as mentioned 1n Sevjakova, VODIOSU kharaktere, 263;
later iıt W as specılally studıied: ct. Sevjakova, VODPIOSY datırovkı roSp1s1 cerkvı “DzZgraag” L1as-

polozenno) sel Adısı [Regardıng the Datıng of the Frescoes of the Church “DZgraag” Near
the Vıllage oft Adısı], Bulletin ot the Academy of Scı1ences of the Georgıian SSR, N E
1961, D:377-384; ct. Thierry, Notes d’un second VOYaARC, 90-93; Alada$vılı, Aı
begaSvılı, Volskaja, Op CIl TIr

39 Sevjakova, Pirvelji p en1s mkhatvroba sopel SV1p1S ekles1ia81 \ Fırst Layer Paınting 1ın the
Church otf the Vıllage Sv1p1];, Bulletin ot the Academy o Scıiences ot the Georgıian SSKR., XAIVM
N 9 1960, 769-774; the ex1istence of the entıre SYStEM of decoratıon 1n the tirst layer of paıntıng
W as ascertaıned 1n the COUTSC of restoratıon. Chei8vılı, Buchukurıi,; On ertaın Peculıiarı-
t1es of Medieval Mural Paıntings 1n Upper Svaneti, International Symposium Georgıian
Art,; Tbilisi, 1985, 8-10; $ Alada$Svılıi, AlıbegaSvılı, Volska)ya, GIE 17519

Sevjakova, Rospıs PCEIVOSO sloja Z1vOp1s1 cerkvı “Lamarıa” selsoveta USgul [The Fırst Layer
Frescoes of the Church of “Lamarıa ” 1n the Vıllage oft Zibiani], Proceedings of the Academy of
Scıences ot the Georgıian SSR, 1964, NT: 189-204; Id., MonumentaljnaJja Z1VOpIS,

41 Ken1a, Lagamıs mackhorvris ekles1i1s udzvelesı mkhatvroba |T’he Oldest Paınting ot La$amı
Church],; Proceedings of the Georgıian Academy of Scıences (Serı1es of Hıstory, Archaeology
and Art), 1986, NI1, 146-165

Lafontaine-Dosogne, CIEt: DIZ
43 Skhirtladze, The ILconoclastıc Controversy and Georgıian Art Durıng the Sth-9th CI 18th

Annual Byzantıne Studies Conterence, Abstracts ot Papers; Urbana-Champaıign, O02 6-
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vatıon of old iconographic themes 1n Georgıa 15 especially vivıd 1ın the murals of
the chancel and dome, 1.e 1n those of the church, which wıthin the lımıts of
the incomplete decoratıon SYSLCEM, WG actually always accentuated by paınt-
Ing, has een cshown.

Wılling adoption of the SYStIEM of decoratıon, which W aS ultımately tormed
by the 10th Byzantıum, W as rightly connected wıth the 116 style established
1n Georgıian archıitecture, which had subjected torms sıngle spatıal
CONCECPDL, demandıng the adornment of the ınter10r by complete SYyStem of
painting.” At the SAaIlleE tıme, the establishment of C SyStem of decoratıon 1n
the posticonoclastıc Byzantıne church and the ultımate result of the oradual de-
velopment of thıs SyStEmM 1n Georgıa MUST also RS taken place in thıs CGaASe:

hıs essential change determined consıderable CXENHT: the urther develop-
ment of Georgıian mural paıntıng.

Vırsaladze, Freskovaja roSp1S, 1: ct. Cubina$&vili, Severov, Putı razvıt1a
zınsko) arkhıtektury ["The Ways of Georgıian Architecture], Tbilisıi, 1956, SS
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TABIT, Yühanna
X  amı at ar-rüh al-qudus al-Kaslık, G  amıa katülıkiya S-Sarq al-ausat. al-Kaslik: 1985

Catalog 95-96 Notre LDame Universıity. Loua176.
Universıty of Balamand, U(nıversıite) O(rthodoxe) B(alamand). CatalogueS]Trıpoli 1 e

banon.
CHARAF, Jean

Biılan des etudes ma’nıtes. Essaı de Bıbliographie langues occıdentales, 1! Intormatıon IDS-
cumentatıon 10 (1983) 14-20

MESSARRA, ntoılıne (Coordinateur)
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ploratoires Organıs6es Par le Centre d’Etudes, de Documentation de Recherche SUT ”°Orıent
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1995
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KASPARIAN, Robert
Enquete SUT Ia amılle chretienne Liban Beyrouth, 1990
Les Libanaıis le Liıban Sondage d’opinıon du 29/9/1989 11/10/1989 Note de synthese. (CE-
DROC Beyrouth, 1989
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al-Kanz’ıs al-masıhiya Lubnän. Baırut, 1989
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septembre 1989 62pp

GNATYUS ar-Rabı
al-Mas’ala al-Lubnäniya lıl-masıir al-masıhr. Bairut: Markaz ad-dirasat al-urtüduksı al-antakt,
1989 XS

Cientre de Theologıe POUT le Moyen-Orıent.
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Saint-Paul de Philosophie er de Theologıe. Harıssa, 2027 Mars 1994 Beyrouth: Editions Salnt-
Paul, 1995 769

AÄSSAF, Georges
Rapport SUTr la sıtuatiıon du Chouf et d’Aley. Beyrouth: 19852

BENEDICTY, Robert
SOcCIEteE cıviıle el Communaute religieuse. Experience culturelle d’un village chretien ans Ia SO-
C1ete arabe contemporaıine. (Collection Hommes eT Soc1etes du Proche-Orient. Universıite Salınt-
Joseph. Facult& des Lettres des Scıiences Humaıines). Beyrouth: I)ar el-Machreg, 1995 / Se1-
ten

BENEDICTY, Robert
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BENEDICTY, Robert
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‘ilmIya, IN: al-Ma$Srıq 1992 291-340

YÜSUF, Ab Saıt
al-Aqbat wal-gqaumIiya al-“arabiya. Dırasa istıtlaTya. Baırüt: Markaz 1rAasat al-Wahda al-“Ara-
biya, 1987

BISR Tärıq
al-Muslimüun wal-Agbat {7 ıtaär z  al-Sam  aa al-watanIiya. Baırüt: Dar al-Wahda, 19872

SAMMAK, Muhammad
al-Agallıyat aın al-“urüba wal-Islam. Baıirüt: Dar al-“ılm lıl-malayın, 1991

NAAMAN, Paul
La Maronıite: Theologıe e Vıe Des montagnes de Cyi 4U X plaines de l’Apamene. Kaslık USER,
19972 (Arabisch und Französisch).

SARAF, Gx  an
al-Idy  u  d  ü$iya  S al-mu$tama Tya. Madhal 11A tarıh Lubnän al-1Stıma  57 Kaslik: USEK, 1993

MAHFÜZ, Yaüsuft
Muhtasar al-Kanzisa al-Marüniya. Kaslık: 1984

al-Muwatiniya wad-dimügratiya wal-ıntihabiyat. Wagaı  ‚c al-mu’tamar at-tamın. (Sılsılat >  S  >n al-
mMmm gadaya aN-nAas. aga wa-abhaät tahtıt wa-stıSraf).

Züg Musbih: Man#&Sürät G  Dı  mı at Sayyıdat al-Luwaiza, subat 1996 192
Documents Monastıques Document Texte des DPeres (GGEneraux. Document Tlexte de la

Congregation DOUL 1a Vie Consacree. (Publications du Iroijsıeme Centenaıire de ’ Ordre Liıbanaıs
Maronıite, ©  ) Ghazır (Lıban) Ouvent Saınt-ÄAntoine, 1994 (134-154 pp-.)

DAHER, Paul
Charbel, homme 1Vre de DieuSZ2eme 6&dıtion. Annaya Lıban: Monastere Saılnt Ma-
L OL, 1993 176

DAHIR, Bülus
Sarbil, ınsan sakran b;i-llaih. Annaya: Daır Mar Marun, 1978 713

"AwwAD, Mansür
Baraka an qabr al-gqıdd Sarbil. al-Guz’ 1-awwal (Annaya: 19572 /36 PP-)

MATAR, Rutahl
Rafqa, dam’at az-zambag, IN: Sarbil. Magalla masıhiya tasliya. 78 (14992) No 268 UE

LOMBA, Marıe-Louise
Comme veilleur Bechara Abou-Mourad, Basılien Salvatorıen (1853-1930). Un Cure d’Ars
lıbanaıs. Saida Ouvent Saınt-Sauveur: Editions des Peres Basılıens Salvatoriens, 1988 185

BALLADYUS al-Halabı al-LubnänI, Yuwakım 716-1767 [Latiınısierung des Namens Balıt)] al-Miın-
haf al-amıin lır-ruhban al-mubtadıi in Taqdım wa-tahqgIiqg Antuwan Sufaır wa-Butrus Fahd Züg
Musbih: Daır Sayyıdat al-Luwaiza, 1995 206 (GRAF C AL { 1 402)

DAGTREDA, Marıa
al-Hayat al-“a$iba lıl-qıddis Yüsuf hasab al-madina as-Sırr1ıya. Jounıieh: Imprimerıe Saınt-Paul,
1995

MARCHITTI, Francoı1s schrıieb 1M Jahre
Francoı1s de Chasteuıl nasık Gabal Lubnäan. “Arrabahü SAamı al-Hürt. Naggahü wa-gaddama al-
abatı Antuwan Sufaıir. Züg Musbih: Daır Sayyıdat al-Luwaiza, 1995 (Das tranzösısche Orıginal
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ar-Rauda aS-Sahrıya S1rat ar-ruhbaniya. Taqdım wa-tahqI1q Antuwan Sufair wa-Butrus Fahd
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nıversıte Saınt-Esprit). Kaslık 1995
HADAYA, Marcelle
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Message of the Specıal Assembly of the Synod of Bishops, tor Lebanon held 1n the atıcan 26 1 A
14 172 1995 Beirut: Publication for the Episcopal Commıissıon tor Specıal Communicatıon.
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Le Panegyrique de la Saınte Mere de Dieu de Grigor Narekac‘. Introduction, traduction, COIMNN-

mentaıre, index. Antelias Liıban FEditions du Catholicossat Armenien de Cılıcıe, 1995
.}

DASNABEDIAN, Thamar
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S1S1aNOs vardapet des Armeniens. Le Panegyrique des MAartyrS. Edıtion crit1que. Antälias:
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Die Sammlung (3oussen 1n der Uniiversitätsbibliothek ONn

Christlich-orientalische Bücherbestände 1n deutschen Bıbliotheken
Die melsten oroßen alten Bıbliotheken 1n Deutschland bılden auch Schwerpunkte für die Wıssen-
schaft OIn Christlichen Orient. Das oilt besonders tür die Staatsbibliothek Berlın, die Bayerı1-
sche Staatsbibliothek 1ın München, die Nıedersächsische Staats- un Universitätsbibliothek 1ın (3Of-
tingen der die Universitätsbibliothek Tübingen. Letzterer wurde ach dem /weıten Weltkrieg
durch den Sondersammelgebietsplan der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Orientalistik
(Vorderer Orıent, Kaukasus) zugeteılt. Dieses Gebiet übertrug 1114  - VOL kurzem otfenbar 4aUusSs WI1S-
senschaftspolitischen Gründen der Universitätsbibliothek Halle der Saale In Halle betinden
sıch och dıe ehrwürdige, Ende des 17 Jh5 entstandene Bibliothek der Franckeschen Stittungen mi1t
ıhren Orientalia® und die wıedervereıinıgte Bibliothek der Deutschen Morgenländıischen Gesell-
schaft?. Eıne wichtige nıchtstaatliche Spez1albibliothek 1St das VO Professor Hermenegild
Biedermann (ISA (1911-1994) aufgebaute Ostkirchliche Instıtut der deutschen Augustiner 1ın
Würzburg. Natürlıiıch esaßen un: besitzen auch Privatpersonen orößere einschlägıge Bıblıothe-
ken Neben der 1n dıiıesem Beıtrag behandelten Sammlung VO Heıinrich Oussen seı1en die VO An-
_On Baumstar (1872-1948), Adolf Rücker (  e  ) und Georg rat (1875-1955) ZCeENANNLT, der
rel bedeutendsten deutschen Vertreter der Wissenschaftt VO Christlichen Orıent. Baumstarks
Sammlung wurde 1n eiınem Antiquariatskatalog“ angeboten un dürfte Zzersireut se1n. Rückers
Wohnung 1ın Münster wurde 1944 VO Bomben getroffen, doch konnte »seıne reiche Bıbliothek mC
retitet werden«”?. Wo S1e hingekommen ISt, weı(ß ich nıcht. Grats Schwestern verkautten ach seinem
Tod eiınen 'e1l der Bıbliothek, die auch seltene oriıentalısche Drucke umfafte, die Benediktiner-
abte1 Ettal; einıge Bücher sollen sıch 1n der Frankturter Jesuiten-Hochschule St Georgen betinden.

Zusammentassende Arbeıten ber die christlich-orientalischen Buchbestände dieser Bıbliothe-
ken oibt tast Sal nicht.® Es lıegt aber auf der Hand und die Erfahrung zeıgt CD, da{fß auch S1Ce grofße

Herzlich danke ich Heinric Rohrbacher, Bonn, der mM1r Ausküntte gab und leihweise seıne IJn
terlagen 7ARG Verfügung stellte, darunter eine Ablichtung der die georgische Abteilung betretffen-
den Titelautnahmen des Zettelkatalogs der Universitätsbibliothek Bonn.

Storz, Hauptbibliothek, Archiv und Naturalienkabinett der Franckeschen Stittungen, In:
Raabe rSg.), Die Franckeschen Stittungen Halle der Saale, Woltenbüttel 1991 Jahres-
vabe der Gesellschatt der Freunde der Herzog August Bıblıothek), 4249

Goeseke, Dıi1e Biıbliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1n Budde
Lewy (Hrsg.), Von Halle nach Jerusalem (Ausstellungskatalog), Halle 1994, 101-109; Dıe Deut-
sche-Morgenländische Gesellschatft, hrsg. VO Vorstan: der DM  9 1995 I7
» Eınst un Jetzt. Berichte AUS dem Antıquarıat Ludwig Röhrscheid Bonn«, Heft ZLEG 1954, 955  U

Taeschner, Nachruf, 1: J13MG (1945-1949) 159
Ich kenne 11U  am Reupke Tatterner Wurm, Eınıiges über armeniısche Buchbestände ın
deutschen Bibliotheken, 1: Deutsch-Armenische Korrespondenz, No.75; Marz 1992:; 33-44;
wıeder abgedruckt 1 Assocı1atıon Internationale des Etudes Armenıiennes. Newsletter No 18,
Aprıl 1993 16-31 'behandelt werden München, Berlin und Tübıingen, mıi1t weıterer Liıteratur].
Werke wI1e: Moss, Catalogue of Syriac Printed BooksDie Sammlung Goussen in der Universitätsbibliothek Bonn‘  1. Christlich-orientalische Bücherbestände in deutschen.Bibliotheken  Die meisten großen alten Bibliotheken in Deutschland bilden auch Schwerpunkte für die Wissen-  schaft vom Christlichen Orient. Das gilt besonders für die Staatsbibliothek zu Berlin, die Bayeri-  sche Staatsbibliothek in München, die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek in Göt-  tingen oder die Universitätsbibliothek Tübingen. Letzterer wurde nach dem Zweiten Weltkrieg  durch den Sondersammelgebietsplan der Deutschen Forschungsgemeinschaft u.a. die Orientalistik  (Vorderer Orient, Kaukasus) zugeteilt. Dieses Gebiet übertrug man vor kurzem — offenbar aus wis-  senschaftspolitischen Gründen — der Universitätsbibliothek Halle an der Saale. In Halle befinden  sich noch die ehrwürdige, Ende des 17. Jh.s entstandene Bibliothek der Franckeschen Stiftungen mit  ihren Orientalia® und die wiedervereinigte Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesell-  schaft?. Eine wichtige nichtstaatliche Spezialbibliothek ist das von Professor P. Hermenegild M.  Biedermann OSA (1911-1994) aufgebaute Ostkirchliche Institut der deutschen Augustiner in  Würzburg. Natürlich besaßen und besitzen auch Privatpersonen größere einschlägige Bibliothe-  ken. Neben der in diesem Beitrag behandelten Sammlung von Heinrich Goussen seien die von An-  ton Baumstark (1872-1948), Adolf Rücker (1880-1948) und Georg Graf (1875-1955) genannt, der  drei bedeutendsten deutschen Vertreter der Wissenschaft vom Christlichen Orient. Baumstarks  Sammlung wurde in einem Antiquariatskatalog* angeboten und dürfte zerstreut sein. Rückers  Wohnung in Münster wurde 1944 von Bomben getroffen, doch konnte »seine reiche Bibliothek ge-  rettet werden«>, Wo sie hingekommen ist, weiß ich nicht. Grafs Schwestern verkauften nach seinem  Tod einen Teil der Bibliothek, die auch seltene orientalische Drucke umfaßte, an die Benediktiner-  abtei Ettal; einige Bücher sollen sich in der Frankfurter Jesuiten-Hochschule St. Georgen befinden.  Zusammenfassende Arbeiten über die christlich-orientalischen Buchbestände dieser Bibliothe-  ken gibt es fast gar nicht.° Es liegt aber auf der Hand und die Erfahrung zeigt es, daß auch sie große  1 Herzlich danke ich Heinrich Rohrbacher, Bonn, der mir Auskünfte gab und leihweise seine Un-  terlagen zur Verfügung stellte, darunter eine Ablichtung der die georgische Abteilung betreffen-  den Titelaufnahmen des Zettelkatalogs der Universitätsbibliothek Bonn.  2 J. Storz, Hauptbibliothek, Archiv und Naturalienkabinett der Franckeschen Stiftungen, in: P.  Raabe (Hrsg.), Die Franckeschen Stiftungen zu Halle an der Saale, Wolfenbüttel 1991 ( Jahres-  gabe der Gesellschaft der Freunde der Herzog August Bibliothek), 35-49.  3 G. Goeseke, Die Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, in: H. Budde - M.  Lewy (Hrsg.), Von Halle nach Jerusalem (Ausstellungskatalog), Halle 1994, 101-109; Die Deut-  sche-Morgenländische Gesellschaft, hrsg. vom Vorstand der DMG, 1995, 27f.  4 »Einst und jetzt. Berichte aus dem Antiquariat Ludwig Röhrscheid Bonn«, Heft 276, 1954, 9-53.  5 F. Taeschner, Nachruf, in: ZDMG 99 (1945-1949) 159.  6 Ich kenne nur: U. Reupke — L. Tafferner - H. Wurm, Einiges über armenische Buchbestände in  deutschen Bibliotheken, in: Deutsch-Armenische Korrespondenz, No.75, März 1992, 33-44;  wieder abgedruckt in: Association Internationale des Etudes Arme6niennes. Newsletter No 18,  April 1993, 16-31 [behandelt werden München, Berlin und Tübingen, mit weiterer Literatur].  Werke wie: C. Moss, Catalogue of Syriac Printed Books ... in the British Museum, London 1962,  D. M. Lang, Catalogue of Georgian and Other Caucasian Printed Books in the British Museum,  London 1962, oder D. Barrett, Catalogue of the Wardrop Collection and of Other Georgian  Books and Manuscripts in the Bodleian Library, London 1973, wären auch für Deutschland  nützlich und müßten sich im Zeitalter der Datenverarbeitung eigentlich realisieren lassen.  Hilfreich für Armenien und Georgien ist G. Teich, Topographie der Osteuropa-, Südosteuro-  pa- und DDR-Sammlungen, München 1978, in dem Spezialsammlungen der früheren Bundesre-  publik angeführt sind (so z.B. das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, das Bundesinstitut für Ost-  wissenschaftliche Studien in Kiel, das Osteuropainstitut der Freien Universität Berlin, das Ka-1n the British Museum, London 1962,

Lang, Catalogue of Georglian and Other Caucasıan Printed Books 1n the British Museum,
London 1962, der Barrett, Catalogue ot the Wardrop Collection and ot Other Georglian
Books and Manuscrı1pts 1ın the Bodleıan Library, London RA waren uch tür Deutschland
nützlıch und müften sıch 1M Zeıtalter der Datenverarbeitung eigentlıch realısıeren lassen.

Hıltreich für Armenıien und Georgien 1sSt Teıch, Topographie der UOsteuropa-, Südosteuro-
pa- und DDR-Sammlungen, München 197/8, iın dem Spezialsammlungen der rüheren Bundesre-
publık angeführt sınd (SO das Institut tür Weltwirtschaft 1ın Kiel, das Bundesinstitut für (Ost-
wıssenschaftliche Studien ın Kıel, das Osteuropainstitut der Freıien Unhversität Berlın, das Ka
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Lücken aufweısen, se1 CD da{ß Bücher insbesondere 1m Orıent erschienene nıcht angeschafft
wurden der werden konnten, se1 CDy da{fß ihre Bestände durch Kriegsverluste geschmälert siınd Es
1sSt eshalb keineswegs überflüssig, wıeder einmal auft eiıne wen1g beachtete Spezialsammlung tür
den Christlichen Orıient hinzuweısen, nämliıch die Goussen-Bibliothek 1n der Universitätsbiblio-
thek Bonn.

Heinric Oussen
Es handelt sıch dıe Sammlung des trüheren Bonner Honorarproftessors Heinric OUussen. Da

kaum noch bekannt se1n dürfte, zunächst einıge Angaben über seinem Lebenslauf, sOoweıt dıe
Quellen 1es zulassen”: Geboren wurde . 1863 1n Eschweiler be1 Aachen. Von 1883 bıs
1NN/ studierte in Bonn katholische Theologie und Orientalıstik, letzteres be1 Johannes Gildeme!i-
ster (1812-1890), dessen Nachfolger Eugen Prym (1843-1913) und arl Altred Wiıedemann 1856-
1932; Altorientalische Geschichte und Agyptologie). Am 18858 wurde 1n ölnZ Priester
geweiht. Nach vierJährıiger Seelsorgstätigkeit 1ın Gielsdorf un Wahn, während der 1ın Bonn wel-
or seinen orjentalıstischen Studıen nachgehen konnte, wurde beurlaubt un: sSsetizte se1ın riıenta-
listikstudium VO 1892 bıs 1894 1ın Berlin fort; NM allem be] Eduard Sachau (1845-1930), be1 dem
Altorientalisten Hugo Wıinckler und dem Agyptologen Adaolt LErman, allerdings hne ormell
abzuschließen. Sachau oll be1 der Katalogisierung der Berliner syrıschen Handschritten »IN |1-
tUrg1C1S« yeholtfen haben.® Anschließend wurde OUuUssen Miılıtärseelsorger 1ın Berlin, Strassburg

be1 Theodor Nöldeke weiterstudierte” und auch ZU Divisionspfarrer befördert wurde 1ın
Aachen (ungefähr se1it Düsseldort (etwa 1903 bıs 1916)*° und ann wohl der Front**. Von

tholisch-Okumenische Instıtut der Uniıversıität Münster). In dem Parallelwerk für ÖOsterreich
(W. Lukan Peyfuss, Wıen München wird 1insoweıt DA auf die Wıener Mechitha-
ristenbibliothek und die Uniıversıität (Graz verwlıesen.

Wesentlich besser sınd die Sammlungen christlich-orientalischer Handschritten 1n deutschen
Bibliotheken bekannt,; die ohl A orößten Teıl durch Kataloge erschlossen sind
Nachrufte: Baumstark, 1n OrChr 24 356-360; Feldmann, Mn Chronik der Unıivers1i-
tat Bonn, 5 )) Bonn 1928, 1518 Wiıchtig 1St auch dıe 55 Seiten umtassende
unveröffentlichte Hausarbeıt SA Prüfung tür den höheren Bibliotheksdienst V(3 Wolfgang KOo-
sack mıt dem Titel » Die ‚Bıibhliothek OUuUSsen«<. Eıne orijentalische Spezialbibliothek 1ın der Unıi1-
versitätsbibliothek Bonn«, öln 1973 Vgl terner: 150 Jahre Rheinische Friedrich-Wıilhelms-
Unıiversıität Bonn 8-1 Bonn:; Hammerschmiuidt, Athiopistik deutschen Uniiversı1-
taten, Wiıesbaden 1968, 43; Kaufhold, Orıens Christianus. Gesamtregıster tür die Bände

bıs )’ Wiesbaden 1989, B
Die meılsten Originalunterlagen ber OuUssen dürften 1mM weıten Weltkrieg 1n den betref-

tenden Archiven zerstort worden se1n, vgl Kosack MS Eınıige weni1ge Akten 1M Dekanat der
Katholisch-theologischen Fakultät 1n Bonn hat Rohrbacher aufgespürt.
So Feldmann 1n seinem Nachruf darauf beruht offenbar dıe ausgeschmückte Darstel-
lung bei Kosack 7£) Sachau erwähnt Oussen ın seınem Katalog (Berlin 11UT be1 den (Or-
rigenda und Addenda (I1 941) » Di1e miı1t gekennzeichneten Anmerkungen verdanke iıch
Herrn Dr. Heıinrich Goussen, 7A00 Zeıt ıIn Aachen.« Von diesen rund Nachträgen Stammen

eLIwa wel Drittel VO OUuUSssen. Er muüßte also Korrekturfahnen gelesen en.
1905 bezeichnet ıhn 1n der Rez VO Weber, Die katholische Kirche 1n Armenıuen ($
dıe Bıbliographie) als seiınen »verehrten Lehrer«
Nıcht PTrST se1lt 1914, W1€ Kosack schreıbt, weiıl 1ın Veröffentlichungen se1lt 1903 als Wohnort
schon Duüsseldort angegeben 1St.

11 Er erhielt als Miılıtärangehöriger 1897 dıe Kaiser-Wilhelm-Erinnerungsmedaıille Kosack
tälschlich214  Mitteilungen  Lücken aufweisen, sei es, daß Bücher — insbesondere im Orient erschienene — nicht angeschafft  wurden oder werden konnten, sei es, daß ihre Bestände durch Kriegsverluste geschmälert sind. Es  ist deshalb keineswegs überflüssig, wieder einmal auf eine wenig beachtete Spezialsammlung für  den Christlichen Orient hinzuweisen, nämlich die Goussen-Bibliothek in der Universitätsbiblio-  thek Bonn.  2. Heinrich Goussen  Es handelt sich um die Sammlung des früheren Bonner Honorarprofessors Heinrich Goussen. Da  er kaum noch bekannt sein dürfte, zunächst einige Angaben über seinem Lebenslauf, soweit die  Quellen dies zulassen’: Geboren wurde er am 2. 11. 1863 in Eschweiler bei Aachen. Von 1883 bis  1887 studierte er in Bonn katholische Theologie und Orientalistik, letzteres bei Johannes Gildemei-  ster (1812-1890), dessen Nachfolger Eugen Prym (1843-1913) und Karl Alfred Wiedemann (1856-  1932; Altorientalische Geschichte und Ägyptologie). Am 15. 8. 1888 wurde er in Köln zum Priester  geweiht. Nach vierjähriger Seelsorgstätigkeit in Gielsdorf und Wahn, während der er in Bonn wei-  ter seinen orientalistischen Studien nachgehen konnte, wurde er beurlaubt und setzte sein Orienta-  listikstudium von 1892 bis 1894 in Berlin fort, vor allem bei Eduard Sachau (1845-1930), bei dem  Altorientalisten Hugo Winckler und dem Ägyptologen Adolf Erman, allerdings ohne es formell  abzuschließen. Sachau soll er bei der Katalogisierung der Berliner syrischen Handschriften »in li-  turgicis« geholfen haben.® Anschließend wurde Goussen Militärseelsorger in Berlin, Strassburg —  wo er bei Theodor Nöldeke weiterstudierte” und auch zum Divisionspfarrer befördert wurde —, in  Aachen (ungefähr seit 1899), Düsseldorf (etwa 1903 bis 1916)!° und dann wohl an der Front!!. Von  tholisch-Ökumenische Institut der Universität Münster). In dem Parallelwerk für Österreich  (W. Lukan - M. D. Peyfuss, Wien - München 1990) wird insoweit nur auf die Wiener Mechitha-  ristenbibliothek und die Universität Graz verwiesen.  Wesentlich besser sind die Sammlungen christlich-orientalischer Handschriften in deutschen  Bibliotheken bekannt, die wohl zum größten Teil durch Kataloge erschlossen sind.  Nachrufe: A. Baumstark, in: OrChr 24 (1927) 356-360; E. Feldmann, in: Chronik der Universi-  tät Bonn, 52 = NF 41 (1926/27), Bonn 1928, 15-18. Wichtig ist auch die 55 Seiten umfassende  unveröffentlichte Hausarbeit zur Prüfung für den höheren Bibliotheksdienst von Wolfgang Ko-  sack mit dem Titel: »Die >»Bibliothek Goussen«. Eine orientalische Spezialbibliothek in der Uni-  versitätsbibliothek Bonn«, Köln 1973. Vgl. ferner: 150 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-  Universität zu Bonn 1818-1968, Bonn; E. Hammerschmidt, Äthiopistik an deutschen Universi-  täten, Wiesbaden 1968, 43; H. Kaufhold, Oriens Christianus. Gesamtregister für die Bände 1  (1901) bis 70 (1986), Wiesbaden 1989, 5-7.  Die meisten Originalunterlagen über Goussen dürften im Zweiten Weltkrieg in den betref-  fenden Archiven zerstört worden sein, vgl. Kosack 2-5. Einige wenige Akten im Dekanat der  Katholisch-theologischen Fakultät in Bonn hat Rohrbacher aufgespürt.  So Feldmann in seinem Nachruf 17 (darauf beruht offenbar die etwas ausgeschmückte Darstel-  lung bei Kosack 7 f.). Sachau erwähnt Goussen in seinem Katalog (Berlin 1899) nur bei den Cor-  rigenda und Addenda (II 941): »Die mit G. gekennzeichneten Anmerkungen verdanke ich  Herrn Dr. Heinrich Goussen, zur Zeit in Aachen.« Von diesen rund 50 Nachträgen stammen  etwa zwei Drittel von Goussen. Er müßte also Korrekturfahnen gelesen haben.  1905 bezeichnet er ihn in der Rez. von S. Weber, Die katholische Kirche in Armenien (s. unten  die Bibliographie) als seinen »verehrten Lehrer«.  10  Nicht erst seit 1914, wie Kosack 9 schreibt, weil in Veröffentlichungen seit 1903 als Wohnort  schon Düsseldorf angegeben ist.  11  Er erhielt — als Militärangehöriger 1897 — die Kaiser-Wilhelm-Erinnerungsmedaille (Kosack 9  fälschlich: ... Gedenk-Medaille) und das Eiserne Kreuz II. Klasse. Ferner wurde ihm der Rote  Adlerorden IV. Klasse verliehen. Diese Auszeichnungen sind bis zum Sommersemester 1923 im  Bonner Vorlesungsverzeichnis angegeben.Gedenk-Medaıille) und das Eıserne Kreuz I1 Klasse. Ferner wurde ıhm der ote
Adlerorden Klasse verliehen. Diese Auszeichnungen sınd bıs S11 Sommersemester 19723 1m
Bonner Vorlesungsverzeichnıs angegeben.
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Straßburg AaUS promovıerte 1897 1n Freiburg 1mM Breisgau mı1t der 1895 bereıts erschiene-
NCNl Arbeıt ber die Johannes-Apokalypse ZUuU Dr. theo]1.1? uch während seiner weıteren Zeıt als
Militärgeistlicher WAar wissenschaftlich tätıg (S dıe Bibliographie) und stand 1n Kontakt mıiıt
Fachkollegen. *” Nach dem Ersten Weltkrieg bezog eine Pensıon als Divisionspfarrer (Ko
sack 4a0 12) Am 1921 wurde SE Ordentlichen Honorarprotessor für christlich- orjentalı-
sches Kirchenwesen und orjentalische Sprachen 1n der katholisch-theologischen Fakultät Bonn CI -

Na Er wohnte 1n eınem Kindererholungsheim der Stadt öln autf der Godeshöhe be] Godesberg
und wirkte als Seelsorger der das Haus betreuenden Schwestern. Nach monatelangem Kranken-
hausaufenthalt verstarb Ustermontag, dem 18 1927 1n Bonn Magen- un Darmkrebs.
Er wurde 24 1927/ aut dem Alten Bonner Friedhof begraben. Eın Photo VO ıhm wird 1m De-
kanat der katholisch-theologischen Fakultät ın Bonn autbewahrt.

Nach Kosack (D se1l vorhandenen Akten« ersehen, da{fß OuUssen ab 1913 »Mitglied der
yeorgischen Akademıe der Wissenschatten 1n Tıtlıs« SeEWESCH se1 Soweıt mı1r bekannt, wurde die
georgische Akademıe der Wissenschatten jedoch erst 1941 gegründet. ‘” emeınt seın könnte die
bekannte Gesellschatt für Geschichte un!‘ Ethnographie Georgiens. eın Kontakt Georgıen 1st
belegt. Im Nachla{fß des bekannten Kirchen- und Literaturhistorikers Korneli Kekelidze

1n Tbilıisı sınd dreı Schreıiben (3oussens in deutscher Sprache erhalten. Mıt Postkarte VO

1925 bıttet Kekelidze darum, ıhm mithilte des deutschen Konsulats*?” benötigte Bücher
kommen lassen. In eiınem Briet VO 1926 wünscht Auskünftfte ber alte georgische Hand-
schritten des Neuen Testaments. Am 15 1926 teilt auft eıner Postkarte mıt, da{ß der Uniiver-
S1At Tbilıisı Photographien der Parıser georgischen Handschriuft Nr:3 geschickt habe und bıttet
Zusendung der Werke VD Giorg1 Tschubinaschwili.*®

eıt seıner Bonner e1ıt W al OuUssen Mitglied der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.!/
Er dürfte uch Mitglıed der Görres-Gesellschaft SEWESCH se1nN; eınen Beleg dafür habe 1C aber nıcht
gefunden.

OUuUssen bot ın den elt Semestern jeweils rel einstündıge Lehrveranstaltungen Freitagvor-
miıttag (ab dem Sommersemester 1925 1m Orientalischen Semi1inar Poppelsdorfer Allee 25) S1e
belegen seıne umtassenden Sprachkenntnisse. Er veranstaltete Sprach- und Lektürekurse 1n KOop-
tisch, Christlich-Arabisch, Armenisch, Georgisch, Syrisch, Athiopisch un: Russıisch. Daneben
kündıgte Vorlesungen al die vermutlich seıne Hauptinteressen zeıgen: ber orjentalische kırch-
lıche Rechtsquellen, ber den päpstlichen Prımat 1n den altorientalischen Kirchen, den altchrist-
lıchen Festkalender VO Jerusalem, Beichte und Bufse 1n den altorientalischen Kirchen, die Ge-

F Kosack dıe Biıbliographie (3oussens.
13 SO bedankt sıch Z Beispiel Baumstark 1mM Orwort S VII) VO  } »Nichtevangelische syrische

Perikopenordnungen«, Munster 19218 tür die Leihe eınes Buches während (3o0ussens Tätıgkeıit
als Divisiıonspfarrer 1n Düsseldorft.
Vgl eLtwa Grau, Berühmte Wissenschaftsakademıien, Leipz1g 1988, 374

15 Deutscher Generalkonsul 1n Tbilisı WAar VOMder auch als Karthvelologe hervorgetre-
tene VO Wesendonk (1885-1933), Nikuradse, 1n Bedi Kartlısa G 1959 48.57)

16 Kavıladze, Kornel:i Kekelidzıs pıradı ark“ıvıs agceriloba [Beschreibung des persönlıchen Ar-
chıvs VO Kık T hbiıilısı L: Nr. 644 -646 Gregor Peradse, auf den gleich noch einzugehen ISt,
teilte Kekelidze dem 25 1936 mıt, da{ß Oussen Photographien der Parıser Handschriuft
der Unwversıität T bıilısı als Geschenk geschickt habe ebenda Nr. 876) Arbeıiten des Kunsthıisto-
rikers Tschubinaschwalıi AaUus den Jahren 1921 und 1975 tinden sıch tatsächlich 1ın der Sammlung
Goussen:; dıe Bıtte hatte Iso oftfenbar Erfolg.

LL Er wırd 1ın DMG (1922) DA (Berichtigung XXXAIII) den ab 1921 und 19272 e1nN-
getretenen Mitgliedern aufgeführt (Mitgliedsnummer 1899
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schichte der Mefißliturgie 1n der altchristlichen und patristischen Zeıt, die lıiturgischen Bücher der
altorientalischen Kirchen und das syrische Brevıer (teilweise wiederholt).*  S

Die sıch treundlichen Nachrute seıner Bonner Kollegen Anton Baumstark (Orientalist) und
Franz Feldmann (Alttestamentler 1n der katholisch-theologischen Fakultät) außern sıch ber seıne
Lehrtätigkeıit allerdings nıcht yünstıg. » [ Dem ıhm erteılten Lehrauftrag216  Mitteilungen  schichte der Meßliturgie in der altchristlichen und patristischen Zeit, die liturgischen Bücher der  altorientalischen Kirchen und das syrische Brevier (teilweise wiederholt).!®  Die an sich freundlichen Nachrufe seiner Bonner Kollegen Anton Baumstark (Orientalist) und  Franz Feldmann (Alttestamentler in der katholisch-theologischen Fakultät) äußern sich über seine  Lehrtätigkeit allerdings nicht günstig. »Dem ihm erteilten Lehrauftrag ... kam er mit Gewissenhaf-  tigkeit, aber, wenn die Wahrheit gesagt werden soll, ohne besondere Erfolge nach. Eigentliche Lehr-  begabung fehlte ihm ... Nur einmal in der Woche, am Freitag, kam er nach Bonn herein zur Abhal-  tung seiner Kollegien, die immerhin stets einzelne Teilnehmer fanden ...« (Baumstark 357f.) »Es  waren naturgemäß nicht viele Studenten, die seine Vorlesungen besuchten, zumal er große, metho-  disch nicht gerechtfertigte Anforderungen stellte, aber er hat doch manches Samenkorn gestreut,  das auf empfänglichen Boden gefallen ist.« (Feldmann 15f.)  Kosack (S.11) befragte zwei Bonner Professoren nach ihren persönlichen Erinnerungen: »An  Goussens Lehrtätigkeit konnte sich Prof. Clasen!? noch gut erinnern, der bei ihm Koptisch und  Äthiopisch studiert hatte, freilich gleich in der ersten Stunde mit sehr komplizierten Texten traktiert  wurde, die nur mit einschlägiger Übersetzung überhaupt zu verstehen waren und dem Anfänger  größte Schwierigkeiten boten. Prof. Bonnet erinnerte sich nur noch, daß Goussen mehrere Seme-  ster lang jeweils >den gleichen Studenten« gehabt habe (Fußnote: Vermutlich noch jemand anders,  nicht Prof. Clasen), der einmal in der Woche schwitzend über orientalischen Texten brütete, wobei  Goussen »lange Monologe über die Unfähigkeit der heutigen Studenten« einflocht, die das Studium  der orientalischen Sprachen »nur aus dem Ärmel schütteln wollten«, ohne dafür hart zu arbeiten.«  Baumstark (Nachruf 358) schreibt zwar, daß Goussens »Urteile ... schroff und eigensinnig« waren,  »man mußte sich auch hüten, jedes seiner Worte allzu ernst zu nehmen, denn er konnte zu seltsam-  sten Formulierungen seiner Gedanken greifen, um sich am Widerspruch, vielleicht auch geradezu  am Entsetzen seines Gegenübers zu weiden«. Doch der Bericht von Hans Bonnet (1887-1972) ist  trotzdem sehr fraglich. Er hatte sich 1922 in Halle habilitiert und war mit Wirkung vom 12. 4. 1928  Ordinarius für Ägyptologie in Bonn geworden; aus den Vorlesungsverzeichnissen ergibt sich nicht,  daß er dort vorher schon tätig war. Er kann deshalb Goussens Unterricht kaum erlebt haben. Viel-  leicht verwechselte er ihn mit einem anderen (mit Baumstark?).  Zu Goussens Schülern gehörte der Georgier Gregor Peradse (2M0gMM 89M3d9; 1899-1942),  der nach dem Besuch des theologischen Seminars und der Universität in Tbilisi (wo er kurze Zeit  Literatur und Geschichte studiert hatte) sowie zweijähriger Dorfschullehrertätigkeit als erster  georgischer Theologe 1921 nach Berlin geschickt worden war. Dort schrieb er sich für Theologie  und orientalische Sprachen ein. »A la fin de 1924, sur les conseils du lecteur de g&orgien de l’Univer-  sit& de Berlin, Richard Meckelein, il s’adressa au Prof. Heinrich Goussen de l’Universite de Bonn,  pour lui demander son aide. Pendant les vacances de No&l 1924, il passa deux semaines chez ce der-  nier, travaillant dans sa bibliotheque personelle ... Le 29 mai 1925 Grigol Peraze s’inscrivit donc ä  l’Universit& de Bonn pour y &tudier l’histoire des religions et y perfectionner sa connaissance des  langes orientales sous la f&rule de Paul Kahle, d’Anton Baumstark et plus particulierement d’Hein-  rich Goussen, le fameux orientaliste allemand.«?° Peradse promovierte in Bonn zum Dr. phil. Seine  18 Goussens Lehrveranstaltungen sind zusammengestellt bei Kosack 41f. S. auch Kaufhold, Ge-  samtregister 7.  19  Gemeint ist wohl P. Dr. theol. Dr. phil. Sophronius Clasen OFM (1909-1974), seit 1968 Lehrbe-  auftragter und seit 1970 Honorarprofessor für mittelalterliche Frömmigkeits- und Geistesge-  schichte in Bonn.  20  Ausführlich über Peradse und mit Bibliographie jetzt: H. L. Paprocki, L’Archimandrite Grigol  Peraze (1899-1942), in: Revue des &tudes g&orgiennes et caucasiennes 4 (1988) 198-230 (Zitat:  202). Ferner: I. Reißner, Kirche unter dem Weinrebenkreuz, in: Der christliche Osten 1996, 77-  99 (zu Peradse: 93-97; weitgehend auf Paprocki beruhend); G. DZavahi3vili, Grigol P‘eradzis  c‘hovreba da mogvaceoba [Gregor Peradses Leben und Wirken], in: I. Ut‘uraSvili (Hrsg.), K“ar-kam mıt Gewissenhat-
tigkeıt, aber, WE die Wahrheıit ZEeESaAQT werden soll, hne besondere Erfolge nach Eigentliche Lehr-
begabung tehlte ihm216  Mitteilungen  schichte der Meßliturgie in der altchristlichen und patristischen Zeit, die liturgischen Bücher der  altorientalischen Kirchen und das syrische Brevier (teilweise wiederholt).!®  Die an sich freundlichen Nachrufe seiner Bonner Kollegen Anton Baumstark (Orientalist) und  Franz Feldmann (Alttestamentler in der katholisch-theologischen Fakultät) äußern sich über seine  Lehrtätigkeit allerdings nicht günstig. »Dem ihm erteilten Lehrauftrag ... kam er mit Gewissenhaf-  tigkeit, aber, wenn die Wahrheit gesagt werden soll, ohne besondere Erfolge nach. Eigentliche Lehr-  begabung fehlte ihm ... Nur einmal in der Woche, am Freitag, kam er nach Bonn herein zur Abhal-  tung seiner Kollegien, die immerhin stets einzelne Teilnehmer fanden ...« (Baumstark 357f.) »Es  waren naturgemäß nicht viele Studenten, die seine Vorlesungen besuchten, zumal er große, metho-  disch nicht gerechtfertigte Anforderungen stellte, aber er hat doch manches Samenkorn gestreut,  das auf empfänglichen Boden gefallen ist.« (Feldmann 15f.)  Kosack (S.11) befragte zwei Bonner Professoren nach ihren persönlichen Erinnerungen: »An  Goussens Lehrtätigkeit konnte sich Prof. Clasen!? noch gut erinnern, der bei ihm Koptisch und  Äthiopisch studiert hatte, freilich gleich in der ersten Stunde mit sehr komplizierten Texten traktiert  wurde, die nur mit einschlägiger Übersetzung überhaupt zu verstehen waren und dem Anfänger  größte Schwierigkeiten boten. Prof. Bonnet erinnerte sich nur noch, daß Goussen mehrere Seme-  ster lang jeweils >den gleichen Studenten« gehabt habe (Fußnote: Vermutlich noch jemand anders,  nicht Prof. Clasen), der einmal in der Woche schwitzend über orientalischen Texten brütete, wobei  Goussen »lange Monologe über die Unfähigkeit der heutigen Studenten« einflocht, die das Studium  der orientalischen Sprachen »nur aus dem Ärmel schütteln wollten«, ohne dafür hart zu arbeiten.«  Baumstark (Nachruf 358) schreibt zwar, daß Goussens »Urteile ... schroff und eigensinnig« waren,  »man mußte sich auch hüten, jedes seiner Worte allzu ernst zu nehmen, denn er konnte zu seltsam-  sten Formulierungen seiner Gedanken greifen, um sich am Widerspruch, vielleicht auch geradezu  am Entsetzen seines Gegenübers zu weiden«. Doch der Bericht von Hans Bonnet (1887-1972) ist  trotzdem sehr fraglich. Er hatte sich 1922 in Halle habilitiert und war mit Wirkung vom 12. 4. 1928  Ordinarius für Ägyptologie in Bonn geworden; aus den Vorlesungsverzeichnissen ergibt sich nicht,  daß er dort vorher schon tätig war. Er kann deshalb Goussens Unterricht kaum erlebt haben. Viel-  leicht verwechselte er ihn mit einem anderen (mit Baumstark?).  Zu Goussens Schülern gehörte der Georgier Gregor Peradse (2M0gMM 89M3d9; 1899-1942),  der nach dem Besuch des theologischen Seminars und der Universität in Tbilisi (wo er kurze Zeit  Literatur und Geschichte studiert hatte) sowie zweijähriger Dorfschullehrertätigkeit als erster  georgischer Theologe 1921 nach Berlin geschickt worden war. Dort schrieb er sich für Theologie  und orientalische Sprachen ein. »A la fin de 1924, sur les conseils du lecteur de g&orgien de l’Univer-  sit& de Berlin, Richard Meckelein, il s’adressa au Prof. Heinrich Goussen de l’Universite de Bonn,  pour lui demander son aide. Pendant les vacances de No&l 1924, il passa deux semaines chez ce der-  nier, travaillant dans sa bibliotheque personelle ... Le 29 mai 1925 Grigol Peraze s’inscrivit donc ä  l’Universit& de Bonn pour y &tudier l’histoire des religions et y perfectionner sa connaissance des  langes orientales sous la f&rule de Paul Kahle, d’Anton Baumstark et plus particulierement d’Hein-  rich Goussen, le fameux orientaliste allemand.«?° Peradse promovierte in Bonn zum Dr. phil. Seine  18 Goussens Lehrveranstaltungen sind zusammengestellt bei Kosack 41f. S. auch Kaufhold, Ge-  samtregister 7.  19  Gemeint ist wohl P. Dr. theol. Dr. phil. Sophronius Clasen OFM (1909-1974), seit 1968 Lehrbe-  auftragter und seit 1970 Honorarprofessor für mittelalterliche Frömmigkeits- und Geistesge-  schichte in Bonn.  20  Ausführlich über Peradse und mit Bibliographie jetzt: H. L. Paprocki, L’Archimandrite Grigol  Peraze (1899-1942), in: Revue des &tudes g&orgiennes et caucasiennes 4 (1988) 198-230 (Zitat:  202). Ferner: I. Reißner, Kirche unter dem Weinrebenkreuz, in: Der christliche Osten 1996, 77-  99 (zu Peradse: 93-97; weitgehend auf Paprocki beruhend); G. DZavahi3vili, Grigol P‘eradzis  c‘hovreba da mogvaceoba [Gregor Peradses Leben und Wirken], in: I. Ut‘uraSvili (Hrsg.), K“ar-Nur einmal in der Woche, Freıitag, kam ach Bonn hereın FT} Abhal-
(ung seiner Kollegien, dıe immerhiın einzelne Teilnehmer tanden (Baumstark » Es

naturgemäfßs nıcht viele Studenten, die seıne Vorlesungen besuchten, zumal oroße, metho-
disch nıcht gerechttertigte Anforderungen stellte, ber hat doch manches Samenkorn>
das auf emptänglichen Boden gefallen 1St.« Feldmann 15£.)

Kosack 5: LU befragte we1l Bonner Protessoren nach ıhren persönlichen Erinnerungen: »An
(soussens Lehrtätigkeıt konnte sıch Prot. Clasen!  7 och gut erınnern, der be] ıhm Koptisch und
Athiopisch studiert hatte, treilich gleich 1n der ETSTGHN Stunde MIt sehr komplizierten Texten traktiert
wurde, die 1U miıt einschlägiger Übersetzung überhaupt verstehen und dem Anfänger
oröfßste Schwierigkeiten boten. Proft. Bonnet erinnerte sıch 1U noch, dafß Oussen mehrere eme-
ster lang jeweıils ‚den gleichen Studenten« gehabt habe (Fußnote: Vermutlich och jemand anders,
nıcht Prot Clasen), der einmal ın der Woche schwitzend über orientalıschen Texten brütete, wobe1l
Oussen ‚lange Monologe ber dıe Unfähigkeıt der heutigen Studenten« einflocht, die das Studium
der orjentalischen Sprachen >1 1UT AaUuUsSs dem Armel schütteln wollten«, hne datür art arbeiten.«
Baumstark Nachruf 358) schreibt ZWal, da{fß (3oussens »Urteile216  Mitteilungen  schichte der Meßliturgie in der altchristlichen und patristischen Zeit, die liturgischen Bücher der  altorientalischen Kirchen und das syrische Brevier (teilweise wiederholt).!®  Die an sich freundlichen Nachrufe seiner Bonner Kollegen Anton Baumstark (Orientalist) und  Franz Feldmann (Alttestamentler in der katholisch-theologischen Fakultät) äußern sich über seine  Lehrtätigkeit allerdings nicht günstig. »Dem ihm erteilten Lehrauftrag ... kam er mit Gewissenhaf-  tigkeit, aber, wenn die Wahrheit gesagt werden soll, ohne besondere Erfolge nach. Eigentliche Lehr-  begabung fehlte ihm ... Nur einmal in der Woche, am Freitag, kam er nach Bonn herein zur Abhal-  tung seiner Kollegien, die immerhin stets einzelne Teilnehmer fanden ...« (Baumstark 357f.) »Es  waren naturgemäß nicht viele Studenten, die seine Vorlesungen besuchten, zumal er große, metho-  disch nicht gerechtfertigte Anforderungen stellte, aber er hat doch manches Samenkorn gestreut,  das auf empfänglichen Boden gefallen ist.« (Feldmann 15f.)  Kosack (S.11) befragte zwei Bonner Professoren nach ihren persönlichen Erinnerungen: »An  Goussens Lehrtätigkeit konnte sich Prof. Clasen!? noch gut erinnern, der bei ihm Koptisch und  Äthiopisch studiert hatte, freilich gleich in der ersten Stunde mit sehr komplizierten Texten traktiert  wurde, die nur mit einschlägiger Übersetzung überhaupt zu verstehen waren und dem Anfänger  größte Schwierigkeiten boten. Prof. Bonnet erinnerte sich nur noch, daß Goussen mehrere Seme-  ster lang jeweils >den gleichen Studenten« gehabt habe (Fußnote: Vermutlich noch jemand anders,  nicht Prof. Clasen), der einmal in der Woche schwitzend über orientalischen Texten brütete, wobei  Goussen »lange Monologe über die Unfähigkeit der heutigen Studenten« einflocht, die das Studium  der orientalischen Sprachen »nur aus dem Ärmel schütteln wollten«, ohne dafür hart zu arbeiten.«  Baumstark (Nachruf 358) schreibt zwar, daß Goussens »Urteile ... schroff und eigensinnig« waren,  »man mußte sich auch hüten, jedes seiner Worte allzu ernst zu nehmen, denn er konnte zu seltsam-  sten Formulierungen seiner Gedanken greifen, um sich am Widerspruch, vielleicht auch geradezu  am Entsetzen seines Gegenübers zu weiden«. Doch der Bericht von Hans Bonnet (1887-1972) ist  trotzdem sehr fraglich. Er hatte sich 1922 in Halle habilitiert und war mit Wirkung vom 12. 4. 1928  Ordinarius für Ägyptologie in Bonn geworden; aus den Vorlesungsverzeichnissen ergibt sich nicht,  daß er dort vorher schon tätig war. Er kann deshalb Goussens Unterricht kaum erlebt haben. Viel-  leicht verwechselte er ihn mit einem anderen (mit Baumstark?).  Zu Goussens Schülern gehörte der Georgier Gregor Peradse (2M0gMM 89M3d9; 1899-1942),  der nach dem Besuch des theologischen Seminars und der Universität in Tbilisi (wo er kurze Zeit  Literatur und Geschichte studiert hatte) sowie zweijähriger Dorfschullehrertätigkeit als erster  georgischer Theologe 1921 nach Berlin geschickt worden war. Dort schrieb er sich für Theologie  und orientalische Sprachen ein. »A la fin de 1924, sur les conseils du lecteur de g&orgien de l’Univer-  sit& de Berlin, Richard Meckelein, il s’adressa au Prof. Heinrich Goussen de l’Universite de Bonn,  pour lui demander son aide. Pendant les vacances de No&l 1924, il passa deux semaines chez ce der-  nier, travaillant dans sa bibliotheque personelle ... Le 29 mai 1925 Grigol Peraze s’inscrivit donc ä  l’Universit& de Bonn pour y &tudier l’histoire des religions et y perfectionner sa connaissance des  langes orientales sous la f&rule de Paul Kahle, d’Anton Baumstark et plus particulierement d’Hein-  rich Goussen, le fameux orientaliste allemand.«?° Peradse promovierte in Bonn zum Dr. phil. Seine  18 Goussens Lehrveranstaltungen sind zusammengestellt bei Kosack 41f. S. auch Kaufhold, Ge-  samtregister 7.  19  Gemeint ist wohl P. Dr. theol. Dr. phil. Sophronius Clasen OFM (1909-1974), seit 1968 Lehrbe-  auftragter und seit 1970 Honorarprofessor für mittelalterliche Frömmigkeits- und Geistesge-  schichte in Bonn.  20  Ausführlich über Peradse und mit Bibliographie jetzt: H. L. Paprocki, L’Archimandrite Grigol  Peraze (1899-1942), in: Revue des &tudes g&orgiennes et caucasiennes 4 (1988) 198-230 (Zitat:  202). Ferner: I. Reißner, Kirche unter dem Weinrebenkreuz, in: Der christliche Osten 1996, 77-  99 (zu Peradse: 93-97; weitgehend auf Paprocki beruhend); G. DZavahi3vili, Grigol P‘eradzis  c‘hovreba da mogvaceoba [Gregor Peradses Leben und Wirken], in: I. Ut‘uraSvili (Hrsg.), K“ar-schroff un! e1genNSINN1SZ« 11,
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Dissertation ber das georgische Mönchtum WTl och VO dem Berliner Kirchengeschichtler arl
Holl (1866-1926) und 1n Bonn VO Oussen betreut worden.?! Das Rıgorosum and
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schienen“  Z  „ 1ST 1Ur der Bonner Ordinarıus tür Orientalische Philologie Paul Kahle 875-1964 als Be-
richterstatter vermerkt. Nach Paprocki, der sıch aut das Promotionsalbum beruft, W ar oll der
7weıte Gutachter.“ In mehreren Briefen Kekelidse, seinen Lehrer der Uniiversıität Tbilısı,
wähnt Peradse Oussen (sowıe Baumstark, Kahle, den Bonner katholischen Kirchenhistoriker Al
ert Ehrhard, den Bollandisten Paul DPeeters In Brüsse]l und andere).“* Seine Beurteijlung (3o0oussens
steht 1n gew1ssem Kontrast f den ben berichteten AÄußerungen: »Er WT eın stiller Gelehrter, eın
Sp rachgent1e sondergleichen und WTr eın herzens Kulturmensch, eın Mensch, welcher die Frı-
sche, den Enthusiasmus und auch Liebe und Vertrauen den MenschenMitteilungen  217  Dissertation über das georgische Mönchtum war noch von dem Berliner Kirchengeschichtler Karl  Holl (1866-1926) angeregt und in Bonn u.a. von Goussen betreut worden.“! Das Rigorosum fand  am 26. 2. 1926 statt. In den Pflichtexemplaren der Dissertation, die erst 1927 nach Goussens Tod er-  schienen??, ist nur der Bonner Ordinarius für Orientalische Philologie Paul Kahle (1875-1964) als Be-  richterstatter vermerkt. Nach Paprocki, der sich auf das Promotionsalbum beruft, war Holl der  zweite Gutachter.?? In mehreren Briefen an Kekelidse, seinen Lehrer an der Universität Tbilisi, er-  wähnt Peradse Goussen (sowie Baumstark, Kahle, den Bonner katholischen Kirchenhistoriker Al-  bert Ehrhard, den Bollandisten Paul Peeters in Brüssel und andere).”* Seine Beurteilung Goussens  steht in gewissem Kontrast zu den oben berichteten Äußerungen: »Er war ein stiller Gelehrter, ein  Sprachgenie sondergleichen ... und war ein herzensguter Kulturmensch, ein Mensch, welcher die Fri-  sche, den Enthusiasmus und auch Liebe und Vertrauen zu den Menschen ... bis zum Grab hin be-  wahrte.«?5 »Ich war überrascht, wie ausgezeichnet Prof. Dr. Goussen in allen Zweigen der georgi-  schen Literatur und Geschichte unterrichtet war und dazu alle Werke darüber in der georgischen  Sprachein seiner Bibliothek besaß. ... In ganz Deutschland, glaube ich, hätte man keinen einzigen Ge-  lehrten finden können, der imstande gewesen wäre, Professor Goussen auch nur annähernd zu erset-  zen.«? Nach Goussens Tod wurde Peradse erst »Hilfslektor«, dann »Außerplanmäßiger Lektor für  Georgisch und Armenisch« am Orientalischen Seminar in Bonn (bis 1932)77. Er genoß auch durchaus  Ansehen in Fachkreisen. Kein Geringerer als der Berliner Kirchengeschichtler Heinrich Lietzmann  bezeichnete ihn in einem Brief vom 26. 10. 1934 als einen »wissenschaftlich ernsthaften Mann«.*® Seit  Mai 1931 war Peradse Mönchspriester und seit 1934 Archimandrit. Ab 1933 lehrte er als Professor für  t'ul eklesiis ist‘oria (Nebentitel: History of the Georgian Church. Materials and Studies), Band  4, Tbilisi 1995, 9-20 (mit weiterer Literatur). Vgl. auch Kaufhold, Gesamtregister 7, und den Le-  benslauf Peradses selbst in den Pflichtexemplaren seiner Dissertation (= Sonderdruck aus: ZKG  46 [1927] 34-75), in dem er als seine Bonner Lehrer Goussen, Kahle, Baumstark, Carl Clemen  (vergleichende Religionsgeschichte, philosophische Fakultät) und Albert Ehrhard (Kirchenhi-  storiker, kath.-theologische Fakultät) nennt.  21  Dissertation, Fußnote auf der ersten Seite: »... Auszug aus einer größeren Arbeit ... , die ihre  Entstehung der Anregung meines verehrten Lehrers, Herrn Geheimrat Professor K. Holl-Ber-  lin, und ihre weitere Förderung dem Bollandisten, Herrn P. Peeters, und meinen Bonner Leh-  rern, den Herren Professoren Goussen und Kahle, verdankt.« Im Lebenslauf am Schluß heißt  es: »...insbesondere gedenke ich dankbar der beiden verstorbenen Herren Holl und Goussen,  die meine Dissertation angeregt und wesentlich gefördert haben«.  22  Das nach Kriegsverlust neubeschaffte Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek München  enthält eine kurze handschriftliche Widmung Peradses vom 31. 10. 1927 (vom Buchbinder be-  schnitten). Dazu paßt das von Paprocki 202f. berichtete Datum der Promotionsfeier vom 17.  121927  23  AaO 202 und Fußnote 10.  24  Kaviladze Nr. 874-880, 884, 887. Die Briefe wurden in den Jahren 1925 bis 1932 in Bonn, Brüssel  und Löwen geschrieben. Das Datum des Briefes Nr.874 aus Brüssel (12. 10. 1921) kann nicht  stimmen, weil Peradse laut Paprocki 201 erst Ende November 1921 nach Berlin aufgebrochen  ist; der Schreibort und der Inhalt (Druck der Dissertation und Plan, für ein Jahr nach Cam-  bridge zu gehen) deutet auf das Jahr 1926. Die Jahreszahl ist also wohl von Kaviladze falsch gele-  sen.  25  Die Ausbildungszeit unserer georgischen Theologen in Deutschland, in: Der Orient 5/6 (1926)  81.  26  Im Dienste der georgischen Kultur, in: Aus der Welt des Ostens, Königsberg 1940, 31 (zitiert  nach Reißner 94f.).  27  Laut den Vorlesungsverzeichnissen. Privatdozent, wie Paprocki (S.203) schreibt, war er nicht.  28  K. Aland (Hrsg.), Glanz und Untergang der deutschen Universität. 50 Jahre deutscher Wissen-  schaftsgeschichte in Briefen an und von Hans Lietzmann, Berlin 1979, 783.bıs ZU rab hın be-
wahrte.«  25 »Ich WAar überrascht,. wıe ausgezeichnet Proft. Dr. OuUssen 1ın allen Zweıigen der veOrgl-
schen Literatur und Geschichte unterrichtet W ar und azu alle Werke darüber ın der georgischen
Sprache 1ın seıner Bibliothek besafß In Sallz Deutschland, ylaube ich, hätte INan keinen einzıgen C328
lehrten tinden können, der imstande SCWESCI ware, Protessor Oussen uch L1UT annähernd DE ei-

zen.« Nach (3o0ussens Tod wurde Peradse Eerst »Hiılfslektor«, ann »Aufserplanmäfßsiger Lektor für
Georgisch und Armenisch« alill Orientalischen Semi1inar ın Bonn bıs 932)2% Er gyenofßs auch durchaus
Ansehen 1ın Fachkreisen. Keıin Geringerer als der Berliner Kirchengeschichtler Heıinrich Lietzmann
bezeichnete ıh 1n eiınem BrietVO 26 1934 als eınen »wissenschaftlich ernsthaften Mann«.  25 Se1it
Maı 1931 W al Peradse Mönchspriester un:! se1lt 1934 Archimandrıit. Ab 1933 lehrte als Protessor tür

E: ekles1i1s ist‘or1a (Nebentitel: Hıstory ot the Georgian Church Materı1als and Studıies), Band
4’ Tbhilıisı 1993 G (mıt weıterer Liıteratur). Vgl auch Kaufhold, Gesamtregıister 7? un! den Da
benslauf Peradses selbst 1n den Pflichtexemplaren seıner Dissertation Sonderdruck AL Z  6
46 927E 1n dem als seıne Bonner Lehrer Goussen, Kahle, Baumstark, arl Clemen
(vergleichende Religionsgeschichte, philosophische Fakultät) und Albert Ehrhard (Kırchenhi-
storıker, kath.-theologische Fakultät)

Z Dissertation, Fußnote aut der ersten Seıite: » Auszug aus eıner orößeren ArbeiıtMitteilungen  217  Dissertation über das georgische Mönchtum war noch von dem Berliner Kirchengeschichtler Karl  Holl (1866-1926) angeregt und in Bonn u.a. von Goussen betreut worden.“! Das Rigorosum fand  am 26. 2. 1926 statt. In den Pflichtexemplaren der Dissertation, die erst 1927 nach Goussens Tod er-  schienen??, ist nur der Bonner Ordinarius für Orientalische Philologie Paul Kahle (1875-1964) als Be-  richterstatter vermerkt. Nach Paprocki, der sich auf das Promotionsalbum beruft, war Holl der  zweite Gutachter.?? In mehreren Briefen an Kekelidse, seinen Lehrer an der Universität Tbilisi, er-  wähnt Peradse Goussen (sowie Baumstark, Kahle, den Bonner katholischen Kirchenhistoriker Al-  bert Ehrhard, den Bollandisten Paul Peeters in Brüssel und andere).”* Seine Beurteilung Goussens  steht in gewissem Kontrast zu den oben berichteten Äußerungen: »Er war ein stiller Gelehrter, ein  Sprachgenie sondergleichen ... und war ein herzensguter Kulturmensch, ein Mensch, welcher die Fri-  sche, den Enthusiasmus und auch Liebe und Vertrauen zu den Menschen ... bis zum Grab hin be-  wahrte.«?5 »Ich war überrascht, wie ausgezeichnet Prof. Dr. Goussen in allen Zweigen der georgi-  schen Literatur und Geschichte unterrichtet war und dazu alle Werke darüber in der georgischen  Sprachein seiner Bibliothek besaß. ... In ganz Deutschland, glaube ich, hätte man keinen einzigen Ge-  lehrten finden können, der imstande gewesen wäre, Professor Goussen auch nur annähernd zu erset-  zen.«? Nach Goussens Tod wurde Peradse erst »Hilfslektor«, dann »Außerplanmäßiger Lektor für  Georgisch und Armenisch« am Orientalischen Seminar in Bonn (bis 1932)77. Er genoß auch durchaus  Ansehen in Fachkreisen. Kein Geringerer als der Berliner Kirchengeschichtler Heinrich Lietzmann  bezeichnete ihn in einem Brief vom 26. 10. 1934 als einen »wissenschaftlich ernsthaften Mann«.*® Seit  Mai 1931 war Peradse Mönchspriester und seit 1934 Archimandrit. Ab 1933 lehrte er als Professor für  t'ul eklesiis ist‘oria (Nebentitel: History of the Georgian Church. Materials and Studies), Band  4, Tbilisi 1995, 9-20 (mit weiterer Literatur). Vgl. auch Kaufhold, Gesamtregister 7, und den Le-  benslauf Peradses selbst in den Pflichtexemplaren seiner Dissertation (= Sonderdruck aus: ZKG  46 [1927] 34-75), in dem er als seine Bonner Lehrer Goussen, Kahle, Baumstark, Carl Clemen  (vergleichende Religionsgeschichte, philosophische Fakultät) und Albert Ehrhard (Kirchenhi-  storiker, kath.-theologische Fakultät) nennt.  21  Dissertation, Fußnote auf der ersten Seite: »... Auszug aus einer größeren Arbeit ... , die ihre  Entstehung der Anregung meines verehrten Lehrers, Herrn Geheimrat Professor K. Holl-Ber-  lin, und ihre weitere Förderung dem Bollandisten, Herrn P. Peeters, und meinen Bonner Leh-  rern, den Herren Professoren Goussen und Kahle, verdankt.« Im Lebenslauf am Schluß heißt  es: »...insbesondere gedenke ich dankbar der beiden verstorbenen Herren Holl und Goussen,  die meine Dissertation angeregt und wesentlich gefördert haben«.  22  Das nach Kriegsverlust neubeschaffte Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek München  enthält eine kurze handschriftliche Widmung Peradses vom 31. 10. 1927 (vom Buchbinder be-  schnitten). Dazu paßt das von Paprocki 202f. berichtete Datum der Promotionsfeier vom 17.  121927  23  AaO 202 und Fußnote 10.  24  Kaviladze Nr. 874-880, 884, 887. Die Briefe wurden in den Jahren 1925 bis 1932 in Bonn, Brüssel  und Löwen geschrieben. Das Datum des Briefes Nr.874 aus Brüssel (12. 10. 1921) kann nicht  stimmen, weil Peradse laut Paprocki 201 erst Ende November 1921 nach Berlin aufgebrochen  ist; der Schreibort und der Inhalt (Druck der Dissertation und Plan, für ein Jahr nach Cam-  bridge zu gehen) deutet auf das Jahr 1926. Die Jahreszahl ist also wohl von Kaviladze falsch gele-  sen.  25  Die Ausbildungszeit unserer georgischen Theologen in Deutschland, in: Der Orient 5/6 (1926)  81.  26  Im Dienste der georgischen Kultur, in: Aus der Welt des Ostens, Königsberg 1940, 31 (zitiert  nach Reißner 94f.).  27  Laut den Vorlesungsverzeichnissen. Privatdozent, wie Paprocki (S.203) schreibt, war er nicht.  28  K. Aland (Hrsg.), Glanz und Untergang der deutschen Universität. 50 Jahre deutscher Wissen-  schaftsgeschichte in Briefen an und von Hans Lietzmann, Berlin 1979, 783.die ihre
Entstehung der Anregung melnes verehrten Lehrers, Herrn Geheimrat Protessor Holl-Ber-
lın, und ihre weıtere Förderung dem Bollandısten, Herrn Peeters, und meınen Bonner Leh-
rEeIN, den Herren Protessoren OUuUSsen und Kahle, verdankt.« Im Lebenslauf AIl Schlufß heifßt

. . ınsbesondere gedenke iG dankbar der beiden verstorbenen Herren Holl und Goussen,
die meıne Dıissertation und wesentlic gefördert haben«
Das ach Kriegsverlust neubeschafttte Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek München
enthält eiıne kurze handschriftftliche Wıdmung Peradses VO Aı 1927 (vom Buchbinder be-
schnıtten). DDazu pafst das VO Paprocki 7072 berichtete [Datum der Promotionsteier VO

A 1992
73 AaQO 2072 un! Fufßnote

Kavıladze Nr. 874-880, 884, R8 Dıie Brietfe wurden 1n den Jahren 19725 bıs 1932 1n Bonn, Brüssel
un: LOwen geschrieben. Das I|)atum des Brietes Nr. 874 AUS Brüssel (12 1921 ann nıcht
stımmen, weıl Peradse aut Paprocki 201 erst. nde ovember 1921 nach Berlın aufgebrochen
iSst; der Schreibort un: der Inhalt (Druck der Diıssertation un! Plan, tür eın Jahr ach (Cam-
bridge f gehen) deutet auft das Jahr 1926 Dıie Jahreszahl 1STt also wohlV Kaviıladze talsch gele-
SCIL.

Z Dıie Ausbildungszeıt uUunNnNseTeEeTr georgischen Theologen 1ın Deutschland, 11 Der Orıent 5/6 (1926)
81
Im 1enste der georgischen Kultur, 11 Aus der Welt des Ustens, Königsberg 1940, 51 (zıtıert
ach ReifßSner

2 Laut den Vorlesungsverzeichnissen. Privatdozent, WwW1€ Paprockı schreıbt, War nıcht.
28 Aland Hrsg.), Glanz un: Untergang der deutschen Universıtät. Jahre deutscher Wıssen-

schaftsgeschichte 1ın Brieten und VO Hans Lietzmann, Berlin O7/ :3



218 Mitteilungen

Patrologie 1ın Warschau. Im Maı 19472 wurde VO der deutschen Polizei des Vorwurfs, Juden
geholfen haben, verhattet. Er kam 1947 1mM Konzentrationslager Auschwitz nıcht
geklärten Umständen um. Am 1995 sprach ıhn die georgische Kıirche heilig.””

uch der Baumstark-Schüler Joseph Molıitor (1903-1978; zuletzt Protessor für Neues Tlestament
1n Bamberg), der VO 1923 bıs 1927 1n Bonn neben katholischer Theologie auch Sprachen des
Christlichen riıents studıert un: 19258 ZU Dr. phıil. promovıert hatte, zählt Oussen ın dem seiner
Dissertation beigegebenen Lebenslauft den Lehrern auf?} Der Liturgiewissenschaftler
Odılo Heıming (ISB 898-1988 aus Marıa Laach, der (Ostern 1926 bıs Herbst 1929« 1n Bonn
»dem Studium218  Mitteilungen  Patrologie in Warschau. Im Mai 1942 wurde er von der deutschen Polizei wegen des Vorwurfs, Juden  geholfen zu haben, verhaftet. Er kam am 6. 12. 1942 im Konzentrationslager Auschwitz unter nicht  geklärten Umständen um.”? Am 19. 9. 1995 sprach ihn die georgische Kirche heilig.”°  Auch der Baumstark-Schüler Joseph Molitor (1903-1978; zuletzt Professor für Neues Testament  in Bamberg), der von 1923 bis 1927 in Bonn neben katholischer Theologie auch Sprachen des  Christlichen Orients studiert und 1928 zum Dr. phil. promoviert hatte, zählt Goussen in dem seiner  Dissertation beigegebenen Lebenslauf unter den Lehrern auf*!. Der Liturgiewissenschaftler P.  Odilo Heiming OSB (1898-1988) aus Maria Laach, der »von Ostern 1926 bis Herbst 1929« in Bonn  »dem Studium ... der Kunde des christlichen Orients und der einschlägigen Sprachen« oblag,*?  dürfte gerade noch bei Goussen gehört haben. Promoviert hat bei Goussen, wenn man von Pera-  dses Promotion in der philosophischen Fakultät absieht, niemand.  Die Zahl und der Umfang von Goussens wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist nur gering.  Auch hier sei wieder aus Baumstarks Nachruf (S. 357 f.) zitiert: Es fehlte ihm die »Leichtigkeit des  Produzierens und eine über das Ermitteln des Einzelnen hinausgehende synthetische Forschungs-  richtung«; »mitunter (bedurfte es) Jahre lang ordentlicher geistiger Gewaltanwendung ..., um es zu  erreichen, daß er aus dem Reichtum seines Wissens und mit Hilfsmitteln der Arbeit, die gleicher-  weise zum Neid herausforderten, irgend eine bestimmte literarische Gabe endlich gestaltete«. In  den Besprechungen seiner ersten Bücher wird Goussen der Flüchtigkeit geziehen. Sie beruhte viel-  leicht auf seiner »nervösen Hast« die sowohl Baumstark (S.358) wie Feldmann (S.15) in ihren  Nachrufen erwähnen.  Da eine gedruckte Bibliographie bisher nicht vorlieg  t,33  werden unten im Anhang seine Arbeiten  aufgeführt. Eine gewisse Skurrilität — »Sein einsames Gelehrten- und Sammlerleben hat Goussen  manche Züge eines Sonderlings gegeben« — erschwert außerdem die Zugänglichkeit seiner Arbei-  ten, hatte er doch »die merkwürdige Neigung, auf ein Erscheinen seiner Veröffentlichungen in  möglichst kleiner Auflage besonderen Wert zu legen. Der leidenschaftliche Sammler wollte, daß  spätere Sammler an seinen Broschüren und Sonderabzügen als an Raritäten Freude hätten.« (Baum-  stark, Nachruf 358, 359). Um einen Eindruck von Goussens Interessen zu geben, werden auch die  Werke genannt, die er ankündigte, die aber nie erschienen.  Die eigentliche und bleibende Bedeutung Goussens liegt auf einem anderen Gebiet. Seit seiner  Berliner Zeit sammelte er unermüdlich christlich-orientalische Literatur. Seine Bibliothek umfaßte  zum Schluß fast 5 000 Titel, darunter viele im Orient gedruckte und sonstige seltene Bücher, vor al-  lem aus dem Bereich des Syrischen, Arabischen, Koptischen, Äthiopischen, Armenischen und  Georgischen, insbesondere Textausgaben, aber auch Monographien, Hilfsmittel, Zeitschriften und  andere Werke in allen möglichen europäischen und orientalischen Sprachen. Da Unterlagen über  23  Paprocki 208-211.  30  Reißner 93.  31  »Allen meinen Lehrern, insbesondere den Herren Professoren Baumstark, Goussen (), Kahle  und Vogels, spreche ich meinen herzlichsten Dank aus.« Molitor gibt auch ausdrücklich an, daß  er bei Goussen Vorlesungen gehört habe. Ebenso im lateinischen Lebenslauf seiner Bonner  theologischen Dissertation (Der Paulustext des hl. Ephrem, 1936).  32  So der Lebenslauf in seiner Dissertation von 1930. In einem Brief vom 10. 8. 1961 schreibt er:  »... hat sich mein Blick auch nach Georgien gerichtet. Meine Beziehungen zu H. Goussen, Gr.  Peradse und M. Tarchni8vili waren mir dabei sehr nützlich.« (Bedi Kartlisa 32 [1974] 18). E. von  Severus nennt in seinem Nachruf auf Heiming als Lehrer nur Baumstark, Bonnet, Kahle und  Spieß, nicht jedoch Goussen (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Or-  dens 101 [1990] 517).  38  Die von Baumstark in seinem Nachruf (S.359) angekündigte Bibliographie von Heffening ist  wohl nicht erschienen. Die Angaben von Kosack 3f. lassen sich noch vervollständigen. Mir  können aber durchaus auch noch kleinere Arbeiten entgangen sein.der Kunde des christlichen rıents und der einschlägigen Sprachen« oblag,?“
dürtte gerade noch be1 Oussen gehört en. Promoviıert hat bei Goussen, WEnnn INa VO: Pera-
ses Promotıion 1n der phiılosophischen Fakultät bsieht, nıemand.

IDIEG Zahl und der Umfang VO (3oussens wıssenschafttlichen Veröffentlichungen 1st 11UrTr ger1ing.
uch 1er se1 wıeder AUS Baumstarks Nachruft S 35/ zıtiert: Es tehlte ıhm die »Leichtigkeıit des
Produzierens un: eıne ber das Ermuitteln des Finzelnen hinausgehende synthetische Forschungs-
richtung«; »mıtunter (bedurfte es) Jahre lang ordentlicher geistiger Gewaltanwendung
erreichen, da{fß aus dem Reichtum se1ınes Wıssens und MI1t Hılfsmitteln der Arbeıt, die gleicher-
welse Zzu Neid herausforderten, ırgend eıne bestimmte lıterarısche abe endlıch gestaltete«. In
den Besprechungen seı1ıner ersten Bücher wiırd Oussen der Flüchtigkeıit geziehen. S1e eruhte 1el-
leicht aut seiner »nNervosen Hast« die sowohl Baumstark (5.358) W1€ Feldmann (S: 15) 1n iıhren
Nachruten erwähnen.

DE eıne gedruckte Bibliographie bisher nıcht vorliegt’ werden 1mM Anhang seıne Arbeıiten
aufgeführt. Eıne ZeEW1SSE Skurrilität »Sein einsames Gelehrten- un: Sammlerleben hat OUuUSsen
manche Züge eınes Sonderlings gegeben« erschwert aulserdem die Zugänglichkeit seiner Arbei-
ten, hatte doch >>dl€ merkwürdıge Neıigung, aut eın Erscheinen seıiner Veröffentlichungen ın
mögliıchst Jeiner Auflage besonderen Wert legen. Der leidenschattliche Sammler wollte, da{fß
spatere Sammler seinen Broschüren und Sonderabzügen als Rarıtäten Freude hätten.« (Baum-
stark, Nachrut 358, 359) Um eiınen Fiındruck VO (3o0ussens Interessen geben, werden uch die
Werke ZENANNLT, die ankündigte, die aber nıe erschienen.

Die eigentliche und bleibende Bedeutung (soussens hegt aut eınem anderen Gebiet. eıt seiner
Berliner Zeıt sammelte unermuüdlıch christlich-orientalische Literatur. Seine Bibliothek umta{ßte
S: Schlufß fast 000 Titel, darunter viele 1m Orıient gedruckte un! sonstige seltene Bücher, VOT al-
lem aus dem Bereich des Syrischen, Arabischen, Koptischen, Athiopischen, Armenischen und
Georgischen, iınsbesondere Textausgaben, aber auch Monographıien, Hıltsmuittel, Zeitschritten und
andere Werke 1n allen möglıchen europäıschen und orientalıschen Sprachen. Da Unterlagen ber

29 Paprockı OD
Reißner

31 » Allen meınen Lehrern, insbesondere den Herren Protessoren Baumstark, Oussen (F). Kahle
und Vogels, spreche ich meınen herzlichsten ank Molıitor o1bt auch ausdrücklich d da{ß

be1 Oussen Vorlesungen gehört habe FEbenso 1mM lateinıschen Lebenslauf seıner Bonner
theologischen Dıissertation (Der Paulustext des Ephrem,
So der Lebenslauft 1ın seıner Dissertation VO 1930 In eiınem Briet VO 1961 schreıibt O1

» hat sıch meın Blıck auch nach Georgıien gerichtet. Meıne Beziehungen GOoussen, Sr
Peradse un! Tarchnisvilı mır dabe1 sehr nutzlıch.« (Bedı Kartlısa 11974| 18) VO

Severus nn 1n seiınem Nachruf auf Heıming als Lehrer LLUT Baumstark, Bonnet, Kahle und
Spiefß, nıcht jedoch OUuUSsSsen (Studıen und Miıtteilungen JANT. Geschichte des Benediktiner-Or-
ens 101 |1990| 517)

53 Die VO Baumstark ın seinem Nachruf angekündigte Bıbliographie VO Heffening 1st
wohl nıcht erschienen. Die Angaben VO Kosack 37 lassen sıch och vervollständıgen. Mır
können ber durchaus auch och kleinere Arbeıten CNISANSCN se1n.
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die Buchanschaffungen nıcht mehr vorhanden sınd, wıssen WIr wen1g darüber, aut welche Weiıse
Oussen seıne Sammlung zusammenbrachte. Von seınen Schreiben ach Georgien W ar schon die
ede Feldmann bemerkt 1ın seiınem Nachruf (D 16) »Er durchtorschte die Buch- und Handschrif-
tenkataloge und EFal mıt 1N- und ausländıschen Antıquaren 1ın Verbindung.« Von Reisen 1n den Ori-
ent 1st nıchts bekannt.“* Feldmann tährt tort » Vıel eld hatte nıcht, mujfßste sıch manchmal AIl

Munde absparen, W 4As für Bücher, Abschriftften und Photographien ausgab. Die Miıttel lossen
reichlicher, als Divisionspfarrer und Protessor geworden Baumstark berichtet, da die
Sammeltätigkeıt »zunächst 11UT U1l den Preıs persönlıcher Entbehrungen jeder It« habe beginnen
können; se1n spateres Diensteinkommen habe 6S iıhm ermöglıcht, »sorgenfreier sıch dem mehr und
mehr AT Leidenschaft werdenden Büchersammeln überlassen«. Eınen großen 'eıl der tinanzıel-
len Miıttel für die Käute habe ann VO Mäzenen bekommen Nachruf 357 Fur das Einbinden
der Bücher und ordentliche Regale blieb ıhm aber offenbar keın Geld mehr übrig”®, doch habe
» ZU111 Wohltun uch die Dorge U1 den Ausbau seıiner Bibliothek noch Miıttel übriggelassen«
(Baumstark, Nachruf 358)

Daneben mu{l Oussen eine umfangreıche Sammlung VO Handschritten-Photos besessen ha-
ben S1e sınd w1e die Separata”® un! seıin sonstiger Nachlafs, iınsbesondere seın Schritt-
wechsel, verschollen. Teile se1nes Nachlasses könnten sıch zunächst och ın dem Kindererho-

Kosack 16 ‚9 da{fß Oussen Nestles » Laıitteratura Syr1aca« Berlın 1n der sıch eın
Besitzervermerk » Vollers Kaıro 1889« befindet, AUS eiınem Antıquarıat ın Kaıro gekauft habe
Das 1st anz unwahrscheinlich. Karl Vollers (1857-1909) Wlr VO 1886 bıs 1896 Direktor der
Khedivijalbibliothek 1n Kaıro, annn Protessor in Jena (S Fück, Die arabıischen Studien 1ın Eu-
LODA, Leipzıg 1955 240) eın achlafß dürfte 1n Deutschland verkauft worden se1In.

Eın maronıiıtisches liıturgisches Buch schenkte ıhm ausweiıslıic eiıner handschrittlichen Wıid-
INUNS VO 1916 » L.e Periodeute Pıerre Hobeika« (Butrus Hubaıga), der durch eiıne Reihe
wiıssenschattlicher Arbeıten VOTI allem ZUrT!r Liturgie bekannt 1St;, Kosack, Tate]

35 Baumstark »das Herzogliche Haus Kroy« Croy, Genealogisches andbuc. des
Adels, Fürstliche Häuser Band XL, Limburg 1987, 154 {f.) Oussen wıdmete 1909 se1ın Buch
ber die Literatur der Mozaraber »seinem hochverehrten (GSönner dem Fürsten Altfred VO  —

Hatzfeld-Wildenburg« (1828-191 1’ Miıtglıed des Preufßischen Herrenhauses).
Kosack I5 zıtlert eın Schreiben des Bibliotheksdirektors VO ath den Universitätskurator
VO AA »Es sınd namlich 1Ur für einen 'eıl der Bibliothek schlechte Tannenholz-Re-
xale hne Rückwände vorhanden, deren Bretter unverstellbar sind Eınen 'eıl der Bibliothek
bewahrte Proft. Oussen nämlich 1n Kısten auf.« Nach Kosack ebenda) über die Hältte
der Bände nıcht gebunden, manche Schritten 1Ur 1n losen Bogen vorhanden.
Baumstark, Nachruf 359 Kosack

38 Baumstark, Nachruf 360, spricht VO einer »Masse der VO erworbenen Separatabzüge«.
Oussen €esa:; z B eın handschrifttliches arabisches Verzeichnis der wiıchtigen Handschriften
des syrısch-orthodoxen Satranklosters be1 Mardın (Daır az-Za faran), das wahrscheinlich der
spatere Patrıarch Atfram Barsaum geschrieben hat. Baumstark hat 65 bel seıner »Geschichte der
syrıschen Liıteratur« (Bonn benutzt, Eınleitung Va 344 ID VO Baumstark (ebenda
3’ Fußnote 16) erwartetie Veröffentlichung (30oussens ber die Sammlung des Klosters, die sıcher
auf dem Verzeichnis beruhen sollte, 1St nıcht erschıenen. Franz Joseph öln bezieht sıch 1nN: The
Nomocanonical Lıterature of the Copto-Arabic Church of Alexandrıa 'Ihe Ecclesiastical Re-
1e W H917 129) auft eıne Auskunft VO OUuUssen über eıne Handschriüft 1n Daır az-Zafaran;
S1E dürfte yleichfalls aut dieses Verzeichnis zurückgegangen se1n. Wıe Oussen daran gekom-
INenNn ISt;, kann ıch nıcht 1, Er muü{fßte Beziehungen ZU Satrankloster gehabt haben Neben
anderen dort gedruckten Büchern hesafß z B auch die 1917 erschienene arabische Geschichte
des Klosters VO Atfram Barsaum (Sıgnatur: Bibl OUuUSssen Barsaum hatte Kontakte
europäıischen Gelehrten (vgl eLWwWa Macuch, Geschichte der spat- und neusyrischen Lıteratur,
Berlin 19276; 442), vielleicht auch OUussen. Er zahlt ıh 1n seiner arabischen »Hıstoire des
sc1enCes er de la lıtterature syrı1aque, Aleppo 1956, 47/5, hınter Baumstark dem auf S 480
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lungsheim betunden haben, 1ın dem G1 gewohnt hatte: entweder sınd S1e dort, 1M Erzbischöflichen
Besıtz der ın der Universitätsbibliothek bel Bränden während des Krıeges vernichtet worden (vgl
Kosack 3’ p3, W

Oussen gehörten terner mehrere moderne syrische Handschrıiften, dıe 8 ber 1899, 1903 un:
ohl 1ın seıner Strafßsburger Zeıt den Bibliotheken 1n Berlin“® und Straßburg“” verkautte.

Schicksal der Bibliothek nach (3o0oussens Tod
(30ussen, der den Wert seıner Bibliothek Recht sehr hoch einschätzte“*“ und keine näheren Ange-
hörigen hatte, errichtete 1926 1MmM Krankenhaus eın JTestament, ın dem den Erzbischöf-
lıchen Stuhl öln seiınem alleinıgen Erben einsetzte. Im Testament heifßt ( weıter: »Meın rbe
1st verpflichtet, meıne Bibliothek aut dreiss1g Jahre ach meınem ' ode der Uniiversıität Bonn als
Leihgabe überlassen, WEI111 die Unıiversıität sıch verpflichtet, S1e 1ın besonderm KRaum dem
Namen: ‚Bibliothek Dr. OUSSECN< ın Hut nehmen und ihre Erhaltung und wıissenschaftlıi-
che Benutzung yewährleisten; «

Nach eiıner kurzen Zwischenlagerung 1n einem dem Erzbistum öln unterstehenden Kolleg 1n
Bonn wurde die Büchersammlung 1mM Oktober 1927 der Universitätsbibliothek Bonn als Leihgabe
aut dreifßig Jahre übergeben. S1e wurde dort bestimmungsgemäfs als Sonderbestand geführt. Nach
einıgen dringlichen Ma{f$nahmen (Bındearbeıiten, Anschaffung VO Regalen, Katalogisierung), für
die EFSE dıie Miıttel bereitgestellt werden mufßten (Kosack 20 f.; 23 WAar S1e nach den für die Universi-
tätsbibliothek geltenden Bestimmungen enutzbar Kosack 26) S1e wurde auch 1n Anspruch mCc-
NOTINIMMECIL. Kosack (5.24) zıtlert eınen Rechenschattsbericht des damalıgen Privatdozenten und
Bıbliotheksrates Dr. Heffening 1953 ın dem heißt » Die Bibliothek OuUssen wurde se1ıt
ıhrer UVebernahme 1n den JahrenSaufßerhalb des Hauses VO Benutzern (darunter

och eınen eıgenen Abschnitt wıdmet), auf, WenNnn uch nıcht gBanz korrekt (u»““°‘)> welches 19)a-
Lum mMI1t der beigefügten ahl 1901 gemeınt hat, annn iıch nıcht I1

Leider 1St das Verzeichnis ebentalls verschollen. Eıne auf meıne Bıtte durchgeführte Nachtor-
schung 1ın der Universitätsbibliothek Bonn Wal erfolglos (Mitteilung VO Frau Bibliotheksdi-
rektorın Dr. Fischer VO

4() jetzt: Berlin Ms Or.u (Gannat Bussäme, Teıl), 870/11 (2 Teıl), 7 eodor bar
KönIi A geschrieben 189/ und 1898 VO Augustın Thomas 1in Urmıuıa, Ms Or. GGE 947 (Ge-
schichte des Märtyrers Azazaıl), geschrieben 1901 (Beschreibung: Afßfalg, Syrische Hand-
schrıften, Wiesbaden 1965, 31 f’ (Nr. 11-13, 28)

41 Jetzt Strassbourg 4140 "Theodor bar KOönt  )7 geschrieben 1M 9.Jh (kurze Beschreibung: Catalo-
ZUC general des manuscrıts des bibliotheques publiques de France, Departements tOmMe 4 9 DPa-
r1S 1923 779 Vgl uch Baumstark, Geschichte 2181 Fußnote I: Die syrıschen Hss 4141 un
4147 STtammen w1e€e rel der ach Berlin verkautten Manuskrıipte VO Augustın Thomas,
da{fß ohl auch S1€E VO Oussen angekauft wurden.

47 Feldmann, Nachruft In dem Bardenhewer übermuittelten Sonderdruck VO (3oussens Beıtrag
tür die 1915 erschienene Sachau-Festschrift (Jetzt 1m Semiıinar für Ite Kirchengeschichte der
Uni1iversıität München) tindet sıch aut der ersten Seıite tolgender ottenbar VO Vertasser
stammender Bleistittvermerk: »Vgl. Or. Christ V, (Leipzıgb 237%:; Eınıige Nachträge SN

‚Bıibl Hagıogr. ()rient.« der Bollandisten aufgrund des eINZ1g dastehenden Bestandes eıner
Privatbibliothek seltenen orientalischen DruckenS
Die Erfüllung der weıteren Auflage, ıhm »eıne Zulage se1iıner Pension als Divisionspfarrer aut
Lebenszeıt 1n solcher Höoöhe besorgen, da{ß220  Mitteilungen  lungsheim befunden haben, in dem er gewohnt hatte; entweder sind sie dort, im Erzbischöflichen  Besitz oder in der Universitätsbibliothek bei Bränden während des Krieges vernichtet worden (vgl.  Kosack 3, 15, 17):  Goussen gehörten ferner mehrere moderne syrische Handschriften, die er aber 1899, 1903 und  wohl in seiner Straßburger Zeit den Bibliotheken in Berlin*°® und Straßburg*' verkaufte.  3. Schicksal der Bibliothek nach Goussens Tod  Goussen, der den Wert seiner Bibliothek zu Recht sehr hoch einschätzte** und keine näheren Ange-  hörigen hatte, errichtete am 2. 12. 1926 im Krankenhaus ein Testament, in dem er den Erzbischöf-  lichen Stuhl Köln zu seinem alleinigen Erben einsetzte. Im Testament heißt es weiter: »Mein Erbe  ist verpflichtet, meine Bibliothek auf dreissig Jahre nach meinem Tode der Universität Bonn als  Leihgabe zu überlassen, wenn die Universität sich verpflichtet, sie in besonderm Raum unter dem  Namen: >»Bibliothek Dr. Goussen« in treue Hut zu nehmen und ihre Erhaltung und wissenschaftli-  che Benutzung zu gewährleisten; ...  &B  Nach einer kurzen Zwischenlagerung in einem dem Erzbistum Köln unterstehenden Kolleg in  Bonn wurde die Büchersammlung im Oktober 1927 der Universitätsbibliothek Bonn als Leihgabe  auf dreißig Jahre übergeben. Sie wurde dort bestimmungsgemäß als Sonderbestand geführt. Nach  einigen dringlichen Maßnahmen (Bindearbeiten, Anschaffung von Regalen, Katalogisierung), für  die erst die Mittel bereitgestellt werden mußten (Kosack 20f., 23), war sie nach den für die Universi-  tätsbibliothek geltenden Bestimmungen benutzbar (Kosack 26). Sie wurde auch in Anspruch ge-  nommen. Kosack (S.24) zitiert einen Rechenschaftsbericht des damaligen Privatdozenten und  Bibliotheksrates Dr. Heffening vom 6. 4. 1933, in dem es heißt: »Die Bibliothek Goussen wurde seit  ihrer Uebernahme in den Jahren 1928-1932 außerhalb des Hauses von 33 Benutzern (darunter 9  noch einen eigenen Abschnitt widmet), auf, wenn auch nicht ganz korrekt (u“‘“°‘)’ welches Da-  tum er mit der beigefügten Zahl 1901 gemeint hat, kann ich nicht sagen.  Leider ist das Verzeichnis ebenfalls verschollen. Eine auf meine Bitte durchgeführte Nachfor-  schung in der Universitätsbibliothek Bonn war erfolglos (Mitteilung von Frau Bibliotheksdi-  rektorin Dr. Fischer vom 24. 10. 1989).  40 Jetzt: Berlin Ms. Or. quart. 870/I (Gannat Bussäm&6, 1. Teil), 870/1I (2. Teil), 871 (Theodor bar  Könf u.a.), geschrieben 1897 und 1898 von Augustin Thomas in Urmia, Ms. Or. oct. 942 (Ge-  schichte des Märtyrers Azazail), geschrieben 1901 (Beschreibung: J. Aßfalg, Syrische Hand-  schriften, Wiesbaden 1963, 31f., 59 (Nr. 11-13, 28).  41 Jetzt Strassbourg 4140 (Theodor bar Könt), geschrieben im 19.Jh. (kurze Beschreibung: Catalo-  gue gEneral des manuscrits des biblioth&ques publiques de France, Departements — tome 47, Pa-  ris 1923, 729. Vgl. auch Baumstark, Geschichte 218 f., Fußnote 11. Die syrischen Hss. 4141 und  4142 stammen — wie drei der nach Berlin verkauften Manuskripte — von Augustin Thomas, so  daß wohl auch sie von Goussen angekauft wurden.  42  Feldmann, Nachruf 16. In dem Bardenhewer übermittelten Sonderdruck von Goussens Beitrag  für die 1915 erschienene Sachau-Festschrift (jetzt im Seminar für Alte Kirchengeschichte der  Universität München) findet sich auf der ersten Seite unten folgender offenbar vom Verfasser  stammender Bleistiftvermerk: »Vgl. Or. Christ V, 2 (Leipzig 1915), S.237f: Einige Nachträge zur  >Bibl. Hagiogr. Orient.« der Bollandisten aufgrund des einzig dastehenden Bestandes einer  Privatbibliothek an seltenen orientalischen Drucken u.s.w.«  43  Die Erfüllung der weiteren Auflage, ihm »eine Zulage zu seiner Pension als Divisionspfarrer auf  Lebenszeit in solcher Höhe zu besorgen, daß ... (er) mit Pension und Zulage das Gehalt eines  ordentlichen Professors der Universität Bonn erreiche«, wurde von der Universität im Hinblick  auf die leihweise Überlassung der wertvollen Bibliothek noch in die Wege geleitet und vom Mi-  nisterium am 1. 4. 1927 auch bewilligt (Kosack 18), wirkte sich aber wegen Goussens Tod noch  im selben Monat praktisch nicht mehr aus. Es handelte sich nur um einen finanziellen Aus-  gleich, eine Ernennung zum ordentlichen Professor war damit nicht verbunden.(er) mI1t Pension und Zulage das ehalt eınes
ordentlichen Protessors der Universıität Bonn erreiche«, wurde VO der Uniiversıität 1M Hınblick
aut die leihweise Überlassung der wertvollen Bıbliothek och ın dıe Wege geleitet un VO Mı-
nısterıLm 1927 uch bewillıgt (Kosack 18), wirkte sıch aber (3oussens 'Tod noch
1M selben Monat praktisch nıcht mehr au  N Es handelte sıch L1UTr eiınen finanzıiellen Aus-
ogleich, eıne Ernennung ZU ordentlichen Protessor W al damıt nıcht verbunden.



ZMitteilungen

Dozenten) mıt insgesamt 406 Bänden benutzt. Neun Bibliotheken nahmen s$1e 1mM auswärtigen
Leihverkehr MIt Bänden 1n Anspruch. Dazu kommt och eiıne lebhatfte Benutzung der Biblio-
hek iın dem Raume, S1e aufgestellt 1St, W as sıch statistisch nıcht mehr ertassen 1aft Die Benut-

ZUNS (Dit und Stelle hat allerdings nachgelassen, seıtdem Protessor Baumstark VO Bonn ach
Munster eruten wurde.220  Mitteilungen  Dozenten) mit insgesamt 406 Bänden benutzt. Neun Bibliotheken nahmen sie im auswärtigen  Leihverkehr mit 77 Bänden in Anspruch. Dazu kommt noch eine lebhafte Benutzung der Biblio-  thek in dem Raume, wo sie aufgestellt ist, was sich statistisch nicht mehr erfassen läßt. ... Die Benut-  zung an Ort und Stelle hat allerdings nachgelassen, seitdem Professor Baumstark von Bonn nach  Münster berufen wurde. ... Dafür steigt aber die Benutzung im auswärtigen Leihverkehr immer  mehr an.« Auf Notizzetteln hat Heffening die 77 auswärtigen Ausleihen aufgeschlüsselt. Die mei-  sten (20) erfolgten von Münster aus, höchstwahrscheinlich von dem 1930 als Ordinarius für Orien-  talistik nach Münster berufenen Baumstark, vielleicht auch von dem dort tätigen Theologen und  Orientalisten Adolf Rücker. An zweiter Stelle (16 sowie 7 Ortsausleihen) steht die Benediktiner-  abtei Maria Laach. Dabei handelt es sich vermutlich um die dortigen Liturgiewissenschaftler, die  mit Baumstark zusammenarbeiteten (vor allem Odo Casel und Odilo Heiming). Mit 13 Fernleihen  ist Dillingen vertreten, wohinter sich der dortige Alttestamentler und Orientalist Sebastian Eurin-  ger (1865-1943) verbergen dürfte. Als Besteller aus Donauwörth (2 Ausleihen) kommt nur Georg  Graf (1875-1955), der von 1930-1945 dort wohnte, in Frage.** Wer die Ausleihen aus Krefeld (6 und  9 Ortsausleihen) vornahm, ist mir unbekannt. Fernleihen aus Hamburg, Paderborn, Breslau und  Euskirchen erfolgten in nur jeweils einem Fall.  Joseph Molitor schreibt 1936 im Vorwort seiner Bonner theologischen Dissertation, daß er die  Arbeit (»Der Paulustext des hl. Ephräm«) »überhaupt in Angriff nehmen konnte, war mir nur mög-  lich durch die orientalische Spezialbibliothek meines leider zu früh verstorbenen Lehrers, des  Herrn Prof. Dr. Goussen, die mir durch die freundliche Vermittlung des Herrn Bibliotheksrates  Prof. Dr. Heffening jederzeit zur Verfügung stand«.  Die Büchersammlung wurde auch weitergeführt. Es ist eine Akzessionsliste erhalten, in der die  Neuanschaffungen von 1928 bis 1942 eingetragen sind. Die erste der fortlaufenden, sich offenbar an  den Bestand Goussens anschließenden Nummern ist 4821, die letzte 4937.* Weiterbezogen wur-  den fast ausschließlich Zeitschriften, Reihen und in Fortsetzungen erscheinende Werke. In einer  schriftlichen Festlegung der Verpflichtungen des Erzbischöflichen Stuhls und der Universitätsbi-  bliothek, die 1933 noch erstellt wurde, ist insoweit ausdrücklich vorgesehen, daß »die mit staatli-  chen Mitteln beschafften Fortsetzungswerke ... staatliches Eigentum« bleiben.  Trotz Baumstarks Appell an die Forscher, »je ein Separatum aller ihrer nicht selbständig erschei-  nenden Arbeiten an die Universitätsbibliothek Bonn mit dem ausdrücklichen Vermerk: »für die Bi-  bliothek Dr. Goussen« einzusenden« (Nachruf 360), sind nur wenige Schenkungen von Autoren  verzeichnet. Sie stammen von Goussens oben erwähntem Schüler Gregor Peradse (mehrfach)*®,  44 Zu den genannten Personen vgl. etwa Kaufhold, Gesamtregister, Einleitung passim.  45 Es ist anzunehmen, daß in diesem Journal alle Neuanschaffungen eingetragen wurden. Ich halte  es deshalb nicht für wahrscheinlich, daß bei Neuanschaffungen auch »mit Exponenten (z.B.  121°) gearbeitet wurde« (so Kosack 22). Diese Signaturen werden eher auf Korrekturen bei der  Katalogisierung beruhen. Kosack schreibt selbst, daß zu seiner Zeit (1971) noch ein geringer Teil  der Bücher nicht aufgenommen war.  46  Einträge für 1932, 1934 und 1936 (Nr.4876, 4892 und 4899): »La Croix de Sainte Nino. Nr.1.2.  1931/2«, »La Croix de Sainte Nino. 3. 1933«; »La Croix de Sainte Nino 4. 1934«. Es handelt sich  um das in Paris erschienene »annuaire scientifique 3vari vazısa [= »Rebenkreuz« der hl. Nino]  dont tous les articles sont signes de son [= Peradse] nom« (Paprocki — oben Fußnote 13 — S.205;  vgl. auch die Rezension von Deeters in: ZDMG 91 [1937] 529f.). — 1936 (Nr. 4907; nach dem Ka-  talogzettel lautet die Signatur: 4709): Nieznana Ewangelia apokryficzna [pochodzaca z kö1 mo-  nofizyckich] 1935 (= Elpis 9, Warschau 1935, 183-216). — 1938 (Nr.4918; Katalogzettel vorhan-  den): An account of the Georgian Monks [and Monasteries in Palestine ... ] 1937 (= Georgica 2,  181-246). — 1939 (Nr. 4930; Katalogzettel vorhanden): List apokryficzny Dionizego Areopagity  [do biskupa efeskiego Tymoteusza ... ] 1937 (= Elpis 11, 1937, 111-143). — Jeweils vermerkt  »Geschenk« oder Lieferant: »Verfasser«.Daftür ste1gt aber die Benutzung 1m auswärtigen Leihverkehr immer
mehr A41l.« Auft Notizzetteln hat Heftening die auswärtigen Ausleihen aufgeschlüsselt. Die me1l-
sten (20) erfolgten VO Münster aus, höchstwahrscheinlich VO dem 1930 als Ordinarıus tür Orıen-
talıstık ach Munster berutenen Baumstark, vielleicht auch VO dem dort tätıgen Theologen und
Orientalısten Adolft Rücker. An zweıter Stelle (16 SOWI1e Ortsausleihen) steht die Benediktiner-
abte1 Marıa Laach Dabe!1 handelt sıch vermutlıich die dortigen Liturgiewissenschaftler, die
miı1t Baumstar zusammenarbeıteten (vor allem Odo Casel und Odılo Heiming). Mıt 14 Fernleihen
1St Dıllıngen VeEFTLFELCH; wohinter sıch der dortige Alttestamentler und Orientalıst Sebastıan Eurın-
SCcI (1865-1943) verbergen dürtte. Als Besteller aus Donauwörth 2 Ausleihen) kommt 1Ur Georg
raf (1875-1955), der VO 168 dort wohnte, in Frage.”* Wer die Ausleihen AUS Kreteld (6 und

Ortsausleihen) vornahm, 1St mır unbekannt. Fernleihen AaUS Hamburg, Paderborn, Breslau un!
Euskirchen erfolgten 1n 1Ur jeweıls eınem Fall

Joseph Molitor schreibt 19236 1mM Vorwort seıiner Bonner theologischen Dissertation, da{fß dıe
Arbeıt (»Der Paulustext des Ephräm«) »überhaupt iın Angrıiff nehmen konnte, W al mır 11UT MOg-
ıch durch die orientalische Spezıialbibliothek meınes leider truh verstorbenen Lehrers, des
Herrn Prot. Dr. Goussen, die mır durch die freundliche Vermittlung des Herrn Bibliotheksrates
Prot. Dr. Heffening jederzeıt Z Verfügung stand«.

Die Büchersammlung wurde uch weitergeführt. Es 1St eıne Akzessionslıste erhalten, 1n der die
Neuanschafttfungen VO 197258 bıs 1947 eingetragen sınd Dıe der tortlaufenden, sıch ottenbar
den Bestand (3o0oussens anschließenden Nummern 1st 4821, die letzte 4937 %° Weiterbezogen WUulIl-

den tast ausschließlich Zeitschriften, Reihen und 1n Fortsetzungen erscheinende Werke In eiıner
schrittlichen Festlegung der Verpflichtungen des Erzbischöflichen Stuhls und der Universitätsbi-
bliothek, dıe 1933 och erstellt wurde, 1St insowelılt ausdrücklich vorgesehen, da »dıe mMIıt staatlı-
chen Miıtteln beschattten Fortsetzungswerke220  Mitteilungen  Dozenten) mit insgesamt 406 Bänden benutzt. Neun Bibliotheken nahmen sie im auswärtigen  Leihverkehr mit 77 Bänden in Anspruch. Dazu kommt noch eine lebhafte Benutzung der Biblio-  thek in dem Raume, wo sie aufgestellt ist, was sich statistisch nicht mehr erfassen läßt. ... Die Benut-  zung an Ort und Stelle hat allerdings nachgelassen, seitdem Professor Baumstark von Bonn nach  Münster berufen wurde. ... Dafür steigt aber die Benutzung im auswärtigen Leihverkehr immer  mehr an.« Auf Notizzetteln hat Heffening die 77 auswärtigen Ausleihen aufgeschlüsselt. Die mei-  sten (20) erfolgten von Münster aus, höchstwahrscheinlich von dem 1930 als Ordinarius für Orien-  talistik nach Münster berufenen Baumstark, vielleicht auch von dem dort tätigen Theologen und  Orientalisten Adolf Rücker. An zweiter Stelle (16 sowie 7 Ortsausleihen) steht die Benediktiner-  abtei Maria Laach. Dabei handelt es sich vermutlich um die dortigen Liturgiewissenschaftler, die  mit Baumstark zusammenarbeiteten (vor allem Odo Casel und Odilo Heiming). Mit 13 Fernleihen  ist Dillingen vertreten, wohinter sich der dortige Alttestamentler und Orientalist Sebastian Eurin-  ger (1865-1943) verbergen dürfte. Als Besteller aus Donauwörth (2 Ausleihen) kommt nur Georg  Graf (1875-1955), der von 1930-1945 dort wohnte, in Frage.** Wer die Ausleihen aus Krefeld (6 und  9 Ortsausleihen) vornahm, ist mir unbekannt. Fernleihen aus Hamburg, Paderborn, Breslau und  Euskirchen erfolgten in nur jeweils einem Fall.  Joseph Molitor schreibt 1936 im Vorwort seiner Bonner theologischen Dissertation, daß er die  Arbeit (»Der Paulustext des hl. Ephräm«) »überhaupt in Angriff nehmen konnte, war mir nur mög-  lich durch die orientalische Spezialbibliothek meines leider zu früh verstorbenen Lehrers, des  Herrn Prof. Dr. Goussen, die mir durch die freundliche Vermittlung des Herrn Bibliotheksrates  Prof. Dr. Heffening jederzeit zur Verfügung stand«.  Die Büchersammlung wurde auch weitergeführt. Es ist eine Akzessionsliste erhalten, in der die  Neuanschaffungen von 1928 bis 1942 eingetragen sind. Die erste der fortlaufenden, sich offenbar an  den Bestand Goussens anschließenden Nummern ist 4821, die letzte 4937.* Weiterbezogen wur-  den fast ausschließlich Zeitschriften, Reihen und in Fortsetzungen erscheinende Werke. In einer  schriftlichen Festlegung der Verpflichtungen des Erzbischöflichen Stuhls und der Universitätsbi-  bliothek, die 1933 noch erstellt wurde, ist insoweit ausdrücklich vorgesehen, daß »die mit staatli-  chen Mitteln beschafften Fortsetzungswerke ... staatliches Eigentum« bleiben.  Trotz Baumstarks Appell an die Forscher, »je ein Separatum aller ihrer nicht selbständig erschei-  nenden Arbeiten an die Universitätsbibliothek Bonn mit dem ausdrücklichen Vermerk: »für die Bi-  bliothek Dr. Goussen« einzusenden« (Nachruf 360), sind nur wenige Schenkungen von Autoren  verzeichnet. Sie stammen von Goussens oben erwähntem Schüler Gregor Peradse (mehrfach)*®,  44 Zu den genannten Personen vgl. etwa Kaufhold, Gesamtregister, Einleitung passim.  45 Es ist anzunehmen, daß in diesem Journal alle Neuanschaffungen eingetragen wurden. Ich halte  es deshalb nicht für wahrscheinlich, daß bei Neuanschaffungen auch »mit Exponenten (z.B.  121°) gearbeitet wurde« (so Kosack 22). Diese Signaturen werden eher auf Korrekturen bei der  Katalogisierung beruhen. Kosack schreibt selbst, daß zu seiner Zeit (1971) noch ein geringer Teil  der Bücher nicht aufgenommen war.  46  Einträge für 1932, 1934 und 1936 (Nr.4876, 4892 und 4899): »La Croix de Sainte Nino. Nr.1.2.  1931/2«, »La Croix de Sainte Nino. 3. 1933«; »La Croix de Sainte Nino 4. 1934«. Es handelt sich  um das in Paris erschienene »annuaire scientifique 3vari vazısa [= »Rebenkreuz« der hl. Nino]  dont tous les articles sont signes de son [= Peradse] nom« (Paprocki — oben Fußnote 13 — S.205;  vgl. auch die Rezension von Deeters in: ZDMG 91 [1937] 529f.). — 1936 (Nr. 4907; nach dem Ka-  talogzettel lautet die Signatur: 4709): Nieznana Ewangelia apokryficzna [pochodzaca z kö1 mo-  nofizyckich] 1935 (= Elpis 9, Warschau 1935, 183-216). — 1938 (Nr.4918; Katalogzettel vorhan-  den): An account of the Georgian Monks [and Monasteries in Palestine ... ] 1937 (= Georgica 2,  181-246). — 1939 (Nr. 4930; Katalogzettel vorhanden): List apokryficzny Dionizego Areopagity  [do biskupa efeskiego Tymoteusza ... ] 1937 (= Elpis 11, 1937, 111-143). — Jeweils vermerkt  »Geschenk« oder Lieferant: »Verfasser«.staatlıches Eıigentum« bleiben.

TIrotz Baumstarks Appell die Forscher, »je eın Separatum aller ıhrer nıcht selbständıg erschei-
nenden Arbeiten dıe Universitätsbibliothek Bonn mıiı1t dem ausdrücklichen Vermerk: ‚für die Bı-
bliothek Dr. OUSSEN«< einzusenden« Nachruf 360), sind L11UT wenıge Schenkungen VO utoren
verzeichnet. Sıe STammen VO (3oussens ben erwähntem Schüler Gregor Peradse (mehrfach)*®,

Zu den genannten Personen vgl eLtwa Kaufthold, Gesamtregıster, Einleitung passım.
45 Es 1St anzunehmen, da{fß 1n diesem Journal alle Neuanschaffungen eingetragen wurden. Ic halte

deshalb nıcht tür wahrscheıinlich, da{ß bei Neuanschaffungen uch »MI1t Exponenten (Z.B
24° gearbeıtet wurde« (SO Kosack 773 Diese Sıgnaturen werden eher auf Korrekturen bei der
Katalogisierung beruhen. Kosack schreıbt elbst, da{fß seıner Z eıt och eın geringer e1l
der Bücher nıcht aufgenommen W AaTl.

Eınträge für 93Z 1934 und 1936 (Nr.4876, 4897 und »La Cro1x de Saınte Nıno Nr.
1931/2«; »11a Cro1x de Saınte Nıno. 1933 »La Cro1x de Saınte Nıno 1934«., Es andelt sıch

das 1n Parıs erschıenene »annuaıre scıientifique ZUATL VDAZISa »Rebenkreuz« der hl Nıno|
Ont LOUS les artıcles SONLT S18NES de SO  - Peradse] (Paprockı ben Fufßnote 13 205:
vgl uch die Rezension VO eeters 1 DMG 91 1937 529 1936 Nr. 4907; ach dem KA-

talogzettel lautet die Sıgnatur: Nıeznana Ewangelıa apokryficzna [pochodzaca kÖl
nofizyckıch] 1935 Elpıs % Warschau 1935; 183-216) 1935 (Nr.4918; Katalogzettel vorhan-
den) An ACCOUNLT ot the Georgıian Monks and Monasterıes 1n Palestine 1937/ Georgica 2)
181-246). 1939 Nr. 4930; Katalogzettel vorhanden): List apokryficzny Dionizego Areopagıty
[do bıskupa efeskıego Iymoteusza220  Mitteilungen  Dozenten) mit insgesamt 406 Bänden benutzt. Neun Bibliotheken nahmen sie im auswärtigen  Leihverkehr mit 77 Bänden in Anspruch. Dazu kommt noch eine lebhafte Benutzung der Biblio-  thek in dem Raume, wo sie aufgestellt ist, was sich statistisch nicht mehr erfassen läßt. ... Die Benut-  zung an Ort und Stelle hat allerdings nachgelassen, seitdem Professor Baumstark von Bonn nach  Münster berufen wurde. ... Dafür steigt aber die Benutzung im auswärtigen Leihverkehr immer  mehr an.« Auf Notizzetteln hat Heffening die 77 auswärtigen Ausleihen aufgeschlüsselt. Die mei-  sten (20) erfolgten von Münster aus, höchstwahrscheinlich von dem 1930 als Ordinarius für Orien-  talistik nach Münster berufenen Baumstark, vielleicht auch von dem dort tätigen Theologen und  Orientalisten Adolf Rücker. An zweiter Stelle (16 sowie 7 Ortsausleihen) steht die Benediktiner-  abtei Maria Laach. Dabei handelt es sich vermutlich um die dortigen Liturgiewissenschaftler, die  mit Baumstark zusammenarbeiteten (vor allem Odo Casel und Odilo Heiming). Mit 13 Fernleihen  ist Dillingen vertreten, wohinter sich der dortige Alttestamentler und Orientalist Sebastian Eurin-  ger (1865-1943) verbergen dürfte. Als Besteller aus Donauwörth (2 Ausleihen) kommt nur Georg  Graf (1875-1955), der von 1930-1945 dort wohnte, in Frage.** Wer die Ausleihen aus Krefeld (6 und  9 Ortsausleihen) vornahm, ist mir unbekannt. Fernleihen aus Hamburg, Paderborn, Breslau und  Euskirchen erfolgten in nur jeweils einem Fall.  Joseph Molitor schreibt 1936 im Vorwort seiner Bonner theologischen Dissertation, daß er die  Arbeit (»Der Paulustext des hl. Ephräm«) »überhaupt in Angriff nehmen konnte, war mir nur mög-  lich durch die orientalische Spezialbibliothek meines leider zu früh verstorbenen Lehrers, des  Herrn Prof. Dr. Goussen, die mir durch die freundliche Vermittlung des Herrn Bibliotheksrates  Prof. Dr. Heffening jederzeit zur Verfügung stand«.  Die Büchersammlung wurde auch weitergeführt. Es ist eine Akzessionsliste erhalten, in der die  Neuanschaffungen von 1928 bis 1942 eingetragen sind. Die erste der fortlaufenden, sich offenbar an  den Bestand Goussens anschließenden Nummern ist 4821, die letzte 4937.* Weiterbezogen wur-  den fast ausschließlich Zeitschriften, Reihen und in Fortsetzungen erscheinende Werke. In einer  schriftlichen Festlegung der Verpflichtungen des Erzbischöflichen Stuhls und der Universitätsbi-  bliothek, die 1933 noch erstellt wurde, ist insoweit ausdrücklich vorgesehen, daß »die mit staatli-  chen Mitteln beschafften Fortsetzungswerke ... staatliches Eigentum« bleiben.  Trotz Baumstarks Appell an die Forscher, »je ein Separatum aller ihrer nicht selbständig erschei-  nenden Arbeiten an die Universitätsbibliothek Bonn mit dem ausdrücklichen Vermerk: »für die Bi-  bliothek Dr. Goussen« einzusenden« (Nachruf 360), sind nur wenige Schenkungen von Autoren  verzeichnet. Sie stammen von Goussens oben erwähntem Schüler Gregor Peradse (mehrfach)*®,  44 Zu den genannten Personen vgl. etwa Kaufhold, Gesamtregister, Einleitung passim.  45 Es ist anzunehmen, daß in diesem Journal alle Neuanschaffungen eingetragen wurden. Ich halte  es deshalb nicht für wahrscheinlich, daß bei Neuanschaffungen auch »mit Exponenten (z.B.  121°) gearbeitet wurde« (so Kosack 22). Diese Signaturen werden eher auf Korrekturen bei der  Katalogisierung beruhen. Kosack schreibt selbst, daß zu seiner Zeit (1971) noch ein geringer Teil  der Bücher nicht aufgenommen war.  46  Einträge für 1932, 1934 und 1936 (Nr.4876, 4892 und 4899): »La Croix de Sainte Nino. Nr.1.2.  1931/2«, »La Croix de Sainte Nino. 3. 1933«; »La Croix de Sainte Nino 4. 1934«. Es handelt sich  um das in Paris erschienene »annuaire scientifique 3vari vazısa [= »Rebenkreuz« der hl. Nino]  dont tous les articles sont signes de son [= Peradse] nom« (Paprocki — oben Fußnote 13 — S.205;  vgl. auch die Rezension von Deeters in: ZDMG 91 [1937] 529f.). — 1936 (Nr. 4907; nach dem Ka-  talogzettel lautet die Signatur: 4709): Nieznana Ewangelia apokryficzna [pochodzaca z kö1 mo-  nofizyckich] 1935 (= Elpis 9, Warschau 1935, 183-216). — 1938 (Nr.4918; Katalogzettel vorhan-  den): An account of the Georgian Monks [and Monasteries in Palestine ... ] 1937 (= Georgica 2,  181-246). — 1939 (Nr. 4930; Katalogzettel vorhanden): List apokryficzny Dionizego Areopagity  [do biskupa efeskiego Tymoteusza ... ] 1937 (= Elpis 11, 1937, 111-143). — Jeweils vermerkt  »Geschenk« oder Lieferant: »Verfasser«.193 / Elpıs L L937 111-143). Jeweıils vermerkt
»Geschenk« der Lieferant: »Verfasser«.



222 Mitteilungen

dem syrisch-katholischen gelehrten Chorbischot Isaac Armalet (1879-1954)*/; dem syriısch-katho-
lischen Priester, Gelehrten und Handschrifttensammler Paul Sbath 1in Aleppo (1887-1953)*®, dem
Baumstark-Schüler Curt Peters (1905-1944)°”, VO Baumstar. selbst”® und dem gerade geENANNTLEN
Sebastıan Euringer51 52

Im / weıten Weltkrieg mufßste dıe Sammlung Ooussen WI1€E die übrıgen Bestände der Un1iversı-
tätsbibliothek ausgelagert werden. Dabe!ı sind erhebliche Verluste entstanden.°® 1944 und möglı-
cherweıse noch nach dem Krıeg soll S1e Wasserschäden erlitten haben (Kosack 279 Nach Kosack
S 27) betretten S1E VOT allem die allgemeine Abteilung dıe angeblich nahezu vernichtet wurde) und
die georgische; letzteres bestätigt Rohrbacher.

Die Leihfrist für die Universitätsbibliothek Bonn liet 1957 ab ber Eerst 1962 kam der Direktor
der Erzbischöflichen Diözesan-Bibliothek öln aut die Bibliothek Oussen zurück, hne da{ß
nächst iıne Änderung der Lage eıntrat. Es wurden ann wieder 1973 Verhandlungen ber iıhr weıte-
1C5 Schicksal geführt. Aus verständliıchen Gründen die Uniiversität hatte weıtere Anschaffungen
gemacht, dıe Diözesanbibliothek verfügte ber keinen Fachmann für Orientalıa strebte I1L1all A
die Sammlung der Universitätsbibliothek endgültig übergeben. 1977 vereinbarte INall, S1E weıter-
hın, ber unbefristet leihweıise überlassen. Schliefßlich wurde S1e 198 / die Universitätsbiblio-
thek Bonn übereignet.

IDEG Uniiversıität hatte als Gegenleistung für die Leihe dıe Pflege VO (3oussens rab auft dem Alten
Bonner Friedhot übernommen. Wıe MI1r die Bonner Stadtverwaltung treundlicherweıse mıiıtteıilte, be-
steht dıie Grabstätte noch (Nr. 4720 Abt. XIV) und wiırd VO der Universitätsverwaltung gepflegt.

Katalogisierung
Aufgrund VO verschiedenen Angaben steht test, dafß Oussen die Bücher 1in Kladden eingetragen
hatte. So schreibt Molitor 1n eiınem Briet VO 1974 »Im August 1927 habe 1C Wochen
hand VO Kladden (3o0ussens ber 3000 Nummern der Sammlung rektitiziert.« l dieses Verzeichnıis
wurde 1927 der Universitätsbibliothek Lreuen Händen überlassen. 1933 kam InNan übereın, tür
den Erzbischöflichen Stuhl öln eıne photographische Reproduktion davon angeblich 250 Se1-
ten anzufertigen. Ob das geschehen IST, |5fßSt sıch nıcht mehr teststellen. Photographien sınd nıcht
auttindbar Kosack 47 153 die Kladden siınd verschollen. In eiınem Vermerk Protessor Weisweıilers
(Universitätsbiıbliothek Bonn) VO 1962 heifßt » [ Jas handschriftliche Verzeichnis 1sSt 1n der

Bonn nıcht mehr vorhanden, 1St mIır uch nıemals Gesicht gekommen. Es Ikkann mıt ziemli-

r. 4850 (1930) » Lettres de Josue, publ. Pal Armalet, 1928«. Ic ann den Titel nıcht
nachweisen. Es 1St eın Preıs vermerkt, da{fß sıch eıne Schenkung handeln dürfte, uch
WECI111 vielleicht iırrtumlıch eıne Buchhandlung als Lietferant angegeben 1St.

48 1r.4898 1934): »Sbath, Bibl[iotheque) de Mss Catalogue. 1934«. Als »Ljeferant« 1St »R
Sbath« angegeben, hne Preıs, Iso ohl Geschenk.

49 1r.4917 »Nachhall außerkan[onischer] Evangelien-Überlieferung lın atlıans Dıatessa-
ron|]. S[onder-]JA[bdruck]. 1938.« cta Orientalıa 1 9 Leiden, 258-294). Lieterant: »Verfas-
SCI«, keın Preıs.
1r.4931 1940): »[Eın] Formaltyp antıken Kultgesangs ın christlicher Liturgie 19729«

LDonum Natalıcıum Schrinen, Nıjmegen, 788-806). Lieferant: »Verfasser«, keın Preıs.
51 Dıie etzten Eıntragungen 1m Journal: 3_-49 mehrere Sonderdrucke, AauUl.  N Zeit-

chrift für Semuitistik (19253; OrChr » Orientalıa 10 1941).
Kosacks Feststellung (S:22; Fufnote 2)7 da{fß das Akzessionsjourna »>neben Tausch und 3€
schenk 5: Käute VO Zeitschriften, Serien und Lieferungswerken« enthalte, 1sSt Iso nıcht rich-
t1e

53 Frau Bibliotheksdirektorin Dr. Fischer teılte MI1r mı1t Schreiben VO 1989 tolgendes
mıiıt » verschıedenen Orten untergebracht, hat s1e 1im Krıeg nachweiıslich schwere chäden
erlitten«.
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cher Siıcherheit ANSCHOININE werden, da CI Ww1e uch die übrıgen Bandkataloge, Oktober
1944 be1 dem Brand der Bibliothek vernichtet worden ist.« Der Verlust 1st bedauerlicher,
als jetzt der ursprünglıche Bestand der Sammlung nıcht mehr I; teststellbar 1St.

Bereıts in seinem Nachruft (5.26 berichtete Baumstark, da{fß »Herr Dr. Heffening miı1t der weIlt-
schichtigen Arbeıt der Ordnung und Katalogisierung der Bibliothek des Verewigten beschäftigt«
se1 (ähnlıch auch Feldmann 17) Iiese Katalogisierung 1st uch bezeugt. S1e begann otfenbar
schon 1D Die Bıblıothek wurde autf die Gruppen Syrısch, Koptisch, Athiopisch, Arabiısch, Ar-
menisch, Georgisch und Allgemeıines aufgeteilt und iınnerhalb der Gruppen ach eiınem yroben 1N-
haltlıchen Schema Bıbeln, Lıturgica, sonstige kırchliche Schriften, Allgemeıines, Sonstiges ach
dem Alphabet des Verfassers) geordnet; annn wurden die Sıgnaturen mı1t tortlautfenden Zittern
(Numerus currens) vergeben Kosack 22) Außerdem wurden dıe Bücher mıt eiınem Stempel »Bıbl
OUuSsSsen« versehen und eiınen runden Sıegel, dessen Umseschriüftt » EX Bıbliotheca Dris. Oussen
Bonnae (Bıbl Univ.)« lautet und 1n dessen Mıiıtte sıch das erzbischöfliche Wappen befindet.”? Damıt
befafßt WAar W1€ gerade erwähnt der Bibliothekar IIr W.llı Heffening 94-1944; 1b 1935 außer-
planmäßiger Protessor für semuitische Philologie und Islamkunde)?®, der ‚Wal Ww1e seıne Mitarbeit

»Orıiens Christianus« belegt Christlichen Orıent interessiert WAal, aber nıcht Armenisch
und Georgisch konnte (Kosack 24) Kosack meınt, da{ß anderer Dienstgeschäfte 11UT eiınen
leinen 'eıl der Katalogisierung bewältigen konnte.?/ Erstellt wurden handschriftliche Zettel tfür
einen Standortkatalog (grüne Karten) und einen alphabetischen Katalog (weiße Karten), die L1UT

dienstlich zugänglıch Wıe die unterschiedlichen Handschritten darauf zeıgen, W al ıne
Reihe Personen beteıilıgt, Kosack spricht VO »ert wa 6«, iıch meıne anhand der Katalogzettel

für dıe georgische Abteilung noch mehr unterscheiden können. Wıe scheıint, W ar dıe Arbeit
zumındest teilweise nach den unterschiedlichen Sprachen der Titel autfgeteılt. Nach dem 'Tod Hette-
nıngs WAar der schon zıtierte Protessor Max Weisweıiler 1n der Bonner Universitätsbibliothek
ständi1g; Kosack (5.24 schreıbt, da{ß auch dıe Katalogisierung »nach dem Krıeg nıcht S Ab-
schlufß bringen« konnte.

1971 ahm Kosack VO Fachgebiet her hauptsächlich Ägyptologe e1ıne Neukatalogisierung 1n

Angrıff. Er Wl rein zutällig aut die Biıbliothek autmerksam geworden (Kosack 28) Zur Verfügung
stand ihm dafür 1U der kurze Zeıiıtraum VO 31 Über se1ın Vorgehen legt 1n seıner
mehrtach zıtierten Arbeit aut 29-36 austührlich Rechenschaft ab Das Ergebnis Wl eiıne geordne-
EGTS Aufstellung 1m Magazın SOWI1Ee eıne Überprüfung un Erganzung der Kataloge, einschliefßlich
der Feststellung der beträchtlichen Verluste. uch Kosack verfügte nıcht über Kenntnisse aller
torderlichen Sprachen. Er schreibt: -Nıcht katalogisıert blieben L11UTr dıe altarmenıschen Drucke,
deren Schriftt VO dem ‚Neuarmenischen‘ erheblich abweicht.« Ich habe den Verdacht, da{fß nıcht
armenische Werke meınt, sondern solche 1n georgischer Nushuri-Schrift, dıe besonders für lıturg1-
sche Drucke verwendet wurde und die auf den ersten Blick der armenischen Schriftt Ühnelt. Wıe eıne
stark mißlungene Aufnahme eiınes armenischen Titels ze1ıgt, Wal des Armenischen nıcht kıun-
dig  55 uch der Umstand, da{fß Chaldäiusch, Syrisch un! Estrangelo nebeneinander als Sprachen

Akten der Universitätsbibliothek Bonn. Vgl uch Kosack 15
55 Nach Kosack ZZ, Fufißnote 1) Wl dieses Sıegel »bereıts 1933 nıcht mehr vorhanden, da VO

Nr. 48549 1L1UN noch mı1t dem Flachstempel ausgezeichnet wurde«. Nach dem AkzessionsJour-
nal wurde 1.4849 1aber bereıts 75 1930 eingetragen.
Vgl Kaufhold, Gesamtregister
Er hat uch SOWeIt mır bekannt Baumstarks Ankündigung 1mM Nachruft (5.359)
keine Bıbliographie (3oussens veröffentlicht.

58 Vgl Kosack 35 für r. 2892 der Goussen-Bibliothek (»>Katıeal sowk xothowkd Da tahagı ha-
COJ«) und die Abbildung des Originaltitels auft Tatel 9’ 1n dem teilweıise Formen VO rofß-
stelle NC Kleinbuchstaben stehen (G4UngE U [unp&nınn MIun UnU.qfı 20U.57n5); sind
keine Schrifttypen, »dıe teıls kursıve Vorlagen haben«.
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autzählt (S 14) un! da{fß bemängelt, die Preußischen (Bıbliotheks-)Instruktionen böten ‚WarTr

Umschrittslisten für Arabisch, Syrısch un! Hebräisch, nıcht ber tür Chaldäisch un:! Estrangelo
S 3)‚ |äfßSt auch Zweıtel seıner Sachkunde eım Syrischen autkommen.

Die w1e jeder Fachmann weılß auch be1 hinreichenden Kenntnıissen sehr schwierige Aufnahme
orjentalischer Titel (vgl. Kosack 35') 1STt deshalb och ımmer nıcht befriedigend erledigt. Eınıige der
Katalogzettel tür georgische ıtel Z Beıispıiel welsen gravierende Mängel aut. S1e siınd manchmal
chlicht unbrauchbar, w1e€e Wwe1l1 haarsträubende Beispiele belegen. Der Schreıiber hat dabei ottenbar
ın eıner Tabelle des Alphabets dıe georgischen Buchstaben tinden versucht, aber be1 ahnlıch AUS-

sehenden 1n wirklıiıch schon verblüttendem Ausma{ danebengehauen, da 1L1UT Unverständliches
herausgekommen 1St.

38300309, VSMAQL, DdLaramgyıo La da MORIeMMU L3a93mMm9)Lom U3 0MMN960, 0200
I) R ÖROMOAOLO 19240 1St 1m Katalog tinden der besser gESaQT: nıcht Z tinden als aka-
adze, Sargıs rsgel Ganawgeth naZarthwerths saewles10 sageurg], A Tphilısı 92

03005 3MMb9em0, NiaMAadabyösE 93M9LOsbÄorOoLaQ doMMAb9 b02MD9IEM
doOMMÖMMOMOLSE 1St angeSsSELZL als Metrophanıs OmmMmMent. in Eccles1i1astem. Mitrophase.
Tharbdzanegaı ekmeaıuantınal ed Cornel:i Kekelidze.

Es sSCe1 ber betont, da{fß der Grofßfßteil der georgischen Tiıtel ordentlich aufgenommen 1St (von m1ın-
destens Wwel Personen).

Da 11139  ' otfenbar die Katalogsitutation uch ach der Tätıgkeıit Kosacks noch als ungenügend
empfand, wurde 1973 eın Anlauft 1Ns Auge gefafst un! eine Neukatalogisierung mMI1t tinan-
zieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft CI WOSCIL ID beiden damaligen
Herausgeber dieser Zeıtschrift, Joseph Molıtor un: Julius A{fsfalg, hatten sıch bereıiterklärt, den Ka-
talog 1MmM »Oriens Christianus« 1n Lieferungen veröffentlichen. Das Vorhaben wurde ber nıcht
weıterverfolgt, weıl nıemand ZAT: Verfügung stand, der ber ausreichende Fachkenntnisse verfügte.
Seitdem 1st dıe Sachlage unverändert. Leider haben uch die Bonner Fachvertreter des Christlichen
rıents bisher anscheinend eın sonderliches Interesse der Goussen-Bibliothek gezeıgt.

Derzeıitiger Zustand
Dıie Bibliothek OUuUssen nımmt als besondere Gruppe etwa Fächer 1m allgemeinen Magazın e1N.
Die einzelnen Abteilungen sollen tolgende Nummern umtassen: Syrisch Nr. 2-1074, Koptisch
Nr. 1076-1630, Athiopisch Nr. 1631-2044, Arabisch Nr. 2046-2876, Armenisc Nr. 2877-3653,
Georgisch Nr.—4| und Allgemeınes Nr. 4065-4931

Der Katalog wiırd weıterhın als Sonderkatalog geführt un!: 1St nıcht 1n den allgemeınen Katalog
integriert. Die Bücher selbst scheinen der Kriegsschäden teilweise nıcht ın Zustand
seıin. Vermutlich könnten manche derzeıt dıe mi1t der Benutzung verbundene Strapazıerung nıcht
Jange aushalten.

Rohrbacher hat sıch besonders mi1t der georgischen Abteilung betafßst. Be1 ıhr sınd starke Kriegs-
verluste beklagen, namli;ch 215 VO 410 bibliographischen Eınheıten, also mehr als dıe
Hältte des ehemalıgen Bestandes. Gleichwohl sınd zahlreiche wichtige und seltene Werke erhalten.
Fur dıe anderen, weniıger VO Kriegsschäden betroffenen Abteilungen dürtte das 1n eınem noch
orößeren Ausma{fßi gelten.®”

59 Nach einer Mitteilung der Universitätsbibliothek Bonn WTr 1n eiınem Fall der Zustand des Bu-
ches »derartıg desolat«, da{fß S nıcht xerokopıiert werden konnte.
FEıne Vorstellung ber den Bestand Syrıaca geben dıe Nachträge 1ın Baumstarks »Ge-
schichte der syrıschen Literatur« aut 355-360, die 1mM wesentlichen auft Büchern AUusSs (3oussens
Bibliothek beruhen ürtten.
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Folgerungen
Wıe iıch AauUus Gesprächen mM1t Fachkollegen weılSß, 1st die Ex1istenz dieses einzıgartıgen Bücherbe-
standes weıtgehend unbekannt. Näheres ber S1e wei(ß kaum jemand. Es erscheıint daher dringend gCc-
boten, nıcht 1Ur durch eıne Restaurierung tür dıe Erhaltung der Goussen-Bibliothek und ıhre verbes-

Katalogisierung 5orge tragen. Vielmehr sollte der Katalog W Aas 1MmM Zeitalter der Computer
und damıt hergestellter Druckvorlagen doch eigentlich eın roblem mehr 1sSt uch veröffentlicht
werden, WEn möglich m1t eiıner Titelaufnahme ın den Originalsprachen. Das Hauptproblem
wiırd se1nN, dafür eınen geeıgneten Bearbeiter oder mehrere) tinden und besolden.

Es ann 11UTI immer wıeder aut die Eiınschätzung VO Anton Baumstar. verwıesen werden, der
die Bibliothek zuL kannte und bei der Abfassung seıner syrıschen Literaturgeschichte dıe syrischen
Bestände der »umfangreichen christlich-orientalischen Spezialbibliothek« benutzte und weıter
schreıbt: » Diese hıer w1e€e auf den Gebieten armenischer, koptischer, äthiopischer und georgischer
l ıteratur schlechthin einz1ıgartıge Büchersammlung 1St insbesondere reich lıturgischen Drucken,
die 1M Orıient hergestellt und 1n Europa 1mM allgemeınen gul als unbekannt geblieben sind.«°!
Und 1im Nachruft aut Oussen 5. 360 tührt AaUuUs.: » Es wırd damıt eın Studienmaterial VO eıner
Stärke A ber 4000 Titeln der christlich-orientalischen Forschung ZUr Verfügung gestellt, das,
während mehr als dreıer Jahrzehnte 1n zäher Energıe mi1t dem bewufsten Streben nach tunliıchst ab-
soluter Vollständigkeıit zusammengebracht, ın gleichem Umfang selbst den oroßen Weltbiblio-
theken VO Rom, London, Parıs und Berlıin nıcht zugebote steht.«

Bibliographie VO Heinrich Oussen
Apocalypsıs Apostoli Joannıs vers10 sahıdıca. Accedunt U fragmenta zenulna Dıatessaro-
nıana, Leipzıg 1895, VE 6/ Seıiten Studı1a Theologica. Fasc 1)
\ mehr nıcht erschıenen, geplant noch (vgl Vorrede 1)

Apocalypsıs Armenı1aca antıquıssıma
Ephremi Syrı quı supersunt 1n Actus Apostolorum commentarıolı

Esnıcı Colbensıs CONTLTra Marcıonem FErAGLAaLEUE Armenınace
Ephremi SyrIı Novum Testamentum Syr1acıs enucleatum
Ephremıi Syrı Novum Testamentum Arabicıs enucleatum
Ephrem:i 5yrı Novum Testamentum Armeninacıs enucleatum
Ephremi LraCTtTatus COMra Marcıonem Armeni1ace]
Rezens1ionen:

Schulte, 1: Literarısche Rundschau tür das katholische Deutschland DD (1896) 7

Schmidt, 1 Theologische Liıteraturzeitung 21 495 (sehr kritisch)

Martyrius-Sahdona’s Leben und Werke, ach eiıner syrischen Handschrift 1n Strassburg 1/ Eın

Beıtrag ZuUur Geschichte des Katholizısmus den Nestorı1anern, Leipz1g (Otto Harrassowiıtz)
1897, Seiten 'handschriftlicher syriıscher Text 1ın Facsıimile, deutsche Übersetzung W
wählter Werke Sahdönas]

Rezens1ionen:
Ryssel, 1n Deutsche Literaturzeıtung 20 Sp 657

Anonymus, Literarısches Centralblatt für Deutschland 1899 Nr. 33, Sp

Rez VOI:! Braun, DDas Buch der Synhados, 1: Literarısches Centralblatt für Deutschland 51

(Nr. 18, Sp 753 -756 (nur MIt »H (Z4 gezeichnet)

61 Geschichte der syrischen Lıteratur, Bonn 1OZZ: 155
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Aphorismen ber die Verehrung der Jungfrau in den altorient. Kırchen, Paderborn 1903
Inıcht gesehen; als erschıenen angegeben aut dem hinteren Einbanddeckel VO » Dıie christlich-ara-
bische Literatur der Mozaraber«: aufgeführt auch 1M »(Gesamtverzeıichnis des deutschsprachigen
Schritttums 0-1910«, München Uu. 1982, 254|

Wiıchtigere armenische Publikationen A4AUS den etzten Jahren, 1-11L, In: Theologische Revue
5Sp 193-197, 225231 (1904) Sp.257-262 Buchbesprechungen]
Rez VO Patrologia Orientalıs, 1N: Theologische Revue (1903) Sp:2454)
Rez VO Weber, Die katholische Kırche 1n Armenıen, In: Theologische Revue (1905) 5Sp. 268

IDITG georgische Bıbelübersetzung. A) Ite kırchliche Abhängigkeıt Georgiens VO Armenıien, In:
OrChr (1906) 300-318, miıt Tatfeln
|mehr nıcht erschienen; Ankündigung aut dem hınteren Einbanddeckel VO » Die Geschichte der
christlich-arabischen Literatur der Mozaraber«: » [DIie georgische Bibelübersetzung. I1 Te1l«]

Rezension des Zeitschrittenbandes: Meyer, 1n Theologische Literaturzeiıtung 34 (1900)
Sp 469

Re7z VOIl: Dschawachoff, Das Martyrıum des hl Eustatıus VO Mzchetha, und Schultze, Das
Martyrıum des Abo VO Tiflıs, 1 Theologische Revue Sp 82-86

Rez VO Bacha, Les (NUVITCS arabes de Theodore Aboucara, un: ders., Un traıte des CCUVICS5 Al ad-

bes de Theodore bou Kurra, 1 Theologische Revue (1906) Sp. T4ANXZI30

Rez. VO Murad, Die Offenbarung Johannıis 1n eıner alten Armenischen Übersetzung, und
Conybeare, The Armenıuan ersion ot Revelatıon, 1n Theologische Revue 1908 Sp 408

Die christlich-arabische Laiteratur der Mozaraber, Leipz1g (Otto Harrassowıtz) 1909, 31 Seiten e1IN-
schliefslich ganzseıtiger Abbildungen VO Handschritften Beıträge ST chris;lich—arabischen K3
teraturgeschichte, Heft)
\mehr nıcht erschienen; geplant laut Ankündıgung auft dem hınteren Eınband noch

Heftt: Dıie christlich-arabische Literatur der Melkiten
I1 Heft Dıie christlich-arabische Literatur der Syrer und Armenier
r Heftt: Die christliıch- arabısche Lıiteratur der Kopten]

Rezensionen un Anzeıgen:
Nestle, 1n Theologisches Literaturblatt 1909, 180
V[andenhoff]; In: Theologische Revue 5Sp.287

Anonymus, 1InN: Theologie un Glaube (1909) 293

Beıträge SA Hagıiologıie. Nach orıentalıschen Quellen, 1: Theologie un Glaube (1909) 791-794
[Akten der hl Afra; Martyrer VO Kolossä]

Eın Vorschlag Irenaeus Adv. aer. 111, d Z 1N: Theologische Revue 5Sp 190

Literaturbericht. Bearbeıtet VO Herausgeber Anton Baumstark]. Mıt Unterstützung VO

Oussen 30 1N; OrChr 10 49123 165-204, 2354-395
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Dıie yeorgische »Petrusliturgie«, 1NSs Lateinische zurückübersetzt und mıt vorläufigen Bemerkun-
SCH begleıtet, 1: OrChr 1215

Eınige Nachträge ZUr »Bibliotheca Hagıographica Orijentalis« der Bollandisten, 1n Festschrift
Eduard Sachau Z sıebzıigsten Geburtstage gewıdmet, hrsg. VO  - Gotthold Weıl, Berlin 1915 0 E
61
|Goussen bezeichnet den Beıtrag 11UTr als »Anhang« eiınem geplanten Auftsatz ber die georgische
hagiographische Lıteratur, der aber nıcht erschienen 1Sst]

Über georgische Drucke un! Handschriften, dıe Festordnung und den Heiligenkalender des alt-
christlichen Jerusalems betreffend, 1: Liturgie und Kunst (4925) A  n deparat: München-CGilad-
bach (B Kühlen) TIZ3% 47 Seıiten (Sonderabdruck AaUSsS: Liturgie und Kunst |41923] 1-42)

Rezensionen:
Rücker, 11 Theologische Revue 23 (1924) 290-294

Hs Abel, 1nN: Revue Biblique E %o (1924) 61 1-623

Vgl auch Heıming, 1n: Jahrbuch für Liturgiewissenschaft (1929) 144-145

Kez VOI: Rücker, Di1e syrısche Jakobusanaphora, 1! Theologische Revue 23 1924 15-18

ber eıne (sugitha) auf die Kathedrale VO Edessa, 1: Le Museon 38 1925 117146 [syrischer Text,
deutsche Übersetzung und Kommentar|

Über die syrischen Handschritten 1ın Leningrad (Petersburg), 1 OrChr 73 1927 1692173

Über einen orientalisch-liturgischen Fund, ebenda 174

UVeber die aeltesten Beziehungen der georgischen Kıirche ZUr roemischen, 1N: Ex riente. Religiöse
und philosophische Probleme des (Ostens und des Westens, hrsg. VO Ludwig Berg, Maınz (Mat-
thias-Grünewald-Verlag) O2 1202787 (russische Übersetzung: 124-128)

Nıcht ausgeführte Vorhaben (aufßer den ben schon angegebenen):
Angekündigt aut dem hinteren Finbanddeckel VO »Martyrıos-Sahdona’s Leben und Werke«:
»Dıi1e Ketzer- und Häresienkataloge be1i den Orientalen, insbesondere Theodor bar Koni1’s Yractat
ber dıe ;»Häresien ach Christus<«

Angekündıgt aut dem hinteren Einbanddeckel VO » Dıie Geschichte der christlich-arabischen Lıite-
der Mozaraber«:

»ÜUber armeniısche und yeorgische Martyrıen un Heılıgenleben«
»Enzyklopädie der or:entalıschen Kırchen. Kurzes topographisches, biographisches, kırchenrecht-
lıches und lıturgisches Wörterbuch der syrıschen, koptischen, athıopischen, armeniıischen und COI -
oischen Christenheıt. (In Lieferungen)«
Erwähnt VO Baumstark 1n seiınem Nachruf
Über die lıturgischen Bücher der orjentalischen Kirchen. Band Kopten und Abessıinıer
Rez Baumstark, Geschichte der syriıschen Lıteratur, Bonn 19272

Hubert Kauthold



Internationaler Koptologen-Kongrefß iın Münster/Westf. 200726 Jul: 1996
Unzeitgemäße (?) Randbemerkungen“

Nach der Spaltung der Orientalistik 1973 1ın Parıs (WwO uch der Kongrefß stattgefunden hatte)
haben sıch 1M 100 Jahr ıhres Bestehens Einzeldiszıplinen gebildet. Es verselbständıgte sıch
uch die Koptologıe, dıe organısatorisch durch den Internationalen Verband für Koptische Studıen

gegründet 1976 1n Kaıro vertretien wırd Mıt ihren Kongressen In: Kaıiro/1976 om/
1980 Warschau/1984 Louvaın-la-Neuve/1988 Washıington D.C./1992 und dem etzten In
Munster hat S1C nıcht 11UT versucht, sıch ach Aufßen gegenüber anderen Geisteswissenschaften ab-
ZUSICHZECI und als Lehrtach etablieren, sondern sıch auch bemüht, ihre Selbstbestimmung inner-
halb der Teildisziplinen der Wissenschatt VO Christlichen Orıient P behaupten. Es Wal nahelie-
gend, den VT Kongrefß 1ın Münster stattfinden F lassen, se1lt langer Zeıt eın Lehrstuhl für KOp-
tologie, vertreten durch Herrn Prot. Dr Martın Krause, besteht.

Mıt der Entstehung der Teildiszıplinen SEeLZLEG sıch auch das Merkmal der Amerıkanısıierung des
Wissenschaftsbetriebes weıter durch (nıcht 11UT eın Spezificum der Koptologie), naämlich 1n der MT

drängung aller anderen offiziellen Sprachen des Verbandes, die 1n Kaıro 1976 bel der Gründung
als gleichwertig zugelassen worden 11, durch das angelsächsische Idıom Von den Organısato-
C WAar den Hauptreferenten nahegelegt worden, ihre Berichte englisch halten, dem allerdings
nıcht alle tolgten, 1n der Überzeugung, da{ß 1Ur 1n der Pluralıtät der Forschungssprachen dıe Fort-

entwicklung eıner traditionsreichen Diszıplın W1€ der Koptologie möglıch 1St. Da eıne solche
Auffassung richtig IST, bestätigte sıch auch anhand der Bibliographien, die be1 den Hauptreferaten
1in Münster verteılt worden sınd

Dıie Hauptreferate und ıhre Bibliographien zeichneten sıch überwiegend durch orofße Kompe-
[enz der Vortragenden AUS Jeden Tag tanden zwiıischen K ( und 10 Uhr Plenarsıtzungen ‚y in de-
LICIN dıe Hauptrefterate gehalten wurden. Dıie zeıitlichen Rahmen VO Je 510 Mınuten berücksichtigten
die Spezıfica der jeweilıgen Themen nıcht. Für dıe Zukunft ware überlegen, ob eıne tlexiblere
Zeitaufteilung der Sache nıcht dienlicher ware als STALDE Begrenzungen. S1e tühren dazu, dafß etfe-
FEnnn eınerseılts Neuheıten ın diesen Rahmen hineinpressen mussen, andererseıts Bekanntes enn
ın 1er Jahren 1St nıcht überall MIt Forschungsergebnissen rechnen allzu breit vortragen.

Es kommt MIr nıcht Z über alle Forschungsberichte‘ urteilen, tie] jedoch auf, da{fß die 'The-
HIC nıcht 1LLUT das klassısche Koptische, sondern uch Grenzbereiche umta{ßt haben, die auch
derswo als Einzeldisziplinen tinden sınd z B Papyrologıe, arabisch-christliche Literatur
Über dıe einzelnen Berichte reterieren erübrıigt sıch, weıl S1e in dem angekündıgten Acta-Band
nachzulesen se1ın werden. Erwähnt werden mu{ jedoch, da{fß einıge Hauptreferate den Erwartungen
nıcht entsprochen haben Extrem 1n dieser Hınsıcht W al die Darstellung der Nubienforschung
durch den trüheren Direktor des Natıonal-Museums 1ın Warschau, Herrn Protessor IJr God:

Berichte ber dıe Koptologen-Kongresse VO Müller erschıenen 1ın OrCh (1989)
DD f $ Sa 74()
Koptische Ausgrabungen (Peter Grofi$mann/ DAL Kaıro), Koptische Kunst (Paul Va  — Moorsel
S44 Christliches Nubien (Wiodzımierz Godlewskı, Warschau), Koptische Linguistik (Arıel
Shısha-Halevy, Jerusalem), Koptische Lıiteratur (Tıto Orlandı, Rom), Koptische Bıbel (Peter Na-
gel, Bonn), Koptische Kodikologıe und Paläographie (Stephen Emmel, Jetzt Münster, Westif.),
Koptische Liturgie (Heinzgerd Brakmann, Bonn), Koptische Kirchengeschichte (Theofrıed Bau-
meıster, Maınz, ın Munster abwesend), Mönchtum 1n Ägypten ( James Goehring, Washıington
D  )) Gnosıs 1n Ägypten (Bırger Pearson), Manıchäismus ın Agypten (Wol£f-Peter Funk, Que
bec), Griechische (byzantinısche) Papyrologıe (Roger Bagnall, Columbıia Universıity, NX}
Christlich-arabische Lıteratur ( Johannes den Heyjer, 7t Kaıro), The Story of the Coptiıc Mu-
SCUM (Gawdat Gabra, Kaıro).
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lewskı. S1e beschränkte sıch leider aut eın partıelles Verständnıis VO Nubien, das nıcht 1mM Kon-
TEeXT der koptischen Forschung sah. eın Bericht begleıtet VO einer eigenwillıgen und
einseıtigen Biıbliographie, dıie den Eindruck vermittelte, da{fß Nubienforschung grundsätzlıch 1n Po-
len betrieben werde e eıne objektive Berichterstattung vermıssen. Angesichts der FEinzelbei-
trage, die spater 1n den Sektionen:  2 gehalten wurden, bot keıine allgemeın ausreichende Intorma-
t10N über dıe Erforschung des christlichen Nubiens anhand der Lıteratur, die zwıischen 1990 und
995/96 (laut der Bibliographie VO Goldlewskı) erschıienen 1St. Seıne Ausführungen behandel-
ten nıcht einmal dıe Gesamtausgrabungen, die die polnısche Mıssıon in Alt-Dongola se1lit Jahren
durchführt. 516e betraten L1UT den eıl der Exploratıon, dıe 1ın seiıner eigenen Kompetenz gelegen
hatte. Dementsprechend War seıne Bibliographie unvollständıg und entsprach nıcht dem, W 4S

ere Bibliographien repräsentierten”. Das 1St INSO bedauerlicher, als 65 sıch bel dem Reftferenten
eınen Experten für Fragen des christlichen Nubıen andeln soll und Mitglıed des Vorstandes des
LTAGS SOWI1Ee Herausgeber der Akten des Warschauer Kongresses AUS dem Jahre 19 1St.

Neben der begrüßenswerten, schon DA Tradıtion gewordenen Berichterstattung ber die Ergeb-
nısse der einzelnen Forschungszweige, die für alle Teilnehmer VO Interesse iSt, bleibt fragen, ob
eıne Aufteilung 1n Sektionen mı1t L1UTE 20minütigen Beıträgen und 1Ominütigen Diskussionen Sinn-
voll 1St Es zeıgte sıch, da{fß auf diese Weiıse Vortrage (es 114 angemeldet) und anschließende
Diskussionen mehr eıner Alıbi-Funktion für wissenschaftliche Kommunikatıon un!: Auseinander-
SETIZUNG als eınem echten Gedankenaustausch dienten. Dies machte sıch VOT allem be1 den verlese-
nNeN Beiträgen nıcht anwesender Reterenten bemerkbar.

Die thematischen Arbeıtsgruppen (Workshops) nıcht homogen, da{ß S1E die Bıldung e1-
HCr Gruppe gerechtfertigt hätten. So wurde z7. 5 der Vortrag VO MC Marguerıte Rassart-Debergh,
»Bılan de touılles AU  c Kellia. Peintures« nıcht, w1ıe SCWESECIL ware, ın der Sektion Kunst
un! Archäologıie, sondern 1n der Arbeıitsgruppe Mönchtum gehalten. Das galt uch für weıtere wel
VO insgesamt üuntf Vortragen dieser Abteilung. Ahnlich ließe sıch 1n Bezug aut andere » Work-
Shops« die Frage stellen, ob eıne solche Zersplitterung wirklıch ertorderlich und sinnvoll 1St. Abge-
sehen VO der künstlichen Aufteilung ergeben sıch methodologische Bedenken, ob wirklich Pro-
bleme der Kodikologie und Paläographie tern VO der jeweiligen Literatur bzw. der Bibelforschung
behandelt werden können. Warum wiırd ımmer och Va (CG3nosı1ıs und nıcht VO (GGnost1z1smus gC-
sprochen, W as schon se1t Jahrzehnten gefordert WIF| Derartige Desiderata 1eßen sıch tortsetzen,
mussen jedoch unbeantwortet bleiben, solange S1Ee nıcht ernsthaft diskutiert werden. Für Methodo-
logıe bleibt me1lst keine Zeit

Wıe be1 vielen anderen Konterenzen und Kongressen W al ( unmöglıch, allen Sektionsbera-
tungen teiılzunehmen, weıl S1e Z 'eıl gleichzeıtig durchgeführt wurden. TIrotz der Bemühungen
der Organısatoren kam unvermeıdlichen Veränderungen der 1m Programm festgelegten Z e1-
ten und Themen. S5o entstanden mehrere siımultan veführte Einzelkonterenzen, die Interessenge-
meıinschatten entstehen lıeßen, dıe eiıgene Veranstaltungen organısıerten. SO sınd Sonderkonte-

/xwar vab 6S LLUT rel parallel tagende Sektionen. S1e haben jedoch dıe eingegangenen Reterate auft
weıtere, thematısch gegliederte Sıtzungen verteılt. Dazu gehörten: Koptische Kunst un: Archäo-
logie, Linguistık, Liturgıie und Kirchengeschichte, Koptische l ıteratur und koptische Bıbel, DPa-
pyrologıe un: Epigraphik, Mönchtum, Kodikologie un Paläographie, Gnosı1s, Christliches Nu-
1en un: christlich-arabische Lateratur.
Es wurde bedauerlicherweise der 1nweIls auf Pıotr Scholz, Nubıen, IRE 2 1994 682-698%
mi1t Bıbliographie aufßer cht gelassen, VO anderen Beıtraägen SallZ abgesehen.
Coptiıc studıies, Cts otf the Third International Congress ot Coptic Studıies, Warsaw, 20225 Ayu-
ZuSLt 1984, hg Wiodzimierz Godlewskı, Warschau 1990 506 Seıten.
arsten Colpe, Vorschläge für eıne terminologische und begriffliche UÜbereinkunft ZU Thema
des Colloquiums (Messına 1966), 1 Walther Eltester (F3 Chrıistentum und (Snosıs (  NTW
973 Berlıin 1969 12Z9=-192: sıehe auch Ders., RAC 11 (1981) 37/659
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TETIZEN ber Gnosısforschung, Manıchäismus, Nubiologie, arabisch-christlichen Literatur USW.

Selbstverständlichkeit geworden. Damıt geht dıe angestrebte Ganzheıt der Koptologıe verloren,
nıcht F reden VO der Wissenschaft VO Christlichen Orıent, die 11Ur och ın diesem ehrwürdigen
Jahrbuch SA} Ausdruck kommt.

Man sollte überlegen, ob zukünftige Kongresse sinnvollerweise unsten austührlicherun! fun-
dierter Reterate nıcht aut die Vielzahl VO Kurzberichten dıe lassen sıch 1n schrittlicher Form vertel1-
len) verzichten sollten. In eıner Zeıt, 1n der eıne Konterenz dıie andere Jagt und keın Monat hne Eıinla-
dung eıner Veranstaltung vergeht, ware ach eınem Modell suchen, das der 10 m
wärtıgen Sıtuation und damıt den Bedürfnissen der Teilnehmer besser gerecht werden würde.

Es ote sıch für die Zukunft A, Beıträge nıcht ETST nach dem Kongrefß manche Kongreßakten
erscheıinen, $alls überhaupt, oft OrST ach Jahren (vgl Anm 4) sondern schon vorher veröffent-
lichen. Das hätte den Vorteıl, da{fß die Teilnehmer »runden Tisch« ber die VO ıhnen ausgewähl-
ten Themen und Probleme truchtbar diskutieren könnten. Außerdem böte eın thematisch begrenz-
ter Kongrefß dıe Möglıchkeıit eıner konzentrierten wıssenschaftlichen Auseinandersetzung.

In Müunster hat sıch vezeligt, da{ß Gespräche bei den sehr gul organısıerten Empfängen entstehen
konnten, die schlufßßendlich einen begrenzten Austausch ermöglıchten, der sıch angestrebt 1St.
Diese Feststellung unterstreıicht, Ww1e€e notwendıg ISt, eıne intens1ive Gesprächskultur tördern,
dıe be1 der vgegenwärtigen Kongrefßpraxıis und das betritftt nıcht 11U die Koptologie nıcht
stande kommen kann.

Aus Anlafß dieses Kongresses wurde 1n Hamm/ Westf. (Gustav-Lübcke-Museum) eiıne Wander-
ausstellung der koptischen Kunst AUS Beständen der Berliner und anderer europäischer Sammlun-
CIl eröffnet. Die Ausstellung oing ann in das Landesmuseum Maınz und wiırd jetzt 1ın
München gezeıgt. Spater erd S1e och ach Melk in ÖOsterreich gehen. Der Aazu erschıienene ata-
log' 1M Untertitel den berühmten Katalog der Ausstellung 1n der Vılla Hügel 1n Essen »Kopfti-
sche Kunst. Christentum Nıl« 1963 eriınnernd ermöglıcht durch seıne Aufmachung, vielen
der gezeigten Objekte näher kommen. Man vermiıßt 1n der jetzıgen Ausstellung allerdings die
koptische Okumene, dıe och 1n Essen durch die Eınbeziehung VO Nubien un: Athiopien prasent
W Aal. Das erscheint unverständlıch, weiıl INa  —$ Nubien mı1t Objekten der Warschauer Sammlung
und Athiopien mıiıt denen AaUS dem Staatlıchen Museum tür Völkerkunde ın München dıe SE
SCH des langjährigen Umbaus des Hauses unzugänglıch sınd) hätte auiInehmen können.

Fınıge Katalogbeiträge, ber uch Beschreibungen VO Exponaten, lassen die wünschenswerte
Gründlichkeit vermıssen. Es 1St otfenbar eın Mangel UMNSGCIEGT Zeıt, da{ß die kıloschweren, prachtvol-
len Kataloge (nıcht 11UTr ZUr!r koptischen Kunst) iınhaltlıch nıcht immer dıe erwartende Qualität
bıeten. IDIS Miıtgliederversammlung bestätigte den Vorstand’ einstimmı1g. Sıe wählte Pater
Proft. Dr. Hans Quecke S den bekannten Koptologen Istıtuto Pontiticıio Biıblico 1n Rom
iıhrem Honorarpräsıdenten. Für die nächste Konterenz 1M Jahre 2000 wurde Leiıden bestimmt, ıhre
Organısatıon wurde dem dortigen Koptologen, Jacques Va  3 der Vlıet, AaNVertIrautl.

Weıtere offizielle Intormationen sınd dem rasch erschienenen Bulletin Newsletter/Bulle-
t1in d’Information, Nr. 3 E October entnehmen.

Pıotr Scholz

Agypten. Schätze 4AUS dem Wüstensand. Kunst und Kultur der Christen Nıl, hg VO (Gsustav-
Lübcke-Museum (Redaktion Martın VO Falck und Friederike Lichtwark), Wıesbaden 1996
(Reichert Verlag), 4720 Seıten, miı1t zahlreichen Abbildungen (wıird 1ın OrChr 11998 ] bespro-
chen)
Präsıdent: Stephen Emmel; Stellvertretender Präsident: Tıto Orlandı:; Schatzmeiıister: Martın
Krause; Direktor des Calro Center: Peter Grofßmann:; Kongrefß-Sekretarıat: Jacques Va  : der
Vliet; Miıtglıeder des Vorstandes: Nathalıe BOsson, Marie-Helene Rutschowscaya, Anne Boud’-
OTrSs un: Wiodzimierz Godlewsk;1.
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um Symposium Syriacum iın Uppsala th-14th August, 1926
The piıcturesque unıversıty tOWN of Uppsala 1n Sweden W aAs the tor the recent VITum 5Sym-
DOosıum 5yriacam.

140 registered partıcıpants trom INan y of the world, including Lebanon, Syrıa, Egeypt and
Indıa, attended the conterence which took place between 11th 14th August, 1996 Atter the ot-
ticıal opening ot the Symposium by the DDean ot the Faculty of Arts, Uppsala Universıty, the Inaug-
ral lecture, by J] Coakley (Harvard Unıiversıity), highlighted the development of Syriac printing

between 18540 and 1960
The Symposium W as organısed into parallel SESSIONS tor the 65 Papcer>s which WEEIC read,

theır diversıty and often makıng ıt difficult chose between them. Papers Syriac Authors,
notably Ephrem an aCcCo of Edessa WCIC read AL the Monday SESS1ON (chaır Sebastıan Brock),
whıiılst Ephrem W as the subject of another entıre sess10nN the Tuesday mornıng (chaır Michel Va  ;

Esbroek). Bar Hebraeus W 4S the maın author of the Papcrs discussed the Wednesday mornıng
sess10nN featurıng Syrıac Liturgy (chaır: Thekeparambiıl). An ınnovatıon ot thıs symposı1um W a4As

the sessi1on evoted Archaeolog'y and Art Hıstory (chaır: Michal Gawlikowskiı), development
which 15 be recommMenNde: tor tuture sSymposıa. Papers Hıstory and Historiograph'y e]]
represented ıth Sess10NS both Monday atternoon (chaır: Hubert Kaufhold) and Tuesday atter-
OOIl (chaır Sıdney Griffith). Other SESSIONS WIGLE evoted Linguistics (chaır Gıideon Golden-
berg), Philosoph'y an Rhetoric (chaır: James Coakley), 5yrıac Computing (convenor: George Kı
raz), Asceticısm an Monastıcısm (chaıir: Erıica Hunter). Iryggve Kronholm, Rıtaat Ebjed and Han
Drijvers Iso haired SESS10NS.

The lectures WEeEeTC complemented by evenıng entertaınment, ıth dinner the Camel Club
1n Uppsala the openıng nıght. Monday evening W as evoted cultural exhıbition, 45

well A dinner and dancıng al Södertalje, of Alhe Syrıan Assocıuatıon 1n Sweden” whose
hospitalıty W 4As UuS, On Tuesday even1ıng, partıcıpants W.LETI 'C treated reception 1n the
opulent surrounds of Uppsala Universıity Rector Magnificus’y betore see1ng the beautitul
countrysıde of Uppsala, durıng the dinner crulse the ship «Kung arl Gustav”

In keeping ıth the emphasıs the contribution of modern communıtıes Syriac studıes, the
conterence conclude. wiıth video of the churches ot Tur Abdın, which W 4S tilmed durıng recenTt

VIisıt by Hans Hollerweger (Lınz Unıiversıity). The tollowıng busıiness meeting voted Sydney, Aus-
tralıa be the tor the VIITTum Symposium 5yr1acum, scheduled tor July, 2000 The elected
yanıser, Proft. Rıtaat Ebied, Dept. of Semuitı1ic Studıies, Universıity of Sydney 11 communiıcate
urther detauıls.

The organısers, Wıtold Witakowski and hıs wite E wa Balicka-Witakowska, AT beA
lated theır industry and imagınatıon which made thıs conterence both enJoyable and stimulat-
ıng OCCAası1o0n. Particıpants WEeIC oyıven beautitul colour poster advertisıng the sSympos1um, 1n ad-
dıtiıon the 110 tradıtional photograph. These complement the wondertul memorIı1es
of colleagues and theır DapCI>S, each contributing the SUCCCSS5 ot the VITum Symposium Syriacum.
Selected PapeI>s trom thıs conterence 11l be published 1n forthcomiıing 1ssue of Orientalia Christi-
ANL:  N Analecta.

Erıca Hunter
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»Vth Conterence Christian Arabıc Studies« in Lund 15.-18. August 1996
Wıe se1it 1980 üblıch, tand der Kongrefß tür christlich-arabische Studıien 1mM Anschlufß das Sympo-
s1um Syriacum Bereıts einmal, 1985 1n Belgien, die Tagungen VO verschiedenen Instı-
tutionen eınes Landes veranstaltet worden. In Schweden War ebenso. Diejenigen, die beıden
Kongressen teilnehmen wollten, mufßten F5 August VO Uppsala ungefähr 600 km ganz 1n den
Süuden reisen, ULE zweıtältestens un ebentalls bedeutenden Universıität Schwedens, in das maler1-
sche Lund Die Bustahrt W alr VO den Veranstaltern ‚W dl gut organısıert worden, kostete aber tast
eınen ZaNnzZeCN Tag, da{fß das eigentliche Vortragsprogramm 1n Lund WwWwe1l1 Tagen absolviert WE -

den mufte. Eın Nachmittag davon enttiel och W as sıcher nıemand bedauert hat eınes
schönen Ausflugs einer Wıkıngerstätte und der miıttelalterlichen Kırche 1in Everlöv, mi1t
schließendem gemütlichen Abendessen iın einer (zaststätte aut dem Lande

Wegen der zahlreichen Vortrage yab wel parallele Sektionen. Di1e ahl der Teilnehmer dürtte
bei 50 gelegen haben IDIS Reterate wiırd der Spirıtus reCctior der christlich-arabischen Kongresse,

Samır Khalıl, wıeder ın der Zeitschrift Parole de ”Orient veröftentlichen.
Nachdem bereıts aut der Eröffnungsveranstaltung ersten Abend über » I he Future of hrı-

st1an Arabıc Studies« W1€ immer richtungsweıisend gesprochen hatte (über die Katalogisierung
arabıscher Handschriften, Textausgaben, Übersetzungen, den » Neuen Graf«, Computer-Pro-
STaMMC, iıne christlich-arabische Bıbliographie aut CD-Rom und ber »A Strategy ot Expansıon«
der christlich-arabischen Studıen), tellte be1 der Abschlufssıtzung eın Programm VOI, mıt dem

Aufteilung kleiner Abschnitte aut verschiedene Fachleute nach und nach in einzelnen Faszı-
kein eın »Graf« entstehen soll Außerdem vab er den 1n Lund ausgedachten bescheideneren
Plan eıner christlich-arabischen Bıbliographie für die Jahre 1990 bıs 1995 bekannt, die W1e€e die > Sy-
r1aC Bibliography« Sebastıan Brocks 1n »Parole de ”Orıient« erscheinen oll Es ware schön, WECI111

diıese Projekte nıcht wıeder w1e€e manche andere vorher 1M Sande verlieten! Es sel deshalb
alle Fachleute appelliert, mıtzumachen und sıch der niheren Einzelheıiten mMiı1t Samır 1n
Verbindung seizen

Den beiden Veranstaltern 1n Lund, Bo Holmberg und Samuel Rubenson, se1 abschließend für die
hervorragende Vorbereitung und reibungslose Durchführung des Kongresses herzlich gedankt.

Hubert Kauthold

<The Azız Atıya Fund AT the Universıity of Utah?” bıttet Békanntgabe
tolgender Ausschreıibung:

The Azız Atıya Fund al the Unıiversıty of Utah LTMNOUIMNCE: the establishment ot Zrants promote
research 1n oft Coptic Studıies. The Fund awards ONEC N} tor ınımum of en thoOousan:ı
dollars and ıtteen thousanı dollars 1n alternate 'The PDULDOSC of the Fund 1$ provıde
Zrants tor research leadıng publıcatıon. Applicants cshould be scholars wıth research back-
ground. CGrants A1C OPCH scholars trom all countrıes regardless ot KG relig10us affıliation.
Funds provıded through these Zrants IMay be applied towards all actıvıtıes assocı1ated wiıth the PTO-
ject, includiıng travel an equıpment. The tirst wıll be awarded durıng the academıiıc yYCal of
/The deadline tor applıcatıon 1s November 30, 1996 Requests tor urther iıntormatıon
and applications cshould be addressed

The Azız Atıya Fund tor Coptıc Studıes
The Middle East Cienter
The Universıity of Utah
Salt Lake City, Utah 841 F7 USA
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Geerlings Könı1g, Orıgenes. Vır eccles1astıcus. Symposıon Ehren VO

Herrn Prot IIr H.-J] Vogt Hereditas onn 1995
Anders als ın Frankreıch, dıe Origenesrezeption bereits VOT dem / weıten Weltkrieg einsetzte,
wuchs Orıigenes dem deutschen Leser mıiıt eıner Phasenverschiebung VO eıner (Generatıon Fın
wesentliches Verdienst diese Entwicklung 1n Deutschland hat sıch Vogt erworben (s dıe
Bıbliographie 1m Anhang, 101-103), dem anläflich se1ınes 60 Geburtstags dieser Band gewidmet
wurde. Di1e Geburtstagsrede hijelt Geerlings (5. 9515); der 1n diesem Zusammenhang auf die
Geschichte der Geburtstagsteier 1ın Antıke un Chrıistentum eingeht. Angstenberger beleuchtet
1n seinem Beıitrag ®)- das orıgenistische Armutsıdeal, das wesentliıch VO der Kenose des
iınkarnıerten LOgos ınspırıert 1StT. Orıgenes als den Inıtıator der christlichen Philosophie behandelt
Th Kobusch (5.27-44), der zunächst VO eiıner tormalen Bestimmung des orıgenistischen Philoso-
phiebegriffes ausgeht, an ın eiınem 7zweıten Schritt den Anspruch der christlichen Philoso-
phie inhaltlıch begründen. Die Rezeption des tradıtionellen antıken Moaotiıvs VO Wagenlenker
bei Orıgenes beleuchtet Könıg (S Hıer scheıint Platons Lehre VO der Dreigliedrigkeit
der Seele, 1ın der der vernunftgemäfßse 'eıl eım Tugendstreben die Führung übernehmen hat,
den nachhaltıgsten Einflu{fß ausgeübt haben Dogmen- und philosophiegeschichtlich VO Be-
lang 1ST der Beıtrag (: 59:82) VO Chr Markschies, der sıch eingehend mi1t dem oVOla-Begrift be1
Orıgenes un! selıner Nachwirkung bei Ambrosius betafßt. Beginnend mi1t dem philologisch —

strıttenen Termıinus ENLOÜOLOG AaUusS der Brotbitte des Vatersunsers arbeıtet sıch der Autor bıs
den dittizilen Fragen der antıken Seinstheologie VO  S Den Unterschied zwıschen östlıchem, orıge-
nıstıschem Autoritätsverständnıis, das VO der platonıschen Maıeutıik herkommt und dem westlı-
chen Augustins, das stärker VO der rechtlichen, kırchlichen Selite her argumentiert, herauszuar-
beıten, das 1St das 1e] der Ausführungen VO Schockenhoff (D 3 Mehr mM1t Augustinus
und dem trühen Miıttelalter als mıiı1t Orıgenes beschäftigt sıch Ziegler 1ın ihrem Beıtrag ber den
ıunbilus (D 95-100)

Abschließend bleibt vermerken, da: AUS der Sıcht des Orientalısten eıne umTtTassende Wır-
kungsgeschichte des Orıigenismus VOT allem 1n der syrischen Literatur (Stephanus bar Sudaılı) noch
aussteht, wenngleıch 1n der Jüngeren Forschung die Mystık un: Spirıitualıität dieses orofßen Kırchen-
vaters un ıhre Nachwirkungen stärker berücksichtigt worden sınd

DPeter Bruns

Münch-Labacher, Naturhaftes un geschichtliches Denken be] Cyrill VO

Alexandrien. Dıie verschiedenen Betrachtungsweısen der Heilsverwirklichung
ın seinem Johannes-Kommentar Hereditas 10), onnn 1996

Cyrall VO Alexandrıen hat mM1t seiner christologischen Lehre dıe Dogmengeschichte ENTL-

scheidend beeintlufßt. Fıner seıner Briefe, der zweıte Nestorı1us, wurde auf dem Konzil VO

Ephesus 421 kanoniıisiert und als authentische Auslegung des nızanıschen Glaubenssymbols aNSC-
LLOTL1LINECIL. uch seıne Konzeption VO der hypostatischen Unıion sollte durch das Konzıil VO Chal-
zedon 451 eıner Glaubensdeftinition erhoben werden. Damıt 1St der Kirchenvater mehr als
ere eıner richtungweısenden Gestalt geworden, dıe nıcht 1L1UT iınnerhalb der Reichskirche mı1t iN-
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Iateinıschen un: griechischen Zweıg, sondern darüber hınaus 1M Yanzen Orient miı1t Ausnahme
der nestorianısch beeintlufsten Ustsyrer als (sarant der Orthodoxie eın hohes Ansehen genofßs. Ent-
sprechend dieser exzeptionellen Bedeutung wurde se1ın theologisches (Euvre erforscht, W as nıcht
ımmer hne Vereinseitigungen abging. SO hat [11all dem alexandrınıschen Patriarchen eın einselt1ges
Interesse Fragen der Inkarnatıon zugeschrıeben, das größeren Wert auf dıe physische ere1in1-
Zzung VO  a Ott un Mensch als aut die daraus resultierende geschichtliche Verwirklichung des He1-
les legte. Vor allem die lıberal-protestantische Sıcht der Dogmengeschichte (Rıtschl, Harnack) hat

dıiıesem Klischee nıcht unwesentlich beigetragen. Schematisch vereinfacht werden annn Bezeich-
NUNSCI W1€e physısch, ontologisch, statısch aut der eınen Begriffe WwW1€ heilsgeschichtlich, dynamısch
auf der anderen Seıite gegenübergestellt. Das Verdienst der vorliegenden Studıie, dieser Stelle
eın Ergebnis vorwegzunehmen, besteht darın, mM1t diıeser Vereintachung gebrochen 7, haben, und,
eiınem LIGCUHGTGT Ansatz VO Dogmengeschichte folgend, die ontologische und soteriologische Ebene
VO vornhereın ineinander vertlochten sehen. Neben einem austührlichen Forschungsbericht
S 2-23) und eiıner Themenretlexion aut den Begriff »physische Erlösungslehre« S 24-29 bietet die
utorın eıne deutsche Übersetzung der für die Soteriologıie Cyrılls bedeutsamen Textpassagen
SS die sıch ıne eingehende Analyse der betretffenden Stellen anschliefßt (S 54-74). Kapiıtel
I1 (D 75-120) betfafßt sıch MI1t der klassıschen Frage Cur Deus homo, den Gründen tür die Inkarna-
tion also Di1e ntwort W1I'd 1m Teılhabegedanken Z Ausdruck gebracht (S 121=141385): Der
LOgOS wiırd Mensch, dem Menschen Anteil seıner yöttlichen Natur gewähren und die
menschliche Natur verwandeln. In eiınem weıteren Schritt S 136-164) wiırd auf die Heılsnot-
wendigkeıt un Heilswirksamkeit des Leidens Christı un:! die Frage ach eıner Opfertheologie be1
Cyrıll eingegangen. Kapıtel ®) 165-183) behandelt die Miıttlerschatt des LOgOS und seıne hımmlı-
sche Inthronisatıion, 1n MI S 184-188) Wll"d die Eıgenart der cyrillischen Soteriologie noch einmal
resumıtert. Als wichtigstes Ergebnis verdıient dabe; festgehalten werden, da{fß eıne vereintachende
Schematisıierung, wonach die östlıchen Vater eıne reine Inkarnationssoteriologie, die VO der WEeSst-

lichen Staurologie und Rechtfertigungslehre abzusetzen ware, entwickelt hätten, sıch nıcht aut-
rechterhalten Aälßt Cyrılls Soteriologıe fı sıch eher als heilsgeschichtlich 1ın dem Sınne bezeichnen,
da{fß das Heilswerk des inkarnıerten LOgOs VO der Menschwerdung ber das Kreuz bıs ZuUur Auter-
stehung und Erhöhung reicht und erst mıt der Hımmeltahrt seiınen vollen Abschlufß tindet. Wenn-
gleich der gedankliche Schwerpunkt des alexandrınıschen Patriarchen aut der hypostatischen Fını-
SUuNg der beiden aturen ruht, annn I1a  — nıcht behaupten, da: die nachfolgende Geschichte hne
Heıilsbedeutung ware. Jedoch 1St die Christologie und Soteriologıe des Alexandriners keinestalls e
ScCcH jegliche Eınseıitigkeit gefeıt S 186-188). In diesem Zusammenhang 1sSt nıcht L1UT die unglücklı-
che LO QüoLs-Formel des Patriarchen erwähnen, die den christlichen Orıent 1n Monophysıten
und Dyophysıten spalten sollte, sondern auch die durch antıarıanısche Frontstellung bedingte
Überbetonung der Gottheıit des Erlösers. Wenn das Heıl Sallz un Sal VO ‚Ott herkommt, annn
hat eıne solche Soteriologıe dıe volle Wesensgleichheit des LOgOs mıt dem Vater ZVoraussetzung.
Zugleich bırgt S1e dıe Gefahr, das menschliche Iun des Erlösers, seınen treien Wıllen, seınen treien
Gehorsam gegenüber dem Vater, dıe relatıve Eigenständigkeıit seiner menschlichen Natur W 4S 1sSt
eigentlich MIit der Seele Christı? unterzubetonen. Wenn alles 11UTr XC Gott-Logos her veschieht,
W as bleibt ann och VO ANZSCNOMMECNECH Menschen Chrıstus tun? Verhält sıch ann die
menschliche Natur nıcht völlıg Dassıv W1€E 1m apollinarıstischen 5System? Mufß nıcht die angesichts
des Arıanısmus verständliche Logos-Zentrik die menschliche Geschichte des Erlösers vänzlıch ab-
sorbieren? In diesem Punkte bedarf die Christologie Cyrills siıcherlich eiıner Korrektur durch die
VO ıhm bekämpften Antıiochener, die auft diesem Gebiet iıhre Stärken hatten, hne dabe!] ıhren
ygrundsätzlıchen Antıarı1anısmus preiszugeben. Hıer haben dıe anderen ınnerhalb der griechischen
Reichskirche unterdrückten und 1n den persischen (Jsten abgewanderten christologischen Mo-
delle Theodor VO Mopsuestıa, Nestor1us und dıe darauf aufbauenden nestori1anıschen Systematı-
ker ıhre relatıve dogmatische Berechtigung. och betrittt 1€es die cyrillısche Christologie un SO-
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teri1ologıe nıcht mehr als solche, sondern lediglich ihre orıentalısche Wırkungsgeschichte 1n Rezep-
t10N und Wiıderspruch.

Deter Bruns

Vıiıncent Deroche, Etudes SUT Leontios de N6&apolis, Uppsala 1995 316
Acta unıversıtatıs Upsaliensıs. Studia Byzantına Upsaliensı1a, 5 Distributed

by Almagvıst Wiıiksell internatiıonal, Stockholm, Sweden. ISBN 91-554-3586-6

Apres AVvOlr publie l’Apologze CONLre les Jutfs de Leontıi0s de N6&apolis, ans ara ei Memoıires 172

1994), Deroche entreprend 1C1 |’etude des euxXx autres texties du meme auUTtEeUTr, so1t Ia Vıe de Jean
’ Aumönier de Jean de Chypre, l’appelait Festugıiere, celle de 5Symeon Salos
quelques decades, auraılt appele volume «Prole@gomenes U11lC &dition definıtive>». Le premier
meriıte de eSst d’avoır aborde Ia tradıtion manuscriıte de Ia Vıe de Jean ans SO  - ampleur,
elt d&)Jä constıitue S$LEeMMAd ans lequel les 6ditions anterieures de Gelzer 1893 eit de Festugıiere

1974 volent leurs places respectives encadrees (p I1 VEC ”änumeration des varıantes caracter1ıs-
t1ques POUL chaque typ C de partır de 79 manuscriıts 35 95) 12 meme travaıl n etalt plus
requ1s POUTF Ia Vıe de 5Symeon Salos CJa diteöe Par Ryden 1963, autrefoi1s Dal Pınıus 1719
Ciette ase documentaıre ECST prolongee Par unl serı1e d’etudes portant SUuT le CONTLENU de SCS tEXTES;
d’abord SUuT le hıstorıque de LeEontios, quı 6crıt Chypre de seconde maın AU.  D alentours de
640 (p SPourquoi donner CI1IOUVCA AU  5 tradıtıons du s1ecle precedent 1C1 reprises? er
pend ettet une Vie anterieure Pal Jean eit Sophroni10s, quı reconnaiıt volontiers Moschos

le patriıarche de Jerusalem. Dans le Cas de 5Sym6on, PEISOMNMNASC typıquement syrıen, l s’agıt vral-
mmMent une reprise dont les paralleles AVOCC Evagrıus ALLEeSLENT V’ancıennete. donne portrait
interessant d’Arcadıus de Chypre, dont la reserve prudente avaılt Salmls doute menager 6galement,
S1 OUusSs ermet addıition A4UX analyses de l’auteur, les milieux qu1 favoriseront PCU apres unEe

apostolicıte centre de Chypre W saınt Heraclide de Chypre (AnBoll, 103 11985| 115-162). Le
chapıtre «Lies iMA1G6S de ’hagıi0graphie>» (p S  ) analyse part 6oale chacune des EeuUX Viıes, PU1S
«La spirıtualıte du Salos» (p 154-224) elargıt la problematıque des «FOous du Christ» el

val «Miıracle saıntete» (p 226-269) touche les euxX Vıes eit soulıgne les atfinıtes AVCC les Messa-
liens. Entin ans «Une theologıe POUL le peuple» (p 270-296), entend OHNLFEeTr V”’actualite de

spirıtualıte SUT tond eschatologique. En conclusıion, l indıque tort opportunement, qu en 691
les (CAATACONS 60 du Quiinisexte visent A TECMEeN: les EeXCESs possibles de spirıtualıte, Ou Ia fo-
lie teinte pourraıt plus etre dıstınguee torme de saıntete.

Un des polnts ınteressants est V’extension de la recherche des vers10ns. (In NOUS PCI-
mMettLra quelques observatıons SUuT Celt apport necessaıre des vers1o0ns orientales, dont le volant \  \
tres largement OUuUvert POUTF la Vıe de Jean, PCU MO1NS POUI celle de 5Sym6eon. 3 9 OLG 8,
sıgnale euxX versions yEorgıeNNES de |a Vıe de Jean d’apres arıtte Tarchnischwualıi. La premıi@ere,
ans le 71 du Sınal, ate du XIlle sıecle. L’autre, ans le codex A-199, tol 33r-4Sv de I’Institut
des Manusecriıts de Tbilissı, \  \ decrite Par Metreveli, Kartul helnacerta agceriloba A‚ 1> (Tbı-
|1ss1ı 1976); 341 date des XANVEXVes s1ecles. Le est attrıbue l’Eveque Leone Nıkonuieli.
Kekelidze le consıderaıit «kımen1i1», c’est-Aä-dıire le modele des metaphrases. (28 6lı-
mıne drastıquement LOUTLES les tleurs de la rhetorique ecclesiast1que, c1ıtat1ons scrıpturaıres allu-
S10N des COmposıt1ons anterieures. ressemble DPre Spirıtuel de Moschos. Quelques episodes

La plupart SONLTL racontes tres brievement. Curieusement Ia numerotatıon des episodes
A ND chapıtre qu au chapıtre des SOUTCCS L 99 NOTte 4’ OUu CINg saloı SONL

enumeres, le quatrıeme Jean Salos ”  est JUC Jean le Calybite ans le codex A-188 de Tbilissı,
tol 175rb 180vb Assurement, Vıe Parente de celle d’Alexıs fıgure repertoire des Aceme-
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Les Les vers1ons veorgıeNNES de Ia Vie de 5Symeon SONLTL Das evoquees. une est signalee
par Tarchnischwili 494, o  \ publıee Par Vakhtang ImnaıSvılı, Mamalta cxorebant, Tbhıilıssı LV
55 Ce est attrıbue «Leontıios eveque de Nıcopolıs Chypre». Comme Ia col-

ection du codex Add de la British Lıbrary, du X.1@e sıecle, ı] n  \ tradut de arabe Souvent

cependant codex donne beaucoup plus complet JUC quı demeure arabe meme

(GL Samır, Arctes du ITe Congres international d  Iß  €  tudes arabes chretiennes, Rome 1986, 81-91,
OUu Ia comparaıson touche Otfammen le Vat. FA evoque Par 38, OLe 7/) Ia mo1t1e du

(p 297) |’enumeratıiıon des 39 miracles. Maıs ı] ex1iste PENCOTE unNne Vıe de SYy-
meon, ont parle Pas, ans le codex de Kultais 37 tol.639-647 Ciette Vıe Salls

preambule Par OUuS ıre JUC «Symeon Jean 6talent de Syrıe, de la vılle d’Edesse, SOUS le regıme de
Chosro6es, AL  > de Justinıen le NOUVEAU>» Aussı breve Sarmls Ornement. lıtteraire JUC so1t
Vıe, elle semble avOolr yarde des detaıls perdus ailleurs, est MO1NSs aussı valable examıner JUC
Ia precedente. 138, nNOTLeEe 126, l’addıtion Trıshagion est reellemment une inıtıatıve de Dierre le
Foulon z  54 temol1gnages de Theodore le Lecteur d’Evagrius. 2 9 nNOTtLe 42, SUurT la Vıe de Maxıme,
la Iıtterature singulıerement augmente pPar rapport AU.  DE temo1gnNages C1t6S. Voır Revue des Ftudes
Georgıiennes Caucasıennes, (£ 80-82

(Ciette breve serı1e de suggest10nNs complementaıres SONLT provoquees PDal Ia richesse meme de l’ex-
pose. Nulle part, s’est contente d’&eluder les quest1i0ns subsıd1ialires compliqu&es. Partout l

Sa1sı combien le IL Iıtteraıre des euxX Vıes plonge SCS racınes ans les apophthegmes ancıens des
DPeres du desert. ( est quı constıtue la richesse de volume.

Michel Va  — Esbroeck

Petr1ı Callınıcı patriarchae Antiochen1ı Lractatus CONtLaA Damıanum, IL Labrı tert1
capıta J-X1X, ediderunt et anglıce reddiderunt Rıtaat Ebied, Albert V  - Roey
and Lionel Wiıckham, Turnhout Brepols Leuven Universıty Press, 1996,; XXV11-
569 55 Corpus Christianorum, Ser1es Graeca 32)
Hıer verötftentlichen dıe re1l utoren dıe 19 Ersten Kapıtel des Teıls des Iraktats des DPeter VO

Calliniıcum, Patriarch VO Antıiochijen 581-591 Damıan, Patrıarch VO Alexandrıen (577/8-
ach Detlef Müller). Jer eıl 1sSt verlorengegangen, aber dieselben utoren hatten be-

reıits 1im Jahre 1981 einıge Texte publızıert, die vermutlıch AUS diesem 'eıl STammMmen (Peter of Callıini-
CUIN, Antı- Trıtheist dosster). Dort hatten S1e dıe Kephalaiosıs für die Teıle und englisch
übersetzt S 104-121). Die 50 Kapiıtel des Teıls dort hne syriısche Vorlage zugänglıch. Jetzt
sınd S1e wıeder gedruckt, mMiı1t dem syrischen ext ®) 1-41), da dıe Kephalaıosıs aus den kombinierten
Handschriften VO London Add 7191 und Add vollständıg Antang vorliegt. Wenn I1a  —

die WEe1 englischen Übersetzungen vergleicht, stellt 111all fest, da{fß die 15 Jahre Arbeıt mehrere Ver-

besserungen erlaubt haben. Den utoren 1sSt offensichtlich dıe Persönlichkeit des DPetrus verirauftfer

geworden. Der eıl 1St ausgedehnt, da{fß selbst die syrischen Übersetzer ıhn ın WEe1 Hältten VO

Je 25 Kapıteln aufgeteilt haben Der 'eıl WAar wenıger vollständıg überlietert (Band derselben
Reıhe, erschıenen 1994, v11-385 Seıten). Eınıiıge Verbesserungen werden hıer diesem Band beigefügt
(S. v11-1x und 549) In der Handschrift Add FA einıge Folien nıcht richtig eingebunden
worden. Eın nıcht iıdentitizıertes Exzerpt Fol 1) damals 1A3 publıziert un übersetzt, tüllt die
Lacuna zwıschen den Foliıen 4 / und 48 Die Kapitel des TIraktates sınd also vollständıg
halten. S 549 danken die utoren Herrn Vadim Lourı1@€ A4US Sankt Petersburg, der eıne Stelle bei
Gregor VO Nyssa identifizieren konnte und damıt eıne Verbesserung der syrischen Lesung ermOg-
lıchte leider 1st der Name des begabten Forschers als »B Lour16c« verschrieben!]. Die 11UTr 19 1er
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publizierten Kapıtel tüllen immerhiın die Seıiten Aa SO versteht eıcht, da{ß ın Zukunft och
Wwe1l weıtere Bände (I11 und IV) die Kapıtel 20=50 enthalten werden.

Weıl der 'eıl sıch mehr miı1t der Reduzierung des Unterschiedes 7zwischen den göttlichen Perso-
Hen den blofßen Namen beschäftigte, geht hıer vielmehr 111 die Eıgenschaften der Hypo-
STLaASCH, die blofß als Hypostasen der Prosopa F} verstehen waren. Weıl L1UTr diese Eigenschaftten die
Personen rosopon) vollständıg bestimmen sollten, Ww1€ Damıan denkt, arum sollte, W1eEe DPetrus
meınt, eıne <abellianısche Vorstellung (zottes entstehen. IDIE Bedeutung dieses Prosopon nähert sıch
dann der etymologischen Funktion der Bühnenmasken. Der sogenannte »Mehrzeılıge Brief« der
Epistula prolixa des Damıan wırd VO Petrus sehr häufig I  u zıtlert un: ann manchmal ad OML-
NE durch eın breites patrıstisches Ossı1er wiıderlegt. Der 'eıl 1St ach (Ostern 65 / und nıcht 688,
Ww1€e 1111l och 1ın Bd I: lesen konnte) geschrieben worden, da auch der achte Osterbriet DDa-
m1ans zıtlert 1St S> Im vorıgen Band wurde bereits beschrieben, wWw1e€e dıe beıden Patriıarchen
siıch gegenselt1g nıcht annahmen. Die Beleidigung, die Petrus VO: Damıan F hat, erscheıint
all mehreren Stellen 1mM Vordergrund. Der ext der Zıtate umta{t beinahe die Hältte des Teıls,
weı| ımmer unterstrichen wiırd, W1€ die großen Kırchenväter sıch mi1t der Irınıtät viel vorsichtiger
als Damıan betafßt haben Dieser Umstand erlaubt Uu1ls, eınen UÜberblick über dıe Regale der Biıblio-
thek des Petrus AA bekommen. Sıebzehn utoren werden erwähnt. Nach Damıan selbst werden Se-

und annn die Kappadokier meısten zıtlert. Bemerkenswert 1St eın Zıtat AaUsSs eiınem Buch
ber den Heılıgen e0i V3 Amphıilochius VO Ikonıum, das bısher nıcht bekannt W aAl. Das Zıtat
1sSt selbst 1n den lext der zıtierten Epistula prolixa VO Damıan eingebettet 5.421). Die 19 syrısch
erhaltenen Kapıtel tüllen nıcht wenıger als 250 Seıiten der Ausgabe. Diese sınd sehr angenehm aut
Englıisch aut der Iınken Seıite übersetzt, da{ß dıe Seıiten sıch fast überallIwıderspiegeln. Idiese
seltene Ausführung erlaubt dem Leser, leicht den verlorenen griechischen Text spuren. Man
darf tragen, ob die Autoren, dıe MI1t zahlreichen syrıschen Wıedergaben AUS den griechischen Va-
tern e1ıne xrofße Erfahrung erreicht haben, nıcht jetzt eıne Rückübersetzung 1Ns Griechische
hen könnten, wodurch diese wen1g bekannte Periode nde des Jahrhunderts noch klarer
als ursprünglıch griechisch überliefert erschiene. Es 1St erstaunlıch, W1€ gut die monophysıtische
Kırche VO Antiochien ıhre Dokumente bewahrt hat. uch diese ausgedehnten Streitigkeıiten ber
dıe Personen der Irınıtät 1mM Rahmen der arabıschen Ghassänıdischen Herrschaft lassen besser VC1 -

stehen, w1e be1 denselben Arabern eın Monotheismus entstanden 1ISt, ın dem die Verteidiger der DPer-
ın der Irınıtät als untifreue Assozıationısten (musaärıkün) gelten. Miıt dieser Reihe völlıg UTr-

sprünglicher Quellen hat sıch das Corpus Christianorum die Anerkennung aller Patrıstiker 1n
hohem Maiße erworben.

Michel Va  e Esbroeck

Danıel Rıdıngs, The Attıc Moses: The Dependency Theme ın Some Early hrı-
st1an VWrıters, Göteborg, Acta Universıitatıs Gothoburgensıs 1995 Studıia
Graeca ET Latına Gothoburgensı1a 59% Z d ISBN G1 73246-275-5
Idiese 1n leicht überarbeıiteter Form Z Druck vorgelegte schwedische Dissertation sıch mı1t
der Behauptung namhatiter patrıstischer utoren auseiınander, die griechischen Philosophen seı1en
VO der jüdıschen Biıbel abhängıg der mal ıhre Plagıatoren SCWESCIL [)as Thema betritft ‚War nıcht
1mM CHNSCICH Sınne den christlichen Orıent, 1St aber VO orundlegender Bedeutung tür die apologet1-
sche Argumentatıon der chrıistlıchen Patristik und sollte daher auch 1in dieser Zeitschrift nıcht unbe-
achtet Jeiben.

JDer Autor sieht seıne Aufgabe darın, dıe Beıträge dreier VO ıhm selbst ausgewählter einschlägı-
CI Autoren, Klemens VO Alexandrien 250 Eusebios VO Kaısareıa (ca 260-339/40) und heo-
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doret VO Kyrrhos (ca:; C 466), ZUur SOS: Dependenzfrage, 1m Falle des Klemens uch
breıiter Berücksichtigung der Forschungsgeschichte dıe AaUuS der Sıcht der Dependenzfrage den
beiden anderen utoren L1LUT spärlich vorlhiegt), möglıchst erschöpfend aUS  '"E6-

Der Begınn mıi1t dem Alexandriner 1St unmıiıttelbar einleuchtend, enn 1st ZWAar nıcht der Ertin-
der der Dependenz-These der Vt selbst Philon und Justin als Vorläuter), aber der tief
MIt dem oriechischen Denken vertiraute christliche Gelehrte, der ın seinen Werken versucht, den
Glauben wissenschaftlich e begründen, 1mM »Protreptikos« dem Ungläubigen, 1m »Paıdagogos«
dem Katechumenen:; 1n den »Stromate1s« weılst dem Christentum ın umtassender Weiıse seınen e1-
N Platz 7zwıischen Griechentum, Judentum un: (CGnosıs

Die in den Werken des Klemens verstreut und unsystematisch angeordneten Beıträge AAA Depen-
denz-These ordnet der Vt. ach den Gesichtspunkten »General STALEMECNTS«, » T’heology« (Beıträge
der Griechen Z Gottesfrage), » | aws« (Abhängigkeıit gesetzlicher Regelungen bei Pythagoras und
Platon VO mosaıischen Gesetz); »Ethics«, »Cosmology«, »Anthropology« (Zıtate 4A4US griechischen
utoren für dıe Vorstellung VO Gen. 2)1 der Mensch se1 e1in AaUus Erde geschaffenes, VO (sott be-
seeltes Wesen), »Eschatology« (griechische Jenseitsvorstellungen). Nach den Ausführungen die-
SCIH Themenkreisen werden in eiıner Tabelle die Kernziıtate 4AUS den Werken des Klemens thematısch
bZW., talls möglich, ach Stellen be1 griechischen utoren und deren Aquivalent In der Bibel aufge-
listet. Am Schlufß tolgen »E valuation« och einıge yrundsätzliche Ausführungen.

Ahnlich vertährt der V+t mıiı1t den anderen beiden utoren. Er wählte FEFusebios aus, weıl dieser mı1t
seinem Doppelwerk » Praeparatio Evangeliıca« und » Demonstratıio Evangelıca« »the IMOST ambı-
t10US an earned Christian apology 1n patrıstic Iıterature« verifalste. Theodoret wurde als drıtter
aufgenommen, weıl mM1t seıner »Graecarum attecti1onum curat1o0« »the IN OST readable apology«

die Heıiden schrieb, ber auch, weıl seiınem Werk 1m 4.Jh die Debatte den Stellenwert der
christlichen NALÖELC vOrausgeganscCh W al. Fur Eusebios ergeben sıch aufßer den für Klemens Or
nNnanntfen och dıe Ordnungsgesichtspunkte »Martyrdom« der Gerechte ın Platons Staat 361b-
4623 der, ach dem Vorbild der biblischen Propheten, seiner Gerechtigkeıit leiden hat)
und «Others« (B das biblische Bild VO Hırten 1ın Platons Staat 345b-e); be1 Theodoret folgen aut
» T’heology« dıe Aspekte »Cosmology«, » Dıvıne Providence«, »Sacrifice« (Ausführungen des Por-
phyrı0s iın » De abstinent12a« Fragen des Opfers) und wıeder »Eschatology«.

In eiınem Schlufßkapitel wirtt der Vt eıinen Blick auf die Geschichte der Dependenz- I’hese VOT

und ach den ausgewerteten utoren. Bemerkenswert sınd seıne Ausführungen dem tundamen-
talen Unterschied zwıschen der Rolle der Dependenz 1n der Antıke un 1n der e1lIt ab der Renaı1s-

Diente sS1e 1M erstien Fall der Auseinandersetzung miıt gebildeten Heıden, sollte S1e 1ın der
ıtalienischen enaıssance die Verschmelzung platonıschen Gedankengutes mi1t der christlichen
Theologie rechttertigen, be1 dem 1n Italien lebenden Byzantıner Bessarıon un: den ıtaliıenischen
Humanısten Leonardo Brunıi,; Marsılio Fıcıno und Pıco della Mirandola, deren Versuch, eınen
christlichen Platonısmus begründen, bıs 1Ns trühe 8.Jh. hıneın nachwirkte.

Franz Tinneteld

KrıivusSın, Rozdenıie cerkovno) istor10grafll: Evsev1)] Kesar1ıjsky]. Ueebnoe
posobie Die Geburt der Kirchengeschichtsschreibung. Eusebıios VO Kaısa-
rela. Studıienhilfe), VanOVvO 1995 68 .. ISBN 572302017 /50659
Wıe der Untertitel besagt, ll der Vertasser mMi1t diesem Büchlein den Studenten der Alten (ze-
schichte und der Kirchengeschichte eiıne Einführung 1n das bedeutende Kirchengeschichtswerk des
Eusebios vermuıiıtteln. Kapıtel behandelt das Thema der »vorchristlichen« Geschichte (Buch I)
Kap k der Kirchengeschichte), dıe Eusebios 1m wesentlichen VO Wırken des LOgOS Christus
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durch dıe Patriarchen un: Propheten des Alten Testamentes ST Vorbereitung se1ınes Kommens
1m leisch bestimmt sieht. Neben dieser optimistischen Deutung der Entwicklung aut
das geschichtlıche Kommen Christı hın steht bei Eusebios auch eın pessimıstisches Konzept VO

moralıischen Vertall der Menschheit VOT diesem Ereıign1s un: schliefßßSlich uch eın allegorischer
Ansatz.

L)as 7welıte Kapıtel 1st der eigentlichen Kirchengeschichte gew1ıdmet. Ihr Verlaut ın den 48} Euse-
10S$ beschriebenen ersten Tre1 Jahrhunderten 1sSt VO WwWwel bedeutenden Ereijgnissen gepragt:
Antang stehen das Kommen Christı und dıe Gründung der Kırche durch ıhn, nde dıe grofße
Diokletianische Vertolgung und dıe Konstantinische Wende. [Das ZESAMLE Geschehen wırd nıcht
eintach als natürliıcher historischer Ablauft verstanden, sondern 1St wesentlich VO übernatürlichen
Krätften, dem Kampf zwiıischen Ott un: dem Satan, bestimmt. Dieser Auseinandersetzung wıdmet
der Vertasser eınen bemerkenswerten Abschnitt, in dem gemälfß der Darstellung des Eusebios Je
eiıne Übersicht ber das Handeln (sottes 1n der Geschichte un: eiINeEe ber das Eingreiten des Teufels
1n den Ablauf des Geschehens o1ıbt.

Franz Tinneteld

Alıce-Mary Talbot (ed.) Holy Women of Byzantıum: Ten Saınts’ Lıves ın Englısh
Translatıon, Washıington,DDumbarton aks Research Lıbrary and Collec-
t10n 1996 Byzantıne Salnts’ Lıves iın Translation 15 ISBN W Z0 224157
Mıt dem vorliegenden Band wiırd eine Cu«rc Phase der modernen Auseinandersetzung MI1t der byzan-
tinıschen Hagıographie eingeleıtet. Am Forschungszentrum VO Dumbarton Oaks,;, se1ıt einıgen
Jahren byzantınısche Heıilıgenviten 1n eıner Datenbank als Quelle für Realien- und Mentalıtäten-
forschung ertafßt werden, sollen 11U SAAT besseren Auswertung einschlägige lexte auch 1n engli-
scher Übersetzung un! M1t kommentierenden Anmerkungen vorgelegt werden. IDG Reihe wırd
mıt einer Sammlung VO Vıten heiliger Frauen eröffnet, deren Herausgeberin eıne qualifizierte
Miıtarbeiterin 1mM wissenschaftlichen Team VO Dumbarton Oaks 1St, sıch aber auch FA Phäno-
981848! des weıblichen Mönchtums 1ın Byzanz schon mehrtach geäußert hat! Außer Talbot, die wel
der ehn Vıten übersetzte, haben Nıcholas COönstas, Jeffrey Featherstone mi1t Cyril Mango, Paul
Halsall, Angela Hero, Valerie Karras, Marıa Koulıi, Angelıkı La1i0u und Lee Francıs Sherry
Je eıne ıta übernommen.

In der Eınleitung untersucht die Herausgeberın die Ursachen für dıe relatıve Seltenheit weıb-
lıcher Heılıger SOWI1e die Entwicklung des weıblichen Heılıgentyps 1M Lauf der byzantınıschen
ahrhunderte und we1lst schließlich daraut hın, da{fß auch dıe Vıten der heiligen Frauen, sSOWweIılt ach-
weısbar, VO Männern vertafßt wurden. In den vorgelegten Texten werden folgende Varıanten weıb-
lıcher Heılıgkeıit vorgestellt: Nonnen, die 1n eiınem Frauen-Koinobion, ber uch Nonnen, die als
Mönche verkleidet 1n einem Männer-Koinobion lebten, Eremıitinnen, tromme Haustrauen SOWI1eE
eiıne heilige Herrscherıin, Theodora VO Arta, die nach dem 'Tod ıhres Gatten, des Despoten Michael
IL VO Epeıros, 1n eın Kloster eintrat; S1e 1st zugleich eın seltenes Beıispıel weıblicher Heılıgkeıit 1n
der byzantınıschen Spätzeıt

L)as Phänomen der Heılıgkeıit VO Personen und ihrer relıg1ösen Verehrung, das sıch die
renzen der Relıgionen überschreıtet, sollte eigentliıch zumiındest für den SAaNZCI Bereich des hrı-

yanzheitlich ertorscht werden un: nıcht autf die verschıiedenen Kulturräume beschränkt
bleiben. och 1St selbst 1n diesem abgegrenzten Bereich einem einzelnen eın detaıillierter (jesamt-

1n Okeanos, ESSays presented Sevtenko, ed Mango el al Cambrıidge/Mass. 1983,
604-618; Greek Orthodox Theol Rev. 3() 1-20; Byz Forschungen 103112
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überblick heute aum mehr möglıch. Um wichtıiger 1St CIg jeweils VO der Forschung der anderen
Seıite Kenntnıis P nehmen. So dart 1111l hoffen, da{fß die ın Dumbarton OQaks geleistete Verständnis-
hılfe auch VO ennern des christlichen rıents Wahrgenommen und be1 ıhrer eigenen hagıogra-
phischen Forschung berücksichtigt wırd

Franz Tinneteld

TIG cGeer, Sowıng the Dragon’s Teeth Byzantıne Wartare 1ın the Tenth Cien-

LUrY, Washıington, Dumbarton aks Research Liıbrary and Collection
1995 VE Dumbarton aks Studıes 38), 405 S 22 Abb 1m Text, ISBN
0ERS2A0ZE 22452
eıt Begınn der achtziger Jahre wurden mehrere byzantınısche strategische Texte 1ın kritischer Neu-
edition vorgelegt. Dennıs edierte 1981, mi1t deutscher Übersetzung VO Gamillscheg (englı-
sche Übersetzung 1984 separat VO Dennis”), das SO Strategıkon des Maurıkıos (um 600 SOWI1e
1.985 eıinen Anonymus 1 IeoL OTOATNYLAG (6 163 den TIraktat I1leoL NMAQAÖQOUNG NMOAEUOU (»De velı-
atıone bellica«, vertafßt 970 aufgrund VO  - otızen Kaıser Nikephoros‘ 14.) und eın
BLBALOV TOXTLXOV (»De milıtarı«, 970-990)?. »[Je velıtatiıone« wurde 1986 VO Dagron un

Mıhäescu nochmals herausgegeben, übersetzt und miıt Oommentar versehen“. Der vorliegende
Band enthält NU. mıiıt Übersetzung un! Kommentar, eıne Neuedition der »Praecepta miılıtarıa«
(verfafßßt 965 VO Kaıser Nıkephoros 16R Phokas) un! Kapıtel 56-63 (eine revidierte und erwel-

ersion der »Praecepta milıtarıa«) aus den ınsgesamt 178 Kapıtel umtassenden (ın vollem Um-

fang bisher nıcht edierten) OXTLXÖ. des Nikephoros Uranos (um davon 56-62 1n Erstedition.
In eiınem zweıten Teıil des Bandes wiırd der strategische Gehalt der lexte systematisch behandelt.
Die Anweısungen der »Praecepta« basıeren w1e dıe VO » e veliıtatiıone« auf den Erfahrungen Kaı1ı-
SCI Nıkephoros’ I1 während seiıner Feldzüge dıe Araber der Hamdanıden-Dynastıe VO

Aleppo. Uranos erganzt 1n den edierten Kapıteln da: Werk des alsers aufgrund seıner eıgenen Br-

fahrungen der Ustgrenze.
Völker des christlichen Orıents, VOI allem Armenıer, werden 1n den Texten und 1mM Oommentar

1n tolgenden Zusammenhängen erwähnt: Armenische Soldaten 1n der byzantınıschen Armee (Prae-
Uranos: 5.88/89, Oommentar: 183, 1LOZ; Z9. 354); dıe kleinen armenischen Miılı-

tärprovınzen (Themen) 1M Grenzbereich (Kommentar: 184, 199 f > islamısıerte armeniısche und
syrische Iruppen, die auftf seıten der Araber kämpfen (»Magarıta1«, Uranos: 158/159, Kommentar:

166; vgl uch 52393 247)
Franz Tinneteld

Maurıice’s Strategıkon, Philadelphıia.
Das Strategıkon des Maurıkıos Corpus Fontium Hıstor1iae Byzantınae 7} Series Vindobonen-
S18), Wıen.
TIThree Byzantıne Milıtary Treatıses Corpus Fontium Hıstoriae Byzantınae 25 Ser1i1es Washing-
tonensı1s; Dumbarton Oaks Texts 9)3 Washington,
Le Iraıte SUr Ia Guerilla (De velıtatione) de l’empereur Nicephore Phocas, Parıs.
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Adelbert Davıds ed.) The Empress Theophano: Byzantıum an the West E the
Lurn of the first millennı1um. Papers presented AT sSymposıum held A the Castle
of Hernen 1n the Netherlands in May 1L Cambrıidge (Cambridge Universıity
Press) 1995 XVL 344 S 15 Abb., ISBN 0-521-45296-1
Zum 1000 Todestag der abendländischen Kaıserin aUus Byzanz (7F15 991) wurden 1m Jahr 1997
sSOweılt MI1r bekannt, rel einschlägige‘ wissenschaftliche Tagungen veranstaltet, eine anl dem OIt

die Kaıserin begraben lıegt, ın Köln, eıne dort, S1C starb, 1n Nıjmegen, un: eıne In Thessalo-
iıke Auf allen reıl Symposıen wurden Reterate Zur Person Theophanus und iıhrem Umfteld 1mM
weıtesten Sınne angeboten. Bereıts 1991 erschienen die Reterate der Kölner Tagung“; aut diese Pu-
blikation annn der vorliegende Band bereıts Bezug nehmen. Hıer eın Überblick ber den Inhalt:
Eın vergleichender Beıtrag ZU Kaısertum 1n West un! Ost ( BeysEer); WEe1l generelle Würdigun-
CIl der Kaıserıin (© Engels; Cıggaar); Überlegungen ıhren Bıldungschancen in Byzanz (T
Herrın) und Z Erziehung adlıger Toöchter 1m Ottonenreich (J Vd  a Wınter), eiın Autsatz den
ost-westlichen Heiratsverhandlungen 1mM 8.-1 und Z Namen Theophano Davıds), eın
vergleichender Artıkel ZUrT!r Heiırat zwischen Marıa, der Tochter Kaılser Oomanos’ I7 und DPeter NCH

Bulgarıen 977 (3 Shepard), terner Abhandlungen A Bı der adlıgen Frau 1n deutschen Chroni1-
ken der Epoche ( Bange), SA Rolle der Theophano 1MmM ottonıschen Bıldungsleben MeKıiıtte-
rick), Z Bedeutung der Kaıserıin AUS Byzanz für das Interesse Griechischen 1mM Ottonenreıich

Aerts)”, FA Einflufß der byzantınıschen aut die ottonısche Kunst C} Lafontaine-Dosogne,
E 1995 S zeıtgenössıschen byzantınıschen Kunst Voordeckers), ZAUT Bedeutung der

Anwesenheıt Theophanus für die Entwicklung der ottonıschen Schatzkunst Westermann-An-
gerhausen)?, ZU Palast VO Nıjmegen 1mM 10.-11.Jh Thissen), vAn Entstehung der Frauenem-
POIC 1n abendländischen Kırchen des Miıttelalters byzantınıschem Eintlufß Zomer),
ZU demographisch-wirtschaftlichen Aufschwung 1n der Ottonenzeıt Geni1cot) un: ANAT: Ent-
wicklung der klösterlichen Spirıtualıtät 1n Byzanz das Jahr 1000 ©1 Va  : der Aalst). Dıie Tatsache,
da{fß mMI1t dem Kölner Theophanu-Band gul W1e€ keine Überschneidungen 1n der Themenwahl
>ibt”, zeıgt dıe außerordentliche Ergijebigkeıit der Thematık und die Fähigkeıit der Veranstalter, S1C
1mM weıtesten Sınne auszuschöpten.

Franz Tinneteld

Nıcht gezäahlt WIr:| d 1er das 5Symposıon des Mediävıstenverbandes (Köln 1901 Tagungsband
Sıgmarıngen dessen Leıitthema (»Di1e Begegnung des Westens mMI1t dem Usten«) WAar AaUuUsSs

Anlafß des Theophanu-Jubiläums vewählt wurde, das ber gallız allgemeın dem Thema dieser Be-
SCSNUNS gewıdmet W al. Der einz1ge Ort Theophanu gew1ıdmete Beıtrag VO Engels tindet
sıch 1n vorliegendem Band in englıscher ersion als Nr.

Euw Schreiner, Kaıserın Theophanu, 1-IL; öln 1991 Sıehe dıe AÄnzeıge 1n Byzantıno-
slavıca S E: mı1t Aufzählung aller Beıträge.
Vgl Z Griechischen 1mM Westen dıe Aufsätze VO Bayer, Staubach und Sporbeck 1
Kaıserin Theophanu (wıe Anm: 23 I! AAA
Vgl Euw 1: Kaıserin Theophanu (wıe Anm.2), I7 251-280, TB ER Kölner Malerschule.
Englısche Fassung eines deutschen Beıtrages 1n Wolft (Firse.), Kaıserın Theophanu, Köln
Weıi1mar Wıen 190%:; 263-278
uch be] den 1n nm.3 und angegebenen Arbeiten andelt A sıch Berührungen, nıcht
wirkliche Überschneidungen iın der Thematık.
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Bosk BoJovıG, L’ideologıe monarchıque ans les hag1o-biographies dynastı-
qUCS du oyen Age serbe, Roma, Pontiticıo Istıtuto Orientale 1995 rıenta-
lıa Christiana Analecta 248), L TTT S ISBN / 1030926
Dıiese gründliche und umtassende Untersuchung ber das serbische Herrschertum des Miıttelalters
O11l bıs ZUuU Antang des 16 ]B:s behandelt zunächst die Geschichte der Herrscher VO bıs In
54 1m Überblick, stellt sodann die hagıo-biographische Geschichtsschreibung 1ın der altserbi-
schen Lıiteratur 13:-154]b;) VOT und würdigt schliefslich den Beıitrag dieser Quellen ZUrT dynastı-
schen Ideologie der Serben mıiıt orößter Austührlichkeit.

Von fundamentaler Bedeutung für die Entwicklung dieses spezifischen (senres der serbiıschen
Geschichtsschreibung die 1er Hagıo-Biographien des Dynastiegründers Stetan Neman]ja
(reg. 1166-96, 19 1196 Mönch Sımeon,3 vertafßt k} 1208 VO seinem drıtten und Jüngsten
Sohn, dem heilıgen Mönch ava (1475-1235% 1208-16 VO seiınem Zzweıten Sohn Stefan dem
»Erstgekrönten« (reg. 6-  , 3 1264 OIM dem serbischen Athosmönch Domentyan, 4)
1300 VO dem Athosmönch Teodosije; dieser vertafßte eigentlıch L1LUT eıne Vıta des hl S5ava, dıe aber

einem grofßen Teıl uch Stetan NemanJa betritfft.
In diesen Texten wiırd AaUS dem (se1lst mönchischer Spiritualıität das Konzept eiıner »Symphonie«

VO Kırche und Staat 1mM Idienst der Heıilsgeschichte entwickelt. Eıne »polıitische Theologie« dieser
Art tanden die Vertasser WAar bereıts ın Byzanz VOIL, vaben iıhr aber 1mM hagio-biographischen Quel-
lengenre eiıne für Serbien spezıfische Ausdrucksform, die Ersi mMI1t der Entstehung einer »profanen«
Geschichtsschreibung ab der Mıtte des 14.Jh.s Bedeutung verlor.

Die Publikation verdient ın dieser Zeitschriftt Erwähnung, weıl S1e eiıner vergleichenden n
tersuchung dynastischer Konzepte 1mM christlichen Orıent wertvolle Anregungen geben könnte.

Franz Tinneteld

George Anton Kiraz: Comparatıve Edıtion of the Syriac Gospels alıgnıng the
Sınalt1ıcus, Cureton1anus, Peshitta Harklean Versions, Bände, Leiden New
ork öln (E Brıll) 1996, XGIN, 454, Z 514, 7n Seıten, Tateln
Nur kurze eıt nach dem Erscheinen seıiner beeindruckenden sechsbändıgen » Computer-Genera-
ted Concordance the Syrıac New Testament« (1993) hat der Syrologe und Computerfachmann
Kıraz eıne vierbändige Ausgabe der syrischen Evangelıen vorgelegt, be1 der die erhaltenen Überset-
ZUNSCN zeiılenweıse untereinandergestellt sınd, näamlıch die beiden Versionen der Vetus Syra (Sınai-
t1CUSs und Cureton1i1anus), die Peschitta und dıe Vers10 Harclensıs (Heraclensıs). Be1 den re1 Eerstien

handelt CS sıch nıcht Neuausgaben. Kıraz druckt vielmehr die vorhandenen Editionen VO

Lewiıs, The Old Syriac Gospels, 1910 Sın.), Burkitt, Evangelıon da-Mepharreshe, 1904
Gur)) und Pusey Gwilliam, Tetraevangelıum Sanctum, 1901 Pesch.) gELrEU ab Be-

rücksichtigt hat darüber hınaus das 1mM heutigen Codex Curetonıianus (Brıt. ıbr. Add
ehlende un: 1985 VO McConaughy 1mM ägyptischen Syrerkloster entdeckte Blatt mıt dem lext
VO Luk 16,15-17,1 (vgl Bıblıca 6 11987] 85-88, MI1t Abbildungen).

Da für dıe Übersetzung des Thomas VO Hargel bisher 1M wesentlichen L1UT die ungenügende
Ausgabe VO Whıite (>»Sacrorum Evangelıorum Vers10 Philoxeni1ana«) AUS dem Jahre 1L ZUrTr

Verfügung steht, die aut wenıgen Handschritten beruht und och azZu eıne revidıierte Fassung bıe-
ver, hat Andreas Juckel für die »Comparatıve Edıtion« eınen ygewissermafßen provisorischen lext
der Harklensıs aufgrund der Hs Vat. Syr. 2768 erstellt und deren Lücken durch die Hss Vat. Syl. 267
unı Florenz, Laurenz. Plut 4() erganzt. uch WEeEI111 CS zuverlässıge Textzeugen se1ın dürtten un:
eıne gyuLe Grundlage gelegt ISt, ann der ext eıne kritische Neuausgabe der iın zahlreichen Hand-
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schriıitten überlieterten Harklensis nıcht Z  .9 diıesen Anspruch erheben Juckel un Kıraz natur-
ıch auch nıcht. S1e bleibt damıt weıterhıin ein dringendes Desiderat. dıe VO Werner Strothmann
begonnene Ausgabe ach seinem Tod och fertiggestellt werden kann, bleibt abzuwarten.

Be1 der Anordnung der 1er Übersetzungen tolgt Kıraz 1M Prinzıp dem Vorbild des Munsteraner
Unternehmens » Das Neue Testament in syrischer Überlieferung«, VO dem bısher die Teıle mıiıt den
Grofßen Katholischen und den Paulusbrieten erschienen sınd, hrsg. und untersucht VO Aland
und Juckel (Berlın 1986, 1991 un 1995 In der ErTStien Zeıle druckt Kıraz jeweıls den Text des S1-
Naltıcus, 1n der zweıten den des Curetonıianus ab, sOweıt erhalten 1n der dritten tolgt die DPe-
schitta, ın der etzten dıe Harklensıs. Kıraz) »Comparatıve Edition« unterscheıdet sıch VO

» Neuen Testament ın syrıscher Übersetzung« adurch, dafß letzteres auf eıner breiteren textlichen
Grundlage beruht, namlıch eiınen kritischen ext der Harklensıs (aufgrund VO Tre1 Handschriften)
bietet und uch /Zıtate 1n der syrischen Lıiıteratur vermerkt. (Für die 1er Evangelıen ware das Z7WeIl-
tellos eın wesentlich aufwendigeres Unterfangen!) Andererseıts können die vorliegenden Bände des
» Neuen Testaments ın syrıscher Übersetzung« die Vetus Syrıa nıcht einbeziehen, die zumiıindest für
die Paulusbriete einmal vorhanden War (vgl Aland-Juckel I e aber Jetzt verloren 1ST. Be1i
beiden tehlt zwangsläufig das Dıatessaron un: die ohl ebentalls verschollene »Phıloxeniana« des
Polykarp VO Anfang des 6.Jh.s

Mıt dem bloßen Untereinanderschreiben der 1er syrıschen Übersetzungen War CS natürlich
nıcht N Der Texte mu{ite für den Leser angeordnet werden, da{ß dıe Lücken, Umstellungen
un: sonstıgen Abweıichungen gleich 1NSs Auge springen. Kıraz 1sSt dabei 1mM wesentlichen derselben
guL durchdachten Methode gefolgt, die e1ım » Neuen Testament 1n syrıscher Übersetzung« aMNSC-
wandt wurde. Er o1bt darüber 1mM Vorwort anı 17 Seıite XX V-XXX) SCHAUC Rechenschaftt. Cha-
rakteristisch 1St, da{fß der ext der einzelnen Übersetzungen weıt auseinandergezogen wiırd, da{fß
die einander entsprechenden Worter möglıchst untereinanderstehen, wobel die Peschitta 1n der Re-
zel] die Grundlage bıldet. Anstelle eınes Wortes, für das 1n eiıner anderen Übersetzung keine Ent-
sprechung vorhanden 1St, steht In dieser eın Das gilt uch dann, WECI11 eLIwa WEeI1 WOorter UuUmsC-
stellt sınd und damıt der betreffenden Stelle 1n eıner anderen Übersetzung das Wort tehlt Nıcht
vorhandene Passagen (ın SIn und Guf.}) sınd durch Punkte angezeıgt, der tehlt die Zeile
Es 1StTt Kıraz ZuL gelungen, dıe lexte übersichtlich darzustellen. Die Qualität der syriıschen Schrift
un!: das Layout sınd darüber hınaus ausgezeıchnet.

Mıt der »Comparatıve Edition« kann I11all nıcht LLUT Bıbelzitate sehr schnell eıner der yCeNANNLEN
Übersetzungen zuordnen, S1e eröffnet uch die Möglichkeıit, sehr bequem das Verhältnis der Bibel-
übersetzungen ueinander un: ıhre Besonderheiten studieren. S1e 1St damıt eın wiırklıich brauch-
bares Hılfsmittel tür die Beschäftigung mi1t dem syrıschen Evangelientext. Nıchrt zuletzt besteht ıhr
Wert ber uch darın, eınen Neudruck der Vetus Syra, dıe 1L1UT In alteren Ausgaben zugänglich
ISt, und einen verläfßlichen lext der Harklensıs ZUrTr Hand haben

Wertvoll 1St uch die »Introduction the Harklean lext« VO Andreas Juckel an 1) @ €
LEXXAH): dıe einen knappen Überblick ber den Forschungsstand o1bt und 1n die auch Ergebnisse
der eigenen intensıven Beschäftigung mıiı1t dem syrıschen Bıbeltext eingeflossen sınd

Eıne Bemerkung seiıner Beschreibung der Handschritten: In der Hs Vat Dyr. 268 tindet sıch
Schlufß eiıne Passıonsharmonie aufgrund des harklensıschen Textes. Es folgt eın L11UT teilweise les-

barer Vermerk des Mönches Johannes, eines Schülers des »allgemeınen Rabban Danıiel L MIt
dem Datum 1170 Gr. D.) Es spricht 1e] dafür, da{ß Danıel VO Bet Batın gemeınt ist,
der Vertasser der betretfenden Passıonsharmonuie. Über iıhn 1St wenı12 bekannt (Juckel

ALMVID): Zu vergleichen ware ber die Geschichte der syriıschen Literatur des Patrıarchen Ignatıus
Ephräm Barsaum (al-Lu’lu’ al mantur Au Aleppo 1956, 345 f‚ SVYT. Übersetzung: 441
Barsaum ordnet Danıel der Mıiıtte des 9. Jhis Z} ıdentifiziert ıh MI1t dem gleichnamıgen Schüler des
Rabban Benjamın (vgl Baumstark 276) und halt ıhn auch für den Vertasser des Memrä ber den
Unterschıiıed zwıschen der Eucharistie un: dem Myron (vgl Baumstark 283); eınes weıteren emra
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ber die Eucharıistie und eiıner Lebensbeschreibung des Apostels Paulus. Leider jetert Barsaum für
dıe Identifizıerung keıine Nachwelıse. tatsächlich weıtere FErkenntnisse hatte der ob seıne

Ausführungen auf Vermutungen der der Laiteratur beruhen (Z.D dem VO Juckel zıtierten Autsatz
VO de Zwaan), aßt sıch schwer beurteılen. Das 1ın der Hs Vat Syr. 268 Datum pafßst
aber jedenfalls gut d eiınem Schüler des Rabban Danıel. Wenn dem 1St, spricht uch nıchts dage-
ZCN, da{fß dıe N Handschrift aus dieser eıt STAMMT, uch WE Juckel zuzustiımmen Ist, da{fß die
erhaltenen Reste des Vermerks nıcht ach eiınem der üblichen Kolophone aussehen. ber WE 6S

eıne Art Redaktionsvermer des Johannes ware, würde INanl9 da{fß 1n anderen Hand-
schritten mMI1t der Passsiıonsharmonie auch vorkommt. W)as scheint jedoch nıcht der Fa se1n, vgl
7z.B die Kataloge der Hss Damaskuss, Syr.-orth. Patriarchat 12/8, beendet 1055 (olım Daır
Z a‘taran 37 Dolabany, Catalogue of Syrıac Manuscripts 1n Za’taran Monastery, Aleppo 1994,
Teıl, 5  )’ Brıt. ıbr. Add ‚  , eendet HIA (Wright, Catalogue 162); Mıng. Syr. 105
eendet 18:3:3 (Mıngana, Catalogue Sp-:258%% Scharteh Patr. 320, tol.249, eendet 1889 (B
SONY, Le Catalogue des manuscrıts du Patrıarcat Ouvent de Chartet-Liban, Beırut 1993 /1%
Nr. 222) der Jerusalem, Markuskloster l CX Dolabany, Catalogue of Syrıac Manusecrı1pts 1n St
Mark’s Monastery, Aleppo 1994, 15%)

Kıraz schliefßt se1ın Buch w1e€e be1 der Konkordanz m1t eiınem traditionell abgefaßten Kolophon
(Band 370-375]), ın dem 11 uch über die Geschichte der Qumran-Funde berichtet, m1t
denen der damalıge syrisch-orthodoxe Bischot 1ın Jerusalem Athanasıus Yes  D und Kıraz’ 1ın Bethle-
hem ansässıger Vater tun hatten (vgl. azu uch Athanasıus VYeshue Samuel, TIreasure of Qumran.
My Story of the ead Sea Scrolls, Philadelphia/Pennsylvanıa 1966

Hubert Kauthold

Sebastıan Brock, Catalogue of Syrıac Fragments (New Fınds) in the Library
of the Monastery of Saınt Catherıine, Mount Sınal, Athen 1 995; XINE 214 Seıiten
[ )as Katharınenkloster aut dem Sınal beherbergt eıne der wichtigsten Sammlungen orjentalischer
und anderer Handschritten. Die schon se1ıt langem bekannten rund 270 syrıschen Handschriften
Ort siınd durch die Kataloge V Agnes Smith Lewı1s 1894), Clark und Murad Ka-

m] erschlossen. 1975 tauchte be1 Bauarbeıiten 1mM Kloster eıne xrofße ahl weıterer Hand-
schritten auf,; dıe jahrhundertelang verborgen SCWESECH Das Interesse der Mönche der

Erschliefßßung iıhrer Schätze 1st ertreulich und ermöglıcht Kataloge. Meimarıs legte bereıts
eine Beschreibung der arabıischen Handschriftften VO  < KatdioyOc TOV EMOV AOABLXOV XEL-

00YOCAPWV ING LEOÄC Movilc "AYLAC ALIXATEQLVNG TOU OQOUCG ZUVOL, Athen 1985 (70 Handschrit-
en auf Pergament, 85 aut Papıer). Der hıer besprechende Katalog Ühnelt ıhm 1n Aufmachung
un! Ausstattung. Eınen eFrsten Bericht ber die neugefundenen syrischen Handschritten hatte
Schwester Philothea VO Sınal 1980 aut dem Symposium Syriacum in Goslar vegeben (abge-
druckt 1In: Lavenant, HI® Symposium Syriacum 1980, Rom 1983 I[OCGCA 2210 332:339). Sıe hat

auch übernommen, eınen Katalog der eLIwa 110 mehr der wenıger vollständıgen syrischen
Handschritten erarbeıten. UÜber den Stand dieses siıcherlich schwiıerigen und zeitaufwendıgen
Unternehmens 1St leider nıchts bekannt.

Sebastıan Brock beschreibt 1n dem 1U vorliegenden Katalog die syrischen und christlich-palästı-
nensıschen Fragmente VO leinen Schnipseln mıt 1Ur wenıgen W ortern bıs Stücken VO eın
der wel Blättern naturgemäfßs eın dornıiges Unterfangen. Grundlage we1l Autenthalte
VO wel bıs re1l Wochen 1m Katharınenkloster un: Photographien. Angesichts derar-

t1g begrenzter Arbeitsmöglichkeiten hat sıch 1mM wesentlichen auf die beträchtliche Anzahl VO

Fragmenten auf Pergament, die ın Tre1l Kısten uftfbewahrt werden, beschränkt. Die Bruchstücke aut
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Papıer sınd weniıger wichtig, handelt C sıch doch tast ausnahmslos 111 lıturgische Handschriften
AUS dem 2456

In eiıner Eıinleitung S A VIL-XXVII) aft die Ergebnisse usamımen. Er teılt dıe Fragmente 1ın
Tre1 Gruppen e1n, solche AUS dem Giit Jh (vor allem Bıbel un: einıge patrıstische Texte), dem
7./10 Jh (patrıstıische Werke:; der interessanteste Teıl) un! 3) dem Jh (hıturgische Hand-
schriften). Es handelt sıch un Handschritten ın Estrangla un: In melkitischer Schriuftt. Eınıige sınd
Palımpseste. Natürlich 1St der weıt überwıegende 'eıl der Handschritten 1mM Katharınenkloster mel-
kıitischer Herkuntt. IDITG patrıstischen lexte sınd teıls Übersetzungen aus dem Griechischen, teıls >
rische Orıiginalwerke (besonders Jakob VO darug). Leıder tand sıch 11U eın einz1ıger Kolophon
(ohne Datum, Jh.) Brock gewichtet austührlich die Bedeutung der Fragmente. An bisher
unbekannten Texten hebt hervor: eın Stück eiınes verlorenen Werks des Hıppolyt
Ga10s; Fragmente VO Schlufß® der Hs Sinal Syr. 5 ‘9 der einzıgen Handschriuft mıiıt der syrıschen
Übersetzung der Briete des Dionysıio0s Areopagıtes, bisher unbekannte syrısche Übersetzungen
oriechischer Werke (ziB. Gregor VO Nyssa, Leben des hl Gregor T’haumaturgos; Amphıilochios,
Enkomion aut den hl Basıleios: Kyrıllos ON Skythopolıs, Leben des Euthymios). Be1 den Orı
yinalschrıittstellern weIlst besonders aut eınen bisher unbekannten emra Ephräms des Syrers
ber Urıiah den Hettiter hın

Anschließend beschreibt 79 syrısche Sparagmata (»Fragmente«) aut Pergament S 1-75) und
aut Papıer 5.76-78) SOWI1Ee 18 chrıistliıch-palästinensische, wobe! der jeweılıgen Nummer oft
mehrere, AaUS der gleichen Handschriuft stammende Fragmente gehören. Er bietet alle kodikologisch
wichtigen Eınzelheıiten, druckt Anfange VO Texten aut Syrisch un: ın Übersetzung ab, iıdentitiziert
die Werke un: verweılst aut dıe einschlägige Literatur.

In eiınem Anhang aut S.92-136 geht aut einıge wichtige Texte niher e1in, indem S1EC ediert
un: übersetzt b7zw. den griechischen Paralleltext beigıbt der S1C mıt vorhandenen Ausgaben kol-
latıoniert. Eınen wesentlichen Bestandteil des Buches bılden die Abbildungen (5.147-314). IDIEG
454 Photographien tast aller (Eınzel-)Fragmente sınd tadellos und Verkleinerung hne we1l-

lesbar.
Es liegt auf der Hand, da die Fragmente zumıiındest teilweise den bıisher schon bekannten

Handschritten 1mM Katharınenkloster der denjenıgen, dıe VO OTrt 1n europäische Bibliotheken DEr
langt sınd, gehören. Brock annn 1n der Tat einıge VO ıhnen olchen Handschritten zuordnen. Es
wırd sıcherlich möglich se1n, 1n Zukuntft, insbesondere dann, WENN der Katalog Ol Schwester Phı-
lothea vorlıegt, mi1t den Fragmenten weıtere Handschritften vervollständıgen. Dabe] mussen üb-
rıgens uch dıe Fragmente berücksichtigt werden, dıe sıch Z  jetzt 1n der Bıbliotheca Vatıcana befinden
(vgl Rıllıet, La bıbliotheque de Ste Catherine du 1Na S A membra diszecta: frag-
IMENTS Syrı1aques de Ia Bıbliotheque Vatıcane, 1n Lavenant, VI 5Symposium Syriacum 1992 Rom
1994 1OCA 247], 409-418).

Dıi1e Identifizierung der teiılweıise 1Ur Sanz kurzen Fragmente Ühnelt oft der Suche nach eiıner
Stecknadel 1m Heuhaufen. Dank seiner hervorragenden Kenntnıiıs der syrıschen Literatur 1St er

Brock 1n eiınem erstaunlıchen Ausma{fß gelungen, die bruchstückhatten Texte den Übersetzungs-
und Orıiginalwerken zuzuordnen, A4US denen S1e STtammMmen Mehrtach mu{fßste allerdings uch
schreıiben: »unıdentitied«. Der Rezensent annn für Sp(aragma) 49 (>Excerpts from Canons«; ın
Estrangla; 8 /9 Jh.) SOWI1e tür 5Sp 77a und (6 Jh.) weıtere »Stecknadeln« beıisteuern:

Auft >Sp 492 r  y rechte Spalte, hat Brock zutreffend Kanon 35 der Synode VO Laodikeia ftest-
gestellt un: uch richtig darauft hingewıesen, da sıch die syrısche Übersetzung VO derjen1ıgen der
syrischen Kanonessammlu ngen unterscheidet. Unmiuttelbar VOTL Kanon 35 dürfte der Schlufß VO

Kanon 36 derselben Synode stehen, W1e eın Vergleich zwıischen den erhaltenen Resten un: dem
griechischen ext zeıgt (dıe griechischen Entsprechungen sınd unterstrichen):

QUAOKTNOLO, ATWÄ £LOL l'<].L.JJ 1D
ÖEOWWTNOLA. TV OLUTOOV. mor |
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OUC Ö$ QOQOUVTAC OLTTtEOOAL ‚(..ux_uö\:zl
EX, TNG ÖLA EXKANOLAG r<r &[
EKENEÜUOOMEV.

Der letzte 'eıl VO Kanon n steht auf dem aut . 249 abgebildeten »5p.49« SE Abbildung Nr.
294), das Brock be1 seıner Beschreibung aut 49 nıcht e1gens angıbt, ber be1 der Edıtion des Tex-
LEeSs durchaus berücksichtigt hat (es mu{fßte »>5p.49C« se1n). Sparagma 49 besteht also nıcht 1U AUS

Wel Einzelfragmenten, W1C schreıbt, sondern AaUS reli
Auf Sp.49by Spalte, |äfßSt sıch Kanon VO Ankyra ausmachen:247  Besprechungen  Tods 8& popodvrtAs ÖinTtECOAL  ‘+u.v.uö\:z\[  &x TG ÖÜylas EXKANOLAG  <drs [  EXENEÜOOUEV.  [  Der letzte Teil von Kanon 35 steht auf dem auf S.249 abgebildeten »Sp.49« ( = Abbildung Nr.  294), das Brock bei seiner Beschreibung auf S.49f. nicht eigens angibt, aber bei der Edition des Tex-  tes durchaus berücksichtigt hat (es müßte »Sp.49c« sein). Sparagma 49 besteht also nicht nur aus  zwei Einzelfragmenten, wie er schreibt, sondern aus drei.  Auf Sp.49b recto, 2. Spalte, läßt sich Kanon 24 von Ankyra ausmachen:  ... XOl TALG OUVNOELALS TÖV EOVOV  (?) un y WaluT.Am [  x  BEAKOAOVOOUVTEG N} ELOÄYOVTEG TIVAG  1A50 [  elg TOUG EQUTOV OlXOVG ... KXAl XAOAQOEL,  K<ma\ ım: aAmı „AM. AT  ONO TOV KAVÖVA TULTTETWOOV  amı \ı a>ud ıLO  NS MEVIAETLAG  <dhay[ad la ir 07  <  K .00 K<hasaT  KATtÜ  TOUG BaAOLOUS TOUS MELOUEVOVG ...  +4\[  ] NT  Auch der auf Sp.49a recto, 2. Spalte beginnende Text ist bekannt. Es handelt sich um das 8. Kapitel  der Homilie zum Kolosserbrief von Johannes Chrysostomos. Ein längeres Stück dieser Schrift fin-  det sich in der syrischen Kanonessammlung der Hss. Mardin 310 (Abschrift: Ming. Syr. 8) und Vat.  Syr. 560. Die dortige Übersetzung ist ziemlich wörtlich. Der syrische Text stimmt fast genau mit  dem des sinaitischen Fragments überein:  [rr O] Cr 107  Griechischer Text: PG 62, 358, Z. 4-7  LOr <ar]aart CT  HN <l ] m\n dalr  [enandım IS ']ı 055 ar<  [:e.\-l.!.l-l  ‘.]Äm:::!_cum  [a to Cnr ean  :a t0 \ 60L DamQ  am nr e im emlaag)  USW.  1 Fehlt in Mardin 310.  Nach dem Abbruch und etwa 10 fehlenden Zeilen setzt der Text auf Sp.49b verso, rechté Spalte  wieder ein:  Griechischer Text: PG 62, 358, Z. 10-15  am ir  ]  [mxiosa irı Or m todm1]  z au\] ıa nanzı rChaswr1]  ala e mr Knr ım\  1Ä3u<in_«..zmls.\a <a  Ha e wrd anr  Kaim <\ ar Kıam  < ur< a\ mir A\m  <haim ır <]mAx [:nad T  [ m [n r<r an50 ‚e2-41]  [... «» >]  Mardin 310: 1 J t>r€; 2 m\as;3 <ias\; 4 &..XCLL TALC OUVNOELALG TODV SAVOV mO15 am [
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uch der aut Sp.49a„ Spalte beginnende Tlext 1St bekannt. Es handelt sıch das Kapitel
der Homiulıie ZU Kolosserbriet VO Johannes Chrysostomos. Eın längeres Stück diıeser chritt tin-
det sıch 1ın der syrıschen Kanonessammlung der Hss Mardın 310 (Abschrift Mıng. Syr. und Vat.

Syr. 560 Die dortige Übersetzung 1St ziemliıch wörtlich. Der syrısche ext stimmt tast I: mı1t
dem des sinaıtıschen Fragments übereın:

min Ya }ra | m€ yı 30 Griechischer ext 62, 59IÖ, A
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Fehlt 1ın Mardın 310

Nach dem Abbruch und eLtwa tehlenden Zeılen der lext auf Sp.49b Vi  ' rechté Spalte
wıeder e1IN:
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Es tolgt aut Sp 49a$rechte Spalte, aut der Rückseite des Blattes, MI1t dem der Text beginnt,
och ein weıteres Stück Es mu{ sıch also wenı1ge Zeılen ach dem gerade zıtlierten Text anschliefßen.
Da ın der Homiulıie des Johannes Chrysostomos und deren syrischer Übersetzung ber Eerst erheb-
ıch spater kommt, enthält Sp 49 offensichtlich LLUT Auszüge AaUS dem Werk Der Text geht WI1€ folgt
weıter:

er e’ .::C\Ö\C\] Griechischer Text 6 ‚ 359 5
aal m< 13irn

Kr e N\A mda m]
m< \]

TFa ALvf)

‚Ö AT minr ]
Cam TDr |

m._<[.-<::..le\A\yqy3 Lr
f e...n...l.mém]

Mardın %1{

Die Abfolge der verschıedenen Textstücke ze1ıgt, da{ß alle reı Fragmente P einem einzıgen Blatt
gehören. Recto beginnen dıe iıdentitizierbaren Texte 1ın der rechten Spalte mi1t Sp 499 (Kanon 36
und 35 VO Laodıkeıia). Es schliefßt sıch das VO Brock nıcht näher bezeichnete »5p. 49 « Abbil-
dung Nr. 293 m1t der Fortsetzung VO Kanon und dem Anfang eınes nıcht iıdentitizierten Tex-
HOX Diese beiden Bruchstücke bılden den unftferen eıl der Seıite. Sp 49h mu{fß S oberen 'eıl
gehören. Es tolgt auf der Recto-Seıte ben 1n der lınken Spalte Sp 49hb miıt Kanon 74 VO

Ankyra. Nach einer Lücke beginnt weıter ın der lIınken Spalte dıe Chrysostomos-Stelle
(wıeder Sp 499 r  'y liınke Spalte) S1e sıch auf der Verso-Seıte ben 1ın der rechten Spalte
tort Il Sp 49h verso) und umta{ßt noch Sp 499 V  O, rechte Spalte, also den unteren 'eı] der
Seıite. In der lIınken Spalte der Verso-Seıite beginnt 1m unteren 'eıl eın weıterer, nıcht ıdentitizier-
ter ext (Sp 49b„ Iınke Spalte), der autf dem unmıiıttelbar anschließenden »Sp. 49 « Il Abbil-
dung 294) weıtergeht.

Die Reihenfolge zeıgt, da{fß sıch nıcht eıne chronologische Kanonessammlung handelt. Die
geNanntenN Texte betreffen alle Zaubereı un Verwendung VO Amuletten (vgl. die Zusammenstel-
lung griechischer Texte dem Thema be] Iro1anos, Zaubereı und Giftmischerei 1n mittelbyzan-
tinıscher Zeıt, In: Prinzing Sımon |Hrsg.];, Fest un! Alltag 1n ByZzanz, München 1990; 3/-51,
184-188). Wır haben Iso eın Werk VOT UnNs, 1n dem /Ziıtate diesem Thema zusammengestellt siınd.
Dıi1e bekannten kanonistischen systematıschen Sammlungen (Nomokanones) scheıden AaUs, weı]l
darın die Chrysostomos-Stelle nıcht vorkommt. Vielleicht 1St der ext der Gattung der Bußbücher
zuzuordnen.

Ich kann nıcht> ob CS sıch dıe Übersetzung eınes yriechischen Werkes der ein VO

vornhereın syrısch vertaißtes handelt. Auffällig iSt. da{ß der Text der Chrysostomos-Stelle I1 m1t
der syrıschen Übersetzung übereinstimmt, die 1ın die ben geNaANNTLEN Kanonessammlungen aufge-
OMNLINECIN wurde die Verwendung der gleichen Übersetzung deutet für Fragment Iso eher aut
eın syrisches Orıiginalwerk hın), da{ß aber andererseıts der lext der Synodalkanones VO ext der
syrıschen Kanonessammlungen un: uch den ogriechischen Orıiginalen stark abweicht (was viel-
leicht für eıne ad hoc-Übersetzung AUS dem Griechischen spricht).

L)as VO Brock nıcht iıdentitizierte Sp. //a (S f) Photo Nr. enthält Deut ZW20 un
„9-1
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Dieses Stück 1st VO Sparagma 4C abgerissen. Der ben 1n eckigen Klammern stehende, in 5Sp / /a

fehlende lext der Zeilen { (rectoO) bzw. D (verso) steht auftf >Sp 4C, vgl Brock, und Photo 1 ‚
rechte Spalte$ letzte Zeılen, b7zw. Photo 14 lIınke Spalte, letzte Zeıylen. Er schließt jeweıils
nahtlos

5Sp SC (Brock 7 9 Photos Nr. |äfst sıch, obwohl L1UT: manz wen12 Buchstaben erhal-
ten sınd, ebentfalls iıdentiftizieren. Be1 der Stelle handelt CS sıch otfenbar Jes 3 9 45 un 9-10

(8-9)
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Das Fragment dürfte Sparagma gehören, das verschiedene Bruchstücke AaUus dem Buch Jesaja
enthält. Kalkuliert Ian den Text zwıschen un! be1 der gegebenen Zeilenbreite weıter,
können sıch durchaus W1€ 1n >Sp 74 Zeılen PTO Seıite ergeben. Nach den Angaben ACH Brock 1sSt
der Zeilenabstand bei Sp und FÄC oyleich (7 mm) Der geringfügıge Unterschied be1 den Buchsta-
bengrößen (2 bzw. mm) dürfte aut Mefsungenauigkeıit zurückgehen, zumal be1 den verschieden
hohen syrıschen Buchstaben ohnehin eıne präzıse Angabe aum möglıch 1St. Die Schritt erscheınt,
sSOWeılt INa  ; be1 den wenıgen KResten aut Sp LE überhaupt eiınen Eindruck haben kann,; gleich,
be1 auch dıe unterschiedliche Verkleinerung der Photos berücksichtigen 1St.

Brocks klar und übersichtlich angelegter Katalog o1bt SOWeIlt möglıch erschöpfend Auskuntt
ber die behandelten syrıschen und christlich-palästinensischen Fragmente. Angesiıchts der orofßen
Bedeutung des Neuftundes stellt gleichzeıtig eınen wichtigen Beıtrag ZIELE: syrıschen Liıteraturge-
schichte un ZUr Geschichte der syrischen Übersetzungsliteratur dar. Insbesondere für das Chriıst-
lıch-Palästinensische enthält eıne erfreuliche Erweıterung des zuganglıchen handschritftlichen
Materials. Brocks muühevolle un: zeiıtraubende Beschreibung un Identifizierung verdıient alle Be-

wunderung.
Hubert Kauthold

DPeter Haıder Mantred Hultter Siegfried Kreuzer Hrsg Religionsge-
schichte Syrıens. Von der Frühzeıt bıs Z Gegenwart, Stuttgart Berlın öln
(Kohlhammer) 1996; 496
Der Band beschränkt sıch nıcht aut das Gebiet des heutıgen Staates Syrıen mMIıt seınen nach dem Zer-
tall des osmanıschen Reiches ziemlic willkürlich SEZOBCHNECIH Grenzen, sondern ezieht sinnvoller-
Wwelse auch angrenzende Gebıiete mıt e1ın, die VO dem tradıtionellen Begriftf »Syrien« umta{ßt WE -
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den Dıie Darstellung oliedert sıch 1ın reıl Hauptabschnitte: » DDer Ite Orıient« 5 13-136), » Das
hellenistische, römische und byzantınısche Syrien« S 145-299) und » Die Zeıt der islamıschen Vor-
herrschaft« (> 305-358). Die 1M Rahmen dieser Zeitschrift besonders interessierenden Kapıtel des
zweıten und drıtten Abschnitts sınd überschrieben: » [Jas Christentum in Syrıen 1n den ersten Wwel
Jahrhunderten« Pratscher:; 273-284), »Syrisches Christentum und Theologıe VO AJh
Felber: 5.288-299), »Geschichte der syrıschen Christen VO bıs 1NSs 20. Jh.« 6i Tubach:; S: 3DT
340) und »Religionen un: Konftessionen 1m heutigen Syrien« HayJar, Schön:;S
Schon der vergleichsweise geringe Umfang dieser Beıiträge zeıgt, da{fß die Geschichte des Christen-
LUums nıcht csehr austührlich behandelt wird

Der Leser erhält dagegen eınen sehr eingehenden UÜberblick ber die relıg1ösen Vorstellungen des
Alten rients (vor allem ell Chuera, Ebla, Alalach, Marı, Ugarıt, Byblos, Aramäer, Phönizıer),
allerdings 1T sSOWweılt die Quellen hergeben. Meıst liegen bloß archäologische Zeugnisse VOI,
AUS denen sıch L11UTr bedingt ber die relıg1ösen Vorstellungen un!: dıe relig1öse Praxıs entneh-
[1LL1EIN lafst, ehesten ertfährt 111l och ber dıe Götterwelt.

Sıcherer wırd der Boden ab der hellenıstischen Zeıt durch lıterarısche Quellen. Haıder betaft
sıch mi1t dem »Synkretismus zwischen griechisch-römischen und oriıentalıschen Gottheiten«. Be1
der Behandlung Antıiocheias fuühlt sıch eruten (S 153-155), auf eıne »wissenschaftliche Erkennt-
N1S« hinzuweısen, dıe »1N der voreingenommenen un: prior1 glaubensmäßßig festgelegten theolo-
yischen Laıteratur totgeschwıegen« werde (so Fufßnote 60 aut 5.381 Es lıege auf der Hand, da{fß die
» Vıita« des Helden der oriechischen dage Herakles Vorlage für die VO hellenistischen Anhän-
CIn des Jesus VO Nazareth gerade ın Antiocheia verfalsten Lebensgeschichten ıhres ‚Christus‘«
geworden se1 Ebenso cschiet und sımplıfızıerend behauptet gleich darauf, dafß »dıe Vorstellung

dıe christliche (sottesmutter« VO der Göttin Isıs »gepragt« worden sel.
Neben WEe1 sehr intormativen Kapiteln ber das Judentum In Syrıen (G Langer; 242-256, AA

350) enthält der Band eın Kapiıtel über die »Geschichte des Islam aut syrischem Boden« (K Pren-
NCI, 305-320), der allerdings 1ın erstier Lınıe dıe politische Geschichte Z Inhalt hat. Mıt seınem
Beıtrag » Die Bedeutung des syrischen Christentums für die gnostische Relıgion Manıs« E
272 11l Hutter dıe I1Verflechtung dieser Religion MIt relıg1ösen und kulturellen Stromun-
SCn Syriens« zeıgen.

IDIS bereıts ben ZENANNTEN Kapıtel ber dıe Geschichte des Christentums bıs ZUT arabıschen Er-
oberung Syrıens bieten eıne abgewogene Darstellung. 7Zu dem Beıtrag VO Felber 1St ber aNnlZU-

merken, da{fß sıcher nıcht davon gesprochen werden kann, ach der Ausbreıtung des Islams se1 der
Tür ‘Abdin »Mittelpunkt der Jakobiten« geworden (S.:292% stimmt uch nıcht, da{fß »der islamı-
sche Druck den Spaltungen« ein nde ZESECTZL habe ebenda), yab S1e weıterhın sowohl zwiıischen
den Kontessionen Ww1e€ uch ınnerhalb der westsyrischen Kırche. Fuür wen12 hilfreich halte iıch Pau-
schale Bemerkungen WwI1e: »Fur alle syriıschen Schrittsteller 1sSt das aut ganzheitliches Betrachten 5”
richtete Denken charakteristisch, w1e€e CS dem Semıiten eıgen 1St.« (S:295) Eıne interessante Ergan-
ZUNS stellt der kurze Beıtrag VO Haıder ber »Fıne christliche Hauskirche 1n IDura Europos« dar
(5.284-288).

Wiährend 1n den ersten beiden Hauptteilen des Buches dıe Darstellung meı1st sehr 1Ns Einzelne
geht un: teilweise Tempel und Götterabbildungen bısZ etzten Detail beschrieben werden, 11a1

schıert der ert. des Kapıtels ber dıe christliche Geschichte se1it dem Aufkommen des Islams w1e
miıt Sıebenmeilenstieteln durch die Jahrhunderte. Der Leser mu{ ach der Lektüre dem Schlufß
kommen, da{ß aum eıne Geschichte 1bt. Der ert. beschreibt zunächst me1st Berufung
aut Hages bekanntes Buch zutrettend dıe Lage 1mM 7, die kontessionelle Sıtuatıon, das Verhält-
N1S Z Islam, das kırchliche Leben, un: wıdmert sıch ann ausführlich einem Schriftsteller, nam-
ıch VO Edessa &: 708) Von OTrt geht gleich der Epoche VO der Jahrtausendwende bıs
1Ns Jh ber (Seldschuken, Kreuzzuüge, Mongolen). Nach dem Überspringen weıterer, für ıhn
scheinend geschichtsloser Zeıten wırd dıe Unıion eınes Teıls der westsyrischen Kırche mMI1t Rom 1b
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dem Jh. und der damıt zusammenhängende europäische Eintflufß auf den Vorderen Orıient be-
andelt. Zum Schlufß mu mehr als eıne Seıte für das 19: ]6 genugen

Zunächst wiırd nıcht ganz klar, WEEI) der ert. mıt den 1n der Überschrift yENANNLEN »syriıschen
Christen« meılnt. Es 1st Balız überwiegend VO den Westsyrern ( Jakobiten) dıe ede Neben Jakob
VO Edessa werden uch 11UT weıtere westsyrische Schrittsteller behandelt (Dıionysios bar Salıbi,
Michael der Syrer, Barhebraeus). Da doch alle Christen Syrıens 1mM Auge hat, merkt Ianl eigent-
ıch erst Schlufß, WenNnn auf S, 337-340 gewissermafßen ın eiınem Anhang kurze Abschnitte in
der Artw Lexikonartikeln ber die syrisch-katholische, armenische, armeniısch-katholische, oZr1e-
chisch-orthodoxe, griechisch-katholische, maronitische (nıcht einmal WEe1 Zeilen!) und pr' OTtESTLTAN-
tische Kırche anschliefßt. ber auch iın dem längeren ersien Abschnitt ertährt INa  - nıcht 1e] ber
das Leben der westsyrischen Kırche, wen1g der nıchts ber Sıedlungsraum, Kirchenverfassung,
Liturgie, kıirchliche und sonstıge Literatur anderer als der ben ZEeENANNLEN Personen, Klöster, Wall-
tahrtsorte us us

Eınıige Einzelheıten:
Dafür, da{ß gerade VO F.dessa Wal, der als GESTFGL yriechische Vokalbuchstaben für die

syrısche Schriutt verwendete (SO 326); kenne ıch keıinen Beleg; der ert. oibt uch keinen
Lie Angabe, da{fß 1mM Z J6 VO der syrisch-orthodoxen Kiıirche neben Gemeinden 1ın Stäidten

WwW1€ Amıiıd, Aleppo und Mosul »hauptsächlich WE Bauern« übrig SCWESCH se1en, »die das Gebirgs-
MASSIV des Tur AbdinBesprechungen  251  dem 17. Jh. und der damit zusammenhängende europäische Einfluß auf den Vorderen Orient be-  handelt. Zum Schluß muß etwas mehr als eine Seite für das 19.Jh. genügen.  Zunächst wird nicht ganz klar, wen der Verf. mit den in der Überschrift genannten »syrischen  Christen« meint. Es ist ganz überwiegend von den Westsyrern ( Jakobiten) die Rede. Neben Jakob  von Edessa werden auch nur weitere westsyrische Schriftsteller behandelt (Dionysios bar Salıbi,  Michael der Syrer, Barhebraeus). Daß er doch alle Christen Syriens im Auge hat, merkt man eigent-  lich erst am Schluß, wenn er auf S.337-340 gewissermaßen in einem Anhang kurze Abschnitte in  der Art von Lexikonartikeln über die syrisch-katholische, armenische, armenisch-katholische, grie-  chisch-orthodoxe, griechisch-katholische, maronitische (nicht einmal zwei Zeilen!) und protestan-  tische Kirche anschließt. Aber auch in dem längeren ersten Abschnitt erfährt man nicht viel über  das Leben der westsyrischen Kirche, wenig oder nichts über Siedlungsraum, Kirchenverfassung,  Liturgie, kirchliche und sonstige Literatur anderer als der oben genannten Personen, Klöster, Wall-  fahrtsorte usw. usw.  Einige Einzelheiten:  Dafür, daß es gerade Jakob von Edessa war, der als erster griechische Vokalbuchstaben für die  syrische Schrift verwendete (so S.326), kenne ich keinen Beleg; der Verf. gibt auch keinen an.  Die Angabe, daß im 17.Jh. von der syrisch-orthodoxen Kirche neben Gemeinden in Städten  wie Amid, Aleppo und Mosul »hauptsächlich arme Bauern« übrig gewesen seien, »die das Gebirgs-  massiv des Tur Abdin ... bewohnten« (S.333), hat mit der Realität nichts zu tun.  Das berühmte Kloster des hl. Sabas ist — hier kann man wirklich einmal sagen: bekanntlich —  nicht zn Jerusalem (so aber S.327), und Mardin liegt nicht im Tür ‘Abdin (S.334).  Es ist falsch, daß der Patriarch von Konstantinopel seit dem Mittelalter bis 1899 für Antiocheia  stets einen Griechen als Patriarchen weihte. Der antiochenische Patriarch wurde keinesfalls im-  mer von seinem Amtsbruder in Konstantinopel geweiht, und Griechen als Patriarchen gab es —  von zwei Ausnahmen im 17.Jh. abgesehen — nur von 1724 bis 1899 (vgl. nur Graf III 25). Der  Verf. hat die von ihm zitierte Stelle in Spulers »Gegenwartslage der orientalischen Kirchen«  (S.215) mißverstanden.  Ebenso unkritisch bei Spuler (ebenda 220) abgeschrieben ist die Behauptung, der griechisch-ka-  tholische Patriarch Maximos IV. sei »noch als 90jähriger von der syrischen Regierung eingekerkert«  worden, »weil er sich gegen die Schließung kirchlicher Schulen sträubte« (S. 339). Diese — von vorn-  herein höchst unwahrscheinliche — Angabe kann 'schon einer Plausibilitätskontrolle nicht standhal-  ten, weil Maximos (10. 4. 1878 — 5. 11. 1967) bereits im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Für eine  »Einkerkerung« habe ich weder in der Biographie des Patriarchen von E. Inglessis (Paris 1969; vgl.  die einschlägige Stelle S.238) noch in PrOrChr 17 (1967), wo ausführlich über die staatlichen Maß-  nahmen zur Kontrolle der religiösen (nicht nur christlichen!) Privatschulen und den kirchlichen  Protest dagegen berichtet wird (S.269-285, 351-353) einen Anhaltspunkt gefunden. Spuler selbst  spricht in seinen laufenden Berichten über die Ostkirchen in der Internationalen Kirchlichen Zeit-  schrift unter Berufung auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. 11. 1967 nur von »Verhören  durch syrische Behörden« (Band 57 [1967] 236). Wenn der Verfasser in diesem Zusammenhang  dann auch noch den Ausdruck »christenfeindliche Maßnahme« gebraucht, entsteht ein falsches  Bild.  Die Schreibung »Michel Aflag« (S.339) will ich für einen Druckfehler halten (richtig: “Aflaq).  Auch der letzte Beitrag über die Situation im heutigen Syrien ist unbefriedigend. Die eingestreu-  ten Bemerkungen zur Geschichte sind nicht immer richtig. Es stimmt nicht, daß »die Christen vor  dem Aufkommen des Islam hauptsächlich Syrisch sprachen, außer in den Bereichen der Verwal-  tung, der Liturgie und der Literatur, die in Griechisch durchgeführt wurden« (S. 352). Es ist zumin-  dest ungenau, wenn als Ort, in dem heute noch »Syrisch« gesprochen wird, Ma‘lula genannt wird  (ebenda). In einem religionsgeschichtlichen Buch sollten Monophysitismus und Nestorianismus  nicht wertend als »Irrlehre« bezeichnet werden (ebenda). Es trifft nicht zu, daß (alle) syrischenbewohnten« (S 333% hat mıiıt der Realıtät nıchts ı  3

[ )as berühmte Kloster des Sabas 1St 1er ann I1a  = wirklich einmal I1 bekanntlich
nıcht ıIn Jerusalem (So aber 3279 und Mardın lıegt nıcht 1m Tür Abd S 334)

Es 1St talsch, da{fß der Patrıarch VO Konstantinopel se1t dem Mittelalter bıs 1899 tür Antiocheia
eiınen Griechen als Patriarchen weıhte. Der antiıochenische Patrıarc wurde keinestalls 1 -

1IGT.: VO seınem Amtsbruder 1n Konstantinopel geweıht, un: Griechen als Patriarchen gab
VO WwWwel Ausnahmen 1im 1716 abgesehen — 1U VO 1/24 bıs 1899 (vgl. LFELY raf I11 25) Der
ert. hat die VO iıhm zıtierte Stelle ın Spulers »Gegenwartslage der orientalıschen Kıirchen«
(S mifßverstanden.

Ebenso unkritisch bei Spuler ebenda 220) abgeschrieben 1St die Behauptung, der griechisch-ka-
tholische Patrıarch Maxımos se1l »noch als 90jähriger VO der syrischen Regierung eingekerkert«
worden, »we1l sıch dıe Schließung kırchlicher Schulen sträubte« (D 339 Idiese VO Orml-

herein höchst unwahrscheinliche Angabe Ikkann schon eiıner Plausibilitätskontrolle nıcht standhal-
ten, weıl Maxımos (10 18575 F} 1967 bereits 1M Alter VO Jahren gestorben 1St. Fur eıne
»Eiınkerkerung« habe ich weder 1n der Bıographie des Patrıarchen VO  — Inglessıs (Parıs 1969; vgl
dıie einschlägıge Stelle noch 1ın PrOrChr 1 austührlich ber die staatlıchen Ma{f$-
nahmen ZUr Kontrolle der relıg1ösen (nıcht 1Ur christlichen!) Privatschulen und den kirchlichen
Protest dagegen berichtet wiırd (5.269-285, 351-353) eınen Anhaltspunkt gefunden. Spuler selbst
spricht 1ın seınen lautenden Berichten ber die Ostkirchen 1n der Internationalen Kirchlichen Zeıt-
chrift Berufung aut die Frankturter Allgemeıne Zeıtung VO 1: 196/ L11UTr VO » Verhören
durch syriısche Behörden« (Band i 11967] 236) Wenn der Vertasser 1n diesem Zusammenhang
annn auch och den Ausdruck »christenteindliche Ma{fißnahme« gebraucht, entsteht eın talsches
Bild

Dıie Schreibung »Michel Aflag« (D 339) will ıch für einen Drucktehler halten (riıchtig: Aflaq)
uch der letzte Beıtrag ber die Sıtuation 1m heutigen Syrıen 1sSt unbefriedigend. Dıie eingestreu-

ten Bemerkungen ULTE Geschichte sınd nıcht immer richtig. ESs stimmt nıcht, da{fß »dıe Chrıiısten VOT

dem Autkommen des Islam hauptsächlich Syrisch sprachen, aufßer 1n den Bereichen der Verwal-
tung, der Liturgie un! der Lıteratur, dıe ın Griechisch durchgeführt wurden« (S 352) Es 1st zumın-
dest UMNSCHAU, WECIN als (Irt: 1n dem heute och »Syrisch« gesf>rochen wiırd, Malula ZCNANNL wiırd
ebenda In einem religionsgeschichtlichen Buch sollten Monophysıtismus und Nestor1anısmus
nıcht wertend als »Irrlehre« bezeichnet werden (ebenda Es trıfft nıcht Z da{fß (alle) syriıschen
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Christen westsyrischer Tradıtion iın Indien kırchlich unabhängıg geworden sınd S 355) Wenn bei
den Nestorianern schon erwähnt wiırd, da{fß S1C aufßer 1n Syrıen 1m Iran verbreıtet sınd (S 353),; annn
sollte mindestens ıhr Stammland Iraq nıcht vVErSCSSCcH werden. »Anspruch aut das rbe des Patrıar-
chatssıtzes VO Antiochijen« haben weder Nestor1i1aner och Chaldäer erhoben S 355) uch 1n die-
SC Beıtrag wiırd tälschlich behauptet, da{fß das griechisch-orthodoxe Patriarchat VO Antiocheia
erst 18958 mi1t eiınem Nichtgriechen besetzt worden sEe1 Zahlenangaben für orjentalische
Christen sınd mangels gCHAUCI statistischer Erhebungen ımmer problematisch. Dıie ZENANNLEN Miıt-

oliederzahlen erscheinen mMI1r ber eher gering.
Unpraktisch ISt, da die Anmerkungen tür samtlıche Beıträge Schlufß stehen. Das

macht ihre Benutzung csehr mühsam. Zweckmäfßßig ware eıne Landkarte SCWESCH. Die zahlreichen
Abbildungen sınd zut ausgewählt und VO einwandtreıer Qualität.

Insgesamt 1ST festzustellen, da{ß die Darstellung der christlichen Kirchen se1it der islamischen HS
oberung des Vorderen rients 1e] dürftig 1StTt. Eın Niıichtfachmann kann daraus keinen ausrel-
chenden und anschaulichen Findruck bekommen. Für den Fachmann erd LLUT längst Bekanntes
wiederhalt.

Hubert Kauthold

Gorg1 Bar Antun da-Bet Kıraz [Gür$(i) Antün Kıraz; George Anton Kifaz!:
Tafsır at-tarkih Wa-L-LAgS1ya f [-Iuga as-Suryanıyya. [Dyr. Haupttitel, ach
Titelblattgestaltung: Pussaqa d-rukkakä WI-GQUSSAYA ha-le SUryayd.; engl.
Nebentitel: Introduction 5SyrıaC Spırantızatıon (Rukkokhö AAan Qussoyö).
|Glane Lösser Nederlande: Bar Hebraeus Verlag, 1995 125 S 5:126-155;
W5

FEıne vergnüglıche und zugleich nachdenklich stimmende Publıkatıon, der schon aut dem englı-
schen Nebentitelblatt gelıngt, Tre1 europäılsche Sprachen (englisch deutsch nıederländiısch),
sätzlıch der arabisch-syrischen Doppelsprachigkeıit (dıe 1m gleichen Verlag erscheinende e1lIt-
chrift Qolo 5Suryoyo fügt das Türkische neben gelegentlichen anderen europäischen » Dialekten«
och hınzu) mischen, damıt eın Charakteristikum der condıitio christiana orientalıs SYY1ACA
zeıgt: dıe CETZWUNSCHC, aber oft akzeptierte, gelebte Vielsprachigkeit 1ın der ebentalls vieltältıgen
Kultur mi1t dem Kern der altererbten relıg1ösen Identität, die ın alle diese Bereiche ausstrahlt.

In der bewufßlt gewählten Abfolge der bibliographischen Angabe VO Autorennamensformen
und Titeln wiırd dıe nıcht m1t den bibliothekarıschen Regeln der Autnahme des Titelblatts, nach
denen dem syrıschen Titel der Kang des Haupttitels zuzusprechen ware, übereinstiımmende (3E:
wichtung der rel voneınander unabhängıigen Teıle sıchtbar (S:2 Seıtenzahlen): Der arabische
Hauptteıl 1St das gedachte Hauptpublikum dieses 1mM wesentlichen pädagogischen Werks gerich-
Vn den gebildeten syrıschen Christen arabischer Sprache; der sıch ber eıne wichtige Ersche1i-
Nung seıner Kultursprache informieren, S1e 1MmM korrekten Gebrauch erlernen 311 Der syrısche 'e1]
1St tür den Lehrer Kirchenschulen gedacht, der englısche richtet sıch den westlichen Spezialı-
Sten (s > des englischen Vorworts). DG Selbständıigkeıt der Teıle 1sSt leider sSOWweıt gediehen, da{fß
uch die Paragraphenzählung voneınander abweiıicht.

Die wiıssenschattliche Behandlung der Spirantıisierung, iıhres Verlaufts 1ın der syrıschen Sprachge-
schichte un: ihrer graphischen Darstellung 1ın den Handschriften, bringt der Autor nıcht wesentlic
weıter; 1es 1St uch nıcht seıne Absıcht. Hıer 1St Nöldekes Darstellung noch mafßgebend; ür die
Geschichte der Orthographie hat Segal (ın F5 34 1989 483-491) eıne Skizze gegeben;
ach seınen Angaben das Thema still calls tor exhaustive study«. Dennoch tührt als Ergebnıis e1-
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1165 Forschungsaufenthalts 1n Oxtord 1n seiınen arabıischen und syriıschen lext Abschnitte ber Pho-
netik (mıt Ilustrationen) und eine sprachwissenschaftliche Behandlung des Themas auft der Grund-
lage eıner Sılbenlehre, zugleich ber vermischt mMI1t diachronischen Erklärungen e1n, die für den

1m traditionellen Stil sehr literarısc gehaltenen arabischen lext den modernen 'eıl d-

chen (dıe klassısche arabıische Terminologie WIrF'! d parallel mı1t angegeben), 1mM syrıschen überhaupt
ohl eine, VOT allem terminologische Neuerung sınd Be1 der Lautlehre hätte allerdings der
Opposıtion Explosıva Frikatıiva, die für selbständige Phoneme rauchbar ist, besser den z B 1n
der Hıspanıstık eingebürgerten Begriff »Approximanten« gebraucht, der die Funktion der spiırantı-
sıerten Laute, intentionelle Vertretung ıhrer explosıven Allophone, besser trıifftt. Dıie Entwicklung
un! Geschichte der betretffenden Frikatıva als selbständige Phoneme 1M spaten Syrischen und ande-
LCIN aramäischen Sprachen ware och untersuchen.

Der arabische 'eıl 1sSt als liıterarısches Lehrbuch gestaltet. Am Kapitelanfang stehen Zıtate AaUuUs

klassıschen Schriftstellern, die sıch nıcht immer CNg auf den orammatıschen Stotff beziehen, ber die
Darstellung eleben (adab) Jedes Kapiıtel kennt Zusammenfassungen, die sıch 1n direkter ede
den Leser richten, annn seın Wıssen mıiı1t Fragen prüfen; darauft tolgen Beispiele un: UÜbungen. Yerk]
(nach Wwe1l Vorreden 5.24-42): Geschichte des Syrischen, WEeSi- un! ostsyrisches Vokalsystem.
Teil 2 (43-49) phonetische Darstellung der Spiırantisierung. Teil 3 (50-65) die allgemeınen Regeln
für das FEıntreten der Spirantisierung. Teil 4 (66-6 klassıtizierbare Ausnahmen davon. Teil 5 (69-
7/8) Anwendung der Regeln aut die Nomuinaltormen. 'Teil6 (79-1 Anwendung und Besonder-
heıten eım finıten erb (ın Verbindung miı1t Präklitika und -posıtionen, vorangehenden Adverbien
| Verneinung] und Anhängung der Objektsuffixe). 'e1l (101 -105) Vergleich der tradıtionellen Re-

geln mMI1t den VC) ert. LCU erarbeiteten ergıbt deren weıtgehende sachliche Identität. Anhänge:
©die moderne arabische lınguistische Terminologie; Wer sıch, über die allgemeınen Re-

geln hınaus, über die abweichende Aussprache bestimmter syrischer W orter orlıentieren will, hat 1n
der Lıiste VO 500 Eınträgen 0S mıiıt arabıschen Übersetzungen) eın praktisches Hıltsmit-
tel (122-124 Schlüssel den UÜbungen. Es tolgt eıne knappe Bıbliographie.

Der Vorredner, Yüsuf Said und der Autor geben ın ıhren VO der Begeisterung für die syrische
Sprache getr agenenN Vorreden der Hoffnung Ausdruck, da{fß das Buch eıner Generatıon helten
mOge, uch mıttels korrekter Anwendung der Spirantisierung dıe Schönheiten des Syrıschen
entdecken. Rez kann dıesem Vorhaben 1U mıiıt Sympathıe Erfolg wünschen.

Der sporadısche Gebrauch VO Circumftlex Längestrich e1ım Vokalbuchstaben scheint
nıcht auf eiıner systematischen Unterscheidung VO naturlang und gelängt eruhen (s ben 1mM
englischen Titel), sondern eıne Eigenwilligkeit der Computer-TIypographie se1n.

Mantred Kropp

Corpus of Christian Palestinian AÄAramaıc, Volume I1l 'The forty Martyrs of
the Sınal Desert, Eulogios, the Stone-Cutter, and Anastasıa, Edited aN! NS-

lated by Christa Müller-Kessler an Michael Sokoloftf, Styx publications, (5rO-
nıngen 1996, 138
1991 hatte Chr. M.- 1n ıhrer Grammatık des Christlich-Palästinisch-Aramäischen (ET OrChr Pl

119931 5.262-263 bereıits mehrere christlich-palästinische Handschritten weıter rekonstrulert. 7u
diesen gehört der vorliegende Codex, der ‚WaTlr och Lücken aufweist, ber iımmerhın och 45 FOo-
lıen enthält, dıe 1er 1n der origınal zweıspaltıgen Gestalt als Fol (eigentlıch Seıten) bıs SC-
stellt werden. (Man mu{ Smith-Lewis der Schulthess oreifen, testzustellen, und

anzusetizen sınd!). Die typischen palästino-aramäischen Buchstaben lassen sıch 1n ıhren
sprünglıchen, exotischen Formen wahrnehmen. Von den reı christlichen Legenden, die 1er
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vorliegen, 1St 1L1U1 dıie VO Eulogıios praktısch vollständıg erhalten. In der Legende der 40 Martyrer
VOIIN Sınal und Raithou tehlen reı »Fol.«, das heißt sechs Seıiten. Von der Legende der Anastasıa
bleiben kaum reı Spalten übrıg. Für das Datum der Fragmente »des u ö Jahrhunderts« mu{fß INall

ebentalls dıe Grammatık, 1 9 konsultieren. Man hätte mehr kodikologische Angaben
wartfet

Über die Legenden selbst haben die Vertasser LLUT Wel Seıiten geschrieben. Für Eulog10s geben
sS1e die wichtigsten Parallelen Fur die Maärtyrer VO Sınal und Raithou dagegen erkennen die
Autoren, da{fß S1e die griechische Vorlage benutzt aben, diesen ext besser verstehen. Diese
Ausgabe VO Combetis erschıen 1660 Von weıteren Ausgaben scheinen die utoren nıchts WIS-
S]  S och 1918 erschıen eıne georgische Übersetzung aufgrund einer aut das Jahr X64 datierten
Handschriuft VO Sınal. Und 1973 hat Gvaramıa, Amonı10sıs »Sına-Raitıs emıida MAamMdAald MOSYULS
arabul-kartulz versiebi, [X-AJI, SX daN5 helnacerebis mıihedvit« in Tbilissı veröffentlicht, 1ın
dem mehrere christlich-arabische Übersetzungen gedruckt sınd. (Svaramıa hat dort die 1935 durch

Peeters erwıesene Hypothese verifizıert, da{fß diese alte erhaltene georgische Übersetzung aus

dem Arabischen übersetzt wurde, nıcht aUus dem Syrischen. Für uUunNnsere Rezension dieses Buches
Kartlısa, 19741, 299-302) hatten WIr damals acht griechische Handschritten benutzt, und

angemerkt, dafß die Ausgabe VO Combetis Lesarten AaUus dem codex Coıislin 105 und dem Parısınus
515 stillschweigend vermischt. Wenigstens vierz1g griechische Handschritten mufßten noch durch-
gesehen werden, die syro-palästinısche Vorlage richtig bewerten. Die Unterschiede 7zwischen
allen Versionen sind tatsächlich gewaltıg. Die utoren scheinen uch nıcht wI1ssen, da{ß ber die-
SCI] ext eiıne Reihe VO Auseinandersetzungen entstanden sınd Devreesse hat Zzuerst die 5Cc-
schichtlichen Schwierigkeıiten behandelt 1n der Revue Bıblique 49)‚ 5.216*222; und eıne Ant-
WwWOrTt tindet I1}  - be1 Shahıid, Byzantıum AaAn the Arabs ıIn the Fourth Century, Washıngton 1984,
5.297-319 och diese beıden utoren wıssen nıchts über die georgisch-arabische Überlieferung.

Wenn 111a die Übersetzung lıest, die auf englısch den beıden Spalten vorliegt, 1st iMa

manchmal ‚yW1€e viele Stellen VO den anderen Texten 1abweichen. Sıcher 1St der Text, mı1t
sonderbaren Erscheinungen W1€ den oriechisch buchstabierten Wortern 20S$ (byws) der Jesus
(VSyS); Aaus dem Griechischen übersetzt. Besonders nNerwartie sınd die Titel »Beginnıng of a chap-
«  y die sechsmal 1n dem erhaltenen ext erscheıinen. Wegen der orofßen Unterschiede 1m Grie-
chischen hätten WIr den Namen 5YSW'YS mıt S1S0€es übersetzt, da dieser Name 1n den Apophthegmen
der Wustenvater sehr ekannt 1St, während der Name Psoes A4aUusSs dem ext VO Combetis der Wıe-
dergabe Evsebios aut Georgisch wenıger angepafst scheint. Die ZESAMTE christlich-aramäische D
daktiıon scheıint den Apophthegmen niher verwandt seın als die georgische Überlieferung. Der

syro-palästinısche Douyulas gehört der eıt des Justinian A} ber der georgische Theodoulos mu{(
wahrscheinlich aut eıne trühe Christenverfolgung 1ın der eıt DPetrus’ VO Alexandrıen hinweisen.
Und doch 1St 1n diesem lext alles vereintacht 1n der eıt desselben Petrus, da{fß INa  D sıch wirklich
Gedanken machen mufß, ob hier nıcht eine archaisıerende Vereintfachung vorliegt. Vielleicht dienen
diese »Kefala1a«, die auch 1n dem ext des Eulogı10s auftauchen, L1UT eıner lıturgischen Benut-

ZUNg. In dıesem Fall könnte 111l auch begreiten, w1e der durch Aba Moses veheilte Araber seınen
Namen Obadıanos verloren hat, weıl doch weıter 1mM ext dieselbe Person 1n posıtıvem ınn
wähnt WIrF! d Man wollte den Namen des verehrten Phylarchen durch dıe Erinnerung seıne Be-
sessenheıt nıcht beleidigen.

Jedenfalls erd dıe geschichtliche Bewertung dieser Ausgabe für diese Legende LLL miı1t e1-
A kritischen Ausgabe des Griechischen möglıch werden. |)er hier vorliegende Band erscheıint
ZuerStT, 1er andere Bände sind angekündıgt un! werden das Ite Testament, das Neue Testament,
weıtere Homiuilien und Legenden un! schließlich Kyrıll VO Jerusalem umtassen. IDIE utoren se]en
edankt tür ıhre leicht enutzbare Ausgabe.

Michel Va  — Esbroeck
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Irtan Shahid, Byzantıum an the Arabs ın the Sixth Gentury, vol 1, art (QHE:

Political anN! Milıtary Hıstory, Dumbarton aks Research LiDbrary and Collec-
tı1on, Washington 1995 XX X 658 wiıth A indexes:; art < EC-
clesiastical Hıstory, X -689 1055 wıth 13 ındexes
Der Autor, Sh., hat sıch se1lıt 610 Jahren durch eıne Reihe VO Sonderpublıkationen bekannt C
macht, dıe sıch miı1t denselben Themen beschäftigen. Hıer wiırd dem Leser eıne Übersicht geboten,
dıe das sechste Jahrhundert betrachtet, nachdem bereıts das vierte und das tüntfte 1n we1l vorher
schienenen Bänden behandelt worden Wıe der Autor selbst bemerkt, tindet L11a iın diesem
Jahrhundert eiıne Anzahl Quellen, dıe nıcht mehr oroßer Rekonstruktionen bedürten Ww1€ die
vorhergehenden. Die Methode bleibt 1m Grunde dieselbe: Ww1e€e eın Minensucher schwebt der Autor
ber allen Arten VO Dokumenten, dıe Wichtiges ür die Geschichte der Araber
könnten. Die Materıe verteılt sıch 7zweımal strikt chronologisch vemäfßs den Regierungszeıten der
byzantinischen Kaıser VO Anastasıus 491-516) bıs Heraklıus 2  5 zuerst für die polıtische
und milıtärische Geschichte und 1mM 'e1l für die relig1öse Hierarchie. Am Ende o1bt ENISPTFE-
chend e1ıne chronologische Tabelle für dıe zıivılen Machthaber und danach eıne für dıe verschiede-
NC  ; hohen kirchlichen Beamten (man lese 1000 be1 den Patriıarchen VO Jerusalem nıcht Eutychius
©  E sondern Eustochius, und 1001 für Damıan nıcht 569-605) sondern (577/8-607/8) gCc-
mä{fß dem 1015 zıtierten Detlet Müller). Der Schwerpunkt des ersten Bandes 1St 7zweıtelsohne
die Wiederentdeckung der rel Hauptpersönlichkeiten AUS der Dynastıe der Ghassänıden,
Arethas (529-569), Mundır-5und Nu män, der 1mM E1l 1ın Konstantinopel starb. Dabe!I WCI-

den die Berichte des Procopius, des Evagrıus und des Menander Protector über die prodosta der Ad1id-

ischen Fürsten die Lupe g  ILEL Die Unzulänglichkeıit ıhrer Berichte 1n diesem Bereich
hängt VO ihrer besonderen Art,; Geschichte schreıben, 1ab Alle wollen zuerst VO den regieren-
den alsern CGsutes der Schlechtes berichten. Mıt orößerer Genauigkeıit analysıert die Bedeu-
Lung der zahlreichen Titel, die die arabischen Fuürsten 1MmM Rahmen des byzantinischen Reiches be-
kommen hatten. Dıe militärische Tätigkeıit dieser arabischen eldherren 1mM l )ienst VO Byzanz W al

allmählich dıe Lakhmiden VO Hira gerichtet, die dıe Interessen Persiens pflegten. Ihre Tak-
tik W al VO der Strategıe der byzantinıschen Generäle verschıeden. S1ıe stutzten sıch vielmehr auf
dıe Geschwindigkeıt der Kavallerie und die Unvorhersehbarkeıt des Angrıiffs. SO blieb besonders
Mundır unbesiegt während aller seiner milıtärıischen Expeditionen, und wurde doch 5585 als Verra-
Fer. dem Kaıser Tiberius ausgeliefert un! endlich durch Kaıser Maurıtıus ach Sizılien 1Ns Exil gC-
sandt. och W al nıcht 1Ur dafür die taktısche Methode des Mundır dem Maurıtıus, der damals noch

magıster milıtum per Orıentem W al, tremd Der hauptsächliche Grund für dıe Schwierigkeiten, die
dıe Leıter des yghassanıdıschen Hauses ın Byzanz vortfanden, 1St ıhre Zugehörigkeıit ZAR Monophy-
S1t1SMUS, und Teil des Werkes 1St dieser dramatıschen kirchlichen Spaltung gewıidmet: » The beg1in-
nıng of the end of Mundir W as ushered 1ın NOL by the secular milıtary establishment but by the eccle-
siastıcal« Die Notwendigkeıt eınes einheitlichen Glaubens dient uch den militärischen
7 wecken: »Anythıing that lurred the dıstiınction and the edge ot the rel1g10Us opposıtıon would
tend intertere wıth the milıtary quality ot the ottensıve agalnst Byzanz« (S /25) Idiese Sentenz

oılt für die Opfer, die der Lakhmide Mundır der Gottheıt "U7zza weıhte, zeıgen, da{fß sıch
gemäißs den sassanıdıschen Interessen gvegenüber dem Chrıstentum malıZ teindlich verhielt. ber
oilt ebenso tür die Monophysıiten: » Dıissension 1n hıs ALILLY, especıially eccles1iastıical srounds, W asSs

COrrosıve of milıtary unıty anı combat readıness, especılally commander such 45 Mundır who
W as known tor hıs iınnoOovatıve technıques 1n conducting lıghtnıng WAal agaınst hıs adversarıes«
(S 891) Deswegen haben sıch Arethas, Mundır und Gafna selbstverständlich für das Entstehen der
monophysıtischen Kirche und ıhre weıtere Entwicklung stark eingesetzt, ındem S1e versuchten, die
relıg1ösen Streitigkeiten beseıtigen, I; w1e€e Konstantın mM1t Arıus bereıts hatte. Fuür
die Grundbeschreibung des Monophysıtismus stutzt sıch der Autor aut die 19772 erschıenene und
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wohlbekannte Monographie VO Frend Diese Basıs scheint unls CI18, die Tätıgkei-
ten der Ghassänıden betrachten. Hıer erlauben WIr uns einıge Bemerkungen.

5: 926 14 schreıibt der Autor » The partısans oft Damıan charged those of Peter wiıth Sabellia-
Nn1sm.« So 1st nıcht erstaunlıch, da{fß 1er die 1981 erschienene Monographıie VO Ebied,
Van Roey und Wıckham, Peter of Callınıcum, n1ıe erwähnt wurde. Damals War bereıts klar,
da{fß dıe Lage umgekehrt 1St: Für DPetrus scheınt Damıan sabellianısch denken, un! Damıan
tindet 1n DPetrus‘ Theologıe einen verkappten TIrıtheismus. Seitdem 1sSt der riesige Iraktat des Petrus

Damıan FA oröfßten 'eıl 1MmM 1994 und 1996 durch dieselben utoren 1ın der Reihe Corpus
Christianorum, ServILES STACECA 79 UN 3 E publızıert worden. Dabe! vernımmt INan, da{fß dıie vegensel-
tiıgen Posıtionen nıcht populär SCWESCH sınd. Wenn » Partısanen« 1er tätıg SCWESCH sınd, S1e
LLUT Untertanen iıhrer Kırchenleiter. In derselben Monographıie VO Jahre 1951 hätte das
SCHAUC Datum, näamlıch 542, für die Weihe des Jakob Baradaeus und des Theodor, des Bischots der
Araber, gefunden. S10 und vielen weıteren tellen schreıbt der Autor regelmässıg »around
540« Fur die Documenta Monophysıtorum, die Sh. sehr oft benützt S 808-892), waren die durch

Va  ; Roey un: Jlen 1994 publizierten Monophysıite Texts t. Sıxth Century auch nützlic
SCWESCIL, besonders tür die Zusammenfassung bezüglich der Handschrift Add (um die
Serg1us Danz als Verteidigungsdossıier unsten des Paulus VO Bet-Ukkame gesammelt hat. Fre1i-
lıch 1ST diese Publiıkatıion spat erschıenen, als da{fß S1e noch berücksichtigt werden konnte. 084
wırd Theodosıus, der Antipatrıarch VO Jerusalem, der als erster 451-452 ZWanzıg Monate lang den
Antichalkedonismus 1n Jerusalem Juvenal geleıitet hatte, L1UT als »< certaın Theodosius, he-
rvret1C« bezeichnet. /14 wırd Severus och als Jurastudent bezeichnet, obwohl tatsächlich be-
reıts Lehrer der Universıität SCWESCI 1St Poggı, Severo dı Antıocheia alla scuola dı Beırut, ın

Pavan un: Cozzolı, L’ereditä classıca nelle lıngue orientalı, Roma 1986, 5.57-72) S. 750
wundert sıch der Autor ber den Ausdruck »Quaternitas« 1m Mund des Arethas das Jahr 556
Wenn INa  ; gesehen hat, da{ß das monophysıtische Manıtest des Johannes BUuß Nıkeotes VO Ale-
xandrıen bereıts 505 den Ausdruck benutzt, und da{fß dıeser Briet höchstwahrscheinlich durch den
damals noch Priester selienden 5Symeon VO Bet-Arshäm 1m Jahr 506 ach Armenıuen gebracht und
Ort unmıiıttelbar 1Ns Armenische übersetzt wurde, ann dartf 1119  z sıch nıcht wundern, eınen olchen
Ausdruck be1 Arethas tinden (GL Revue des Etudes Armeniıuennes, 24 119954e 641 lıest
ILal » For the rab involvement 1n the operatıons of thıs decade conducted 1n rmenı1a anı Azrzer-
bayJan AC1I O55 the Tıgrıs, the only SOUTCCS ATC Greek.« Von der armenischen Geschichte des Sebeos,
Kap 39-41, WIF'! d Jjer nıcht gesprochen. 636, zıtiert der Autor ‚War richtig den Marzubaän
asru an nach Agapıus, und bemerkt, da{ß hier Sharbaräz gemeınt 1St. Er bringt jedoch nıcht den
parallelen AXAofeam, der neben Azm-Yorän und Ferruhän belegt 1St, W1€e Mango 1985 1n eiınem
VO Autor benutzten Artıkel (cE 1014 bewıiesen hat. 963 mu{ ıch teststellen, da{fß der Aus-
druck, den ich 1981 benutzt hatte »Wn almeraıt evidemment connailtre qu«c Theodoret Savalt de
la legende (de Ome Damıen)« mıf verstanden wurde. Theodoretus hat nıchts berichtet ber den
ursprünglıchen (OIrt der Anargyren, der nıcht dırekt 1n Cyrrhus tinden W aäl, sondern 1n der
naheliegenden Pheremma. Wahrscheinlich 2in Pheremma bereıts 1n der Zeıt Diokletians 9
und die Legende der tünf Brüder ın Aıgal, dıe eigentliıche »arabıische« Legende, wurde weıter ber-
1etert. M4 2 dıe Anmerkungen und 653 66 zusammenzZuUuseiLZen sınd, weı(ß iıch nıcht. Im-
merhın hat auft beıden Seıten Conybeare 1910 nıcht ber the »Gregoriuan vers10n« berichtet, SOI1-

ern über »the Georgian VersS10N« des Antıochus Strategos publızıert, und tehlt nıcht 1L1UT der
1nweIıls auf dıe Ausgabe VO Marr aus dem Jahr 1909, sondern VOTI allem autf dıe kritische Aus-
yabe VO Garıtte, 19 prise de Jerusalem Par les Perses 614, SCi:C) 202-203, Louvaın 1960

Idiese Kleinigkeiten ındern den Leser nıcht, das breıte Panorama der arabischen Welt wahrzu-
nehmen. Als oröfßste Neuigkeıten gelten hiıer für das foedus VO 502 dıe Anwesenheıit VO WwWwel Are-
thas (von Kında un: VO Ghassän) ın eıner Stelle AaUS der Geschichte des Theophanes, der FeXLIuSs

durch Haplographie 1U eınen einzıgen Arethas erhalten hat Eıne weıtere GE Angabe
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jetert eiıne Inschriftt aus Marıb, die 1897 durch Glaser publızıert wurde (S 130 351) Fıne

grundsätzliche Interpretation davon wiırd für den nächsten Band (BASIC 11) versprochen. Schliefßß-
ıch xibt eın Kolophon AaUus eiıner syrischen Handschriutt eıne sehr wichtige Intormatıon. S1e wurde

niedergeschrieben in der e1lit VO Jakob und Theodor (also VOL 570), als Abü Karıb Könıig Wal

S 846-850). Durch diese rel Angaben bekommt ILal eınen FEinblick 1n das südlıche Arabertum
und seine Zugehörigkeit ZU Monophysıtismus. Diese wichtigen Quellen |assen bereıts$
Ww1e€e der zukünftige Band aussehen wırd Oort ann einıge christlich-arabische Quellen be-

werden, bleibt often die arabischen Psalmen MI1t eriechischen Unzialen, dıe 1U durch
wel Folien 1n der Gen1za VO Damaskus bekannt und durch Violet 1901 veröffentlicht wurden,
der die Grabsteine AUS Choziba, die 1903 durch Papadopoulos Kerameus beschrieben wurden CS

Vanl Esbroeck, Inciıdence des DEYSLONS Aarabes chretiennes DOUYT Ia reconstıitution des textes perdus,
1n Contamıiıne, Traduction er traducteurs Moyen-Age, Parıs 1989 133-143) Diese Zeug-
nısse sınd WAar nıcht beeindruckend Ww1e€ die Inschritten der yhassänıdischen Gebäude, die durch

ın seinem monumentalen Werk trefflich analysıert wurden. ber 1e| verloren
1St, mu{ INa durchaus uch mıi1t kleinen Quellen arbeıten. I )as hat der Autor ylänzend geleistet. In

eıner etzten breiten Synthese S 990-995) Iragt sıch SI W 4S geschehen ware, hätten dıe Dyophy-
sıten die FEinheit geschaffen, und gleich dem Reich VO Chlotwig 1mM Westen auch 1m (Osten eın e1n-
heitliches Christentum schaften können.

Michel Va  : Esbroeck

Gerard Iroupeau, FEtudes SUT le chrıisti1anısme arabe Moyen Age, Aldershot,
Hampshire (Varıorum) 1995 Collected Studıes Serl1es: CS 515); 301 Seıten,

49,50, 8295
Nach der Aufsatzsammlung AA Sıdney Griufttith (1992) lıegt u eın weıterer Sammelband der
wohlbekannten Reıihe »Collected Studies Ser1es« VOI, der Zanz der christlich-arabischen Literatur

gewidmet 1st und dıie Bedeutung dieses VO den Orientalisten 1mM allgemeınen wen1g beachteten (56-
bıetes unterstreıicht. Der Vertasser, eiıner der renommıertesten Fachleute, verdanken WIr bereıts
den zweibändıgen Katalog der christlich-arabischen Handschriften 1n der Parıser Bibliotheque Na-
tionale.

Der Sammelband 1St 1n jer Themenbereiche gegliedert. Am Anfang steht der Autsatz »La ıttera-
LKe arabe chretien du Xe Ile siecle«. Obwohl bereıts 1971 erschıenen und der seıither in
ertreulichem Ausmaf gewachsenen christlich-arabischen Studıen natürlich teilweıse nıcht mehr aut
dem Stand, kann doch noch zuL als allgemeıne Einleitung dıenen. Im 7zweıten Teil sınd
1er Autsätze aus den Jahren 1970 bıs 1988 zusammengestellt, dıe sıch mi1t arabischen Übersetzun-
CIl neutestamentlicher (Philemonbrief) und patristischer lexte (TIestament des Adam:; Physiolo-
205S, Johannes Phıloponos, De contingentl1a mund1) betfassen. Am umfangreichsten und auch nach
der Einschätzung des Vertassers wichtigsten 1Sst der dritte 'eıl mMI1t CUuIl Beıträgen, erschienen
VO 1969 bıs 1983 Er 1St theologischen Schritten christlicher utoren gewıdmet: Abdallih ıbn at-
Taıyıb, Yahya ıbn ‘Adı, Severos ıbn al-Mugaffa”, S All: ıbn Dawud al- Arfadı (ein unbekannter
jakobitischer Autor ohl des S, der eın ökumenisch inspırıertes »Buch der Übereinstimmung
des Glauben« der christlichen Kırchen] geschrieben hat) und Butrus ıbn ar-Rahıb. |DISE vierte 'eıl
umta{fßt üunt Autsätze 7A05 Thema »Christentum AaUuUsSs der Sıcht muslimischer Schrittsteller« SOWI1e
rel weıtere ber christliche Klöster 1n der arabischen Liıteratur, darüber, W as muslimische utoren
ber dıe christlichen Bevölkerung 1n Syrıen un! Mesopotamıen, ıhre Relıgion und ıhre Sprache
Wußten, SOWI1e ber das christlich-arabische Vokabular be1 dem Lexikographen Ibn Sidah
Diese Beıträge (erschıenen 1969-1993) können nıcht 1Ur für das christlich-islamische Gespräch VO
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Bedeutung se1n, sondern auch tür Bi VO orientalischen Christentum, weıl S1C gelegentlich
Sıtten und Gebräuche der Christen beschreiben. Der Vertasser behandelt U, eınen dem tatımidi-
schen Kalıten al-Mu‘izz zugeschriebenen christologischen Traktat, der seltsamerweiıse Eıngang ın
den maroniıtischen Kıtab al-Huda gefunden hat.

Insgesamt dokumentiert der Band, welch wichtigen Beıitrag der Vertasser 1ın den etzten Zzweleln-
halb Jahrzehnten A Ertorschung der Geschichte der christlich-arabischen Literatur geleistet hat
Keineswegs der geringste Nutzen der Aufsatzsammlung besteht darın, da: eine I1 Reihe VOC1I -

STIreut publiızierter christlich-arabischer lexte VOTL allem ZUr Theologie nunmehr 1n Edıtion und
Übersetzung bequem zugänglıch siınd Die Ausgaben beruhen Ww1e€e uch das Register der Hand-
schritten Schlufß zeıgt vorwıegend auf Manuskrıipten der Natıonalbibhliothek 1ın Parıs.

DE W1e€e uch 1n der Reihe » Varıorum« L1UT photomechanische Nachdrucke der 1n e1it-
schriftften un! ammelwerken erschienenen Autsätze geboten werden und einıge der Orıiginalveröf-
fentlichungen sehr orofßformatıg sınd, mulfsten die Reproduktionen Z 'eıl stark verkleinert
werden, da{fß INa  — ZAW Lesen tast eıne Lupe braucht (vor allem bei den Nummern 111 und un
Ort besonders e1m Arabıschen) TIrotz der Vorteıle, dıie e1in unveränderter Nachdruck etwa eım
Zitieren bietet, ware 1n diıesen Fällen ein anderes Vertahren zweckmälsıg SCWESCH. Hıer hätte INa

dıie heutzutage doch wohl einıgermaßen kostengünstige Möglichkeit NutLzen sollen, die Texte
SCamMMNeN, 1NCUu ftormatiert auszudrucken un: danach reproduzıeren, wobel uch die ursprünglı-
chen Seıtenzahlen hätten vermerkt werden können. Dieser Schönheitstehler kann ber natürlich
nıcht dem Vertasser angelastet werden.

Hubert Kauthold

Das sahıdische Ite un: Neue Testament 1-20, herausgegeben VO Karlheinz
Schüssler, Wiesbaden 1995 (Forschungsinstitut für Agyptenkunde un: Kopto-
logı1e der Unıhversıität Salzburg: Bıblia Coptica, die koptischen Bıbeltexte, her-
ausgegeben VO Karlheinz Schüssler, Band L Lieferung
Seılit jeher haben sıch zahlreiche Gelehrte dem koptischen Bıbeltext und seıner Überlieferung SN
wıdmet. Dıi1e vorhandenen alten Textzeugen sınd SCNAUSO ZEerSIreutLtk und fragmentarisch, W1€C
manche andere Stücke der koptischen Literatur. So 1st hne Z weitel verdienstvoll, WEeNnNn die bıs-
herige Überlieferung systematısch gesammelt und eın Versuch ter  men wird, dem koptischen
Urtext näiäherzukommen.

Schüssler legt 1U Va dem ersten Band seıner Bıblia Coptica, der dem saidıschen Alten und
Neuen Testament gewıdmet 1St, dıe Lieferung VO  < Er bietet ach eiınem Vorwort eiıne Eintfüh-
LUI1LS, 1ın der seıne Auflistung der sa1idıschen Bıbeltexte rechtfertigt. Über den Textbestand
Bıbelfragmenten un! Lektionarstexten hınaus ertafßt prinzıpiell uch die Bıbelzitate 1ın der kopt1-
schen Literatur. Der Autbau des Verzeichnisses der saidıschen Bıbelziıtate T 2 1n dieser Lieferung
wırd I: erklärt. Es tolgt noch eın austührliches Abkürzungsverzeichnıs, das uch dıe benutzte
Laiteratur einschliefßt.

Das Verzeichnis der Handschriftenfragmente 1St aufgebaut, da{ß MmMi1t entsprechenden Unter-
1NUMMMECTN jeweıls die Fragmente eiınes Textzeugen zusammengestellt sınd eıne sıcher ENTISAYSUNGS-
volle Arbeıt. Man geht Iso nıcht VO eiınem Bibelvers AUS und tindet ann seıne saidısche Be-
ZCURUNG., Vielmehr werden Codices beschrieben und die VO diesen erhaltenen der zumiındest
teststellbaren Fragmente zusammengestellt. Das 1st eın erheblicher Fortschritt angesichts der ÄAto-
misıerung vieler koptischer Codices. So 1St möglıch, den Textbestand würdıgen un: 1LIG11 be-
urteilen. Dıi1e In dieser Lieterung vorliegenden Beschreibungen alttestamentlicher Codices sınd
sorgfältig ausgeführt nach eiınem einheıtlıchen Schema und erlauben eıne ZuLe Beurteilung der
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Überlieferung. Hıltreich 1St dabe1 das Regiıster, das die Texte och einmal ach Jahrhundert, Mate-
rial, Inhalt und Aufbewahrungsorten und Sıgnaturen bereıitstellt, SOWI1eE die vorhandenen Bibel-

auflistet. Es tolgen och einıge Konkordanzen vorliegenden Editionen. Photographien 4AUS

wichtigen der beschriebenen Handschriften runden dıe Lieferung ab
Ohne Z weıtel 1st 1er eın wichtiges Corpus 1m Entstehen. Hält Schüssler 1n dieser Form durch,

wird uUu1ls die koptische Bibelübersetzung auf ganz G“ Weise erschliefßen un eın grundlegendes
Werk un: Handbuch vorlegen.

Eıne Bemerkung se1 für die spatere Fortsetzung och gyestattet: In der Einführung (p wırd dar-
auft hingewıesen, da{fß die Bibelzitate 4A4US der koptischen patristischen Literatur herausgesucht und
zusammengestellt werden sollen, auf diese Weise eiıne Bıblıia Coptica Patrıstıica f gewınnen
(dazu uch OrChr, Vol 79 19951 224-228). er Plan 1st und tür sıch begrüfßen. och be-
dart azu weıterer Überlegungen. DDas Problem der auswendıgen Zitationsweise ware D beach-
ren Wıe gut zıtierten dıe verschiedenen utoren auf dıiese Weıse? Neben wörtlichen ıtaten stehen
ziemlich treıe Umschreibungen bıs hın Anklängen, die 1111l aum mehr als Ziıtate bezeichnen
an uch ZeEWI1SSE Veränderungen ELWa ın ynostischen reisen kamen VE Es würde sehr
schwer se1n, auf diese Weiıse eıne koptische Bibel erstellen. Interessant ware 6S jedoch, dergestalt
estimmte Präferenzen testzustellen. Schliefßlich ware aut diese Weıse uch eın Instrument die
Hand gegeben, umn origınal koptische lexte VO Übersetzungen AaUS dem Griechischen (möglicher-
welse auch Überarbeitungen) unterscheıiden. DE Schüssler dıe bisherigen Arbeıten aut diesem
Gebiet nıcht kennen scheıint, se1l auf WwWwel Publikationen hingewiesen, die diese Probleme erSsSiti-

mals ansprechen Müller: Die Ite koptische Predigt (Versuch eınes Überblicks), Inauguraldısser-
tatıon Heıdelberg 1953 (gedruckt Darmstadt 1954), pp.48, 68, 7 $ 8 9 1 9
128-130, 138/39; 149-150, 154-156, 166, 175-176, 179 188/89, 203-204, 207 216-217, 222-223, DA

235; 259-260, 265-266, Z 284, 289-290, 298-299, 4195 (zusammenfassend ber die biblischen
Zıtate) nd Idem Eınıge Bemerkungen ZUr ‚„ars praedicandı" der alten koptischen Kırche, 1 Le

Museon, Vol 6/Npp:231=-270, 1er 257-258 NL Die biblischen Zıtate.
Detlet Müller

Begegnung VO Heidentum un Chrıstentum 1mM spätantıken Ägypten. Beıträge
VO Dietrich Wıillers U, dg Riggisberg: Abegg-Stiftung 1993 Riggisberger
Berichte 1) 194 Seıten, Hr 65

Varıa 1994 Beıtraäge VO John Peter Wild U.d,.y Riggisberg: Abegg-Stiftung
994 Rıiggisberger Berichte 2) 7A0 Seıten, Hr 65

Im September 196/ wurden die Schätze der Abegg-Stiftung eıne Sammlung wertvoller spätantıker
und mıittelalterlicher Textilien erstmals der Offentlichkeit zugänglıch yemacht. Mıt der 1mM Jahr
19972 inıtıuerten Herausgabe der »Riggisberger Berichte« legt dıe be1 Bern gelegene Stiftung [11U1I1-

mehr eın als Periodikum vorgesehenes Publikationsorgan VOIL, welches vornehmlıich » Autsätze I
Problemen des Sammlungsbestandes und daran anknüpfender Nachbargebiete W1€ uch Berichte
ber Arbeiıt und Resultat der Textilkonservierung un! -restaurierung« (5) 1ın loser Folge veröftentlı-
chen soll Be1 aller thematischer Weiıte soll dabe!: eın Bezug ZUT!T Sammlung vgewahrt werden.

IDITG vorliegenden beıden EPSTGIN Bände des grofßformatıgen Periodikums rtüllen dıesen 7weck 1ın
vorbildlicher Weıse Ausgangspunkt der Überlegungen des 1er ausftführlicher vorgestellten ersien

Bandes 1st der oroße, in Rıggisberg autbewahrte spätantıke Dionysos-Behang SOWI1e die be1 seinem
Fund 1n einem christlichen rab be1 Panopolıs obenaut liegende Marienseıide. Beide Stücke reichen
ohl ın das trühe Jahrhundert zurück. Von diesem erstaunlichen Fund ausgehend, stellte sıch eın
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Maı 1991 ın Rıggisberg abgehaltenes wiıssenschaftliches Kolloquium dıe yrundsätzlıche
Frage ach der Verbindung VO Paganem und Christlichem 1im spätantıken Agypten. In Beıiträge
gegliedert liegen u die Akten dieser Fachtagung als Band der »Rigg„isberger Berichte«
dem Titel »Begegnung VO Heidentum und Christentum 1m spätantıken Agypten« VO

In seıner Eıinleitung (1 1-19) geht der Berner Klassısche Archäologe Wıllers zunächst auft Da-
tierung und Fundort des Dionysos-Behanges e1n. Um die multirelig1öse Sıtuation be1 seiıner Entste-
hung exemplıfizıeren verweıst aut die SOgENANNLE >nonnNıanNısche Frage«. S1e verdankt sıch
dem Dichter Nonnos VO Panopolıs, der neben seiınem berühmten Grofßepos Dionysiaka auch eıne
Paraphrase des Johannesevangelıums verfaßte, da{fß bıs heute dıe Zuordnung beider Texte Fragen
autwirtt. Eıne weıtere möglıche Verbindung VO Paganem un! Christlichem Wıllers auch
1mM Falle VO auf mehreren spätantıken Stotftfresten (Athen, Mousıo laıkıs technıs, Inv. 1939 Haas)
abgebildeten Frauenköpfen, wobeıl dıe beigefügten doppeldeutigen Inschritten nıcht auft die Mu-
SCIL, sondern sehr vorsichtig aut Moses bezieht (19) Rudolph (Das trühe Christentum 1n

1}.gypten: 7Zwischen äresıie und Orthodoxıe 21-31 oibt eınen Abrifß der christlichen Lıteratur
Agyptens ın den ersten Tre1 Jahrhunderten. Fur ihre Beurteijlung 1sSt der »Judenchristliche, der
znostische, der enkratitische/asketische und der philosophisch-mittelplatonische Charakter«
(26) des dortigen Christentums und der besondere Einflufß des Manichäismus 1ın Rechnung stel-
len. Markante Beispiele der allegorischen Interpretation heiliger Texte und Bılder tührt Th Gelzer
(Heidnisches un! Christliches 1m Platonısmus der Kaiserzeıt und der Spätantıike 33-48 und
schlägt hıer eınen Bogen über verschıedene utoren VO Orıgenes und dem hellenistische uden-
IU Alexandriens bıs hın ZU bereıts ZENANNTLEN Nonnos VO Panopolis. Unter Verzicht auf Lıte-
1- und Quellenangaben o1bt Merkelbach (Astrologıe, Mechanık, Alchimie un: Magıe 1mM
oriechisch-römiıschen Agypteneanhand VO Beispielen eıne Übersicht ber Oorkommen und
Verbreitung der 1mM Titel ZENANNLEN Kunste. Nach eıner gelungenen Durchsicht des vorhandenen
Bestandes kommtH Severın (Zum Dekor der Nıschenbekrönungen AaUus spätantıken Grabbau-
ten Agyptens 63-85 ZErgebnıis, da{ß »die Produktion VO Nischenbekrönungen mMiı1t mythologıi-
schen der nıcht eindeutıg christlich gekennzeıchneten Darstellungen eLtwa nde des Jahr-
hunderts« (84) aufgehört hat und MI1t dem nde des Götterglaubens in Agypten harmonıert.
Nach eiınem kritischen Überblick ber den Forschungsstand tfolgen be1 Nauerth (Mythologische
Themen 1n der koptischen Kunst C Bestandsautnahme 991/972 87-98 Ausführungen VC1I-

schiedenen kleinfigurigen Wırkereilen. Aus der Fülle der mythologischen Szenen un! ıhrem
Arrangement tolgert Nauerth, da{ß das Interesse diesen Biıldern >nıcht prımäar eın PagallıCcd der
rel1g1Öses 1St, sondern260  Besprechungen  am 17./18. Mai 1991 in Riggisberg abgehaltenes wissenschaftliches Kolloquium die grundsätzliche  Frage nach der Verbindung von Paganem und Christlichem im spätantiken Ägypten. In 9 Beiträge  gegliedert liegen nun die Akten dieser Fachtagung als 1. Band der »Rigg„isberger Berichte« unter  dem Titel »Begegnung von Heidentum und Christentum im spätantiken Agypten« vor.  In seiner Einleitung (11-19) geht der Berner Klassische Archäologe D. Willers zunächst auf Da-  tierung und Fundort des Dionysos-Behanges ein. Um die multireligiöse Situation bei seiner Entste-  hung zu exemplifizieren verweist er auf die sogenannte »nonnianische Frage«. Sie verdankt sich  dem Dichter Nonnos von Panopolis, der neben seinem berühmten Großepos Dionysiaka auch eine  Paraphrase des Johannesevangeliums verfaßte, so daß bis heute die Zuordnung beider Texte Fragen  aufwirft. Eine weitere mögliche Verbindung von Paganem und Christlichem vermutet Willers auch  im Falle von auf mehreren spätantiken Stoffresten (Athen, Mousio laikis technis, Inv. 1939 u.a.)  abgebildeten Frauenköpfen, wobei er die beigefügten doppeldeutigen Inschriften nicht auf die Mu-  sen, sondern — sehr vorsichtig — auf Moses bezieht (19). — K. Rudolph (Das frühe Christentum in  ]}gypten: Zwischen Häresie und Orthodoxie 21-31) gibt einen Abriß der christlichen Literatur  Ägyptens in den ersten drei Jahrhunderten. Für ihre Beurteilung ist der »judenchristliche, — der  gnostische, — der enkratitische/asketische und — der philosophisch-mittelplatonische Charakter«  (26) des dortigen Christentums und der besondere Einfluß des Manichäismus in Rechnung zu stel-  len. — Markante Beispiele der allegorischen Interpretation heiliger Texte und Bilder führt 7h. Gelzer  (Heidnisches und Christliches im Platonismus der Kaiserzeit und der Spätantike 33-48) an und  schlägt hier einen Bogen über verschiedene Autoren von Origenes und dem hellenistische Juden-  tum Alexandriens bis hin zum bereits genannten Nonnos von Panopolis. - Unter Verzicht auf Lite-  ratur- und Quellenangaben gibt R. Merkelbach (Astrologie, Mechanik, Alchimie und Magie im  griechisch-römischen Ägypten 49-62) anhand von Beispielen eine Übersicht über Vorkommen und  Verbreitung der im Titel genannten Künste. - Nach einer gelungenen Durchsicht des vorhandenen  Bestandes kommt H.-G. Severin (Zum Dekor der Nischenbekrönungen aus spätantiken Grabbau-  ten Ägyptens 63-85) zum Ergebnis, daß »die Produktion von Nischenbekrönungen mit mythologi-  schen oder nicht eindeutig christlich gekennzeichneten Darstellungen etwa gegen Ende des 5. Jahr-  hunderts« (84) aufgehört hat und so mit dem Ende des Götterglaubens in Ägypten harmoniert. —  Nach einem kritischen Überblick über den Forschungsstand folgen bei C. Nauerth (Mythologische  Themen in der koptischen Kunst — neue Bestandsaufnahme 1991/92: 87-98) Ausführungen zu ver-  schiedenen kleinfigurigen Wirkereien. Aus der Fülle der mythologischen Szenen und ihrem  Arrangement folgert Nauerth, daß das Interesse an diesen Bildern »nicht primär ein paganes oder  religiöses ist, sondern ... vielleicht mit dem Umfeld Bildung abgesteckt werden könnte”(96). — Be-  sondere Beachtung verdient der hervorragend dokumentierte, umfangreiche Beitrag von J. van der  Vliet (Spätantikes Heidentum in Ägypten im Spiegel der koptischen Literatur 99-130). Er versucht  aus den wenigen erhaltenen Splittern, insbesondere in Leben und Werk des Klostervorstehers Sche-  nute, die Situation des ausgehenden Heidentums in Ägypten zu rekonstruieren. Der Konflikt zwi-  schen Göttergläubigen und Christen war dabei zunächst ein Kampf um den Kult, in dem beide  Gruppen Religion unmittelbar erlebten (127). — In seiner reich illustrierten Untersuchung stellt H.  Maguire (Christians, Pagans and the Representation of Nature 131-160) fest, daß die Verwendung  von Bodenmosaiken mit Naturdarstellungen in der 1. Hälfte des 5. Jahrhunderts einen erstaunli-  chen Rückgang gegenüber dem vorangegangenen Jahrhundert erfährt. Eine Vermehrung der Be-  funde tritt erst wieder ab dem Ende des 5. Jahrhunderts ein, nunmehr allerdings in unmittelbarer  christlicher Interpretation. — Neue Funde ermöglichen eine Datierung der Besiedlung von Abu  Mina bis ins 11. Jahrhundert. Nach dem kurzen Bericht bei J. Engemann (Das Ende der Wallfahrt  nach Abu Mina 161-166) ist aber weiterhin von einem Ende der bedeutenden Wallfahrt im 9. Jahr-  hundert auszugehen. - Den 1982 für die Abegg-Stiftung erworbenen Elias-Behang untersucht S.  Schrenk (Der Elias-Behang in der Abegg-Stiftung 167-181). Dabei vergleicht sie seine Darstellun-  gen mit anderen spätantiken Stücken und verneint eine Deutung des Behanges und seiner Motivevielleicht MmMIıt dem Umfteld Bıldung abgesteckt werden könnte”(96). Be-
sondere Beachtung verdient der hervorragend dokumentierte, umfangreıiche Beıtrag von /. Van der
Vliet (Spätantikes Heıidentum 1n Agypten 1im Spiegel der koptischen Literatur 99-130) Er versucht
A4US den wenıgen erhaltenen Splittern, insbesondere 1n Leben und Werk des Klostervorstehers Sche-
NUTE, die Sıtuation des ausgehenden Heıidentums 1n Agypten Tf rekonstruleren. Der Konflikt Z7W1-
schen Göttergläubigen und Christen WT dabe1 zunächst eın Kampf den Kult, ın dem beıde
Gruppen Religion unmiıttelbar erlehbten (127 In seiıner reich ıllustrıerten Untersuchung stellt
Maguıre (Christıians, Pagans an the Representatıon of Nature 131-160) test, da{ß dıe Verwendung
VO Bodenmosaıken mMI1t Naturdarstellungen 1n der Hälfte des Jahrhunderts einen erstaunlı-
chen Rückgang gegenüber dem VOTANSCHANSCILICIL Jahrhundert ertährt. Eıne Vermehrung der Be-
tunde trıtt Eerst wıeder ab dem nde des Jahrhunderts e1n, nunmehr allerdings 1n unmıttelbarer
christlicher Interpretatıion. Neue Funde ermöglıchen eıne Datierung der Besiedlung VO Abu
Mına bıs 1Ns 11 Jahrhundert. Nach dem kurzen Bericht beı J. Engemann (Das Ende der Walltahrt
ach Abu Mına 161-166) 1St ber weıterhın VO eınem Ende der bedeutenden Walltahrt 1m Jahr-
hundert auszugehen. Den 1987 für dıe Abegg-Stiftung erworbenen Elias-Behang untersucht
Schrenk (Der Elıias-Behang In der Abegg-Stiftung 167-181). Dabe1 vergleicht S1e seıne Darstellun-
SCH mıiıt anderen spätantıken Stücken und verneınt eıne Deutung des Behanges un: seıner Moaotiıve
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als »typologisches Kunstwerk« Im Schlußbeitrag beschreıbt Kötzsche (Die Marıenseide
in der Abegg-Stiftung. Bemerkungen ZUur Ikonographie der Szenenfolge 183-194) die 11U11 1ın Rıgg1s-
berg neben dem Dionysos-Behang ausgestellte Marıenseide. Neben einer Beschreibung und Inter-
pretation der Einzelszenen des wertvollen Stückes macht S1C aut den besonderen Luxus der gC-
wählten Grabausstattung auiImerksanmı.

Entstanden 1St eın alles in allem recht interessanter Sammelband, der nıcht 1UTr tfür Kunsthisto-
riker un! Theologen manch erhellenden 1nweIls bereıthält. So dart VO einem ertreulichen Begınn
der »Riggisberger Berichte« gesprochen werden.

EınenuFEinblick ın den weıteren Bestand der Abegg-Stiftung miı1t Beschreibungen einzelner
Stücke un damıt gleichzeıtig uch einen Eindruck VO den 1n Zukunft 1n den »Rıggisberger Be-
richten« geplanten Veröffentlichungen bıetet der dem Titel » Varına« mıiıttlerweile erschienene
7zweıte Band der Reihe Seine Ccun kunsthistorisch ausgerichteten Studien seı1en 1er E aufge-
tührt — J Wıld, Tunıc No 4719 An Archeological and Hıstorical Perspective (9-3 Walton
Kogers, Report: Iypes of Wool 1n Roman Damask Tunıc, Abegg-Stiftung o0.47219 (37-4
de Jonghe, Verhecken-Lammens, Le vetement damasse 4219 de la Fondatıon Abegg Rıgg1s-
berg (41-72) Verhecken-Lammenss, Iwo Coptic Wool TIunıcs 1n the Collection of the Abegg-
Stittung: detaıiled analysıs of the techniques used -1 Ackermann, 7 wel
Opus anglıcanum-Stickereien m1t Szenen AaUS dem Leben VO Thomas Beckete
Otavsky, 7 weı graeco-byzantınısche Kerzenleuchter 1n der Abegg-Stiftung (137-143). Fran-
CO1S, Torcello: la PTFOVCNANCE incontestable des chandeliers emaılles de Rıggisberg (145-158).
Costantını Lachat, Iroıs biJoux Renaı1issance de la Fondatıon Abegg (4159=193). Honegger, FEın
neoklassızıstischer Spiegelrahmen AaUS Turın (195-220).

Josef 1st

E wa Wıpszycka, Etudes SUT le christianısme ans l’Egypte de l’Antıiquite Lar-

dıve, Roma 1996 (Studıa Ephemeridıis Augustinianum 527 ISBN 88-7961 -045-/,
457 Lut 60 01010
Mıt diesem umfangreichen Band legt die bekannte polnische Hıstorikerin eıne beachtliche Auswahl
AUS ıhren Aufsätzen NCH Der Band enthält 18 (+1) Beıträge, VO denen rel (+1) 1er Z ersten

Male veröftentlicht werden (1.4; 111.4; 1V.3 ILL, Appendice) und die anderen zwıschen 1983 und
1994 ZU ersten Ma (ausgenommen Autsatz 11.6 VO erschıenen He Beıträge WUTlI-

den LICUu DESETIZL hne Kennzeichnung der Pagınation der Erstveröffentlichung, W as iınsotern konse-
u Ist, als VOT allem die äalteren Autsätze (vorsichtig) überarbeitet W‘Lll’den. Neuere Literatur
wurde nachgetragen, auft zwıischenzeıtliche Kritik den Beıträgen eingegangen un: eigene KEr-
kenntnistortschritte berücksichtigt; ım Detail sınd diese Beıträge Iso tast Erstveröffentlichungen.
Keıne Aufnahme tanden leıder manche iıhrer durch weıterführende Beobachtungen beachtenswer-
ten Rezensionen und Beıiträge, dıie mıiıt anderen Kollegen un: Kolleginnen vertafßt WUÜUlI-

den
W.s Arbeiten sind se1lmt ıhrer War aktualisierungsbedürftigen, aber weıterhıin ftundamentalen

Monographıie J2 YESSOLUTCES el les Aactıvıtes eEconom1ques des eglıses Egypte du I Ve VIIJe secle
(Bruxelles gepragt VO der umtassenden Berücksichtigung allen Z Verfügung stehenden
Materı1als: oriechische un lateinısche w1e koptische un: auch arabische Quellen, lıterarısche Texte
W1e€e Papyrı und Inschritten und nıcht zuletzt uch Funde archäologischer Grabungen. S1e übertrifft

In den tolgenden Anmerkungen erwähnt dokumentieren S1E auch, da{ß reale Forschungstort-
schritte [1UT och In echter Fächer übergreifender Zusammenarbeit möglıch siınd
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darın och Leslie MacCoull, die ebenfalls VOTI kurzem eiıne Sammlung ihrer Aufsätze
vorgelegt hat Coptıc Perspectives Late Äntıqu1ty, während diese meılstens VO e1nN-
zelnen Textfunden aUuUs Zusammenhänge aufzuzeıgen versucht, geht oft VO systematıschen
Fragestellungen AUS und tragt sämtliches tür dıe Frage hilfreiche Materı1al Z} Durch dıe
Kombinatıon gelingt ON ihr, Kenntnisse gewınnen, dıe Beschränkung aut eiınen Teilbereich
des Quellenmaterıals unüberwindlichen Lücken und Aporıen tührte S1e hat damıt Standards für
die Bearbeitung der Kirchengeschichte des spätantıken Agyptens ZESETZL, die nıemand hne Scha-
den tür die Relevanz der eıgenen Ergebnisse unterschreıten annn

Dıie 18 Autsätze werden 1n jer thematische Kapıtel gruppiert:
Kap »Le christianısme ans la SOC1EtE eoyptienne« versammelt die Beıträge F nationalısme Aa-t-

ı] PX1ISLE dans l’Egypte byzantıne® (9-62), La christianısatıion de l’Egypte aAM  2 7 Ve- ViIe szecles. AÄAspects
SOCLAUX er ethnıiques 6  S  X Le degre d’alphabetisation Egypte byzantıne 107-126) und Encore
SMr Ia question de Peötendue de Ia lıteracy aprés)l ’etude de Harrıs 127-134).

Kap {1 » Les instıtutions eccl&siastıques Egypte« präsentiert La Chiesa nell’Egıtto del
colo le SETAELK TE eccleszastiche ©  9 KaOoAluıxn el les AMutres epithetes qualifiant le NO EXXHÄN-
OLC. Contribution P’etude de Pordre hierarchique des eglıses dans P’Egypte byzantıne 157-176); Il
VDEILOVUO l SM  S clero. proposıto dı CPR 77 177-194); Fonctionnement de l’Eglise egyptienne A  S

[ Ve- VIITe szecles (Sur quelques aspects) (195-224); Les ordres INEUTS dans FE glıse d’Egypte du IVe
VIIlTe sıöcle E  9 Les confrerıes dans [a VLE veligieuse de l’Egypte chretienne 257-276

Kap 111 »Le monachısme eoyptien« versammelt die Beıträge Le monachısme egyptıen el les mlles
(281-336); Les AaSDEeCLS EconOoMLGUES de Ia DE de la CoMMUNAUte des Kellia b  > der Kongrefs-
vortrag Une nouvelle Röegle monastıque egyptienne 363-372) wiırd erganzt durch dıe POSsStume« DPu-
blikatiıon eines Beıtrages VO Michel Breydy: La DErYSLION des Rögles el preceptes de SE Antoine D“Ee-
yıfıee \W/AA les MAaNuUuSCYILLES Arabes 395-403; die 399-401 gebotene französıische Übersetzung VO CPG

ach relı arabischen Handschritten PTS@I7I die beiden 1n 4() und 103 gedruckten late1-
nıschen Übersetzungen bıs ZU Erscheinen einer kritischen Edition des arabischen Orıiginaltex-
tes!); Les les mMmONASsteres el les laures Ia Iumiere des fonilles de Naglun (Fayoum)
373-393; Erstpublikation miı1t dankenswerter, ber schon wıeder ergänzungsbedürftiger Bibliogra-
phıe der [polnıschen] Beıträge den Naglun-Ausgrabungen).“

Kap » Les pers6&cut1ons« erganzt das Gesamtbild noch ein1ıge kleinere Arbeıten ZUr eıt
VO der Dominanz der Christen 1n Agypten: Considerations \W/ AA les persecutıions CONLFEre les chretiens:
quı frappaient-elles? 407-414); IJIn ecteur quı saıt DaS crıre chretien guı DEeUL Das
souxıller? UOxy. DOEXATIN: 415-420); Fancore $r le ecteur »quı Saılt DaS PCYLYE« (  S  >
Saınt Antoine les Carrıeres d’Alexandrıe. Remarques $r le chapıtre de Ia ıta nton11 d’Atha-
ASse C Den Band beschliefßt eın mehrteılıges Gesamtregıister, das als schnelle Orıentıie-

7u diesem Autsatz gehört der 1m selben Zeitschrittenband erschıenene Beıtrag VO mı1t
dam Laltar, Deux %aBolALXal EXKAÄNOLAL ans le Mons Porphyrites worauf 1/ 5 hingewıesen
wird)
Nachzutragen ware der Aufsatz Neokoros ans XAIV Un ecclesiastıque pretre
paıen?, 1N: ournal of Jurıistıc Papyrology 7 (1995) 181186
Unbedingt nachzutragen 1sSt der Gemeinschaftsautsatz VO un: Tomasz Derda, L’emplo:
des tıtres Abba, Apa Papas ans l’Egypte byzantıne, 1N: Journal ot Juristic Papyrology 74
1994 23-56; ebenso mıiıt Benedetto Bravo, L’Epistula Ammoniıs et le monachısme pachömien, 1n
Bıbliotheca Orientalis 46 BT (mıt wichtigen Verbesserungen Goehrings Edıition
VO C PG Ebenso vermiıf(t 111l 1n diesem Kapıtel den Neudruck VO Les FeTTes de Ia COIMN-

gregation pachömiıenne ans un lıste de POUTF les ‚D'  5 1N: Bıngen (:a He Le
Monde Grec. Pensee, lıtterature, hıstoıire, documents. Hommage Claire Preaux, Bruxelles 1975,
623-65236 Der darın edierte Papyrus wurde VO Worp 1993 verbessert ediert; dem besseren
historischen Verständnıs dıent der ın der vorıgen Anm Autsatz W.s.|
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rungshilfe den Inhalt der Aufsätze erschliefßt (433-449); leider tehlt eın Register der zıtierten uel-
lenschritten.

Kap 1st auffällig urz un! inhaltlıch disparat ausgefallen. Wäre nıcht besser SCWESCHL, dıe
knappen Beıträge auft die anderen re1ı Kapıtel verteılen? Der Auftsatz ware siıcher iın Kap
der eher och 1ın Kap { 1{ sinnvoll unterzubringen; uch scheint mır nıcht glücklich se1n,
da{fß die Autsätze 1IiNV2 und 1V.3 sınd ONMn den Beıträgen 1.3 und I da alle 1er dieselbe The-
matık A4AUS verschiedenen Perspektiven diskutieren; schließlich ware auch der Auftsatz 1 V.4 ın Kap
111 rechten Platz SCWECSCH.

In dieser Besprechung 1st unmöglıch, den Inhalt der einzelnen Beıträge reterieren, gC-
schweige enn Z einzelnen Problemen Stellung beziehen. Selbstverständlich haben einzelne
Deutungen W.s uch kollegiale Krıitik provozıert, WI1E dıe methodologisch instruktive Kontro-

MmMı1t Bagnall VO 1987 bıs 1993 veranschaulicht.? Eıne wichtige lıterarısche Quelle 1St
selbst VO bısher vernachlässıgt worden: eine nıcht wenıger als sıeben Pseudonymen
und 1n mehreren Bearbeitungen überliefeite Lebensordnung aus dem 4.Jh (GPG 27298 BH

mı1t CPG 27264 BH SOWI1Ee BH un! GR6; 2346), deren kritische Edıition Au

Zeıt VO Rez vorbereıtet wırd
Viele Refterate aut dem Internationalen Kongrefß für Koptologıe (Münster, Julı haben gC-

zeıgt, da{fß durch die Aufarbeıitung bısher vernachlässıgter Museumsbestände (z:B Louvre) un
Textfunde be1 Grabungen 1ın Agypten und Nubien (ZiuB Kellıa, Naglun, Dongola, ber auch

Kellıa und Abu Fano) noch wichtige Mosaıksteine für künftige Darstellungen f sınd
Dieses SS Material ze1gt, da{fß dem methodischen Ansatz W s unausweiıchlich dıie Zukunft -
Ort. Wıe sähe wohl eıne VO vertialste Gesamtdarstellung der Kırchengeschichte des spätantı-
ken Agypten aus”? Wissenschaftler aller der Erforschung des spätantıken Agypten beteiligten
Dıiszıplinen werden der utorın ankbar se1ın, ıhre Auftsätze aktualisiert und ın eiınem Band VCI-

sammelt für Eigenarbeıit ZUT Hand haben.
Michael Kohlbacher

Das Synaxarıum. [)as koptische Heilıgenbuch mı1t den Heıligen jedem Tag
des Jahres, übersetzt VO Robert un Lilly Suter, hrsg. VO Koptisch-Orthodo-
C Patrıarchat, St Antonıuus-Kloster, Waldsolms-Kröffelbach, 1994, B / Se1-
te  5

Die Sakramente. Gebete SEL Spendung der heilıgen Sakramente 1n der kop-
tisch orthodoxen Kırche. Taute, Myronsalbung, Eheschliefsung, Krankensal-
bung, übersetzt VO Gewiled Ghaly 'Tawadros Marıanne Hermann, hrsg. VO

Koptisch-Orthodoxen Patrıarchat, St Antoniuus-Kloster, Waldsolms-Kröffel-
bach, 1994, 102 Seıten.

Koptisch orthodoxes Patrıarchat, koptisch orthodoxes Zentrum St Antonıius
Kloster, Seminar- Vorträge, Waldsolms/Kröffelbach, F: 1994, 2 Seıten.

Talaat Äzer, Musık der Kopten, 1996

Bagnall, Egypt ın Late Antıquity, Princeton F, 278-289 (Christianızation; besonders
280 öA statistisch beschreibbaren Wandel der Namensgebung 1n Ägypten mıt den Angaben

seınen Autsätzen VO 19872 und 1987 und W.s Entgegnungen 1986 [fehlt 1n diesem Sammel-
band] un! 1988 hier I besonders $ und das Postscriptum 103 {.])
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Mıt dem »Synaxarıum« besitzen WIr erstmals eiıne vollständige gedruckte deutsche Übersetzung
der arabıschen Sammlung kurzer Heiligenviten, die VO der koptischen Kırche 1ın der Liturgie mCc-
braucht wırd S1e beruht 1m wesentlichen aut der deutschen Übersetzung VO Ferdinand Wüsten-
teld (1808-1899), VO der 11UTr der Teıl (Monate Tüt bıs AmS$Sir nde August/September bıs Ja-
nuar/Ende Februar) veröttentlicht WTr (Gotha Den Bearbeitern lag aber uch 1ne Kopıe des
Manuskripts für den zweıten 'eıl VOIG Wll‘d 1n der Unihversitätsbibliothek Göttingen verwahrt
(s schon rat {{ 8 9 deren Dırektor Wüstenteld W al. Dıie Bearbeiter klagen darüber, da die Texte

Wüstentelds »Bearbeitung un: Übersetzung schwierig lesenyda{fß S1e 1n den kopti-
schen Messen264  Besprechungen  Mit dem »Synaxarium« besitzen wir erstmals eine vollständige gedruckte deutsche Übersetzung  der arabischen Sammlung kurzer Heiligenviten, die von der koptischen Kirche in der Liturgie ge-  braucht wird. Sie beruht im wesentlichen auf der deutschen Übersetzung von Ferdinand Wüsten-  feld (1808-1899), von der nur der erste Teil (Monate Tüt bis Am#&ir = Ende August/September bis Ja-  nuar/Ende Februar) veröffentlicht war (Gotha 1879). Den Bearbeitern lag aber auch eine Kopie des  Manuskripts für den zweiten Teil vor; es wird in der Universitätsbibliothek Göttingen verwahrt  (s. schon Graf II 418), deren Direktor Wüstenfeld war. Die Bearbeiter klagen darüber, daß die Texte  trotz Wüstenfelds »Bearbeitung und Übersetzung so schwierig zu lesen waren, daß sie in den kopti-  schen Messen ... nicht verwendet werden konnten« (Vorwort S. V). Die beanstandete Qualität des  übersetzten Textes hängt damit zusammen, daß Wüstenfeld nur zwei mäßige arabische Handschrif-  ten zur Verfügung standen. Johann Fück lobt ihn in seinen »Arabischen Studien in Europa« (Leip-  zig 1955, S. 194) dafür, daß er sich auch bei korrupten Handschriften nicht von einer Ausgabe abhal-  ten ließ, »und nur doktrinärer Fanatismus kann ihm daraus einen Vorwurf machen«; seine Editions-  methode entspreche zwar nicht den Grundsätzen, die de Goeje in die Arabistik eingeführt habe,  Wüstenfeld habe jedoch die Kritik »mit heiterer Gelassenheit« ertragen und sei fortgefahren, »auf  seine stille, unauffällige und doch ungemein wirksame Art der Wissenschaft zu dienen«.  Warum sollten wir es dann den Bearbeitern verargen, daß sie diese Übersetzung zugrundegelegt  haben? Sie haben sie im übrigen mit der heute in der koptischen Kirche gängigen Version vergli-  chen, die Zusätze bei Wüstenfeld angemerkt und Fehlendes aus dem Arabischen nachgetragen  (durch * gekennzeichnet). Dafür benutzten sie offenbar die zweibändige, 1972 und 1978 in der Pa-  triarchatsbuchhandlung in Kairo erschienene Ausgabe »Kitäb al-Sanksär«, von der sie das Vorwort  des 2. Bandes auf S. IVf. übersetzt haben (zu den älteren arabischen Ausgaben vgl. O. FE. A. Meinar-  dus, Christian Egypt, Ancient and Modern, Kairo 1977, 75). Nicht berücksichtigt wurden die Aus-  gaben und Übersetzungen von Rene Basset in der Patrologia Orientalis (1904-1929) und von J. For-  get im CSCO (1925-1926). Meinardus gibt auf S. 75-128 praktischerweise für jeden Tag die Heiligen  nach den verschiedenen Ausgaben an. Die »Coptic Encyclopedia« VII 2174-2190 (A. S. Atiya) ent-  hält ebenfalls eine Liste der Heiligen; sie beruht aber nur auf der koptischen Standardversion des  Synaxars.  Die Übersetzung Wüstenfelds wurde orthographisch modernisiert. Ob die sonstigen kleineren  Änderungen sinnvoll sind, ist weithin fraglich. So hätte man z.B. im Vorwort des arabischen Schrei-  bers »Abriß« nicht unbedingt durch »Zusammenfassung« (S. XI) ersetzen müssen, auch wenn das  Wort im gemeinten Sinn vielleicht nicht mehr so geläufig ist. Wenn von Gott als »dem einigen nach  der Natur seines Wesens, dem vielfachen in Hinsicht auf seine Personen und Eigenschaften« (Wü-  stenfeld) die Rede ist, erscheint die Ersetzung durch »einzigen« (S. IX) theologisch eher schief. Es  ist auch nicht verständlich, warum das »Buch, welches im Griechischen SuvaEdoı genannt wird«,  zu einem »Buch, welches im Griechischen ein bestimmtes Wort hat« geworden ist. Solche Abwei-  chungen sind nicht gekennzeichnet, so daß man nie sicher sein kann, ob der Wortlaut Wüstenfelds  bewahrt ist. Meist sind die in den Text aufgenommenen Fußnoten Wüstenfelds durch x bezeichnet,  aber nicht immer. Am 1. Tüt macht Wüstenfeld zum hl. Sabellios, der in seiner Vorlage steht, fol-  gende Anmerkung: »Durch Unkenntnis im Arabischen aus Milius entstanden; gewöhnlich heißt er  Abilius.« Bei den Bearbeitern lesen wir: »der heilige Milius, Papst von Alexandria, auch Abilius ge-  nannt.« In der genannten arabischen Ausgabe steht, wieder anders: »der heilige Milius, der Papst von  Alexandria, der dritte von Mar Markus (an gerechnet).« Zum Teil liegen auch größere Änderungen  vor, ohne daß darauf hingewiesen wird. Während es bei Wüstenfeld am 9. Tüt heißt: »Der Leichnam  des heiligen Amba Basura ist zur Zeit in Naschin el-Kanatir in der Kirche des großen Heiligen Mar  Georgios auf der Gottesfurcht-Straße« lesen wir jetzt auf S.22: »... in der Kirche des grossen Heiligen  Georgios in Kasr El-Scham‘ in Alt-Kairo«. Das beruht auf einem entsprechenden Zusatz der arabi-  schen Ausgabe. Interessant ist die Eintragung vom 9. Hätür über das Konzil von Nikaia. Nach dem  Bericht in den Marütä-Akten waren fast alle Teilnehmer aufgrund von Verfolgungen und Folterun-nıcht verwendet werden konnten« (Vorwort Dıie beanstandete Qualität des
übersetzten Jlextes hängt damıt Z  ä da{ß Wüstenteld 11UTr WEel mafßıge arabıische Handschrif-
ten ST Verfügung standen. Johann Fück lobt iıhn 1ın seiınen » Arabischen Studien 1n Europa« (Leıip-
Z1g 1955 194) dafür, da{ß sıch uch bei korrupten Handschriftften nıcht VO eıner Ausgabe abhal-
ten lıefß, »und 1L1Ur doktrinärer Fanatısmus kann ıhm daraus einen Vorwurt machen«; seıne Editions-
methode entspreche War nıcht den Grundsätzen, dıe de Goeje 1n die Arabistik eingeführt habe,
Wüstenteld habe jedoch dıe Kritik »mıt heiterer Gelassenheit« und sSEe1 fortgefahren, »auf
seıne stille, unauffällige und doch ungemeın wırksame Art der Wıssenschaft dienen«.

Warum sollten WIr ann den Bearbeitern9da{fß S1e diese Übersetzung zugrundegelegt
haben? S1e haben S1e 1M übrıgen mıt der heute 1n der koptischen Kırche gangıgen ersion vergli-
chen, dıe Zusätze be] Wüstenteld angemerkt und Fehlendes aus dem Arabischen nachgetragen
(durch gekennzeıichnet). Dafür benutzten S1Ee otfenbar dıe zweıbandıge, 1977 un 1978 1n der DPa-
triarchatsbuchhandlung iın Kaıro erschienene Ausgabe » Kıtab al-Sanksär«, VO der S1E das Vorwort
des Bandes aut LVt. übersetzt haben (zu den alteren arabıschen Ausgaben vgl Meınar-
dus, Christian Egypt, ncıent and Modern, Kaıro 197 f3) Nıcht berücksichtigt wurden dıe Aus-
gaben un: Übersetzungen VO  - Rene Basset 1n der Patrologia Oriıentalıs 904-1929 und VO For-
geLr 1mM (} (1925-1926). Meınardus o1ibt aut O n l praktischerweıise für jeden Tag dıe Heılıgen
ach den verschiedenen Ausgaben Die »Coptıc Encyclopedia« VII (A Atıya) ENTL-
halt ebenfalls eıne Liste der Heıliıgen; S1e beruht aber I11UTr auf der koptischen Standardversion des
5Synaxars.

Dıi1e Übersetzung Wüstentelds wurde orthographisch modernisiert. Ob die sonstigen kleineren
Änderungen siınnvoll sınd, 1St weıthın fraglich. SO hätte INa  - z.B 1mM Vorwort des arabischen Schrei-
ers »Abriß« nıcht unbedingt durch »Zusammenfassung« (S. XI) mussen, uch WE das
Wort 1mM gyemeınten Inn vielleicht nıcht mehr geläufig 1St. Wenn VO Gott als »dem einıgen nach
der Natur se1nes Wesens, dem vieltachen 1n Hınsıcht aut seıne Personen und Eıgenschaften« ü
stenfeld) die ede 1St, erscheint dıe Ersetzung durch »eINZISEN« S IX) theologisch eher schieft. Es
1St auch nıcht verständlıich, das »Buch, welches 1mM Griechischen ZUVaEdOL ZENANNL wırd«,

einem »Buch, welches 1M Griechischen eın bestimmtes Wort hat« geworden 1St. Solche Abweiı-
chungen sınd nıcht gekennzeichnet, da{fß [11a1l nıe siıcher se1ın kann, ob der Wortlaut Wüstentelds
bewahrt 1StT. Meıst sınd dıe 1n den Text aufgenommenen Fuflßßnoten Wüstentelds durch bezeichnet,
aber nıcht immer. Am uüt macht Wüstenteld zum hl Sabellios, der 1n seiıner Vorlage steht, tol-
gende Anmerkung: »Durch Unkenntnis 1mM Arabischen AUS Milius entstanden: gewöhnlıch heißt
Abılius.« Be1 den Bearbeitern lesen WIr: »der heilige Miılıus, Papst ONMn Alexandria, uch Abilius BCc-
Nannti.« In der CNANNTLEN arabischen Ausgabe steht, wieder anders: »der heılige Miılıus, der Papst VO

Alexandrıia, der dritte VO Mar Markus (an gerechnet).« Zum 'eıl lıegen auch orößere Anderungen
VOTVL, hne da{fß darauf hingewiesen wırd Wiährend be1 Wüstenteld heißt » JDer Leichnam
des heiligen mba Basura 1st ZUuUr eıt ın Naschın el-Kanatir 1n der Kırche des großen Heılıgen Mar
Georg10s aut der Gottesturcht-Straße« lesen wır Jetzt aufST » ın der Kırche des STOSSCI Heılıgen
Georg10s 1n Kasr El-Scham‘ 1n Alt-Kairo«. Das beruht aut einem entsprechenden Zusatz der arabı-
schen Ausgabe. Interessant 1St die Eıntragung Om Hatür ber das Konzıil VO Nıkaia. Nach dem
Bericht 1ın den Marütä-Akten tast alle eilnehmer aufgrund ONMn Verfolgungen und Folterun-
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SCIl verstümmelt, stärksten der Bischot Thomas VO Mar’a$s (s Braun, IJe SAaNCLA 1caena S yIl-
odo, Munster 1898, Dieser be1 den Kopten bekannte Bericht (vgl Riedel, Die Kirchenrechts-
quellen des Patriarchats Alexandrıen, Leipz1g 1900, 178 f3} steht auch 1m 5Synaxar. Wiährend be1
Wüstenteld och VO Thomas VO Mar’as die ede 1st S LO wird dieselbe Geschichte ın der arabı-
schen Ausgabe (1 142 und ın der anzuzeigenden Übersetzung (S 85) ber eiınen ägyptischen Bı-
schof, nämlich Paphnutios VO as-Sa1d, erzählt; 7zweiıtellos eıne spatere Anderung. UÜber Wüstenfeld
und die anderen Übersetzungen hınaus gyeht die jetzıge otffizielle Ausgabe und die deutsche Überset-
ZUNg natürlıch mıi1t HELUGTIEGH Ereijgnıissen, die 1n das 5Synaxar aufgenommen wurden (s eLwa die AUS-

führlichen Berichte ber die Rückführung der Gebeine des hl Markus aus KRom 1968 (Ausgabe {1D
23 254-25/, Übersetzung 394 f7 398-400) der die Weihe der Kathedrale 1n Kaıro weniıge
Tage spater (Ausgabe { 1 261 f) Übersetzung 4()3

Keıne zuLe Idee der Bearbeıiter W al CS Namenstormen Ündern. ährend Wüstenteld Eıgenna-
men möglichst 1n der griechischen der lateiniıschen Form wıederg1bt, haben die Bearbeiter S1€e teıls
durch die (manchmal eindeutig fehlerhaften) der arabıischen Ausgabe GESCLZE; teıls aber uch
stehengelassen. DE das Buch wohl 1n erstier Lınıe dem praktischen lıturgischen Gebrauch dienen
soll, wollte INa  - vielleicht den vertrauten Klang bewahren:; das hätte InNan ann jedoch wenı1gstens
konsequent machen mussen. Im übrıgen: WEenNn INa  - das Buch schon 1Ns Deutsche übersetzt, sollte
INa auch die 1m Deutschen übliıchen Namen verwenden, zıumal S1e 1n der Regel mM1t den griech1-
schen Formen übereinstımmen und damıt dem Koptischen und der koptischen Kıirche Ja gal nıcht
tremd sınd Durch die AÄnderung der Bearbeiter sınd viele Namen für den, der des Arabischen nıcht
kundıg 1St;, unverständliıch der S1e sehen AaUs, als ob S1e VO Drucktehlern entstellt sind
Aklemandus, Boula, Boutros, Boktor, Espasıanus Kaıser Vespasıanus), Ghregorius (auch: Agh-
regOr1Us), Isısoros, Mettaos, Perphorius, Sawırus, Thadros, Thaodosios, Thımosaus, Wachus, USW.

Geradezu lächerlich wırken Formen, die 1m Deutschen weıbliche Namen sınd, vgl eLWA »Johanna
Chrysostomos« der »Johanna Goldmund« (nach arab Yühanna; 5 20 30, O.) FEın grober
Schnitzer 1St CS WECI111 bei eıner olchen » Verbesserung« AUuS dem alttestamentlichen Könıg Hıskıa
mehrtach eın »Hesekijel« wiırd (6 Jut; 16), obwohl der arabische Text richtig Hazagqgrtya und nıcht
Hazqgıyal lest. uch be1 den (Ortsnamen hätten sıch dıe Bearbeıter besser Wüstenteld gehalten,
vgl z B 156 »Nassıbein« tür » Nısıbıis« (arab. Nusaibin; iıch weıiß nıcht, ob die VO den Bearbe1i-
tern gewählte Aussprache iırgendwo 21bt).

Es 1St anzuerkennen, da{fß die Bearbeıter mı1t erheblichem Zeitaufwand un 1e] Idealısmus diese
Übersetzung des 5Synaxars vorgelegt en Da eın Teil der Gläubigen 1n den koptischen (Gemeıun-
den deutschsprachıiger Länder, VOT allem die deutschen Fhefrauen und die Kinder, keıin Arabisch
verstehen, 1st C heute üblich, den Gottesdienst teilweıse 1ın deutscher Sprache ZUuU tejern. Fur diese
praktıschen 7wecke dürtte die Übersetzung ausreichen. Mıt ihrer Hılte ann [11Aall sıch auch
chnell eınen 1M wesentlichen zuverlässıgen Überblick ber den Inhalt des 5>ynaxars verschaften.
Trotzdem müfßte die Übersetzung beı eıner Neuauflage sründlich und VO sachkundiger Seıite
durchgesehen werden. uch die Qualıität des Drucks, der ottenbar in Ägypten erfolgte, sollte VCI-

bessert werden.
Ebentalls praktıschen 7wecken dient der Band ber dıie Liturgıe der Sakramente, nämlich Taute,

Myronsalbung, Eheschliefsung und Krankensalbung. Welche Ausgabe des Rıtuale verwendet W OI -

den ISt, wiırd nıcht angegeben. Die lıturgischen Gebete SLAaINmMEN ach dem Orwort AUS der »Uber-
SCEIZUNG der Koptischen Liturgıie VO  — (Ortrun und 5Sam y Hanna« (ohne weıtere Angaben). Idie

Übersetzung 1sSt 1ın einem ANSEMESSCHECH lıiturgischen und sprachlich einwandtreıen Stil gehalten.
Nur einmal ware die arabische Form »Agnatıus« durch »Ignatıus« Z eLizen

Biısher WAar mır 11UT dıe englısche Übersetzung dieser Sakramentslıturgien VO Khs-Bur-
ImMestier bekannt (ın The Egyptian Coptıic Church, Kaıro 1967 Es 1st erfreulıch, da{ß die kopti-
sche Kırche 1ın Deutschland, die We1l Klöster (ın Kröttelbach 1mM Taunus und neuerdings 1n Brenk-
hausen beı Höxter) besitzt und se1it 995 Mi1t Bischot Damıan e1ın eıgenes Oberhaupt hat, erhebliche
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Anstrengungen macht, ıhre lıturgischen Texte 1n deutscher Sprache Ü veröffentlichen. Außer den
geNaNNTtLEN Büchern o1bt och kleinere Hefte, die 1mM Gottesdienst verwendet werden. uch WE

zweıtellos eın seelsorgerisches Interesse 1M Vordergrund steht, bietet S1e damıt zugleıich einer re1l-
Offentlichkeit die Möglıichkeit, dıe koptische lıturgische Tradıition näher kennenzulernen. S1e

sollte diese Bemühungen torttführen!
Hıngewiesen sSEe1 terner aut eın bebildertes Sammelbändchen mıt Vorträgen, dıe VO®1mM

t.-Antonjus-Kloster 1ın Krötfelbach gehalten wurden, SOWIeE mıt sonstigen Beiträgen: Heyer, Die
Spirıtualıtät der trühen üstenväter (D 9-28); Nagel, Das Ite Testament 1m geistigen un: geıstlı-
chen Leben der koptischen Kıirche (5:29=52): Hammerschmiuidt, Oriıentalische Liturgiewıissen-
schatt und koptische Eucharistieteier (Sa Kolta, Dıi1e koptische Kırche heute ® 64-76);

Reıss, Koptisch-orthodoxes Gemeindeleben heute: Die Sonntagsschulen E  : Spuler,
Die Kopten un! der Staat (S 81-93); Ibrahım, Dıie wachsende Islamısıerung 1ın Agypten un:
die Sıtuation der Kopten (S 95-107); Irmscher, Berlın und die Koptologie (S 109-118).

Zu der nıcht geringen ahl VO  - Publikationen AUS Kröftelbach gehört uch das Jüngst erschie-
C6 bebilderte Heftt »Musık der Kopten« 1n arabischer un: (20 Seıten) deutscher Sprache. Von e1-
e 1n Deutschland lebenden Dıakon verfaft, der sıch jJahrzehntelang theoretisch und praktısch
mi1t seinem 'Thema beschäftigt hat, nthält tolgende Abschnitte: » DDIie Geschichte der kopti-
schen Musık«, »Charakteristische Merkmale der koptischen Musık«, » Zu koptischen Melodien«,
» Die Kirchensänger und ıhre Musıkınstrumente«.

Hubert Kauthold

Osvaldo Raıiner1, Attı d1 Habta Märyam ( dı Iyasu (F santı monacı
et10p1C1. Roma: Pontiticıum Instıitutum Orıentale, 1990 (OrChrA 295 XN
764

Die verdienstvolle Ausgabe VO aıner1 bereichert die Sammlung der edierten athıiopischen Heilıi-
genleben wel Jlexte ber Habtä-Maryam, eiınen AUS Schoa stammenden, zuletzt 1m Kloster LDäa-
brä-Libanos wıirkenden Heılıgen, und dessen Schüler Iyasu, den Gründer des Kloster Gar-Sallase in
Änsarro, dem alten Morät, nordöstlich VO Däbrä-Libanos.

Nach Duensing bietet die athiopische Hagıiographie 11U wenı1ge Goldkörner 1n vieler Spreu.
Dazu zählen 1mM vorliegenden Fall WwWwe1l chronologische Festlegungen: Dıie Ankuntt des spateren
üCage Inbagqom 1n Däbrä-Libanos zwıischen dem und 1497 (S.9); nıcht hne Bedeu-
tung für dıe Bıographie dieses oroßen Mannes. Weiterhin dıe Fıxierung der schon VO Alvarez
geführten 7R Jahre Sedisvakanz des Metropolıten (S X-XI) ID Tatsache, da{ß dıe hro-
nık des Zär’a-Ya’qob 1es verschweıigt, Eerst dessen Sohn Bä-1ddä-Maryam nach langem Widerstand
wıeder eınen Metropolıten aus Ägypten ruten läfst, legen den Schlufß nahe, da{fß 1n diese Sedisvakanz
der Versuch gefallen ISt, die Autokephalıe und einen athıopıischen Metropoliten installıeren, W as

gut ZU gescheıterten Reichs- un! Regierungsprogramm des Zär’a-Ya‘qob Passch würde
Hıngegen 1sSt dıe hıstorische Topographıe och nıcht iıdentitizierbar. Es g1bt eiıne Reihe VO Orts-
$ die 1n gewı1sser Relatıon ueiınander 1n Schoa und Däbrä-Libanos anzusetizen sınd, die
aber 1n den gängıgen Hıltsmitteln (etwa Huntingfords Historical Geography of Ethiopia) nıcht be-
legt sınd Der Bestand 1STt sorgfältig buchen; vielleicht erlaubt eiınmal die systematısche Aus-
wertung weıterer Texte, besonders der Urkunden enthaltenden Beischriften 1n den Handschriften,
eın SCNAUCIECS Bıld des hıistorischen Schoa zeichnen, das 1ın vielen Einzelheiten mı1t der Invasıon
der Oromo-Völker nde des 6. Jhdts verschwunden 1St.

Der hıstorische Hıntergrund und die tafßbaren Ereignisse AUS dem Leben der beiden heılıgen
Mönche 1St Unnn Das Ganze reduziert sıch aut eıne lange Pestzeıt 1mM Regierungsjahr VO Kaıser
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Na’od und eine innerkiıirchliche Auseinandersetzung, 1ın der der Visi1onäar (seıne Visıonen tüllen e1-
NCN Teil seiner 1ta aus) Habtä-Maryam und se1ın adlatus lIyasu eıne aktıve Rolle spielen.

IDER 1mM ext Buch des rechten Glaubens des Habtä-Maryam, ;ohl seıne Vısıonen, das
Habtä-Maryam durch Iyasu Na’od senden lafßt, mu{ eıne antıyüdısche der antistefanıtische Po-
lemıik SCWESCH se1n, die Na’od S Kampf dıe Juden (Falaschen und Stetanıter werden Ay-
hud ZENANNL; vgl 14/1 15 ın der Übersetzung Asra’el natürlic aut Athiopien R beziehen ISt)
autstachelt. In der allerdings LLUT bruchstückhaftt erhaltenen Chronıik des Na’od 1St s nıcht be-

Habtä-Maryam mufß, ach dem Inhalt I© urteılen, seıne Vısı1ıonen ın den Dienst des Kampfes
Häretiker gestellt haben Das der Mysterıen (s 5.91 die Stefanıter) 1sSt wohl miıt der

Autfzeichnung seıner Visıonen (besonders des Mika’el) un! TIräume, otft aUus nıchtigen Anlässen,
iıdentisch. Neben der Polemik dıe Steftanıiter tinden sıch darın z7.5 theologisch bedenkliche
Geschichten, W1€e Erlösung AaUusSs der Hölle 5i 70-73) und »Korrektur« des Evangeliıumstextes AUS

übertriebener Marienverehrung (  , ber uch eiıne kleine divina commedia (Höllen- und
Himmelfahrt; s  i Quelle 1St Umständen Pseudo-Methodıius. Die Verbindungen Z
eschatologischen Schrifttum, auch allgemeın der äthiopischen Kırche, waren noch untersuchen.
Aufgefallen 1STt mır eıne Wendung, die ich 1U 1n Arabisch AaUS der 1Va des Propheten, als Formel der
arabıschen Gottsucher, Ww1e€e eLwa Muhammads Onkel Waraga, ber auch Muhammads selbst kenne:

Z @N D „&n »be] dem, 1n dessen Handauf Ott bezogen): An
meıine/deıne Seele 1st 1ın dessen Gewale ıch stehe« S 64/65).

ID Vıten sınd mMI1t ıhren Episoden darum herum angelegt und geben doch manchmal eın Bıld
4A4US Sıcht VO menschlicher Kleinlichkeit und Armut (Z 24 f E {fs; 46 HS 64 f), auch
der gewaltsame Tod des Vaters auf das Bıttgebet des Sohnes hın, den dieser seinen Wıillen VeOCI1I-

heiraten moöchte S 28-33), hat Züge, annehmbar L1U tür eıne besondere Spiritualıtät der
den Hıstoriker, der 1n der Hagiographie Materı1al ür Soz1ial- und Mentalitätsgeschichte sucht. Da-
neben bıeten die lexte oroßer Stereotypität, die E als Ausdruck äthiopischer Kultur auch
kennen oilt, doch uch gelungene Genre-Szenen eLtwa AaUuUs dem Leben des eintachen Volkes (Weıblı-
cher Damon 1mM Dienst der Vorsehung, Kontrast Hırten-Bauern, dokumentiert 1mM Fruchtdiebstahl)
die CS uch ach der vorzügliıchen Studie VO Krıss, weıterhın sorgfältig sammeln oalt.

TE Textedition und Textkriutik: ext und Übersetzung stehen sıch auft jeweıls Wwe1l Seiten I1=
über, W as dıe Lektüre und Kontrolle sehr erleichtert. An die 1n manchem eigenwillıge Kalligraphie
des äthiopischen Faksımile-Textes, ausgeführt VO Kıdane Berhane mMUu: 11141l sıch erst DC-
wöhnen; besonders das Zeichen scheint singulär.

Um dıe verschiedene handschrittliche Überlieferung der Vıten und das Leben der beıden Heılı-
SCHIl darzustellen, INa C ANSCINCSSCHL se1n, WEe1 gEeLrENNLE Einleitungen schreiben (S:3=9; 16/7-

172) Andererseıts Wal iıne gemeınsame historische Notız ZUT Sıtulerung 1mM historischen Ontext
unvermeıdlıch (S: X- und erscheıint be1 dem relatıv geringen Umfang ungeschickt, getrennNte
Indices anzulegen S 161-164; 263-265; manche Stichwörter waren nachzutragen, eLtwa q0omos).

7ur Anlage der FEdition: Fuür den ersten ext standen vollständıge Handschritten ZULE Verfügung
(s 3_> WwWwel weıtere ZeENANNLT VO Kinete-Rıgb Zelleke nıcht zugänglıch); neben solchen AaUusSs

bekannten Sammlungen 1n Rom und der EMML wurden wel VO Herausgeber besorgte Kopıen
VO Hss 1m Kloster Däbrä-Libanos L1UT tür den mäaälka herangezogen. Als Sonderheıit se1 aANSEC-
merkt, da{fß die Hs EMML 7022 deutliche Amharısmen der Vorlage puristisch ausbessert (s
7 B 5.48 Anm.7), W1€ auch OnN:! »Fehler« korrıigiert (z.5 S56 O)’ 1es als textkritische
Regel für Junge Hss bestätigt. Hrsg. legt dıe alteste Hs AUusSs dem 16. Jhdt. zugrunde, deren Pagı-
nıerung aut dem and des Textes erscheınt. IDE oft ungewöhnliche Interpunktion 1st hoftentlich dıe
der Hs Der ext tolgt 1mM wesentlichen A’ jedoch werden zahlreiche Eıingriffe der sSOMıIt
eklektischen Edition L1UTr durch das Auftftauchen der Sıgle 1mM Apparat angezeıgt. Über dıe Fest-

stellung, da: alle benutzten Hss VO eiınem gemeınsamen Archetyp abzuleıten seıen (nıcht VErWUIN-

derlich, bei der relatıv geschlossenen, L1UI wenıge JTextzeugen umfTfassenden Überlieferung), hınaus
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werden außer (implizıt) dem Alter keine Gründe für die ahl des Basıstextes gegeben. Die nsätze
eıner Gliederung der Textzeugen S 4) hätte ber durchaus 1n e1in ausgearbeitetes und begründetes
Stemma münden können, mıiıt dessen Hılte (1a auch eıne kritisch-rekonstruierende Edition hätte

sollen. Nur wen1ge Beispiele für viele VO mır während der Lektüre angemerkte: S:22
Anm hat dıe bessere Lesart ABCE: 26 Anm haben CDE die bessere Lesart AB;
5.30 Anm ABG:; schliefßlich ein klares homoeoteleuton 1ın den Hss BCE die
Bewahrung des Orıiginaltextes ın S 18S, 14); ebenso 188 und I R die richtige, VO

Hrsg. nıcht verstandene Lesart bewahrt hat: OT e RR h.£  > » C Abba Iyasu riıtardö perche
doveva compıere C10O che lı detto l’angelo«; die anderen Hss machen AUS der 1n schwer
lesbaren Stelle eın sinnloses >»Gundaäa« das uch 1mM Index 264 tiılgen ISt). Hrsg. belie{ß die Blok-
kaden 1ın lext und Übersetzung WI1e€e uch e1nNe Blockade tür den Namen eınes Fuürsten
1mM Kolophon VO nıcht aufgelöst wırd und x1bt ungewollt einen 1nwe1ls auf die bessere
Qualität der Hs D, dıe Ian durchaus hätte als Basıshandschrift wählen können.

Der fragliche Name des Fürsten 1St leicht aus dem Text erganzen: bieten dıe verschie-
denen Hss den Namen des Auftraggebers des jeweılıgen Schreıibers 1in einer INVOCALLO (vgl
Kropp: Die äthiopischen Königschroniken ın der Sammlung des Däggazma6 Haylıa. 1989 HOTE
154) Aus 5.472/43 un: 38/139 ergibt sıch der Mönch Abt Na’od als Auftraggeber, Yoset als
Schreiber (dıe einzelnen Varıanten einmal unbeachtet, diese müßten 1ın Synopse der relevanten Stel-
len ediert werden, jeweıls das Verhältnis Schreiber Auftraggeber jeweıilıge Angehö6-
rıge ermitteln, das 1n diesen Formeln angezeıgt wiırd; vgl 43, 2‚ 139 I1l. 37 4’ 7’ 1 ‚ 261 1 6)
Der 1ın Hs der Vıta des Iyasu Yoset 1MmM rotoko TE 1ta des Habtä-Maryam
in Hs 38/139 den Fuürsten Habtä-Mika’el seiınen Favorıten; 1n beiden Passagen Wll‘d der betret-
tende Text »das Buch des VYosef« ZENANNLT. Aus der Zusammenschau der gCENANNTLEN Namensvarıan-
ten den kritischen Stellen der INVOCALLONES ergibt sıch, da{fß die Sammlung der beiden Vıten 1n der
Fassung des Yoseft, 1mM Auftrag des Na’od, Vorlage VO und Weıter aflst sıch der ST
annte Fürst mäsf9n) identifiziıeren, miıt Hılte des Vatersnamens Abiısa (S 138 23)) Es handelt
sıch Täddu aUuUs dem Geschlecht der Mazamer- Täddu VO Morät, dem alten Fuürstentum, 1n dem
das Kloster des Iyasu, Gar-Sallase 1n der Landschafrt ANSarrö, lıegt (vgl sta Wossen Asserate: Dıie
Geschichte “O  S Säwä, O7 Wıesbaden 1980 und Anm 11 ach einer oralen TIradı-
t10n, dıe durch die Beischrift 1n den Hss bestätigt wırd!) Täddu, als dessen Tautfname nunmehr
Habtä-Mika’el anzusetizen 1St, eıistet dem expansıven Vordringen des Asta-Wäsän VO Schoa einıge
Zeıt Wıderstand, mu{ sıch aber 1 80O unterwerten; darauf WIrF| d sıch dıe Bemerkung >wohın
verbannt wurde« S 139) beziehen. Der Mönch Yoset mu{# diesem Lokalfürsten als Förderer
se1ınes Klosters?) ın eiınem besonderen Verhältnis gestanden haben Aus dem Gesagten ergibt sıch
zugleich eın EYMINUS DOost GUuUEM tür die Hs D, da LLUTr deren Vorlage ZUr!r Zeıt des Köni1gs Täaklä-
Giyorgı1s entstand (s 3

Die sprachliche Seıite VO Orıiginaltexten des 16. Jhdts mıiıt bekannter regionaler Herkunfrt 1st 1N-
LereSSsSantT, wurde aber VO Hrsg. praktisch nıcht AausgeWwEertTeL. So ware ötters aut Wa apodoseis
(ZD ,  y 38,9) verweısen; ähnlıch DAN DA 7 52) Bemerkenswert 1St das Imper-
tekt als Erzähltempus (Ssun: eLtwa das Pers.-Suffix als Artıkelersatz (wıe oft 1n amharısıeren-
den Texten; z B 50)

Die Übersetzung 1St 1mM allgemeıinen flüssig und zuverlässig; einıge Berichtigungen sınd schon 1n
der VOTaNgCESANZCNCN Besprechung gegeben. Als etztes greife ıch eıne Passage der Vorrede heraus,

gesuchter St1] un! Ausdrucksweise des Textes VO der Übersetzung auch inhaltlıch nıcht getrof-
ten sınd e 10/1 1) Es geht U1l die Deutung des Namens »Gabe Marıens«. Dieser 1sSt eıner der be-
lıebten »mıttelbaren« Namen 1n AÄAthiopien, die die respektvolle 1stan7z des Menschen Zu heili-
SCmH Patron anzeıgen. Das nıcht übersetzte AT 1sSt arabisches Fremdwort »Elemente« (vgl.
990 ach KW 700a soll auch dıe Versammlung der Gelehrten bedeuten, 4 talscher Bezug
aut ANSaAYd » Versammlung, Pfingsten«; vgl Dozy, Suppl IL, 181b So/l wiıll Hrsg. mi1t eınem Namen
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für eiınen Galla-Stamm 1ın Verbindung bringen (s Anm.11) Es handelt sıch umm das lateın. sol
»Sonne« (vgl. Leslau ComparativeDictionar'y 498 b ach IYE  Z 1075a) Wıe seiınen Weg, Ww1€ INall-

ches andere lateinısche Wort auch, 1NSs Athiopische gefunden hat, 1st noch unklar. Der fragliche atz

lautet: » dessen (ruhmvoller) Name heraustrat als Fülle der Elemente, die Sonne, als abe des

Vaters, des Sohnes und des Heılıgen Geıistes, Vater Habtä-Maryam Gabe Marıens) Stilistisch
1st sehen, da{fß die viermalıge »Gabe« durch die 1er FElemente symbolisıert wiırd, die in ıhrer
Summe die Sonne ergeben, das Symbol Christı (s 1MmM Text) Diese Sonne 1st aut der anderen Ebene
die Summe der Gaben der rel yöttlichen Personen und Marıens, Marıa, dıe damıt als sinnfällige
Vermiuttlerin der Gottheıt selbst 1n deren Nähe rückt. Die Ausdeutung des eigentlich AaUuS bescheide-
HG: ıstanz gegebenen Namens (s O.) »Gabe Marıens« als »Sonne Christi« rückt somıt uch den

Heılıgen, mM1t dem paradoxen, christologischen Aussagen nachempfundenen Epitheton »himmlı-
scher Mensch und ırdiıscher Engel« in die Nähe Christı.

Die Texte lohnen eıne eingehende Behandlung. Aufrichtiger ank oilt dem Herausgeber, der S1e
1n ansprechender Weıse der wissenschatftlichen Offentlichkeit zugänglich yemacht hat

Mantfred Kropp

Peter Cowe; 'The Armenıuan versıon of Danıiel. Atlanta, Georgıia: Scholars
Press, 1992 (Universıty of Pennsylvanıa Armenıuan aAN! studies;
Die vergangenen Jahrzehnte haben eın verstärktes Interesse kritischen Studıum armeniıscher
Bibelübersetzungen geweckt. Eıner der Autoren, dıe sıch aut diesem Gebıiet durch zahlreiche u-

blıkatıonen verdient gemacht haben, 1StTt Peter Cowe Von ıhm lıegt se1it 19972 seıne überarbeıtete
und erweıterte Doktorarbeit mi1t dem Titel »I he Armenıuan versıon of Danıiel« VO  < Betreut wurde
S1€e MLE Prof. Stone. In der VO ıhm herausgegebenen Reihe »Universıty of Pennsylvanıa Ar-

men1An and studies« erschıen s1e als
Nach dem Vorwort Sstolgen die Inhaltsangabe (D .05} eın Verzeichnıis der Abkürzun-

SCH S XIL-XVII und Zieglers Klassıfizıerung der Theodotion-Zeugen (SiDie Aut-

schlüsselung der Abbrevıaturen garantıert eın reibungsloses Lesen des Buches. Mıt geringfügigen
Abweichungen folgt dıe Transliteration des Armenischen dem Hübschmann-Meiıillet-Benveniste
5System (S

Idie Einleitung (S 1-24) stellt die Bedeutung der armenischen Danielübersetzung 1mM Ontext der
armeniıschen Bıbelübersetzung heraus. Obwohl L11l bereıts 1542 1n Venedig den armen1-

schen Kalender drucken begann, erschienen der Psalter erst 565/66 und das Buch Danıiel noch

spater e1mM Druck Eın Meıiılensteıin 1n der Geschichte des armenischen Bibeltextes 1St

dıe Edition des Mechitharısten Yovhannes Zöhrapean (1756-1829), bekannter dem Namen

Zohrab. Bıs heute wiırd die armenische Bıbel 1n der kritischen Ausgabe VO Zohrab benützt und tür
die Textkritik konsultiert.

Cowe we1lst Recht darauf hın, da{fß Zohrabs Edıition als Basısmanuskrıipt diente der alteste
Bibelkodex der Sammlung VO Venedig 1508; 1319 Chr.) 1mM Auswahlvertahren VO lex-
ten nıcht leicht durchschaubar 1ST (SuZ) Deshalb moöchte Cowe eınen Basıstext schaffen,
der möglichst ahe eiıner aNgENOMMLENEN Urschrift steht und 1m textkritischen Apparat die wich-

tıgsten Texttormen repräsentiert, 1n welchen das Buch Danıel 1MmM mittelalterlichen Armenıuen kur-
sı1erte.

Kap. 1 5.25-57) wıdmet sıch der ‚»Manuscerı1pt Tradıtion«. Ungefähr 120 Handschritten konnten

eingesehen werden. DDarunter STtammen die meısten AaUS Erevan, Maßstoc’ Matenadaran Weıtere
kommen ALLS: Leningrad (Jetzt: St Petersburg), Oriental Instiıtute (LO) 17 Jerusalem: Armenıuan
Patriarchate e Veniıce Mrxıiıtarısts (V); Kurdıan Collection (VK) (37)i Rome: Colleg10 Leon1ı1ano



7A0 Besprechungen

(RL) (40); atıcan (RV) Cod Arm 1, Vıenna Mxıtarısts 55 (14); Yl (290s 274 (39); Austrıan
Natıional Library (WN) Cod Arm H; Cambridge, Sır Harold Bailey’s Collection (CHB); (Da
bridge, British and Foreıign Bıble 5Socıety (CBE): London, British Liıbrary (LB) (r 8833; London,
Lambeth Palace (£E) Co! Vet. est 1209; Dublıin: Chester Beatty Lıbrary (DGB) QIZ: Leıden
(LR) 5504 (Cod Arm 25); New Julta N]J) DA (336), (15) Äus eıner kürzliıch entdeckten Bibel-
übersetzung (AAH 1) kollationierte Cowe den Text Susanna 44-64

Die Handschritten werden in die Gruppen A) B? G: D’ mM1t weıteren Untergrupplierungen e1IN-
geteılt. Untereinander ergıbt sıch eıne Fülle VO Übereinstimmungen und Abweichungen.

Kap (3.behandelt die » Iransmiıssıon Hıstory« des armeniıschen Danıieltextes 1mM Ontext
der Überlieferungsgeschichte der armeniıschen Bibel Dreı Texttypen lassen sıch 1 -
scheiden: eıner 1mM Norden un! Nordwesten, eın zweıter 1m (JIsten un! eın dritter 1M Südosten und
Südwesten Armenıiens. Der Weg und die Entwicklung der einzelnen Gruppen VO Kars und Anı
ber dıe Krım bıs nach Polen un: die Bedeutung der Schreiberschulen VO Istanbul un:! Neu-
Dschulfa be1 Istahan sınd 1U ein1gE der wichtigsten Etappen, die 1ın diesem Kapıtel Zzur Sprache
kommen.

Im umfangreichen dritten Kap (D 853-227) »Background the Edition« erläutert Cowe die Prin-
zıpıen ZUTr Edition des armeniıschen Danıieltextes. Der Grundtext 1sSt Maß$stoc‘ Matenadaran No 28/,
Erevan Chr.) An den Stellen, dieser ext verdorben 1St, werden VO weıteren Hand-
schrıitten ergänzende Lesearten 1ın zugespiıtzten Klammern beigefügt. Als Handschritten wurden
benutzt: Venice Mkhıitarısts, 280(10); 1508(1); Erevan, Maß$stoc‘ Matenadaran, 178; 346;
25389; Z62Y; 9116; 4114; 182; 351; Vıenna, Austrıan Natıonal Library. Cod Arm II Jerusalem,
Armenı1an Patriarchate, 19258 Cambrıidge, Sır Harold Baıuley’s collection, Anstelle der
Verszählung Zohrabs wurde die VO Ziegler übernommen, eintacher miıt der griechischen
Theodotion-Version vergleichen können (mıt Ausnahme VO Sus 64; L& 518 7,8) Vokal- un!
Konsonantenvarianten werden anschaulich ın Tabellen aufgelistet 2-1  J S: 1437927 bieten
den kompletten armenıschen Danıeltext mi1t austührlichem Apparat: Susanna 1-6' (5.143-151);
Dan >1_1 , ®) 152-221); Bel 1477 -2  )

Kap (S 229-300) haben » The FEarliest Stratum of the Armenıuan ersion and Its Affinities (1ım
Inhaltsverzeichnis »With«) the Georgıian ersion and Peshitta« ZUuU Untersuchungsgegenstand.
Anhand VO Eıgennamen, verschıedenen anderen Lexemen und Lehnwörtern werden UÜberein-
stımmungen, Dıvergenzen und Abhängigkeıten zwıschen griechıischen, syrıschen, armenıschen,
georgischen und lateinıschen Übersetzungen miıt 1nweıls aut dıe jeweılıgen Handschritften aus-
tührlich besprochen.

Autfgrund seıner Studien nımmt Cowe d da{ß der armenıschen Danıelübersetzung ursprünglıch
eın syrischer ext als Vorlage diente. Dıi1e Peschitta tällt demnach als eın sıgnıfıkanter sekundärer
Zeuge des protolukıanıschen Textes 1Ns Gewicht (begründet 1mM Appendix: DP’s Affinities (affınıties,

aut wıth the Lucı1anıc ext wıth specıal reference the studıes oft Kallarakkal an WYyn-
vyarden,BDıie bisherigen Ergebnisse lassen sıch nach Cowe ehesten erklären, Wenn
InNnan eıne altere armeniısche Bıbelübersetzung Arm annımmt und elne spatere nachtolgende
Rezension Arm 2)

Kap S 41C untersucht » The Iwo Strata of Armenıuan Danıel and theır Affinities wiıth the
Greek TIradıtion«. Wiıchtig 1sSt dıe Feststellung, da{fß das Ineinanderverwo enseıin VO oriechischen
Texttradıtiıonen un dem Peschittatext bereits eın Kennzeıchen VO Arm W AaTr. Daraus tolgert
Cowe, da{fß 1n Arm gleichzeıtıg Peschittatexte un: griechische VO Lukian rezensıerte Theodo-
tiontexte verwendet wurden. Solange keine Gegenbeweise o1bt, kann I1194  - berechtigterweise
nehmen, da{ß dıe Übereinstimmung der armeniıischen Übersetzung mM1t der Iukıanıschen AaUuUs Arm
herrührt.

Entgegen Gehmans Sıcht Gehman » I he Armenıuan ersion ot the Book of Danıel anı Lts
Affınıities«, ZAW 48 )) pp-. 82-99), da{fß die armeniısche Übersetzung abhängıg W alr VO einer
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überarbeıteten ersion der Hexapla, beweiıst Cowe, da solche Gemeinsamkeıten Ikaum ex1istieren.
Seine Thesen belegt Cowe mıiıt vielen Textbeispielen.

Kap. 6 (5.357-387 beschäftigt sıch mıiı1t der » Iranslatıon Technique«. Zahlreiche Beispiele VEI -

deutlichen, da{fß eın Mehr der Weniger 1mM armeniıschen ext meılstens durch die spezifische sprach-
liche Struktur R 1m Vergleich ZUur griechischen Vorlage bedingt wurde.

Kap. /Suntersucht die »Patrıstıic and Liturgical Citations«. Die armenıschen Zıtate
VO Eznık, Koriwn, EhS3Se, Movses lassen keinen detaillierten Vergleich MI1t den bıblischen Codices

Im Gegensatz AZU haben Agathangelos, Pawstos und Seb2os austührliche Passagen mıiıt solcher
Genauıjgkeıt zıtiıert, da{ß INa  - ihren regelmäßigen Gebrauch 1n der Liturgıie annehmen dart. Irotz
dieser unabhängıgen Überlieferungsgeschichte des Danıieltextes ın Lektionaren, Brevıeren und Rı
tualen oıbt CS keıne spezifischen lıturgischen Textformen.

Die »General Conclusion« (5.419-453 afßt die wichtigsten Ergebnisse S1e macht
deutlich, da{fß die armeniısche Edition, die Cowe präsentiert, eınen großen Fortschrıitt, besonders 1mM

Vergleich ıhrer berühmtesten Vorgängerin, der Ausgabe VO Zohrab, markıert. Außerdem oxibt
die Handschrift DL den trühen armeniıschen Tlext 1e] SCHAUCI wieder als dıe Handschrift 1508,
dıe Zohrab zugrunde legte. uch der Apparat 1St be1 Cowe repräsentatıver für dıe armeniısche
Handschriftentradıition, weıl vierzehn Textzeugen miıteinbezıeht, Zohrab dagegen [1UTI cht. Die
Texte wählte Cowe TSLT AaUs, nachdem S1€E einer systematischen Analyse (bezüglıch Orthographie
und Inhalt) unterzogen hatte. Obwohl Zohrab unterlassen hatte, seıne Zeugen durch die Bıblıo-
theksnummern kenntlich machen, konnte Cowe sıeben davon identitizieren: (1) 1654; (2)
1006; (3) 623; (4) 229: (5) 188; (6) 1182; (7) 255 Dıie Wwel Übersetzungsphasen des ATIHNEG-

nıschen Danıieltextes Arm ursprünglıche Übersetzung) un: eıne nachfolgende Revısıon
Arm 2) annn Cowe durch seıne umfTfassenden un:! yründlichen Untersuchungen plausıbel dar-

stellen. Ebenso überzeugen seıne Ausführungen den Affıinıtäten, die Arm m1t der georgischen
Übersetzung und mı1t der Peschitta autweist. uch die Bezuüge VO Arm und Arm Z oriecht-
schen Tradıition werden durch eıne Fülle VO einzelnen Textbeispielen demonstriert.

FEıne Bibliography (S 455-463) olgt, unterteılt In: Editions ot the Armenıian Bıble; Reterence
Works (Dıctionarıes, Concordances, Biıbliographies); (2 Drucktehler) Manusecrı1pt Catalogues;

Commentarıes; lext and Translations; Studies. Der sıch anschliefßßende Index of Persons

S 465-472), aufgegliedert 1n ncıent an Patrıstic; Medieval; Modern, der Topographical (TIopora-
phiıcal Drucktfehler) Index S 473-475), Subject Index (& 476-478) und eın Index o Biblical Passa-

CS (  4  ) sınd hilfreich. Eın flüssıges Lesen erleichtern uch die Fufßnoten, die jeweıls
Ende e1ınes Kapıtels hinzugefügt siınd

Wer sıch für die armeniısche Übersetzung des Danıelbuches interessıert, tindet ın Cowe’s Bear-

beitung dıe bisher umtassendste un! tundierteste Grundlage für textkritische un: textvergleichende
Analysen. Es ware wünschenswert, WEenNnn auch die alttestamentliche Forschung dem »armenıschen
Danıiel« endlıch den Stellenwert einräumen würde, der dieser trühen und wichtigen Übersetzung
gebührt.

Joset Wehrle

Merras, The Orıg1ins of the Celebratıon of the Chrıstian Feast of Epiphany:
An Ideological, Cultural and Historical Study Universıty of Joensuu Publi-
catıons 1n the Humanıties 16, Joensuu 218

Dıi1e utorın beabsıichtigt mM1t ıhrer Untersuchung, w1e der Untertitel bereıts andeutet, eıne »1deolo-
yische«, kulturelle un: historische Studie vorzulegen, und S1C sucht den Nachweiıis erbringen,
da:; die Entstehung des Epiphaniefestes 1n eınem CHNSCICH Zusammenhang MI1t dem jüdischen aub-
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hüttentest steht. Hıer greift S1C (S.37-38, 127-128) e1ıne Theorie VO Selwyn AUS dem Jahre
191972 auf, dıe ausgehend VO »russischen Epiphaniefest« aut die Ahnlichkeiten zwıschen der Feier
4A1l Epıiphanıe un! dem Laubhüttentest auiImerksam machen möchte. Aus eiınem »Russıan Feast of
Epiphany« kann, W aAs den Ursprung des Epiphaniefestes angeht, aus lıturgiewissenschaftlicher
Sıcht überhaupt nıchts erulert werden, enn e1ım »russischen« Fest handelt CS sıch einen Zweıg
des byzantınıschen Rıtus (ın kırchenslawischer nıcht russıscher Gestalt), W d die utorın teıl-
weılse richtigstellt (5.38 ber uch der byzantınısche Rıtus YgEO nıcht als Ausgangsbasıs für die
Erläuterung der urzeln des Festes dıenen, enn der Ursprung VO Epıiphanıe 1st 1Ur mıiıt eıner phı-
lologischen Analyse des griechischen Vokabulars aus der frühesten Zeıt (so VOTI allem auf vorbildli-
che We1ise durch Christine Mohrmann) Ww1€e der orjientalıschen Zeugen nachzuspüren, W 4As dıe utoO-
rın teilweise berücksichtigt hat, leıder jedoch hne sıch die StIreNgE phiılologische Methodologie
Christine Mohrmanns eıgen machen. Somıiıt hat die utorın ihr 1e] verfehlt, einen CENSCICH
Zusammenhang zwıschen der Entstehung des Epiphaniefestes und dem jüdıschen Laubhüttenfest
nach7zuweisen.

Wenn InNnan VO der Eınleitung S JE absıeht, bietet die Vertasserin eigentliıch weniıger eıne aut
einer phılologischen Analyse gründende wıssenschattliche Diskussion ber die Entstehung dieses
Festes, als eıne breıte Darlegung verschiedener Themen, deren Verbindung mi1t der Entstehungsge-
schichte des Epiphanıiefestes nıcht ımmer klar ISt, W1€ AUS den verschıiedenen Kapıteln und ıhrem 193
halt hervorgeht. An die Eıinleitung (Kapıtel schliefßen sıch tolgende weıtere Abschnitte

IDIEG palästinıschen Gebräuche jüdischer Pilgerteste (»Palestinian tradıtions jewısh pılgri-
INASC feasts«, wobe!l mi1t Riesenschritten weıte Gebiete Jüdıscher, neutestamentlicher un!
patrıstischer Iradıtionsstränge urchmessen werden.

Der Festtagsbegriff 1ın der jJüdıschen Diaspora und 1mM Judenchristentum (»The Concept oft
Feasts 1n Dıiaspora udaısm and Jewish Christianity«,SHıer werden 1ın orofßen Zügen das
»agyptıische Christentum« (>Egyptian Christianity«, 5.65-72), das »syrısche Christentum« (»Sy-
ran Christianity«, 72-77 behandelt, ausgeklammert davon 1n eiınem eigenen Kapıtel die Didasca-
[ia Apostolorum (D eiINe Zusammenfassung tindet sıch autf 79-80 Eıne wirkliche Kenntnıiıs
über den bısherigen Stand der Diskussion das Judenchristentum lıefß sıch AUS dem, W as die
utorın darüber berichten weılß, nıcht entnehmen.

Den Festtagsbegriff 1mM Heidenchristentum (»The Concept of Feasts 1n Gentile Christianity«,
81-121): Dabe!: wırd VOT allem aut alexandrınısche Quellen eingegangen, un! be1 den ynostischen

Dokumenten geht die utorın VO »orthodoxen« Prämissen aus, die eiıner spateren Zeıt angehören.
Formulierungen WwW1e€ auf 1721 » It 1S iımpossible thınk that the Catholic church ha: taken VEr

thıs NOost1C feast i Epiphany] illustrate Its central doectrines of Incarnatıon, Redemption anı
Baptısm, because both STOUDS had dıtterent CONcepti1ons of these things, anı siımultaneous celebra-
t1on would have caused tatal confusion«, sınd nıcht 11Ur sprachlich unbeholfen, sondern vermıiıtteln
den Eındruck, da{fß die Vertasserin mI1t der einschlägigen Diskussion nıcht wirklıch 1St.

Der Abschnıiıtt mıiıt der betremdlichen Überschrift: » DDer menschgewordene Kyrıos un
das rettende Wasser 1n einıgen trühchristlichen Quellen« (»The incarnate Kyrıos and Savıng waflifers

1n SOINC early Christian Sources«, 122-149) moöchte eınen FEinblick geben 1n trühchristliche Ab-
handlungen ber die Inkarnatıon, Rekonzilıatiıon und Taute SLIC (S 122127 terner wırd eiıne Be:
sprechung der den Salomaos vorgelegt (S:127-133); weıter der trühchristlichen Darstellungen
(S 133-138), des neutestamentlichen Hochzeitswunders VO Kana, aulserdem des Wasserschöpftens,
Ww1e 1n einıgen patrıstiıschen Schritten belegt 1St S 139-143), SOWIeE der »Notwendigkeıt, die In-
karnatıon tejern« (»The eed tor teast celebrate the Incarnatıon«, 143-148), dıe mıt der
Feststellung einsetzt: » The Christian church, unlıke Gnostıicısm, la1d STreSSs communıty an
equality« S 144); eıne Zusammenftassung des besprochenen Materıals tindet sıch auf 148-149, die
mıiıt der Behauptung endet: » The Kblesia had buildings where 1T W asSs possible maıntaın lıturgical
lıfe, erıved trom Jewiısh Practices« ®) 149)
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Dıieses Kapıtel (mıt der Überschrift: »Movıng towards unity«‚ 150-190) behandelt olgende
weıt ausholende Themenkreise: » Konstantın der Grofße un: Palästina« (S 150 f)’ »das Itinerarıum
Eger1as und die Katechesen Cyrills« (S 154 AEDE »dıe alten Lektionare« S Daf)’ »5t. Ephräm und
seıne Epiphaniehymnen« S1IC S 164f.), »Epiphany Baptısm Paschal Baptısm?« SIC S 174 f ‚
womıt die utorıin die frühchristliche Praxıs meınt, Epiphanıe Januar bzw. in der (JIster-
nacht die Taute Z vollziehen), die Datierung des altesten »syrıschen Lektionars« S 17746 »dıe
großen Kirchenväter VO Kappadokıen und Antiochien« (S 179 ff.) einschliefßlich einer /Zusammen-
fassung S 188-190), der sıch eıne allgemeıne Zusammenfassung anschlıieft, wobe!l in keinem der
Kapitel wirklich eine Auseinandersetzung m1t dem eigentlichen Thema erfolgt, nämlıch bewel-
SCIL, inwietern der Ursprung des Epiphaniefestes 1mM jüdischen Laubhüttentest seıne urzeln hat

Lediglich einıgen Stellen (1im »Abstract« f Beginn der Studie, terner 1 9 37-38, 127-128)
wiırd 1eS$s postuliert, jedoch keine tatsächliche Beweisführung erbracht. Ich meılıne jedoch, da{ß CS

siıch mögliıcherweıse durchaus lohnen könnte, dieser 5Spur des Laubhüttentestes, W1e€e CS 1mM Ka-

pitel des Johannesevangeliums yeschildert wiırd, m1t seınen Anspielungen auf das Wasser des Icg-
bens, weıter verfolgen. Dazu jedoch bedarf N eıner weıt besseren Kenntnis der trühchristlichen
Tauttradıtion und der archaischen Geıist-Christologıe 1n der apokryphen Lateratur und 1ın den Or1-
entalischen Quellen, als die utorın 1es 1ın ihrer Studie erkennen |Afßt

Weıte Strecken des Werkes erschöpfen sıch ın generalisıerenden Eınleitungen jüdischen un:
christlichen Überlieferungen, ZUuU Alten und Neuen Testament un: patrıstischen Quellen
terschiedlicher Herkunft und Bedeutung, deren Relevanz tür das eigentliche 'Thema nıcht immer
siıchtlich ISt, und dıe zudem meı1st auch och talsch sınd

Eın Register tehlt und die Bibliographie Ende der Studie wırd aut eıne tür das wissenschafttlıi-
che Arbeiten ungenügenden Weise angeführt. Oftmals erd dabe!1 auf längst überholte Ausgaben
un! Untersuchungen verwıesen, der aber 65 tehlt z B das Wıssen, da{fß 6S neben der syrischen auch
eiıne griechische Textüberlieferung ibt. Außerdem werden 1n der Bibliographie iınsbesondere tran-
zösısche und deutsche Beıträge erwähnt, die ann 1n ihre eigene Studıie nıcht wirklich eingeflossen
sind In diesem Zusammenhang 1st testzustellen, da{fß sıch dıe Bibliographie hauptsächlich AaUuUs i

tersuchungen und Übersetzungen 1n englischer Sprache usammenSseTZtT, wobel den Anschein
hat, da{fß iınsbesondere wichtige tranzösısche und deutsche Untersuchungen häufig über englısch-
sprachıge Studien erschlossen wurden. Dies 1sSt ZU111 eiınen AaUS der uNngeNaAUCH Besprechung der
verschiedenen Theorıen SL: Entstehung des Epiphaniefestes (3 2-6) 1ab7zulesen un wırd noch deut-
licher be1 ıhren Angaben innerhalb ıhrer eigenen Darstellung. Als Beispiel moöchte iıch ıhren Über-
blick ber die jerusalemiıtanısche Liturgıie (wıe s1e z7.5 eiım armeniıschen Lektionar 1ın Erscheinung
trıtt) und iıhre Dıskussion den syrischen Hymnen Ephräms heranzıehen.

Auft T5 (Dassım) wiırd be] ihrem Überblick ber das armeniısche Lektionar generell Er auft die
überholte englische Übersetzung Conybeares VO 1905 verwıesen, annn auf eNOux’s Ausgabe des
armenıschen Textes m1t eıner tranzösıschen Übersetzung VO  — 197% selten, WE überhaupt, wırd
auf eNOux’s zusätzlichen, aut franzÖösısc erschienenen and zurückgegriffen, namlıch seıne Fın-

tührung und seinen Oommentar VO 1969, das armeniısche Lektionar 1n Zusammenhang mI1t
allen mafßgeblichen jerusalemitanischen Zeugen lateinıscher (wıe Z das bekannte Itinerarıum
Eger1as), syrischer un! georgischer Provenıenz aut das ausführlichste besprochen wırd Se1it dem
Erscheinen VO eNOuUx’s beıden Bänden Z armenischen Lektionar m1t seınen Hınweıisen aut die
Lektionare ganz allgemeın 1St der Rückegriff aut seıne Arbeıten unerläfßlıich, enn Kenoux oilt f
Recht als der ma{fßgeblıche Spezialıst der Jerusalemer Lıiturgie.

Nun behauptet die utorın ®) 157 da{fß angeblich allgemeın ANSCHOMUNGC würde, da{fß das ATILLG-

nısche Lektionar dıe lıturgischen Gebräuche Jerusalems ZUTr /eıt Eger1as reflektieren würde, W as

se1it der ditterenzierten Darstellung eNOUX’S gzewißß nıcht mehr pauschal behauptet wırd Be1 die-
N Feststellung greift dıe utorın anstelle auf eNOUX’S kritischen Apparat be]l seıner Übersetzung
VO 1971 und seıner austührlichen Einleitung VO 1969 aut die umstrıttenen Aussagen eınes Erıic
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Werner The Sacred Bridge) VO 1959 zurück, außerdem Wll'd auch och Wılkinsons englische
Übersetzung und OmmMentar um Itiınerarıum Eger1as VO 1971 erwähnt, der ‚.War och VO Re-
UX Einführung ZUu Lektionar VO 1969 Gebrauch machte, nıcht mehr jedoch Ausgabe
un: Übersetzung VO 1971 mıteinschliefßlen konnte. Nun 1ST allgemein bekannt, da{ß Wılkinson
1981 1116 überarbeitete Gestalt SC1ICS wichtigen Beıitrags Eger1as Intınerarium vorgelegt hatte,
W as der utorın offensichtlich unbekannt W ar. Jedoch uch einmal abgesehen VO Wıilkinsons CHNS-
ıscher Übersetzung un: SC1IMCIN gewinfs wertvollen OmmMentar Eger1a, 11ST. ( unumgänglıch NOL-

wendig, sıch be1 der Besprechung des armenıschen Lektionars aut Renoux’ Arbeiten F STUTZEN,
enn Renoux zahlt WIC DESaART den besten ennern der Lıiturgıie Jerusalems un! der relevanten
trühen Lektionare, der nıcht 11UT Eger1as lıturgisches Zeugnis ber die jerusalemischen lıturgischen
Gebräuche, sondern SC1INeETr Eınleitung uch breitester Auffächerung die armeniıischen SYIi-
schen, georgischen un koptischen Quellen herangezogen hat Selbst be1i iıhrem Überblick ber die
relevanten Lesungen armeniıschen Lektionar (S 157 169) and die utorın nıcht9aut Re-
OVMOUX Ausgabe un! tranzösische Übersetzung VECI WCISCIL, geschweige SCHICH kritischen Apparat

konsultieren der Einführung mıteinzubeziehen sondern wurde CINMSCH Stellen le-
dıglich Wılkınson angeführt Renoux beıde Bände ZU armeniıschen Lektionar, die WAar der Bı
bliographie angeführt werden C XI1STIereENn ach iıhrem Überblick nıcht Das heifßt W as dıe
utorın ber dıe Jerusalemer lıturgischen Gebräuche und die Lektionare Sagtl, sollte ohl besser
MTL Renoux Untersuchungen überprüft werden

ber uch W as die utorın den syrıschen Quellen, darunter Ephräm die syriıschen Lektio-
HAL zudem ber die trühe syrısche Tauftradition hat auC. hier 2nnn die Eıngliederung
deutscher Untersuchungen über KATI1E englısche Vermittlung, dıe Arbeiten Bradshaws hne da{ß
diese Untersuchungen jemals Orıginal konsultiert worden 11, nachgewiesen werden), bedart
der Überprüfung INIL den einschlägigen Ausgaben und Erörterungen deutscher Sprache Eph-
1 aIllls Hymnen (S 166 168 4sSım) werden IMEIST der englischen Übersetzung der gewifßs aMNle1-
kannten Wıssenschafttlerin Kathleen McVey Z11e7T. nıcht jedoch nach dem syrıschen ext der
Ausgabe VO Beck INIL deutschen Übersetzung, die der Bıbliographie War angeführt,
ber nıcht verarbeıtet wurde Nun ı1ST allgemein bekannt, da: die Hymnen de Ebiphanita ı der S yı
schen Überlieferung Ephräm lediglich zugeschrieben wurden. Dıies ı1ST VO Beck (und anderen Wıs-
senschaftlern) eingehend untersucht worden: diese Dıiıskussion ı1ST der utorın unbekannt Sıe geht
stillschweigend davon aus, da: S1C VO Ephräm selbst herrühren (s Abstract 10 137 164
173 passım) Auf 173 (Anm 96) Zil01e77 die utorın War Becks sorgfältiges Abwägen bei den Ep1-
phanıechymnen ob S1IC tatsächlich VO Ephräm herrühren der nıcht hne jedoch den Inhalt SC1ILICT

Aussagen überhaupt YALLE Kenntniıs nehmen! Konsultiert Ianl darauthın den deutschen lext des
Zıtats, stOÖfßt [an auf tolgenden abschließenden atz »Im Vorwort Zzur [deutschen] Überset-
ZUNS sollen die inhaltlichen Gründe angeführt werden, dıe die Echtheit der —— * E 7 Hymnen de Na-

A und dıe Unechtheit der eisten Hymnen de Epıiphanıa wahrscheinlich machen Das
heıiflst die utorın hatte damıt unmıttelbaren Zugang ZALT Diskussion über die Ep1-
phanıehymnen S1IC hätte 1es 1Ur aufgreiten I[1LLUSSCI Wenn aut Beck VCI WIECSCI) wırd W as selten
>  Nn geschıieht ann wırd zudem zußerst UNgCHaAU Zzıitiert (SO 168 Anm 83) Der Anfang
und das nde des /Zıtats entsprechen nıcht dem deutschen Text eım Zıtatende andelt sıch

CI verkürzte un: talsche Wıedergabe; aulserdem werden wichtige Bestandteıle der Aussage
Becks der /Zıtatmıtte eintach tallengelassen, un: die Seıtenangabe entspricht nıcht dem
ZzıiLlUertien Text

IDITS Tateln aut (»Catholıc Christian WaVYS of influence tour ICR101NS during tour centur1es«)
und 1706 MIt den Angaben über dıe Themen aus dem Alten Testament dıe be1 Ephräm tür das Ep1-
phanıefest verwendet wurden (ohne Stellennachweis) und auch syrıschen und armeniıschen Lek-
L1LO0ONaAar vorkommen (an welchen Stellen?) sınd völlıg wertlos

Sicherlich 1ST sehr 1e] Mühe und Arbeit diese Studıe eingeflossen uch ıhre Kenntnisse iınsbe-
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sondere des Syrischen verdienen besonders hervorgehoben In werden. Die erheblichen Schwierig-
keıten, 1n eiıner tremden Sprache f publızıeren, sınd registriıeren. Und doch mu{fß ZESARL werden,
da  ® ıhre lıturgiewissenschaftlichen Kenntnisse nıcht ausreichen, sıch einem schwierigen
Thema Ww1e€ der Entstehungsgeschichte des Epiphaniefestes zuzuwenden. ber auch W as S1e ganz
allgemeın ber die patristischen Quellen, dıe Feste und dıe trühe Liturgie weifß (vgl A » The
L1IC Paschal meal W asSs the Eucharist, the office of thanksgiviıng, and the washıng of the teet W as

prepara rıite tor it S1Cc The resurrection has place in the Jewish Pascha S1C &c etci); hınzu-
kommt der offensichtliche Mangel Genauigkeit bei der Wiedergabe VO deutschen ntersu-

chungen, die Ausklammerung wichtiger tranzösıscher und deutscher Arbeiten un! die häufige
Wiedergabe wissenschaftlicher Ausgaben und Studıen ber die Vermittlung 1n englischer Sprache,
hne diese Unterschungen 1m Origıinal Je selbst konsultiert haben, tühren insgesamt dem Er-

gebnis, da{fß diese Studie tür das weıtere wissenschaftliche Arbeiten unerheblich 1St.
Gabriele Wıinkler

Mahmoud Zıbawı, Die christliche Kunst des Orıents, Solothurn/Düsseldort
(Benziıger) 1995 (französıisches Origıinal 1995 Maıiland), 4°”, Zl Seıten mi1t 188
Abb 1m Text un! 96 auf den Tatfeln. Di1e Übersetzung AUS dem Französischen
besorgte Reıiner Pfleiderer.“*
Mıt großem Interesse sah I1a  - 1n den Schautenstern der Buchhandlungen eınen vielversprechenden
Titel » Die christliche Kunst des rients« mM1t dem Bıld des Pantokrators aus der Merkurios-Kıiırche
1n Kaıro. e1ıt Jahrzehnten tehlte eıne derartıge Gesamtdarstellung und plötzlıch wınkte die Erfül-
lung! Das Buch, 1n eıner Ausstattung, die dem Verlag auf den ersten Blick alle Ehre macht, wirkte
anzıehend. eın Autbau zeıgt jedoch, dafß A sıch keıne Gesamtdarstellung der 5S0OS. Kunst des
christlichen rıents handelte. Der ert. hat eıne natıonal Orlentierte Aufteilung des christlıchen
rıents vVOrg eNOMMEN. Syrer (S.47-100), Armenier ®) 101-154), Ägypter (S 155-208), Athiopier
(  -2SI dieser »Natıonen« raumt CI, hne eventuelle Gemeinsamkeıten hervorzuheben,
eLIw2 den gleichen Umfang e1in.

Am Ende des Buches tehlen Indızes, ( oıbt lediglich eın »Literaturverzeichnı1s« (& 269 f > das die
autkommenden Zweıtel noch verstärkt. Schnell wurde offensichtlich, da{fß dem Übersetzer
sachlicher Kompetenz mangelte. Er 1st nıcht 1n der Lage SCWESCHL, die Orginalwerke der deutschen
utoren aufzufinden, z B Klaus Wessel, Koptische Kunst; Georg Gerster, Kırchen 1M Fels, bzw.
dıe deutschen Übersetzungen der diversen Monographıien VO Andre Grabar (1896-1991) A4US dem
Französischen LL Man vermıiıf(6t übliche Hınweıse, W1€e Erscheinungsort- und -jahr; Anga-
ben W1€E >>O.]‚« sınd unzutreffend, 1St 7z.B Papadopoulo, L’islam el ’art musulman, 1976 C1 -

schienen, die deutsche Ausgabe 19/7/ 1982) Namen siınd unkorrekt wiedergegeben, z liest 1LL1AaIl

Der Nercess1an Der Nersessıan, W 4S der Wiıederholung keın Drucktehler se1ın ann.
Ite utoren werden tast durchgehend nıcht der deutschen Tradıtion entsprechend ZENANNLT, z
erd Narses (Mar Narsaı) AUS Edessa 5 15 als Narses Syrus zıtlert. Unterscheidungen, ob CS sıch

Herausgeber, Autor der LLUT Artikel der Beıträge 1ın Sammelbänden handelt, sınd kaum
vorhanden; CS tehlen Seıiten- und Jahrgangsangaben (beı Zeitschriften). Bibliographische Noten,
WwW1e z.B »Ghevond Lewond), Hıstoire des Invasıon Arabes Armenıe, Franz. Übersetzung, Pa-

Die umfangreıiche, mıt zahlreichen Belegen und Anmerkungen versehene Rezension konnte AaUS

Platzgründen nıcht vollständig veröftentlicht werden. Die ungekürzte Fassung wırd 1n NUBICA
ÄETHIOPICA, Band 1V/V, 994/95 (voraussichtlich 1997/98 erscheinen.
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r1S 1956« (tatsächlıch 1856 der »Mathieu d’Edesse. Franz. Übersetzung, Parıs 18558« sınd eın
Lehrbeispiel tür eıne nachlässige editorische Bearbeitung.

Schon das »Liıteraturverzeichn1s«, das mMI1t der Zusammenstellung VO 40 Titeln ZU Thema
»Byzanz und Islam« beginnt, läßr Ansatz und Blickwinkel des ert. ahnen. Von den tast durchge-
hend tranzösıischen Titeln lıegen mındestens 70 In deutschen Orginalausgaben der 1n Über-
SEtIzZUNgEN VO  — Wiıchtige un: grundlegende Werke und Reihen der deutschen und ınternatıonalen
Byzantınıstik un: orientalischen Kultur- un! Kunstgeschichte Jleiben unerwähnt. Fast alle uel-
len basıeren aut tranzösischen Übersetzungen, obwohl bereits viele deutsche vorliegen.

Nach dem Unbehagen, das schon be1 obertlächlicher Betrachtung der ausgewählten Lıteratur
uwiırd, steht INnan zwangsläufıg der weıteren Lektüre skeptisch gegenüber. Dem Sachkundigen
Sagl dıe vorliegende Auswahl tast alles ber die Kenntnisse des Autors PE Forschungsstand. Für
eınen 11UT7 allgemeın Orlıentlierten Leser eröttnen sıch Gefahren, dıe schwer unbeschadet überste-
hen sınd, enn das Buch versucht den Eindruck erwecken, da{ß sıch eıne wıssenschaftlich
tundierte Darstellung andele. Das 1St jedoch nıcht der Fall a) die Zıtierung 1St unkorrekt, beliebig
un unvollständig; Quellen, mıiıt AaUsSs dem Oontext gerissenen Worten, sınd nıcht mıt den eut-
schen Übersetzungen, geschweige mıt den Orıginalen, kollationiert.

Und dıe Ausführungen des Autors selbst? Er beginnt miıt dem Versuch, »dıe Christen des Or1-
ENTS« S 9-20) Ol iıhren Anftängen bıs 1n dıe Gegenwart charakterisieren, geschichtlich
un! bewerten, ann die Selıgkeıt würdıgen, die sıch mıt dem Aufkommen des Islam ber
den Orıient verbreitet hat, W aSs der Titel des IL Kapıtels » Austausch und Gleichklang« 5.21-30) VeCeI-
sinnbildlichen oll Die aus dem Literaturverzeichnis schon bekannte Fehlerhaftigkeit W AasSs Begrifte,
Namen un: /ıtate anbelangt, sıch 1M ext tort Es tehlt auch jegliche historisch-kritische Ori-
entierung. Die trühchristliche Dogmengeschichte un: der christologische Streıit werden weder
sınnvoll och sachgemaißs dargestellt (S

Die Sonderbarkeiten der Darstellung steıgern sıch 1nNs Unvorstellbare, WECI111 be1 den Ereijgnissen
den sıegreichen Feldzug VO Chosroes 614) plötzlich festgestellt erd »Demgegenüber pro-

phezeıt der Koran In Arabiıen die Niederlage der ungläubigen, szegreichen Sassanıden Un den hal-
digen Szeg der unterlegenen byzantinischen Christen: »Hesiegt dıe Römer ım nahen Lande. Doch
acb der Niederlage werden LE Sıeger SeIN In einıgen Jahren. Denn Allah bestimmt Vergangenheıit
UN Zukunft. An jenem Iage werden sıch uch die Gläubigen der Hılfe Allahs erfreuen haben:
(Sure 30,3-5).« (5.14) Dıiese Feststellung 1St ottensichtlich mehr rhetorisch als tatsächlich Fıne
»Prophetie«, dıe ach hinten gerichtet 1St und die dem Autor erlauben soll, eıne gottgewollte Be-
herrschung des (Isten durch den Islam begründen. Dıiese verkehrte Vısıon erd mi1t einıgen Hın-
weısen auft die christologischen Streitigkeiten vermischt, die für eiınen theologisch unvorbereıteten
Leser 1n dieser Form kaum nachvollziehbar sınd Das skızzıerte Dreiecksverhältnis zwıschen:
Byzanz (Melkıiten) Nıchtchalzedonensern (Monophysıten) Muslımen wırd »Lateıiner uUun!:
Mongolen« (3 erweıtert, sıch 1MmM Sınne des Autors »tür den Glauben Mohammends«
entscheiden S 18) Was tolgt 1st 1ne iındıvıduelle Synthetisierung der Geschichte 1mM Norden der
S1eg der Türken, 1mM Süden das Beharren der Athiopier 1mM Christentum. Jedenfalls spielt für ıh: die
Chronologie der Ere1ign1sse, WE überhaupt, 1L1UTr eıne sekundäre Rolle Das Unerwartete wırd
Wırklichkeit, das ommende entscheıidet ber das Gewesene. Allzu bald erkennt INan, welchem
Zweck diıeses Konzept dıenen oll Der ert. 1St 1n ständıgem Wechselspiel bemüht, die schlechten
Seıten des oriıentalıschen Christentums vegenüber demnund tördernden Islam aufzuzeichnen,

auf diese Weıse davon überzeugen, autf welchem Boden das gedeihen hatte, W 4S ‚WarTr als
chrıstlich bezeichnet wiırd, ber de facto das me1lste seiner Meınung ach der iıslamıschen
Kultur verdanken WAar sıc!). Das oll nıcht bedeuten, da{ß der ert. nıcht auch das VCI-

sucht (manchmal jedoch allzu versteckt), W as muslımiısche utoren UNSCIN zugeben, da{fß die isla-
misch-hellenistische Kultur L1UTr enkbar geworden Wal, weıl »dıe antıke griechısche Kultur Dber
das Syrische INS Arabısche gelangte, UN dıe Christen spielten dabe: 2NE maßgebliche Rolle« (5.24)
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Der Autor vermeıdet jedoch das Phänomen des Synkretismus einzubeziehen, weıl CS seıner Sıcht
der islamıschen Offenbarung nıcht Padsschl würde.

Vor diesem eigenwillıg geschilderten Hıntergrund versucht Zibawı in dem etzten allgemeın
gehaltenen Kapıtel »Ikonisch und Anıkonisch« (Si seıne asthetischen und kunsthermeneuti-
schen Ansıchten vermitteln. Es entsteht eın quası alchemuistisches Gebräu VO Platonisch gefarb-
ten Satzen, Worten AUS dem NT, ynostischen und patrıstischen Außerungen und Begriffen oft
talsch übersetzt, jedenfalls 1n der deutschen Fassung), gewurzt miıt Weisheiten des Koran und schln-
tischer Mystiker.

Zwischen homiletischer Methaphorik und mystischer Hymnık eınes Ephräm erscheinen
kunsthistorisch gedachte Satze, W1€ » ıe Landschaft Frıtt zurück und ırd ornamentaler Schmuck,
e1in haradıesischer Ort, Spziegelbild der hkhommenden Welt.« S 35)) S1e sınd jedoch prinzıpiell talsch,
weıl 1ın der Antiıke VO Landschaftsmalerei 1mM modernen Sınne des Wortes aum die ede seın
konnte. Dem Autor geht CS aber nıcht kunsthistorische Erkenntnisse, sondern eıne eiıgene
Vısıon, die W1€ tolgt zusammentad{fßt: »In d€7’l Frıesen, Verzıierungen UN ornamentalen Kompost-
tionen kündigen sıch dıe künftigen ıslamischen Arabesken ;Wahrnehmbare Fxıstenz. Nıcht
greifbare ESSENZ<, »fruchtbare Ruhe, unauslöschliches Zeichen:, ‚allgegenwärtıger Wılle, befruch-
tende StÄrke«, bönnte Man Adiese Bildsprache ınterpretieren.« (S 35)

Mıt einer solchen Interpretation verfolgt mehr die Grundlagen und dıe Entstehung der iıslamı-
schen lIkonızıtät als dıe des Frühchristentums und des byzantınıschen Zeitalters. Das Gedeihen der
Bildtheologie des (OOstens sıeht als Konsequenz der islamıschen Kultur und nıcht der christlichen
dogmatıschen Streitigkeiten 1n der eıt des Ikonoklasmus. »Ikone« reduzıert ZUuU Tatfelbild und
vergißt, W as dieser Begriff 1mM Griechischen (besonders auch 1m theologischen Sınne) bedeutete und
och bedeutet.

Den systematischen 'eıl beginnt mi1t den Syrern. Dıie begleitende Karte vermischt 1n ıhrer Topo-
nomastık Namen Aaus unterschiedlichen Perioden der syrischen Geschichte, einmal tindet siıch FEdessa
und nıcht Urta, dafürjedoch gleichzeıtig Dıyabakır, aber nıcht Amıiıda USW. Dann tolgen die üblıchen,
sıch wiederholenden Ausführungen, die sıch ‚Wal aut die scheinbar »großen Kunsthistoriker« ®) 47)
berufen, hne S1e jedoch 1n diesem Zusammenhang ausreichen rezıpıleren. Auft diesen iımmerhın

Seıten (mıt 24 Farbtafeln) des Kapıtels mıt 40 Anm werden AaUus der kunsthistorisch Oorlıentlierten
Zuntt 1Ur Charles Diehl (  9-  X Jules Leroy (1903-1979), Rıichard Ettinghausen (1906-1979)
und dıe nıcht weıter bekannten KOves und Levadan erwähnt:; ausnahmsweıse werden Rıce
MIt eiıner nıcht näher bezeichneten Arbeıt aUuUsSs dem Jahre 1954 S62 der Jean Lassus und Georg
TIchalenko (S 91 zıtlert. Da{fß 1€eSs nıcht genugen kann, braucht kaum betont werden. Wıchtige Pu-
blıkatıonen bleiben unbeachtet. Michael Rostovtzeit (1870-1952), Danıel Schlumberger (1904-1972),
Malcolm Colledge, dıe Diıskussion dıe SUOS: parthische Kunst und ihre Bedeutung für
dıe Herauskristallisıerung das Bıldes 1mM Christentum (Frontalıtät, Spiritualıität, Hıeratısmus, Line-
arısmus, Verısmus) werden nıcht einmal richtig verbalısıert, geschweıge m1t entsprechenden Belegen
dokumentiert. Gleiches oilt für die jüdische, synagogale Kunst, deren »umfangreıiche Bıldpro-
Sr (3 48) ‚WaTlt konstatıert, jedoch nıcht mM1t eınem einzıgen direkten Beispiel 1n Verbindung
gebracht werden. Darstellungen, dıe aum allgemeın bekannt sınd, werden dagegen angesprochen
un! beschrieben, dıe Szene der »Geburt Christı aut eınem Basreliet AaUusSs Jabrud« S 4)) ıhm tolgt
eıne Reihe VO anderen Denkmälern, die ‚WAaTt andeutungswelse angesprochen werden, dıe sıch
ber 1Ur mühsam besonders VO Lesern, für die das Buch gedacht 1St ıdentitizıeren un nachvoll-
zıehen lassen, der Kelch AaUS Emesa, heute 1m Louvre, die vergoldete Sılberplatte mı1t eiıner oriech1-
schen Inschrift, auch AUS dem Louvre (S 5)’ »7Wel Evangelıare, die 1MmM Vatıkan und 1n London aut-
bewahrt werden« USW. Wıe sıch die Evangelıiare ikonographisch und stilıstısch ueınander
verhalten, 1St nıcht erkennbar, LLULX Abbildungen 7-39) AaAUusSs dem Vatikanıschen Evangelıar werden
sıchtbar. Lıie ott nıcht abgebildeten Objekte dienenZBegründung der sıch ständıg wiederholenden
These »Nur die Vorbilder der Szenen sınd tradıtionell. Stal, Farbgebung, Physiognomien UunN Dekor
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hingegen sınd reın (Hervorhebung VO >5 abbasıidisch.« (S 58) Der ert. bemüht sıch also immer
wıeder, eıne Konstruktion schaften, die glaubhaft machen sollte, da{fß die christliche Ikonizıtät 1mM
Orıent eigentlich eıne Schöpfung der arabisch-islamischen Kultur SCWESCH se1 Deshalb uch se1ın
bekümmerter Umgang mı1t der Geschichte, Gr oll der Eindruck entstehen, dafß eıne /Zäsur zwıschen
der vorıislamıschen und iıslamıschen Kunstproduktion nıcht gegeben hat.

Dıie Beschreibungen der vorhandenen Abbildungen verwenden eine ungewöhnlıche, WEenNnn nıcht
unbekannte Terminologie der Ikonographie, z B » Fın and au punktierten parallelen Lı-

ıen hıldet einen breiten Rahmen dıe Protagonisten.« (5.49, vgl uch 5: 50 55 I3 109 f, 158,
160, 168), der »Sıe rahmen neunzehn Tafeln mA1t den Aanones des Eusebius, dıe In tabellarıscher
Gegenüberstellung Darallele der aAbweichende tellen A MNEY Evangelıen aufführen.« (3 57 W as

allgemeın als Kanontateln bezeichnet wiırd un: auch diesem Stichwort überall tinden 1St.
Die Exıstenz VO Inschritten 1n der Malerei wiırd WAar zugegeben S 58), ber eın 1nweIls auf die

Inhalte und ihre Bedeutung Der Autor scheint verkennen, welche Funktion die schrifrtli-
chen Miıtteilungen für dıe sakrale Rezeption der Bilder als Botschaftsträger gehabt hat und och 1M-
GT hat.

Die ]1er geübte Kritik AIl Art und Charakter der Präsentation der Kunst des christlichen riıents
geht VO den hıstorisch teststelharen Verschmelzungsprozessen aus, die in der eıt der Abbasiden
stattfanden, 1n denen christliche (z. uch jüdısche und persıische) Handwerker (von Künstler 1mM
modernen Sınne des Wortes ann SOW1€eSO nıcht dıe ede se1ın) 1MmM Auftrag der Kalıten auch der
Herstellung VO Handschritten und tür diverse iıslamische Einrichtungen gearbeıtet haben Da: da-
bei sowohl dıe alten Tradıtionen, dıe das Christentum bereıts 1n eiınem Synkretisierungsprozefß VOI-

arbeitet hatte, als auch die NECUu autkommenden rezıpliert wurden, annn ANSCHOINIMMEN werden, auch
WE dıiesbezüglıch dıe Forschung noch 1e| nachzuholen hat Dennoch gyeht weıt, Wenn der
ert. dıe christliche Bıldproduktion eintach der Bezeichnung »islamısch-arabische Buchmale-
Ye1« subsumieren möchte.

uch die Angaben bezüglıch der arabısch-islamischen Kultur und Geschichte präsentieren sıch
nıcht TE besten, iınsbesondere machen sıch die tehlenden Indıizes, das Nıchtvorhandensein VO

chronologischen Tateln (1ım Anhang) un: unkorrekte Namenstranslıterationen bemerkbar.
Der allgemeın gehaltene Duktus des Ganzen Wll'd hın un: wıeder VO Ausführungen unterbro-

chen, dıe VO tremden Monographien ausgehen, dıe sıch annn allerdings 1U eiınem Denkmal 4US-

tührlich wıdmen, z B dem Pılgerheiligtum Mar Behnam be] Mossul (nur WEe1 Abb.43{.;
E das VO Jean-Maurıce Fıey LCU publiziert worden 1st und Va Zıibawı als »quası tslamiısch«

ın atabegischem Stil« (5:62 bezeichnet WIrF| d Solche Neuschöpfungen für Stilbezeichnungen
sınd unsınn1g, S1e auch, da{fß der Autor nıcht einmal wıssen scheint, W as INnan 1n der
Kunstgeschichte Stil verstehen hat Dıie Verwandtschaft der Wandreliets VO Mar Behnam

armenıschen Steinreliefs wiırd nıcht ZuUuUr Kenntnıiıs S  9 demgegenüber wırd 8rg betont:
»dıe Verzierungen Martyrıon des heiligen Behnam tindet I11all 1n oleicher Form uch 1n den ze1lt-
genössıschen muslıimıschen Gebäuden« ebenda) Dıie wertenden Beschreibungen, W1€ z B »Im In-
ern der Kirche, auf der königlichen Pforte, erscheinen schüchtern 70€C1 hleine heilıige Krıeger«
(ebenda), entsprechen nıcht der tatsächlichen iıkonologischen Aussage ber dıe Reıiterheıiligen
(wahrscheinlich Theodor und Serg1us), die als Drachentöter das halbplastiısche un: nıcht 1e] gros
ere Bıld der thronenden Marıa mi1t ınd (?) leiıder sehr beschädigt tlankıeren.

Manchmal scheint Angst VOT der eıgenen Courage haben, WE versucht seıne eıgenen,
me1st unbegründeten Thesen miıldern, 1n dem die Exıstenz einer vorıslamıschen Malerei
Beispiel des berühmten Mosesklosters be1 abk nıcht verschweigen kann, obwohl gleichzeıtig
VO Einflu{fß der byzantınıschen Kunst »In der ıslamisch-christlichen Welt der Abbasıden« (5:91
spricht. Di1e chronologische Reihenfolge, die 1er ertorderlich SCWESCH ware, spielt für ıhn keine
wesentliche Rolle, weıl seıne Behauptungen ann aum och vertireten könnte. Das auiserordent-
lıch wiıchtıige Bıldprogramm 1mM Kloster des »Moses, des Athiopiers«, 1er mıiıt einıgen Fragmenten
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IT Lund 5-48 repräsentiert, zeıgt auch das »Jungste Gericht«. Es wird aus-

führlicher besprochen, ber hne den Hınweıs, da{fß 1n ıhm neben den byzantinıschen FEinftlüssen
auch dıe lokale Tradıtion sehr stark Z Ausdruck kommt. Dıie Feststellung der Verwandtschaft
der syrischen Wandmalereıen mıiıt den Malschulen Kappadokıens, Zyperns und der Lateiner be-

schränkt sıch L11UT auf eıne Erwähnung. FEıne wünschenswerte und vergleichende Untersuchung tin-
de nıcht S 94)

FEın anderes Ma erscheıint L1UI der 1nweı1s »Diıe Buchmalereien eines mesopotamischen Evange-
[1ars, das ın Qaraqoch aufbewahrt wird, ZEUZEN vO  S dem hulturellen Austausch.279  Besprechungen  (Tf. 12-17 und Abb. 45-48) repräsentiert, zeigt u.a. auch das »Jüngste Gericht«. Es wird etwas aus-  führlicher besprochen, aber ohne den Hinweis, daß in ihm neben den byzantinischen Einflüssen  auch die lokale Tradition sehr stark zum Ausdruck kommt. Die Feststellung der Verwandtschaft  der syrischen Wandmalereien mit den Malschulen Kappadokiens, Zyperns und der Lateiner be-  schränkt sich nur auf eine Erwähnung. Eine wünschenswerte und vergleichende Untersuchung fin-  det nicht statt (S. 94).  Ein anderes Mal erscheint nur der Hinweis »Die Buchmalereien eines mesopotamischen Evange-  liars, das in Qaraqoch aufbewahrt wird, zeugen von dem neuen kulturellen Austausch. ... Die Ge-  sichter haben unverkennbare »türkische« Züge. Sie sind mit arabischen Zierovalen vermischt. ...  Zuweilen ist die gesamte Komposition islamisch geprägt, wie eine erstaunliche mesopotamische  Handschrift (hier angegeben: British Museum, London, add. 7174) von 1499 belegt.« (S.95) Das  einzige Beispiel des Londoner Evangeliars (Abb.52) erlaubt in erster Linie, eine zentralasiatische  Formstruktur zu konstatieren, die nicht unbedingt islamisch sein mußte, was z.B. manichäische  bzw. buddhistische Buchmalereien bestätigen.  Die Struktur des Kapitels ist nicht homogen, man hat den Eindruck, als ob eine Sammlung ver-  schiedener Artikel, die sich um das Thema Syrien bewegten, verbunden worden wäre. Die Betrach-  tungen werden dann mit »Ewigen Gedanken« (S.99) als Feststellung geschlossen: »Die Kunst in  Syro-Mesopotamien repräsentiert keinen eigenen Stil, sondern hat Anteil an den großen künstleri-  schen Strömungen und vermischt im Lauf der Zeit verschiedene Traditionen und Techniken. In den  ersten Jahrhunderten ist sie griechisch-oströmisch geprägt. Unter persisch-arabischen Einfluß wird  sie »islamiszert<.«  Unabhängig von diesen angeblich »ewigen Gedanken« muß festgehalten werden, daß viele Pro-  bleme, Kulturräume und Bereiche ausgeklammert worden sind, die unbedingt hätten berücksich-  tigt werden müssen. Dazu gehören sowohl Architektur, Keramik, als auch die kulturellen christli-  chen Zentren auf dem Sinai oder in Kappadokien, um nur einige zu erwähnen. Eine so partiell  gehaltene Darstellung hat nichts mit einem kunsthistorischen Versuch zu tun; sie bestätigt schon in  ihrem ersten sachbezogenen Kapitel die Unangemessenheit des Titels dieser »Monographie«, die al-  lein schon wegen dieses Teils nicht zu empfehlen ist. Auch die weiteren Kapitel vermögen daran  nichts mehr zu ändern.  Nach den Syrern werden in logischer Reihenfolge die »Armenier« behandelt. Das könnte — da die  byzantinischen Affiliationen weiterhin bestehen — eine sinnvolle Erweiterung der bisherigen Aus-  führungen bilden. Gemäß den für den Autor schon bekannten und charakteristischen ahistorischen  Ansätzen, in denen Legende und Geschichte nicht unterschieden werden, versucht er seine Sicht  der Dinge zu entwerfen, und zwar anhand der Monographie von Jean-Michel Thierry — die übri-  gens auch deutsch erschienen ist und deren Kenntnis dem Übersetzer viele Peinlichkeiten erspart  hätte. Er übersetzte nämlich »griechische Numismatik« statt »griechische Münzen« (555 102/  Thierry, deutsche Ausgabe S.45), statt von Stifter-Figuren spricht er von »Spendern«; die Translite-  ration der armenischen Ortsnamen, z.B. »Haridj«, »Arudj«, »Goch« usw. soll lauten: Harıc, Arue,  Go$ (S. 103).  Immer wieder werden nicht abgebildete Objekte angesprochen und sogar scheinbar beschrieben,  ohne jeden Hiweis darauf, wo der Leser sie betrachten könnte. So z.B. das berühmte Edschmiatzin-  Evangeliar, das schon 1891 Josef Strzygowski (1862-1941) ausführlich behandelt hat und das zum  Kanon frühchristlicher Kunst gerechnet wird.  Ohne weitere, von Unzulänglichkeiten wimmelnde Details aufzudecken, ist festzuhalten, daß  der Autor auch für Armenien keine kunsthistorisch systematisierende Darstellung anbietet (ob-  wohl gerade in dieser Hinsicht die französische Fachliteratur relativ sehr umfangreich ist). Er ver-  sucht hier und da die theologische Bewertung des Bildes anzudeuten, beläßt es aber bei unterschied-  lichen Zitaten, die kaum die notwendige Einheit zu liefern vermögen. Immer wieder zeigt sich seine  Grundtendenz: den Islam als tragende Kraft des christlichen Orient zu zeigen.Dıiıe (32-

sıchter haben unverkennbare stürkısche« Züge. Sıe sınd mi1t arabıschen 7Zierovalen vermischt.279  Besprechungen  (Tf. 12-17 und Abb. 45-48) repräsentiert, zeigt u.a. auch das »Jüngste Gericht«. Es wird etwas aus-  führlicher besprochen, aber ohne den Hinweis, daß in ihm neben den byzantinischen Einflüssen  auch die lokale Tradition sehr stark zum Ausdruck kommt. Die Feststellung der Verwandtschaft  der syrischen Wandmalereien mit den Malschulen Kappadokiens, Zyperns und der Lateiner be-  schränkt sich nur auf eine Erwähnung. Eine wünschenswerte und vergleichende Untersuchung fin-  det nicht statt (S. 94).  Ein anderes Mal erscheint nur der Hinweis »Die Buchmalereien eines mesopotamischen Evange-  liars, das in Qaraqoch aufbewahrt wird, zeugen von dem neuen kulturellen Austausch. ... Die Ge-  sichter haben unverkennbare »türkische« Züge. Sie sind mit arabischen Zierovalen vermischt. ...  Zuweilen ist die gesamte Komposition islamisch geprägt, wie eine erstaunliche mesopotamische  Handschrift (hier angegeben: British Museum, London, add. 7174) von 1499 belegt.« (S.95) Das  einzige Beispiel des Londoner Evangeliars (Abb.52) erlaubt in erster Linie, eine zentralasiatische  Formstruktur zu konstatieren, die nicht unbedingt islamisch sein mußte, was z.B. manichäische  bzw. buddhistische Buchmalereien bestätigen.  Die Struktur des Kapitels ist nicht homogen, man hat den Eindruck, als ob eine Sammlung ver-  schiedener Artikel, die sich um das Thema Syrien bewegten, verbunden worden wäre. Die Betrach-  tungen werden dann mit »Ewigen Gedanken« (S.99) als Feststellung geschlossen: »Die Kunst in  Syro-Mesopotamien repräsentiert keinen eigenen Stil, sondern hat Anteil an den großen künstleri-  schen Strömungen und vermischt im Lauf der Zeit verschiedene Traditionen und Techniken. In den  ersten Jahrhunderten ist sie griechisch-oströmisch geprägt. Unter persisch-arabischen Einfluß wird  sie »islamiszert<.«  Unabhängig von diesen angeblich »ewigen Gedanken« muß festgehalten werden, daß viele Pro-  bleme, Kulturräume und Bereiche ausgeklammert worden sind, die unbedingt hätten berücksich-  tigt werden müssen. Dazu gehören sowohl Architektur, Keramik, als auch die kulturellen christli-  chen Zentren auf dem Sinai oder in Kappadokien, um nur einige zu erwähnen. Eine so partiell  gehaltene Darstellung hat nichts mit einem kunsthistorischen Versuch zu tun; sie bestätigt schon in  ihrem ersten sachbezogenen Kapitel die Unangemessenheit des Titels dieser »Monographie«, die al-  lein schon wegen dieses Teils nicht zu empfehlen ist. Auch die weiteren Kapitel vermögen daran  nichts mehr zu ändern.  Nach den Syrern werden in logischer Reihenfolge die »Armenier« behandelt. Das könnte — da die  byzantinischen Affiliationen weiterhin bestehen — eine sinnvolle Erweiterung der bisherigen Aus-  führungen bilden. Gemäß den für den Autor schon bekannten und charakteristischen ahistorischen  Ansätzen, in denen Legende und Geschichte nicht unterschieden werden, versucht er seine Sicht  der Dinge zu entwerfen, und zwar anhand der Monographie von Jean-Michel Thierry — die übri-  gens auch deutsch erschienen ist und deren Kenntnis dem Übersetzer viele Peinlichkeiten erspart  hätte. Er übersetzte nämlich »griechische Numismatik« statt »griechische Münzen« (555 102/  Thierry, deutsche Ausgabe S.45), statt von Stifter-Figuren spricht er von »Spendern«; die Translite-  ration der armenischen Ortsnamen, z.B. »Haridj«, »Arudj«, »Goch« usw. soll lauten: Harıc, Arue,  Go$ (S. 103).  Immer wieder werden nicht abgebildete Objekte angesprochen und sogar scheinbar beschrieben,  ohne jeden Hiweis darauf, wo der Leser sie betrachten könnte. So z.B. das berühmte Edschmiatzin-  Evangeliar, das schon 1891 Josef Strzygowski (1862-1941) ausführlich behandelt hat und das zum  Kanon frühchristlicher Kunst gerechnet wird.  Ohne weitere, von Unzulänglichkeiten wimmelnde Details aufzudecken, ist festzuhalten, daß  der Autor auch für Armenien keine kunsthistorisch systematisierende Darstellung anbietet (ob-  wohl gerade in dieser Hinsicht die französische Fachliteratur relativ sehr umfangreich ist). Er ver-  sucht hier und da die theologische Bewertung des Bildes anzudeuten, beläßt es aber bei unterschied-  lichen Zitaten, die kaum die notwendige Einheit zu liefern vermögen. Immer wieder zeigt sich seine  Grundtendenz: den Islam als tragende Kraft des christlichen Orient zu zeigen.7Zuweilen ıst dıe gesamte Komposition ıslamıiscı gepragt, 70 1E eine erstaunliche mesopotamische
Handschrift (hıer angegeben: Brıitish Museum, London, adı DON 1499 belegt.« (S:95 D)as

einz1ıge Beispiel des Londoner Evangelıars Abb.52) erlaubt 1n erster Lıinıe, eıne zentralasıatische
Formstruktur konstatıeren, die nıcht unbedingt islamisc. se1ın mulßßste, W AasSs z B manıchäische
bZzw. buddhistische Buchmalereıen bestätigen.

Die Struktur des Kapitels 1st nıcht homogen, INall hat den Eindruck, als ob eıne Sammlung VeEI-

schiedener Artikel, die sıch das Thema Syrıen bewegten, verbunden worden ware. Die Betrach-

tLungenN werden ann mı1t »Ewigen Gedanken« S$:99) als Feststellung geschlossen: » ıe Kunst In

Syro-Mesopotamıen repräsentıert heinen eıgenen Stıl, sondern hat Anteıl den großen hünstleri-
schen Strömungen UN vermischt ım Lauf der eıt verschiedene Tradıtionen UN Techniken. In den
ersien Jahrhunderten ıst sze griechisch-oströmisch gepragt. IJnter persisch-arabischen Einflu/s zwıird
S$ZLC ıslamıisıert:.

Unabhängıg VO dıesen angebliıch »ewıgen Gedanken« mu{fß festgehalten werden, da{fß viele Pro-

bleme, Kulturräume und Bereiche ausgeklammert worden sınd, die unbedingt hätten berücksich-

tigt werden mussen. Dazu gehören sowohl Architektur, Keramık, als uch die kulturellen christli-
chen entren aut dem Sınal der 1n Kappadokıen, 1Ur einıge erwähnen. Eıne partıell
gehaltene Darstellung hat nıchts mıiıt einem kunsthistorischen Versuch LUnN; S1e bestätigt schon 1ın

ıhrem ersten sachbezogenen Kapiıtel dıe Unangemessenheıt des Titels dieser »Monographie«, dıe al-
lein schon dieses Teıls nıcht empfehlen 1St. uch dıe weıteren Kapiıtel vermogen daran
nıchts mehr andern.

Nach den Syrern werden 1n logischer Reihenfolge dıe » Armenıuer« behandelt. Das könnte da die

byzantınıschen Attıiıliatıonen weıterhın bestehen eıne sinnvolle Erweıterung der bisherigen Aus-

führungen bılden. Gemäfß den für den Autor schon bekannten un! charakteristischen ahistorischen
Ansatzen, 1n denen Legende und Geschichte nıcht unterschieden werden, versucht seıne Sıcht
der Dınge entwerten, un! ‚Wal anhand der Monographie VO Jean-Michel Thıierry die übrı1-

ZCI1S auch deutsch erschienen 1st un! deren Kenntnıis dem UÜbersetzer viele Peinlichkeiten erspart
hätte. Er übersetzte nämlich »griechıische Numismatık« »griechısche Munzen« (555 102/

Thierry, deutsche Ausgabe 45), VO Stifter-Fıguren spricht VO »Spendern«; die Translıte-
ratıon der armenıschen Ortsnamen, z B »Harıdj)«, »Arudj «, »Goch« USW. oll lauten: Harı6&, Aru:  C
G 0$ S 103)

Immer wieder werden nıcht abgebildete Objekte angesprochen und scheinbar beschrieben,
hne jeden Hıweıis darauf, der Leser S1Ee betrachten könnte. So z B das berühmte Edschmuiatzın-

Evangelıar, das schon 1891 Josef Strzygowskı (1862-1941) ausführlich behandelt hat un! das Zu

Kanon frühchristlicher Kunst gerechnet wird
Ohne weıtere, VO Unzulänglichkeiten wımmelnde Details aufzudecken, 1st festzuhalten, da{fß

der Autor auch für Armenıen keıne kunsthistorisch systematisierende Darstellung anbietet (ob-
ohl gerade ın dıeser Hınsıcht die französısche Fachliteratur relatıv sehr umfangreich ıst). Er VeI-

sucht 1er und da die theologische Bewertung des Bıldes anzudeuten, beläfßt ber be1 unterschied-
lıchen Zıtaten, die 2a11mM dıie notwendiıge Einheıit lietern vermogen. Immer wıeder zeıgt siıch seıne
Grundtendenz: den Islam als tragende Kraft des christlichen Orıent zeıgen.
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Wıe be1 Syrıen bleibt auch tür AÄArmenıuen dem Autor die Bedeutung der Kreuzzüge otfenbar
bedeutsam, WENN nıcht unbekannt. / war spricht VO »Franken« (D 109), ber verbindet
S1e nıcht mi1t eiıner historischen Sıtuation des und 13° J6 1m vorderen Orıent, geschweige mıiıt ıh-
mer Kunst sondern 1Ur SAIZ allgemeıin mıiıt den Fremden »'‘Uon weither« ebenda)

Der ert. sucht beinahe krampfhaft ach Beispielen für seıne Idee OIM iıslamısch-arabischen
und asıatıschen »Stil« der »christlichen Kunst des rıents«. Was das 1mM einzelnen bedeuten soll, W1e€e
Inan die Manıtestationen dieses Stils deftinieren hat, wırd nıcht ausgeführt. Dıie schlechten Be-
schreibungen talls INa  - VO solchen überhaupt sprechen kann und Interpretationen VO nıcht
abgebildeten ıkonographischen Beıispielen vermogen nıcht überzeugen. Hınweıise aut eıne Dis-
kussıon ber eventuelle Verbindungen der Ikonizität des christlichen Orıent P Okzident und
iınsbesondere F# 7 Romanık tehlen völlıg. Eıne Aneınanderreihung un: Erwähnung VOoO Beispielender christlichen Ikonographie, dıie ILan sowohl 1n Wandmalereien, Reliefs un! der Buchmalerei tin-
det, bringt kaum, weıl dabe; jeder iıkonologische und notwendiıge Ansatz vermıssen ISt,obwohl der Autor ständıg VO  - Kulturaustausch, Kosmopolitismus USW. spricht.

Das Kapıtel ber »dıe Ägypter« (S 154-207) beginnt mıt dem in den Medien abgedroschenenSpruch: »Dıie kosmopolitische UN multikulturelle Metropole des hellenistischen Yıients wird eiINES
der wichtigsten entren des erstarkenden Christentums« S 1955) Seine Analyse der 5SOs. »kopti-schen Kunst« beginnt MmMIi1t der Feststellung, die VO Danıel Schlumberger STamm(tTt Sıe lautet 1ın
der hıer vorliegenden ersi0n: »Die griechtisch-römische Tradıtion hat das Land gepragt. Erinne-
VUHZEN die Pharaonenzeit sınd (S 157 Diese Behauptung 1St nıcht 11UTr 1mM Lichte eıner ıko-
nologischen Betrachtung, sondern auch AUS kulturhistorischer Sıcht unrıchtig. Um das nachvollzie-
hen können, muß der 1NnNn der vorchristlichen Ikonizität 1n Alt-Agypten erkannt werden. Es
bietet sıch hiıer die Parallele der Sprache A, W1e€e Koptisch die letzte Stutfe des Altägyptischen 1St,

vereinıgen auch koptische iıkonische Beıispiele hellenistische Neuheiten mMi1t altägyptischen Prin-
zıpıen. Der Autor beläfßt CS jedoch bei belanglosen Aufzählungen VO Motiıven und ikonographi-schen, nıcht ımmer exakten Iypen. Dann 1st ber wıeder be1 der Sache, die CS ıhm eigentlıchgeht: »Mie koptische Kunst folgt der Entwicklung der ıslamischen Kunst Schritt Schritt« ® 163);eshalb erinnert W1e€e behauptet der Fries iın der Jungfrauenkirche des Syrer-Klosters 1M Wadi;
n-Natrün den der Moschee Ibn Tulun ebenda)

Der AÄAutor wırd ZU Meıster der Platitüde, der nıchtssagender, sıch oft wıdersprechender Fest-
stellungen: » Jıe Mınıaturen spriegeln die breiten Strömungen In der Kunst der Epoche wWider.«
S 1149 ‚War 1St »der byzantische Einflufß gerıng« (S2 ber »dıe Bılder (haben) sıch ach e1-
HNEeTr byzantinischen Seitengestaltung ın horizontalen Streifen In den ext eingefügt« ebenda) Diese
verbale Akrobatıik geht weıter, ındem versucht wırd, auf der Basıs des »levantınıschen Ägyptens«Probleme auszuklammern, dessen osmanısche Ideale auszubreıten, bıs hın AT angeblichenQuintessenz: » Jas christianısierte Henkelkreuz der Pharaonen wächst un gedeıiht ım ıslamiıschen
Raum. ( 206)

Ohne Nubıier erwähnen, geschweige besprechen W as nıcht mehr altbar ISt,
des Buches VO Kazımıierz Michatowsk;i 701-1981), das paradoxerweise 1mM gleichen Verlag VOT 30
Jahren die »nubiıisch-christliche Kunst« inaugurıert hat wırd den Athiopiern (S 208-262) ber-

Der Autor beginnt W1e€e üblich: » Das allen eıten multikonfessionelle Aksum Der-
nımmt den christlichen Glauben, Ahne Heidentum und Judentum unterdrücken. « (5.210) Man
dart L1U fragen: Wıe verhielt sıch mıt dem Bekenntnis der Heıden, S1€e wirklich konfessio-
nel]l gebunden? Diese Frage 1STt vergleichsweise eıne Lappalıe gegenüber dem geschichtlichen Abrif(ß
ÄAthiopiens, den der Autor bietet. Er erkennt nıcht einmal die Quellen der christlichen Ikonogra-phie, WEeNnNn schreibt: »Der monolıthische Altar der Dreifaltigkeitskirche In Lalıbela wird Von den
IET körperlosen Tieren bewacht, dıe In der alexandrinischen Kırche hohe Verehrung genzeßen.«S 215) Dafß sıch dıe apokalyptischen Wesen andeln könnte, blieh ıhm unbekannt, der
diversen Publika_tionen diesem Thema
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In seiınem Zweıtel bezüglıch der Exıstenz eıner voriıslamiıschen Malereı S 212) vergilßt CI, da{fß
al die Hadıthe davon sprechen, VO der äthiopischen Tradıtion ganz abgesehen. Was ann INa

ber erwarten, »Bıs heute dıe (äthiopischen) Kırchen eine ferne, unzugänglıche Welt (sınd), die
Athiopologen vorbehalten bleibt un VO:  _ Archäologen ezfersüchtig gehütet wird.«(ebenda).

Auf derart vertälschter Basıs kann INan ann »einen kopto-islamischen ägyptischen Einflufß«
(S; 213) suggerieren, der wıederum einen »afrıkanısch-ethnischen Charakter« auftweısen soll, der
»7zuweılen Malereı aAM Nubien, jener ägyptischen Proviınz, dıe ım achten ahrhundert VO:  _ der
byzantinischen Metropole abgeschnitten 70 ırd UN hıs ZUNY Schließung seinNer etzten christlichen FEın-

richtungen ım fünfzehnten ahrhundert der koptischen Kırche verbunden bleibt«. S5215 erinnert.
Idiese Verkürzungen und Unkenntnisse der koptischen Kirchen- und Kulturgeschichte siınd ANSZC-
sıchts des gegenwärtigen Forschungsstandes aum och hinnehmbar.

Was ann 1n Bezug aut die Bestimmung der äthiopischen Malere1 tolgt, esteht mehr AaUS Refle-
xı1onen, dıe INa be1 eiıner ersten Begegnung mMI1t ıhr geben pflegt, als AaUs eıner sachlichen und be-
gründeten Analyse. Zibawı weIlst auf »eıne seltsame Modernität« der Malereıen hın, dıe ıhn »dıe
des Futurısten Malewitsch« (3 217) erinnert.

Mıt der äthiopischen Buchmalereı tindet wieder Anschlufß seıne Hauptthese: »I01€ In der 4Ab-
basıdıschen Malereı werden Gesichter un Hände durch eine rotLe Zeichenlinie, Augen UN) Brauen
durch e1n kräftiges UuN reınes Schwarz markıert« 5:221 : Wollte 1111l die Sıcht des Autors teilen,
könnte L11a 11UI darüber STtaUNeCN, das Abbasıdische überall seıne Spuren hinterlaßen haben oll
Er scheıint die Entstehung der SOS: islamiıschen Kunst nıemals zurückverfolgt haben,
könnte derartıge Behauptungen nıcht DA Gegenstand seıner Monographıe machen.

Die Bemerkungen ZUX: athıopischen Ikonızıtät enden mi1t Hınweisen aut dıe magischen Zauber-
rollen. Dıie Außerungen5 da{ß dem Autor die allgemeın zugänglıche Arbeıt VO

Jacques Mercıer unbekannt SE
Wıe 1n den VOTaANSCHANSCHEL Kapıteln Jeiben oroße Bereiche der 508 Kunst ausgespart, weder

Architektur, Kleinkunst och Liturgica werden erwähnt. Iie Ganzheıt der christlichen Kultur 1mM
Orıent bleibt auf diese Weıse unvermiuittelbar. enDar hat der Autor nıemals begriffen, dafß sıch
Wandmalereıen eıner Kırche und ıhr Programm dıe Architektur bıinden un! mı1t ıhr und der Kır-
chenausstattung und -richtung e1iIn Gesamtkunstwerk bılden, das ErST eıne vollständıge Aussage
darstellt. Das »Gesamtkunstwerk«, als holistisches Prinzıp der sakralen Erfahrung macht deutlıch,
W1e€e notwendıg CS ISt, uch dıe Liturgıie (Musık, Gesang und Tanz); die das Templum den hei-
lıgen Raum ertüllen hatte, iın die Betrachtung einzubeziehen, W as ; ohl dem islamıschen Ver-
ständnıs, das das Haus (sottes nıcht kennt,; tremd 1St.

ber die Mängel des Buches hıltt uch se1ın Epilog nıcht hinweg, 1n dem diverse Ziıtate einer alles be-
schließenden »multikulturellen« Sıcht für das Heıl sprechen sollen: » ıe Symbiose der beiden Tradı-
tionen (es sınd die christliche und islamısche gemeınt, PS:) erreicht ıhren Höhepunkt. Die Vzelfalt der
hünstlerischen Produktion, angefangen bei d€7' Monumentalkunst hıs hın ZU  S Buchmalerei, merdankt
sıch der multikonfessionellen UN multinationalen Mischkultur. Fıne schristlich-abbasidische:
Kunst sıch durch Sıe zırkt über politische UN historische ryrenzen hinweg und behauptet sıch hıs
ins fünfzehnte Jahrhundert.« (S 265) Mıt dieser Behauptung wiırd eın deutlicher Akzent DESELZL,
da{ß I1a  — fragen mufß, eın qualitativ Bildmaterial (prımär die Farbtafeln) mıt e1-
1E ext versehen worden 1St, der ber Wesen un 1nnn der Biılder kaum vermuittelt.

Eıne Besprechung hätte INa  = sıch Sparch können, WE sıch be1 dem Buch nıcht einen Titel
handeln würde, der se1ıt ber Jahren damals erschien » [DIıie christliche Kunst des (Istens« VO

Heıinrich Glück (Berlın aut dem Büchermarkt tehlt Wahrscheinlich ware besser, das
Werk VO Zibawı unbeachtet lassen, weıl dem Leser mehr chaden als Gewıiınn bringt. Die
heute verbreıtete Auffassung, da{fß schon dıe Zugehörigkeıit Zu eıner orjentalischen Kultur uch e1-
Hen Experten für deren Belange hervorruft, scheıint mı1t diesem Buch Triumphe tejern. Sollte CS

Verlage veben, die sıch veranla{fißt sehen, eın »Gegenwerk« inıtuneren, hätte och Posı-
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tıvem geführt, enn INa  - vermifst, einıger Einzelmonographien, immer och eıne zeıtgemäfse
Gesamtdarstellung der Kunstproduktion des chrıistliıchen rıents.

DPıiotr Scholz

Semuitıic Studies. In honor of Wolf Leslau, the Occasıon of hıs eighty-fifth
bırthday, November 14th, 1991 edited by lan Kaye. Wiesbaden: Harrasso-
WItZ, 991 Vol LV KQRQO Vol e 11718 ISBN 3-44/-03168-9

368,—
Die vorliegenden Bände bılden die zweıte Festschriuft für den Jubilar, der miıt seiner ungebrochenen
Schaffenskraft und anhaltenden Publiıkationstätigkeıit eıne Ausnahmeerscheinung darstellt, w1e
eben uch diese Festschriuft. Durch seıne verspatete Rezension sıeht siıch Re7z u auch mi1t eıner
weıteren Ausnahmeerscheinung kontrontiert: aut seınem Schreibtisch hıegt bereits die dritte Fest-
schritt (Essays Gurage Langnage an Caulture. Dedicated Wolft Leslau the OCCasıon of hıs
90th bırthday, November 14th, 1996 Wıesbaden, zAUF Rezensıon, dıe für den nächsten
Orıens Christianus vorzulegen hotft Freilich 1ST diese Aufgabe leichter: nıcht I1UT der geringere
Umfang, auch die präzıse Thematik der dieser Band steht, erlauben eıne eingehende Bespre-
chung.

Die ber 130 nach dem Alphabet der Verfassernamen gyeordneten Beıträge geben einen Quer-
schnıitt durch die aktuelle Semutistıik. Der (s u.) relatıv geringe Anteıl sıch mıi1t dem christlichen
Orıient überschneıidenden Themen (auch bei grofßzügiger Detinition des letzteren) macht deutlıch,
w1e sehr sıch dıe Semuitistik in Forschung und Selbstverständnis ın eın reıin sprachwissenschaftliches
Fach gewandelt hat (1im Gegensatz ZUuUr!r trüheren »Semitischen Philologie«). Auf der anderen Seıte 1st
anzumerken, da{fß nıcht alle VO der Sprachwissenschaft nıcht mehr behandelten Gebıiete 1ın dieser
Spezıalısıerung der Dıiszıplinen genügend 1n Spezıialfächern vertreten sınd, oft AUS reıin pragmatı-
schen Gründen der Verteilung unzureichender Ressourcen 1m natıonalen, ber uch z. B europäl-
schen Rahmen der Unıiversitäten. Islamwissenschatt und Arabıstik, Judaistık und Hebraistık kenn-
zeichnen dieses roblem wohl nıcht, ber Athiopistik, die Kunde der zahlreichen semıitischen
» Irümmersprachen«, die 1Ur A4US epiıgraphischen Zeugnissen bekannt sınd, brauchen 1mM akademı-
schen Fe  kaab den Schutz wen1g schart detinierter »Dachdiszplinen«, eben »Semuitistik« 1m weıteren
Sınne. Interessant 1st eın weıterer Betund der Festschrift, der siıcherlich uch mi1t der Person des Ju-
bılars zusammenhängt: Die Teilschnittmenge zwischen (heutiger) Semuitistik und Kunde des Christ-
lıchen rıents betritftt hauptsächlich Athiopien; das christliıche Arabisch un: Syro-Aramäisch sınd
praktısch nıcht vertretfen.

In der Zwischenzeit sınd ein1ge, zumeıst reterierende un Eınzelgebiete auswählende Rezens10-
NCN erschıenen; z7. B Weıpert 1n DMG 198 1994 16117 Rez halt be1 der nıcht bewälti-
genden Fülle der behandelten Themen tür das Beste, eıne knappe Übersicht ber dıe den christli-
chen Orient betretfenden Themen geben, Christlicher Orıent 1M Sınne VO »Geschichte und
Kultur der christlich-orientalischen Gemeinschaften, einschliefßlich der Gegenwart«. Be1 rein
sprachwissenschaftlıchen Themen wurde ausgewählt, nach dem Aspekt eiınes Bezugs Realıa
der Geschichte, danach, ob das Gebıiet 1ın einer anderen Diszıplın intens1v gepflegt wiırd (SO
nıcht Arabiısch, aber eventuell Athiopisch). Artıkel mıiı1t sıch selbst erklärendem Titel (und dıe ent-

halten, W 4S der Tıtel verspricht) leiben hne weıtere Bemerkung; dıe Anmerkungen dıenen somıt
J7 reinen Intormation.

Eın Lebensabrifß ber VO Kaye un: eıne Bibliographie seıner Schritten bıs 1991 mMı1t
295 Tıteln zuzüglıch 1mM Druck eın Dutzend weıtere seıt 1991 tinden sıch 1n der ben geNaANNLEN

Festschrift) bılden dıe Eıinleitung (S XVIL-LXVU). ÄBRAHAM DEMOZ »Lexıical innovatıon ın
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CONtEMPOTFALY Amharıc« (1-27) ÄMSALU ÄKLILU » The influence of Arabıc Wollo mharıic«
2-81) Christoph ORRELL »Gedanken SE niıchtpossessiven Determinatıon mıi1t Hılte A Pos-
sessivsuffixen 1mM Altäthiopischen und Amharischen« 252-266; Personalsuffix der > als
quasi-Artikel 1im 3O 9Zs haufıg in amharısıerenden, spaten Texten) DPeter JANIELS »H A, E  e Ha

Ööl, LAWL, Haut: the Ethiopic letter NaImnlcs« (275-288; die bekannten Buchstabennamen
ad hoc-Ertindungen der Renaı1issance CCS nıcht be1 allen ein akrostiches Prinzıp beobachten)
Monica DEVENS »On the laryngeal rules 1in Ge ez« (289-294) DREWES »Some teatures of
Epigraphical Ethiop1c«S Lu1g1 FUSELLA »Consuetudını d ıta 1n Eti0p1a fine 4] 19°
colo secondo manoscrıtto amarıco ined1ito0« (477-490 GETATCHEW HAILE » Q9ne 1n ol-
der Amharıc« 1-5 Lantranco RIiccIı »Iscr1z10n2n1 paleoetiopiche« (  S  j Gerard
TROUPEAU »Sur l’origine syrıaque de l’ecriture arabe« (  S  9 Herleitung des uf; AUS dem
Estrangela nach der Hypothese VO Starcky) Sıegbert UHLIG » lext eritical questi1ons ot the
Ethiopıic Bıble« (  i  > einıgen Charakteristika des athıopischen Bibeltextes un: deren
textkritische Konsequenzen) YONAS DMASSU » T’obbiya revisıted: reflections Atework’s
1bbwälläd Farık« S

Manfred Kropp

0g0S. Festschrift tür Lu1se Abramowsk:i Z Jul: 1993 Herausgegeben VO

Hans Christof Brennecke, Ernst Ludwig Grasmück, Christoph Markschies,
Berlin-New ork 1993 Beihefte Z Zeitschrift tür die neutestamentliche
Wissenschaft 67) XI 658, TE
Am Jul: 1993 vollendete Lu1ıse Abramowskı, Protessorin für Ite Kirchengeschichte der Evan-
gelisch-theologischen Fakultät der Uniuversıität Tübingen, ıhr 65 Lebensjahr. Aus diesem Anlafß
ann die durch ihre profunden Veröffentlichungen ZUrTr syrischen Kırchen- und Theologiege-
schichte we1lit über den Raum der Theologıe hınaus bekannte Jubiların auf zahlreiche Schüler und
Jahrzehnte truchtbarer wissenschaftlicher Tätigkeit (Bıbliographie: 619-632) zurückblicken.
Grund für ıhre Schüler Brennecke (Erlangen) und Markschıies (Jena SOWI1e ihren
katholischen Kollegen Grasmüc (Bamberg), 1m vorliegenden Band 31 Beıträge VO Kollegen,
Schülern und Freunden der Jubiların einer umfangreichen Festschriuftt vereınen. Die Weıte der
bearbeıteten Themen Patrıstık, Klassısche Philologie, Christlicher Orıent und Mediävıiıstık sınd
vertreten zeıgt nıcht zuletzt auch die xroße Spannbreıite der Forschungstätigkeit der Geehrten, der
»durch ıhr Insıstıieren aut dem historiıschen un! theologischen Recht oft schnell abgetaner An-
sıchten eıne unverwechselbare un charakteristische Stelle 1n der kiırchenhistorischen Forschung«

zukommt.
Diıe Anordnung der einzelnen Autsätze 1m Band tolgt der Chronologıe, uch WEeNn 1es dem

Nıchtftachmann zuweılen erst auf den 7zweıten Blıck deutlich wıird Aut weıtere Untergliederungen
wurde Recht verzichtet. Schwerpunktmäßßig betassen sıch die ınteressanten Studıen, die durch-
WCg VO ausgewiesenen ennern der Materıe vertafßt sınd, mehrheitlich mMI1t der Dogmen- und
Theologiegeschichte des bıs Jahrhunderts 7 wel der utoren Böhlig, de Halleux) sınd
Nalı der Drucklegung verstorben.

In der ersten Studie beschreibt und deutet Böhlig (Von ÄAgypten nach Israel. Zur hermeneuti1-
schen Methode heilıger Schriften 1-11) gemeınsame Technıiıken des lıterarıschen Rückbezugs und
der Interpretation theologischer Texte 1n der agyptischen und jüdisch-alttestamentarıschen Lıtera-
LUur. Ausgehend VO den Angaben be1 Clemens VO Alexandrıen arbeıtet öhr (Epiphanes’
Schrıitt »IIeoL ÖLXALOGÜVNG« Clemens Alexandrınus, Str. ,  e  , S der in der Schritt
»ÜUber dıe Gerechtigkeit« des Epiphanes, elines Sohnes des Gnostikers Karpokrates, enthaltenen
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Lehre heraus. Diese besteht 1ın ıhrem Kern AaUusSs eiınem auch 1mM Jahrhundert bezeugten radı-
kalen theologischen Protest das Ite Testament und se1ın Gottesbild (29) olpe Selbst-
detinition durch Rıtuale 1mM hellenistisch-christlichen Kleıinasıen. Zu Abgrenzungen zwıschen Ky-
belemysterien, Taurobolien, Montanısmus un: Bischotskirchea untersucht die 1m Untertitel
aufgeführten relig1ösen Gruppenbildungen und ihre Wechselwirkungen 1mM trühchristlichen Kleıin-
asıen. In strıngenter, gurl belegter Beweisführung erweılst Hühbner (Der antıvalentinıanısche
Charakter der Theologie des Noö@t VO 5Smyrna 57-86 die Auseinandersetzungen mMiı1t der valenti-
nianısche Gnosıs ıIn der Hältte des Jahrhunderts ın Kleinasien als Ort der Erstehung der lau-
bensregel des Noö@?t VO Smyrna. Ebenfalls m1t Noöt, SCHNAUCT mi1t dem Beweıs des Ausschlusses
der Vertasserschaft des Hıppolyt VO Rom für die 1m Codex Vat ST. 1431 überlieterten Fassung der
Schritt Contra Noetum (CPG 1902), beschäftigt sıch J. Frickel (Hıppolyts Schrift Contra Noetum:
eın Pseudo-HıppolytB

7 we Beıiträge betfassen sıch mi1t der Eiınordnung VO Leben und Werk bedeutender Theologen
des Jahrhunderts. SO erortert Bıenert (Sabellius und Sabellianısmus als historisches Problem
124-139) die Raolle des aufgrund se1nes SOgENANLEN Modalısmus verurteılten Sabellius 1mM Rom die-
Sr eıt. Im tfolgenden Beıtrag verteidigt Ch Stead Marcel Richard ON Malchion and Paul of amoO-
sata 140-150), ausgehend VO anderslautenden Äußerungen Rıchards, m1t Gründen die Au-
thentizıtät der VO Prozefß Bischot Paul VO Samosata überlieterten Akten

Iıie tolgenden Beıträge tühren 1Ns Jahrhundert. Die »Apologıa Pro Orıigine« des Pamphıilius
VO (aesarea ordnet Wılliams (Damnosa haereditas: Pamphilus’ Apology and the Reputatıon ot
Orıgen I1 169) 1n die kontroverse Origenes-Rezeption des Jahrhunderts (a Rufinus) e1n.
In der überarbeiteten Fassung seiıner Erlanger Antrıttsvorlesung beschäftigt sıch Ch Brennecke
(Lukıan VO Antıochıj:en 1n der Geschichte des Arıanıschen Streıtes 170-192) mıt dem M als Va-
ter des Arıanısmus bezeichneten antıochenıischen Presbyter und Martyrer Lukıan. Er verneınt die
Möglichkeıit des theologischen Rückwärtsschlusses VO Arıus aut Lukian (180) und betont die be-
sondere geschichtliche Wirkung, welche VO Martyrer Lukıan und seınem rab ausgıng (192
Ch Markschies (»Die wunderliche Mar VO Wel Logo1 Clemens Alexandrıinus, Frgm. 23
Zeugnis eınes Arıus nLTLe Arıum der des arı1anıschen Streıites selbst? 193-219) zeıgt anhand eines
Fragmentes VO Clemens VO Alexandrıen un: seiner Wirkungsgeschichte 1mM arıanıschen Streıit gCc-
konnt die Notwendigkeıt der Verbindung VO Dogmengeschichte und Literarkritik. Miıt
Schwartz annn etz (Zur strıttıgen Frage arı1anıscher Glaubenserklärung auf dem Konzıl VO

Nıcaea 220-238) 1ın seinem Beıtrag die Beschreibung Theodorets (H.E 73 VO Zerreißen
eınes arıanıschen Glaubensbekenntnisses aut dem 1zZanum als Fabel erweısen und ın den ontext
der NCUECTECIMN Forschung einordnen. Dıe Verbindung zwıschen der Kırchengeschichte des Euse-
bıus, seıner Schritt »De audıbus Constantın1« und iıhre extensıve Verwendung 1m ersten Kapıtel der
ıta Constantın1 analysıert SE 'all (Eusebıian anı other Sources 1n 1ıta Constantını 239-263)
und erganzt die Liste der bısher bekannten Abhängigkeıten ın C888 un Ch Kannengıefßer
([Ps.]-Athanasıns, Atros Examıned 264-280) untersucht das 1n Kapıtel gegliederte Synodal-
schreiben »Ad Afros«, eınen der zentralen Texte tür die nızaänısche Orthodoxıie des Athanasıus.
Nach Seibt (Beobachtungen ZuUur Verfasserfrage der pseudoathanasıschen »Exposıiıtio tidej«
281-296) |äfSt sıch das kurze, 1ın rel Artıkel untergliederte Glaubensbekenntnis ebenso W1e€ der
Schriftkomplex des SOgeNaANNLEN Streıites der beiden Dionyse (Dionys VO Rom un: Dionys VO'

Alexandrıen) demselben Autor zuordnen.
Den Bereich der Dogmengeschichte verlißt der Beitrag VO Grasmück (Kaıser Julıan un:

der VEOC AOYOGC der Christen 297-327). Er analysıert den Konflikt zwiıischen Kaıser Juliıan und den
Christen VOT dem Hıntergrund des polıtischen un relıg1ösen Programmes des alsers. In eiınem
umfangreichen Beıtrag ckı7z7z71ert Schäferdiek (Märtyrerüberlieferungen AUS der gotischen Kırche
des vierten Jahrhunderts 328-360), ausgehend VO den überlieterten Martyrıen, das Bıld eıner Jun-
SCIl, 1mM vorkonstantıiınıschen Christentum verankerten Kırche außerhalb des Reichsgebietes.
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Osborn (Theology an EconomYy 1ın Gregory the Theologıian 361-383) analysıert dıe Verwendung
der Begriffe Theologıe und Okonomie 1n den theologischen Reden des Gregor VO aZz1l1anz.
Über die Beeinflussung des Denkens des Evagrıo0s Pontikos durch die alexandrınısche Tradıtion,
besonders Orıigenes, und iıhre Weiterentwicklung Z geistlich-spirıtuellen Literatur handelt Ru-
benson (Evagrıus Pontikos un! dıe Theologie der Wuste 384-401). In eıner ursprünglıch für das
Augustinuslexikon vorgesehenen kurzen Studie arbeitet Studer (Das nızänısche Consubstantıia-
|1s be1 Augustinus VO Hıppo 402-410) das augustinische Verständnıs der nızaänıschen Konsubstan-
tialıtät als »völlige Gleichheıit 1m eın und darum auch als absolute Einheit« (409) VO Vater, Sohn
und Geilst heraus. de Halleux (Le dyophysısme christologique de Cyrille d’Alexandrıe Adch

428) beschreibt das komplexe Konzept und Vokabular der VO Kyrıll VO Alexandrıen 1m Umteld
des Ephesinums enUnterscheidung der beiden aturen 1n Christus. Ausgehend
VO Zahlenverhältnis der Anhänger des Kyrıll VO Alexandrıen un NCn des Johannes VO Ephe-
SUuS$S fragt H.-J. Vogt (Unterschiedliches Konzilsverständnıis der Cyrillianer und der Orientalen eım
Konzıl VO Ephesus AT 429-451) ach der jeweılıgen Begründung Hür dıe Rechtmäßigkeit des
Handelns der beiden Teilsynoden VO 43 Rıtter (Der CWwWONNCH christologische Oonsens
zwıischen orthodoxen Kirchen 1mM Licht der Kirchenvätertradıition 452-471) skı771ert ach einer
Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes Z ohl überwıegend kyrillısch bestimmten
Formel des Chalcedonense die Bedeutung der 1990 1ın Chambesy erzielten UÜbereinkunft der ortho-
doxen und orientalischen Kırchen 1n dieser Frage.

Die nächsten 1er Beıträge beziehen sıch auft Themen AaUuUsSs dem Bereich des Christlichen rıents.
IIen Anfang macht der Oxtorder Syrologe Brock Chrast » Ihe Hostage«: Theme 1n the East
Syr1ac lıturgıcal Tradıition and ItSs Orıgıns 472-485). ür untersucht den Gebrauch VO hmayra als
Bezeichnung für den Inkarnıerten 1n der trühen syrıschen Literatur, und ann zeıgen, da: dessen
Verschwinden auf die christologischen Kontroversen des Jahrhunderts zurückgeht. Wıck-
ham (Teachings about God and Christ ın the Liber Graduum 486-498) stellt 1ın seiner Studıe
wesentliche, AaUS einem gelebten Glauben hervorgegangene Aussagen des aUus dem westsyrischen
Miılieu des Jahrhunderts stammenden Liıber Graduum VO Als Vorarbeıt für eıne Studie ZUr!T hı-
storıschen Entfaltung des armeniıschen Glaubensbekenntnisses 1st der Beıtrag VO Wıinkler (Eın
Beıtrag A armenischen, syrıschen und griechischen Sprachgebrauch bei den Aussagen über die
Inkarnatıon 1n den trühen Symbolzıtaten 499-510) sehen. Sıe untersucht das armeniısche un: >
rische Vokabular, welches Z Wiedergabe der griechischen christologischen ermi1n1ı technicı
JOOXWÜEVTOA und EVAVÜOQWTNNOAVTA verwendet wurde. Besondere Beachtung verdient der Be1i-
rag VO chmidt (Das armeniısche »Buch der Briefe«. Seine Bedeutung als quellenkundliche
Sammlung für dıe christologischen Streitigkeiten 1n Armenıien 1M 51 1-5 beschäftigt
sıch doch mi1t der AaUus den Auseinandersetzungen die Rezeption des Chalcedonense 1n der A1TINC-

nıschen Kırche hervorgegangene Textsammlung des ırk“ T Itoc‘ Schmidt stellt den aktuellen For-

schungsstand dieser gemeınhın wen1g beachteten Quelle, der iınsbesonders eine kritische Edition
un! Übersetzung wünschen ware,\aNützlich 1St die VO Schmidt gegebene, dıe Tıit-
liser Ausgabe angelehnte Inhaltsangabe des »Buches der Briefe« (526-533).

Dıie tolgenden Beıträge verlassen den ENSCICH Bereich der Spätantıke und wıdmen sıch Nachwir-
kungen derselben. So untersucht Chadwick (Theodore of Tarsus an Monotheletism 534-544)
Querverbindungen zwıschen England, Kom und Byzanz 1mM Rahmen des 1M Jahrhundert Iru-
lenten monotheletischen Streıites. Mühlenberg (Das Mittelalter 1n evangelıscher Kirchenge-
schichte: eın Vorschlag 545-553) erortert anhand einıger Beispiele das Wechselverhältnıis zwıschen
Reformation, mıttelalterlicher Kirche und ıhrer Beurteijlung. (Gestuützt aut dıe Ilustratiıonen
zweıer Handschriften, dıe Teile der 1m trühen Jahrhundert entstandenen Ovıd-Paraphrase
»Ovıde moralısec« enthalten, zeıgt WIlosok (Christlich-figurale Deutungen der Aeneıs 1m Ovıde
moralıse 554-588) die hıer erfolgte Umdeutung der Person des Aeneas und se1ınes Weges VO TIroja
ach Rom auft. Über die interessante politische Verwendung der Person und Schritten des Lactanz
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1m Sınne eines Lactantıus contıinuatus 1mM Kampf der katholischen Kırche mıiıt dem preufßischen
Staat andelt Heck (Lactanz 1M Kulturkampf -589-606). Im Schlußbeitrag bezwei-
telt Schindler (Augustın als Vater der Okumene. Zu eiınem Grundsatz des Dokuments: Lehrver-
urteilungen kırchentrennend? 607-618) die ökumenische Relevanz des als vierter Grundsatz 1n
der Studıe »Lehrverurteilungen kırchentrennend? (Freiburg “1988)« enthaltenen Prinzıps der
gustinıschen Interpretation des Irıdentinums (618 »dürtte286  Besprechungen  im Sinne eines Lactantius continuatus im Kampf der katholischen Kirche mit dem preußischen  Staat handelt £. Heck (Lactanz im Kulturkampf [1873-1875] 589-606). - Im Schlußbeitrag bezwei-  felt A. Schindler (Augustin als Vater der Ökumene. Zu einem Grundsatz des Dokuments: Lehrver-  urteilungen — kirchentrennend? 607-618) die ökumenische Relevanz des als vierter Grundsatz in  der Studie »Lehrverurteilungen — kirchentrennend? (Freiburg *1988)« enthaltenen Prinzips der au-  gustinischen Interpretation des Tridentinums (618: »dürfte ... wenig bringen«).  An Festschriften herrscht, gerade in unseren Tagen, kein Mangel. Doch ist wohl nur wenigen eine  über das Tagesgeschäft hinausgehende, bleibende Bedeutung beschieden. Ein solcher Glücksfall  liegt vor uns: Die überlegte Auswahl der Themen und Mitarbeiter, die in zahlreichen der durchweg  ambitionierten Beiträgen zu beachtenswerten Ergebnissen geführt hat, und eine sorgfältige Redak-  tion (nur wenige Syntax- und Druckfehler!) haben dazu beigetragen. So wurde der Jubilarin, die für  ihre wissenschaftliche Ausbildung dem Elternhaus — der Vater Rudolf Abramowski war ein bedeu-  tender Alttestamentler und Orientalist (Bibliographie: 634-639) — und ihrem Bonner Lehrer Ernst  Bizer viel verdankt, mit diesem die zeitgenössische patristische Forschung eindrucksvoll dokumen-  tierenden Band eine in jeder Hinsicht würdige Festgabe dargebracht.  Josef Rist  a\, Tüvaik. Studies in Honour of Rev. Jacob Vellian, edited by George  Karukaparampil, Kottayam 1995 (= Syrian Churches Series XVI), XXVIII, 214  Seiten, 35 $  Die Festschrift ehrt einen bedeutenden Gelehrten der syro-malabarischen Kirche. Wie sein verstor-  bener Lehrer P. Pladid Podipara hat Vellian sich um das syrische Erbe seiner Kirche große Verdien-  ste erworben. Er veröffentlichte eine Vielzahl von Arbeiten vor allem zu liturgiewissenschaftlichen  Themen, in Malayalam, auf Englisch, Französisch und Deutsch (s. das Verzeichnis seiner Werke auf  S. X-XIII). Diese Internationalität spiegelt sich in den Mitarbeitern der Festschrift wieder. Die Bei-  träge befassen sich vor allem mit der Liturgie.  Robert F. Taft (Rom) geht in »The Minister of Holy Communion in the Eastern Traditions« (S. 1-  19) der Frage nach, welche Funktion die verschiedenen Klerikerränge bei der Kommunion haben.  Interessant ist u.a., daß es nach den Traditionen der meisten Kirchen undenkbar war, daß ein Kleri-  ker sich die Kommunion einfach selber nahm, sie wurde ihm vielmehr — als Sakrament der Gemein-  schaft der Gläubigen — immer von einem anderen gespendet. Taft merkt dazu an: »»self-service«< or  »cafeteria-style« communion rituals, in which concelebrating priests or bishops just line up und  come to the altar to >take« communion, are intolerable when obvious alternatives are easily availa-  ble« (S.18).  Antony Gelston (Durham University) ist der Meinung, die Anaphoren des Theodor und des Ne-  storius seien von der des Addai und Mari abhängig (S.20-26). — Sebastian Brock (Oxford) stellt  »The Baptismal Anointings According to the Anomymous Expositio Officiorum« dar und über-  setzt die einschlägigen Passagen ins Englische (S.27-37). — E. J. Cutrone (Mobile, Alabama) befaßt  sich mit »Prayers over the Cup« nach dem NT, der Didaskalie u. a. frühchristlichen Quellen (S. 104-  112). - Mar Aprem (Trichur) berichtet über den liturgischen Vollzug der »Ba’utha of the Ninevites«  unter Berücksichtigung der heutigen Praxis (S.113-119). — S. Bryan (Cambridge) befaßt sich mit  dem ostsyrischen Ritus der Eheschließung (S. 120-126), Th. Mannooramparampil (Kottayam) mit  den ostsyrischen Initiationsriten (S. 127-135). — J. Kallarangattu berücksichtigt in seinem Beitrag »A  Trinitarian Epistemology in Theology« auch die syro-malabarische Meßliturgie (S.147-161). —  Dem westsyrischen Ritus gilt der Beitrag von J. Thekeparampil (Kottayam) über die »Sedre of Ab-  solution and Repentance« (S. 136-46).wen1g bringen«).

An Festschritten herrscht, gerade ın unseren Tagen, keın Mangel. och 1STt ohl 11UT7 wenıgen eıne
ber das Tagesgeschäft hinausgehende, bleibende Bedeutung beschıieden. Eın solcher Glückstall
lıegt VOT uSs. Die überlegte Auswahl der Themen un! Miıtarbeıter, die 1n zahlreichen der durchweg
ambıtionıerten Beıträgen beachtenswerten Ergebnissen geführt hat,; und eine sorgtältige Redak-
t107N (nur wenıge Syntax- und Drucktehler!) haben azu beigetragen. So wurde der Jubiların, dıe für
ihre wıssenschaftliche Ausbildung dem Elternhaus der Vater Rudolft Abramowskı War eın bedeu-
tender Alttestamentler und Orientalıist (Bıbliıographie: 634-639) und ıhrem Bonner Lehrer Ernst
Bızer 1e] verdankt, mıt diesem die zeıtgenössısche patrıstische Forschung eindrucksvoll dokumen-
tierenden Band eine in jeder Hınsıcht würdıge Festgabe dargebracht.

Josef Rıst

Tüvaık. Studies 1n Honour of Rev. Jacob Vellian, edıited by George
Karukaparampıl, Kottayam 1995 Syrıan Churches Serlies XANVI); XE JA
Seıten, 35
Die Festschriuft ehrt einen bedeutenden Gelehrten der syro-malabarıschen Kırche Wıe se1n verstior-
bener Lehrer Pladid Podiıpara hat Vellian sıch das syrısche rbe seiner Kırche grofße Verdien-
STE erworben. Er veröttentlichte eıne Vielzahl VO Arbeiten VOT allem lıturgiewissenschaftlichen
Themen, 1n Malayalam, aut Englısch, Französısch und Deutsch (s das Verzeichnis seıner Werke auft
X-X Dıiese Internationalıtät spiegelt sıch 1n den Miıtarbeitern der Festschrift wıeder. Die Be1-

trage befassen sıch VOT allem m1t der Lıiturgıie.
Robert Tatfrt Rom) geht 1n » The Mınıiıster of Holy Communıion 1n the Eastern Tradıitions« S IS

19) der Frage nach, welche Funktion die verschiedenen Klerikerränge bei der Kommunıion haben
Interessant 1St d.y9 da{fß nach den TIradıtiıonen der meısten Kırchen undenkbar Wal, da{ß eın Kleri-
ker sıch die Kommunıon eintfach selber nahm, S1E wurde ıhm vielmehr als Sakrament der (Gemeın-
schaft der Gläubigen ımmer VO eiınem anderen gespendet. aft merkt azu »»self-service«
>cafeterla-style« communıon rıtuals, in which concelebrating priests bıshops Just line und
COIMNC the altar stake« COommun10n, ATC intolerable when obvıous alternatıves ATC easıly avaıla-
ble« (S 18)

Antony Gelston (Durham Universıity) 1STt der Meınung, die Anaphoren des Theodor un! des Ne-
StOT1US se]len VO der des Addaı un! Marı abhängig 5.20-26). Sebastıan Brock Oxtord) stellt
» The Baptısmal Anomtings According the Anomymous Exposıtio Ofticıorum« dar un: ber-

dıe einschlägigen Passagen 1Ns Englische 3:27=37): utrone (Mobile, Alabama) betafßt
sıch mıiıt »Prayers GT the Cup« ach dem N 9 der Didaskalie trühchristlichen Quellen (D 104-
112) Mar Aprem (Irıchur) berichtet ber den lıturgischen Vollzug der »Ba’utha ot the Nınevıtes«

Berücksichtigung der heutigen Praxıs (S. 1 13-4409), Bryan (Cambrıidge) betafit sıch mi1t
dem ostsyrischen Rıtus der Eheschliefsung (S 120-126), Th Mannooramparampıl (Kottayam) mıt
den ostsyrıschen Inıtıationsriten ®) 127-135). —J Kallarangattu berücksichtigt 1ın seınem Beıtrag »A
Irınıtarıan Epistemology 1ın Theology« uch die syro-malabarısche Meßßliturgie 7-1  )
Dem westsyrischen Rıtus oilt der Beıtrag VO Thekeparampıil (Kottayam) ber die >Sedre of Ab-
solution and Repentance« (S 136-46).
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Der Geschichte der indischen Christenheıit wıdmen sıch Koodapuzha (»The Unique ole of
the Church oft the Thomas Christians«), 95-103) un! Kollaparampıl (»Iwo Documents 1n Vatte-
[uttu (APF SOCG Z39% 54-55)«, S.201-214). Ersterer stellt ein1ıge Besonderheiten der Thomas-
christen heraus (eiıne besondere Form der gemeıindlichen Kirchenversammlung, den Archidiakonat
un! die Rolle der Bischöfe). Letzter ediert Wwel Urkunden VO Jahr 1658 AUS dem Archıv der Pro-

paganda Fıde, dıe 1im altesten südındıschen, bıs 1Ns 1L Jh uch für das Malayalam verwendeten Al-
phabet geschrieben sınd, fafßt ıhren Inhalt und stellt s1e 1n den geschichtlichen Kontext,
nämlıch die Streitigkeiten ach dem FEıd oonan-Kreuz.

Nedungatt (Rom erläutert 1n seiınem Beıtrag » Ihe Patriarchal Instiıtution 1in the Church: Be-

Ecclesiology and FEcumen1ism« (S®den Begritf »Patriarch«, beschreıibt Entstehung und
Geschichte der unıerten Patrıarchate des rıents und diskutiert historische, soziologische, kirchen-
rechtliche und ekklesiologische Aspekte der Institution des Patriarchen.

Über die neueSiIe ökumenische Entwicklung be1 den orientalıschen Kirchen unterrichtet Ma-

dey (Paderborn) aut Waldmüller (München) stellt »Überlegungen« A} »wI1e die volle
Commun10 der orthodoxen Kıirchen mıt Rom erlangt werden könnte« (D 87-94 und Suermann
stellt eiıne »Growing Unıity of Catholic and Orthodox Churches: An Apprecıatıon of the Docu-
mMent of Balamand« fest S 162-170).

Außerhalb des Rahmens diıeser Zeitschriftt lıegt eın spanıscher Beıtrag ber den Mystiker Meıster
Eckhart (S 172-194).

Diese TE 60 Geburtstag dargebrachte Festschriftt enthält eine Reihe VO wichtigen Autsätzen.
Darüber hinaus 1st s1e eın schönes Zeichen der Wertschätzung für den ubılar. Er mOoge och lange
ın der Lage se1nN, seine Kirche, der Liturgiewissenschaft un der Syrologıe dienen!

Hubert Kauthold

Robert aft 152°), The Christian aSt Its Instiıtutions Its Thought. (SP=
tical Reflection, Rom 1996 OrChrAn 251); 702 S, Lar 118 000

Das /5jahrige Bestehen des Päpstlichen Orientalischen Instituts 1n Rom, dem auch die Wiıssenschaftt
OM Christlichen Orıent „e| verdankt, W al sıcher ein Anlafß tür einNne Bestandsautnahme.
Zu Begınn der Feijerlichkeiten wurde VO 15 Oktober 1997 eın Kongrefß veranstaltet, der
mehr der Rolle des Instıtuts und seıner Professoren un!: Studenten galt. Dıie damals gehaltenen Vor-

trage sınd 1n Band 244 der Orientalıa Chrıstiana Analecta veröttentlicht (S meıne Besprechung 1ın
OrChr 11995]

Der mehr als doppelt dicke Band 251 derselben Serıie dokumentiert die Abschlußveranstal-
tung VO Maı bıs Juni F3 einen internationalen Kongrefß, der weıter ausgreitend Z

einen Ergebnisse un! Stand der Ostkirchenkunde (einschliefßlich Byzanz und des slawıischen
Raums) zusammenta{fßte und überdachte, SE anderen wissenschattliche Einzelfragen behan-
delte

Abgesehen VO den ottiziellen Ansprachen 1st der Band 1n er grodße Abschnuitte gegliedert,
bei die Vortrage jeweıls 1n »Mayor Papers« und >»Communicati1ons« aufgeteilt

Studyıng the Eastern Churches (S.21-244)
I1 Eastern Christian Religi0sity Expressed an Lived Lıturgy, Art; Spirıitualıity, Popular Relig10-

SIty ®) 245-434)
U Instıtutions and Socı1al Structures 1n the Christian Kast 5-5  j

Eastern Christian Theology: Oftfticıal Doctrines, Hiıstorical Realıty, Modern Hermeneutics
E

Es wüuürde weIılt tühren, hier auf alle Beıträge einzugehen. Eın Paal Stichwörter mussen genNU-
gCnh Justinıans Religions- und Kirchenpolıitik (Capızzı), christlich-orientalisches Denken be1i den
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Slawen (Hannıck), Protfessoren des Päpstlichen Orientalischen Instituts (Poggı), Religiosität
des Volkes 1ın Byzanz (Dennıs), Ostkirche und profanes Recht (Iro1anos), Konstantinopler 5Synaxar
als Quelle der Sozialgeschichte (Kazhdan), ostkirchliche Theologie ın der Westkirche (Podskalsky),
Pneumatologie des Basıle1i0s Schulz), »Pseudomorphesis« (Wendebourg Eınıige Be1i-
trage, die näheren Bezug Au Gebiet dieser Zeitschritt haben, seıen urz erwähnt.

Miıchel VdA  - Esbroeck betafßt sıch 1ın seınem Vortrag »Perspectives POUTF l’etude des Eglises du
auCase« (D 129-144) besonders mMi1t den Quellen für die trühe Geschichte der armeniıischen und
georgischen Kırche, die neben Geschichtlichem auch Legendäres enthalten.

Andre de Halleux (T) berichtet umtassend und mi1t vielen Literaturangaben ber dıe etzten
»Vingt alls d’e&tudes crıtique des Eglises Syriaques« S 145-179).

Eınen Ühnlichen Überblick oibt Ugo anett1 tür »Les chretientes du Nıl Basse Haute Egypte,
Nubie, Ethiopie« S 181-216).

Gabrıiele Wıinkler stellt das Erreichte aut dem Gebiet der armenıschen un: georgischen Literatur
dar (5.265-298).

Begrenzteren Themen gelten die »Communicat1ons« VO Massımo Barnabö, Tradizioni S1r1a-
che nelle mınıature deglı Ottateuch:ı bızantını s  9 mıt Abbildungen), Pauline Donceel-
Voüte, La mı1se scene de la lıturgıe Proche-Orıent 1 Ve-IXe les »Provıinces lıturg1quUeES«
(  S  , mi1t Abbildungen un! Habtemichael-Kıdane, 11 »Degg Wa lıbro lıturg1co della
Chiesa d'Etiopia« (  ä In iıhrem sozıalgeschichtlichen Beıtrag » The Church, Economıic
Thougt anı Economıiıc Practise« geht Angelıkı La10u0 uch auf Quellen der orientalischen Kır-
chen eın und behandelt damıt eın 1ın der Wissenschaftt VO Christlıchen Orient stark vernachläs-
sıgtes Gebiet.

uch e1m Abschlufßkongre: des Jubiläumsj)ahrs konnte eın wissenschaftliches Preisausschrei-
ben tür Jüngere Gelehrte statttinden. Den etzten Beıtrag des Bandes bıldete der preisgekrönte
Beıtrag VO Maxwell Johnson miıt dem Titel » Ihe Archaic Nature of the 5anctus, Institution
Narratıve, and Epiclesıs of the LOogos 1n the Anaphora Ascribed Sarabıon otf Thmui1s« 5.671-
702)

Der wertvolle Band macht dem Päpstlichen Orientalischen Instıtut wıeder alle Ehre!
Hubert Kauthold

Urı Rubın, The y of the beholder. 'The Litfe of Muhammad A4s viewed by the
early Muslıms. extual analysıs, Princeton, New Jersey (The Darwın Press,
C 1995 Studies 1ın ate Antıquity and Early Islam, S un 789

Seıit mehr als tüntzehn Jahren richtet die Hebrew Uniwversity of Jerusalem 1m Verbund mı1t dem In-
stıtute for Advanced Studies und der Israel Academy of Sciences an Humanıtıes eiınmal jährlıch 1mM
Sommer ın Jerusalem eın internationales Kolloquium ZThema From Jahiliyya FO Islam aus, des-
SC  - Reterate zume1st ın der Zeitschrift J/erusalem Studzes ın Arabıc an Islam veröttentlicht werden.
Auf dem nunmehr sechsten Treften Anfang September 1993 hıelt neben vielen anderen auch Urı
Rubın einen Vortrag dem Titel The Makıing of a Prophet, dessen 28seıtige, überarbeitete Fas-
SUuNng mi1t eiınem weıteren Reterat 1n Osxtord vA Jahre 1988 als Kapıtel un! Eıngang
1n dıe vorliegende Monographie ZuUur Muhammad-Leben-Forschung gefunden hat

Aus dem umfangreıichen Textcorpus zeichnet der durch einschlägige Studien ausgewı1esene Ken-
ner der Prophetengeschichte eın vielfarbiges Bı des Religionsstifters Muhammad, das nıcht 1Ur

be1 politischen Gegnern diametral verschieden, sondern selbst innerhalb des Islam uneinheiıtlich 1St.
Wıe eın Restaurator behutsam eıne Übermalung nach der anderen entfernt, das ursprüngliche
Bıld freizulegen, suchte die Forschung selt Ignaz Goldziher der iıslamıschen UÜbermalung
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den ursprünglıchen historischen Muhammad m entdecken. Rubin hingegen geht 6S nıcht die
Ranke’sche Frage (»wıe eigentlich ZeEWESEN«), die Scheidung VO historischen un: tiktiven Ele-
mMmentiLen und den Entwurf eines historischen Bıldes ZUrTr Aufdeckung des »wahren« Muhammad,
sondern dıe Nachzeichnung der verschiedenartig entwickelten Portraitversionen des Prophe-
tenlebens aUus Sıcht der Muslımen. Dıie Masse der Texte ber den Propheten betrachtet daher als
Spiegel, der den Meinungsstand der Gläubigen reflektiert, denen diese lexte vertafßst, ewahrt
und durch dıe Zeıiten zirkuliert sind

Nach eıner Zusammenstellung repräsentatıver Beurteilungen Muhammads AaUS der Fülle der Se-
kundärliteratur (S 1-3) un!: eiınem intormatıven Vorbericht ber dıe ach Kıster’schen Vorbild
assend einbezogenen jurıdıschen, historischen und biographischen Quellen (5.5-17) konzentriert
sıch Rubins Studıe auf tünf zentrale Komplexe, die Themen »Ankündıgung«, » Vorbereitung«, yOt-
fenbarung«, »Verfolgung« und »Rettung«. Als Schlüsselbegriffe für die Formierung des Propheten
werden diese tünt unıversellen Themen systematisch ach Vorgeschichte, Ausprägung und Verände-
ruNseCnNn behandelt. Über das wohlbekannte Faktum hınaus, da{fß die Portraiıtierungen des Propheten-
lebens seıtens der Muslımen bıiblische Themen und Elemente durchaus bewufßt entlehnten un: e1in-
banden, zeichnet Rubın 11U deren Übergänge VO bıblischen hın fı iıslamısch-arabischen Vorstellun-
SCH un: Modellen umtassend und präzıse nach und erhellt adurch zugleich uch dıe Eınwirkung
dogmatischer Ww1e polıtischer Spannungen iınnerhalb der mıttelalterlichen iıslamıschen Gesellschaft.

Da das Auftreten des Propheten VO den Muslımen als Brenn- und Kulminationspunkt
der Heilsgeschichte und Abschlufß trüherer Prophetien begriffen wurde, Orlentierte sıch die
Lebens- un: Wırkungsgeschichte Muhammads den vorgegebenen lıterarıschen Mustern seiner
Vorganger. Demgemäfßs behandelt Teil 1 5.21-55) die Überlieferungen, dıe bıblısche /Zıtate antüh-
reN, die göttliche Ankündigung Muhammads als Propheten belegen Schöpften die Berichte
zunächst AUS dem Neuen W1€E Alten Testament die Passagen ber den Paraklet un: das vieldisku-
tierte Epitheton aAbı umMML, bemühte INan sıch anstelle bıblischer Zıtate zunehmen auch isla-
mische un! Okale, arabıische Modelle als Legitimationsquellen der Ankündıigung Muhammads als
koranıscher und arabischer Prophet.

Neben der Erweıisung der vorherbestimmten W.ahl Muhammads aut se1ın prophetisches Amt
tektieren auch dıe 1mM zweıten 'eıl (SM behandelten Inıtiationsgeschichten der Öffnung un!
Reinigung der Brust Muhammads die Lebensbeschreibungen verschiedener biblischer Propheten
und Persönlichkeiten. uch hier zeıgt sıch das Bestreben, die Szenerıie spezıfischere islamısche
Modelle ANZUDASSCNH.

(Gemelnsames 1e] vorgenannter Stadıen WAar die Offenbarung, die 1m dritten 'eıl (S 103-124)
austührlich AT Sprache kommt. IDITS MIt der hne koranısche Bezuge überlieferte un! teilweıse
auch bıblische Vorbilder mahnende Erzählung vollzog sıch ın den gewohnten Bahnen: Stimmen-
un: Lichtvisionen, überraschendes Erscheinen eıner übernatürlichen Gestalt, meılst eiınes Engels,
Furcht des unerprobten Berufenen, Eingreifen VO Engeln USW., eıne Krux be1 allen Propheten. Wıe
1n anderen Kulturen und 1n der Bibel das durch prophetische Offenbarung einmal geflochtene Band
zwıschen OttTt un: Mensch zuweılen unterbrochen schien un: für den Offenbarungsträger oftmals
eiıne ErNstie Vertrauenskrise herautbeschwor, blieb nach den Berichten ber die 508 fatrat al-
wahy, das Aussetzen der Offenbarung, dieser traumatısche Aspekt auch Muhammad nıcht erSpart.
Deren Adaptıerung die beiden Koranpassagen T4:44 und 233 die 508 Muddattır und Ma

wadda‘aka-Passus, wart indes ernsthatte dogmatısche Probleme ob des diametral entgegenstehen-
den rigıden Konzepts der 15MAa auf, da{ß diese Phase VO den Kompilatoren zume1st ausgespart
der eintach anderen Personen zugewlesen wurde.

Hatten sıch die VOLANSCHANSCHCHI Kapıtel och auft dıe Privatsphäre Muhammads beschränkt,
vollzog sıch dessen 1M vierten eıl © 127 66) ausgebreitete prophetische Aktıvıtät und Vertolgung
ın Mekka 1MmM Lichte der vollen Offentlichkeit. In der Zuweıisung der Feindes- Ww1e€e Freundesrollen

die Mitglieder des mekkanıschen Stammes der Koreischiten (Abü Lahab und Abü Talıb) sple-
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geln sıch die politischen, aut die Lage Mekkas 7118 elıt Muhammads zurückprojektierten Spannun-
SCHh innerhalb der mıttelalterlichen iıslamıschen Gesellschaftt wıder. Dıi1e Anpassung mekkanısche
W1€C iıslamiısche Sonderheiten erwıes sıch Jjer als relatıv leicht durchführbar, enthielt der Koran
selbst Ja schon detaıillierte Beschreibungen [8)]8! verfolgten Propheten.

Miıt der Emigration Hıgra) der meısten mekkanıschen Muslımen nach Medina wiırd Muham-
mads endgültige Kettung AI der Verfolgung 1n Mekka markıert, die Gegenstand des abschließen-
den, üunften Teıls 1St S 169-185). Hauptakteure sınd als KG Gruppe die al-Ansär der Helter, die
medinensischen Araber der beiden süudarabischen Stämme Aus un: Hazrag, deren ruhmvolle (5@2-
schichte miıt einer Reihe VO Tretten mıiıt dem Propheten 1ın al-"Aqaba, eıner Anhöhe zwıischen Mına
und Mekka, einsetzt. uch 1er wıederum Interessen und Tendenzen einzelner Gruppen okumen-
tıierend, sınd die dıesbezüglichen Tradıtionen ach koranischen, vorıslamıschen und administrati-
V  . Mustern AaUuUus Byzanz und Persien modelliert.

Thematisch hıeran direkt anzubinden 1sSt uch die Chronologie de Eckdaten 1n Muhammads } o
ben, dıe Rubin 1n einem längeren Epilog S 189-214) aut iıhren ErTST ansatzweıse erulerten Symbol-
charakter umtassend untersucht. Bislang VO der Forschung vornehmlich ZUr Erujerung hıistori-
scher Fakten un: Aufstellung eiıner aktuellen Chronologie herangezogen, ordnet der Vertasser
seıne Materıalıen Geburt, Berufungserlebnis, Nachtreise und Hımmeltahrt, Emigration un! Tod
Muhammads 1n grundlegende zahlenmäfßige Muster und entschlüsselt die immer wıederkehrenden
typologischen Zahlen (Z.B 12 Wochen- un! Heıiligentage (vor allem Montag und Freıtag) SOWI1e
Kalendermonate (Rabi Angelehnt gleichgelagerte biblische Fälle (Mose WwW1e€e auch lokale, a1id-
bisch vorıslamiısche Konzepte (Ragab), die allerdings weıt wenıger Verbreitung gefunden haben,
kamen zunehmend uch yenulne muslimiısche Modelle FA Iragen, dıe für die Harmonisıerung der
Prophetenchronologie aut den Koran zurückgriffen und entsprechende Iransponierungen, be1-
spielsweise be] den Monatsnamen (Ramadan), vornahmen. uch hier sıch die Chronolo-
1E€ mıiıt iıhren d sehr komplexen und symmetrischen Zahlenmodellen als weıteres unıverselles
Thema, das, bıblısche, koranısche w1e€e uch lokal arabische Modelle angepaßst, Muhammad mi1t
einer symbolträchtigen, chronologisch harmonisierten Vıta versah. An S1Ee suchten sıch, nıcht weıter
verwunderlıich, auch seıne Anhänger un: Getährten anzubinden, dadurch iıhren Status un! iıhre
Vorzüge authentisierend herauszustreichen.

Auf eiıne allgemeıne Zusammenfassung den Befunden (5.217-225) schließen sıch och Wel
Exkurse PANT.: Funktion der SO Asb. an-nuzül S 226-233) un! der Überliefererketten S 234-260)

Waren EISTICIEC; die tradıtionellen Berichte der Offenbarungsanlässe, bıslang VO  - der Forschung
als Ergebnis einer exegetischen Ausarbeıtung koranıschen ext iın den Erzählungen der 1Va be-
trachtet worden, vertritt Rubıin anhand der obengenannten üunf Themenkomplexe mi1t u  n Ar-

die gerade gegenteılıge Ansıcht:290  Besprechungen  geln sich die politischen, auf die Lage Mekkas zur Zeit Muhammads zurückprojektierten Spannun-  gen innerhalb der mittelalterlichen islamischen Gesellschaft wider. Die Anpassung an mekkanische  wie islamische Sonderheiten erwies sich hier als relativ leicht durchführbar, enthielt der Koran  selbst ja schon detaillierte Beschreibungen von verfolgten Propheten.  Mit der Emigration (Higra) der meisten mekkanischen Muslimen nach Medina wird Muham-  mads endgültige Rettung vor der Verfolgung in Mekka markiert, die Gegenstand des abschließen-  den, fünften Teils ist (S. 169-185). Hauptakteure sind als neue Gruppe die al-Ansär oder Helfer, die  medinensischen Araber der beiden südarabischen Stämme Aus und Hazrag, deren ruhmvolle Ge-  schichte mit einer Reihe von Treffen mit dem Propheten in al-‘Aqgaba, einer Anhöhe zwischen Minzä  und Mekka, einsetzt. Auch hier wiederum Interessen und Tendenzen einzelner Gruppen dokumen-  tierend, sind die diesbezüglichen Traditionen nach koranischen, vorislamischen und administrati-  ven Mustern aus Byzanz und Persien modelliert.  Thematisch hieran direkt anzubinden ist auch die Chronologie der Eckdaten in Muhammads Le-  ben, die Rubin in einem längeren Epilog (S. 189-214) auf ihren erst ansatzweise eruierten Symbol-  charakter umfassend untersucht. Bislang von der Forschung vornehmlich zur Eruierung histori-  scher Fakten und Aufstellung einer aktuellen Chronologie herangezogen, ordnet der Verfasser  seine Materialien zu Geburt, Berufungserlebnis, Nachtreise und Himmelfahrt, Emigration und Tod  Muhammads in grundlegende zahlenmäßige Muster und entschlüsselt die immer wiederkehrenden  typologischen Zahlen (z.B. 12), Wochen- und Heiligentage (vor allem Montag und Freitag) sowie  Kalendermonate (Rabr‘ I). Angelehnt an gleichgelagerte biblische Fälle (Mose) wie auch lokale, ara-  bisch vorislamische Konzepte (Ragab), die allerdings weit weniger Verbreitung gefunden haben,  kamen zunehmend auch genuine muslimische Modelle zum Tragen, die für die Harmonisierung der  Prophetenchronologie auf den Koran zurückgriffen und entsprechende Transponierungen, bei-  spielsweise bei den Monatsnamen (Ramadän), vornahmen. Auch hier entpuppt sich die Chronolo-  gie mit ihren z.T. sehr komplexen und symmetrischen Zahlenmodellen als weiteres universelles  Thema, das, an biblische, koranische wie auch lokal arabische Modelle angepaßt, Muhammad mit  einer symbolträchtigen, chronologisch harmonisierten Vita versah. An sie suchten sich, nicht weiter  verwunderlich, auch seine Anhänger und Gefährten anzubinden, um dadurch ihren Status und ihre  Vorzüge authentisierend herauszustreichen.  Auf eine allgemeine Zusammenfassung zu den Befunden (S.217-225) schließen sich noch zwei  Exkurse zur Funktion der sog. Asbab an-nuzal (S.226-233) und der Überliefererketten (S.234-260)  an. Waren erstere, die traditionellen Berichte der Offenbarungsanlässe, bislang von der Forschung  als Ergebnis einer exegetischen Ausarbeitung am koranischen Text in den Erzählungen der Sira be-  trachtet worden, so vertritt Rubin anhand der obengenannten fünf Themenkomplexe mit guten Ar-  gumenten die gerade gegenteilige Ansicht: ... the material known as asbab al-nuzül actually con-  sists of independent non-Quranic sira material which gained its Quranic links at a secondary stage,  and only then became appropriately exegetic data which the exegetes could use for their own tafsir  purposes (S.227). — Wie auch jüngst schon andernorts durchgeführt, so modifiziert auch Rubin in  der alten Streitfrage der Authentizität der Überliefererketten die Schacht’sche Theorie, die jener in  seiner epochemachenden Studie über die Ursprünge der islamischen Jurisprudenz aufgestellt hatte.  Entgegen dessen Annahme, daß die vom zweiten ins erste Jahrhundert der Higra rückprojizierten  Überlieferungen der Nachfolger-Generation (tab/an) generell das älteste Stadium repräsentierten,  die Traditionen der Gefährten (sahaba) bis hin zu denen des Propheten hingegen einer jeweils jün-  geren Entwicklungsstufe angehörten, erweist Rubin anhand seiner Textbefunde auch hier die  Nichthaltbarkeit dieser Annahmen und schließt für die Berichte, die sich auf die nicht erst nachträg-  lich eingefügten Propheten- und Gefährten-Generation beziehen, eine mögliche frühere Datierung  auf das erste Jahrhundert der Higra nicht aus (S.237).  Eine übersichtliche Bibliographie mit einigen wenigen Druckversehen sowie detaillierte, zum  Teil kommentierte Indices zu Personen (ohne die Überlieferer aus den Fußnoten), zu Koranstellenthe mater1al known asbab al-nuzul actually COIMN-
S1StS of independent non-Quranic $ra materı1al which gaıned Its Quranic links al secondary>
and only then became appropriately exeget1c data which the could USC tor theır OW) tafsır

(S:227) Wıe uch Jüngst schon andernorts durchgeführt, moditiziert auch Rubın 1n
der alten Streitfrage der Authentizität der Überliefererketten dıe Schacht’sche Theorie, die M 1ın
seiner epochemachenden Studıe ber die Ursprünge der iıslamischen Jurisprudenz aufgestellt hatte.
Entgegen dessen Annahme, da: die VO zweıten 1Ns Jahrhundert der Hıgra rückpro]jJ1izierten
Überlieferungen der Nachfolger-Generation (täbrün)  — generell das alteste Stadıum repräsentierten,
die TIradıtionen der Getährten (sah  Da) bıs hın denen des Propheten hıngegen einer jeweıls Jün-

Entwicklungsstutfe angehörten, erweıst Rubın anhand seiner Textbefunde uch hıer die
Nıchthaltbarkeit dieser Annahmen und schliefßt für die Berichte, die sıch aut die nıcht ErSTt nachträg-
ıch eingefügten Propheten- un: Getährten-Generation beziehen, eıne möglıche rühere Datierung
aut das Jahrhundert der Hısra nıcht AUS ®) 2375

Eıne übersichtliche Bıbliographie mıiıt einıgen wenıgen Druckversehen SOWI1e detaillierte, T:
'e1l kommentierte Indices Personen (ohne die Überlieferer AUS den Fufsnoten), Koranstellen
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un Bibelzitaten erschliefßßen dieses für Orientalıisten, Religionswissenschaftler un: Mediäviısten
gleichermafßen wichtige Buch, das INnan mıt Gewıinn hıest. Dem Verftasser darf I1a  - attestieren, da{ß
seıne lıteraturwissenschafrtliche Studie den Hıntergrund und das Fundament deutlich macht, VOT

dem und auf dem sıch der Aufstieg des Propheten vollzog. Über die historische ıstanz hinweg CI-

schliefßt S1e dem miı1t Muhammad vertirauten Kenner sOmıtu Zusammenhänge und Durchblicke
un: erhellt durch Informationsreichtum WI1e€e Zuverlässigkeit eiıne wichtige Epoche der Geschichte.
Auf den angekündıgten entsprechenden Fortsetzungsband ber Muhammads Geschichte ın Me-
ına un seınen Triumph wartet 1111l gespannt!

Franz-Christoph Muth

Frithjot Schuon, Den Islam verstehen. Innere Lehre un! mystische Erfahrung,
Herder Spektrum 4189, Freiburg 1mM Breisgau 1993
Der Titel des aus dem Französischen übersetzten Werkes äfßt hohe Erwartungen AaUTITKOMMEeN. (7e-
rade 1ın eıner Zeıt, 1n der der Islam immer wıeder negatıve Schlagzeilen macht, 1St wichtig, das
Verständnis des Islams vertieten. och schon der Satz des Vorwortes korrigiert die Erwar-
t(ungen, dıe der Leser das Buch haben ann geht nıcht darum, den Islam darzustellen, sondern
»klarzulegen, die Muslime daran glauben«. Der Autor hält »ZeWI1SSe Grundkenntnisse der
iıslamıschen Religion ZzUu Verständnis« des Buches für nützlıch. Tatsächlich Wll'd aum eın Begriff
und a eın Flement der ıslamıschen Religion erklärt. In den 1er Kapiteln des Buchs » er Is-
lam«, »Koran und Sunna«, » [ JDer Prophet« un: » Der Weg« versucht der Autor Grundstrukturen
des Islams un: des Glaubens der Muslime darzulegen. Er annn dabe; weıtgehend auf Zıtate AUS isla-
miıscher Literatur verzıichten: dort, aut S$1e verweıst, verzichtet aut SCHAUC Angaben. Neben
Grundkenntnissen des Islams benötigt der Leser uch Kenntnisse der indıschen Religionen und
Weltanschauungen, AUS denen der Autor Elemente neben solchen A4US dem Christentum JT Erklä-
LUMNS der Grundstrukturen des Islams heranzıeht. So spricht der Autor VO der »avatarıschen« Na-
Lur des Propheten da{fß für den Propheten die Ehe einen »tantrıschen« Charakter hatte (124)
etC. Es wiırd uch nırgends erläutert, W 4S der Autor Zyklen versteht, die des Öfteren
(44 55 99 etc.). Es ließen sıch och weıtere Begriffe aufzählen, dıe der Autor verwendet, hne s1e

erläutern. Dem Leser wiırd dabe!] insgesamt eın allgemeines, sehr Bıld VO der Beziehung
des Menschen ZU Absoluten geboten, wobei häufıg aut den Islam verwıesen wırd Das (Gsanze
wiırd miıt Zeitkritik verbunden (Z 44) Be1 tortschreitender Lektüre drängt sıch immer mehr
der Eindruck auf, da{fß dem Autor Sal nıcht den Islam geht, sondern vielmehr eiıne esoter1-
sche Weltanschauung, für die uch der Islam vereinnahmt werden soll. Tatsächlich Sagl I; 1es
der Autor uch 1m etzten Paragraphen seınes Buchs, VO dem Gc L1Ur eiınen Aat7z zıtieren will »Mıt
all diesen Betrachtungen sollte kein Bıld der iıslamıschen Esoterik gegeben werden, Ww1e S1e sıch ın
iıhrer historischen Entfaltung darstellt, sondern S1e sollte aut iıhre elementarsten Lehrsätze zurück-
geführt werden, ındem WIr S1e mi1t den urzeln des Islam 1ın Verbindung brachten, die notwendi-
gerweıse uch die iıhren sind.«

Harald Suermann
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Susanne Heıne rsg.) Islam zwiıischen Selbstbild un Klischee. ıne Religion
1mM österreichischen Schulbuch (Kölner Veröffentlichungen ZU} Religionsge-
schichte 26), Böhlau Verlag, Köln, Weımar, Wıen 1995
e1t 1982 tührt die Islamiısche Wıissenschattliche Akademıie 1n öln eiıne Schulbuchanalyse durch,
bei der dıe Darstellung des Islams untersucht wırd Dıiese Inıtiatıve WT zunächst aut Deutschland
beschränkt, wurde ann aber aut San Luropa ausgedehnt. Das vorliegende Werk stellt die Ergeb-
nısse dieser Schulbuchanalyse in Österreich dar. Dıie Herausgeberıin 1st auch die Projektleiterin
SCWESCHIL. Nach einem Vorwort tolgen üunf Hauptteile. Als ersties tührt Susanne Heıne ın die Proble-
matık e1Nn. Wegen der verzerrenden Darstellung des Islams ın den Medien kommt den Bıldungsein-
richtungen, besonders den Schulen, eıne orofße Bedeutung für die Vermittlung eınes korrekteren
Islambildes Die Schule soll dabei nıcht 1U eın posıtıves Wıssen ber den Islam vermitteln, SOMN-

ern auch Verständnıis wecken, wobel Verstehen als Nachvollzug und Verstehen als Zustimmung
unterscheıiden sınd Die Geschichte der Muslime 1n Osterreich stellen Smail Balıe un: Ahmad Abd-
elrahimsaı dar. Walter Denscher berichtet über die Schulretorm 1ın Österreich. Er behandelt AaUuS-

ührlich das Problem des Schulbuchs 1M Rahmen der österreichischen Schulorganıisatıon. Susanne
Heıine legt die Krıiterien dar, ach denen die Untersuchung durchgeführt wurde. Vıer Fragen
tür die Untersuchung grundlegend. Welche Perspektive bestimmt die Darstellung? Welche Metho-
den werden angewandt? Welcher Sprachformen bedienen sıch dıe Autoren? Welche Inhalte do-
mınıeren? Ma{ißstah für die Bewertung 1St die Orıjentierung Selbstverständnis des Islams. Die
Krıterien werden ausführlich Hınzuziehung VO Schulbuchzitaten erläutert. Es tolgen die
Schulbuchanalysen, die —— eweıls nach Unterrichtsgebiet untersucht werden. DE ın den einzel-
NC  —_ Unterrichtsgruppen der Islam Aaus unterschiedlicher Perspektive behandelt wırd und VO ungle1-
cher Bedeutung 1St, varı1leren uch die jeweılıgen Ergebnisse. Susanne Heıne analysıert dıe Schulbü-
cher für evangelısche Religion, römiısch-katholische Religion, Deutsch/Lesebücher, Musikerzie-
hung, Psychologie und Philosophıie, Sachunterricht und Geschichte (1), Walter Dostal tür Geschichte
(1 un! Thomas Fillıtz tür Geographıie un Wıirtschattskunde. In eiınem etzteneıl stellt Walter Do-
stal dar, Ww1e sıch das Verständnıis des Muhammad, des Islams und der iıslamıschen Völker 1m Laute der
Jahrhunderte entwickelt und tradıert hat. Er stellt dabe1 auch dar, w1ıe das jeweıls allgemeın akzep-
tierte Islambild 1n dıe Schulbücher Eıngang gefunden hat. Den Abschlufß bılden eın kurzes Lıteratur-
verzeıichnıs, die Liste der zıtierten Schulbücher und eın Autorenverzeichnıis.

Lie exemplarısche Herausarbeitung der Krıterien für dıe Schulbuchanalyse 1st eın wichtiges
Hıltsmittel tfür alle, die selber Texte ber Religionen erstellen der analysıeren. LDıie Untersuchung
der Schulbücher zeıgt nıcht 1Ur aktuelle Detizite iın der Darstellung des Islams und posıtıve Be1i-
spiele. Der Leser wırd uch ımmer wıeder daraut stofßen, WwW1e€e tief Vorurteile sıtzen un! Ww1€e schwer
O ISt, sıch bei der Darstellung des Islams anl dem Selbstverständnis orıentieren, hne dabe] die
eıgene Posıtion leugnen. Das Selbstverständnıis des Islams selbst 1st ber sehr vielfältig. Der S1a-
tische Islam unterscheıidet sıch deutlich Ü} arabıschen der afrıkanıschen Islam. uch innerhalb
einer Regıion hat der Islam sehr viele Gesıichter. Die utoren dieses Werkes konzentrieren sıch aller-
dings aut dıe Hauptrichtungen des arabısch-türkiıschen Islams.

Harald Suermann
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del Khoury, Das Ethos der Weltreligionen. Hınduismus, Buddhismus,
Konfuz1ianısmus, Dao1smus, Judentum, Chrıstentum, Islam (Herder Spektrum
4166), Freiburg 1mM Breisgau 1993
Das Taschenbuch stellt 1n sechs Eıinzelbeiträgen das Ethos VO sieben Weltreligionen dar. Es 11 e1-
LICIN Beıtrag eiınem gegenseıtigen Verständnıis den Anhängern der verschiedenen Religionen
leisten, deren Bedeutung für dıe Gegenwart un! tür eiıne gelungene Zukuntt der Herausgeber ın der
Einleitung herausstellt. Er ze1gt, da{fß die Religionen durch ıhren erwels auft die TIranszendenz (50f=
LeSs eın Korrektiv innerweltlicher Totalıtarısmen darstellen und Anworten ach dem Sollen, nach
dem Wertesystem bieten. Eın wichtıiges Anlıegen 1st ıhm der Dialog un dıe Zusammenarbeıt
den »Religi0onen«, S1Ee sollen eınen Beıtrag Z Bewältigung der weltweit anstehenden Probleme der

zusammenrückenden Menschheıt bieten. IBIE Darstellungen der einzelnen Relig10nen begin-
LICI mi1t dem Hinduismus, der wohl altesten Weltreligion, un enden mıiıt der Jüngsten Religion, dem
Islam Es 1St traglich, ob diese Anordnung hıltreich 1St, enn der Hıiınduismus 1st 1m allgemeinen
yleich uch für den deutschen Leser 1ıne der tremdesten Religionen. Der Autor des ersten Beıtrags,
Ernst Pulsfort, verwelst zudem Anfang se1ınes Artikels darauf, da{ß die Frage ach dem Ethos des
Hındu1ismus eıne europäisch-akademische Frage 1st. Ebenso sınd der Buddhiısmus (Peter Gerlıtz)
mi1t seiınem Ethos und Konfuzianısmus und Daoısmus (Roman Malek) m1t ıhren Ethos dem westli-
chen Leser tremd Dennoch gelingt den rel Autoren, die Religionen mi1t iıhrem jeweıligen Ethos
dem Leser nahezubringen. Dabe! wırd sowochl das dazugehörige Menschenbild dargestellt W1e€ uch
darauf eingegangen, inwıeweılt diese Religionen sıch Herausforderungen der Gegenwart stellen. IDITG
reı monotheistischen Religionen sınd dem westlichen Leser vertrauter. l dieter Vetter stellt das
Ethos des Judentums VOIL, Franz Furger das Ethos des Christentums un Adel Theodor Khoury das
des Islams. Der Vorstellung des Ethos des Christentums kommt insotern eine Sonderrolle Z als
1es der einz1ge Beıtrag 1St, der VO eiınem Anhänger der dargestellten Relıgıion SLTAamMmMtL In diesem
Beıitrag erfolgt auch eıne kritische Sıcht der eigenen Posıtıion, die aut Abweichungen VO Ideal und
Verfehlungen verweIıst.

Harald Suermann
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Kurzanzeıgen

Der Besuch Seıner Heıligkeit Moran Mor lgnatıus Zakka I|was 1n Heıdelberg, |Glane/]Nıiıeder-
lande Bar-Hebraeus Verlag, 1996, S 1

Es handelt sıch U1l eınen Bericht ber den Besuch des syrisch-orthodoxen Patriıarchen VÜ

bıs 1996 1n Heıdelberg, be1 dem dıeser Protessor Friedrich Heyer tür dessen Verdienste die
ökumenische Bewegung dıe Mor-Ephrem-Medaılle verlieh (S 7-11). Das Bändchen enthält aufßer-
dem die deutsche Übersetzung der Wwe1l 1966 1n der ula der Heidelberger Uniuversıität un!
1mM theologischen Semi1inar englısch gehaltenen Vortrage des Patriıarchen ber das » [Jas Mönchtum
in der Syrisch-Orthodoxen Kırche VO  . Antiochijen« (3.un! » ıe lebensspendende Leidens-
woche 1n der Syrisch-Orthodoxen Kırche VO Antiochijen« _6) Aufßerdem tinden sıch Wwel
namentlic nıcht gekennzeichnete Beıträge: die Lıturgie der Eınkleidung eınes Ovızen mı1t Kom-
mentar 5.31-45) un! da ZUr Zeıt des Besuchs gerade das Nınıvıten-Fasten begangen wurde
»Über dıe Bufße und Reue Der Prophet Jona un: das Nınıve-Fasten« (S 61-67). Den Abschlufß bil-
det eıne Bıiographie un! dıe Bıbliographie des Patriarchen S5

St Nerses Theological Review. Volume ® Number 1’ February 1996, St. Nerses Armenıu1an em1-
Na Press 155 Stratton Road, New Rochelle, New ork USA

Dıie CC Zeıitschrift, » \A torum 1n the Englısh language tor the discussion of 1SSUES of central COIMN-

GE the Armenıuan church«, wiırd VO Aljalıan edıtor) und Cowe, Merguerıan un!
Papazıan (assocıate edıtors) herausgegeben. Sıe soll halbjährlıch erscheinen. Als Subskriptionspreıs
Für 1996 1St 20 Dollar (außerhalb der USA) angegeben. Das Heftt enthält Autsätze VO

Aıyazıan ber Erzbischof lıran Nersoyna, VO Cowe (»The Theological Mıssıon of the Holy
Translators«), Kerovpyan (>Armenıan Liturgical Chant The 5System anı Reflections the
Present Sıtuat10n«), Wright (»The Meanıng of the Four Chalcedonian Adverbs 1ın Recent Ecu-
meniı1cal Agreements«), terner die Beiträge des 21 Marz 1995 abgehaltenen »Oriental anı Ka-

Orthodox Symposium«, Erklärungen ökumenischer Gespräche 1mM Bischoi-Kloster und 1n
Chambesy (1989-1993) SOWI1e Buchbesprechungen.
Hallesche Beiträge ZUr Orıientwissenschaftt DE Spurensuche 1n der Vorderasiıenarchäologie, hrsg.
VO Beltz un: Mode, Halle der Saale 1996

)as Heftt enthält Beıträge FT Archäologie Miıttelasıens un!: Agyptens, die außerhalb des Be-
reichs des Christlichen riıents lıegen. Fur dıiese Zeitschrift einschlägig 1sSt 1U der Autsatz des By-
zantınısten Malıch über »[DDie Folgen der Erstürmung Edessas 1M Jahre 1144 durch Zengı für die
Religionsgemeinschaften des Orıients« (S 179-216). Es handelt sıch das Abschlufßreterat des
VO A 1996 1n Halle veranstalteten Kolloquiums » Die Folgen der Kreuzzüge für dıe Or1-
entalıschen Religionsgemeinschaften«, dessen übrige Vortrage 1n Band der Zeitschrift erscheinen
sollen.

Hubert Kauthold
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