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Das SOgeNANNTE » Nestor1ianum« un verwandte Symbole

IDITG Problemlage
Katechismen un: Glaubensbekenntnisse erleben heute eıne ZEWISSE Konjunk-
UE die patristische Symbolforschung macht hiıervon keıine Ausnahme, WECI111

S1e sıch diesem speziellen Gegenstand zuwendet. och anders als das für die
lateinısche Kırche bedeutsame Symbolum Apostolicum“ finden die orjentalı-
schen Glaubensbekenntnisse nıcht ımmer die ıhnen gebührende Aufmerksam-
eıt der Forschung. Gleichwohl o1bt s auch jer posıtıve Anzeichen für eıne
TIrendwende. In diesem Zusammenhang se1 auf die VO stupendem Flei(ß ZEeU-

gende Studie VO Gabriele Winkler AT armenıschen Symbol’ verwıiesen.
Ebentalls 1St das Glaubensbekenntnis des Bischofs Theodor VO Mopsuestıa,
eın VOI allem 1m drıtten Artıikel ber den HI Geist erweıtertes nızaänısches
Symbol‘, 1ın den VErgANSCHECHL Jahren Z Objekt eingehender Untersuchungen
veworden. Die historischen un: theologischen Grundlagen des SO >»Grofßen
Glaubensbekenntnisses« der Nicaeno-Constantinopolitanums (NC) wurden
zuletzt VO Staats” ertorscht.

Nach Gerber‘ sSe1 das Glaubenssymbol des Theodor VO Mopsuestıa die
Grundlage für das Tautsymbol der Nestorı1aner, das SO Nestor1anum est.)
veworden. och soll 1es nıcht Gegenstand vorliegender Untersuchung‘ se1in.

Noch ımmer Standardwerk PE Symbolforschung 1STt KELEY, Altchristliche
Glaubensbekenntnisse. Geschichte und Theologıe, Göttingen 1972 London *1972).
Vgl azu die Studie ONı WESTRA, The Apostles’ Creed (= 43), Turnhout 2002
Vgl WINKLER, Über dıe Entwicklungsgeschichte des armeniıischen Symbols (JCA
262), Rom 2000; WZU dıe Rezension VO BRUNS, 1n OrChr (2002) EL DA
Vgl GERBER,; Theodor VO Mopsuestıa un: das 1canum. Studıen den katecheti-
schen Homiulien, Leiden 2000, 7 die Besprechung VO Bruns, 1n OrChr ET
Vgl STAATS, Das Glaubensbekenntnis v Nızäa-Konstantinopel, Darmstadt F996:
diıese Monographie löst dıe altere VO RITTER, Das Konzil VO Konstantinopel, Göttingen
1965, ab
Vgl GERBER, Theodor VO Mopsuestia, 1082158
Dıes 1Sst bereıts anderer Stelle geschehen, vgl BRUNS, Den Menschen mıt dem
Hımmel verbinden. Eıne Studıe den katechetischen Homiuilien des Theodor VO Mopsuestıa,
Louvaın r995: bes 61-69; ders., Theodor VO Mopsuestıia. Katechetische Homiulien L-IL,; Freiburg
1994-95 Der Vollständigkeıt halber se1l hıer dıe oriech. Rekonstruktion des Symbols (mıt
kleineren Korrekturen des Druckes) geboten:
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Ebenso wen12 annn CS arum gehen, AaUS alteren Quellen‘ W1e€e Aphrahat, Ephräm
der den syrıschen Apostelakten eın ftrühes Glaubensbekenntnis rekonstru-
jeren. Dafß einıge nestorianısche Ritenbücher 1mM Zusammenhang mıiı1t der Taufe
das >»nızanısche« Symbol erwähnen, versichert uns schon Assemanı", ohne
treilich den SCHAUCH lext biıeten. Caspari ” hat 1€es 1n seınen »Quellen FARNE

Geschichte des Tautsymbols un: der Glaubensregel« nachgeholt un hiıerfür
den Begriff » Nestori1anum« epragt. ıne ZEWI1SSE Nihe des Nest. F antıo-
chenischen Taufsymbol, dem SO » Antiıochenum« (A) und verwandten östli-
chen Bekenntnissen (Cönst. ADOSt. Cäsarea) wurde VO dem norwegischen
Gelehrten konstatiert ; doch mMuUu manche Aussage nıcht zuletzt des
fragmentarıschen Charakters Y A12 hypothetisch bleiben. Die schwierige

LOTEUCM ELG EVOL  e OEOV, NATEOC, NAVTOXQATOOC, TOVTOMOV OQATÖOV XCLL QOQATWOV MWOLNTNV.
Ka ELG EVO  e XUQLOV Inocovv XQLOTOV, TOV ULOV TON O TOV WOVOYEVN, TOV NOWTOTOXOV
MAONG XTLOEWG, TOV EX. TOU NATOOC yevvnOeEvıtA OO TOVTOV TOV ALOVOV., OU mON OEVTA,
SOV AaAnOLWVOV CX FOU AaAnOLWVO, OWOOQUOLOV TW NATOL; ÖL O OL QALOVEC XOATNOTLOONOOV XCL
T NAVTOA EVEVETO, TOV OL NUAC TOUC AVOQWTNOUG XL ÖL UNV NUETEQOV OWTNOLAV XATtTEABOVTAO
E TOWOV QOUOCQVOV, XL OAQKWOEVTA. XL EVOAVOQWIENOAVTA, vevvnOEvVTO EX% MaQoLac ING
NAO0EVOV, XCLL OTAUOQWOEVTA za  nl OVTLOUVU IILLAOTOVU, TAEVTA XL AVOAOTAVTO (E% VEXQOV)
Tn TOLTN NUEOC XTa TAC VOoAQAG, avei\Bovta ELG TOUC QOUQOVOUC, KOOETOULEVOV CX ÖEELÖV
TOU OEOU, XCLL ICLAÄLV EOXOUEVOV XOLVAL CÖVTOAG CL VEXQOUC.
Ka ELG EV N VEUUCO O YLOV, MVEUUCO TNG ahnOELAC TO EX TOU NOATOOC EXNOQEUOUEVOV, MVEUUCO
CWONOLOV, (ÖOWOAOVYODLEV SV BANTLOUO.), LULOLV OVLOLV EXAXAÄNOLOV XOOOALKNV, OAODEOLV AUOAOTLÖV,
O0X0 AVOOTAOLV XCLL CONV QALOVLOV.
Die Ergebnisse, welche CONNOLLTY, The early Syrıac Creed, 1n ZN
202-223, Tage törderte, tragmentarisch un: hypothetisch, wirklich zuverlässı1ıg

se1n. So enthält Aphrahats hom. L19 eın stark jüdısch gefärbtes Credo. Gleichwohl tinden
sıch ın den Darlegungen charakteristische Wendungen, welche dem vornızaänıschen Kerygma
der syrıschen Kırche NiIstamme:

Vgl AÄSSEMANUS, Bıbliotheca Orientalis Clementino-Vaticana (RKom
LCDL. Hıldesheim 2000, 246 Catechumen: recıtant Symbolum Nıcaenum. Es dürfte sıch hierbei
aum das »Urnicaenum« VO 2725 andeln.

NO Vgl CASPARI, Ungedruckte, unbeachtete und wen12 beachtete Quellen Z Geschichte
des Taufsymbols un: der Glaubensregel, (Chrıstiana -  } ICDTL. Brüssel 1964, Bd
1,113-142.

11 Vgl (CASPARI,; O) 1415 Das Symbol des Theodor VO Mopsuestıa konnte och nıcht
kennen, da die katechetischen Homiulien erst Anfang des 0 J6 wıederentdeckt wurden.

mu{ß AUS den Ausführungen des Johannes (Cassıan, des Euseb VO Doryläum (Konzilsakten
VO Ephesus) un! den Katechesen des Johannes Chrysostomus muühsam rekonstrulert werden.
Als einıgermalsen siıcher gelten der und Zzweıte Artıkel, doch leiben Unklarheıiten, vgl
CCASPARI, O) (D=-90: KELLY, Glaubensbekenntnisse, 183185 Die meılsten Forscher gehen
zudem miı1t CASPARI,; O’ 83, davon aus, da{fß das einz1ge un! eigentliche Tautbekenntnis
der Kırche Antıochija SCWESECNH sel. Dies ann mıt Siıcherheit für dıie rlaner un: die
»homöischen« Splittergruppen, welche sıch der Kıirchweihsynode 341) un spateren Syn-
den orıentierten, ausgeschlossen werden, vgl dıe Tlexte be1 KELLY,; Glaubensbekenntnisse,
260-293 Ob sıch während des antıiıochenischen Schismas Alt- und Neunizäner, denen
auch Theodor VO Mopsuestıa rechnen IST, des gleichen Symbols bedienten, 1St mehr als
fraglich.
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rage, ob das Taufsymbol des Theodor VO Mopsuestıa mı1t ıdentisch sel,
wiırd VO Gerber” Abramowski A4US verschiedenen Gründen verneılnt.
Theodors Symbol mIt dem verlorenen Tomus der Synode 1n Antiochien VO

379 identifizıeren, stellt eıne zugegebenermaßßen sehr verlockende, aber
auıım zwıingend eweılsbare Hypothese” dar Casparı scheıint hınter dem
» Nestor1anum« eıne fixe Formel IHUICH,; die weder mıiıt och
übereinstimmt. och zumındest für die Frühzeit sınd 7 weitel angebracht,
enn autf der persischen Synode VO 410 wurde das Nıcaenum 1n eıner recht
eigenwilligen Redaktion’®, dem Persicum rezıplert.

In diesem Beıtrag veht CN daher VOTLT allem darum, Spuren des SO » Nestor1a-
1L1U1115< in der Überlieferung der Kırche des (Ostens entdecken und diese 1n
eiınen orößeren Tradıtionszusammenhang einzuordnen.

Der syrısche Lext des » Nestori1anums«

\'<&\(n:n‘< 1m;z\u:::&m ( CI a\ds3 rehhaisaLen
wuyacdh=7 oı nna<\1r<x

Oa coalag7 MLA
(1 COI s ONa ALAT  a \'<A'\ÄL

IILOTEVOLLEV ELG EVCO  i SOV NAVTOXOATOOC, LL r<l  V
NOAVTOV OQATÖOV XCLL QOQATWOV NOLNTNV. ra‘\.nä'\:n x A3a Spuch97 A ‚.cnh1 ( OS

Ka ELG EVO XUQLOV InocoOv X QLOTOV, TOV CN LD S (1 U3

VULOV TONU EOUV WOVOYEVY, TOV NOWTOTOXOV ( 1A02 l NLlUl oır
NAONG XTLOEWG, TOV CV TON NMATOOC 3CNAZIT“ IN acn \'<Ä'\.n: ‘.A(DÄA'\
yvevvnOeEvVIO NOO TOVTOV TOV OALOVOV XL 018 Na _ ama Ar
NOMOEVTIA, SOV AANOLVOV E £0O1) wn A IN ( L wn mä1«

4CNAZITCT C uAaAnOLVOT, OWOQUOLOV TW NATOL;
ÖL OQOU OL ALÖVEC XOATNOTLOONOAV a 4CNALLI'

XCLL KO NAVTO EVEVETO' TOV ÖL NUÄG u\ >7 acn. t-Schta
AVOQWTNOUG XCLL ÖLC INV NUWETEQOV OWTNOLAV —07 \\ >a

13 Vgl GERBER, Theodor VO Mopsuestıia, 145-158 Vgl ÄBRAMOWSKI, Was hat das 1cCaenoO-
Constantinopolıtanum (C) mi1t dem Konzıl VO Konstantıinopel tun?, IN: Theologie und
Philosophie 6/ 481-513, SOWI1e die Repliık VO RITTER, Noch einmal: » Was hat
das Nıcaeno-Constantinopolitanum (C) mıt dem Konzıil VO Konstantınopel tun?, In:
Theologie und Philosophie 68 1993 553-561

14 So be] GERBER, Theodor VO Mopsuestıa, 155-158.
15 Vgl CASPARI,; Ungedruckte Quellen, 114
16 Vgl aZzu BRUNS, Bemerkungen ZT Rezeption des Nıcaenums 1n der ostsyrıschen Kırche,

1n Annuarıum Hıstor1iae Concıl1ıorum 1  D Den VO V Öö6ÖöBUS un ALLEUX
herausgegebenen Tlext ın der westsyrischen Fassung, welche dıie ursprünglichere ist, bezeichne
1C mı1t (Persicum). J. (‚HABOT, Synodicon orjentale Recueıl de Synodes Nestorıens,
DParıs 1902, 22,24-31, bietet die ostsyrische ersion des »Urnicaenums«. Von samtliıchen Fas-
SUNSCH unterscheidet sıch Nest. 1mM zweıten und stark erweıterten drıitten Credo-Artikel
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WAaTtELBOVTA EX% TV QOUOQVOV XL r€a:uuxg::&\.n.\
OA0KXWOEVTA EV MNVEULATOG OYLOVU XCLL (EzZ 1007 Z uaT 7=::N\\\'<q
AVOQWTNOV VEVOLEVOV, XCLL OuAAhnOEVTA XCLL A,:DÄ\\'<(‘I (1 LO r<'"acna

vevvnOEvta E MaoLA.c ING NAO0EVOUVU, XL redh \adhh= L' \wra
naBOvta XL OTAVOWOEVTA EITL OVTLOUV oa La aıa A°TI CL Xr
Iıatou XCLL TOAEVTA. XCLL AVOAOTAVTO T 1=.u&\\'<fl
TOLTY NUEDCA. ATa TAC YOoCPAG, avei\Bovta \ :uä'ß'l c
ELG TOUC QOUOCQVOUG, XOOECOULEVOV CV ÖEELÖV \'<.\..J:a;n:&\.aqr(.:ufl
TOU NATOOC CL NOALV EOXOWEVOV XOLVAL _ >l redhhre a\ S_ =Cl&\fi 3CNAZITT

VEXQOUG XCLL CÖVTAC. vula \'<Ä'u;uÄ
V< 1197 Za ( 1007 (ZuaTKa ELG EV N VEUUC Ü YLOV, TO MNVEUUC ING

ahnOELAG, TO EX% TOUVU NATOOC (wis>09) IT
EXMNOQEVOUEVOV, MNVEUUC CWONOLOV, X.COLL ELG (L17  aTt
WLOLV OYLOLV XL OAITOOTOALKNV EXUANOLOV \'<ä\.l.uktl \'<Ä'\;a'\.f.l \'<Ä'\1; C LULUZI9Q

KOOOALKNV' OWOAOYODUEV EV BANTLOLOA ELG \'<Ä\..1:D:l;::: n E —m TODI au Na
ACPEOLV AUOAQTLÖV, AVOOTOOLV O0X0 CL - >al T<A'\Jla.fl.=fi r<m\,.u1 ru.n=mrÄ
CONV QALOVLOV. a\ 4
Nest. lautet 1n deutscher Übersetzung WwW1e€e tolgt:

Der Glaube der dreihundertachtzehn Väter, der Bischöfe, welche sıch iın Nıcaea, der Stadt 1ın
Bıthynien, versammelten, SA Zeıt Konstantıns, des sıegreichen alsers. Der Grund für ıhre
Versammlung War des gottlosen Arıus.
Wır olauben den einen Gott, den allmächtigen, den Schöpfer aller sıchtbaren und unsichtbaren
Dinge.
Und den eiınen Herrn Jesus Christus, (Sottes Sohn, den eingeborenen, den Erstgeborenen
aller Geschöpfte, der AUS dem Vater geboren wurde VO allen Zeıten un: nıcht geschaffen
wurde, wahrer (50tt Va wahren Gott, VO derselben Natur mi1t dem Vater, durch den die
Welten gegründet wurden un alles veschaften wurde, der uns Menschen willen und
WU1L1SGI1ET Erlösung willen herabgestiegen 1sSt aus den Hımmeln un! sıch verleiblicht hat aus dem
Heıligen (zje1ist un: Mensch geworden 1St, empfangen un: geboren wurde AUS der Jungfrau
Marıa, gelitten hat un: gekreuzigt wurde 1n den Tagen des Pontıus Pılatus, begraben wurde
un! auterstand drıtten Tag, w1e geschrıeben steht, aufgefahren 1sSt 1n die Hımmel un: sıch
DESEIZL hat ZUrTr Rechten des Vaters, der wıederkommen wiırd, richten die Toten un: die
Lebenden.
Und den einen Heıligen Geıist, den (Gelst der Wahrheit, der A4US dem Vater hervorgeht, den
lebensspendenden Gelst. Und dıe eıne, heilıge, apostolısche und katholische Kırche. Wır
bekennen die eıne Taute Z Vergebung der Sünden, die Auferstehung unNnserer Leiber un: das
ewıge Leben

Bel seıner Edition stutzt sıch Casparı eINZ1g auf den Cod Oorlent. 147 der
Münchener Hotbibliothek (heute Bayerische Staatsbibliothek)”, welcher eın

14 I1)em Miıtherausgeber dieser Zeitschritt (Kaufhold) verdankt der Autor den Hınweıs, da{fß 6®
sıch Hs Syr. (olım Or 147), geschrieben 1607, handelt. S1e enthält den Psalter nebst
Anhang. Folgende fünf, be1 Baumstark, Geschichte der syrıschen Lıteratur, Bonn LO22:
IIZ: Anm 4) aufgelistete Handschriften enthalten ebentalls das Credo mi1t geringfügigen
Varıanten: ad 154hb VWright, Catalogue of Syriac Manuscrıi1pts 1n the
British Museum, part I7 London 18/70, 33 Nr. 1913 Jer:; DPatr. (Katalog Chabot,
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nestori1anısches Brevıier enthält. Der Herausgeber hat den Text treıliıch nıcht
selbst eingesehen, sondern ach eigenem Bekunden“ eıne Abschrift des Bam-
berger Kaplans Dr Joseph Schönfelder übernommen. Zugleich legte
eıne Rückübersetzung 1Ns Griechische VOIS; welche ben mı1t einıgen kleineren
Modıitikationen abgedruckt” 1ST. Di1e Varıanten dieses »Nızäanıschen« Symbols
sınd bel Barnes““ ausgiebig besprochen un werden 1er vorausgesetzL.

Das nestori1anısche Taufbekenntnis welst ein1ıge markante Charakteristika
östlicher Symbole auf Am auffälligsten 1St die 1n A, be1 Theodor, 1n den
Apostolischen Konstitutionen un! 1m Symbol VO  a CÄsaten (Caes:) bezeugte
ede VO »Erstgeborenen aller Geschöpfe« (Kol 1,16) Der Kontext 1ın diesem
nızänıschen Bekenntnis“ INa ursprünglıch durchaus antıarıanısch BCWESCH
se1IN: Christus Ist als der NOWTOTOKOG nıcht das vornehmste Geschöpf des
Vaters, sondern steht ber den Zeıten auf der Selite des ewıgen Schöpfers und
hat mıt dem Vater alles erschaffen, W1e€e das eigentümliche ÖL OUVU OL
ALÖVEC XATNOTLOONOOV, welches sıch auch 1n der dritten sirmıschen Formel
findet, belegt. Die Homousıe des Logos mı1t C301T Vater wiırd als onnaturalıtät

aufgefafßt un! entsprechend 1m Syrischen“” wiedergegeben.
Dıie Fleischwerdung (04OXWOEVTA) erd syrısch mı1t »Verleiblichung« —_

schrieben A*‘ S, die Menschwerdung (EVAVOQWTNNOAVTA, AVOQWTOV
VEVOUEVOV) verbal aufgelöst: ( 19 r<acna [ )as Kunstwort :L\1:Ä'\t< sucht
INan 1er vergebens. Den 1NnweIls auf die Geistgewirktheit der Menschwerdung
hat Nest. mMI1t vemeın, 1St be1 Theodor jedenfalls nıcht belegt. Völlig

Journal Ası1at1que, ser., LOME 11894|1, LOZ% Cambrıdge add 2036 (nıcht 2066, W1e€e
Baumstark irrtumli;ch schreibt), 130b P VWright St Cook, Catalogue of the
5Syriac Manuscrıipts 1n the Liıbrary of the Universıty of Cambridge, Cambrıdge 1901,; IM
1150); Cambrıidge ad| 1966, 166b Wright-Cook, Catalogue I’ 30); Parıs 24 (H: Zotenberg,
Catalogues des manuscriıts syrı1aques GT sabeens (mandaites de Ia Bıbliotheque natiıonale, Parıs
1870, 9a)

18 Vgl CASPARI, Ungedruckte Quellen, 115£ Anm.
19 So wurde uch nıcht jedes Waw mıt XL übersetzt. SyrischT \'<A'\Juafl:(l habe ich Ww1e€e

eım Glaubensbekenntnis des Theodor VO Mopsuestıa 1m Griech. mıiıt AVOOTAOLV OAOXOG
wıedergegeben, W1€ Ja uch 1ın der altsyrıschen Übersetzung VO Joh 1,14 für 01070]=
steht, vgl Aphr., dem. VETO: VILEIS Da: der 5yrer die Identität des iırdıschen Leibes mi1t
dem Auferstehungsleib sehr betont, könnte antıdoketisch, antiıorıgenistisch begründet se1n.

20 Vgl BARNES, The » Nıcene« Creed 1n the Syrıiac Psalter, In: JEhS 441 -449
Barnes’ Autmerksamkeit 1St 3 nıcht CNIgANSCNH, da{fß das vorliegende Credo weder mıt
noch vollständıg übereinstimmt. Für das sog » Nestorianum« 1St auch och dıe Hs
amb QOQo 199 relevant.

21 Vgl den ext bei KELLY, Glaubensbekenntnisse, 18
22 Zur Vaterexegese VO Kol 15-2 vgl GRILLMEIER, Jesus der Chrıiıstus 1M Glauben der

Kırche, Freiburg 1973 1,108-118, bes 112f Theodor VO Mopsuestıa bezog die Erstgeburt
nıcht auft die yöttliche Natur, sondern alleiın auf die Menschheıt Christıi, vgl ders., O’
14178 Di1e nestorianısche Exegese 1st ıhm hıerın gefolgt.

78 SO auch 1M Persicum, vgl RUNS, Rezeption des Nıcaenums, 15
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sıngulär erscheint die Ergaänzung VO Nest. in bezug autf die Empfängnis, für
die ich 1n den frühen östlıchen Symbolen keine Parallele“ tinden annn

Der Schlufß des zweıten Artikels dreht die Reihenfolge be1 der Auferstehung
Der wıederkommende Christus richtet ZUers. die Toten, sodann die e

benden. Diese Lesart ält sıch weder durch Theodor och durch erklären.
1NeE Parallele findet sıch lediglich 1n den ostsyrischen Symbolen, darunter
auch 1mM Persicum” Interessant iSst ferner die wörtliche Übereinstimmung
zwıischen Theodors Symbol un: dem Nest. 1n bezug auf den lebensspendenden
Geıast, der 1mM Anschlufß Joh 1615 als »(Ge1lst der Wahrheit« apostrophiert
wiırd In Analogie Z Sohn, der wahrer (s0Ott VO wahren (5Ott ist; wırd der
(Gelst als Gelst der Wahrheıt, 1mM Syrischen auch verstehen als >wahrer
Geıist«, bekannt un: damıt der Regıion der kreatürlichen, dienstbaren Gelster
enthoben. Das Filioque beim Hervorgang des (selstes iın einıgen Manuskripten
verrat die chaldäische and des Abschreibers“ (ın 1STt CS dagegen ohl echt)
un braucht uns nıcht weıter beschäftigen. Im Gegensatz Theodor wırd
die »e1Ine Taufe zZur Vergebung der Suüunden« 1mM Nest. W1e€e auch 1n explizıt
erwähnt. IDITG Auterstehung der » Leiber« hingegen hat das Nest. wıeder mı1t
Theodor“® (»der Toten«) gemeın. Gegenüber sınd 1m etzten
Artikel die ıer Kennzeichen der Kırche umgestellt.

Die 1mM Jahre 410 unmıiıttelbar ach dem Abklingen der Christenverfolgung
1mM persischen Reich Aufsicht hoher Beamter des Grofßkönigs lezde-
gerd 1n Seleukia-Ktesiphon statttindende Synode übernahm das Glaubens-
symbol der 318 Väter, das Nıcaenum also, mıt den antıarıanıschen
Anathematismen, ferner 7 Kanones, die HUT SE eıl mıt den nızänıschen
iıdentisch sınd, und beschlofß die kırchliche Reorganısatıon VO vierz1g
Bıstümern un: ıhre Neubesetzung. IDER Glaubenssymbol der persischen Bi-
schöfe (Persiıcum enthält einıge bedeutende Abweichungen VO N/ZNGC.,

Das guı CONCEPLUS est de Spiırıtu Sancto, NALUS Marıa Vırgine des Apostolicums kommt als
Quelle ohl nıcht 1n Betracht, vgl KFLIX. Glaubensbekenntnisse, 365, CASPARI,; Ungedruckte
Quellen, 131 Empfängnis VO un! Geburt AUS Marıa 1n der Zeıt stehen der Zeugung aus dem
Vater VOT aller eıt diametral gegenüber. Im Ansatz lıegt hıer dıe Zweiıinaturenlehre der
Antiochener beschlossen.

Z Vgl RUNS, Rezeption des Nıcaenums, 13 Dıi1e Umstellung könnte durch dıe Reihenfolge
eım Apostel (1Thess 4,16{; Röm 14,9) bedingt se1n, WwW1e€e CASPARI,; Ungedruckte Quellen,
LZ7, Anm 1 ,

26 Dıiese Varıante tindet sıch 1M 508 » Drıitten Bekenntnis VO Antiochia«, vgl KELLY, Glaubens-
bekenntnisse, 264, 1n der Formel der sırmıschen Synode, vgl ders., O , Z8/; un der
homöischen Synode VO Konstantınopel vgl ders., O, 291

27 Vgl a7ı BARNES,; Nıcene Creed, 444 Zur Dıskussion das Fıl1oque ıIn P7 vgl BRUNS,
Rezeption des Nıcaenums,

28 Der dSyrer liest CT \'<Ä'\;:.;.DÄ, wobel als Aquivalent für OA0E verstehen 1St.
Überhaupt hat das syrische Credo csehr 1e] Eıgenarten der alten syrıschen Bıbel bewahrt, vgl
BARNES, Nıcene Creed, 447%
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die auch für Nest VO Bedeutung sind Es legt 1n 7wel Rezensionen VOL,
wobel,; WwW1e€ Vööbus“” un de Halleux”“ aufgezeıigt haben, die ursprüngliche
Fassung” VO der westsyrischen (nıcht V o der ostsyrischen) Version bewahrt
wurde.

Von den Eigentümlichkeiten dieses Symbols 1STt bereıts anderer Stelle
gehandelt worden, ıch beschränke miıch daher 1mM Folgenden autf die markanten
Unterschiede VO un Nest

[)a ware zunächst der eindeutig AaUS der Feder der Synodalen stammende
/Zusatz in M erwähnen, der die euphorische Stımmung der persischen
Bischöfe angesichts des wiıedergewonnenen Religionsfriedens reflektiert. Be-
reıts Begınn 1mM ersten Artikel (Z wiırd dıe Schöpfungsmittlerschaft des
Sohnes be] der Erschaftfung VO Hımmel un: Erde herausgestellt, dıe sıch 1m
Nest. erst 1mM zweıten Artikel findet. IDIG auf Hebr 1:2f anspıielende Erschaffung
bzw »Gründung der ÄOIICI'I« findet sıch 1mM Glaubensbekenntnis Theodors
VO Mopsuestia, allerdings auch Ort erst 1mM zweıten Artıkel, un ant10-
chenischen Ceist. Die >sıchtbaren un unsıchtbaren Dınge« (N) sınd 1n
durch das räumliche ben un: Unten angedeutet.

Dafß N, un: nıcht eLtwa auch nıcht das Symbol des Theodor VO Mop-
suestl1a, der Ja als Kirchenlehrer der ostsyrıschen Christenheıit oilt, die direkte
Quelle für iSt;, Aa INa verschiedenen Indizien erkennen. Gegenüber
dem Nest tehlen charakteristische Wendungen W1e€e die Geburt des Gottessoh-
Hs aller Zeıt« 3 der se1ne Herabkunft Himmel« 6

29 Vgl VÖÖBUS New Sources tor the Symbol 1n early Syrıan Christianıty, 1 VigChr
(1972) 291-296 Unter den Codices A4AUS Mardın tinden sıch wel sehr alte (A und aus dem

Jh. SOWI1Ee sıeben weıtere Abschriften AaUuUsS$s dem Jh (C_I)a dıe auf zurückgehen.
Vgl HALLEUX, Le symbole des eveques PEISCS synode de Seleucıe-Ctesiphon (410),
1n WIESSNER (CE2.); Erkenntnisse und Meınungen Göttinger Orientforschungen.
Reihe Symaca 17); Wiıiesbaden 197/78, 161-190

31 Der syrısche ext V} mi1t geringfügigen Abweıchungen VO ALLEUX und VÖÖBUS,
vgl RUNS, Rezeption des Nıcaenums, 1 9 sSEe1 1er abgedruckt:
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erwähnt nıcht die Geburt der Jungfrau Marıa« SOWI1e die Kreuzıgung
S>unzer Pontıus Pilatus« (ZZ 6f), dıe ebenfalls 1mM Nest.,; be] Theodor un
verwandten syrıschen Symbolen bezeugt 1STt. Ferner fehlt der 1nweIls autf das
Begrabenwerden »gemäfßs der Schrift« 7 Das Nest. spricht Ww1e€e Theodor
VO Mopsuestıia betont VO eıner »Wieder«-kuntft Christı. Von einer besonderen
Herrlichkeit des Wıederkommenden / 1sSt weder 1MmM Nest och 1n die
ede Darüber hinaus vermißt 111a den Marcell VO Ancyra gerichteten
Satz VO  - der Ewigkeıit des Reiches Christt: der für charakteristisch 1St
Andererseıts enthält typısch nızanısche Satze, dıie 1m Nest ausgelassen WUI-

den, wI1e: »d Aaus der Wesenheıit seınes Vaters« (Z un:! »(30Ott VO Gott«,
5Licht VO Lichte« (Z 4) Di1e Nähe VO zr Nest. 1STt esonders auffällig
1mM mıiıttleren Teıl, dem zweıten Artikel, CS lassen sıch aber auch Unterschiede
teststellen. Nest. un veben das oriechische Homousı1os MIt dem Begriff der
Konnaturalıität wıieder. Be1 tehlt »und den eiınen Herrn Jesus
Christus«, hat jedoch och einen Einschub 1n 14, worın die Schöpfertätigkeit
Christı auch ın bezug auftf das Menschengeschlecht hervorgehoben wırd Mar-
ant 1St für die Gewandmetapher .X=Ä('l für die Inkarnation, 1mM
Nest begegnet der technısche AusdruckAr (semeınsam 1st beiden die
Umstellung » Tote un: Lebende« 7 Das Filioque 1n 1St eıgenartıg formu-
lıert; CS spricht nıcht NC) Hervorgang des Parakleten”, sondern VO seinem
Sein VO Vater und VO Sohne her (SO mussen WIr den Nomuinalsatz ohl
auffassen). Das Nest. erwähnt sodann die Kırche un! benennt auch ıhre Kenn-
zeichen un Eıgenschaften, die Taufe un:! die etzten Dınge kommen 1n
nıcht Wort. Die fällt völlıg Aaus dem vewohnten Rahmen un: bietet
Sondergut, welches sıch 1mM Nest. nıcht findet.

Be1 allen GemeLjnnsamkeıiten VO un: dem Nest überwiegen doch die
Unterschiede, da{ IMa schwerlich eıne lıterarısche Abhängigkeit zwıschen
beiden behaupten ann Ta Begınn des üunften Jahrhunderts spielt das Nest.
als Glaubenssymbol 1n der persischen Christenheit ottensichtlich keıine Rolle

Der Paraklet wırd 1M Lokalbekenntnis VO Jerusalem un: 1n den Apostolischen Konstitutionen
ZCNANNLT, vgl KELLY Glaubensbekenntnisse, 183, 186, aber uch 1n einıgen arıanıschen, vgl
ders., O 5 269, PL,
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Das » Nestori1anum« 1n der ostsyrischen Überlieferung

A [)as Credo des Ps.-Narses

Bereıts Begınn des VErgHANSCHNCH Jahrhunderts hatte Dom Connolly”
die orofße Bedeutung unterstrichen, welche den dem syriıschen Dichter un
Theologen Narsaı zugeschriebenen lıturgischen Homiuilien für die Erforschung
des christlichen CGottesdienstes 1mM allgemeınen un: der ostsyrıschen Liturgie
1mM esonderen zukommt. Fur dıe Geschichte des Credos 1St der berühmte,
auf den Anfang des Jh datierende Memra ber die »Erklärung der
eheimnisse«” VO Belang. Dieser stellt zugleich die trüheste Bezeugung für
die Verwendung des Glaubenssymbols 1n der ostsyrıschen Messe dar iıne
solche VO Kell  Y  S5 als >»revolutionär« bezeichnete lıturgische Neuerung ogeht
ach Aussage des Theodor Lektor” auf die Aktivitäten elınes CENISprUNgENEN
Mönches, der mehrmals Patrıarch VO Antiochien WAal, ZUrück, nämli;ch auf
Petrus den Walker (Fullo, Gnapheus). Diese ursprünglıch VO den Antıichalke-
donıiern 1n Antiochien eingeführte Praxis. welche sıch 1ın ErSter Linıe die
dogmatischen »Neuerungen« des halcedonense richtete, wurde schließlich
auch 1ın der Reichshauptstadt VO den Chalkedoniern Verwendung VO

aufgegriffen un: ftand VO  - dort Eıngang 1n die westlichen Liturgiefamıilien.
Offensichtlich wollten auch die Dyophysiten des persischen Reiches be] dieser
Entwicklung nıcht abseıits stehen un übernahmen daher den antiıochenischen
Brauch. Wohl schon 1n der EersStenNn Hältfte des ]'h 35 W al das Credo fixer
Bestandteil der Messe in der Kırche des (Ostens geworden un: hallte ach

33 CONNOLLY, The Liturgical Homiulıies of Narsaı, (Cambrıdge FCDT. 196/, 1er 71
Die Ausgabe des syrıschen Textes tindet sıch be1 MINGANA, Narsaı Doctorıs Syrı Homiuliae
er armına L-IL; Mausılis 1905
Vgl azZu ÄABRAMOWSKI,; Dıie lıturgische Homiulıe des Ps.-Narses mMIı1t dem Meftbekenntnis
und eiınem Theodor-Zıtat, 1n Bulletin of the John Rylands Library / (1996) HSE Der
lext tindet sıch bel MINGANA, O $ I) 270-298; englische Übersetzung be1 CONNOLLY,

o’ 1E  D
35 Vgl KETEY. Glaubensbekenntnisse, 343

Vgl Hıst. BeCL. fragm. (Hansen, 3155 7u den lıturgischen Neuerungen gehört
neben der Verlegung der Taufwasserweihe Epiphanıe autf den Abend SOWI1e der Anrufung
der Gottesgebärerin be]1 jeder ratıon auch dıe Einführung des Credos 1n jede gottesdienstliche
Versammlung (Synaxıs). In der Epıtome 4977 (Hansen, werden der theopa-
schitische Zusatz »der für uns gekreuzigt wurde« N Trıshagion erwähnt W1€ auch die
Eınführung des Glaubenssymbols.

Ar Vgl hıerzu KELLY: Glaubensbekenntnisse, SA A Ob DPetrus Fullo eın antıochenisches
Lokalbekenntnis eintührte der eın erweıtertes Nıcaenum, bleibt umstriıtten. Von ONstan-
tinopel über Spanıen Lrat seınen S1egeszug 1mM Westen

38 Narsaı 1St 502 verstorben, Ps.-Narses schreıibt ELWa e1InNe CGeneratıon spater; Z Datierungsirage
vgl auch die Beobachtungen VO ÄABRAMOWSKL Liturgische Homailıie, 8 „ 92
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dem Zeugn1s des Narsai” w1e »Donnerschlag« 1m Gotteshaus wıder. In der
metrisch gebundenen, zwöltsılbigen Homaiulie zıtlert Ps.-Narsaı das Credo seiıner
Kırche nıcht wortwörtlich, sondern paraphrasiert LU sinngemäfß den Inhalt

Beigabe einzelner Interpretamente. Gleichwohl Alt sıch das Grundmuster
des VO Casparı rekonstrulerten » Nestori1anums« auch 1er leicht wıederer-
kennen:
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Kleinere Unterschiede vgegenüber Nest. springen sotort 1Ns Auge; tehlt in
das AUS veriraufe »wahrer (3Oft VO wahren (50ff<. enthält eiınen

1nweIls auf den Tod Christı \'<A'\tl:n \=saa Sagl Ps.-Narses der in Nest.
bezeichnenderweise tehlt Mıt kennt Narses e1In Thronen Christi 1n der
Herrlichkeit”, welches OÖr allerdings auf dıe Wiederkunft bezogen 1St
handelt VO Gericht ber die Lebenden un: die Toten” 1n der üblichen
Reihenfolge. Im dritten Artıkel vermiı{(t INa den »(Geılst der Wahrheit«, der
tür eiıne Reihe syrıscher Symbole typısch iISt Dafür scheint Ps.-Narses
die Homousıe (uoar> <ax) des Heılıgen Gelstes al  SCETZEH un

39 Vg MINGANA, Narsaı 275 «Die Kırche bekennt gemals dem Bekenntnis der Väter, uch
bedient S1e sıch ıhres Credos während der Mysterıen. WÄährend der Mysterıen donnern ihre
Kınder das Credo, wobei S1€e mıt dem Mund und dem Herzen, freı VO Zweıteln, wıederho-
len.« Jle Kontessionen unterstrichen durch den Rückgrifft aut das Credo der DA auf das
» Nicaenum«, iıhre Orthodoxie.

4.() Vgl MINGANA, Narsaı 1,.274 mulr r<r Y lLZ9.0.X.79 =&‘u<l In wırd
YY UILZ930L5. 79 auft rag z idhhs bezogen.

41 Idie 1n bezeugte Reihenfolge der CÖVTEC XCLL VEXDOL dürfte ohl durch die Lesart VO
1 Petr 4!5, 2 Lım 4,1 bedingt seIN.
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ZW ar ın eıner relatıv Jungen Übersetzung.”“ Ansonsten bietet der dritte Artıikel
keine weıteren Auffälligkeiten.” Von diesen geringfügigen Abweichungen ab-
gesehen, die Homiulie des Ps.-Narses eınen fixen Bekenntnistext, der
Nest. 1ın den wesentlichen Punkten gleichkommt, VOTaus

S Zum Glaubensbekenntnis der Synode VO 585

Die Synode VO 410, welche Leiıtung des Marutha VO Maiıpherkat un:
des Grofßßmetropoliten VO Seleukı1a-Ktesiphon stattfand, bildete den Auftakt
für eıne weıtgespannte Synodentätigkeit” der Kırche des Ustens, 1n deren
Verlauf siıch eıne scharf konturierte Zweinaturenlehre” auf dogmatıschem Feld
un: die quasıprimatiale Gewalt des Bischofs der persischen Reichshauptstadt”
auf jurisdiktionellem Gebiet herauskristallisıerten. Das Synodıicon Orientale
1St ZW aar reich christologischen Bekenntnisformeln, doch enthalten diese
tast N1€e den vollständigen Text des Credos.

1ıne Ausnahme hiıervon macht der Kommentar ZU Glaubensbekenntnis
der Synode VO 5857 SOWI1e die professio fidei Ischojahbs I 48) der sıch vänzlıch
der christologischen rage, Eınıgung der Z7wel aturen 1ın eiınem Prosopon,
verschrieben hat

Der Text des Credos, welches die persische Kırche Leıtung Ischo-

Zur syriıschen Terminologıe des Homous1o0s vgl BRUNS;, Rezeption des Nıcaenums, 13 Dıie
Homousıe des elstes WITF'! d. in den katechetischen Homiuilien des Theodorv Mopsuestia
bezeugt, vgl hom. A Dıi1e Frage stellt sıch, ob Ps.-Narses das Homous10o0s 1M Credotext
anstelle des »(zelstes der Wahrheit« vortand der ob C5S, ausgehend VO Theodor, als seıne
persönlıche Deutung einfügte.

423 Zu den Kennzeichen der wahren Kıirche zaählt nach Narsaı uch ihr Herkommen VO den
Vätern, doch dürtte syrısch r<3ucn=r< kaum 1M Credo vorgefunden, vielmehr Aaus metrischen
Gründen erganzt haben

44 Vgl BRAUN, Das Buch der Synhados der Synodicon orientale, (Stuttgart Wıen
LCDL. Amsterdam 197/3; eıne allgemeıne Einführung 1n dıe ostsyrısche kanonistische Literatur
findet sıch be1 SELB; Orientalisches Kıiırchenrecht Di1e Geschichte des Kırchenrechts der
Nestor1i1aner VO den Anfängen bıs ZULE Mongolenzeıt, Wıen 1981

45 Eıne englische Übersetzung der einschlägigen christologischen Textpassagen des Synodicons
bietet BROCK, The Christology of the Church ot the ast 1n the Synods of the tıfth
early seventh centurı1es, 1: ders., Studıies 1n Syriac Christianıty, Hampshıre 1992; AI HAaA

46 Vgl VRIES,; Antiochien und Seleucıa-Ctesiphon, 1N: Melanges Eugene Tisserant, Bd
{ 11 (St1 233; Rom 1964), 479-450

47 Englische Übersetzung be]l BROCK, Christology, 136-158; deutsch be] BRAUN, Synhados,
200-204; syrısch bei (CHABOT, Synodıicon orıentale, 132136

48 Englische Übersetzung be1 BROCK, Christology, 138f.: syrısch be1 CHABOT, Synodicon Orlen-
tale, 193-195
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Jahbs die Spıtze der Kanones” stellt, älßt sıch AUS dem ıh umgebenden
Kommentar leicht herausschälen:
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ıne sorgfältige Analyse”, wWI1e S1e Jüngst Abramowskı]ı vorgelegt hat, kommt
dem Ergebnıis, da{ß das vorliegende Symbol eine bewufte Kombination A4aUS

dem Antiochenum (A) 1n dem Constantınopolitanum (C) darstellt. och
sollte jede Identifizierung des vorliegenden Bekenntnistextes mı1t sıch auch
die Schwierigkeiten der Rekonstruktion des antiochenischen Symbols” VOT

Augen halten. Typisch syrısch-antiochenisches Materı1al liegt 7zweiıtelstreı 1n
2f mıiı1t Rückegriff auf Kol 115 un! ebr 15 VOI.: Völlig ıdentisch mı1t

1St Das Homous1os 1n erd zunächst oriechisch zıtlert un! AaAnnn mıiıt
den syrıschen Aquivalenten <“ m&m&ur< —37 umschrieben.
Es handelt sıch hierbei eıne Kombination Aaus NestC und

49 ( enthält eınen 1nwe1ls auf dıe Synoden der 318 und der 150, also und C7 un biıetet
die Arıus gerichteten Anathematismen. Den Text des Glaubensbekenntnisses nebst
Kommentar fügt der Kopıist ETrST 1n (: e1n, vgl dazu BRAUN, Synhados, 195 Die jeweıligen
Anfänge der einzelnen Artıkel tfinden sıch gebündelt 1n dem vorangestellten trinıtarıschen
Bekenntnis, vgl CHABOT, Synodicon orıentale,

50 Vgl ABRAMOWSKI, Liturgische Homaiulie, 95 BROCK, Christology, 6-38, annte das kom-
mentierte Symbol schlicht

51 Vgl hıerzu ben Anm Der Text VO 1sSt keineswegs sıcher, Ww1e€ Abramowski
vorgıbt.
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SyrINC Mmchadu z T3  52 Das redundante \'<:<\'\.\ S DITST
(TE O steht in SyING für das gebräuchlichere —_ hsaT Ww1€ Barnes”
treffend beobachtet hat Aufftällig 1St terner der Markel]l VO Ankyra
gerichtete Satz VO der Ewigkeıit des Reiches Christt Ww1e€e sıch 1Ur 1n
findet. Der drıtte, die Wırksamkeit des elstes betreffende Artıikel 1St komplett
mıiıt SyINGC ıdentisch. Bemerkenswert 1St lediglich die Aussage 1in 15 wonach
der Heılige Geilst auch 1n den Aposteln gesprochen habe 1ne Verknüpfung
VO »Propheten un: Aposteln« findet sıch iın eiınem anderen Zusammenhang
VOT allem 1n diversen antiochenischen Symbolen” zumelst sem1arianıscher
Provenıienz. Im vorliegenden Symbol wirkt CS sıngulär.

Fazıt: Ischojahb nımmt als Grundstock eıne syrısche Übersetzung VO

N un! erweıtert diese einıge tradıtionelle syrisch-antiochenische Wen-
dungen.
Keın 1nweI1ls auf das SO Nestor1anum un verwandte Symbole tindet sıch
1mM Glaubensbekenntnis der Synode VO  — 612”°; die den Perserkönig Chosrau
gerichtete Grufßadresse enthält neben vielen Unterwürtfigkeiten, welche jeden
Zweıtel der Loyalıtät des persischen Klerus gegenüber dem Großkönig
ZeIStrehHenNn sollen, eiınen knappen Abri(ß der Heilsgeschichte, eıne pragnante
Darlegung der christlichen Trinıitätslehre SOWI1e eıne kritische Auseıinanderset-
ZUNS mıt den theopaschitischen Häresıen der Sever1aner un Chalkedonier.

Das nestorianısche Bekenntnis 1mM Spiegel der Polemik

Severus ıb al-Mugaffa‘ un das Buch der Konzilien

In seıner monumentalen Studie RT Geschichte des Tautfsymbols verwelılst (as-
parı 1m Anschlufß FEusebe Renaudot” auf die herausragende Stellung des
Credos 1n den orientalıschen Lıiturgien: Severus ıb al-Mugaffa‘, der koptische

Darauf hat BARNES, Nıcene Creed, 446, hıngewilesen.
Vgl BARNES, Nıcene Creed, 44 /
Vgl azu KELEXY, Glaubensbekenntnisse, 26276 Das vierte mM1t dem Kirchweihkonzil aSSOZ1-
jerte Bekenntnis Sagl, der Geilst se1 den Aposteln verheißen worden, W 4A55 ber keıine exakte
Entsprechung Z obıgen Symbol beinhaltet.
Brocks Ansıcht Ist vegenüber Abramowskı der Vorzug geben.
BROCK, Christology, 140-142; CHABOT, Synodıcon orientale, 564,10-56/7,8 Syrischer Text
un lateinısche Übers. be1 (GIAMIL, Symbolum Nestori1anum annnı 612, 61-79

57 Vgl CASPARI, Ungedruckte Quellen, 114
58 Vgl KENAUDOT, Liıturgicarum Orientalıum Collectio 1-IL, Parıs 1715-16 Mır WTr L1UTr eın

Nachdruck (Westmead/Farnborough der zweıten un berichtigten Auflage (Frank-
turt/London zugänglıch. Das VO CASPARI, eb gemachte Zıtat tindet sıch ın meıner
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Bischot VO  e Aschmuneın, habe den nestorianıschen Metropoli-
ten VO Damaskus Elıas ıb Ubaıid gerichteten kontroverstheologischen
TIraktat diesen der Ares1ie bezichtigt weıl das nızänıische Glaubensbekennt-
1115 der 315 Väter trevlerischer Absicht abgeändert hätte Da der arabische
Text dieses TIraktats Z damalıgen Zeıt och nıcht ediert WAar W ar Casparı
auf die lateinische Paraphrase VO  - Eusebe Renaudot SA Credo der Nestor1i1aner
ANSCWICSCH 1ne Analyse der betreffenden Passagen soll daher dieser Stelle
nachgeholt werden

NSeverus ıb ] Mugafta WAalt der ersten bedeutenden arabischschrei-
benden Kopten AaUus dessen Feder C1NEC Reihe berühmter Schriften, darunter
die bekannte Patrıarchengeschichte der Kırche VO Alexandrıa SLAaMML Im
Rahmen dieser Untersuchung 1ST das »Buch der Konzilien« und j1er VOTLT allem
das ergänzende Zweıte Buch (vollendet 255) VO Belang Dıe ersten C

Kapitel bıeten CINE skizzenhafte Geschichte des Christentums AaUsS miaphysıti-
scher Sıcht Kapıtel 10 enthält C6 Erklärung des 1cCaenoO Constantınopo-
lıtanums MI1TL stark polemıischem Einschlag Zwar oibt sıch enn auch Severus
ıbn ] Mugaffa zunächst versöhnlıch doch annn C1116 heftige Polemik
die Dyophysıten besonderen aber Elıas AA ıb Ubaid®“
den nestorianıschen Bischof VO Damaskus, der selbst C111 Erklärung des
Symbolum vertaflßit hatte nıcht unterdrücken Sodann sıch der Bischof
apologetischer Absıcht auch IM den Juden un Muslimen auseinander Das
vorausgehende neUNTE Kapıtel 1ST für dıe Rekonstruktion des Symbols VO

unschätzbarem Wert da 6S die verschiedenen Lesarten der einzelnen christlichen

Ausgabe autf den Seıten 198 Renaudot konstatıiert CIN1SC b emerkenswerte Abweichungen
des nestorlanıschen VO koptischen Glaubensbekenntnis
Es handelt sıch Ms arabe A der Bibliotheque Natıionale Panıs; welches
SECINETZEIT VO Renaudot geprüft worden Wal, vgl 27 die Bemerkungen VO Leroy (PO
1/4 470)

60 Eınen Überblick ber den lıterarıschen achlafß des Severus bietet (GRAF Geschichte der
chrıstlichen arabischen Literatur, Band StI 133) Rom 194 / 300 S d

61 Arabischer Text un: tranzösische Übersetzung VO LEROY Severe ıbn l Mogafta CVECQUC
Aschmounain Hıstoire des concıles Second lıvre, 1/4 (Parıs 473 600

Es kommen ‚W 61 utoren Frage, Elias der Juwelier VO Jerusalem und der Kanonessammler
FElias VO Damaskuss, die VO AÄSSEMANI, 5131° mıteinander ıdentifiziert werden.

‚314-516 bietet CIN1SC Auszüge AUS der Konkordienformel des Nestorılaners. Vgl
M auch GRAF, Geschichte, 192e 133, der die Verfasserfrage allerdings otten äßt Es S]

weıterhın9 GRAF, DE 134f., den VO Severus gENANNTLEN ıbn Ubaid als Vertasser
des Vat 65/ (ff 4v 15ög) überlieterten »Buches der Übereinstimmung Glauben«
sehen
Bemerkenswert un! für die allgemeine Religionsgeschichte nıcht unerheblich sınd die Ausfüh-

des Severus den Lehren der Muftazıliten un: Jüdıschen Sondermeinungen hinsıchtlich
der Geschöpflichkeit der Thora, vgl 1/4 5236 5423
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Konfessionen“” (Orthodoxen Miaphysıten, Melkiten un Nestorıaner) AUS-

tührlichst kommentiert. Am oravierendsten sınd ach dem Zeugni1s des Severus
jedoch die Abweichungen der Nestorıaner, die w1e tolgt wiedergı1bt:

HSll S Z O SMI Aul Dg Cr (4)
LÄ);M‘JJfL_;)Ä>J}\Q‚A};L.„J\ML.L>\J (5)

J J] M 99 —>9 eo S y Al ED (6
&29 AG Z

dg sloudt Jalg —SS JIa d Gln alg (8)
9-L—.fl.4.: LEM Q\).AY‘) L! U,.3J....S d AD Llg (9)

z 9 N BAEN E .L;—‘} GTA (10)

A w Anal> 5._L_>U Ar 9 (11)
Öl 5.L;—U AJJM9 (12)

Url a Y} b)..;—\} al AaA (13)

In dem Bekenntnis AA eınen Gott, dem allmächtigen Vater, stimmten ach
Severus” alle Konftessionen übereın, die Nestorı1aner unterdrückten allerdings
den Passus »Schöpfer des Hımmels un der Erde« 1) Das für den ant10-
chenischen TIyp charakteristische »Erstgeborener der Geschöpfe« 1-

scheide die Nestorı1aner VO den übrıgen Kontessionen. )as »ZEZEUZLT, nıcht
geschaffen« se1 vOrgeZzZOSCNH worden, dafür tehle be] den Nestor1anern das
>Licht VO Lichte« [)as Homousı1os wırd arabıisch mI1t 4....J\ m
übersetzt, W as seıine Entsprechung 1m syrischen 3CNAZITCT haben
dürfte 4 Die Doppelung 1mM christologischen Miıttelteil »empfangen 1n ıhr
un! geboren VO der Jungfrau« Z 6)66 steht 1m nestorianıschen Symbol aut
dem Gebiet der morgenländischen Kirchen völlıg isoliert da und erd VO

Vgl V1/4,518. Es LNAS apologetische Absic£1t gegenüber den Muslımen se1n, WE der
Vertasser zunächst die Finheıit aller christlichen Kontessionen 1n der Wahrheit VO Nıcaea
und Konstantıiınopel bezeugt. Zugleich ann jedoch seıne tiete Abneigung den Nesto-
rlanısmus nıcht verbergen.

65 Vgl seıne Ausführungen 1n V1/4,518-521.
66 Der arabısche Text scheint eıne treıie Wiedergabe des syrıschen '\Äa&\\'<o A‚=&\t<t'l

Hadh= se1n.
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Severus entsprechend bemängelt. SA merkt Severus A  9 da{ß die Kopten
m1t den Griechen (Melkiten) übereinstimmten, da{ß aber be1 den Syrern und
1n Oberägypten eın e »1St gestorben« eingefügt wurde. se1 1n allen
christlichen Kommunıitäten gleich. UÜberraschenderweise merkt Severus tür
die ebentfalls keıne Abweichung be] den Nestori1anern Dıies würde
bedeuten, da das Credo des Ibn ‘Ubaid, äÜhnlich W1e€e das des Ischojahb I den

Markell VO  aD} Ankyra gerichteten Zusatz »sel1nes Reiches wırd en Ende
Se1IN« enthalten habe Gravierender sınd jedoch dıe Mängel in dritten Artikel,
VO dem Severus Sagtl, da{ bel den Nestor1anern tehle och ann sıch
diese Aussage unmöglıch auf den drıitten Artıikel 1©) bezogen
haben, der bekanntlich 1n allen nestorianıschen Symbolen vorhanden 1St Es
dürtfte vielmehr der nachfolgende Relatıivsatz gemeınt se1N, den die Kopten 1n
eıner VO leicht abweichenden orm zıtleren: »  A den WIr anbeten und
verherrlichen mMiıt dem Vater un:! dem Sohne, welcher auf Prophe-
tenzungen gesprochen hat. «67 Das Bekenntnis ZUr eiınen katholischen und AD O-
stolischen Kırche bietet keıine Schwierigkeiten (Z 11): VO den 1er 1n
ZCNANNLEN Kennzeichen der Kırche vermiı(ßt I1L1all jedoch ihre Heıiligkeit. Eben-
sowen1g wiırd der Inhalt Veo bestritten. Lediglich 1mM eschatologischen
Ausblick reteriert Severus die tradıtionelle nestorianısche Sıcht, WE VO

der »Auferstehung USCTEGT Leiber« spricht.
Zusammenftassend äfSt sıch ‘J dafß das VO Severus attackierte Glaubens-

symbol des Ibn ÜUbaid eıne Varıante des »nestori1anıschen« Bekenntnisses
darstellt. Dıie markanten Abweichungen VO 1mM zweıten Artikel VO Nest.
valten dem Kopten als wiıllkürliche Abänderungen eiınes geheıiligten Textes.
Tatsächlich stellen S1Ce Sondergut syrisch-antiochenischer Tradıtion dar Tai-
gleich konnten diese Zusätze 1m Sınne der ostsyrischen Zweıinaturenlehre als
Unterstreichung der wahren Menschwerdung Christı verstanden werden”
Im diesen Sınne S1ie allerdings AaUsS miaphysıtischer Sıcht auch esonders
antechtbar.

A [)as Glaubensbekenntnis des Schahrastanı
Der persische Theologe un: Häresiograph Schahrastanı gest 53)
der sıch VAOT allem ın der Beschreibung VO muslımıschen Sekten hervorgetan

6/ V1/4,521: ;L....:Y\] A Yl 0A9
68 Syrisch y A0 Y LUL"S90O - —a drahat dıe exakte Entsprechung 1n der arabıischen

Übersetzung: 4 4 Y| '  ö  A0 Lal ML.JL;}
69 Vg A dıe Bemerkungen be1 CASPARI, Ungedruckte Quellen, 138
48 Vgl 2711 den entsprechenden Persone1r1artikel VO MONNOT, 1n: E1* 1X,214b-216b. Der
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hat,; zıtlert 1n einem der frühchristlichen Theologie gewıdmeten Abschnıitt
se1nes Lıitab al-milal wa-I-nihal, eiıner Art VO Kontessions- un! Ketzerkunde‘”,
eın Glaubensbekenntnıis, das eınen gewıssen Arius”“ gerichtet se1 Nach
den Angaben des Schahrastanı soll s sıch be] diesem Text das nızänische
Bekenntnıis der Melkiten” handeln. Die markanten Abweichungen, VO denen
och handeln se1n wiırd, verweısen jedoch auf einen nestorianıschen Hınter-
orund. Dies scheint angesichts der Herkunft Schahrastanıs AUS dem nördlichen
Grenzgebiet VO  e Chorasan, dem heutigen Turkmenistan, durchaus plausıbel.
Wır kennen den Namen des Gewährsmannes, welcher Schahrastanı ber das
Christentum intormierte, nıcht. och dürfte 6S wahrscheinlich ein Vertreter
der nestorianıschen Mehrheitskontession 1mM Osten”” SCWESCH se1n. Der Jesuit

arabısche ext wurde seinerzeıt VO (CURETON, ook of Religi0us and Philosophical Sects
1-11, London 1827A6 (repr. Gorglaspress 2002} herausgegeben. Dt. beı IH HAARBRÜCKER,
Abu-1I-Fath Muhammad asch-Schahrastanı’s Religionspartheien und Philosophen-Schulen 1-IL,
(Halle 1850-51) LCDL. Hıldesheim 1969 Dıie alroer Ausgabe VO BADRAN, vols.,
Ca1iro 1370-75/1951-55 W AaTr mM1r leider nıcht zuganglıch. Französische Übersetzung be1
(GIMARET/]. JOLIVET/G. MONNOT, Lıvre des rel1ıg10ns des SECeCLEeS 1-1L, Louvaın G1

71 7Zur lıterarıschen Gattung vgl (GGIMARET, In: EI* V11,54a-55a. Der Ursprung des Ausdrucks
al-milal wa-I-nihal 1Sst dunkel Im Unterschied din meınt muılla die Religion als Gesell-
schaftsform, besonders als nıchtmuslimische Gemeinschatt iınnerhalb der iıslamıschen Gesell-
schaft, während al-nıhal die verschiedenen Lehrmeinungen iınnerhalb eines relig1ösen 5ystems
bezeichnet. Be1i Schahrastanı trıtt eıne C6 Bedeutung hinzu. Unter al-milal versteht jene
Offenbarungsreligionen, welche eın Buch besitzen, w1e Juden und Christen, ber uch
Mazdäer und Dualısten, Anhänger VO »Ps-Büchern«, während mıiıt al-nıhal die philosophı-
schen, geradezu »freigeistlichen« Denker, die sıch nıcht auf Offenbarung stutzen können,
meınt. Dazu zählen die Sabäer, die vorıslamıschen Araber, dıe griechischen und indischen
Phılosophen. Die christliıchen Lehrmeinungen reteriert Schahrastanı 1n eıl I’ Buch 2, Abh. 1)
Kap (Cureton 171-180; Haarbrücker 259-270). Es handelt sıch 1erbe1 Melkıten, Nesto-
rianer und Jakobiten, die der persische Gelehrte Berutung aut ure 5L ihres
Bekenntnisses ZAAUT: Irınıtät saämtlıch die »Ungläubigen« rechnet.
ureton 174f.; Haarbrücker 264 Schahrastanı spricht VO Konzıil der 31 W 4S ber eıne
Verschreibung für 318 seın dürtte In der muslimıschen Religionsgeschichte kommt Arıus gul
WCS);, da die Einheıt (sottes un:! dıe Geschöpflichkeit se1ınes Wortes und elistes lehrt, vgl
ureton 178t. Umgekehrt erscheint der Islam 1n systematischer Hınsıcht dem Kopten Severus
(s se1ın Kommentar Z »gEeZEUZT, nıcht geschaffen« 1n V  ,  S als Ableger des
Arıanısmus und als eıne Rejudaisıierung der Christologıe.

F Vgl Haarbrücker 262-265 Leider lıegt eın kritischer Apparat VO ureton bemerkt generell
seiner Ausgabe, da{fß die arabıischen Manuskripte Varıanten aufweisen, die ber bedauer-

lıcherweıse dem Leser mitzuteilen versaumt. Eıne VO iıhm angekündiıgte Übersetzung mi1t
den entsprechenden Varıanten 1st nıcht erschıenen (vgl Einleitung 111-1V).
FEın Melhlkıt WAaTr sicherlich nıcht. uch sınd die Vorstellungen Schahrastanıis ber das byzan-
tinısche Christentum iußerst verschwommen. So leıtet eLtwa den Namen »Melkiıt« VO

eiınem Mann AaIilnleIls Malka ab, welcher 1n Rum auttrat un sıch des Reiches bemächtigte.
Das (3anze klingt doch sehr ach antiıchalkedonischer Polemik.
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Cheikho hat schließlich die vokalısıerte Version dieses Credos mıiıt Kom-
mentar 5Syntax un! Grammatık 1ın seıne Chrestomathie arabischer Texte”
aufgenommen:

(1)L5;.;YL»j LSL-Z‘-/°C!LP) ;gyd).ßb D
S SEL S A A el zed! S p (Z

— NS \ \‘;“;j‘°J“HL„SJJ\‘*C‘\JA?JÖ>AJ\JÖ;'AJ\C)“*@;Q*:SJ 5ya (3)
(4)
5Yl (' 93 93 —L.„-a.4)

&J ().:J\&S's(u\5(._? ‚SI MS ALl z (6)
(/)

L Yls Alg Yl u elazll L5;"‘ 5 b ;.fm.Ud .XM3A) (8)
Q

L ;.)\jxud 3.„\>—\) 45 (10)
AA An A 3.L>\) 4.9Lo.>u) (1
u.g.b\}\ A AA LA L5 Ll uul (L.;U} (12)

Die FE1ıgentümlichkeiten des vorliegenden Symbols sınd schnell benannt. Der
Artikel stimmt vanzlıch mIt dem tradıtionellen ostsyrischen Symbol

übereın. Sıngulär 1St hingegen 1mM zweıten Artıkel VO dem einzıgen
Sohn Jesus Christus die Rede, nıcht VO Herrn ( 99) Möglichweise hat der
Kopist 1mM muslimischen Umtfteld die Gottessohnschaft Jesu besonders heraus-
stellen wollen, sofern Schahrastani”® den Text richtig wıederg1bt. Miıt Theodor,
dem Nest. und verwandten syriısch-antiochenischen Symbolen 1STt der Sohn
als »Erstgeborener der Geschöpfe« benannt. Es tehlt die Zeu-
SUung aller Zeıt« 305 gegenüber wırd W1e€e be] Theodor un Nest. die
Aussage auf das >»wahrer (50öft VO wahren (3O0tt« zugespitzt; 6S tehlt das VO

VErTLLAalie Licht VO Lichte«. Sodann erd das Homous10os mıt dem
arabısch-persischen Lehnwort „ > (gemmaA, substantıa) übersetzt, ohl eher
eıne Verschmelzung mi1t dem nızanıschen der Wesenheıit des Vaters« als
die exakte Übersetzung des syrıschen CN OAZDTT Iypisch »nestor1a-
nısch« erscheint die Herabkunft VO Hımmel un: die StrenNgEC Parallelität V  -

Fleischwerdung durch den Heılıgen Gelst un Geburt aus der Jungfrau Marıa
5 Das Leiden wiırd nıcht e1ıgens ZENANNL, Kreuzıgung Pontius Pilatus

un Begräbnıis hingegen stiımmen wıeder mıt der Mehrzahl der ben

F HEIKHO ]) Chrestomathia Arabıca CUu lex1c0 varı1sque not1s, Berytı 1941, 186t. (Nr
W Symbolum Nıcaenum).
Vielleicht spielt auch die Scheu des Muslim Schahrastani mıt, Christus als Herrn un! damıt
als (sott apostrophıieren: Vgl Preytag; Lex1icon Arabico-Latinum: C NO  - 251 de Deo
adhıbetur.
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besprochenen Symbole übereın. Es fehlt der 1nweIls auf die Schriftgemäßheit””
VO Kreuz un: Auferstehung. Mıt Theodors Symbol un: dem Nest tindet
sıch eıne starke Hervorhebung der Wieder-kunft Chrıistı: die Betonung lıegt
auf dem »e1n weıteres Mal« 5 )UG) Die Umstellung 1n der Reihenfolge
des Gerichtes 8), ZHNeTrs: die Toten, ann die Lebenden, 1St schon VO her
un: anderen syrischen Symbolen hinreichend bekannt.

Der dritte Artikel ber den Heıilıgen Gelst bietet keine Überraschungen,
der »Geılst der Wahrheit« 1Sst bereıts bel Theodor erwähnt, doch 1sSt
nıcht VO »Lebensspender« die ede O die Taufe och VOTLI der
Kırche (Z 11) und ıhren Kennzeıichen; d B meınt ıhre Katholizität,

ıhre »Messı1anıtät«, ıhre Apostolizıtät. Zum Vergleich 271 se1
die abweichende Terminologie des Severus 1n Erinnerung gerufen: Ar ol>

die allgemeıne, apostolische Kirche). In bezug auf die Auferstehung
hat auch der Araber 1n der syrischen Vorlage Leiber« (GUal) velesen.
Interessant 1St treilich die muslimische Kommentierung” der christlichen Escha-
tologıe: S1e 1St dem sinnentrohen Muslım Schahrastanı letztlich Ze1Ist1g, als
da{fß S1e sıch wirklich eigen machen könnte. Den syrischen Mystiker Mar
Isaak (von Nınıve >)79 erwähnt Schahrastanı schliefßlich och als Vertreter eıner
Allversöhnungslehre, wonach ohl der Selıgkeıt, nıcht aber der Höllenstrafe
ew1ge Dauer beschieden se1l

Abschließend Mag INan fragen, welches Geschick dem Nestor1anum 1n der
weıteren Rezeptionsgeschichte” beschieden W  — Als C Ende des

War auch 1er wieder die Hand des muslimischen Kopisten 1M Spiel, der Kreuz und Auterste-
hung Christiı als dem Qur’an wıdersprechend und daher als nıcht der Schriüft vemäfßs verwart?

78 Vgl ureton H3: Haarbrücker 76441 Schahrastanı vertritt hinsıchtlich der Auferstehung eınen
Physizısmus, der dem Spiriıtualismus der Orıgenisten I1 CENISCSCNAZECESETIZT 1St.

Der Gedanke, da{flß das christliche Paradıes keıine Fortsetzung irdisch-tleischlicher enuüsse
se1ın soll, 1St dem Muslım schier unerträglich.
Vgl eb  O,
Nach der Fertigstellung dieses Beıtrags bın iıch be] der Lektüre VO Klımkeıt, Christians
ın Asıa betore 1500, Rıchmond 1999 252$.. aut eın mıiıttelalterliches sogdisches Credo gestofßen,
dessen lückenhafter Text selbst och 1ın der englıschen Übersetzung die nahe Verwandtschaft
ZzUuU » Nestori1anum« erkennen Aßt recto) » We believe 1n OTLC God, the Father, who upholds
everythıng, the-Creator of al things that A SCCH and HIS GEN.: W e belıeve] 1n OIlLC Lord God,

ın theand 1n Jesus Chrıist]; the only SO oft God, the tirstborn] of all beings, who
beginnıng W as NOLT created but begotten by the Father; verso) |true God] of the LIrue GodDas sogenannte »Nestorianum« und verwandte Symbole  61  besprochenen Symbole überein. Es fehlt der Hinweis auf die Schriftgemäßheit””  von Kreuz und Auferstehung. Mit Theodors Symbol und dem Nest. findet  sich eine starke Hervorhebung der Wieder-kunft Christi; die Betonung liegt  auf dem »ein weiteres Mal« (s,>' ö,6). Die Umstellung in der Reihenfolge  des Gerichtes (Z. 8), zuerst die Toten, dann die Lebenden, ist schon von P her  und anderen syrischen Symbolen hinreichend bekannt.  Der dritte Artikel über den Heiligen Geist bietet keine Überraschungen,  der »Geist der Wahrheit« ist bereits bei Theodor (Z. 9) erwähnt, doch ist  nicht vom »Lebensspender« die Rede. Z. 10 nennt die Taufe noch vor der  Kirche (Z. 11) und ihren Kennzeichen; &245 meint ihre Katholizität,  iı ihre »Messianität«, d.h. ihre Apostolizität. Zum Vergleich dazu sei  die abweichende Terminologie des Severus in Erinnerung gerufen: ixsl>  il die allgemeine, apostolische (Kirche). In bezug auf die Auferstehung  hat auch der Araber in der syrischen Vorlage »unsere Leiber« (Löl.ul) gelesen.  Interessant ist freilich die muslimische Kommentierung”“ der christlichen Escha-  tologie: sie ist dem sinnenfrohen Muslim Schahrastani letztlich zu geistig, als  daß er sie sich wirklich zu eigen machen könnte. Den syrischen Mystiker Mar  Isaak (von Ninive?)”’ erwähnt Schahrastani schließlich noch als Vertreter einer  Allversöhnungslehre, wonach wohl der Seligkeit, nicht aber der Höllenstrafe  ewige Dauer beschieden sei.  Abschließend mag man fragen, welches Geschick dem Nestorianum in der  weiteren Rezeptionsgeschichte”” beschieden war. Als es gegen Ende des 13.  Z  War auch hier wieder die Hand des muslimischen Kopisten im Spiel, der Kreuz und Auferste-  hung Christi als dem Qur’än widersprechend und daher als nicht der Schrift gemäß verwarf?  78  Vgl. Cureton 175; Haarbrücker 264f. Schahrastani vertritt hinsichtlich der Auferstehung einen  extremen Physizismus, der dem Spiritualismus der Origenisten genau entgegengesetzt ist.  Der Gedanke, daß das christliche Paradies keine Fortsetzung irdisch-fleischlicher Genüsse  sein soll, ist dem Muslim schier unerträglich.  79  Vgl. ebd.  80  Nach der Fertigstellung dieses Beitrags bin ich bei der Lektüre von H. J. Klimkeit, Christians  in Asia before 1500, Richmond 1999, 252f., auf ein mittelalterliches sogdisches Credo gestoßen,  dessen lückenhafter Text selbst noch in der englischen Übersetzung die nahe Verwandtschaft  zum »Nestorianum« erkennen läßt: (recto) »We Believe in one God, the Father, who upholds  everything, the-Creator of all things that are seen and unseen. [We believe] in one Lord God,  in the  and in Jesus [Christ], the only son of God, [the firstborn] of all beings, who  beginning was not created but begotten by the Father; (verso) [true God] of the true God ...  by whose hand the [aeons] were fashioned and everything was created, he who for the sake of  men and for our salvation descended from the heavens and clothed himself in a body by the  Holy Spirit, and became man and entered the womb; who was born of Mary, the virgin, and  [who] suffered agony and [was] raised on the cross [in] the days of Pontius Pilate; and [wasby whose hand the aeons] WCIC tashıoned and everything W as created, he who tor the sake of
INECeMN and tor OUTr salvatıon descended trom the heavens and clothed hımselt 1n body by the
Holy Spirıt, an became I1  - and entered the womb; who W as Orn ot Mary, the vırgın, and
who) sutfered and Wwas raısed the [ın] the days of Pontıus Pılate: and \ was
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Jahrhunderts 1m Zuge der Mongolenexpansıon Kontakten 7zwıischen den
Lateinern un! der Kıirche des (Ostens kam, gelangte Rabban Sauma®” als NTr
händler des Katholikos-Patriarchen ach Italien und W esteuropa, nıcht zuletzt,

den Papst un: die europäıischen Könige miılıtäriısche Hiılfe die
Muslime bıtten. In den Unionsverhandlungen kam auch die ede auf das
Glaubensbekenntnis. Dıie lateinısche W1e€e die syrische Überlieferung” enthalten
recht unterschiedliche Darlegungen des Glaubens 6S o1ing die Eınıgung
der aturen un das leidige Filioque eıne Zitation des SOg Nestori1anums
sucht IL1all allerdings vergebens, obwohl Rabban Sauma dem Papst versichert,
die Kirche des (Istens habe die Beschlüsse des Nıziänums, der 218 Vater,
W1€ die jer Evangelien, die Anordnungen der Apostel un die Briete des
Paulus bewahrt.

An Epiphanıe 2003 erschıen auf Geheiß der Kongregatıion für die Ostkirchen
der Meßordo” tür den syro-malabarischen Rıtus. Er enthält auch den
Credo-Text” für die häufig verwandte Addaıi- und Marı-Lıiturgıe, welcher miıt
dem VO Casparı edierten » Nestorianum« weıitgehend iıdentisch ist. Mıiıt dieser
kurıialen Ma{fßnahme dürfte eın altes syrisches Symbol endgültig seınen Platz
1n eiıner katholischen Liturgıie bestätigt gefunden haben

burıed] and ascended anı SItS the right hand of the Father an 1$ ready COMMEC agaın]
jJudge the dead an the lıving. And \ we belıeve] 1n the Spirıt of the Truth, the Holy Spirıt,
who went torth from the Father, the Holy Spirıt who Z1ves ıte

81 Vgl WALLIS UDGE, The monks of Kublaı han Emperor of Chına, London 1928,
9/-99
Vgl BEDJAN, Hıstoıure de Mar Jab-Alaha, patrıarche, de Raban Sauma, Parıs/Leıipzıg
1895; das Symbolum des Rabban Sauma T Jan. O E 586-60, enthält viele Anklänge

die Formel der persischen Bischöte VO 612 WALLIS BUDGE, Monks of Kublai
Khan, 27-99, bietet die lateinısche Übersetzung eiıner Unionsformel, welche Mar Jahballaha
VO Maragah AdUS Papst Benedikt X gerichtet haben soll

83 Congregatio PIO Eccles1iis Orıentalıbus, Ordo Mysteriorum C prıma sanctıficatıone ıd est
Sanctıticatio Apostolorum Mar Addai ET Mar Marı praeceptorum Orientis 1Uxta SUI1

Ecclesiae 5Syrorum Orientalium Malabarıs. Editio typıca, Komz 2003
Vgl o’ 30 Auf die Wıedergabe des Textes wurde hıer verzichtet. och selen ein1ıge
interessante Varıanten gegenüber Casparı vermerkt: Der Name Jesu (syrısch D OXLT) erscheint
1n der gleichen Buchstabierung Ww1e 1mM arabischen Text beı Schahrastanı, VOTL dem +ra
wiırd och e1In &u59a eingefügt. Das Fılioque X>a ist ad ıbitum verwenden, » Auter-
stehung WSCICT Leiber« liest der dyrer K >aı \'<t\\:n.;.n:


