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Vasıle1i1os Isakırıs

/Z/um Patrıarchen VO  - Konstantinopel Theoleptos
ine Neudatıerung SseINESs Amtsantrıttes

SOWIE C116 Erkenntnisse über seine Amtszeıt

ine er VON Hıstorikern hat bereıts den Versuch angestellt, eine Datie-
IUNS der Inthronisation des Patrıiarchen Theoleptos vorzunehmen, allerdings
ohne dass hlierdurch Eınigkeıit bezüglıch der SCHAUCH zeıtliıchen Festlegung seliner
Wahl un SseINES Amtsantrıttes entstanden ware pyrıdon Lavrıotes chrıeb das
Ere1gn1s dem Jahr 1517 L  « während athas, Byzantıos und der Patrıarch
VO  = Konstantınopel Konstantıos (1830-1834; das Jahr 1511 vorschlu-
vgen avantınos hat ohne jeglıchen Quellenbeleg eiıne Datierung INS Jahr
1516 Vorgenommen3‚ wohingegen Demares4, der Metropolıt VO  - Sardes und
Pısıdıa Germanos’”, Spontanus und Cuperus Bezugnahme auf dıie
Hıstoria Patrıachica, derzufolge Theoleptos während des Sultanats
Selıms (1512-1520) der eINZIEE Patrıarch SCWECSCH Ist, das Jahr 1513 für ehe-
Sten wahrscheımnlich hielten“: letztere Datierung aest.) hat sowochl In die VO  za

XnupLÖGV AOupioOTNC, Hatpıdpyai LETE INV AAmocıv (1453-1794), Hg [ EÖEOV, en 188/,
26; uch veröffentlich: In UNVaıOV (1877) 155  D

Ma vac, KatdAoyoc LOTOPLIKOG T@MV TOOTOV EITLOKOTLMV KL T@MV E@EENG II&tDLXDXOV, Nau-
plıo0 183 E E3 BuCavtıOG, H KOvotavVtıVOoLTOALG, Z en 1862, 5S30: KOctavtIiOL A,
BıoypoapiX KL OUYYOAOAI XL EAUOOOVEG EKKÄNGLAXOTIKAL KL DIÄOAONKAT, KL TLIVEG
ETLOTOÄCI TOU XUTOD, Hg A pLIOGTOKÄEVC, Konstantinopel 1866, 3477

Apaßavtıvoc, Xpo0ovoyoaupiX TNG Hreipov, 25 en 1856, BD asselbe atum wırd uch
VON Afthonıides, dem Herausgeber des erkes Meta INV AADOLV des KOmnenOs-
Y pselantes ANSCHOMMECN: Kouwvnvoc-Yumlavınc, Ta LETY INV AAmocıv (1453-1789). Er
VELDOVDAUMOVD (UVEKÖOTOUD TNG LEDÄG MOVNC TOU Zıva, (Hg Aooviönc), Konstantınopel 1870,

Der Katalog des emares be1l A Noro0öorovAoc-Kepaleuc, »Zvußolaı E1C INV XDOVOAÄOYLOLV
Ka LOTOPLOV TOV LETOYEVEOTEPMV NATPLOPYOV KOvVotOaVtTIVOLTOAEWCG«, EKKAÄNGLXOTIKN
Alnd’e1cx 4 (1844) SÖ2E 385-387, 398-401, bes. 3098
l’epLAVOC XO.pÖEOV, ZuvußoAhn ELG TOUG WATOLAUPNXLIKOUG KUTAAOVOUG K@vVot@VTIVOVTOAEQMG (XITO
UNG XAOTEDG KL EENG, E Konstantınopel 1935, 31
Be1l NorouödortovAoc-Kepauesuc, »ITept TOUV OLKovLEVLKOD Io0tpıOupXOU OeoAnNtTtOv A’'«,
Aege/ÄtIiOvV TNG IO TOPIKNG KL EVVOAÄOYIKÄG ETAIDELAUG 3 (1890-1891) 483-4906, bes 487:; Cuperus
T ractatus historico-Chronologicus de patrıarchıis Constantinopolrtanıis, Venedig 1/5%. Zg vgl
»und während der Regilerungszeıit des Sultans elım, der achteimhalb Tre regierte, ist eın
weıterer Patriarch eingesetzt worden, 11UT erselbe Herr Theoleptos (Kal EMNL ING BacıleiacOXDTOD. TOV GODATOV SeAhnumn, TCOVD eCnoe YDOVOVC KT NWLOL, AAAOC NMOTPLOPYNC ÖEV EYWE,
LOVOV AOTOC K"() p1C OEOANTTOC)«, Hıstoria Patrıarchica Constantinopoleos, Hg Im er.
Bonn 1849, S bes 150; vgl CrTusI1us, [ urcogTaecCIia, ase. 1584, 152 vgl uch

(2010)



Tsakırıs

Grume!l‘ qls auch In dıe VO  — Janin® und Fedalto” erstellten Listen der
Konstantınopler Patrıarchen Eıngang gefunden. aut einer weıteren Angabe In
der Hıstorıia Patrıarchıica hatte der Vorgänger VO  — Theoleptos, der Patrıarch Pa-
chom10s. ZUuU Zeıtpunkt der Thronbesteigung Selıims das Patrıarchenamt bereıts
Ar zweıten Mal nne Auf dıe Inthronisation Selıms hın reiste Pachomi0os., WIE CS

dıe meılsten Patrıarchen ach der Eroberung Konstantınopels tun pflegten, In
dıe alachel, sıch dort finanzıeller Unterstützung versichern"“. Auf seiner
Rückreise nach Konstantinopel wurde CI, ebenfalls aut der Hıstoria Paittiarchica,
VON einem ONC der sıch gemeInsam mıt anderen Klerikern ıhn VCI-

schworen hatte, vergiltet. Sein Leichnam ist nach Konstantinopel überführt und
1mM Patrıarchat, das sıch damals im Pammakarıstos-Kloster befand, egraben WOI-

den Unter Berücksichtigung diıeser Angaben hat Papadopoulos-Kerameus
dıe Überlegung angestellt, dass Pachomios aufgrun seiner Amtsverpflichtungen
schwerlıiıch länger als dre1 Monate seinem Amtssıtz hätte fernbleıiben können.
Demzufolge musste a1sSo dıie Inthronisation des Theoleptos, WE OT se1ıne Reı1ise
tatsäc  I6 kurz nach der Thronbesteigung Selıms o  er unte  men

hatte, Mıtte oder Ende 1513 erfolgt sein Auif der Basıs eiıner einschlägıgen Notız
1mM CX 776 des Jerusalemer Patrıarchats, dıe erstmals VOoNn Papadopoulos-
Kerameus veröffentlich wurde . SOWIE der Ausführungen VOon Aravantınos Ist

(GGedeon schlıeßlich der Überzeugung gelangt, dass auf der Basıs der VOTI-

handenen Informatıonen eine präzise Datierung der Inthronisatıon des Theolep-
LOS unmöglıch, wobel dıe Zeıtspanne VO  —; 1514 bıs 1516 als wahrschemnlichste
zunehmen Nal  m.

NoarouöorTovAOG, »H OEcıc TING EKKÄNO1LAC Ka TOVD EAANVLKOD YEVOVC V T TovprıKk® KPOTEL
LETO INV AA INCG KOvotOaVtTIVOLTOÄEOG«, Oeoloyiy 1 (1934) 5-  4, bes.

Grumel, La chronologıie, Parıs 1958, 4385
Janın, »JLe Patrıacat Grec«, Dicthonnaire d’Hıstoire el de Geographie Ecclesiastiques 13 (1956)

5Sp 629-/40, bes 632
Fedalto, Hıerachıa Ecclesiastica Orientalıis. SCITES EpIiscoporum Eceeclesiarum ( Arıstrlanarum

Orjentalmum, (Patrıarchatus Constantinopolıtanus), ua 1988,
1() nter den eIlf Patrıarchen VO  — Konstantınopel, dıe während des 16 Jh.s 1Im Amt ‚9 sınd zehn

In dıe Fürstentüuümer der Walache1 und oldau gereıst, Zach, Orthodoxe IC N
rumänısches Volksbewußtseirmn IM ıs Jahrhundert, Wıesbaden IDE, Ö3: vgl MoIisescu-—

Lupsa-A. Fılıpascu, Istorıia bisericH romäana., 13 ukares 1957 351
11 Hıstoria Patrıarchica, 150:; vgl Kouvnvoc-YumAlAavınc, Ta LETC INV AAlwoıVv,

Noro0ödoroviAoc-Kepauesuc, ITept TOU OeolAnNtTtTOV A 487
13 [ iese Notız datıert dıe Wahl des Jeremilas L Nachfolger des Theoleptos, In den Dezember 15722

(S. Noro0öorovAoc-Kepauesvuc, TEeDOoCOAVMITIKN BıßALoDnkn, NTOL KUTAÜAOVOG T@MV EV TA1G
BißAioUnNKaıG TOU XVLOTOTOU OTNOCTOALKOD KL KOAUBOAÄLKOD TAUTDLXPYLIKOU Op0VOov T@MV
TeED0COADUOV KL TAONG ITA LOTIVNG ANOKELLEVOV EAANVIKOV KWÖLKOV, E: St Petersburg
1891, 346)

14 F eÖEOV, II0T01XPYLKOL ITIVAKEG. ELÖNGELG LOTOPIKAL Bioypagıkaı TEPT T@MV II&tp1pPXOV
KOvVoteVTIVOVTOAÄEMG (XITO AVÖpEOU TOU TOOTOKANTOUV LEYPIG IOCKELL TOU TOU (XITO
BECOUAÄOVIKNG, en 1996, 378; vgl uch ACUTPOG, »EVÜDUWNGEOV nTtOL XPOVLIKOV
ONLELOLLOTOV GSuAAhoyN 1'Cp(()m«‚ NE£0G EAANnvouvnvov (1910) 1153-314, besonders HA vgl
DersS:; »ZUOUULKTO.«, NE0G EAANVouVnuUOV (1911) 359-372, bes 370.; Ko.poAtönc, I0TOpLC TNG
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Im Folgenden werde ich versuchen, EKınbeziehung einıger VON der FOr-
schung bisher kaum berücksichtigter Quellen 7/{Wal keıne präzıise Datıerung des
Amtsantrıtts Theoleptos vorzunehmen., aber dennoch die Hfe Gedeon als
gesichert betrachtende Zeıtspanne VO  — ZWweIl Jahren auf dre1 ıs vier Monate
euile einzugrenzen. Im Zuge der hliermit verbundenen Darlegungen sollen
außerdem ein1ıge mıt der Inthronisation In Zusammenhang stehende hıistorische
Ere1ignisse un spekten beleuchtet werden.

DIie Inthronisatıion des Theoleptos In Adrıanopel
Wıe In der Hıstoria Patrıarchica berichtet WwIrd, ist Theoleptos

ach Adrıanopel gelaufen, der Sultan elım, der König, Wal, und gab das peskes und küusste SE1-
and und sofort am GT eIn era und kam In dıe katholische TC SC 1INS Pammakarı-

StOS-  oster| 15

In dA1esem Abschniıtt wırd Z/{W äal en Datum für dıe Inthronisatiıon des Theolep-
LOS genannt, ein bedeutendes Detaiıl kann unls jedoch weıterführenden Schlüs-
SCI1 verhelfen Theoleptos am das Z Bestätigung seiner Kınsetzung NOtwen-
dıge Berat VON elım In Adrıanopel (  irne), seıne Thronbesteigung
dem 1SC bereıts vorbereıtet worden se1n MNUuSsSs Als ETSIESsS stellt sıch hler dıe Fra-
9C, elım dieses Berat In Adrıanopel und nıcht, WIE gewÖöhnliıch, In Kon-
stantınopel ausgestellt hat Für welche Zeıt ist eın Aufenthalt Selims In Adrıano-
pel bezeugt un worauf ware CIn olcher Aufenthalt zurückzuführen?

ema eiıner SaNZCH er VO  — griechıschen Quellen WIE EIW. der Kleın-
chroniken‘®, der Ecthesıis Chronica””, der Hıstoria Patrıarchıica und der Hıstoria
Politica””, die hıerın zudem VO  — italienischen“ und türkischen“ Quellen bestätigt
werden hat elım 1Im September 1515 nach dem ogroßen ran VO  — Konstantıno-
pel (25 Au6s.)“ seinen Regilerungssitz zeıtweılıg nach Adrıanopel verlegt, IS dıe

EAA&Ö0G (XITO TNG UITO T@MV DVouadvov HAOTEDG TNG KoOvotaVtTIVOVTOAEMG (1455) LEYVDI TNG
BaÜoıÄeiuc T' ew@pyi00 TOU en I9 Z 316 Anm

15 »EÖPOLLEV E1C INV ASpLıavovuTOALV, TCOUD NTOV GODATOV Sehnung BacıAsvuC, KL SÖMKE TO
NECKEGLOV, KL EWLAÄNGE TO YXEDNV TLOVU, Ka ING MPAC EXAOBev UNOPOTLOV, KL NAdeEvV 81 INV
KOÜOALKNV EKKÄNGOLOV«, Hıstoria Patrıarchica, 151

16 Schreiner, DiIe Dyzantınıschen Kleinchroniken, E Wıen 19750 3806 (Nr. 53/4'7), 397 (Nr
54/41)

x Ecthesıs Chronmica, Hg Lambros, London 1902 (Nachdruck Amsterdam
18 Hıistoria Patrıiarchica, ]
19 Hıstoria 'Olıblıca Constantinopoleos, Hg Im Bekker, Bonn 1549, 3-77, bes

Sanuto, I Diarı, PE Venedig 18857, Sp 238, 250
21 Rustem Pascha, Die osmanısche Chronik, Übers VO  —; Ludwıg Forrer, Leipzig 1923, 43; VON

Hammer, (rgeschichte des Osmanıschen Reıiches, 27 Pest 1828, 427
Sanuto., Diarı, 2 5Sp 162; Rustem Pascha, Chronik, 4 D Ecthesıs CAronica, 64:;

VO Hammer, (reschichte des Osmanıschen Reıiches, 432; vgl Schneıider, »Brände In KON-
stantınopel«, In eelıger, Hg.), Altons Marıa Schneider, Reticulum: ausgewählte UuLsalze
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gröbsten Schäden behoben DiIe Verlegung des Sultansıtzes nach Adrıano-
pel Wal eiıne In der Osmanıschen Regilerung gängige Praxis: Wallll immer Konstan-
tinopel VOonNn Naturkatastrophen, Bränden heimgesucht wurde” Es lässt sıch
nıcht eınmal mıt Siıcherheit ausschlıeßen. dass auch der Patrıarch Theoleptos ach
seiner Inthronisation für kurze Zeıt In Adrıanopel weilte, da dıe Sultane In VOCI-

gleichbaren Fällen eInes Ausweıchens nach Adrıanopel mıt iıhrem
Hofapparat auch den griechischen Patrıarchen mıtzunehmen pflegten““. Den
genannten Ere1ignissen Ist 1mM re 1514 der Krieg Selıms dıe Iranıschen
Safawıden vVvOTANSCBANSCH, 1Im August desselben Jahres hatte A be1l aldıran das
Heer des Ismaıl sıegreich geschlagen”, woraufhın CT für ein1ıge Tage des-
SCI] Resıdenz, Täbrıs, besetzt hielt“®. Erst 1Im Folgejahr kehrte SE ach Konstantı-
nope ZUrück. Ende August WI1Ie bereıts beschrieben e1in verheerender TaTı
wutete Im eptember sollte elım seinen Amtssıtz nach Adrıanopel verlegen, 1Im
Jun1ı 1516 ZO bekanntlıc die ägyptischen ameluken 1INSs Feld*” Diıieser
Feldzug sollte ZUT Eroberung des Mamlukıschen Sultanats“®, und damıt
der beıden eılıgen Städte des Islams, und edina, führen“. Am Fe-
Dbruar 1516 veröffentlichte elım einen Erlass A das Patrıarchat VO  > Konstantı-

un Katalog sSeIner ammlungen, Münster Westfalen, 236-257, besonders 244; Schreiner, DiIie
Dyzantıinıschen Kleinchroiken. 2’ Wıen I9 DE
Am 5amstag des onats Reb H 915 erschütterte en großes en Konstan-
ınopel und In den nächsten agen hıelten sıch dıe Eiınwohner der Folgebeben außer-
halb ihrer Häuser auf. Die Wesıre rieten dem damalıgen Sultan Bayazıd H.. ach Adrıanopel
umzuzliehen, ıs dıie durch das en zerstoörten Bauten sanılert waren Damals wurde der
Archıiıtekt Hayreddın mıt der Restaurierung der wichtigsten Konstantınopler Bauten beauftragt
und bereıtete iıne provisorische Residenz für den Sultan In Adrıanopel Ugur, The Reıgn Oof
Sultan Sehm T ın the I9 Selim-Näame Lıiterature, Berlın 1985, ISS ber das eDen
uch Spandounes, On the OTIZIN Ottoman EmperTOors, Übers 1COl, Cambridge 1997,
62f.) Ahnlich INg INan uch 1Im Fall Selıms VO  S der Sultan ZOg zwıischenzeiıtlıch ach Adrıanopel
u bıs dıe UrC den Tan VO  —_ August 1515 verursachten Schäden behoben

T EÖEOV. Boayesie ONUELOTLIG TEL T@MV EKKÄNGLUOTLIKOV NUOV ÖLKALOV. Konstantinopel 1909,
100 Dies würde uch dıe Ausstellung zwiıschen 1517 und eInes Synodalbriefes UrTrC|
Theoleptos, mıt dem dıe TODIeEemMe der damals 1mM Verftfall begriıffenen Metropolie V  —; Adrıanopel
geregelt werden ollten, erklären. Theoleptos tellte höchstwahrscheinlich während seINESs Auf-
enthaltes ın Adrıanopel fest, Aass dıe Provınz AL Wal, Aass S1e weder dıe jJährlıche Steuer
den Sultan och den ANSCMESSCHNCNH Lohn eInes 1SCHOTS aufbringen konnte: angesichts diıeser
Lage beschloss Theoleptos, der Provınz zusatzlıche Gebiete, dıe bısher der Metropolıe VO  —; Phılıp-
pope. angehörten, unterstellen NorouöoroviAoc-Kepauesvuc, ÄAÄvaAleKta LEDOCOADLUITIKNC
OTA VOAÄOYVLOG, E: Brüssel 1963 (Nachdruck],

aVOTY, » The Consolıdation of Safawıd Power In Persia«, Der 'SIam 41 (1965) /71-94,
besonders S9f.; Ugur, T he EI2N OLT Sultfan Sehm %;

Becker, »Barthold’s Studien ber Kalıf und Sultan«, Der Islam (1915) 350-413, besonders
387:; Ugur, The Reıgn OL Sultan Sehm A 2661£.; aVOTY, The ( onsolıdation of Safawıd power,
Becker, Barthold’s Studıien, 389:; em, agebucı der ägyptischen Expedition des Sultans
CeIm E, Weımar 1916,

azu ansky, » DDIe Eroberung Syriens durch Sultan Selim 1.« Mitteilungen AT osmanıschen
(reschichte 2/3-4 (1926) 1 78320841

VO  m; Hammer, (reschichte des O()smanıschen Reıiches., Z 5S2UI; Matuz, Das Osmanısche
eıiCch, Darmstadt ’2006, 8&2f.
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nopel, AUus dem hervorgeht, dass ein1ge AU Wec der Steuereintreibung für das
Patrıarchat in RumelIi befindliıche eriker un Laıen uTrc ansässıge Muslıme
der Beschimpfung VON Muslimen“ bezichtigt und, nach vielerle1 weılteren Be-
schuldigungen,3 ZUT Konversion ZU siam ZW worden [Dieser
Erlass WAar eıne Reaktıon auf Beschwerden, dıe der amalıge Patrıarch mıt der
gleichzeıtigen Bıtte Intervention A den Sultan gerichtet hatte elım g1bt dar-
In verstehen, dass 8 dıe Schuldigen da Z/wangsıslamıiısıerung das isla-
mısche ec verstößt bestrafen werde” Obwohl der Name des zuständiıgen Pa-
triarchen 1Im Urteil nıcht genannt wird, kann mıt ein1ger Sicherheit ANSCHOMME
werden. dass S sıch Theoleptos handelt”. FEınmal ANSCHOMUNCNH, C® hätte sıch
be1l dem damals amtıerenden Patrıarchen dessen Vorgänger Pachomios SC
handelt, dann müßte welıter AUNSCHOMIMIME werden, dass 1Im Verlauf VO  — HUr dreı
onaten, VO  —; Ende Februar bıs ang Jun1ı 1516; olgende Ere1ignisse {It-

efunden hätten: Pachomios trat seıne Reise In die alacne1 und kehrte VO  -

diıeser zurück; SseIN uUurz darauf folgender Tod Z den SaNzZCH Prozess der kanon1-
schen Wahl des Konkurrenten des Theoleptos34 nach sıch; un Theoleptos hatte
noch Zeıt auf diese Wahl eiie  1V reagleren. Dies ist 1m (janzen esehen csehr
unwahrscheımnlich, VOT em we1l eine Reıise des Okumenischen Patrıarchen In dıe
Walachıischen Fürstentüuümer üblicherweise ängere Zieit. dre1 bıs vier Monate,
In Anspruch nahm. Abgesehen davon WAarTr elım während ebendieser Monate
den etzten ochen besagter Zeıtspanne in höchstem Maße mıt den Vorbere1l-
tungen für seinen Agyptenfeldzug beschäftigt. Nımmt Ial wıederum d dass
Theoleptos hınter dem Erlass des ultans steht, vermuiıttelt sıch uUurc den Inhalt
des Dokumentes, dass Theoleptos’ Thronbesteigung dessen Veröffentlichung
mıindestens einıge ochen VOTANSCSANSCH seINn 11USS Denn das erwähnte VIr=
teıl Selıms rlaubt darauf schließen, dass dıesem Zeıtpunkt Miıtte Februar

Auf Grund einer olchen Anklage STar' 1564 Demetrios Tornaras den Märtyrertod, NıKoÖNLOC
Ayıopeunc. N£o0v Maptvpoloyı0v, en “1856,

31 Üblich Wäal dıie Beschuldigung des Abfalls VO slam, dıe teılweise auf einem tatsächlıchen
fiIrüheren Übertritt des betroffenen T1ısten ZU siam basıerte, (sOo 1mM Fall des Märtyren I heo-
phanes, ED NıKOoÖNLOG, N£ov Ma@ptvpoAoyı0v, 41), teılweise ber VO den JTürken inglert
Wal (SO 1m Fall des Märtyrers Johannes AUus loannına, 1526, eb  Q, 54) Aus dıesem TUN! hat
sıch Theoleptos e1m Sultan für iıne rechtmäßige Untersuchung olcher nschuldıgungen VCI-
wendet
Diıese Urkunde hat Zacharıadou mıt deren neugriechischer Übersetzung veröÖöf-
fentlicht E Zuyopıeuö00, AsKa TOVOPKIKU EYVYDUOU vIX INV MeyaAln EKKÄNOLC, - T.
en 1996, Mıt einem auf einen ona früher datıerten Erlass Selım In Angelegen-
heıten des Pantokratorklosters VO Berg OS eingegriffen, allerdings auch 1er hne jeglıche
rwähnung des Patrıarchen, WI1eE In den allerme1isten A dıe Öster gerichteten Sultansurkunden

Salakıdes, Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi AaUuUs der Z eıt Bayezıd UN| CIM
Thessalonikı 1995, YO.. 95)

uch Zacharıadou geht davon dUus, Aass Theoleptos der In dıesem Urteil rtrwähnte Patrıarch
WarTr

weıter
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1516 dıe bısher 1m Patrıarchat vorherrschende Unordnung35 behoben worden
Wal, dass dıe Kırchensteuer 1mM Auftrag des Patrıarchen regelmäßıig eingezogen
wurde und der Patrıarch sıch nach Kenntniısnahme der erwähnten OTrTialle sıcher-
ıch mıt entsprechenden Gesuchen den Sultan In Adrıanopel gewendet hatte
Was vorab ein1ıge Zeıt In Nspruc. S  IMN en MUSS  36 es In em lässt
sıch den obıgen Darlegungen Lolgend dıe Annahme vertreften, dass die Inthroniıisa-
tıon des Theoleptos 1mM Zeıtraum zwıischen Ende September 1515 als elım SE1-
HC SI1ıt7 nach Adrıanopel verlegte, und Miıtte Februar 1516, dem 1)Datum der ben
erwähnten Urkunde, stattfand.

Theoleptos als andıda für den Patriıarchenthron

DiIe Umstände der Ihronbesteigung des Theoleptos edurien einer näheren Be-
leuchtung. aut der Hıstoria Patrıarchica soll Patrıarch Pachomi10os., WIE schon C1-

wähnt, In Selymbrıa vergiftet worden seIN. Theoleptos, der miıt dem ermordeten
Patrıarchen verbunden Wal, ist e in der olge gelungen, sıch In Adrıanopel be1l
elım empfehlen bevor die Patrıarchalsynode eınen Patrıarchen wählen
konnte. Anunfi dıe Bezahlung des uDlıchen trıttsgeldes ‘nDeskes wurde iıhm ein
Berat ausgestellt, Ta dessen G1 qls der CH6e Patrıarch anerkannt wurde. 7Zurück
in Konstantınopel, setizte CT sıch mM1 dieses Berats be1l den Bıschöfen urCc
SOdass se1ıne de-facto-Inthronisation auch de Jure bekräftig werden konnte  ST
Hierüber 1Jlefert dıe Ecthesıs Chronmica, deren Verfasser zahlreiche Detaıls Aaus

dem en des Theoleptos wIssen scheınt, einen etwas abweıchenden Bericht
Dieser Quelle zufolge hat dıe Patrıarchalsynode den Metropolıiten VO  — chıalos,
Lloannıkı10s, ZU Nachfolger des Pachomios ewählt. Theoleptos aber, » nachdem

dıe eriıker Un dıe Herausragenden den Laıen UIC: Forderungen
|unter Tuc gesetzt| haltte, TI er un sıch den Thr. 011«38 Diese NIOT-
matıonen erweıtern HNSGIE bisherigen Kenntnisse über dıe Hıntergründe der
Wahl des Theoleptos, WIE überhaupt HDRNSGIE Vorstellung VO  — der 1im frühen
icCHhenNn Abwicklung einer Wahl des Patrıarchen VO  i Konstantınopel.

Dass Theoleptos dıie herausragenden (KOAAÄLOTEDOVTAG) Laıen, Menschen
mıt finanzıeller A und bedeutenden Kontakten, für sıch gewinnen konnte.
ebnete ıhm den Weg z Besteigung und 1Im Weıteren UT Bewahrung des Ihrons
OIC einflussreiche Laı1en spielten elıne entscheidende In der griechischen
TC 711 Zeıt der Türkenherrschafi ank ıhreru Verbindungen Z OSINa-

nıschen Regilerung, mıt der S1e In den me1listen Fällen auf dıe en oder andere

35 azu weıter unten
36 Die Beschleunigung der Steuereintreibung lag uch ıIn Selıms Interesse., da e1In Teıl dieser Gelder

In dıe Staatskasse OSS (s Zoy0.pL0.Ö00, AEKa TOVPKIKO EVYVPUOC, 167)
Hıstoria Patriarchıca,
»ÖEELWMOALEVOC TOLC KÄNPLKOULG KL SK T(DV AÄCQIKOV TOVC KOAÄAMOTEVOVTAG, ELOTNÖNGAC eEA\0ße
TOV ÜDOVOV«, Ecthesıs Chronica,
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Weilise kooperilerten, konnten S1e sıch auf polıtıscher ene für hre Jeweıligen
Günstlınge verwenden. IDies S1E wıederum deshalb, we1ıl dıe Inthronıisatıiıon
eiInes »eigeneN« Kandıdaten einen direkten Zugriff auf dıe Kasse des Patrıarchats
ermöglıchte, derer sıch dıe Beschützer des jeweıligen Patrıarchen oft bedienten.
Dieses Phänomen seizte sıch In Je unterschiedlicher Intensıtät mındestens bIıs 1INSs

Jh fort. Stephan Gerlach Jlefert eın Extrembeispıiel für Ausbeutungen dieser
Art Aaus der Zeıt des überaus mächtigen griechıschen Laien Kantakouzenos
(7

WAallll einer ;oll eın Metropolıit werden, gehe 11U  - ZU (antacuzen SCH Achılo, und bıtt ıhn.
;oll iıhm azu helffen, versprech ıhm dagegen 500 uch ohl nachdeme der Dienst gut, 1000 1 )uca-
ten. Der C'antacuzen chreıb A den Patrıarchen, (der jenem, we1l seıne Creatur, fast gehorchen
müsse) den der den soll einem Metropolıiten dem, der dem UOrt mache. Der Patrıarch
olge gleich. Da MUSSeEe ann der u Metropolıt dem ('antacuzen iTS| 100. den Geistlichen
einem 100 Dukaten geben Wer Iso eld hab, und dem ('antacuzen 11UT 1el verspreche, der
könne eın Metropolıt werden“”.

uch dem Nachfolger des Theoleptos, Jeremias E gelang der ufstieg auf den
Patrıarchenthron, WIE noch sehen se1n wiırd, dank einem eftigen Konflıkt ZWI1-
schen Z7WEeI1 mächtigen (GÖönnern unterschiedlicher Kandidaten“. Der Bericht der
Ecthesıs Chronıica ist er durchaus glaubwürdig: Theoleptos bestieg den ron,
weiıl C einen oder mehrere mächtige griechische Laıen mıt gu Verbindungen

Selims Hof In Adrıanopel für sich hatte gewıinnen können. Dem Bericht der
Ecthesıs Chronıica kann INan och weıtere Einsichten entnehmen: Die verwıckel-
ten Verhandlungen 1m Vorfeld der Wahl eInes Patrıarchen VO  —; Konstantıi-
nopel, In denen sıch entschlied, welche Lalen- bzw Klerikerparte1l den eigenen
Günstlıng durchsetzen würde, bhıeben nıcht immer auf den Rahmen der Patrıar-
chalsynode beschränkt, sondern konnten Umständen dazu führen, dass mıiıt-
tels einer Kontaktaufnahme mıt dem Sultan eın andıdat, zunächst Umge-
hung der Synode, auf den ToON gelangte, erst nachträglıc dıe synodale AN-
erkennung seiner Inthronıisatiıon erzwingen. Bereıts der Patrıarch nach
der Eroberung Konstantınopels, Gennadıos Scholarıos, bestieg den ToON fak-
tiısch aufgrun einer Entscheidung des Sultans und nıcht nfolge der Synodalwa
(es Ist nıcht einmal gesıichert, ob In seinem überhaupt eıne Wahl stattfand).

Gerlach, Stephan erlachs deß Aeltern agebuch, Frankfurt Maın 16 /4., 367 Kantakous
NOsSs Dominanz 1e' tatsäc  IC bıs seinem Tod unangefochten, sowochl während des Patrıar-
ats Joasaphs I1 (1555-1565), den ach einem Kontflıkt absetzen heß, als uch während
der Amtszeıten der Patrıarchen Metrophanes 111 (1565-1572, 1579-1580) und Jeremias I1
(1572-1579, 0-15 1587?-1595); ebd., S31 MNMonraloyAov, BiBALOUNKEG OTNV
K@votavVtıvovTOAn TOU ICT (XL. (Kwöo. Ind. Hıst. (Ir. 98), Thessalonıkı 1983, SAr Rıchter,
» Wer ist Jeremiuas 11 Okumenischer Patrıarch VO  —; Konstantiınopel”«, IN Batısweiler
elmy Kotowsk]i gg Der Okumenische Patrıarch Jeremias VOIT Konstantinopel UN|
dıe Anfänge des MoskaVT Patrıarchates. Referate ndeıträge Aldem ınternationalen WISSEN-
schaftlıchen SYMpOSION INn Bad Alexanderbad Junı 1989 rlangen 1991, K0O, 9Of.

4() CENESIS Chronica,
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Zahlreiche weıtere olcher ollten In den ersten Jahrhunderten der Türken-
herrschaft tolgen.

Bringt INan dıe Angaben der Hıstoria Patrıarchica mıt denen der Ecthesıs
C(Chronıica N  N, Sı ergıbt sıch daraus, dass unmıiıttelbar nach Pachomios’ Tod
der Metropolıit VO  —_ Anchıialos, loannıkı10s, VO  —_ der Patrıarchalsynode Z Patrıar-
chen ewählt wurde. dass jedoch Theoleptos In Adrıanopel dıe Ausstellung eines
Berats für sıch Urc eliım erwirkte, mıt dem CF dann 1Im Patriarchat erschien und
alle I1ISCHOTeEe un TUC setzte, dass S1e ihren ursprünglichen Beschluss auf-
en und dessen ıhn als den Patrıarchen anerkannten. Theoleptos
gehörte, WwI1e bereıts erwähnt, ZU Vertrautenkreis des Patrıarchen Pachomuios.
ema Z7WEeI Angaben AUsSs der Vıta des Theophılos Myrovletes, der In der ersten
Hälfte des 1n auf dem Berg OS ©  S und AdUus einer handschrıiıftlichen
Version der Chronık des Ps.-Dorotheos, kam Theoleptos AUSs Zichne?* Der
Ecthesıs C(hronica zufolge WarTr se1ın weltlicher Name Theodoros:; CT soll früher
verheıratet SCWESCH se1in und Kınder gehabt aben, dıe D verlıeß, nach Kon-
stantınopel zıehen, Pachomios iıh ZU Priestermönch un wen1g später
ZUuU Metropolıiten VO  — Ioannına weihte““ Theoleptos hatte CS fertig C
bracht, nach dem Tod des Patrıarchen Pachomios, den G1 auf der Rückreıise AUSs

der alacne1ı begleıitet und dessen Tod In Selymbria” C persönlıch mıiıterlebt hat-
LE, dessen Vermögen sıch reißen, indem 6 ohne jeglıche Bevollmächti-
SUNs als Vertreter der Verwandtschaft des Patrıarchen hervortrat. 1a Theolep-
{OS also offensıichtlich eın Miıtarbeiter des Pachomios SCWOSCH WaL, [1USS$S dıie
VO einem ONC Namens Theodoulos“* begangene Ermordung des Letzteren
das Werk elıner Kleriker- bzw. Laienparte1 SCWECSCH semn, welche sıch Pachomios
und dessen Miıtarbeıtern wıdersetzte un welche iıhrem eigenen Günstlıng AAr

Patrıarchenamt verhelfen wollte Ihr Günstlıng Wal, WIE gesehen, der Metropolıt
VON chıalos, loannıkı10s, der ursprünglıch ZU Patrıarchen ewählt WOI-

41 ITepi TNG T@MV Pa ioVv BaoılÄeinG..., Ms NT. Bodleıjan Lıbrary (Bıblıothecae Canoniclane),
369'; A0OUKAKNC, MEeyac ZuvaEapıoTnNG TOVTOV T@MV AYLOV T@MV K ON OVTO TOV UNVA
TovALOV EOPTUCOMEVOV, Y en 1893, 500, 5 Aus Zichne kam uch Pachomios, der Vor-
gaänger des Theoleptos (ebd 504)

47 In der CIENESIS (hronıca wırd N1IC erklärt, WwIıe der verheiratete Mann ZU Metropolıiten wurde.
Eıne solche Laufbahn WAaTlT ber durchaus möglıch, und entsprechende sınd belegt, WIE z
Aus dem einschlägıgen Paragraph des ZuVtAyu KT OTOLYELOV VO Blastares PaAAhnc-
[IotAnc, ZOVTAyUO T@MV deimV KL LEDOV KOVOVOV, 6, en 1859, SOWIE AUSs dem H}
Kanon des Nomokanons VO  5 Malaxos hervorgeht. zZzieres Werk, das ZU großen Teıl das
Werk des Blastares reproduzlert, wurde ZU!T eıt der Türkenherrschaft besonders STar. rezıplert

I ’Kıvnc-N. NovtalorovAoc gg NOuUOKAVmOV Mavovn/A TOU MaAauSoD TOU EK
NavimAiIoD TNG ITEAOTOVVNOOD. METEVEYVELG ELG AeEıv ATANV ÖL INV T@MV TOAÄADV WMOEAÄELXV,
Thessaloniıkı 1982,

4°) CENESIS Chronica,
In der CINESIS (hronıca ist VOIN einer Ermordung des Patriıarchen keine ede
Hıstoria Patrıarchica, 150; vgl ılıppus Cyprius, C’hronıicon Ececlesiae Graecae, Leıipzig Tank-
furt 1687, 389



Zum Patrıarchen VO Konstantiınope. Theoleptos

den Wa  — Es bleıibt unbekannt, welche einflussreichen Personen hınter loannıkıo0s
standen: sıcher ist NUT, dass loannıkıos ungeachtet seiner schnellen Wahl den
TON nıcht halten vermochte, da das gegnerische ager sıch Pachomıi-
OS Tod mıt seinem Kandıdaten Theoleptos erneut des Ihrones bemächtigen
konnte. DiIe vorhandenen Nachrichten erlauben 6S nıcht, das Bındeglıed zwıischen
Theoleptos und dem Hof des Sultans elım identifizieren. Seine (GÖönner MUS-
SC In jedem Fall 1Ur Selıms CNSCICIM Stab gute Verbindungen gehabt aben,
denn nach dem plötzlichen Tod Selıms und der IThronbesteigung se1InNes Sohnes
üleyman 1m ()ktober 1520 wurde Theoleptos, nfolge des Gardewechsels
den osmanıschen Würdenträgern SOWIE den be1 ofe einflussreichen Chrısten, In
unangenehme Abenteuer verwiıickelt.

DIe etzten Te der Amtszeıt des Theoleptos
ach der plötzlıchen Abreise des Theoleptos In dıe alacne1ı 1mM rühlıng 152

einem Zeıtpunkt als dıe Oosmanısche Armee sıch gerade für einen Feldzug
Ungarn und Serbien rustete, begannen Theoleptos‘ Gegner, seinen Ton

systematiısch untergraben. aut der Hıstoria Patrıachıica wurden Theoleptos
Verfehlungen sexueller Natur vorgeworfen”“. DIie Ecthesıs CAronica, dıe erkenn-
bar nıchts VON Theoleptos hält, schıildert ıhn insgesamt als eiınen dem kırchlichen
un: monastıschen OS tTemden Menschen, der sıch dıe (Gunst der reichen orle-
chischen Patrone 1Im Patrıarchat und damıt eiıne konflıktfrei usübung se1INeEs
Amtes uUurc hohe eldsummen rkauft hatte:; S1e wirft ıhm VOTL, dıe Ermor-
dung eInes Priesters AdUus Galata, der sıch den Forderungen des Patrıarchen SEe1-

Gemeinde auf rhöhte Steuerzahlungen entgegenstellte, indıirekt erwiırkt
C 1rotz dieser wen12 schmeıchelhaften Außerungen gesteht der Autor des
kırchenhistorischen Teıles der Ecthesıs (Ahronıca Theoleptos Z In der erwal-
tung der kırchlichen Finanzen durchaus kompetent SCWECSCH SeIN  47 [)a seipe
45 »Habıamo, DCI V1a de Rodı, turchı sta rotı 11 confinı de la alachıa, el el patrıarcha de

Constantinopoli sollıcıtar quella impresa Tuzıto da Constantinopoli«, Sanuto, Diarı,
D Venedig 1892, 5Sp In dieser eıt sSTan der Patrıarch VON Konstantınope In Ver-

bındung mıt dem Walachıischen Fürsten Neagoe Basarab Letzterer wurde VOIl der Pflicht,
eines selner Famılıenmitglieder als (Ge1ise]l für alle ach Konstantinopel schıicken, befreıt,
indem der Patrıarch dıie dieser Ge1ise]l 2000 Florın übernahm ( Ecthesıis (hronica,
/Öf.) DiIie Reıise des Theoleptos INn dıe alache!l, dıie urz VOT dem Feldzug Serbien
stattfand, wurde höchstwahrscheinlich VO  ’ der Pforte zugelassen.
Hıstoria Patrıarchica, 152
Ecthesıis Chronica, Eıne ahnlıche Eınschätzung der Verwaltung des Patrıarchats durch
Theoleptos bringen uch dıie Chronık des s.-Dorotheos WIE uch dıe VO'  — s.-Dorotheos
abhängige Ne£a ZUvoywıc des 1galas 7U usdruck, s-Dorotheos, BıßAiov LO TOPLKOV
TEDLEYOV EV OUVOWEI ÖLKOOPNOUVG KL EEOVOUG LO TOPLAG, Venedig 1631, OTÖ (=5Kıyalasc, N£a TÜVOWIG ÖLXOHOPDOV 1LOTOPLÖV, Venedig 16537, vEÖ (=4 Es ıst VOIl Interesse,
Aass aut der ıta des eılıgen Bessarıon VOINl Larıssa Bessarıon Ure den damalıgen etITrO-
polıten VON Larıssa ZU Bıschof VO  e Elassona und Domeniıiko ernannt worden Wal, ass das Olk
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Gegner ıhn alsSO keıiner Verwaltungsfehler bezichtigen konnten warfen SIC ihm
sexuelle Verfehlungen VOI Tatsächlic 1ST CS ıhnen gelungen dıe Erlaubnıs des
ultans ZUr Eınberufung kırchliıchen Gerichts erwırken Eın olches (Ge-
richt hat aber 11C getagt we1ıl Theoleptos plötzlıchen Erkrankung
höchstwahrscheinlic der est starbh Fa SC1HGN großen Gegnern ählten der
Metropolıt VO  ; Anchıalos Loannıkıos dessen Namensvetter der Metropolıt
VO  —; Sozopolıs Eirsterer wappnete sıch für CLE erneute Patriarchenwahl der

des Bıstums Ernennung jedoch N1IC akzeptierte da 168 faktıschen Bestätigung der
Unterordnung des Bıstums un dıe Metropolıe VON Larıssa gleichkäme wohingegen das olk
des Bıstums dessen Anerkennung als eigenständıge Metropolıe anstrebte SO wendeten sich die
Gläubigen » amn den damalıgen Patrıarchen Theoleptos der vielmehr Chrysoleptos (GGoldneh-
INCI, übertragen: Bestechlicher), un! bekamen VOI ıhm Bıschof Namens Neophytos, der
ach SCINECIN 10d unaufgelöst eiunden wurde (T@ TOTE MNotpıapyn XPLOOANTTO WOAAOV 1
OeOANTTO' EILLOKOTLOV TLIVO Aaußavovoı nO.p 8 N£0@vTOV LOLVVOUG, UEL ÜOVvaTtOV
OADTOV EUPEVEVTO)« AroAovlia ZO0OU YVIOLG II&«tTDOG Bnoo&pimvoG, ÄpYLETLOKOTOU
XPIOONG ZTOU VAUVUXTOVPYOU, ukares 1759 10°) Das Wortspiel mMIiıt dem Namen des atrı-
archen suggeriert unmıssverständlich Aass Theoleptos Metropolıiten Bestechungsgelder
ernann WIC uch viele andere Patrıarchen der eıt der Türkenherrschaft tun pflegten;
I11lall wıird mansels weıterer Quellen allerdings nıcht können ob dıiıesem konkreten Fall
dıe Behauptungen und Andeutungen der zıl1erten ıta tatsächlıc. der Wahrheit entsprechen
Hıstoria Patrıarchica,. 152
CENESIS ( hronıca vlg Hıstoria Patrıarchica 152
In der CIRESIS Chronica el »Man brachte uch loannıkıos VO  —_ Anchıialos, der dıe me1ısten
Stimmen für sıch bevor Theoleptos den TON erlangte Es entstan:! ber CIn

WIS zwischen den Archonten CINISC wollten den Metropolıten VO  — Anchıalos CIN1ISC wollten
den Metropolıten VOIl 50zopolıs ber Konstantınos KOunoupes da WUuSste ass CIM WIS ent-
tanden WAarTr und den I7zane Kanavoutzes ‚d dessen Pläne| tılgen wollte ‚und ZW al mı1T der Be-
gründung| ass Letzterer deswegen wollte Aass Loannıkıos Patrıarch werde, weıl dieser MILT iıhm
verwandt WarTr hat der KOunoupI1s miıt UÜbereinstimmung der Kleriker SCINCNMN ıllen und SIC

en den Metropolıiten VO  — Sophıa leremı1as Z Patrıarchen VO  — Konstantinope gewählt
(Eo@epov KL TOV AyyınAov |MOVVIKLOV OC KL LO1LC WTIQMO1G, K eA0.BeE LOV

ÜPOVOV OEeOANTTOC ] eyove dE ÖLXOVO1LC UEO W IO AÄCQIKOV OL LEV NÜEAOV TOWV

AyyımAOVU, OL ÖE LOV ZmlCorTOoAEwc, ÖE KOVOTOAVTLIWVOC KOVVOUTNG, E1LÖ0C OMNWC YEYOVE
ÖLYXOVO1C. KU'1 ELG XVOLDEOLV TOU TCove KavoßovtCov WC ÜEAOVTOC NOTLDLAUDXELOOL LOV

IO0 vVviKLOV, s UEL KL BovAnc LO)  — KÄNPIKOV € Kovvovrznc
ÜEANLO, KL TOWV SopLac TepewaVv NMOTDLODXTIV KOvotavtıVOovLTOÄEOC)«,

CENESIS Chronica /0) emäa| diıesem Bericht hat ZWCC1 durch Gruppen einflussreicher Laıen
unterstutzt: Kandıdaten gegeben nämlıch Loannıkıos VO  — Anchıalos und den Metropolıt VO  —_ SO-
zopolıs, dessen Namen 111 Kontext der Wahl unerwähnt bleıbt be1l der darauf folgenden Cchıl-
derung der ZWE1 re spateren ewegung Jeremias ber genannt wırd Er heıißt uch
Loannıkıos ( EcthesIis Chronica 76) Dass dıie Metropolıten benachbarter Städte el dıesen rela-
LIV seltenen Namen gehabt en ollten och azu ass der 111C (von Anchialos) 1515 ZU

Patrıarchen gewählt der andere (von 5S0zopolıs) zehn re spater ursurpatorisch 7U

Gegenpatrıarchen rthoben worden SCI ass €e1: ISO den mächtigsten Hıerarchen iıhrer eıt
gehörten I1ST ZWaTl möglıch ber csehr unwahrscheımnlich Dies heße sıch amı erklären, ass C111

und erselbe loannıkıos ırgendwann ach 1516 VO  — der Metropolıe VON Anchıalos der VON

Sozopolıs vVersetz' worden IST Was ber bıs ZUT Veröffentliıchung Materı1als Vermu-
(ung bleiben MUSS er werde ich diesem Aufsatz MI1t dem uftfOr des CEAESIS Chronica
davon ausgehen ass sıch ZWEEI dıistinkte gleichnamıge Personen handelt In diıesem
Wl der loannıkı10os, der mıiıt Kanavoutzes verwandt Wal VO größeren Kontext der CENESIS
(hronıca ausgehend eindeut1ig MIT dem Metropolıuten VO  —_ 5Sozopolıs iıdentifizıeren gäbe
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Bıschof VO  — S5Sozopolıs behilelt letztendlich aber dıe erhand, dank der Unter-
stutzung des reichen und mächtigen I7ane Kanavoutzes>*. Konstantınos KOUNOU-
PDCS wıederum, e1in Gegner des Kanavoutzes und ebenfalls en Laıle, bekämpfte dıe
Bestrebungen des Letzteren erfolgreich und brachte schlıeßlich den Metropolıiten
VO  > ofla, Jeremi1as, auf den Thron?. Kanavoutzes un KOounoupes dürfen auch
be1 den Auseinandersetzungen 1Im Vorfeld der Inthronisation des Theoleptos eine

gespielt aben, dies lässt sıch aber e1ım gegenwärtigen Forschungsstand
aufgrun fehlender Informatıonen nıcht bewelsen. Wiılıe dem auch sel, fest steht,
dass die Kandıdatur des Metropolıiten VOoONn CN1al0os bzw. das Ansınnen seiner
Verfechter A zweıten Mal schelterte: em Anscheın ach 0 sofern
nıcht mıt Loannıkıos VO  — Sozopolıs identisch Ist hat G} keın welteres Mal andı-
diert Der Metropolıt VO  z Sozopolıs ingegen wollte sıch mıt der Niederlage nıcht
iınden Als sıch Jeremi1as auf eiıner längeren Reise ach Agypten befand
(1523:1525): nutfzte CT dessen Abwesenher dUuS, ındem B sıch innerhalb der ersten

wıederum HLT einen loannıkı1os, nderte sıch uch ann nıchts den folgenden Ausführun-
SCcHh

51 Abgesehen VO  — einer Nachricht ın der CENESIS Chronica ber seiıne Verwandtschaft mıt dem
Metropolıiten V  — 50zopolıs und se1ine Ontakte mıt dem Fürsten der alache1l Neagoe
Basarab, Sınd unNns keine weıteren bıographischen Informationen erhalten ( EcthesIis Chronica, 70)
Die Famılıe Kanavoutzes, dıe ursprünglıch Adus (jenova (Canavucc1? tammte und später In
108 gräzisiert wurde, gehörte den vornehmsten byzantınıschen Famılhen der zweıten Hälfte
des 1 Jh.s (s Tapp, Prosopographisches Lexıkon der Palaiologenzeiıt, 1/5, Wıen 1981,
ö1; sdracha, »Inscriptions byzantınes de la TIhrace Orientale ei de ıle d’Imbros, Xi1lle-XVe
siecles«, ApyaıolAoyırkov AeAltiov 41/1 (1988) 219-291, besonders Z62E.: XTpPOLUNAKNC,
TEDEULOG ' TI&TOLOKPYNG KOvVot@UVTIVOVTOAEMG: Bioc KL TO EDYVO TOU, en 2004, 15 / Anm.
79) Izane Kanavoutzes Wal ber dıe Vereıitlung seiner ane sehr erbost, Was cdıe Kreıise des
Patriarchat Star: beunruhigte, da cdieser CNSC Bezıehungen dem eitedar der en Piforte
pflegte Neagoe Basarab CS WIeE schon erwähnt, dem Patrıarchen Theoleptos afür, Aass Letz-
erer für ıhn VOIL der Pforte mıt dem eigenen en bürgte, 1Ne bedeutende eldsumme über-
geben, weilche ach dem Tod des T’heoleptos dem Patrıarcha zufiel. Nachdem Kanavoutzes VON

eiInem ONC| NainenNns Malachılias VO  —_ dieser Geldsumme erfahren a  C übergab der mıt der
Verwaltung dieses (Geldes beauftragte Chartophylax des Patrıarchats, AUus Angst VOT einer Denun-
ziatıon durch Kanavoutzes, dıe gleiche Summe Geldes den eitedar ( ECthesIis Chronica, F1
Denn ine Denunzılation durch Kanavoutzes dıe Eınmischung der Pforte In e Angelegen-
heiten des Patrıarchats, möglıcherweıse ıne Absetzung des Patriıarchen bewirken können.
Dadurch sıch Kanavoutzes nıcht 11UT rächen, sondern uch den Weg ZUT Wahl SeINES
eigenen Günstlıngs ebnen können W ds> ıhm TEe1 TE später uch och gelıngen sollte Dıie ben
angesprochene Geschichte AUSs der CINESIS Chronıica ze1g ferner, ass dıe Pforte dıe Finanzen
des Patrıarchats kontrolherte
Ecthesıs Chronica, Konstantınos Kounoupes cheınt uch In dıe Angelegenheıten des ato-
paıdı-Klosters involviert SCWCSCH sSeIN. Im eX NT. 3’/() des Jerusalem Patrıarchats findet sıch
eIn Danksagungsbrief: »T0® EV KovotavtıvovrTOAsı ODXOVTL KOvotaviıVm® T KOvVOUTT|« für
2000 Aspern, dıe diıeser für den Ankauf eINeEs (Jasthauses des OsSsters Vatopaıldı gespendet a  6,

Noro0dorovAoc-Kepauesuc, AVOAEKTO LEDOCOÄVLUIKNG OTUYVOAOVLUG ÜVAAOyN (XVEK-
ÖOTOV. i Petersburg, 390) Kounoupes, der venezlanıscher Staatsbürger Wal, kooperlerte
ferner mıiıt Ibrahim Pascha ges hinsıchtlic der Beschaffung VO  —; Schiffskielen Aaus

Genua, Ancona un: Neapel für dıe Oosmanısche Flotte MavposıönN, ElANVIOUOG CTO
Tahata (1453-1600): KOLVOVIKEG KL 1KO
327) vol IKEG TOUYUOATLKOTNTEGC, loannına 1992, K3 Anm.
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Jahreshälft 1525 ein1ger Kleriker des Patrıarchats und dank der
Eınzahlung eInes großzügigen peskes dıe ohe Pforte z Patrıarchen CI-

en ließ° Jerem1i1as, der sıch dieser Zeıt umgeben VO  — en Patrıarchen
des (Qstens In Jerusalem aufhıelt. berief höchstwahrscheimlich dort eine Synode
eIn, auft der Loannıkıos exkommunıtzlert wurde  54 ach seiıner HG  enr ach
Konstantınopel 1Im Sommer 1525 gelang G ıhm, dank der Unterstützung des

KOunNOupes und des Großwesırs brahım Pascha ges den TON 1im
September desselben Jahres erneut besteigen” und die Exkommunikatıon des
Lloannıkıos durchzusetzen®.

chluss

DIe Wahl des Theoleptos ZU Patrıarchen VO  > Konstantıiınopel erfolgte 1mM T:
SC einer erbıtterten und fortwährenden Auseinandersetzung zwıischen Kleriker-
und (vor allem) Laıenparteıien, dıe eweıls ıhrem eigenen Günstlıng auf den TON
verhelfen wollten Auft dıe Angehörıigen eiıner dieser Parteıen ist ıe Inıtiatiıve

53 Hıstoria Patrıarchica, 154f.; vlg Ecthesıs CAhronica, 7O1:
Sowochl dıe rage, ob diese VO  — der Hıstoria Patrıarchıica und weıteren Quellen ezeugte Synode
tatsächlıc stattgefunden hat, als uch dıe ıntergründe selNner rhebung auf den Patrıarchen-
TON und seiıner darauf folgenden Absetzung ehandle ich In eiıner In Vorbereıitung befindlichen
Studıie

55 Das erat, TAa) dessen Jeremi1as rehabıilıitiert wurde, ist veröffentlicht und In neugriechıischer
Übersetzung fYinden beı Zoyo.pıo.Ö00, AsKa TOVPKIKU EVVDUOC, VOCLLUOTE,

56 »den gesetzwıdrıgen Patrıarchen wıederum, jenen loannıkı10s, den vertrieben S1e Aaus der a
und INg fort escham: und beschimpft und verhonn: un anathematisıert durch alle OTtNO-
doxen rısten: und In kurzer eıt STAr In er und schmerzhafter Weiıse, und ist xkom-
munıizılert, aufgeschwollen gefunden |SC. be1l der Exhumierung], da UTC| dıe ıer Patrıarchen
als gesetzwı1drıg exkommunızıert worden Wal, und ist cdeser Elende gepem1gt worden (TOV ds
KO.POVOLOV TOTPLOPYNV, U TOV TOV IOavVIKIOV. ANEÖLWEOV (AXTO INV TOAW., Ka UTNYE
KOTNOXNLEVOC KL vBPLOLEVOC KL OVELÖLOLLEVOC Kl AVOAÜELATLOLEVOC 10A910 TE(’1V‘EO)V TOV
0PVoO0EwOv ÄPLOTLOVOV' KL  C E1G OALYOV KOLPDOV an ave KOAKOC Ka OÖLVNPOC, KL evpEUN
AOWOPLOLLEVOC TLLTAVLOLLOG, EGOVTAC TCO UD AOOPLOÜN TOpC TV TECOO.POV NOATPLOPXOV C
NOPOVOLLOG, Kl EKOAQUOÜN TAAÄOINOPOG)«, Hıstoria Patrıarchica, 1571 vgl uch Ps -
Dorotheos, BıßAliov 1LOTOPLKOV, OTE (=> 1ge Erzählung der Hıstor1ia Patrıarchica CIl-
dete auch l eon Jlatıus qals e1ispie‘! für dıe olge der Exkommunikatıon In seInem Werk De fem-

plıs (iraecorum recenborıbus ad Toannem Mormum, de narthece Ececelesiae veterıis ad (Jasparem
de Simeonmnbus, 15i TIO.  S de Graecorum He quorundam opimmationıbus ad Paulum Zacchiam,
öln 1645, 153 Diese Erzählung der Hıstoria Patrıarchica, weilche dıe angeblıche atsache, ass
der Leichnam des Loannıkıos be1l der Exhumierung aufgeschwollen, WIE einem Exkommu-
nızlıerten geziemt, vorgefunden worden SEe1 als göttlıche Strafe für dıie Usurpatıon des AfTrı-
archenthrones interpretiert hat 1ıne nachhaltıge Wırkung erfahren, WIE folgender undatıerter
Brief 1547?) des Patrıarchen VO  —_ Jerusalem (Germanos (1543-1579) ber dıe Mıssstände des
Patrıarchats des Dıi0onys10s I1 (1546-1556) bezeugt »deswegen erinnert uch den ehemalıgen
Metropolıten VO 5S0ozopolıs loannıkı10s, W ds> ıhm VO  — ott angetan wurde12  Tsakiris  Jahreshälfte 1525 unter Mithilfe einiger Kleriker des Patriarchats und dank der  Einzahlung eines großzügigen peskes an die Hohe Pforte zum Patriarchen er-  heben ließ”. Jeremias, der sich zu dieser Zeit - umgeben von allen Patriarchen  des Ostens — in Jerusalem aufhielt, berief höchstwahrscheinlich dort eine Synode  ein, auf der Ioannikios exkommuniziert wurde”. Nach seiner Rückkehr nach  Konstantinopel im Sommer 1525 gelang es ihm, dank der Unterstützung des  K. Kounoupes und des Großwesirs Ibrahim Pascha (gest. 1536), den Thron im  September desselben Jahres erneut zu besteigen”” und die Exkommunikation des  Ioannikios durchzusetzen”.  Schluss  Die Wahl des Theoleptos I. zum Patriarchen von Konstantinopel erfolgte im Zu-  ge einer erbitterten und fortwährenden Auseinandersetzung zwischen Kleriker-  und (vor allem) Laienparteien, die jeweils ihrem eigenen Günstling auf den Thron  verhelfen wollten. Auf die Angehörigen einer dieser Parteien ist die Initiative  53 Historia Patriarchica, 154£.; v\g. Ecthesis Chronica, 76£.  54 Sowohl die Frage, ob diese von der Hzistorza Patriarchica und weiteren Quellen bezeugte Synode  tatsächlich stattgefunden hat, als auch die Hintergründe seiner Erhebung auf den Patriarchen-  thron und seiner darauf folgenden Absetzung behandle ich in einer in Vorbereitung befindlichen  Studie.  55  Das Berat, kraft dessen Jeremias I. rehabilitiert wurde, ist veröffentlicht und in neugriechischer  Übersetzung zu finden bei Zayapıddov, ASKa TOVPKIKA EYYPAPA, VOCLUATA, 174fE.  56  »den gesetzwidrigen Patriarchen wiederum, jenen Ioannikios, den vertrieben sie aus der Stadt,  und er ging fort beschämt und beschimpft und verhöhnt und anathematisiert durch alle ortho-  doxen Christen; und in kurzer Zeit starb er in übler und schmerzhafter Weise, und er ist exkom-  muniziert, aufgeschwollen gefunden [sc. bei der Exhumierung], da er durch die vier Patriarchen  als gesetzwidrig exkommuniziert worden war; und so ist dieser Elende gepeinigt worden (töv S&  KApAVOLOV TATPLAPYNV, WUTOV TOV ImovvViIKLOV, AMNEÖLOEOAV AnO TNV MÖAV, Kl ONTNyE  KOTNOXNLEVOG KAl DBPLOLEVOG KAl OVELÖLGHEVOG KAl AVOAÜELOATLOLEVOG TAPÜ. TAVTOV TV  OpdodoEnv XpiotLavÖv: Kl EIG ÖAÄLYOV KOLPOV ANEUOVE KAKÖG KAl OÖLVNPÄG, KAl EDPEUN  ÜOWOPLOLEVOG TULTAVLALOG, EGOVTAG OTOD APOPIGÜN TAPÜ TÄV TECOAPOV NATPLAPXÖV MG  KApAVOLOG, KAl EKOAdLOUN © Ttalainmwpoc)«, Historia Patriarchica, 157f.; vgl. auch Ps.-  Dorotheos, Bıßliov IotOopıKOv, OrE’ (=585). Obige Erzählung der Historia Patriarchica verwen-  dete auch Leon Allatius als Beispiel für die Folge der Exkommunikation in seinem Werk De fem-  plis Graecorum recentioribus ad Toannem Morinum, de narthece Ecclesiae veteris ad Gasparem  de Simeonibus, nec non de Graecorum hodie quorundam opinationibus ad Paulum Zacchiam,  Köln 1645, 153. Diese Erzählung der Hzstor/a Patriarchica, welche die angebliche Tatsache, dass  der Leichnam des Ioannikios bei der Exhumierung aufgeschwollen, wie” es einem Exkommu-  nizierten geziemt, vorgefunden worden sei — als göttliche Strafe für die Usurpation des Patri-  archenthrones interpretiert — hat eine nachhaltige Wirkung erfahren, wie folgender undatierter  Brief (1547?) des Patriarchen von Jerusalem Germanos (1543-1579) über die Missstände des  Patriarchats des Dionysios II. (1546-1556) bezeugt: »deswegen erinnert euch an den ehemaligen  Metropoliten von Sozopolis Ioannikios, was ihm von Gott angetan wurde ... und so werdet nicht  unfügsam und dem Gesetz ungehorsam wie jener«, (»S1% tOoDIO AvaLVNOÜNTE TOV OTE  Ewlorohewc ImavviKıov Tı YEyOVEV EIG OQUTOV DTO OEoD  Kal N yiveode Aneıdelc Kal  NApNKOOL  TOV  VOLOD,  KadanreEp  EKEIVOG«),  MNorxoaSdorovAoc-Kepapeic,  AvdAlerta  TEPOCOAVLITIKÄS OTAXVOAOVLAG, 219.und werdet N1IC
unfügsam und dem (Jesetz ungehorsam WIeE Jjener«, (>>ölfx TOUTO AVOaLVNOÜNTE TOWV OTE
Zmlorolswc ImovviKıov %u VYEYOVEV E1C QUTOV UTO Ge04 Ka Un yweEOÜE ATnELÖEIC Ka
LOAPNKOOL TOU VOLLOV, KOAÜOTEP EKEIVOG«), Noro0öorovAoc-Kepauesuc, VOASEKTO
LEDOCOAVLITIKNCG OTAYVOAOYVLOG, 219



13Zum Patrıarchen VO Konstantiınope Theoleptos

ZUrT Ermordung des Patrıarchen Pachomios SOWIE AT Wahl des Metropolıiten VON

CN1a10s A al Patrıarchen zurückzuführen. Auf der Basıs bısher vorhandener
Informatıonen Ist eiıne SCHAUC Identifizierung dieser Personen nıcht möglıch In
jedem Fall hat eine dem verstorbenen Patrıarchen Pachomios fIreundlıch gesinnte
Gruppe energisch reaglert und einen Mitarbeiter des Letztieren, den
Metropolıiten VO  —; Iloannına Theoleptos, dem Beschluss der Patrıarchal-
synode auf den ToON verholfen Dies gelang dank einem VO  — Sultan elım In
Adrıanopel ausgestellten Berat für Theoleptos. IDIe genannten Ere1ignisse fanden
zwıischen Ende September ISS und Miıtte Februar 1516 DIe on ZWI1-
schen verschiedenen verfeiındeten Kleriker- und Lalienparteien sınd auch ach der
Inthronıisatıon Süleymans nıcht ausgeblieben, als Hof und 1Im Sultanat HC

Personen ZUTa kamen, dıe iıhren eigenen Kandıdaten auf dem Patrıarchen-
thron sehen wollten Es wurde versucht, Theoleptos VOT das kırchliche Gericht
ziehen und damıt se1ine Absetzung erwirken. DIieses Oorhaben konnte nıcht
realısıert werden, da Theoleptos im Dezember 1527 unerwartet verstarb>”.

I'heoleptos INUSS, WIEe bereıts erwähnt, 1ImM Dezember P gestorben se1nN, da Al desselben
onats die Wahl des Patriarchen Jeremias erfolgte (s HNorov0ö0orovAoc-Kepauesuvuc,
TEpDOoCOAvVUITIKN BißAi00nKn, L, 346) Theoleptos wurde 1M Hof der Klosterkirche Pam-
makarıstos A der e1te sSeINES Vorgängers Pachomios egraben s N II&TDLXPXA1 UNG
K@VOTAVTIVOVTOAEOQG VEUG Pounc —  V dr Ms Nr. 4672 Konstantınopler Metochıion des (Jirabes
(Griechische Natıonalbibliothek),



Paul Gehin

Manuserits sinait1ıques disperses IIL
les firagments Syr1aques de Londres ei de Bırmiıngham

Dans les deux artıcles precedents, CONsacres AUX iragments sinaitıques de Parıs ei
de Milan’, 11 A ete Ouvent question de iragments ISSUS de Ia Brıitish Library de
la Collection Mıngana deposee la CHY ()ak College Lıbrary de Bırmiıngham Le
Oment est VECI1Uu de faıre le pomint SUuT CU.  > Le on Oriental de la Brıtish Lıbrary
possede uUunNec serie de manuscriıts Syr1aques dont l’origine sinaitıque est averee, les
INSS Or -& aCQquIS 1914 aupres de l’antıqualire muniıcho1s Jacques Ro-
senthal“. Ce SONT LOUS, l’exception du premıler, des recueıls factıces dans lesquels
les firagments ONnNtTt ete rassembles fonction de leur format. est probable JUC le
on Orıiental possede d’autres pieces de meme PTOVCNANCC, quı SONLT
Londres Par d’autres VOl1eSs el d’autres CpOoques. Cela deja ete demontre DOUT
’ Oriental 6/14, dont Oll0 est CONSeTrTve Parıs ei Bırmiıngham (C1
dessous Mıngana SyI 651) (Yest QUSS]I vraısemblablement le Cas de ’ Orilental 5021
dont les iragments M54N des Nouvelles decouvertes restituent le debut 111a1l-

quant3. OUur les iragments Syrl1aques de Bırmiıngham, le lot sinaitıque est groupe
SOUS les 628-662 du Catalogue Mıngana 111 COMPDOSC de folı0s isoles
de petits STOUDCS de folı10s qu1 ont pas ete, Parıs Londres, relies
l’interieur de recueıls factıces. Ils Sont classes selon leur contenu4.

Le nombre des feuıillets sinait1ıques disperses est tel JuC 1NOUS ete oblige,
des le deuxieme artıcle, de imıter enquete AdUuX manuscrIıts patrıst1ques, ha-
g10graphiques ei monast1ıques. Les iragments de Londres ei de Bırmıngham 1OUS

oblıgent OQOUVTIT LI1OUVCAaU l’eventail ei tenır COmMpteE des manuscrIıts bıblıques ei

lıturg1ques, ma1ls L1OUS pretendons pas offrır des resultats definitifs DOUTL GCe6s

deux categories. est certaın JUC plusieurs manuscrıts CNCOTEC etre COM-

pletes pDar un meiılleure CONNalssance des on ancıen l LLOUVCAaU de Saılnte-

Gehin 2006 eit Gehin 2007 Nous teNONS remercIıer 1NOS collegues, Andre inggel]! ei Matthıeu
Cassın, quı ONtT accepte de relıre Ges el ONtT faıt d’utıiles suggest10ns.
Les COTeESs VOISINES S6055 el 8612 correspondent des manuscrıts sınait1ques arabes ecriture
palestino-sinaitique anclenne. Malgre leur proximite spatıale SUuT les etageres de la Brıtish Library,
ils ONTt ete achetes un epoque differente ei hez AuUTr: antıquaire: he7z
l’antiquaire Bickel, deja rencontre PIODOS des fragments parısıens (Gehin 2006, 24)
Gehin 2009, 84-85 Sur Ia partıe Londonienne., TOC a, JA
Les iragments londoniens ONnt ete examiıines Ia fO1s dırectement SUT place er SUT photographie
numerique, tandıs UJUC (SETEN de Bırmingham on ete seulement partır des miıcrofiches publiees
Dal l societe ID  ®

(2010)



Manuscrits SINaltıques dısperses I1 les iragments de Londres ei de Bırmingham 15

Catherine d’une part de tOUS les depöts CUTODCCNS el AIHNETICa1lNs ayan recueıllı
des firagments SINallıqueEeSs de l’autre Le Catalogue de Mere Phıilothee Daru
2008 renouvele la documentatıon ei 110US fenu le plus gran
Compte Un SC]JOUT de YUUMZC d Saınte Catherine I11al 1OUS

(Mire PCITMIS obteniır des informatıiıons inedites efi effectuer plusieurs verıfica-
Les quatre recueıls Tactıces du on Orıiental de la Brıtish Lıbrary Y

avaılent present pas Taılt "objet UuU1llc analyse detaıllee ei 1OUS

SOTITLLINECS ires reconnaılssant Sebastıan TOC de OUS quelques
fes U1 1OUS ONnt PCITIS de PTOSTCSSCI plus rapıdement

Bıblıographie
Bedjan Bedjan, Homuiliae eleciae Mar Jacobiı SarugensSIS, vol Parıs Leıipzıg 905 191()

(reimpr Gorglas Press Pıscataway
TOC| A TOC Catalogzue Of SYrıac Fragments (New Finds) the Library ONaSstery

of Saınt Catherine ONn S7237 Athenes 1995
TOC! 1965 TOC «Ihe Provenance of (r 8606>» Journal of T’heologı1ica, Studıes 19

(1968), p 6372 635
TOC 199) TOC «DYT1aC Manuscrı1pts Copıed the aC Mountaın Antıoch» Schulz

Görg S, Lingua Restituta Orientalıs estgabe für Julmus Assfalg egypten und es
Testament 20) Wıesbaden 1990) 59

TOC| 1995 TOC. «Miıngana Syr 628 Oll0 from Revısıon of the esN1tta 5ong of Songs»
Journal of Semitic Studıes 4() (1995) 56

TOC TOC « Notulae SVIIACAE Ome Miscellaneous Identifications» Le Museon 108
(1995)

TOC 2009 TOC «N EW iragments of Sahdona 00 of Perfection C'atherine OnasterYy,
oun S1na1» Orrientalra Chrıstiana Perinodica 7 (2009) IS 1/8

Chabot Chabot «Inventaire des fragments de 11155 SYI1AQUCS la Bıblıotheque Ambro-
SICNNEC Mılan» Le Museon (1936);

ar (lark Checklıist of Manuscripts ST Catherine 'onasterYy, OUN. S7737 mıiıcrohimed
for Fthe Library of COngTess 1950 Washıington 19572

Desreumaux Kepertoire: DesreumauXx, Kepertoire des bibliotheques el des catalogues de-
CTIES SVITAGQUCS, Parıs 1991

Draguet 1963 Draguet, «Fragments de Ambrosienne de Mılan restituer AUX SIN el 16», ans
Ihomson ei 1Trdsa (eds} Bıblical anı Patrıstic Studıes CINOTYV Of ASCY,

Frıbourg 1963, 1671
Fedwiıck BB  ® Fedwiıck Bıbliotheca Basılıana Universalıs, t 111 The Ascetica (Corpus T1ıst1a-

norum) urnhou 199 /
1n 2006 In «Fragments SINaIlıQqUES dısperses les fragments SYI1aQUCS ei arabes de Parıs»

Orıiens COChristhanıus (2006)
Gehin 2007 Gehin «Fragments SINaIlLQUES dısperses {{ les fragments theologiques SYI1AQUCS de

Mılan (Chabot 57)>» Orıens (Arıstianus 91 (2007)
Gehin 2009 Gehmin «Fragments patrıst1ques SYT1aQUCS des Nouvelles decouvertes du S1na1» (ollec-

Nnea C(Ahrıstiana Orientala (2009) 9073
(Gottstein 1955 (sottstein «AÄA 1st of SOTINC uncatalogued S5yriac 1DI1Ca ManusCT1ptS>» Bulletin Of.

fthe John KRylands Abrary 37 (1955) 4729 445
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atc. atc. An M ot Dated SVYTIAC Manuscripts, Boston 1946 (reimpr. Gorglas Press,
Pıscataway 2002

Hıersemann 500 Baumstark >, Katalog Hıersemann 500 Orientalısche Manuskrıipte, Leıipzıg
10977

Husmann 19/5 Husmann, «Die syrıschen Handschriften des Sınal-Klosters, erKun und Schre1l1-
ber»‚ Ostkirchliche Studıen (19J/3)i 281-308.

amı amlıl,. Catalogzue OF all MAaNUSCTIDS IN the ONaAaSterV of SE Catharıne OUN. SINAI,
Wiıesbaden 19/0

LewIıs, PIR) LewIıs, Catalogue VTIAC MSSsS. INn the ( onvent O: Catharıne DUn S7Nal
(Studıa Sınaıltica I? Londres 18594

ASE. The Peshıiıtta Institute., ] eıden Universıity, JISt of OId Testament Peshuitta MAaNUSCTIDES ‘prelimı-
NarY 1SSUE), Leiden 1961

Mıngana Mıngana, Catalogue Miıngana Collection of Manuscripts, vol 111 Addıtional S -
Han Arabıc anı SYTIAC ManUSCTIDES, Cambrıidge 1939

Philothee 2008 Philothee du Sınal. Nouveaux Manuscrits SYTIAQUES Au Sıinal, Athenes 2008
Rılhlıet 1994 Rıllıet, «La bibliotheque de Ste-Catherine du 1Nna) el SCS membra disiecta: VCauUuxX

iragments Syr1aques de la Bibliotheque Vatıcane», ans Lavenant (ed.) VI Symposium SYTIacum
1992 (Orıjentalıa Chrıstiana alecta 24 7), Rome 1994, 409-4185

Schmidt (Gonnet 2007 Schmidt (jonnet (eds.), Les Peres dans /a fradıtıion SYTIAGQUE
(Etudes SYT1aquUES Parıs 2007

Conventions
Dans Ia reconstitution des manuscrits OUuS adoptons les symboles sulvants:

Mılan (Ambrosianus)
Hıersemann
Londres
Mıngana
Parıs
1Na:
Saint-Petersbourg“ E SR A Strasbourg

Les manuscriıtsardu on Orılental de Ia Brıitish Library

Oriental X606 (If 1-14
1} 65/1 70 I1 COL., 36 lıgnes, estranghelo, annee GE
Recueıl patrıstique.
Ce manuscriıt melkıte constitue uUunNnc des plus belles pieCcEs sinaitıques possedees
Dar I1a Brıitish Library. s’agıt d’un ecue1ıl patrıst1que, copie 723 Ia cathedrale
melkıte d’Edesse par le pretre Gabriel Un colophon d’une extreme richesse
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enumere les princıpaux dıgnıtaiıres de l’eglise d’Edesse de 6poque”. Le cahıer
inıtlal, CONtTenNant le plnax el le debut du premier traite (Pseudo-Athanase
d’Alexandrıe, Contre Apollinaire trouve maıntenant ı1lan dans ’ Ambr

296 InT. Ou 1l forme le dossier C'habot 46 (voir Gehin 2007, 14) Quant d

bifeuıllet quı MANYUC les FE 94 et 95, 11 est dans le on EWI1IS-  1DSON
Westminster ITheologıca College de Cambridge®. Le recueıl comprend vingt-deux
PIECES, LtOUTfES traduıtes du SICC, unNc exception pres (n 17} uelques textes
traduıts SONT maıintenant perdus SICC (n el 19) Les deux dernieres pieces
(n 21-2 ONT ete tradultes du OICC syrı1aque Dar le diacre Constantın, nomme
dans le colophon, quı reviennent QaUSsSI l’organısatıon ei la collatıon du ecueıl.

la charniere du 19° ei du 70° siecle, le manuscriıt appartenu A Professeur Wil-
helm Anton Neumann., molne cistercien de Heılıgenkreuz, che7z quı ıl qavaıt ete
examıne Dal le patrıarche syro-catholique Rahmanı (Brock 1968)'. Le Brıtish
Museum l’a achete l’antıqualre muniıcho1s Jacques Rosenthal 1914

1en JUC le CONTENU du manuscriıt alt deja ete analyse plusieurs reprises”,
OUS effectuons uUunlec nouvelle descrıption, renvoyant la (avıs Patrum (Jrae-

ei AUX editions Syrlaques effectuees la plupart du SUT la 4ase
un1ıque de manuscrit. N’ayan DaS DU consulter le bıfeuillet du on LewIs-
G1bson, NOUS CONtINUONS de sıgnaler la lacune les {A 94 el 95

Descrıiption du manuscriıt reconstitue:
Ambrosianus 296 inTt.. ff 182-190 Chabot 46); Orıjental S5606

182) CX du Contenu (22 eENtreES):
1: I 1-6') Pseudo-Athanase d’Alexandrıe. De Incarnatıone

CONTIra Apollınarıum L, Vers10 (CRG ZZ5l Thomson., COCSCO 324, 0-5  9
( 6‘-10°) Athanase, Epistula ad Adelphıum (GP6 2098; ed IThomson,

ees ZIZ; 42-5
(1 HE12') Damase, pıstula ynodıca ad Pauliınum (Flauianum cod.) Thes-

salonıcensem (texte SICC chez Theodoret, Hıst Ecel LE Parmentier
Hansen 550 382-390):;

(1l 12--27) Pseudo-Athanase, De incarnatıone el Contra Arıanos (  2  9
arce] d’Ancyre:; ed Thomson, OCSCO 324 1-29);

I1 homson, «An e1ighth-century Melkıte colophon from Edessa», Journal OF T’heologıca
Studıes 1:3 (1962) DA TE

s’agl du bıfeuıillet entral du cahıer 11 1ous les cahlers de manuscriıt SONT des qu1n10Nns, sauf
le dernier. elion TOC! les euxX fol0s devaıent tre publies par Baars, quı na pas ete
faıt
Sur Neumann, 'OIr C1-dessous 50551

MoOss., ((A Syriac patrıstic manuscrıpt», Journal of T’heologica. Studiıes (1929) 249-254:;
Ha DItZ, «Das syrısche Corpus Athanasıanum», N (1934) 15-531, partıculıer

19-24; IThomson, «An e1ighth-century Melkıte colophon...», 249-250:;
Ihomson, SCO BTZ 11-1V.
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(It. 27-29') Athanase, Epıistula ad axımum (CPG 2100; Thomson, S{}
Z 37-4  9

(It. 29'-30) Pseudo-Athanase, Epistula ad imperatorem lou1anum (CPG
ZZ55 ed I1homson, OCSCO 324 150);

(It. 0-3 Pseudo-Athanase, e incarnatıone DeIl ST (CPG 36065. Apollı-
naıre de Laodicee: Ihomson, COCSCO 324, 147-149);

(IT. 31-34') Pseudo-Athanase., uod uUuNus sIt Chrıistus (CPG S713% 1NOM:
SOIL, SC 324 139-146);
( 35-4 Athanase, Epıstula ad Serapıonem, RE (GPG 2096; ed

IThomson, SC D, 1-15);
(1E. 43-5 Athanase, pıstula ad Afros (CPG 2453 ed Thomson, OCSCO

ZI2: 16-2  9
I1 50-53') Athanase, Epıistula ad Antıochenos (CP'G 21534
Thomson, erZ 30-3
17 (1 54-9 Pseudo-Basıle, Contra Eunom1ıum IV (CPG ZO91 2514 SOUS

Dıdyme d’Alexandrıe);
(I£. 90-94”) Pseudo-Basıle, De dıfferentia essentlae 61 hypostaseos, des mut

Oara .XM ‚madur, ct. SICC, ed Courtonne, 91 f 1gne Y (CPG 2900,
lettre 36 3196., Gregoire de ySSe; ed Parmentier, In Studıen Grire-
DOT VOon /VSSQa und der chrıstliıchen Spätantıke, Leiden 1990, 18-52; EIt.
Aram 199531 39-4

(It. 95-101') Amphiuloque d’Iconıum. Oratıo In Qui14 MAaIOTr
est [Ioh. 14, 28|, INC. MutL (CPG 3241: MOSS, Le Museon 43

330-343);
- Proclus de Constantıinople, Homuilia de audıDus Marıae

(GPG 5SS00U:; ed LUuceCcHhES: (ahıers d’Orientaliısme 10, Geneve 1984, 190-
193, partır du 111S de Berlın Sachau 220);

GBE 105-112) Jean hrysostome, In Pater, S7Z nOSSIOHE EST,
IMa 26, 39 (CPG

(It. 112- Ephrem, Hom de incarnatıone, INC. < 597 < ımd des
< u innn 3 JN r< a O01r< (ed Beck, COCSCO 365 39-42, partır du Vat SyI 147);
18 (1 13417') Proclus de Constantınople, Homilıa de natıuıtate domiını
(CPG DO23: ed partıelle MoOSsS, Museon A 63-64)”°;

(1 -118') Severien de Gabala, Homuilia de natıuıtate (CPG 4260;
MOSS, ull. Of. the School of Oriental an Afrıcan Studıes 11947-1948],

555-566):;
(It.Some du DAaAPDC eon Flavıen de Constantinople (GEG

ct. ed Mouterde, Melanges de P’Universite Samt-Joseph, eVrout.
153-165, d’apres U1lICc vers10n);

L/’editeur semble pas connaiıtre V’existence du manuscriıt de l ondres
10 Moss cCONtente de publıer partır du manuscriıt Ia partıe quı INANYUC ans |  DL  el  dition anclılenne

deı Chabot etablie SurT I1a Aase du Vat SYL. 3165 quı est Iacuneux.
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Z (1 125:127) Felix de Rome, Epıistula [LXXI ad Petrum ullonem (CPG
6525; DICC, ed Schwartz, ACOIIL 230-231)

(It. 27 ophrone de Jerusalem, pıstula ad Arcadıum Cypriensem
(CPG 7636 Albert VON Schönborn, 39, 188-242).
(+Colophon (ed Thomson, «An eıghth-century Melhlkıte colo-
phon. . 252:256) .

FAC-SIMILE: atc XE N Il 86')

Oriental 8607 (1 1-38)
(1 1-11) S1InaIl SYIr (partıe restauree)

75() 190 M COl FA lıgnes, estranghelo tardıf 10“ Da palımpseste estran-

ghelo
Epitre AUX Romauins.

Deux du debut de l’Epitre AUX Romauins: (1E. Rm @ 6, (des
< » 1-)} (T Rm F: AD (inc. (< cDN des Zanc

uelques folı1o0s SONLT palımpsestes: reconnaıt a1NsS1 SUT le le tıtre
COurant X LD (selon OC a, TTT 11 s’agıt de om 11 de
Philoxene de Mabboug, ed udge, The Discourses of Phıloxenus Oof
Mabbocxgh, vol Z Londres 1894, 479-492). Ces fol10s appartıennent unNlec partıe
restauree du S1inaIl SyYr 5 quı mutile Rm IL, Z debut du cahler 4,
Dal Oll0 numerote (19)14 I es Sscpt fol10s Hıersemann 500/36, CONtenant
Romaiıns 6, L1, 4, comblent la lacune situee les follos londonıiens et FL
ma1s appartıennent la partıe ancıenne du manusecrit, copiee dans bel estiran-

ghelo du siecle (voır pl du Katalog Hıersemann 500) eur SOTT etaıt INCON-
depuls la de 1922., jJusqu’a Ju«C le Professeur Muraoka les TEITOUV!

dans He collection japonaise”.
Etant donne SON antiquite, le S1nal SyI OCCUDC ull place privilegiee che7z les

editeurs des Epitres catholiques ei du Corpus paulınıen qu1 Iu1 ONnt attribue le sıgle
Comme tel; le manuscriıt ete deecerit deux reprIses Dar Barbara Aland ei

1A4 L/’editeur  Z collationne la version syrı1aque de l  s S606, laquelle ı] attrıbue le sıgle ET dont ı]
reprodult ans l apparat les varıantes retroversion STECYUC.
Le du 141 des Inscr1pt1ons Gil mınuscule primitive; 142 >
Drovenant vraısemblablement de Ia reilure ancıenne, 11 contient syrl1aque C ecriture CUT1-

S1VE.
13 Signale DOUT la premiere TO1S Dal (Jottsteiın 1955 438
14 Le 11 londonıen est numerote AD (18) (n relevera QUSSI les euxX sıgnatures de cahıer

inscrites Da le restauraftfeur: SULT le Al SUuT le Y: es SONT ecrites verticalement A mıhleu
de Ia inferieure.

Muraoka, <(A ragment of A (JIId Peschitta Manuscrıpt the New 1estament Dıiscovered In
Japan», Ancıent Near Fast Studıes 41 (2004) TD NOous remerTcCcIOns vivement Andreas
Juckel de OUuUSs aVOIT cCommunique reference.
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Andreas Juckel'®. Les auteurs, quı connalssalent JUC la partıe mutilee restee
Saiınte-Catherine, Ont ote Juste tıtre JUC le manuscriıt avaıt faıt l’objet de deux
restaurations SUCCESSIVES: les folı10s sinait1ques ei sont dus restaurateur
ancıen du TE (rest. tandıs UJUC les fol10s ei Z palımpsestes, reviennent

restaurateur plus recent qu/1ıls sıtuent AUX (rest. IL) Nous DOUVODS deja
CONstater JuUC second restaurateur est le meme YJUC celu1 qu1 copie les OMZE

folı10s londonıiens.
La reconstitution de precieuxX temoın Varrete pourtan Das la Nous DOU-

VOIIS ENCOTE ajouter SCptL folıos qu]1 SONT 1lan Le dossier Chabot 31 (L 94-100)
CONSCTIVC les SCDL derniers folıo0s du Corpus paulınıen, so1t Hebreux 10, 28

13, 23 ıls portent dans la follotatıon continue du manuscriıt les numeros S K O m

(122:128) . Les folı10s miılanaıs formaılent a1NsS] le dernıer cahıer du manuscriıt
paulınıen; 9 plus du copıste ancıen, les deux restaurateurs deja
mentionnes. Le restaurateur copie le Q“ (He 10, 28 I1 7)18 et le restaura-
teur {{ le FreCTIO du 100, SUT lequel 1} restitue les derniers versets de 1’Epitre
(He IS 23-2 copie SOIl explıcıt eit ajoute unl doxologıe dans laquelle 11 devoile
SIl NO le pecheur Lazare”?. (Gräce D/ Cet ultıme Oll0O mılanaıs 1L1O0OUS CONNAISSONS
le 10 du restaurateur recent quı copie tOUS les folı0s londonıiens. recueıl
paulınıen peut etre reconstitue suint:

(Rm E 6, 9 rest I1 (Läzare);
Lr (Rm 6, 11 4 copiıste ancılen:
11]”V (Rm I1 4-22): rest {{ azare);
1I'V (Rm IL Z 12 4 copıste ancılen;
2YV (Rm 12 I3 3 rest 1:
3f 4V (Rm I3 15 2 copıste ancıen:
51'V (Rm IS 3-21): rest JE

16 anı Juckel, Das Neue Testament In syrıscher Überlieferung DIie TOSSEN
Katholıschen Brıefe, Berlın New ork 1986, 27-268; ‚E DiIie Paulinischen Briefe, Teıl 17 Berlın

New ork 1991, Le manuscriıt est composıte: UuU1lc premiere partıe, formee DOUIL l ’essentiel
de la copıe ancıenNne du d TaAansm: les ]äpitres paulınıennes; uUuNec seconde partie, plus recente
eT due plusieurs maıns me  1tes du 10° d contient les Cies ei les sept Epitres catholıques.
Comme 11 est indique nOTe, Ia description de 1991 ete aıte apres CXa4MECN dırect du L11anlu-

serıt Saınte-Catherine octobre 1986
1 numérotgtion poursult ans Ia partıe recente du 1Ina SyE quı contient AUX {t. 104-1 78

les CIEeSs el les Epitres catholiques.
15 La acon dont ete effectue le raccord entre Ia partıe restauree ei Ia partıe anclıenne merite P  etre

signalee: le restaurateur ST alle jusqu’a la fın du verset %e DOUT pas interrompre SC phrase, ei ı]
ensulte ogratte SUT le oll0 sulvant les MOS qu1 faısalent double emplo1, debut de la partıe

anclenne: apres euxX lıgnes effacees, le reprend verset
19 Le PECISONNALC peut pas tre identifie VB le pretre Lazare, fıls de Job, quı copie le psautier

S1naIl SyLI. 2472 1241 ans 1a region de Trıpoli (Husmann 1975, 301) oll0 100, dont le
est vide, ST tres sale ei tOutf fripe; ı] sembIle DaSs tre palımpseste.
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(Rm IS 21 C6 I 37 copıste ancıen;
171'V (1 Co f &' 9, 1) rest I1 azare);

CO 9, IT 18) copiıste anclen;
DD (1 CO L1: 18 12 Z rest {{ azare);
2803° (1 Co, 12 He 10 28)° copıste ancılen;
O4 (He 10, 728 IL } rest L;
05'-99” (He IT 1 Z3) copıste ancıen:
100° (He B 23-25): rest 11 (Lazare).

Comme le confirme la numerotation Syrl1aque, le Corpus paulınıen totalısaıt
1285 fol10s 141 reviennent copıste du Ses d restaurateur ei ura-
teur aZare).

860 7//11 (fI£. 2-30
Ces folıos appartıennent deux manuscriıts differents. auxquels 11O0US attrıbuons
les ettres l

8607/I11AÄA (I£. 12219 3() 28-2 S1inaIl SyYr 73
26() 190 II COL.. TE lıgnes, ecriture annee 1056
Triodion-Pentekostarion.

Cette partıe du dossier londonıen CONSErTvVe le debut d’un Irıodion el la 1n d’un
Pentekostarion. Les folı10s quaternion Sans sıgnature apparente, TOr-
ment le debut du Irı0dion. (In lıt les CanNOlsSs des Jours sulvants: ( 12-14')
dimanche du Publicain ei du Pharısıen: (I£. 4’-18') dıiımanche du Fils prodigue;
(1 18'-19') vendrediı des defunts ei dimanche de l’Apokreo. s’interrompt

l’avant-dernier tropalıre de la 1é16 ode (cE SICC, Triodıion, Rome 185/9, ZZ 1gne
15) Le Oll0 3() est le dernier Oll0 du Pentekostarion ei le dimanche de
tOUS les Saınts: le mutile l’interieur de la premiere strophe de la

ode ei jJusqu’a la I1n de la ode (et. SICC, Pentekostarıion, Rome 1853.,
466, 1gne O 468, 1gne Z2)
Les T 28-29 SONT replacer immediatement apres le 3() ei 1vrent colo-

phon tres developpe, deja etudie par Sebastıan LO 78 contient SUT SOM

deux tropaıres separes Dar anc equivalant lıgnes ei SUT SOM le
debut du colophon, qul apporte deux Series dA’ınformations: la premiere
la traduction du lıvre lıturg1que, la seconde la copıe du manuscriıt proprement dıt
ra rOc 1990, 62, On apprend JUC le lıvre lıturg1que ete traduıt du
SICC syrl1aque l’epoque du «Scr1ıbe imperial» Abraham par le hieromoine

Pour le detail, 'OIr anı Juckel, Das Neue Testament In syrıscher Überlieferung I1 DiIie
Paulinischen Brıefe,
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bba Anto1ımne. Quant 1a CODIE. elle A ete achevee le Jeud]ı 161' fevrier 1367 des
(3irecs Il 1056 D.) &,  AU monastere de Saınt-Georges, SOUS le NO de eıt
Mayye, Daphne (pres d’Antioche), Dal Jean fıls de Joseph, SOUS le pontificat de
Pıerre d’Antioche (1052-1056). Le copıste est pretre de l’eglise de Saılnt-
Panteleimon dans la ontagne NoiIre ei realise travaıl PDOUT le COompte du pre-
tre bba ichel On Iu1 do1t quatre autres manuscriıts copies dans le u du
siecle (Brock 1990, 05 1-4), parmı lesquels igure le lectionnaıre de 1026 JUC NOUS

allons reconstıituer plus loın (voır Or Ia difference des coples preCce-
dentes, copıe ete effectuee 1NONMN pas la Montagne Noıre, ma1ls Daphne,
dans les Laubourgs d’Antioche La traduction du DSICC syrl1aque emonte
revanche unNne periode plus haute, ma1ls Sans doute pDas tres eloignee. Le «sScr1ıbe

imperial» mentionne do1t etre PEISUONNASC ımportant du secretariat du duc
”Antioche., ei pDOUrquol Das l’inspiırateur de l’'ımportant MOUuvemen de traduction
qu] SUIVI la reconquete byzantıne de 969 TOC N doute ralson
d’identifier le PErSONNASC AVCC Abraham le Protospathaire, hagıographe du
patrıarcat d’Antioche el traducteur du SICC arabe la 1n du 10* el debut du
14° siecle  21 L/’identificatıon du traducteur, le hieromoine Antoıine, AVCC

l’higoumene Antoıne du COuvent de Saint-Syme&on“ est revanche plus InCcCeTr-
taine”.

Le Oll0 Zg ecrit SUT uUunNlc seule face e1 ampute de partıe superieure, est Ia SUN1-
du precedent. Le colophon prolonge Dal unec serie d’invocatıons eit de prieres

TEeV! copiıste Jean. On 1ıt QUSSI la ormule de copıste tradıtionnelle
mılıeu SICC «Comme bateau arrıyant da pOrt ‚» Les 11O111S du copıste Jean ei

du commandıtaıre ıchel reapparaissent AdUX deux dernieres lıgnes du Oll10 F3a
partıe superieure manquante ete retrouvee parmı les debris sinaitıques du Vatı-
Can Da Frederic Rıllıet J  1© 1994, 413 el 17): eit elle pOor unec note

d’appartenance du monastere de Saınt-Georges, AVCC la precision supplementaire
JuUC dernier est surnomme arabe A AA

OUuUSs GB iragments appartıennent bıen, l’avaıt deja Suppose TOC
SinaIl SYI. IA les 3()3 folı0s de manuscecriıt o’inserent LtOULT sımplement

les foll10s londonıiens 19 ei 3() Le mutile theotokion de la
1 ere ode du dıiımanche de l’Apokreo (Triodion):; le 303° ermımine mutile dans le
premıier tropaıre de la ode du dimanche de tOUS les Salnts (c£. SICC, Pentekosta-
TION, Rome 18595, 466, 1gne Z7) Les Iragments londonıiens CONServent a1Nsı] les

21 Sur Abraham, 'OITr Nasrallah, Hıstoire du mouvement Iitteraire dans I ’Eg]l$e melchıtLe du Ve
sıecle, vol 11L, (969-1250), Louvaın-Parıs 1983, 289-305

Nasrallah, Hıstoıire, vol 1L, 17 ISR
73 (C'omme OUSs le suggere notre collegue Andre inggell, le copıste n’auraıt pas manque ans Cas

de preciser Ia fonction d’higoumene.
Voiır V’etude de reference de TOC. <The scrıbe reaches harbour», Byzantınısche
Forschungen 21 (1995) 195202 |reimpr. From Ephrem Komanos, ersho 1999, XVI];
TOC 1990, ote
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deux extremites de Triodion-Pentekostarion, AVCC colophon quı 1NOUS eclaire
SUuT les CIrcoNstances dans lesquelles le lıvre lıturg1que ete traduit ei copie.

607/11IB ({ 20-2
26() 190 II COL: DD lıgnes, ecriture annee 1057
Menee annuel.

Les folı10s 201227 appartıennent cahler 28 d’un Menee On lıt tro1s commemoO-
ralsons de Janvıer: (I 20-21 ') S Janvıer>, Antoıine: (If 21:25) A) Janvıer,
Euthyme le Tan!ı (I£. 25:27) Z Janvıer, TIransfert des relıques de Jean Chrysos-
tome Le premıier offiıce mutile dans le theotokion de la ode ei le
dernıier ermıine mutile dans le theotokion de la ode uelques fetes OMISeESs
SONT signalees verticalement: 21°) Athanase d’Alexandrıe le ei
acalre d’Egypte le 19; (£. 25) Gregoire le Theologien le Z Le cahler precedent,
le cahler Z ITrOuve 1lan ei forme le dossier C'habot /4 (& 278-287). Son
CONTENuU est le ulvant: (1 278-262) <11 Janvıer>, Theodose le Cenobiarque;
(If 282- Janvıer, Chaline de saınt Plerre: (ff 285'-287') Janvıer, Antoıimne.
La premiere commemoraison est legerement amputee SO debut: la
troisieme, elle ermıine PDal le debut du theotokion de la ode (r<.7.u.
qu] manquaıt dans 1a partıe londonıenne. La memoire du des Peres du
SIina1l ei de Raithou (14 Janvıer) est signalee verticalement, dans la du

282
Les Nouvelles decouvertes sınaitıques apportent deux auftfres partıes de

Menee M5ÖN (Philothee 2008, 2860-286) CONSCIVC 130 feuıjllets COI -

respondant AdUX cahlers 1-5, 10., 187224 ei 5 025 Le lıvre\10000088 attendu,
Dar la celebration de Symeon le Stylıte le 1er septembre, ei plusıeurs commemo-
ralsons Om1I1ses SONT seulement indiquees dans les iragments
londoniens ei mılanaıs. La fete de la (irconcıisıon ei C de Basıle, le 161' Janvıer,
oOommMmenCcen SUuT le Oll0O du cahler 74 (reproduit dans Philothee 2008, 260);
cela S’accorde bıen AVCC la posıtıon de la commemoraison de Theodose le Ceno-
blarque (d4 Janvıer) debut du cahler Z de 1lan Le manuscrit ermıine pai
unec des CanNnONSs effectıvement copies, numerotes de 0476 Le colophon
(transcription Philothee 20058, 286) est L1IOUVCAaU temoın de l’activite de copıe

la Montagne Noire: 11 apporte tro1s series d’informations. Les lıgnes T COIMN-

GCeTNENT le commandıtaıre, le hieromoine Theodore, quı faıt copler le Iıvre DOUT
le iscıple de l’abbha Timothee* est precise JUC Theodore vıt la Montagne
25 Ea transcrıiption incomplete du 1ıTre permet DdaS de SaVvOIlr 1 le Iıvre etaılt appele tropologıon

menee. L/’als posterieur de la relhlure esT CMNCOTC CONSeETVE.
Philothee 2008, 2895, transcriıt UJUC les AT premilers et les dernıiers.

2 est a1Nsı Ju«c L11OUS COMPICNON\NS, malgre plusieurs fautes de transcrıption. Un commandıtaire
portant le meme 10 app: dans le colophon du lectionnaıire LOondres Add acheve
1046, maıls SOM 10 ete ecrit SUur premier 10O efface (Brock 1990, 61-62, > Comme
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Noıre, dans la chora de Seleucie, monastere laure (r<nn.r.) de Mar Elias ei

qu’'1 mene la vIe solıtaiıre proximite de Saint-Panteleimon. Les lıgnes 147272 COIN-

tiennent les donnees chronologiques: le lıyre ete acheve le Jeudı 13 Juim 1365
”’Alexandre 6565 d’Adam Il 105 / D) l’epoque de l’imperatrice Theodo-
25  ra alors JUC le siege d’Antioche etaıt vacant apres 1a MoOTtT du patrıarche
Pierre””. est donc posterieur d’une annee Triodion-Pentekostarion. La priere
des lıgnes DA est d’une interpretation plus delicate: voılnt apparaıltre CCI-

taın Matthıeu qu] declare ndıgne de porter le 10 de mo1ne, ma1ls s’agıt-ıl bıen
du copıste, alors JuUC l’ecriture («une QTOSSC ecriture carree») differe de Gce qu1
precede? pourraılt S’agır d’un sımple ecteur”®. L/ecriture du Menee est tOut
Cas tres semblable Cce du Triodion-Pentekostarion copie Dal Jean 1056
M5SSN (Philothee 2008. 528-529) est INOTCCAaU du meme Menee constIi-
tue de 39 fol10s ISSUS des cahlers 11-13: 11 comble partıe la lacune de hult
cahlers signalee plus haut (entre les cahılers ei 18) 1en JUC les informatıons
du catalogue solent particulierement succinctes, 11 est poss1ıble de sıtuer le debut
de nouvelle partıe novembre. Le catalogue releve la mentiıon
margınale de Paul le (Contfesseur (6 NOV.) el le Oll0 reproduilt la PaAascC 528

la Presentation de Marıe Temple celebree le J4 novembre. faut
CEINNCOTC ajouter le paragma 66 (Brock, ala 64-65 ei 266-267), deux feuıillets
solıdaıres, ma1ls 11O11 consecutifs. dont les Margcs exterieures ONtT ete entierement
rognees. (n lıt deux partıes de la fete du prophete Danıel, le decembre: le
donne la fın d’une premiere ode ei les odes ei 4: le Z la fın d’une ode ei les
1ére e1 odes d’un second Les deux feuıllets appartenalent so1t cahıer
16, so1t cahler Au Inal, COMNSCIVC envıron Ia moitie de menee de 5()
cahlers.

FAC-SIMILES: TOC. ala 266-26/7, photos 340-341; Philothee 2008, 275() el7

607//111 (If. 31-3 S1ina1l Sy.ı: 59
263 65/174I COL.; 2528 lıgnes, estranghelo
Jean hrysostome, In Ilohannem.

autre pomn de rapprochement entre les euxX manuscrı1ts, sıgnalera plusieurs formules COIN-

ans l’evocation du commandıtaıre.
En faıt Theodora esTt rte depuls le 71 out 1056, ei est ıchel Stratiotikos qu1 SO le
DOUVOI Jusqu’a S()I1 abdıcatıon le ler SCpL. 1057 La sıtuatıon Trouble creee par Ia fın de la ynastıe
macedonienne ei l’avenement de Ce| des Comnenes explıque peut-eEtre inexactıtude hI1S-
Oor1que Isaac Omnene VYetait d’ailleurs Taıt proclamer le Juın 1057 ans UNe ocalite
de Paphlagontie.
Le colophon apporte uUuNe informatıon inedite CONCeEernant le siege dV’Antioche le 13 Juın 1057
Pıerre I11 etaıt deja moOTT, ma1ls SOM SUCCESSCUT n’avaıt Das CNCOTEC ete designe. SUur le SUCCESSCUT de
PierTe. certaın Jean plutöt ephemere eNYS, Olr rumel, Revue des Etudes VZan-
tines9 (4951); 161-163
Le premier MoOT de I1a 1gne 27 na pas de SCI15 ei doı1t tre mal transecrit.
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Hulit feuıllets appartenant — S1InaIl SYyI. 59, manuscriıt mutile debut ei la fın
el dont plusieurs fol10s SOont aceres. SOUuUS forme complete, le manuscriıt COI IC5S5-

pondaıt Sans doute deuxieme tome des homelies In Ilohannem (CPG
La partıe sinaitıque present mutilee dans Oom 63 ei Yacheve A

60°, dans le de om ID AUX MOS ur iLimm \ (CL. 59, col 408, 1gne
1A4 abh 1mo). La sulte immediate lıt d’abord SUT le 21'V du Mıngana Syr 651 quıi
comprend HA portion importante de om S (inc. Xalnnn —7 rv(1mÄ en des

ar al Asrm SICC, col 408, 1gne K a 1MO col 410, 1gne 14), ensulte SUurT les
huıt fol10s londoniens, quı CONSeErvent 1a n de om/ la totalite de om 76 ei

unec grande partıe de om SI (IHE < u\ö .nm.‘7.fl, des I  <  „cno.l;Äör<: OICC,
col 410,; 1gne col 418, 1gne ZL)

Les autres iragments subsıstants Ooccupalent diverses pOSIt10NS dans le anus-

crıt d’orıgine (Gehin 2009, 17-7
le 1YV du Mıngana Sy_ 651 est uUunlec portion de om 66 (Inc. „ amdhamal ı;

des Aa r<“ s QCD (r< L SICC, col 367, 1gne abh 1MO col 3065. 1gne v abh
1mO): ] appartenaıt donc debut de la partıe restee Sınal:;

le paragma 48 (Brock, ala 8-4 contient les debris de Oom v 11
provient du euLne quı Sulvaıt GCEUX de Londres:;

les douze fol10s M28N (Philothee 2008, 377-379) sont les restes des hom
/9, U, Ö1;

le Sparagma A'] (Brock, ala 47-4 contient HH partıe de om 83

FAC-SIMILES: TOCK, ala 244-248, photos 276-289; Philothee 2008, 278

TIENTLA 8608 (It. 1-:37)
(11. 1-6) S1inaIl SYL.

245 165 II COL,; 3236 lıgnes, estranghelo T
Basıle de Cesaree., In Hexaemeron.

Les feuıullets londonıiens portent deux iragments de Oom In Hexaemeron
(If. 1-2) INC eba „ach des Aschur r<'’X3 p (ed Ihomson., OCSCO 550. 165 1gne
R 166, 1gne 18; CT 29, col 196 B1l 197 D5): (I 3-6) INC 0M  ur FEL
des ADı (r< (ed TIThomson, 1658, 1gne 174 ı1gne 6; c1. 29, col 200
(4 205 C2)

Ka lacune situee les T ei est comblee par le Oll10 Mıngana SE 6572
(Brock 1995, 53) Mıngana avaıt PIESYUC entierement edite Ol0 qu’1 croyalt
tıre d’un UVUVIALC de zoologıe (vol. 11L, 90)31 Le PaASSasc faıt SUurT Ia
creation des anımaux terrestires ixieme Jour (inc. ‚a \ e AF  ’ des ar< .ÄL1

31 seulement MI1S les Kr premieres lıgnes de la premiere colonne.
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IThomson, CN 350 166, 1gne 19 168. 1gne D c1. 29 col 197 S
200 C4) Les deux derniers feuıllets du manuscriıt SONT ılan ei forment le dos-
SsIer Chabot 37 ıls portent plusieurs interessant l’histoire du manuscriıt el
SOM arrıvee Sinal JR (Gehin 2007, % Reconstitution effectuee Dal

Thomson dans SOM edition. ESCH) 550 VII VE 1297 11'V
S6 66

S608/II (It. /-13)
273 165 II COL: TEL lıgnes, II
Irıodion

Premier cahıer ampute la fın Sıgnature dans angle inf. droit du Aınsı
UJUC l’ındıque le tıtre du I le manuscriıt complet contenaıt la seconde partıe du
Irıodion (a partır du samediı de Lazare) l la totalite du Pentekostarion (jusqu’a
1a fete de [OUS les Saınts). Nous l1sons ICI ( J1 1gne ab ImMO) le samediIi de
Lazare (cf. SICC, Triodıion. Rome 1879, 590-599) el (It. 12 1gne ab 1IMO 1:3}
le debut du dıimanche des Rameaux (cf. T riodıion, 601-605). Dans le du
samediı de Lazare, plusieurs strophes SONT attriıbuees Theophane, Jean (OsS-
I11as  N En tete, bandeau tresse de tro1s couleurs forme de Les debuts des
tropaıres SONT signales dans la Dal SIOS pomnt9 maIls 11 arrıve QauUsSsı]ı
YJUC l’ınıtiale, lorsquelle est olaph, so1t de grande taılle, traıts redoubles ei

remplıe de AVCC dıivers prolongements decoratifs (branchage forme de
CTO1X 10° tete d’oiseau A 115

608/1I1I (LEB 14-1 Sıinali SYI. 15
731 150 IN COl:. DU lıgnes, estranghelo STG“
Debut d’un Praxapostolos.

1re dans ordre 15126124 Actes des Apotres . 16 Z 26 (INC. <Xsca < mda
des 'L

Les tro1s folı0s Mıngana SYIr 635 proviennent du meme manuscriıt (Brock 1995,
52) Le } quı contient Actes L, 6-16 (1nc. r< 30n, des r<“ AQcn .n:n)‚

placaıt le 15 londonıen., ma1ls le de SON ete repasse reecrit
par U1l maın plus recente. Le Oll0 Z ampute du t1ers inferieur, contient Actes 4,
36 S. SUT le (inc. 3A1a AD < ir des AN adha ei Actes D 5-9 SUurT le

(inc. m m Za1Is, des n’;13\:) Quant 3 i} provient d’une partıe plus
eloignee ei correspond Jean Z 416 (inc. vr< e  Qn des r<'Lasn 3 r(ä\1(\)
La partıe inferieure du Mıngana irouve 1lan dans le dossier Chabot 21
(& 198) Sur le lıt Actes D 45 (inc. ME L.1ODODT Z Q 4LD) des 1.‘.\n) ei SUT le

Actes d 10=:11 (Inc. s 0IMOA, des OM _c\\mla;m).
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Ces QV folı10s appartenalent A SInal SyI. IS qu1 mutile Actes Z BT
Dar Oll0 numerote (6) Maıs ils SONT Das les seuls provenır. Le
manuscriıt sinaitıque, qu] Compte 247 Lol10s, est composıte. La totalite du
manuscriıt n est pas dans le SIOS estranghelo UJUC NOUS VCNONS de rencontrer
certaınes partıes SONT ecrites dans estranghelo beaucoup plus petıt efi SUT deux
colonnes, tandıs JUC d’autres resultent d’une restauratıon plus recente SULT fohos
palimpsestes”“. (Yest a1Nsı JUC, malgre les aAaPPaATENCCS, les deux folı10s Mıngana SYI.
634 (2 COL: 3() 1gnes) proviennent du meme manuscecriıt. Ils contiennent (orın-
thıens Z 4, 18 (inc. AI 610 MD, des w ) Le deuxieme olıo, debut de
cahıer, por le numero arabe Z toutfes ettres.

Comme le manuscriıt avalt ete foliote CAlHHTEeSs Syr1aques V’etre mutile,
11 est facıle de replacer les feuıllets disperses:

(2) Mıngana 635 (Ac } 6-16):
__\ (3) Or 5605, 15 (Ac L Z Z

(4) Or S608, 16 (Ac Z 2-14);
(5) (Jt S608, (Ac Z 14-26);

(43) Mıngana 635., Chabot Z (Ac 4, 36 5: 11
*7 \a Mıngana O535; Jn Z 4-16)
—— AD Mıngana 634, (2 CO Z D 14);
— Mıngana 6534, (2 @ 3 4, 18)34

S608/I1V (1 7-2
245 165 IN COl., 2637 lıgnes, estranghelo A traces 8€ 9€
Basıle de Cesaree, Asceticon.

Un qu1ın1o0n, numerote de seconde maın Contenant le debut de l’Asceticon de
Basıle Le mutile dans la question SYI 14 AdUX MOS OL
ur 2ın e IMINHIADN (cf. Sl col 077 (12) ei ermımine mutile AdUX MOTS

1.nA'\.n" T mc > Aır< mA 0M, VCOIS la fın de la question SYI 64 (col 1105
D2) La sulte immediate lıt dans le cahler mılanaıls Chabot 35, a partır des detf-
nliers MOS de la question SyYL 64 jusqu’a Ia question SYI 109 (voır Gehin 2007,

S Un Oll0 supplementaire forme la partıe du codex M36N (Philothee 2008,

Voiır les precisions apportees par tenning, ans l’Appendice A Catalogue LewIıs, LO
373 Cecı S’accorde V la ote de enn1ng, quı Taıt INMENCEC I’Epitre de Jean 'Oll10 numerote

aute d’avoır faıt ul  e} analyse precise du manuscriıt sinaitıque, OUSs SOTININCS incapable de 1ıre 61 le
Sparagma 19 (Brock, .ala 14-15 eTt 180-184) appartenu meme manusecriıt. Les iragments
Correspondent Ul  @> section des CTIes cComprise NT: 15 41 24, ı3: ei reCto du Tagment (e)

lıt la folıotation 44) Comme ils SONT ecrits SUuT EeuUX colonnes, 11 audraı DOUT cela JUC la
mi1ise Pasc aılt varie |’interieur meme du lıvre des ctes, quı semble pas le CAaS.
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401-402; Gehin 2009, 80) le dans le de Ia question SYI.
145 (col 1245 C10) ei poursult JUSqu aux premıiers MOTS de la question SYyTI. 151

/  n(col. 1248 CS) Envıron tiers de l’Asceticon LrOuve a1NsS] COTMISCIV

FAC-SIMILE Philothee 2008, 402

(If. 7-3 S1ina1l SYLI. 35
244 165 n cOl:; 3334 lıgnes, estranghelo, annee 759
bbe Isale.

Ces dıx feuıullets formaılent le cahler du SIinal SYIL 38, manuscriıt entierement
consacre l’ceuvre ascetique de l’abbe Isaie. Ils contiennent les 0g01 4
XII (ed Draguet, CSCO 290, 25806, 1gne SZ2U: 1gne 14) M22N (Philothee
2008, 346-353: Gehin 2009, 77) restitue les cahlers Les 29 feuıllets quı
subsistent KHCGDIE dans ”ancıen on sinaitıque correspondent AUX cahlers 9-12
ils SONT completer Dar deux fol10s detaches: le dossier Chabot 41, qu1 est le PIC-
mier OllO du cahler (Gehin 2007, 9 le Miıngana Sı 649, quı est le dernier
euunle du 11° cahler ei place DA ei S Le euıle Mıngana contient
les 0201 MNX ME ed Draguet, . €} 290, 397, 1gne A 402, 1gne Z
(Brock 1995, Z FOCcC a, 73-7 19 date de 1070 des (Jrecs Il 759

el 140 de l’Hegire est SUT le dernier Oll0 sinaitique.
FAC-SIMILE: Philothee 2008, 346

(f. 57)
03/210 175 IN COL., 22 lıgnes, 11°
Tropologion annuel.

Premier eununle d’un « Iropologıion des CanNOls du cycle de l’annee, selon
l’ordonnance des (Girecs (|<\.\Ö..I‘ < nLOT \I\H<)», debutant Dar la commemoOraison
de Symeon le Stylıte le 1€\’ septembre. Le s’interrompt brutalement SUT le

A mıiheu de la 16° 1gne, ei 1a sulte de la DaAaLcC est restee blanche La decora-
t107N andeau rectangulaıre AVCC motırtf tresse) ei l’ecriture rappellent beaucoup
les deux manuscriıts Coples 1056 ei 1057 (Or 607//I11 ei B) Ce Oll0 etaıt
ampute de inferieure ei ete reconstitue Ia Brıtish Lıbrary; peut
estimer hauteur orıginelle 227

Pour Ia correspondance NTr Ia numerotation attribuee AUX pieCESs Syrlaques ei cCe de la vulgate
SIECCYUC de la Patrologıe, (0)11 Griıbomont, Hıstoire du des Ascetiques de Basıle (Bıblio-
theque du Museon 32 ] ouvaın 1953, 166-169, el Fedwick, BBU 11L1, Y-15 (col mediane ei
col de droite)
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TIENTAa. 8609 (If. 1-12)
(L 1-4)

373 25() 1008 COL:; 31 lıgnes, estranghelo GT
I ıvre de la Genese.

lıre dans ordre DA Genese 24, Z (inc. v<äv.\:uÄ„ TASQO, des Ta

V\C\.LDC\) ei Z6,. 26 ZO: (inc. (TLTILNYT dhay Qa des v\-&m-“‘)  56 de deux fol10s
ei 1gle I2 1ST, 26) Vestiges d’un Pentateuque de tres oran IOr-

mat  57 auquel appartenalent egalement les tro1s feuıullets de ı1lan Chabot (At 20:
l les hult de la Nıedersächsische Staats- und Unmiversitätsbibliothe de (JÖtTt-

tingen (Syr 12)39 Le 5Sparagma (Brock, alal, ei 147), moitie inferieure
d.un Oll0O d’une argeur de 245 semble provenır du meme manusecriıt:
1vrant quatre iragments de la Genese COmMPpTrIS ( m 1 Z ei ( Z 16, 11 devaıt
former le euine du manuscriıt primitie, dont le ıblıque commencaıt
YJUC SUuT le premıier

Le eCunNnie mılanaıls 3() est realite bifeuıllet du manuscriıt d’origine, dont
la premiere moitie est entiere ei la seconde amputee, de bas haut, de partıe
exterieure (nous numerotons INOTCCAaAaU 30a); 11 appartenaıt la fın du Pentateu-
JucC le ıblıque de I 9It 34: 15 IT 34 10. el la partıe qu1 IMANYUC dans
Ll’intervalle correspond tres EeX4ACIEemMEeNT AdUX T 4V 1l” de Göttingen. Du dernier Oll0
miılanaIls 30a) na ete CONservee YJUC la partıe ecrite, so1t la 1él'€ colonne du

lıt les deux derniers versets du Deuteronome (34, 10-12, des
DUIS les deux explıcıts, celu1 du Deuteronome ei celu1ı du Pentateuque r<ra OO

< u tarı r€l:.\.n) et enfin Uullec doxologie. En l’etat, 11 Nn Yy AUCUuNleC mentiıon de
copıste de date®

FAC-SIMILES: TOC. ala 147, photos {

Gottstein 1955, 434 (avec uUunec OB SUT le contenu).
Les folıo0s londonıens ONtT salls Oute ete rognes, Cal Gx de ılan, dont 11 SCIA question Ci-apres,
uren 34() 267
Les [ragments miılanaıs avalent d’abord IECU le sıgle 51 AST, 28) Maıs leur rattachement
manuscriıt de Göttingen onduıt corrıger Ia atatıon Lrop aute quı leur avaıt ete attribuee el
transformer le sıgle 15 VOIr ote sulvante). Les f el 31 bıfeunuıllet du manuscriıt primıtıf,
contiennent euUuxX des Nombres S 14-46 eTt 35 3-28); le 30, dont ı] SCTa QUCS-
t10n plus l01n, Ia fın du Deuteronome.
1gle 713 ( Vetus Testamentum 172 1962| 237) Les fol10s ete numerotes Ia anıere
Ooccıdentale SONLT lıre du dernıier premier reCIiO. Ils contiennent tro1s du DDeu-
teronome: (If. 9’ 12 LE 9: (f£. 16, 19, O; (I£. 4"- S51 15 34,
Ces mentioqs iguralent peut-etre SUT la D colonne qu1 ete decoupee. Le du 'Oll0 etaıt
reste ancCc. la partıe superieure du VCI:! ITOUVEe present colle iragment de parchemiın
petite oncılale SIECYUC du 4“ siecle (a ıdentifier).
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8609/I1 (1 5a 6-11) Sinal SyL
76() 2085 IN COL;; RLD lıgnes, 11
Lectionnaıre des Evangiles.
Hulit feuıllets present montes SUurT onglets correspondant 1 cahıler d’un
lectionnaıre (sıgnature AUX IT ei 11) (1 5-8') lectures du decembre (inc.
mut Mt 1 79 (< 3 U =) 31 decembre: (It. SA ectures du 16r Janvıer
(des mut LC S .‘..—'u7.n<o r€‘!—\.‘x)

Les Sparagmata 5557 (Brock, ala S / el 255-259) appartenalent A

meme manuscecrit: le paragma \n COUVIC la periode qu1 du 74 Juin 1El' uıllet
Les quatre aufres feuıllets. plus mMOI1NSs endommages, CONCernent le cycle
mobile (synaxaıre):

Sp 36 11'—V‚ samedı de I9a emaıne apres Paques ei Pentecöte;
Sp 5’/bD 576 Pentecöte, un: ei mardı apres Ia Pentecöte“':
Sp 578 dımanche. 5émes samedı el dimanche apres la Pentecöte:
Sp. 56, 2!'-V) 6émes samedı et dimanche, 7émes samediı ei dimanche apres la Pentecote.

OUuUS GG tfol10s appartenalent Sıinal Syr f manuscriıt mutile debut ei

Ia fın ei depourvu de reliıure, quı COHNSCGEVE JUC les cahlers s-16 du lectionnaıre

primıtır. dans Ia pericope Matthıeu 6, 1:13 DOUI le samedı de la 1y-
rophagıe (inc. 6, ("'°'°5'7’) el ermıine I0 dans Ia pericope Matthıeu 1 12
25 du 15 decembre (des 1 D '1:.u-(ö'u<.1). |es scpt dernıiers feuıullets du cahıer
SONLT egalement CONSeETVESs ei TOUvVeEeEnN 1ı1lan ils orment les dossiers Chabot
26 ( 267-272) ei T (£ 276)° Le mutile dans la pericope Luc
Z RLA DOUI le samediı de Ia L1“ emaıne de LuC (INE: 12 35 (..im_\v<_—no) el

ermıne dans 1a pericope Matthıeu 6, 1438 DOUL le samediı de la Tyrophagıe (des
6, adı am l’endroit Ou 11 S’enchaine AVCC le premier Oll0 sinaitıque.

Au total. ] subsıste ONZEC cahlers entliers (ou presque) de lectionnaıre,
VOIT les cahlers Les deux dossiers mılanaıs placalent la partıe SINAaT-

t1que Al le cahler londonıen apres. Quant AUX sparagmata etudies Dar TOC: ils

proviennent la TO1S du debut (Sp ei de la fın (Sp 55) de lectionnaıre.
La partıe sinaitıque &’acheve par deux folı10s palımpsestes Contenant les tables de
ecture (If. 74-7 le inferieur est oncılale ıblıque SIECUYUC (non identi1-

fie)
L/ecriture eit Ia decoration de manuscriıt font DEauUCOUpP PENSCI Irıodion

(Dr 608S/I1 Les pericopes evangeliques OoOmmMenCcen parfo1s par monumental
rn AUX traıts redoubles el remplı de» AVCC dıvers prolongements decoratifs
(maın, palmettes). est poss1ıble YJUC le copıste so1t le meme dans les deux Cas

FAC-SIMILES: TOC ala 255-259, photos 231322023

41 Le paragma 5’/b est la partıe superieure du Daragma S5IC
C'habot les Salls ralson places ans euX dossiers differents.
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609/111 (f. 12) S1inal SYI Z
263 202I col., 23 lıgnes, SC annee 1028
Lectionnaire des Evangiles ei du Praxapostolos.
(In lıt ST le la pericope Jean D T3A DOUT le samediı de ’octave pascale ei

SUT le quı le 1er dimanche apres Paques appele Nouveau dıman-
che rubriques lıturg1ques ei debut de I9 pericope CLIes 3, 17M) (des mut J. TS

‚hmn<a) La sulte immediate lıt SUuT le S1inaIl SYI Z qu]1 mutile dans
CcE pericope des Actes (inc. S S zr r(€\cn.\:\).

En 1  DEn  etat, 11 MAaANqUC tOut le debut du lectionnaıre: 1a fete de Päaques ei les CING
premiers Jours de ”’octave pascale. Par bonheur, debut na pas entierement d1s-

Daru, pulsque {TOuve la plus grande partıe 1lan dans le dossıier Chabot 66

(L 88-9 L/’ensemble de S1IX feuıllets mutile dans la pericope johannı-
JUC du dimanche de Päaques (106: Jn E zr im.\:z).1) ei ermıine
la in de la pericope Actes 3, 1T1-16 POUT le samediı de ”’octave pascale, la Ou faıt
la jonction AVCC le Oll0 londonien.

Le colophon egalement ete CONSeEeTVE: 11 OCCUDC les deux faces du Miıngana SyI
658 (transcrıt PIESQUC entier dans Mıngana I1L, 93) ei ermımine SUuT le F
du Sparagma F (Brock, ala 68-69 ei Z13) On apprend YUJUC le lıvre ete
copie par le pretre Jean, fıls de Joseph, monastere de Saint-Panteleimon DOUT
le Compte du reclus Onuphre du monastere de Mar Elias ei acheve () mal 1339
d’Alexandre I! 1028 D') Dans l’etude JuC TOC d consacree AUX g_

Cr1ıts de la ontagne Noıire, 11 Taut donc reunir maıntenant les numeros el

(Brock 1990, 61-62 et 65) On ajoutera JUC le du Oll0 Mıngana por
dans inferieure l’obıt arabe du Dretrte Thomas, decede le Jour de

l’Epiphanie de l’annee 1537 ’ Alexandre Il 12726 ei JUC le du Sp BZ.
quı qavaıt ete laisse anc, un note arabe de lıgnes formee de trO1Ss autres

obıts le premıier est celu1 d’un certaın Basıle decede le septembre 1539
d’Alexandre Il 1778 le deuxieme, dont le 10 est masque Dar un

tache, mentionne le vıllage de afr ‘ Add, el le troisieme est celu1 de 1a ılle du

pretre””.
FAC-SIMILES: TOC! ala ZT3 photos 254355

Le village de afr 'Aqgä sıtue Sud de Tripoli VOoIlr Dussaud, Topographie historique de I
Y VIIE antıque e medievale, Parıs KOZL: / ei arte A3); psautier syrl1aque meme ete
copie le 1na Sy_ 102 usmann 1973 299) La region Sud de Trıpolı ete
Cenire important de production de manuscrIıts Syr1aques enire 12145 ei 1328 usmann 975
306) Le 1Nna) SVYI. Z auquel appartıennent les feuıllets de Londres, probablement transite Dal

region avan de rejoındre le 1na
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Oriental 8610 (It. 1-7)
(L 1-6) SIinaIl 5yı 35 (partıe restauree)

205 1297 I1 COl 22 lıgnes, estranghelo tardıf 10° palımpseste estranghelo
Premier Iıvyre de Samuel

Le CX de Samuel du 181’ Oll10 ei ermıine AdUX MOS

'J\C\:) Aua V\A'\.\D N dans le verset Z 1gle 10k4 1ST, 26)44 Le X du 6V
(1 Z 27-3 ete barre. Le premier pOor une indıcatıon de CONTENU

arabe. Ces S1X fol10s, ISSUS d’une restauratıiıon effectuee 10“ siecle, appartıen-
ent debut du S1inaIl SyI 35. quı ran  ‘9 moyennant plusieurs desordres ei

de nombreuses lacunes, 123 Samuel VOIT de Boer, «AÄA descr1ıption of the
Sınal Syriac 35>», Vetus Testamentum (1959) 408-412 La composıtion de

manuscrit sinaitıque est complexe, ei de er deja releve AVCC Justesse la pre-
de trO1Ss maıns differentes, JUC OUSs appellerons A, ei La partıe ONdO-

nıenNNe revient la plus recente des trO1S, la maın
Le primitıf du manuscriıt est Ll’oe2uvre du copiste est constitue Dal les

{T. du S1inal SYyI 35 (sıgle Ta Z LASt 46)45 ei les . 611 du dossier Chabot

(sıgle 7k13 Liıst,. 28)46 Cette partıe primıtıve est ecrite dans bel estranghe-
lo du O ralson de DD lıgnes la DaASC Ce quı Fe: presente a1NsSI1:

15 :18: (1 4, 6, 7p de olıo; 19-292) (1 6, 9, Zp de

Lol10S; 73*_60" (1 Y, a Z p de Lol10s; 61'-68" (1 2 ZÖ 7
de olı0: 69*-109* (1 28, 15 20); p de fol10s; 111”V

(2 16, 18, 12); p de fol10s: 19 (2 20 2 Z %p de olı0;
13°214: (2 ZI. Z 206):p de fol10s; ( Z 24, 20)
1:a sıtuation des Ssept premiers fol10s du manuscriıt sinaitıque est nettement plus

confuse. On Q o  ET essaye dans premier de remedier AUX mutılations
inıtiales empruntant plusieurs feuıllets manuscriıt ancıen (maın A)

d’entreprendre 10° travaıl de restauratıon plus systematique. Les

emprunts GCeT Aautr‘ manusecri1t, copie pDar A, orment les ft: 15 ei du Sıinal SYI.
35 el ONtT le CONTENU ulvant: 1V (1 1 1-4);p de fol10s; D (1 1 Z

Z ZT): p de olı0; 7V (1 Z 35 S 8)47 D’autres feuıullets de second
manuscrIt, maIls appartenant des partıes plus eloignees, ONtT ete identifies. ei

L1OUS parlerons AVCC le Mıngana SYI 630 (voır C1-dessous).
Au 10“ siecle, le restaurateur voulu retablir le debut manquan du 1€1' lıvre

de Samuel coplant d’une maniere continue la section 1 Z 35; de acon
rejJoındre le Ol10 sinaitıque copie Dar (inc. Z 35 ‚ \sı wr(n)3 resStau-

(jottstein 1955, 434
45 1 es 8_14' SONT pas leur place pu1squ ıls rapportent Samuel IIs SONT rejeter tOUT I1a

UN, apres le Oll0 sinaitıque 109 ei les folıo0s miılanaıs.
46 Ils SONT lıre ans ordre ei placent apres 109*

Le ol10 6rv n’appartıent Das I1a partıe copiee pDal ı] SCTAa examiıne plus loın.
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ratıon est formee pPar les S1X feuıllets (IT. S6 10Ö/L, contenant JE Z 30: ei pPar le
du dossier Chabot Z cContenant 2, DF (sıgle 10k5 List. 28) La section
Z WE (inc. <ra des \I'\C\: Aua U duna) ete copiee euUX fO1S, un

fO1s du de Londres (texte ensuite barre) ei HE du
de 1lan Ce faısant, le restaurateur voulu eviıter 1a DaAScC blanche A pomnt de
raccord. 1:a jonction entr le eunullle mılanaıs (copıste ei (copıste est

Dar allleurs imparfaılte, Cal ] MANYUC CHTr: les deux plusieurs MOS r<'‘.3cr1.9

'.I\ll'( ezum;m.1). Le Oll0 sinaitıque 6, tOuJours de la maın de restaurateur,
semble reparer Cce CIIGCGUF comblant entierement, pr1X d’une nouvelle
dıte, la lacune situee (des Z Z Hu\ dire) ei (INC: Z 35 ""<""°
A On connaiıt a1Nsı de la maın de restaurateur tardıf huıt feuıllets, dont
S1IX Ssont DD / Londres, 1lan ei A S1inal — — Sa acon de travaıller est

desordonnee. La sıtuatiıon est particulierement confuse PDOUT la section Z A
3D dont certaınes partıes Ont ete copiees Dal Iu1 deux tTrO1S fO1s:

6V Z 2 T=3() (inc. K< dra des U\(.\: Au DQ Y duDı) [texte barre];
51”V Z D (1InC: En <ra des p.s.nr<t\),
6V Z AT (inc. V\(.\: AS des V‘V"<)

8S610/11 GE S1inal Sy% Z
210 133 COL. 24 lıgnes, ecriture melkıte 1D Des palımpseste estranghelo
Hymnaıre melkıte

CuHHie tres endommage cContenant des hymnes POUT 1a 1in du samediı de Lazare
ei le debut du dıiımanche des Rameaux Sur le le seul parfaıtement lısıble,
rencontre les hult dernieres lıgnes d’une trophe Syrl1aque, ensulte UuU1llc strophe
SIECYUC ettres Syrl1aques (inc. AOÜEoapov INV KOLLNOLV C KDOYVOG<T>NC)” el

FeNVvOol la pericope evangelique du JOur (Jn L: 1-44). Un bandeau torsade
bıcolore INAaIYUC le COMMENCEMEN de Ia celebration des Rameaux; lıt les deux

premieres lıgnes d’une strophe syrl1aque quı semble correspondre SICC Xa1ıpe
KL EUOPALVOV, KOALC 1OOV ( Tri0di002, Rome 1879, 605)

Le Mıngana SYI. 659 appartıent meme manuscriıt ei restitue les dımen-
SIONS EeXACTIES 245 161 Jlen qu’1 touJours la fete des Rameaux,
11 pren Das la sulte du Ol10 londonıien. On lıt d’abord lıgnes de SICC
racteres Syrlaques (la fın d’un er cCommencant mutile AUX MOS Ka WETO BoLmv,
DUI1S ‘hymne 11G©C UNOVTINOO) ei ensulte CING pIECES Syrl1aques, parmı lesquelles

48 Comme le plus bas, N6 le releve de l’incıpıt ei du desıinıt, le CONTLENU de 'Oll10 CO1N-
cıde pas exactement GE celuı du oll0 milanaıs C’habot

ymne, quı1 semble pas QVOIT SUFrVECU ans les Iıvres lıturg1ques5 estT presente ans Ia
version georgienne de I' Hymnaıre de Saınt-Sabas (voilr rad Renoux, 50/3, UurnAnOou 2008,

293-294).
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peut iıdentifier le estichere ”’HAOev G@OTNP ONLEPOV ( Triodion, Rome 1879,
615)
OUuUS CCS fol10s SONT palımpsestes, el reutilisent meme Pentateuque syrl1aque

du 5756° (sıgle D] revient A Peshıiıtta Instıtute d’avoır etablı le lıen le

iragment Mıngana ei le Sinal Sy_ Z ( Vetus Testamentum 134) Le
SX inferieur du oll0 Mıngana contient PaASSsasc d’Exode 3() (sıgle LAST:

50) eTt les ff. XO O(): du S1inal passagc de Deuteronome 29-3() est egale-
ment ote JUC la parente AVCC le Sinal SyYL Dr lımıte Das inferieur.
ma1s v’etend A GXIG sup&rieur””. On ajoutera maıntenant cCetl ensemble le eu1l-
let Or 610/11 el tres certaınement les CING feuıullets Hıersemann 500/45 (au SOTT

INCONNU), quı presentent les memes caracteristiques (244 160 008 DD lıgnes,
palımpseste, hymnes caracteres syrlaques, fete des Rameaux).
L’examen du Sinal SyI 248 (122 I quı mutile dernier O10 du
hlıer 15 permet dV’etre plus precis. Le iragment londonı1en, tres abime, constituaıt
le 1er Oll10 du cahler ; (la sıgnature est CHGUITIE bıen visible) ei les folıo0s Mın-
Salld 1r«v, les deux derniers folı10s du meme cahıler;u AUX CING fol10s Hıer-
SCINMANM, ils devaıent ombler la lacune centrale.

Le S1nal 5yı J7 appartıent Lype partıculıer d’hymnaıre, pu1squ ıl mele cycle
mobiıile ei cycle des fetes 11xes. On deja ote la presence "hymnes
transcrıtes caracteres Syr1aques, dans lesquelles de petites ettres 1N-
Ira- supra-lineaires viennent preciser la prononclatiıon des voyelles el des dıph-
LONZUES. Les differentes celebrations ONT ete numerotees Dar uUunc maın poste-
rleure; dans etat mutile du recuel; le premier numero apparaltre est

(25) 088 AT (dimanche des Rameaux) ei le dernier (54) SUurT 1720r (memoire
des martyres Barbara ei ulıana le decembre). La date ei le leu de production
de manuscriıt SONT pas acıles etablir. La date habıtuellement efenue est le
13: siecle (Lewıs, ar Kamıl) le 12183 ( Vetus Testamentum 15

134) (est 13° JUC Baumstark sıtue QUSSI la partıe Hiıersemann 500/48
Une datatıon 11 siecle semble toutefo1s preferable (L Mıngana I: Y4
about

I1 Fragments sinaitıques du OonN! Mıngana (syr 628-661)
628 (1 L.) S1inal SyL
IET 173 COL: 28 lıgnes, estranghelo
Cantıque des cantıques place le commentaıre de Gregoire de ySse

eLius Testamentum 18 (1968) 134 «I here 18 Strong probabilıty that hıs text and34  Gehin  peut identifier le stichere HAdev ö owiMp oNnwepov (Trrodion, Rome 1879,  p 615).  Tous ces folios sont palimpsestes, et reutilisent un m&me Pentateuque syriaque  du 5°-6° s. (sigle 6pj1). Il revient au Peshitta Institute d’avoir etabli le lien entre le  fragment Mingana et le Sinai syr. 27 ( Vetus Testamentum 18 [1968], p. 134). Le  texte inferieur du folio Mingana contient un passage d’Exode 30 (sigle 7pk14: L7st,  p- 50) et les ff. 89*-90" du Sinai un passage de Deuteronome 29-30. Il est 6gale-  ment note& que la parente avec le Sinai syr. 27 ne se limite pas au texte inferieur,  mais s’&tend au texte superieur””. On ajoutera maintenant ä cet ensemble le feuil-  let Or. 8610/IT et tres certainement les cinq feuillets Hiersemann 500/48 (au sort  inconnu), qui presentent les memes caracteristiques (244 x 160 mm, 22-25 lignes,  palimpseste, hymnes grecques en caracteres syriaques, fete des Rameaux).  L’examen du Sinai syr. 27 (122 ff.), qui commence mutile au dernier folio du ca-  hier 15, permet d’&tre plus precis. Le fragment londonien, tres abime, constituait  le 1” folio du cahier 15 (la signature « est encore bien visible) et les folios Min-  gana + S 1'”, les deux derniers folios du meme cahier; quant aux cinq folios Hier-  semann, ils devaient combler la lacune centrale.  Le Sinai syr. 27 appartient ä un type particulier d’hymnaire, puisqu’il möle cycle  mobile et cycle des fötes fixes. On a dejä note la presence d’hymnes grecques  transcrites en caracteres syriaques, dans lesquelles de petites lettres grecques in-  fra- ou supra-lin&aires viennent preciser la prononciation des voyelles et des diph-  tongues. Les diff&rentes celebrations ont &t& numerotees par une main poste-  rieure; dans l’Etat mutil& du recueil, le premier numero ä apparaitre est un ma  (25) sur S 2r (dimanche des Rameaux) et le dernier un x (54) sur S 120r (memoire  des martyres Barbara et Juliana le 4 decembre). La date et le lieu de production  de ce manuscrit ne sont pas faciles ä etablir. La date habituellement retenue est le  13° siecle (Lewis, Clark, Kamil) ou le 12°-13° ( Vetus Testamentum 18 [1968],  p- 134). C’est au 13° s. que Baumstark situe aussi la partie Hiersemann 500/48.  Une datation au 11°-12° si&cle semble toutefois preferable (cf. Mingana III, p. 94:  about A. D. 1000).  II. Fragments sinaitiques du fonds Mingana (syr. 628-661)  628 (1 f.) = Sinai syr. 19  252 x 173 mm, 2 col., 28 lignes, estranghelo 8° s.  Cantique des cantiques place avant le commentaire de Gregoire de Nysse.  50 Vetus Testamentum 18 (1968), p. 134: «There is a strong probability that this text and ... Ming.  Syr. 659 (former siglum 7pk14) are remains of one and the same Syriac Pentateuch. This can be  concluded from the resemblance in s/ze and script of both upper- and under-writing. Moreover  the contents of the upper writing of the first folio in the Sinai ms. seem to form the direct con-  tinuation of those of the Woodbrooke leaf».Mıng.
5yr 659 (former sıglum /pk14) Ad1C remaıns of OMNC and the SAaLllCc Syriac Pentateuch Thıs Cal be
concluded irom the resemblance ıIn IZE and script of both CI- and under-wriıting. Moreover
the CONTENLS of the wrıting f the 1ITS folıo In the S1nal SCCIMN form the dırect COIl-

tinuatıon of[of the Woodbrooke leat».
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antıque des cantıques 1 S (versıon Peshıiıtta revisee SUT la LXX) Voir
]  DL  e&  tude consacree euulle Dar FOC 1995, 2051 ei 5 2255 Le SIinal SYI.
auquel 11 appartıent est des trO1S prINnCIDauUX emoins Syrl1aques du Commen-
taıre de Gregoire de ysse SUurT le Cantıque des cantıques. D’autres partıes du
meme manuscriıt SONLT 1lan (Chabot 39); Leipzıg (Or 1078/11) ei AdUX Etats-
Unıs (Hıersemann 500/18). VoIir Gehin 2007, E |_es Nouvelles decouvertes
ONnt EHEOEE apporte SOUS la cote M5SSN NOUVCAaU cahıer, le dix-neuvieme (Philo-
thee 2008, S21:525: Gehin 2009, 54) Contraiırement qu’avaılt DU alsser
crolire le catalogue de Mere Philothee, l’ Adversus (GJa1um d’Hıppolyte de Rome

n’appartıent DaS A meme manuscerit: 11 est desormais range part dans dossier
cote MS4N

Vall den ynde avaıt, 1939, prepare ?  edition de version Syrlaque,
maI1s elle na Jamaıs le JOur, ei seuls quelques echantillons ONtT ete publies re-
cCcemment Dar unlc equipe italienne?*. Toutes les condıtions SONLT desormais reunies
DOUT reconstıtuer le manuscriıt sinaitıque ei evaluer les aACHNES:

FAC-SIMILES: Katalog Hıersemann 500, pl L Philothee 2008, RE

629 (2 {f.) SInal SYL. Z
2247 145 COL., 2027 lıgnes, estranghelo
Troisieme lıvre des Maccabees.

Maccabees 4, S d ei I, 3LA Aınsı JUC 1’9a etabli le Peshıiıtta Instıtute de 1 e1ı-
den SL, eit Vetus Testamentum Z 511)7% les deux fol0os Mıngana
ei le O10 Chabot (T 2]) de llan proviennent du SIinal SYI. Z (104 . s auquel

ete attribue le sıgle *#a ei qu1 contient Ia portion 3 43 D 31 Le Oll0
mılanaıs (1 D 28-4 place donc tete de la partıe sinaitıque ei le deuxieme
Ol10 Mıngana S D 1-4 9 qua premıier Oll0 Mıngana (3 4,
15 d 11 ”insere enTtr les f 102 el 103 DDeux autres iragments du meme
nuscrIıt SONLT aAapPpParus AVCC les Nouvelles decouvertes. Le Sparagma (Brock 1995,

51 FOC. ala f YZ: 158-159) CONSCIVC la section 5: 43 6, 11 ıl pre-
naıt donc Ia sulte du deuxieme OllO Mıngana En revanche, les SCDL
fol10s M3ON (Philothee 2008, 384-386), correspondant 1: 3, 13 al?
tenalent debut du manuscriıt, ma1s ıl MANYUC EIIGCcOTE Oll0 partıe
ei le Oll0 miılanaıl1s. En etat. le manuscriıt peut etre reconstitue a1NsS1:

Maccabees: M3ON L (inc. mMu  — I d’un Oll0O 271’ r j-47'
Maccabees entier: 47203

51 VOoIr A PDIODOS Taylor, «Les Peres cappadoclens ans Ia tradıtıon SYT1aqUE», ans
Schmidt (Jonnet 2007, l ote
La premiere reconstitution avaıt ete aıte partır des photos prises par Dunlop (Hbson
deposees SOUS la COte I1 2 Westminster Theologica College de Cambrıdge.
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g3accabées: 03402° 1YV 103104° 2rv Sp (des mut 6,

FAC-SIMILES: Lewı1Ss, ala pl frontispice; TOC. .ala 158-159, photos 39-42; Philothee
2008, 384

630 (1 E Sinal SYL. 35 d 1-5,
17 135 mM COL: () lıgnes, estranghelo G<
Premier lıvre de Samuel

Samuel 15 1223 (10C. r<12-_s.: Ä.r€\.‘7.\!., des An \ sa Na Da\sıı) 1gle 6k8®8 ST,
5: TOGC 1995, 51 L es taches brunätres qu1 affectent les INAaLISCS

semblent indıquer UJUC le enule SeErVI de garde de plat de relhlure. Le
paragma (Brock, ala D ei 151) est UuUllc partıe du meme manuscecrit:

Oll0Oo ampute correspondant 16, A() LL Ces feuıllets SONT dus Ia maın
quı copie les 1i 155 ei du SIina{l SYyTI. a C1-dessus $} 86 10/I est possıble

qu  ıls proviennent de la rellure de manusecrit.

FAC-SIMILES maın A) de Boer 1959, 411; TrOCK, ala ISI photos1

631 (1 f Or 6714
744 146 II col., 5D lıgnes, estranghelo
Subhalmaran.
Un euuLle CONSEeTrTVantT la partıe A X Xa du I ıvre des dons de Subhalmaran (ed
Lane, ((( 1) 612 145, 1gne 14/, 1gne L replacer les ff m°} ei 53 du

Or 6/14 Le premier euulie du manuscrit {TrOuve Parıs (ar 6/25/A.
Voir TOC 1995, 51-52; Lane, € SC 4{} 612, Louvaın 2004, 5-10 Gehin

2006, La partıe londonıenne ete achetee DD / az le uıllet 1906

632 (1 S1ina1l SyTI. (2° partıe)
F7 145 COL;, estranghelo (debut)
Evangile de 1LuC

Sur le , dernıier verset (24, 53) de 1’Evangile de LuC ((.uz:u_‘7.) Aa ıen C

S tmi=:7m)‚ SUIVI de la note d’edition DIODIC CcCeli evangile (ed Miın-
gana L, 75) Deux lıgnes d’une ecriture ONntT ete ajoutees A Ia f1n,

Sur les mesaventures de manuscrit retrouve 1895 AUX MaAaılns d’un trafıquant calırote ei
restitution A Sinal. Olr Dunlop Gıibson, «FOur Remarkable S1naı Manuscripts: Syriac
Maccabees», EXDOSILOTYV Times (1901-1902), 510-511: mM1 Lewiıs Dunlop G1bson,
In fthe Shadow of Sınal, reimpr. Brighton Ortlanı 1999, 81-82
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DOUT indiquer JUC le manuscriıt qvaıt ete collationne AVCC gran SO1N SUT

l’exemplaıre asa) du pretre Jean par deux PCEISONNCS dont les NOMS Ont dısparu
Le V| dont les OTr SONT taches Dar le CUIr d’une rellure; est OCccupe Dar Z
lıgnes ecrites, dont certaınes partıes ONntT ete effacees, particulier les 11OMNS DIO-
DPICS Miıngana, quI transcrit quı restaılt 1sıble, note JUC les lıgnes 15 SONT
ecrites dans unl nolre ei les lıgnes 14-723 dans unec brune; ] conclut
qu/ıl s’agıt d’inscriptions dues A deux maıns differentes. 1a paleographie n’ıncıte
Das er dans SCHS, Car l’ecriture est tOuf du long homogene: ı] s’agıt du

deja rencontre dans aJou du n’est Pas iımpossıble UJUC CS 1gnes
alent ete ecrites par le copıste lui-meme, quı auraıt abandonne DOUT l’occasıon
l’ecriture callıgraphıque adoptee DOUT le XI ıblıque. Les 14 premieres lıgnes
auralent dans Cas ete le colophon mentionnant copıste ei commandıtaıre(s).
Les dernieres lıgnes evoquent revanche achat de 1Vres» (scrıptural-
FeS/) 54 Il 642-643 par unNc communaute dont le 10 ete efface;
Mıngana cro1t ire la 18“ 1gne le 10 d’un higoumene enha, maI1ls le 10

n’apparaıt DaS du tOuft SUrT Ia microfiche. Les lıgnes Za indıquent JUC
1Vres» trouvaljent AVCC aVl (un psautier) el recue1ıl (<dumnsa) de Mar
aCo acques de Saroug) Quelle JUC so1lt Ia acon dont interprete DE lıgnes,

du copıste ajout posterieur, elles fournissent A MOI1NS FerMINUS anflte

GQUCHT la copıe de l’f3vangile, C’est-a-dire l’annee 6472-6453
Ce Ooll10 constıituaıt ’ultime Oll0 du SIinaIl SYL. IZ, manuscriıt composıte dont

Ia partıe recente SUT papıer E: 1-54) contıient 1’Evangile de Jean l la partıe
Clenne SUT parchemın (If. 55-144) 1’Evangile de LuC (des mut 24, r<“‘10530

|A'\.H<C\) La lacune de quatre feuıllets situee Ia fın de la partıe sinaitıque Al le
Oll0O Mıngana est comblee par les I A0 F du dossier Chabot Z 24, 1-52). On
ajoutera deux precisions CONCErnant la partıe sinaitıque: le du 55 reste
anc, d ete COUVeETrT d’une mınuscule SIECYUC primıitıve, ecrite dans l’autre SCI1S,
AVCC des traces caracteristiques «AS de PIque»; le 68r V 4, 3-28) est unNne 1C5-

tauratıon. L’Evangile de Luc ete maladroıjtement foliote de SUT le 55 Aa
(89) SUT le 144 Comme attendu, folıotatıon s poursult SULT les folh0s mila-als l le Oll0o Mıngana de - v

633 (2 [t:) Sinal Syr
16/224 4Z/I52 I1 COl 35-306 lıgnes, estranghelo
Evan gile de Matthıieu l Actes des apötres.
Sur le du 1 Matthıeu L 120 (des ıCr r<“ 01 e>) precede de la ormule de
COPISte sadhary < u\ e au \dha (entierement transcrite Dar
Mıngana 1L, 76) Le avaıt ete laisse vierge ei la partıe inferieure est I114aS-

quee Da UuUllCc euille de papıer CONTLeNantT des arabes. Malgre format lege-
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rement superieur, le provient du meme manuserit. contient Actes 15 26
14, (inc. C (..Lr(n; des amyaI). La inferieure du 2V
des indıcatıons chiffrees recentes, ecrites “’envers CIayON. (ALINV.) 4.00.
ei en-dessous:

Les deux folı10s appartıennent S1inaIl SYI. E manuscriıt de 160) folı0s COIl-

tenant Nouveau J] estament complet (IV Evangiles, Actes, Epitres catholiques,
Epitres de au Le premier Oll0 sinaitıque est tıre d’un manusecriıt plus ancıen el

faıt office de garde””. Le Mıngana forme a1NsS1 le premıer Oll0 de Nouveau
Testament ei place Juste avan le sinaitıque, quı mutile Mat-
thıeu 1 () (InC. r€v..1cu:m) . Quant Mıngana (Ac 15 26 14, 16); 1] sıtuaıt
dans la partıe consacree AdUX Actes, laquelle ermıine d 15 Les deux folı10s
sulvants UV! ı1lan el forment le dossier Chabot 2 (If. 7-7 le 77
etaıt le dernıier Oll0 du 11° cahıer ei le /S le premıier du 195 ils contiennent
Actes 14, 16; 3() (inc. A, des —— (3 —5)

634 (2 {} SIinal Sy 15
222 169I COL.: 3() lıgnes, estranghelo 80“

Cormthıiens. Voıir (r

635 (3 [.) Sinali 5yr 15
735 52/163 COl.: MI2 23 lıgnes, estranghelo 8.OE
Cies el Epitres catholıques. Voir Or

636 .. S1nal SyI 54
24’7 16() COL., 3() lıgnes, estranghelo
Evangile de Matthıeu.

Premier euullle d’un Nouveau Testament. Sur le Vi  ’ Matthıieu J ar (des
ED .ÄA::1) Le f  $ laisse vierge, tFrO1S InSscr1pt1ons arabes, separees Dar

CSPACC an UE note de pOossessi1on du Sınal. I’ındıcatıon du syrl1aque IM
langue du volume, index detaille du CONTENU selon ordre ulvant: Evangı-
les, Cies:; Epitres catholiques”®, Epitres de Paul Ce Oll0 est taıt le premıer
Oll0O du S1inaIl 5yı 54, dont le syrl1aque mutile Dal I,
(les T 116 SONT arabe). La partıe intermediaire qu1 MANYUC est constituee Dar

L/’ecriture est estranghelo du 8c siecle. Le est DaASSdSCc de Jean Chrysostome,
hom. 17 In epıstulam ad Corinthios (GPG 4428; CT. 61, col 140, 1gne 24 141, 1gne 38)

55 NOous n avons pas le de rechercher S()I1 emplacement eEXAC)
I1 ’ iındex arabe mentionne JuC les läpitres majeures (IC; P Jn) faudra OIr qu’1 est
dans le manusecriıt.



Manuscrits sinait1ques disperses HE les Iragments de Londres et de Bırmingham 39

SIX feuıllets de 1lan (Chabot 16) ei le eunLlle MSON (Philothee 2008, 604-605).
est desormais poss1ible de reconstıituer a1Nsı le 1er cahıer du manuscriıt primitif:

Mingana 656, E 1-17:;
ı1lan Chabot (I£. 63-6 Mt L: Ö, 16;
M50N: Mt S, 16 9, 18;
1F Mt 9, 15 1O; 20

(In ajoutera UUC le manuscriıt sinaitıque est I) / pleine DaAscC du Z el
deux colonnes du D Jusqu ’ au 159°

FAC-SIMILE: Philothee 2008, 604

637 (1 eX (C'lımacı Rescrıiptus
A 150 In  9 COL:, 28 lıgnes, 5i palımpseste christo-palestinien
Jean imaque.
Le superieur est DASSdaLC du er ad de Jean ımaque (inc.
Narez. Im, des mLO SICC, Sophron10s, Constantıinople 1883
lreimpr. Athenes 174 col I: 1gne 29 TOVTOV. KL EMNL TOUV YoO0oD)
S col Z 1gne TOVC dopuyßovc)””. Le inferieur chrısto-palestinien

contlient Actes Z 14-206; 11 ete edite independamment Pal Duensing, ZIN.
3'/ (1938) 42-406, el Dal aCcC Uullen John Rylands Library
DE (1939) 201212 L/’appartenance de Oll0 dE Clhimacı Rescrıiptus
ete etablie Dal aäc aTrt cıt VoIr QUSSI TOC 1995, Depose West-
mıinster Theologica College de Cambrıdge la MOTT des deux eCOSSaIses,
le manuscriıt ete MIS chez otheby’s Londres le uıllet 2009 ale
L09740, piece 14)

Le precieux palımpseste na Dar bonheur pas entierement dısparu du Sınal,
pulsque 11 subsıste CHEOTE huıt fol10s dans le manuscriıt M38SN (Philothee 2008,

422-423), quı viennent dV’etre identifies pa Sebastıan Brock”®. Constituant le
18 cahıler de manusecrit, les feuınullets contiennent la plus grande pDart du er
ad rem de Jean 1maque, auquel 11 INANYUC seulement le debut ei la fın

es le folıo Manquan' recherche par IN LewIıs, 'OITr Horae Semimiticae VIIIL, AIl «11 allıy
ONEC should POSSCSS Syriac Palımpsest leaf, whose upper-scrıpt begıns ıth the equıivalent f ASLO;
DArıa QUOGUC de Aaule dıcuntur>. he 11l NOW hat the sa1d eaf probably belongs the end of
Codex Clhimacı».

58 TOC 2009, 179 (1ıdentification du er ad pastorem partır de la photo Philothee 20058,
422); ıdem, <The S5yriac "New iınds at Catherine OnasterYy, SInal, and eIr S1gN1MCAaNCE»,

Conference de Ottayam 2010, paraltre ans The Harp 26 (2011) (rattachement de MSSN A
Codex Chlimacı RescrIiptus). Le catalogue parle d’Instructons AUX MOINES SAamns plus de precision;
OUuUSs Nn avlons Das reussi 10  Z plus ıdentifier le ans notre COompte rendu (Gehin 2009, 81-
52) Nous adressons ([OUS 1105 remercıements Sebastıan TOC DOUT I1OUS QVOIT communique le

de conference de Ottayam.



4() ın

(inc 5a A Awa! des meır< .L\A1L'l SICC ed Sophron10s
Constantinople 1883 reiımpr Athenes 1:75 col 1gne 151 col

1gne 12) M3SN pren donc Ia ul immediıate du Oll0O Mıngana
FAC IMILES LewI1s Horae Semimticae 111 pl NT (If 105° 126' 131 131 120 124 94) üller-
essler, Grammatık des Chrıstlich Palästiisch Aramäıschen Hıldesheim, Zurich NEew ork 1991
Taf POS: 126' 120 124 LewIıIs) Phılothee 2008 4722

638 (2 {T S1nal SYI 26
2185 145 col 21 lıgnes estranghelo
bbe Isalie ei mMONasStLı1ıquUe (non identifie)
Deux tfol10s isoles ires IMauVals etfat L’un FESTLiIIU le PITCMICI Ol0 du Sınal

SYE 26, dont le cCommencaıt U bbe Isaie, du LOgOS JUS-
qudUuX MOLTS alal r<’‘ 3 U varm)<“gx (ed Draguet, CSCO 269, Ta3 1gne > E autte,
tres efface ei reduit lıgnes on amputees), pas SCHNCOÖOI ete identifie.
Comme 11 comble pas un«c lacune du 1Sa1leIl 11 appartenaılt probablement

la fın du manuscriıt Les fol10s semblent SCIVI de gardes NOuveau
lTestament ayant appartenu «Rabban Kuma du monastere de Mar (G1wargıs de
Hator» Autres partıes du INECIMNNNC manuscrıt Mıngana 645 (cC1 dessous) ei ı1lan
Chabot 47 5() ei 56 Voır 1n 2007 15 ei 21

639 (2 (:} S1nal 5yı Z
74() 162 col 3() 37 lıgnes Jacobıte 13
vangıle de Nıcodeme

de l’Evangıle apocryphe de Nicodeme (ed Mıngana 111 79 81 cf DICC
Tischendorf Evangelıa Apocrypha Le1ipzıg 1853 reiımpr Athenes 1959

Le PICHMCI Ul aval204 2472 mot NMOOOKXUVNOCL de la ı1gne
efe laısse VICISC ete renforce Dar INOTCCAaU de PapıcCcI COUVeTTt de COmptes
Ü  garshuni” TOC 1995 52 deja 1gnale l’appartenance probable de CCS

deux fol10s Sinai SYI 8261

640 (1 S1nal SYI
753 152 col 36 lıgnes estranghelo AVCC iraCces

Ammonas el SEextus

publıe par 1 Rahmanı Studıa SVITACA I1 N presen Un TECEMNS10OIM abregee
elle V Ia SOTrtI1e du AUX MOS TOAQA2O1CLO rl1 Mıngana in 1gne
12) La fın du ragment Mıngana correspond Rahmanı, 1gne

agıt une 1ste de debiteurs, VOC des SOININECS libellees Carats Xs)
61 Seul manusecrıt de papıcr de la9 11 esT forme de EeUuUX partıes Astinectes 164') pOocryphes;

65-142) Questions-IC
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Dernier euNlNie d’un manusecriıt sinaitıque actuellement partage SOUS deux
Sur le lıt SUCCESSIVEmMeENt: (col E lıgnes 1-8) fın des extraıts des Lettres
d’Ammonas, Lettre A, INC. „öchs m (ed Osko, 10, 595 lıgnes 1-3);
(col I 1gne col Z 1gne 20) selection de Sentences de Sextus (P de Lagarde,
alecta SVTIACA, Le1ipziıg 18558,Manuscrits sinaitiques disperses III: les fragments de Londres et de Birmingham  41  Dernier feuillet d’un manuscrit sinaitique actuellement partage sous deux cotes.  Sur le recto on lit successivement: (col. 1, lignes 1-8) fin des extraits des Lettres  d’Ammonas, Lettre X, inc. xx 4i al\m (6d. Kmosko, PO 10, p. 595, lignes 1-3);  (col. 1, ligne 9 — col. 2, ligne 20) selection de Sentences de Sextus (P. de Lagarde,  Analecta Syriaca, Leipzig 1858, p. 2 ... 31); (col. 2, lignes 20-34) colophon (&d.  Mingana III, p. 86). Le manusecrit a &te copie par le pecheur Müsa, originaire de  Beit Sufnöye, dans la communaute monastique de la montagne de Qedar, pour le  moine Sem‘ün de 1la m&me communaute. Voir Gehin 2007, p. 11-13. Le verso,  tache, comporte une note de lecteur difficilement lisible, en partie masquee par  un fragment de papyrus colle au folio. Autres parties du m&me manuscrit: Milan  Chabot 43 et Schgoyen 574.  641 (1 f.) = Sinai syr. 16  252 x 167 mm, 1 col., 30 lighes, estranghelo 8 s.  Pallade, Histoire Lausiaque.  Un folio contenant une partie du ch. 47, Vies de Chronios de Phenice et de Jac-  ques le boiteux (inc. «duiası <ug; des. ulr am Liam = 6d. Draguet, CSCO  398, p. 306, ligne 18 - p. 309, ligne 9); ä replacer dans la partie initiale du Sinai syr.  16, entre les folios milanais 179 et 180 du dossier Chabot 49. Voir Brock 1995,  p. 52; GEhin 2007, p. 16-18.  FAC-SIMILES: J. R. Harris, The Apology of Aristides..., Cambridge 1891, en frontispice (= S 65");  Draguet 1963, pl. V (= S 1"et A 180°).  642 (2 ff.) = Sinai syr. 23  253 x 169 mm, 2 col., 37-41 lignes, estranghelo 8°-9° s.  Apophtegmes et Histoires monastiques.  Deux folios consecutifs appartenant au debut du Sinai syr. 23 et transmettant cinq  histoires monastiques: fin de Nau 367, inc. mut. aradıma ‚mäa A, (Budge II,  9)°; Nau 368 (Budge II, 10); Nau 308 (Budge I 445)®; Nau 451 (Bedjan, Acta  Martyrum et Sanctorum VIL, p. 215-217); Serapion 1, des. mut. a\ durs wra  ananz < (cf. PG 65, col. 416 BI kal c Veheı CvyXOPNSOV AuTN). La suite  immediate se lit sur le f. 1 du Sinai syr. 23: «& Aln — hias an0 inadır  (cf. PG 65, col. 416 B10 zxopeüsecdaı. Kai c ETOINGEV ÖAÄLYAG NLEPAG).  62  Pour simplifier, nous ne renvoyons pas, sauf‘ exception, aux Editions syriaques, mais ä la traduc-  tion anglaise en deux livres de E. A. T. Wallis Budge, 7he Paradise or Garden of the holy  Fathers..., Londres 1907.  63  Visite de ’empereur Theodose ä un moine €gyptien vivant dans les faubourgs de Constantinople.S1): (col. Z lıgnes 0-3 colophon (ed
Miıngana 111, 56) Le manuscriıt ete copie pPar le pecheur Musa, orıginalıre de
e1ıt Sufnöye, dans Ia communaute monastıque de la de edar; POUT le
mo1ne Sem‘un de la meme communaute. VoIir Gehin 2007, 14213 Le Vi
tache, uUunlNle note de ecteur difficılement 1sıble, partıe masquee Dal

iragment de DAaDYIUs colle Oll10 Autres partıes du meme manuscecrit: 1lan
Chabot 43 ei Schoyen 574

641 (1 f.) S1InaTl SYI 16
JS 167 In COL., 3() lıgnes, estranghelo
Pallade, Hıstoire Lausi1aque.
Un O110 CONtenant uUunNnNe partıe du ch 4, Vıes de Chron1io0s de Phenice el de Jac-
JUCS le Do1lteux (inc. < da des pr OIM Aa Draguet, OCSCO
396, 306, 1gne 309, ı1gne 9 replacer dans la partıe inıtiale du S1na1l SYTI.
16, les folı10s mılanaıs 179 G 180 du dossier Chabot 49 Voıir TOC 1995.

5Z: Gehin 2007 F6=15

FAC-SIMILES: Harrıs, The Apology of Arıstıides. Cambrıdge 1891, frontispice Il 65
Draguet 1963, pl Il ei

647 (2 I: ) SIinal SyI. 27
253 169 I1 COl 3/-41 lıgnes, estranghelo 87L
Apophtegmes ei Hıstoires monastıques.
Deux folı0s consecutifs appartenant debut du Sinal SYyTI. 23 el tiransmettant CINg
hıistoires monastıques: fın de Nau 367, INC mMu  — Aaracdıma MOSr (Budge 1L,
9)62 Nau 30685 (Budge 1L, 10); Nau 308 (Budge 445y Nau 4A51 Bedjan, Acta
Martyrum ef Sanctorum VIIL, 245:207); Serapion r des mut ura \I\.u‘(€\
CO OSTY. (er. 65, col 416 B9 KL C Helsı SDYXOPNOOV QUtN) La sulnte
immediate lıt SUT le du SIinaIl SYE 23 < Da E <\\1::.>. 13'\ä\1
(cf. 65 col 416 B10) TOPEVECÜOQL. Kaı C ETOINGEV OALYAC NLEPAC).

Pour siımplıfier, OUS ITENVOYONS DaAsS, sauf‘ exception, AU.  > editions Syrl1aques, ma1ls Ia traduc-
t10n anglaise EeuxX IIvres de allıs udge, The Paradıse Garden of Fhe holy
Fathers. —. Londres 1907

63 Vısıte de l’empereur Theodose MoOINeE egyptien vivant ans les faubourgs de Constantıinople.



Gehin

D’autres iragments du meme manuscecriıt Sont CII OT apparus dans les Nouvelles
decouvertes, AVCC les Sparagmata a A ei (Brock, ala 31532 132732 IX
222) ei les ult feuıillets MS3N (Philothee 2008, 612-614). Le Daragma (a) quı
est ecrtit SUuT une seule face ei CONSGIVE unl partıe de l’apophtegme Eucharıst1ios,
provient certaınement du Oll0 inıt1al du recueıl. Quant paragma (b) ı] est

la partıe superieure du de MS3N le enne comportaılt Uunllec serie
d’apophtegmes identique ce quı lıt AUX {t. a de (sur les deux
freres quı rendent marche, SULT la patıence, l’apophtegme aphnuce Z SUT le

des freres, l’apophtegme Lot, SUurT les moOo1nes etrangers). Les 1: 1=6 de MS&3N
appartenaıent revanche la 1n du manuscriıt sinaitıque ei prenne la sulte de

120° (Gehin 2009. 8 7-85 Le de MS3SN demande 600e A etre situe.

FAC-SIMILES: TOCK, atal., ZEZ photos 217-219; Philothee 2008, 612.

643 (1 f.) S1inali 5yı 26
235 1352 COl 37 lıgnes, estranghelo
Pallade, Hıstoire Lausi1aque.
Un Oll10 cContenant Hiie partıe du ch 32 Vıe du bıenheureux Pachöme (Inc. n Z

M3CD, des ara ed Draguet, ((( 4) 398, recension 3b, 199, 1gne42  Gehin  D’autres fragments du m&me manuscrit sont encore apparus dans les Nouvelles  d&couvertes, avec les Sparagmata 35 a et b (Brock, Cafal., p. 31-32, 132-133 n. 17,  222) et les huit feuillets M83N (Philothee 2008, p. 612-614). Le Sparagma (a), qui  est &crit sur une seule face et conserve une partie de l’apophtegme Eucharistios,  provient certainement du folio initial du recueil. Quant au Sparagma (b), il est  la partie superieure du f. A de M83N: le feuillet comportait une Sserie  d’apophtegmes identique ä celle qui se lit aux ff. 3'-4 de ’Add. 12173 (sur les deux  freres qui se rendent au march6e, sur la patience, l’apophtegme Paphnuce 2, sur le  repos des freres, l’apophtegme Lot, sur les moines etrangers). Les ff. 1-6 de M83N  appartenaient en revanche ä la fin du manuscrit sinaitique et prennent la suite de  S 120° (Ge£hin 2009, p. 87-88). Le f. B de M83N demande encore ä &tre situe.  FAC-SIMILES: Brock, Cafal,, p. 222, photos 217-219; Philothee 2008, p. 612.  643 (1 f.) = Sinai syr. 26  235 x 152 mm, 1 col., 33 lignes, estranghelo 6° s.  Pallade, Histoire Lausiaque.  Un folio contenant une partie du ch. 32, Vie du bienheureux Pachöme (inc.  —-  al  < an am} des. ‚i—maass = ed. Draguet, CSCO 398, recension 3b, p. 199, ligne 1  ... p. 204, ligne 22). Comme l’indique l’editeur, le folio appartient ä la partie  finale, non isaienne, du Sinai syr. 26 et s’insere entre les folios milanais 20 et 21 du  dossier Chabot 50. Voir Brock 1995, p. 52. Autres parties du m&me manuserit:  Mingana 638 (ci-dessus) et Milan Chabot 42, 50 et 56. Voir Gehin 2007, p. 10,  18-19et21.  644 (1 f.) = Sinai syr. 60  231 x 157 mm, 2 col., 28 lignes, estranghelo 8°-9° s.  Evagre le Pontique.  Sentences 23-33 des Skemmata d’Evagre (inc. isıd=; des. xinms <häl dlrzo=  grec 20-28 Sıartpißeı — alınoWwW Ayado@v nepıeX0vOa). Le feuillet provient du Si-  nai syr. 60, entierement dedie ä Evagre. Autres parties du m&me manuscrit: Paris  syr. 378/I (20 ff.), Milan Chabot 52 (2 ff.), Sinai Sp. 25 (fragments) et 43 (1 f.).  Voir Gehin 2006, p. 32; Gehin 2007, p. 19.  FAC-SIMILES: Brock, Cafal., p. 202-203, photos 165-168; p. 240, photos 260-261.  645 (1 £., moitie sup.)  Partie conservee: 131 x 178 mm, 2 col., 23-24 lignes, estranghelo 8° s.  Gregoire de Nazianze.204, 1gne 22) Comme l’ındıque V’editeur, le Ol10 appartıent I1a partıe
finale, 11OI isailenne, du SIinal SyYr 26 zl “insere enNTr les folı10s miılanaıs 20 ei Z du
dossier Chabot 5() VoIir TOC 1995, utres partıes du meme manuscriıt:
Mıngana 638 (C1-dessus) e ı1lan Chabot 42 5() el 56 VOoIr Gehin 2007, 10,
15-19 zl Z

644 (1 S1inali SYI 6()
731 157 In COl 28 lıgnes, estranghelo REAOT
Evagre le Pontique.
Sentences 2333 des Skemmata d’f3vagre (inc. wı des r< LaNDbß <a Aa
SIEC - 2 Ö1LATPLBEL ALTNOLV OAyYOÜOV TENLEXOVOO)). Le eulullle provient du S1-
nal SYI 60, entierement dedie Evagre. Autres partıes du meme manusecrit: Parıs
SVYTI. (20 {£.); 1l1lan Chabot 57 (2 ; Sinal Sp 25 (Iragments el 43 (1
VOoIr Gehin 2006, 32 Gehin 2007

FAC-SIMILES: TOC| ala 202-203, photos 165-168; 24U, photos 260-261

645 (1 i moitie SUp.)
Partıe CONSsServee: 131 178 In COl DAZDA lıgnes, estranghelo
Gregoire de Nazılanze.
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Discours Contra Julianum 1ére col (inc. <Zscr3 V\;r< t.-cn.\;7.) < o N:
des m<“ 33127701 SICC 3D col 544 4-B col (InC. r<&\(\.:h.1\€ß des mr

SICC col 544 B15-C12); 1ére col (1INC. r'd.\.ut\, des SICC col 545
A7-B col (inc. des r<“ acn -<ZIwdcıırı—m SICC col 545 B13-C9). Sur
le, les colonnes, deux scholıes encadrees, ecrites verticalement, une

mot Il SICC GVVEPAVILCOVTOV, col 544 A6) eit l’autre A MmMoOt da  TO Il
SICC KEÖPOVC, col 544 A7-8) Le iIragment, dont le CONTENU n’avaıt pas GCHGOL® ete
identifie, provient d’un manuscriıt «gregorien» deja rencontre plusiıeurs reprIses:
C1-dessous Miıngana SYyI. 6672

646 (2 {.)
217 150I COL.. 373 lıgnes, estranghelo
Jacques de Saroug.
Deux folı10s utilises plat de rehlure: GE 1r V) hom Sur Rachel el Lea (ed
Bedjan 111, Z20; 1gne 2Z3: 1gne 10); (T 2 hom inedite Sur Ia distiıncetion
des alıments (1NC. MuUu  —+ < Nhaiys (r<'‘ r 079 .=<\\.srv(); le quı etaıt A CONTLaACT
d’une toıjle grossiere est ıllısıble Autres partıes: Sparagmata 372 (2 [,} el 37
(4 iragments), Chabot 36 (2 i ); 36N/A (Philothee 2008, 401 petits [NOT-

attaches la tolle d’une rellure). VOoIr Gehin 2007, 6; Gehin 2009, S()

FAC-SIMILES: TOC Atal., 216-220, photos 2021772

647 (2 {f.) S1Ina1l SYI. 6’7
139 105 908 COl., 1718 lıgnes, estranghelo
Ephrem.
Bıfeuillet central d’un cahıer, replacer TE les IT ei du SIina1l SYL G Partıe
inedite d’un discours metrique d’Ephrem (1NC. m<a dura. des OÖuaay a
r< CD D arX) Les deux tohlı10s comblent He lacune des Nachträge Ephraem
VIUS mund Beck 5305), dans la partıe quı on SUuT le seul Sinal
SYyTI. O7 Le ÖS des feuıillets Mıngana place le VCOIS 4S de la

piece 363 46), VCOeIS dont 11 manquaıt la premiere yllabe eTt quı est
desormais complet ( \> ur AAan r<m) En revanche, le debut du
semble DaSs prendre la sulte du VGCES 47, maIls le Oll0 inıtıal Mıngana est
tache e1 partıe ıllısıble, 11 est dıfficıle de PIONONCCL. On notera UJUC le mımrö
est interrompu mıheu du Dar un antıenne (<dusas) ecrite ’encre
Ö\.\;\\‚;r<.1 wv< .\.\:A'\.Y.ä’\'i u35 MK yuns 3 (< 3DA Le S1ına1l SYI O7 auquel
appartıennent les deux folı0s Mıngana, est acephale el perturbe debut On voıt

Le discours metrique esTt interrompu Da He autre antıenne apres le K 130) (ed Beck, 47)
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apparaltre la signature .4 SUT le el la sıgnature SUuT le Les cahlers etant
des qu1n10ns, ı] donc MOINS tro1s feuıllets de Lrop dans le quatrieme cahler.
Beck s’est contente d’editer les textes dans ordre perturbe OUu ıls S: presentent
actuellement sıgnalant lesu textuelles pDOuVant correspondre Ia chute
d’un plusieurs feuıullets Une reorganisation des deux premieres pIECES poeti-
JUCS est necessaire; elle POUITA faıre de acon definitive qu’apres CXamCeN

direct du manuscrit sinaitıque.

648 (2 {f.) Hıersemann 500/19 (?)
214 150 IN COL. 32-37 lıgnes, estranghelo
Jean Chrysostome, homelies variees.

Ces deux folı0s contiennent la seconde moitie de Oom In saltatıonem Herodia-
dıs (CPG partır des MOS OTATOOT eox\ r<“ Qacn jusqu’a Ia in
(et. 59, col 524, 1gne 526) ei les premieres lıgnes de om In alendas
(CPG JUSqu aux MOTS C-Om (PG 45, col 9553 lıgnes 1-19). La
seconde homelie, quı du Z ete numerotee syrl1aque
pPar uUunNn«ec seconde maIın.

65N (Philothee 2008, 561-563:; Gehin 2009, 85-8 CONISCIVC SIX autfres
folı10s du meme homeliaire: i les dernieres lıgnes d’une doxologıe, DUI1S
I’homelie Sur la (TOX dam ei Eve (GPG numerotee 14, touJours de
conde maın, el enfin, 6.. le debut de Oom In Zacchaeum publıcanum (CEG

L’homelie SUuT la CTO1X est vraısemblablement complete: la photo de la PaAaLCc
563 reproduılt le debut Jusqu’au mot < Dichrm—m (ed Browne, Le Museon 99

4() 41, 1gne 13) L’homelie SUuT Zachee n ’ avaıt pas ete identifiee dans
le catalogue par sunlte d’une IC SUuT le tıtre, qu’1 faut ıre a1NsSı: Y L37109 „ac
1 ÄL1 s dn kar Aln dier A m;Äa&«fl..\.‚.ß„.m.o1 (inc. (.A:7.\.n‘l <a Hbr des mMu  — z c CHJÄQ
.::mÄéu.rv( m3 < d Dn SICC 61, col JOl lıgnes 15-42

Le du manuserit, sSo1t 103 LO10S, formaıt certaınement le 11Ss Hıersemann
500/19, MI1Ss 19272 Leı1ipzıg, ei dont le SOTT est malheureusement 1N-

La descr1ıption redigee DOUTL l’occasıon par Anton Baumstark esTt partıcu-
lierement imprecise, e mentionne seulement., tıtre d’exemple, les homelies In
natıvıtatem Chriıstı (CPG 456() In decem virgines (CPG ei Sur la
CrOIX, dam ei Eve (CPG Sa|ns precision de fol10s Le faıt JUC l’homelie SUrT

la CTO1X So1t citee dans la notice du Hıersemann 500/19 ei presente integralement
dans 65N constitue prior1 SerieuxX obstacle la reunion des deux elements.
Les donnees codicologiques ei paleographiques concordent bıen el font
PCNSCI qu’1 s’agıt du meme manuserit. La seule explicatiıon plausıble est JUC
Baumstark tire SCS informatıions 1910)8| pas du du manuscriIt, qu’1 na Da prI1S
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Ia peine d’examıner, maI1ls d’un pınax place tete ant UJUC le cCodex Hıersemann
n’aura pas ete retrouve, doute subsistera.

L3 notice de Baumstark d’autres informatıons quı intrıguent eif quı
SONT DOUT ”’heure inverifiables: le manuscriıt seraıt du deux copıstes differents,
certaıns folı10s portent des inscr1ptions9 d’autres SONT palımpsestes
U1l ecriture inferieure NON identifiee. OUur ul ralson incomprehensible, le
nuscriıt GsStT date de 1300, quı est contrediıt Dal la planche reproduilte plus
loın. Cette planche permet de verifier qu/ıl s’agıt d’une ecriture plus
cıienne, identique CcCe des iragments Mıngana ei M65N Oll0Oo 11O11 numerote
qu’elle reproduilt est iragment de l’homelie In Pater S7Z pOossIbie est

d’Amphiloque d’Iconıum (CPG le Syrı1aque des MOS :nÄ.D.»1-\
HAT Ja AdUX MOS L7 (D el correspond AUX lıgnes 308-328 de l’edition SICCUUC
Datema, COCSG 3 Turnhout 19758, 150

FAC-SIMILES: Katalog Hıersemann 500, pl D Philothee 2008, 563

649 (1 1:) S1inal SYr 35
2A7 170 In COL: 35 lıgnes, estranghelo, annee 759
bbe Isaie, O£01 KAMEKXMVA VoIir Or 5608/ V

650 (2 {T.) Strasbourg 414176
303 ADa II COL:; 4() lıgnes, estranghelo, annee 837
Martyrıus/Sahdona, [ ıvre de la perfection.
Deux folıo0s INCONNUS du etTe de Halleux, l’editeur de ahdona dans le CSCO, ei
etudies DOUT la premiere fOo1s Dar ToC «AÄA Further Fragment of the S1na1l
ahdona ManuscrI1pt», Le Museon S 1 (1968) 139-154, edition AUX 1247)2-
146 Les LO110S, quı appartenalent Strasboure 4116. constitualjent respective-
ment le dernier O0 du cahler el le premier du cahler Autres partıes du
meme manusecrit: 1llan Chabot 51 et 54 13 It. Gehin 2007, e1i 20-2 Salnt-
Petersbourg SYT. 15 (2 i1:) MA45N (Philothee 2008, 474-478; TOC 2009,
E /S-17% Gehin 2009, 53) Vo1ir FOC 1995, 5 Z Gehin, Un eue oublie
de Martyrıus/Sahdona 1lan (Ambr 296 MT 87 Chabot 51)>»; dans

Briquel Chatonnet Debie S Sur les DAS des Arameens chretiens.
Melanges olferts aın Desreumaux (Cahiers d’etudes Syrl1aques 1) Parls. 2010,

195-205

65 est naturellement possıble UJUC homelie alt figure ans le manuscriıt SOUS le 10 de Jean
Chrysostome, maI1ls 1} est plus probable YJUC l’homeliaire, majJorıtaırement chrysostomien, inserait
quelques homelies ”’autres predicateurs. s’agı out Cas Das de Ia paraphrase pseudo-
chrysostomienne de l’homelie d’Amphiloque, repertoriee CPG 4654 el dont Megr M Sauget
sıgnale un  e version Syrı1aque (Analecta Bollandıana 1970] 454 otfe 535
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FAC-SIMILES: de Halleux, Museon 73 (1960) pl NG apres Ia !l 135° el ,
TOC. Le Museon Al (1968) pl apres Ia 144 !l 'X Philothee 2008, 474

651 (2 S1nal SYIE 59
P 176 mn COl 35-36 lıgnes, estranghelo G 27
Jean hrysostome, hom 66 ei 75 In Ilohannem. Voıir Or

652 (1 T SIinal SyI
749 16585 IN COl 3334 lıgnes, estranghelo A S
Basıle de Cesaree, hom In Hexaemeron. VoIir Or S605/1

653 (1 f.) Hıersemann (Codex SyrIaCcus I1)
267 161 COL. Z 1gnes, ecriture melkıte, annee 8O2; palımpseste estranghelo
Jacques de Saroug.
Un Oll0 donnant uUunle partıe d’une homelie metrique de Jacques de Saroug (inc.

m, des m33371 Wa a rm<“yar<a ms \a ed Bedjan 1 85Ö9, 1gne 18
892, 1gne 20)66, replacer les {t. 58 ei 59 du codex Hıersemann 003°

Le inferieur est celu1 du lıvre ıblıque des Nombres Les feuıllets du
nuscriıt primıtıf etaient de gran format ei ecrits SUuT deux colonnes:; lors de eur
reutilisation, ils ONnNtTt ete plies deEUX, 61 J1en JUC l’ecriture recente est perpendicu-
lalre l’ecriture ancıenne. L/’actuel Ol0 Mıngana Oormaıt la partıe superieure du
Oll0 primıtıf el le Oll0 61 Hıersemann tOUJOUrS place partıe inferieure.
On dıistıngue a1nsı SOUS V’ecriture recente du Oll0 Mıngana quatre du
chapıtre 26 des Nombres, versets 1519 d® col.) ei 26-30) 2 cOlL:) SUT le l
versets 35-39 (1ere col.) ei 44-48 Z col.) SUurT le VoIir Gehin, «Les UuS-

crıts patrıst1ıques de Sainte-Catherine du Sınal», dans chmıdt —_(‚Jonnet 2007,
S 15 TOC 1995, 53, releve seulement YJUC le inferieur est celu1 des

Nombres Le inferieur du manuscrit Hıersemann IECCU le sıgle öpk9 1ST,
50) Autre partıe du meme manusecrit: Mıngana Syr 657 (cı-dessous).

FAC-SIMILE COMPLENT: Strothmann, eX SVTIACUS Secundus... (Göttinger Orientforschungen,
eı Dyriaca IS Wıesbaden I9n 1675

654 (2 {f.)
744 164 I COl 33-34 lıgnes, ecriture melkıte 10° SAn palımpseste chrısto-
palestinıen.
Jacques de Saroug.

manuscecrit Hıersemann auquel appartıent Ooll0 Nüitule homelie: «Sur la charite», au

leu de «Sur I1a benediection de la able» (v<103\51 AAaa \s3)
Le manuscecrit ete rem1s vente .he7z Christie’s New ork Juın 2006, Sale 1769,
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Deux fol10s 10 consecutifs d’un miımrö de Jacques de Daroug SUT 1a erueifixion®:
(f. 1l' V) IN r<“ 371705 Aa des r.'um rara — — Bedjan 1L,

515 1gne 15 S19; 1gne E (£. 2r V) INC 3.CNDADAL e—>rx" des
r<“ acn rm< AA v<1;q ed Bedjan IL, 546, 1gne 11 SI 1gne O

Le 5Sparagma 29 (Brock, ala Ral ei 207-208) est forme de deux fol10s
solıdaires, maIls discontinus, du meme manuscecriıt: SUT le 11’V lıt une Dal-
t1e de Oom. de Jacques de 5aroug SUurt la Cerucıfix1i0on (ed Bedjan IL 605, 1gne

609, 1gne F7/); SUrT le 21'V la 1n du Sermo de passıone SaluatorIis
(CPG 4025, ed Assemanı 11L, 248 5S-E ei extraıt de Oom d’f3phrem Sur
”’admoniıtion ei la penitence (ed Lamy, Sanctı Ephraem yrı Hyınni el SCErmOnNes
L, col 303 307 1gne
FAC-SIMILES: TOCK, ala 207-208, photos ST

655 (1 f S1na1l Syr
213 159I COL: 25 lıgnes, ecriture melkıte 10“
Pseudo-Macaıire.

Un Oll0 contenant un«c partıe de 1’Homelie spırıtuelle 26 du Pseudo-Macaıiıre
(inc. aPln 2100 des 031712777 SICC, ed Klostermann KTOEBET, PTIS 4,

211-214, lıgnes 178-244). Le Oll0 Mıngana ei le Oll0O C'habot 53 comblent la
lacune situee eNTr:! les i ei du S1nal > 14° Le du est entoure
SULT tro1s cotes par un note de pOSSsession du SInal ei de la Theotokos, AVCC les
formules de malediction habıtuelles (note ecrite Syrlaque). Voıir Gehin 2007,

20

656 (1 .. Hıersemann (Codex Syriacus
190 134 IN col., Z lıgnes, ecriture melkıte
Ephrem.
Dehbut d’une homelie metrique Sur la penitence el l’admonestatıon, SOUS le t1-
C: aar 3L ( Y X37107 < haLdhi=—Qa .ÄL1 mX unr (inc. Y LU (.u.1z'im; (.l1ä\,
des r<\uaıs. aca \ Zisıchm Beck, (7SCC) 505 Sermo L.V, lıgnes 1-82, 66-
68) (n peut retenIır la suggest1on de TOC 1995, 55. de VOIT dans Oll0
ÜE partıe du SIinaTl SYL. Son ecriture est revanche tres proche de Cce des
deux tfol10s survıvants du IN Hıersemann et CONServes 1l1lan (Chabot 34

65 est possıble UJUC 6es eıxXx folı10s constituent le bıfeuillet exterieur d’un quatern1on, Cal peut
estimer S1IX folı10s le perdu entre chacun euUX.
Lacune qul FTeEITOUV! ans l’edition Strothmann, Die syrısche Überlieferung der Schrıften
des Makarıos (Göttinger Orıentforschungen, el Syriaca 28), Wıesbaden 1981, Teıl i 2817,
entre les lıgnes l
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VOIr Gehin 2007, 4-5) On notfera seulement JUC NOTT Oll0 Comporte dans
enviıronnement general un plus grande proportion de traces estranghelo”®.
Les dimensıio0ns eT le nombre de lıgnes SONT Dal aılleurs ident1ques. Nous SOIMNMES

enclın VOIr dans Oll0 NOU Oll0 rescape du eX Sinalticus (a pre-
sent detruit). Ce miıscellaneus domiıinante monastıque ei hagiographique COI-

portaılt QauUSSI quelques pleces poetiques, ”’atteste la notice de Baumstark *.

FAC-SIMILE: Katalog Hıersemann 50O, pl IL

657 (4 Hıersemann (Codex Syr1aCcus II)
267 169 1908 COl 3 lıgnes, ecriture melkıte, annee 882
Martyrıus/Sahdona.
Ce olıo., JUC Mıngana presente iragment contenant «the eicnNı1te

brevlary», est faıt au Ol0 110  — palımpseste du Hıersemann

(C1-dessus Mıngana Syı 655) Comme l’ındıque la sıgnature inscrıte SUT SOI

ı] constituaılt le dernier Oll0 du 161' cahler. insere PTAET. les FE ei du Uus-

Crıt Hıersemann el appartıent AUX deux cahlers Inıt1aux qu1 1vrent traıte de
Martyrıus/Sahdona intitule «Sur les Justes ei les Peres anclens» ei edite DOUT la
premiere TO1S pal le ere de Halleux ’ L/’editeur avalt soupconne AVCC raıson HO

lacune d’un deux folıo0s apres le Notre Oll0 Mıngana la comble entiere-
ment et restitue qu1 MANYUC les ch Z i D de S()Il edition (p ZI Le

iragment Mıngana poursult l’eloge de Moüise, avan de DasSscCI celu1l de SCS SUC-

Josue, Aaron, DUIS aVIl! AUX MOS ( 33 AY D7DN C L05.

&11 DL (He 11 26) el ermımine AdUX MOS r& 31crn TEn l < duyadır
r<“ Qcrnx

658 (J L Sinail SyYI Za
271 195 908 COL:: MR lıgnes,r annee 1028
olophon d’un lectionnaıre de 1’Evangile ei du Praxapostolos. VOoIr Or

are1ılle instabilite rappelle beaucoup l’ecriture du mo1ne Theodose quı copie le Vat SYT. 625
1na) 8606 Les euX scrıbes melkıtes font par aılleurs frequent, ın de 1gne, du INIM

«epSilOfl renverse». Sur trace, deja atteste par l’epigraphie aute epoque el ans les
ecritures CUrSIVES informelles (documents de la pratique, colophons), 'OIr Healey, <The early
Hıstory OT the Syriac Script. KReassessment», Journal of Semuitic Studıes 45 (2000) 55-6/,
particulıer 59-61; Briquel-Chatonnet, «De V’ecriture edessenienne V” estrangela el sertO»,
Semuitica (2000) x 1-90) Le < 147> du (IJr. S5606, vraısemblablement document
xtraıt de Ia relhlure ancıenne, Tre de superbes specimens.

x L’auteur du catalogue de vente sıgnale par exemple dıscours metrique d’Ephrem SUT Ia fın du
monde AdUX I: 35-49

de Halleux, «Un chapıtre retrouve du T ıvre de Ia perfection de Martyrıus», Le Museon
(1975), 253-2906, ed 263-295 Ce «chapıtre retrouve» est une tonalite differente du
Traite SUT la perfection ei presente uUunNn«c vaste fresque des Justes de ”’Ancıen ei du NOou-
Cau Jestament, depuls bel JUSqu aux apötres. Le &”acheve mutile PDal l’evocation de Paul
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659 (1 E S1na1l SYI. A
245 161 IN COl 24 lıgnes, ecriture melkıte 11439* SS palımpseste estranghelo
Tropaıres POUT le dımanche des Rameaux: S Inf. XO 3() VoIr CIr 610/I11

1660 (1 Berlın CIr (Jet 1019
Partıe da Horologıion christo-palestinien edite Dar aC (Arıstian "Ales-
Hnmnıan Horologion, Cambrıdge 1954 Voir 1KO/ 1995, 33

661 (4 {£:)
Z 156 908 COl 2235 lıgnes, 4
Hunayn ıbn-Ishäg.
Abrege du traite de Galıen Sur les proprietes des alıments, augmente d’emprunts

d’autres auteurs (Dioscoride, Hıppocrate, UTIUSs d’Ephöse, ete.) Quatre fol10s
lıre dans ordre L3.24 AVCC un lacune ei VOIT egen, «AÄA Further
Note SOMEC Syriac Manuscri1pts In the Mıngana Collection», Journal ot Semuitic
Studiıes 1/ (197/2) Zr TI OUur Ullc reconstitution de P’ensemble de l’ouvrage

syrl1aque ei arabe, VOIT desormais Hawley, «Preliminary Notes Syriac
TIreatıse about the Medicıinal Properties of Foodstu{fs», Semutica el ( Tassıca
(2008) 11042 VoIir egalement TOC 1995 53

662 ®
245 183 IN COL.. 41 lıgnes, estranghelo
Pseudo-Nonnos.

Partıe Contenant les CNolles mytholog1iques du Pseudo-Nonnos Contre Juhen
de Gregoire de Nazıanze., version Syr (ed Mıngana LIL, 97-101). N Yy pPra-

tiquement rien ajouter V’edition magıstrale de FoC The VIIAC Version
of Fthe Pseudo-Nonnos Mythologıica Scholıia, ambrıdge 1971 Comme le notfe
l’editeur, les tro1s folıos SONT independants”“ l correspondent tro1s sect10ons
mutilees des scholıes: SC Y-19 ed TOC 211-219; SC 43-48 ed
TOC 234-240; SC 66-71 TOC SC 68-74, 1760 La sulte
immediate 1ıt SUrT le 4() du Parıs SYr 378 SC HEL ed TOC SC TE
Ö2, 260270 Les quatre folıos CONSeETIVES SONT les emoIinNs d’une Version ancıenne
des scholies. imitee seul Contre Julien (Syr. el differente de la Version
realisee Dar Paul d’Edesse Chypre (Syr I)

Nous remerTCIOnNs TE collegue Marıe Cronier de OUuSs QaVOITF communique reference.
IMANYUC plusieurs folıos entre chacun euUX.

T L’edition Ssult la numerotation de 1a version recente, 11 partır d’un certaın mMOMmMenT,
decalage ntre les EeuUuxX numerotations.
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Les scholies etaient accompagnees du Contre Julıen Oratıo 4 dont 11 sub-
sıste CHGDIE quatre fragments du debut SIinal paragma (un dem1 Oll0O isıble
SUuT un seule face partır de 55 col 533 A13); Mıngana SYr 645 (un dem1ı
tO110):; Parıs SyLI. 378, 41 ei ı1lan Chabot 4() CUuX folıos consecutifs termınant

la col 56() C3) Le paragma %x provient QaUSSI du meme manusecrit, ma1ls 11 Tans-
mel commentaıre |I’Oratıo 35 In Theophanıa, INnCONNuU Dar aılleurs (ed

Schmidt, Le Museon 1a4 1996| 282-285). Voir TOG 1995, D: Gehin
2006., 36-37; Gehin 2007,

Dans la exterieure du Miıngana, u1llc inscr1ıption verticale arabe
interdiıt quı n ’est Das SerVICE du monastere de sortir le livre/®.
Le S’est trouve contact d’une rellure, IM le les MaATquUCS
brunätres alssees Dal les remplıs de CUIr. Cela sıgnıfle so1t YJUC le etaıt deja
acephale dans le manuscriıt a1NS1 relie, SO1t JUC (B quelques folıo0s ONtTt SerVI de
gardes AufTtr: manusecriıt.

FAC-SIMILES: TOC. ala Z50, photo 297; 233 photo 299

Conclusıon

Fa presente etude MIS evidence l’existence de multiples relatıons CCS

iragments ei les manuscrIıts de Saınte-Catherine (Ancıen el Nouveau onds, INa-

nuscrIıts autrefo1s appartenu Ia bibliotheque). La PICUVC de l’origine SINaT-
t1que de S iragments est desormais etablie. En revanche, les condıtions dans les-
quelles ıls ONtT quitte le monastere ei SONT DAaAIVCNUS EKurope estent plus Oobscu-
FOS Les iragments londonıens Ont ete aCQquIs chez le meme ıbraıre muniıcho1s,
Jacques Rosenthal, YJUC GCCHX de 1lan 1914 dans le premier Cas, 1910 dans
le SseCcOond. L’imbrication des iragments Mıngana AVCC CGHX de 11an ei de Lon-
dres. plusiıeurs fO1S constatee, fTaıt PCNSCI u’Alphonse Mıngana (T decembre

puise dans le meme stock, volre meme qu’1 s’est fournı chez le meme
vendeur. Dans Iıntroduction A volume posthume Mıngana ILL, argo-
lıouth el Woledge ecrivent YJUC «Dr Mıngana Was also cConvıced that the S5yriac
MSS Nos 628-662 Callle from Mount S1ina1l» (p XXI), quı revient AVOUCT qu 1ı

les pas aCQquI1s SUurT place lors de SOM VOYaLC de 1929 Les iragments avalent
d’ailleurs quitte le monastere bıen date D’autres relatiıons
<Y’etablissent AVCC les manuscriıts MI1S Dar la firme arl Hıersemann
1921 l 1922 mals 11 est etabhli; fO1s JuUC les feuıullets auxquels L1OUS OMNsSs

ffaıre avalent ete prealablement detaches du des manuscriıts MIS
chez l’antiıquaire de Le1pz1g Nous FTeITrOUVONS NOUVCAU, la meme periode, le
Pr Wılhelm Anton Neumann (18373:1919); Cistercıen du monastere de eılıgen-

est DaSs precise de quel monastere ı] s’agı
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kreuz pres de Vıenne, specialiste d’Ancıen JTestament ei de angues orlıentales,
dont salt qu’'1 effectua tro1s VOVASCS Moyen-OrıIient 9 18584 ei 1907) %.
Le patrıarche syro-catholique Rahmanı avaıt examine che7z Iu1 deux manuscecriıts de

serie, dont les colophons avalent attire S0 attention, ’O  s 606 ei 1’O  s
607/11 (voir Rahmanı, Studıa SYTIACA ILL, (C‘harfet 1908., 5-8 La collec-
t1ıon Neumann semble QVOIT ete particulierement riıche, pulsqu’elle na pas seule-
ment alimente l’antıquaire de unıch, maI1s QUSSI celu1 de Le1pzıg, la fO1S DCU
avan G immediatement apres I1a MoOrTrt du collectionneur cCistercilen. Nous SaJVONS

UJUC deux manuscriıts MISs 119 chez Hıersemann, le
CX Syriacus ei le CX Syriacus 1L, etaient QUSSI 5 possession ®

L/’analyse de GG iragments lalsse un Torte iImpression de dısparate du faıt
qu  ıls unec periode de hult siecles (6-13 ei appartıennent AUX tro1s
branches princıpales de la litterature chretienne Syr1aque, ıblıque, patrıstıque el

lıturg1que. Les 49 Iiragments Atudies”” proviennent de 4() manuscriıts diff&rents®.
Presque LOUS ONt etre rattaches manuscriıt sinaitıque Par aılleurs,
appartenant CHGOFE ”’Ancıen Nouveau on de la bibliotheque lu1

appartenu autrefo1s. TIro1s iragments seulement estent DOUT “"instant isoles,
deux Iiragments lıturg1ques du 11 siecle (Or 608/II ei VI) el le seul! manuscriıt
profane de la collection ingana SYIr 661) OUS les manuscriıts etudies SONT SULT

parchemıiın, l’exception du Mıngana SyYL 639 OUur MIEeUX Juger de eur interet, 11
CONVIent de reprendre ’examen Dar

a) Livres bıblıques:
Les iragments de ”’Ancıen Testament SONT nombre de quatre eTt CONCeErnentT
tro1ls lıvres bıblıques, Genese, 1 Samuel ei Ka Maccabees. LOr S609/L, quı
contlient PASSaLC de la Genese, est debris d’un Pentateuque de tres gran
format des GEATS siecles, dont connaIıt d’autres portant des
du Deuteronome eit des Nombres Les folı10s Mıngana SyI 629 appartıennent A

celebre S1nali SYI 29 iımportant temoın du 76 des tTrO1s lıvres des Maccabée;;
atzı: «Neumann Wılhelm Anton», ans Osterreichisches Biographisches Lexıkon VE

1950 Band B Viıenne 1978, 95-96 Apres QVOIT enseigne Heıulıgenkreuz, eumann devınt PIO-
fesseur l’Universite de Vıenne. Nous 5daVOIlS Das A duquel de CCS VOYyYagC>S 11
cheter les feuillets Orlıentaux . pOSSeESsSI0N.
Michae]l Kmosko consulte le eX SyrlaCcus DOUTL euxX de SCS editions. Cce du er graduum
(PS S, Parıs 1926, u el cCe des Lettres d’Ammonas (PO 10, Parıs 1914, 559-560); le patrı-
arche Rahmanı, NOUVCAU, edite partır du ex SyrIaCcus { 1 pet1i cOommentaıre SUuT la
lıturgie attrıbue Jean Chrysostome: references ans Gehin, «Reconstitution ei atatıon un
recueıl syrl1aque melkıte (Ambr 2096 Inf., F DD DB SinaT SYyL. 10)», Rıvısta ı Studı Bızantını

Neoellenicti (2005) 600-61 58 est permi1s de demander 1 [OUS les manuscriıts
MI1S nte pPar Rosenthal el par Hıersemann ont Das appartenu eumann
Le Mıngana SYE: 66() christo-palestinien est pas comptabilise.
S1X iragments Mıngana (634, 635,; 649, O5 652, 659) viennent de manuscriıts deja TENCON-
tres ans le onNn!| rıental, eTt trO1Ss manuscriıts reviennent deux fO1S ans les fragments Mın-
gana (638 ei 643, 645 el 662, 653 ei 657)
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photographie partiellement Dal Rende!l Harrıs 1859, DUIS entierement pPar
Dunlop G1ibson, 11 est considere 1111 des manuscriıts les plus a_

bles du S1inal. Le Mıngana SyL 630 ei I’O  — S610/I1 contiennent Samuel eT rai-
tachent S1inal SyYI ID blıen qu  ıls n’appartiennent Das la part primıtıve du
manuserit; les iragments rencontres proviennent de deux refections diffe-
rentes, l’une effectuee AUX TT siecles AVCC les debris d’un second manuscriıt ei
l’autre 10“ siecle par copıste OUr etre complet, 1} tfaut CHGOTG sıgnaler les
iragments palımpsestes qu1 reemploilent des manuscriıts bıblıques plus aNCIeENS
ecriture estranghelo: Nombres ıngana SyT: 655); XO ingana SyL 659)

Les scpt iragments du Nouveau Testament proviennent de CING manuscrIıts
differents dont la copıe vetend du 10“ siecle  51 {Ils appartıennent Ouvent

debut la fın des manuscriıts. ‚56 8607/I1 est le debut restaure du S1na1l
SYI D: Corpus paulınıen JUC 1OUS entierement reconstitue. Le Mıngana
SVYTI. 633 COMNISCIVC du SIinal SYI. le premiler Oll0 ei Oll0O preleve plus
loın. ei le Mıngana SYL. 636 est le premiler Ol10 du S1nal SYL I4:; les deux S_

cr1ıts contiennent Nouveau Testament complet organise selon ordre tradı-
1onnel: f3vangiles, Actes, Epitres catholiques”, Epitres paulınıennes. Le Miın-
Salld SYTI. 632: le plus ancıen du STOUDC, est ’ultime Oll0 du SinaIl SYI (Evangile
de Euc) Les iragments restan (Or ei Mıngana 634-635) proviennent
d’un Praxapostolos incorporant les sCcpt Epitres catholiques, le SIinai Syrı 15 Les
manuscrıts auxquels appartıennent CCS iragments neotestamentaires SONT Ouvent

composıtes ei partıe restaures:; dans deux Cas, le d’une dısposiıtion
pleine DA une dısposıtıon SUuT deux colonnes (Sınal SyYI 15 et 54)

Litterature patrıstique:
NOos precedentes recherches ONT urtout porte SUurt categorie de textes Com:-

1OUS l’avons deja dit- le nombre des lıvres de CONTENU patrıst1que, monastı-
JUC ei hagıographique appartenant ayant appartenu la bibliotheque sınaitı-
JUC n’est pas tres eleve, unc trentaıne tOuf S1 l’on tient COompte des Nouvelles
decouvertes. Les iragments miılanaıs 1OUS avalent deja faıt rencontrer d1ıx-
sept  54 La presente enquete NOUS A faıt Crolser SCpL autres quı n’avaljent pas
BT ete examines, les SInali SYIr 23 59, 67/ el Ö2, le eX SyriaCcus IT le eX

X] Les manuscrits neotestamentaires S{|{T parchemiın de ”’Ancıen onN! SONLT JuUC hult OUS

ONC des specimens de CING d’entre OE  e

Nous oublie de verifier systematiquement 61 la serie 1mıitaıt AdUX tTrO1s epitres majeures
(JC; el Jn) comportaıt les SCDL. Voıir Dunlop Gı1bson, «Four Remarkable S1nal Manu-
scr1pts: 15r Sinal Syriac Antılegomena», XDOSILOTV Times 13 (1901-1902), 510 S{U|T les 1Na
SYT. ei

83 Gehin 2007, 29 Gehin, «Les manuscriıts patrıst1ques de Saınte-Catherine du Sıinal», ans
cChmı1ıdt-Gonnet 200 7, 1731824
En revanche, d1x n’apparaıssent plus 1C1 SONtT les 1Nna) SyL. 10, 24, 3 46, ei
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Clımacı Rescrıiptus ei vraısemblablement le codex Hıersemann 500/19 I ro1s
iragments ıdentifies ICI ombler les acunes edıtions modernes (Minga-

SYyI 647 655 l 657 Une de 1105 satısfactıons efe de retirouver tTrOo1s1ıemMe
euullle du exX Dyriacus on la plus grande partıe T 194() Louvaın)
l deux feuıllets ManquantTs du ex SyrIaCcus I1 palımpseste l’autre non)

Or 8606 OCCUDC naturellement une place part PUISOU ı] agıl pas
iragment I11als d’un mManuscriıt complet ei U ı] uUunNn«ec collection de 2 (CX-
fes theolog1ques ei CAaNONIGQUCS [OUS traduıts du SICC HE eXception DICS Les
(X©UVTIES des Peres SONT dehors de collection nombre reduıt l
Ont deJja etfe OFrS desuprecedentes Rappelons DOUT INECIMMOITE le
Commentaiıire SUrT Hexaemeron de Basıle de Cesaree le Commentaire du (Zanftfı-
JuUC de Gregoire de ysse plusieurs homelıes authentiques 10 de Jean
hrysostome Un des resultats de la eENquETE est d’avoır PCITNIS d’isoler

homelhaıre chrysostomien plutöt maJjorıtaırement chrysostomien dont ı]
subsıste deux 1'  n ımportantes ei qQU1 est le temoın de nouvelles homelıes

VEISION (ainsı de br mn — a In Kalendas) De Gregoire de Nazıanze 11
1CI YJUC des debriıs du 1er DIscours Contre Julıen J CCompagnaıent les scholıes
mytholog1iques du Pseudo Nonnos OUS SC eMOI1NS remontent des perl1odes
ANCICMNNECS ( S:} La hlıtterature mONastıque est representee AVCC des
auteurs Evagre Basıle de (esaree (Asceticon) l’abbe Isaie Pallade

Helenopolis ei S()  —; Hıstoire Lausiıaque le Pseudo acalıre Jean imaque ei
bıen SUrTr les Apophtegmes des Peres du desert. Ea collection est revanche
DAUVIC textes OÖT1IS11NC On deux iragments autfeurs spırıtuels SYIO-
$almaran ei ahdona out le rTe est repartir Ephrem el

Jacques de Daroug, deux auteurs consensuels Ouvent IN1S contrıbution
dans les compilatiıons melkıtes melent GE VEIGS OL1ISINC STIECYUC a_
57  que L’orientation chalcedonıienne de la collection est tOuft Cas bıen INAIYUCC
11 auteur de tendance monophysıte ans Or 8607/I les dıs-

ascetiques de Philoxene de Mabboug, u  n PDCU u doecetrinale-
men(t, ONT ete effaces POUTC restaurer COTDUS des Epitres de saınt au
C) Livres lıturgiques (lectionnaires et hymnaıires)
Les Iiragments de Categorıe SONLT LOUS OT1891NC melkıte ei ONT etfe prodults
mMaJjorıtaırement dans la IC8101 d’Antıoche 11° sıecle Ce SONT des emMO1NSs de la

85 Le elebre palımpseste 1na: SyI est le seul de Categorıie pas apparaıtre du Out ( 11
semble echappe A pıllage On SAaıt JUC est la etus 5yra ontenue ans le inferieur
YQUI UOCCaS1IiOoNNnNe les VOVagcCSs des euxX CCOSSa1I1SECS Le exte SUDECI1CUT CoOoNntenant un  e} collec-
105 de Vıes de SAaINLES femmes efe FF79 Ma arre Mesrıin (Apamene)
Le Mıngana SYT. 650, e  1te Dar TOC. comble AUS! edition de Sahdona pal le Pere de Halleux.
(n notera YUUC les melkıtes apprecient DEAUCOUP, ans derniere categorie de LEeXTES, les
(CUVTES poetiques Ephrem ei de Jacques de Saroug. ÜUl1llCc communaute l’autre, le gout POUT
la dıverses formes poetiques dement DaS.
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byzantınısatıon de la lıturgıie antıochlenne apres la reconquete de 969 (In de-
nombre les restes de deux lectionnaıres: lectionnaıre des Evangiles ei du
Praxapostolos (Or Mıngana SYI 658) ei Evangeliaire (Or
Le premıer, copie 1028 Dal Jean, tils de Joseph, 1a Montagne Noıire, iıllustre
les debuts de I’ıntense activite de copıe quıi SCIAa menee dans la region d’Antioche

des 145 el 192 siecles: C’est QUSSI le plus ancıen temoın syrl1aque de BeHn-
de lectionnaıre conforme 9 usage byzantin””. Notre reconstıtution permı1s de

reunir les deux elements du colophon el montre JUC le du manuscriıt n’etait
Ju«C le S1nal SyL 21 BG 609/IL, quı est ull partıe du S1inaIl SYI. TE al

tı1ent la meme veıne, ma1ls SOI colophon na DaS CI1ICOIC ete retrouve. |_es autres
lıvres lıturg1ques, LOUS iragmentaıres, SONT nombre de SIX. 1A3r 607//11 mele
deux manuscriıts quasıment contemporaılns, touJours 1SSUS de la meme region,
Triodion-Pentekostarion copie Daphne pres ”’Antıiıoche 1056 pPar le pretre
Jean, deja rencontre, ei Menee annuel, copie la Montagne Noire 1057
dont le colophon est transecriıt dans le Catalogue de Mere Philothee La plus STaAN-
de partıe du premier trouve GHG0O16 dans ’Ancıen onds, C’est le S1inaIl SVYI. A
el la plus grande partıe du second ete retrouvee dans les Nouvelles decouvertes
de 1975 Ces deux exemplaıres SONT leur tOur les plus anclens emoins Syrl1aques
de Ges hymnaıres PTODICS la tradıtiıon byzantine”. Jr S608S/VI est le premıier
euulle d’un Menee de l’annee, HGTE designe du archaique de WTO-
pologıion ei copie dans le meme mılıeu ei la meme epOoque. L Or 608S/11 est le
premier cahıer d’un Triodion-Pentekostarion. Dans cCet ensemble, 11l faut
metitre part les iragments (3r 610/11 ei Mıngana SYr 659, 1SSUS du Sina1l SYI Zl

hymnaıre qu1 presente deux particularites princıpales, ce de meler le tem-

pora eit le sanctoral”® ei C de faıre alterner des strophes Syr1aques AVCC des
strophes caracteres syrl1aques. Ces emoIins ancılens de la lıturgie mel-
ıte de langue syrl1aque manqueront pas d’interesser les specialistes.

Varıla:
deux iragments atypıques, tant Dal CT CONTLENU JUC Dal eur date

Le premıier, le Mıngana SyYI 639, est tıre de la premiere partıe du S1inaIl SYyL: 8& ei
CONSCIVC le debut de l’f3vangile apocryphe de Nicodeme. Avec SON ecriture SETIO

XS Le lectionnaıre do1t desormais iıgurer bonne place ans le ableau de TOC. Ihe Bıble IN
Fhe SVYTIAC Tradıtion, Gorglas Press, Pıscataway 2006, 1253
Voir usmann 197/5. 285-287 el 285-289 Le 1na SyI. 7 quı [TOUVEe desormais date, est

des plus anclens Triodion-Pentekostarion, O les S1na1l SYT. el 70: les trO1S autres CX -

emplaıres de Lype de lıvre, Copies SUT papıler, datent du 13 siecle 12585 ei Pour
quı est des menees, notre exemplaıre de 1056 devra tre compare SS les qualtre autres emoins
aNCIENS ecrits SULT parchemın, les S1nail SYI. 18, 2 ‘; 44 (absent du Catalogue LewIı1s ei retrouve Dal
ura: Kamıl) ei 5SU:; les exemplaıres DOUTVUS un colophon ONnt PIESQUC [OUS ete copies mılıeu
du 13° siecle.
Voir usmann 1975, 287-288, quı sıgnale deux autres emoins de Lype de recueıl, cCopies A

13° siecle.
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Jacobiıte l s() support de papıer, ı] est incontestablement le plus recent de la col-
ectl1on. Le deuxieme, le Mıngana SYI 6O CONTENU profane, ei interesse la
medecine SIECYUC ei SO transfert d monde arabe V1a le Syrlaque, gräce des
plus celebres traducteurs de l’Ecole de Bagdad; [1O0US n avons pDas CACGD‘IE reussı
retirouver le manuscriıt medical d’ou ı] ete tiıre  491

Manuscecriıts sinaitıques Syr1aques reconstitues:
|Les manuscrıts apparaıssent ans ordre CONstant, quı est celu1 des bibliotheques ei 10  —; celu1 de
leur remIıse ordre ans le manuscriıt d’origine |
1Nna S yr [Kamil 9331 Or. 860 7//I1 ılan Chabot 31 Hıersemann 500/36 Co. privee, Japon)
1Nna' Syr. [Kamil 78] Sp.F C S609/I1 ılan Chabot Z Z
1nNna SYI [Kamıil 56| (Ir. S608/1 Mingana SYyT. 652 1lan Chabot
1na) SYI 12 |Kamıl 50] Miıngana SYI. 6372 Mılan Chabot
1Na SyI 14 |Kamıl 58] Miıngana SYyI. 655 ı1lan Chabot
INa SyI 15 |Kamıl 541 Or. Miıngana SYI. 634 e1i 635 ılan (C’habot z
Sinal SYI |Kamıl IM Mıngana SYyI. 641 Mılan (C’habot 49
Sinai SyI i |Kamıiıl 1l Mıngana SyI. 633 Mılan C'habot
1Nna' SyI. 19 |Kamıl 59|] M53N Mıngana SYyI. 625 ı1lan Chabot Hıersemann 500/18

Leipzig CJr 078/11
1na SyT. P |Kamıl 2201 5Sp Or Miıngana SyI. 658 ılan Chabot
1Na SYT. |Kamıl 721 MS3N Sp. 35 Mıngana SyI. 642
Sınar SYE: |Kamıl 61] Mingana SYTI. 638 el 643 ılan (C’habot 42, ei 56
Sinail SYT. [Kamil 73] (r 610/11 Mıngana SYTI. 659 Hıersemann 500/48 (non localise)
S1ina7 SYT. |Kamıl 63] Mingana SYTI. 64() ılan Chabot Schoyen 5/4
S1inail SYI. 35 |Kamiıl C Or S6 10/I1 Mılan Chabot ei maın 5Sp. Mıngana SYTI. 630
1na SYI. 38 |Kamıl 62] M22N (r Mıngana SYTI. 649 ılan Chabot 41
S1naIl Syl. |Kamıl 40] MSON Miıngana SYI. 636 ılan Chabot 16
SinalT SYT. \ Kamıl 69] M2SN Sp 4 /-48 Cr Mıngana SYT. 651
Sinal SYTI. |Kamıil 70] Sp. 25 ei Mıngana SYyI. 644 ılan Chabot Parıs SYyI.
1Nna SYyI. |Kamil 67] Mıngana SyTI. 64 /
1nNna: SyTI. I Kamıl 206| (3r ragment du Vatıcan
SIinal SYT. Kamıl 76] Mingana SyL. 639
1Nna: SyI. T9 |Kamıl 371| MSON 5Sp Mıngana SyI. 629 Mılan (’habot

1Nna M5SöN M5S55SN Sp. 3r S60 //I1IB ılan Chabot
1na 36N/A: Sp. 372-33 Mıngana SYI. 646 ılan Chabot

91 Etant donne SO  —; CONtENU profane, le reste du manuscriıt probablement SUIVI un  CD ıliere PTODTIC.
Le manuscriıt recherche est Das le palımpseste Hıersemann 500/20, rem1s recemment vente ei
achete Dar le proprietaire du celebre palımpseste SIECC d’Archimede (les EeuxX palımpsestes SONT
deposes la Walters Art Gallery de Baltımore). Nous remerTcCIOnNs Natalıe Ichernetska de OUusSs
aVOIT sıgnale les photos dısponibles SUT le sıte <The Archimedes Palımpsest Project». Dans le
manusecrit Hıersemann, le traite medical, quı ete efface DOUT copler uUunNn«ec Parakletike Syrl1aque,
6Q ecrtit SUT EUuUX colonnes. Autant qu’on DEeUL Juger SUrTr les photos dısponiıbles, V’ecriture SCI1N-
ble toutefoıs contemporaıne de CcCe du ragment Mıngana. Ce manuscriıt perdu peut Das tre
OM plus le modele utilise 1937 Dar lie Homo d’Algosh DOUTI copıer le Mıngana SYI. 594,

le montre le ableau comparatıf de egen, art. 6 27524165
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Sıinal Or. 6085/1V Mılan Chabot 38
S1inal M65N Mıngana SyL. 645 Hıersemann 500/19
1na) Sp Mıngana SyL. 654
1na Sp. Sa Mıngana SYyTL. 645 ei 662 ılan Chabot Parıs 5yı 378/V

Cambrıidge (Codex (lımacı Rescriptus): M3SN Mıngana Syı. 637/
Hıersemann (Codex SyT1aCUS Mıngana SyL. 656 ılan Chabot

Hıersemann (Codex Syriacus I1) Miıngana SyL. 653 ei 657
Londres (35 6/14 Miıngana SyL. 631 Parıs 6/725/11
LOondres (r S606: Mılan Chabot oll Lewis-Gıbson (Cambridge)
Londres (Ir. S609/I Sp ılan Chabot Göttingen SYL. 12

Strasbourg 4116 MAd5SN Mıngana SYI. 65() ı1lan Chabot a et Saint-Petersbourg SyI

Fragments isoles:
Or 608/11
Or.

Mıngana SYI. 661

uteurs ei (BÜuYV1iIG>S

[La 1ste s’en 1eN' Contenu des fragments de Londres ei de Birmingham|
Bıble

( S610/1 Mıngana 629 630 637 (texte inf.) 659 (texte inf.)
*3T 8607/I1 Mıngana 632 633 634 635 636

pocryphe du Mıngana 639

Livres lıturg1ques
Hymnaıire melkıte Or. 610/11 Mıngana 659
Lectionnaires: (Jr. S609/I1 Mıngana 658
Menee/Tropologion: Or S608/V1
Triodion-Pentekostarıon: (r 607//11A. S608/II

Ammonas: Mıngana 64()
Amphiloque d’Iconium: Or S606

Apophthegmata Patrunmnt Mıngana 642
anase d’Alexandrıe ei s.-Athanase Or S606
Basıle de esaree ei Ps -Basıle Or. &606 S608/1 S608/IV. Mıngana 652

Damase, DapC Or. 8606
Iäphrem: (Ir. S606 Mıngana 647 656
Evagre le ont1que: Miıngana 644
Felix. Dapc Or. 606
Gregoire de Nazıanze: Mıngana 645 662
Gregoire de ysse Mıngana 628
Hunayn ıbn-Ishägq: Mıngana 661
Isale (Abbe) Or Mıngana 638 649

Jacques de Saroug Mıngana 646 653 654
Jean Chrysostome: (T 8606 S607/111 Mıngana 648 651
Jean 1maque: Mıngana 637/
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Leon, DapeC CIr X606
acaıre (Pseudo-): Mıngana 655
Martyrıus/5Sahdona: Mıngana 650 657
Medica Miıngana 661
Pallade Miıngana 641 643
Philoxene de Mabboug: S60 //1 (texte inf.)
Proclus de Constantinople: Or &606
Severien de (3abala (Ir. 3606
Sextus Mıngana 64()
ophrone de Jerusalem: Or. X606
Subhalmaran: Mıngana 631
Non identifie: Mıngana 638

Palımpsestes
estranghelo: (r 8607//1 8610/1 610/11 Miıngana 653 659
chrısto-palestinien: Mıngana 63 / 654

Post-scriptum: Depu1s la remIise de cei artıcle a0ut 2010., de nouvelles decou-
vertes SONT intervenues, SUrT lesquelles OUSs reviendrons plus detail dans
futur artıcle. Nous partıculier decouvert JUC les iragments Or
608/II el Or S608S/VT, donnes isoles, provenalent respectiıvement des
S1inal SyYr ei S1InaIl SYTI. 44 Quant AUX Iiragments (r el associes, ıls
proviennent du Sinal SYI.
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Syriac Versions of the ° Hıstor1a Monachorum In Aegypto
prelımınary investigatıon the basıs of the first chapter‘

The ° Hıstor1ia Monachorum In Ae M, 1S OIMNC of the MOST ımportant
hagıographical OUTGE>S concerning Egyptian monastıcısm of the ate fourth C111

LUrYy Although 1ts hıstorical value has Ooften been oubted and CHHCIZEA. the influ-
DG the work. especılally hrough ıts translatıons, 1S of the importance In
the estern tradıtıon ASs el ASs In Orıjental Chrıstian hlıterature. The HM COMN-

talıns narratıve of monks travellıng from Jerusalem E2ypt, visıtıng and
thus introducıng the MOST famous solitarıes of the end of the fourth CENTLUY
1C 1S generally accepted AS the date of the work. The Oourney Startis Iirom the
ou Irom the tOWN Assıut. and ends wıth visıt made the monastıc settle-

of Lower Eg2ypt, ıle anecdotes AL old about the athers visıted and edi-
iyıne Sayıngs and CUT10US miracles AL recorded.

Some ıfteen after Its creation, the HMA\, Was translated into Latın, by
ONC of the MmMOStT famous and prolıfic translators of Latın Chrıistian lıterature, Iyr-
aNNıuUS Rufinus, who Was known especlally for hıs translatıons of Origen.“ S1m1-
arly hıs other renderings, the Text of the Hıstoria Monachorum In HIS Latın
translatıon contaıns INaly discrepancıles In cComparıson the orıgınal ree
that for centurıies ıt Was consıdered be the orıgınal form of the work, and the
Tee texTi Was Sımply hought be rl translatıon. However, the investigat1ons
made bDyerButler al the end of the nıneteenth CENLUY and after hım, those
OT Andre-Jean Festugiere In the 1950’s, convıncıngly proved that the IeX1 of
Rufinus 1S translatıon of re:® or1ginal, but hıs Tee Vorlage In SOTIINC places
COM have been completely dıfferent irom the TE texT NOW from 11a

scr1pts of the tenth CENLUFY and later
Durıng the twentieth CENTLUTY everal WEIC made explain the 1CA-

SOMNS for the diıscrepancıles between the texT of Rufinus and the TG texTi

The 1IrS TA: of thıs W ds part of IN Y PhD thesıs, fOr the reVvIsSION of 1C| greatly
ndebted tO DDr onıka Pesthy, who made VC! usefu corrections and suggest10ns. ater it W dads

Dr TOC who has Oone the favour of g01Ng hrough of thıs re-worked version. hıs COIMN-

ments and observatıons should be gratefully acknowledged.
Rufinus dıed In 411, therefore the ranslatıon MUST ave een made before thıs VCAaL, around

In the Opınıon f ammond-Bammel See HAMMOND, ast ten of Rufinus’
ıfe and the date of hıs LHNOVEC South from Agqulle1a”, In Journal of I heologıca Studıes (1977),

KT TTT 39/-400

(OrChr (2010)
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know from the edıtıon OT Festugiere. Some scholars argued that It Was Rufinus
wh: re-worked the Tree teXT: make ıt HAI accessIıble for hıs Roman audıence
and ralse it fo hıgher ıterary level.“ Others hought that ıt Was Rufinus’ theo-
ogıcal 1CcC. underlay the alteratiıons of the Latın tExXT., an that hıs
translatıon Can best be interpreted apologetic too] for Orıigenist propaganda
ıe makes the famous ascetIics of Egypt teach ideas sımiılar to those of the I:
genIıst’ monks expelle from ZYp In 399 by the patrıarch Theophilus.”

Some scholars, however, eheve that, beside thıs theologica approach, OE

also has uUusSsc extual eriticısm explaın the dıscrepancıles between the Latın and
the Tee vers10ns. Was put forward already Dy Festugiere that SOINC of the
peculharıties of Rufinus’ Latın Version WCIC due the partıcular DE6 texXt he
sed for hıs translatıon IC 1S 110  S lost, but ıts specıfic features AaPPCAaL In SOTNC

readıngs of partıcular of Tree manuscrıpts he called "manuscecriıts aDer-
rants’.? Caroline ammond-Bammel, In her ast study of 1996, SUOCS SVCn urther
She dISUCS that ıt 1s rather the Latın1 PICSCIVC the orıgınal of the
work ıle theT 1O have 1S COTTUDIEd. and ıt m1g have been revised Dy
antı-Origenist SCrbes. Just aASs has been previously bserved In the Casc of SOTINC
other monastıc works, AS for example the Hıstoria Lausıiaca of Palladius ® ese
°Correctors’ AIgUCS Bamme!l wanted elımınate from the work all the ıdeas
and they consıdered dangerous for theır Orthodoxy, It 1S only the transla-
t1ıon Oof Rufinus, along wıth SOTINC readıngs preserved Dy the Tree "manuscriıts ab-
errants’. 16 SCCIN DIESCIVC SOME features of thıs Ost original.’

All the above mentioned hypotheses, however, have (OIMIC feature In COININON

they all STTESS the importance of research other early translatiıons of the text d

possıble control materı1al for these VIEWS, althoug they themselves make only
lıttle UuUsSsc of them Even the fırst edıtor of the TeeS HMA Erwın Preuschen has

(In the style of Rufinus’ translatıons Sr others “ Rufın als Übersetzer”, In
Studı dedicatı alla eMmoOra dı "2010 'baldı, 1llano, 193 7, and WINKELMANN,
IMNIZE Bemerkungen den Aussagen des Rufinus VOn quileia und des Hıeronymus her iıhre
Übersetzungstheorie und -methode, IN Kyrıiakon. Festschrift Johannes Quasten IL, Münster, 1973,

532-547, and recently CICERO, “Come romanızzare Basılıo ANCOTAa sul vertiere 1 Rufino”,
Rıvısta dı Filolog1a dı Istruzıone CIasSICA, 130 (2002) 40-/5
SO GUILLAUMONT, Les ‘Kephalaria (rnostica” d’E VagTe le Pontique el “hıstoire de
F’origenisme ’hez les Grecs ef °»hez les SVTIENS, Parıs, 1962, Ote 105 where he wrıtes: Rufın
faıt CADOSCI Dar Jean la theorie evagrienne de Ia priere pure’ HAMMOND, Last Ien
Vears“; 397, who ca the work plece of gentle propaganda In favour f the Uriıgenian
monks’ along ıth OGUE, Hıstoiwre Iitteraire Au IMOUVEMEN monNnastıqueE dans l’Antiquite,
ILL, Parıs, 1996, Z 245 where the 1n of the Rufinıian HMA ıth the Evagrıan tradıtıon A
emphasızed.

FESTUGIERE. AL probleme litteraire de I’Hıstoria Monachorum”, Hermes, 83 (4955)
s270-279

See GE. “"Palladıana Introduction aUX fragments COpLies de I’Hıstoire Lausiaque”,
Studıa Monastıca (1990) OLA

BAMMEL, “ Problems of the Hıstor1ia Monachroum”, Journal Of. I heologıca Studıies, 4'/
(1996) 100-101
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emphasızed the role of these early translatıons and Dy the end of the 20!h CeNtUurY,
Eva Schulz Flügel and Hammond Bammel have consıdered the edıtıon and
amınatıon of these early AaSs ONEC of the greates tasks of future scholarshıp

the HMA
Indeed addıtiıon TE and Latın there ExX1S Coptic Georglan

Slavonıc Armenı1an and Arabic”® translatıons and alsSO four dıfferent Syriac
1C A1IC preserved ManusCr1ıpts of the Sixth CENLUTY I hıs suggests

that these Syriac INaYy poss1ıbly Orıgınate al least the end of the
the beginnıng of the sixth CENTUTY, that SOMIMNEC hundred after the COM1DOSI1-
L10N of the orıgınal TE of the HMA Nevertheless EXCEDL for relatıvely ate
LTECECNSION of the first Syriac translatıon edıted and re-worked Dy “Enanisho
the 7th CENTLUTY ASs the 1IT' book of hıs compıilatıon the called Paradıse
Holy Fathers NONC ÖT these four have been edıted investigated In
what ollows then attempt 11l be made CXATHIHE the four TECENS1IONS and
the character of theır TexT and COMPATMISON of the Syriac materı1al wıth the TeO
and the Latın ıll be presented

Of the L[WEeNTY-SIX chapters of the HMA Ifs rTee VEeISION 1t 15 the tırst ONC

I© selected AS sample for the followıngX: T’hıs Was because 1t
seemed IHNOIC practical approac the problem by takıng ( sıngle chapter AS

the startıng instead of CXAMUDUINS the ole work 1Ts CNUFrELY For the fırst
chapter IC speaks about John of Lycopolıs 15 preserved CVCIYV
(Greek Latın and all four Syr1aCc) of the work Moreover the eTO of thıs
partıcular chapter John of Lycopolıs Was consıdered Dy the Latın translator hıs
introduction AS the foundatıon of the ole work and example of al the VII-

{[uES who alone I5 LNOTEC than sufficıent for stimulatıng the and (30d fearıng
souls towards the SUumMmMIıt OoTf the VITrTUES and the peaks of perfection’ More

SCHULZ FLÜGEL [ Vranmıus Rufinus Hıstoria Monachorum IV De VILLS SAancLorum palrum
( Patrıstische exfte ıund Untersuchungen 34) alter de Gruyter 199() (cited e I0W
SCHULZ LUGEL and DALC number) DUtSs the edıtıon of the Syriac VCIS1IOIN the fırst place
the as of the researches HMA
Only the translatıon f the 1Irs chapter John f Lycopolıs 15 KNOWnN, SG “Frag-
ments COpLes de ]Hıstoria Monachorum ”, Analecta Bollandıana, (1969) A44()

1() See SCHIIN ZFLUÜGEL, and Q
a The Slavonıc translatıon of the HMA \ı preserved ı larger MONnaAastıc collection named 'Egyptian

Paterıkon Tf 1C) only SOMEC CXCETDLIS ATC yeL edıted N DbHONHOTEKA JIHTCDATVPBI /IDEBHEH
PYVCBI XII Bera aın Petersburg, 1999 306 11 (for the edition) and (ITOBAaPb HUHAKHUKO.

H KHHKEBHOCTH /IpDeBHEH PYycEIL BRIN Leningrade 195 / 3072 308 (for urther informatıon
MaNuSsCr1Ipts and edit10ns)

12 1lae Patrum Venetls 1855 207 270 See PREUSCHEN Palladıus und Rufinus CIM Beı-
[TAQZ ZUF Quellenkunde des altesten Mönchtums, lessen 18597 16() 61

13 Parole de* Arabıc SOUTCECS for the heology of early MONAaSsStTtIıC mMOovemen!: Egypt
OVrıent1 35

‘ fundamentum NOSTTI OPCIT5 e exemplum bonorum OIMMNMNUIN GQUI AT etam sSoIus SAalıs U  I' -
QqUC sufficıalt rel1210845 ef deo devotas mentes ad VITTUTUM culmen CIISCIC ef ad perfectionIs fas-

CONCILAre SCHULZ FLUGEL 24 7 Iınes 1
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portantly for thıs study, the STOTY of John Of Lycopolıs 1S (Q)HE of those chapters
whose texTi Was elaborated In the MOST dıfferent WdYyS Dy the Varlous Versi0Ons. 18
In this VC plece that the MOStT interesting dıfferences AICcC be observed between
the Tee and the Latın VersiOns In OT Structure d ell Aas In 1ts theologıca
content. ” Furthermore, this chapter 1S ( of the few sectI1ons of the work for
C the Syriac translatıon exIsts In al] four recensions.*  6 However, d the text of
thıs chapter 1S ONEC of the ongest sect10ons of the work. ıt seemed INOTC practical
identify certaın portion of ıt 16 Call SCIVC as test for examınıng the dıfferent
VersS1IO0Ons. SO ave chosen ONEC partıcular PASSaILC for urther analysıs, that 1s the
first part of the hermit’s speech delıvered HIS visıtors, 1€ records hIs teachıng

DUIC ön  prayer. Furthermore, thıs partıcular DASSsasc of the Latın translatıon d
there In vC dıfferent form. seemed, then, worthwhıiıle examıne thıs

shorter textual unıt In the Syriac Vversions In Order ec whether these. IC
alsO represent VC ecarly age In the history of the LEXT, ( throw alıYy 1g
the OT121NS of the °“addıtions’ of Rufinus

Previous work thedSyriac VersIions

The Tact that Syriac translatıons of the HMA eXISst Wäas known already In the m1d-
nıneteenth CENTLUTY, but the maın SOUTCEC they WEEITIE known Iirom Wds relatıvely
ate monastıc compillatıon, the SO-Calle Paradıse of the Holy Fathers. huge
COTDUS contamıng Syriac translatıons of the MOST important gyptian
moOnastıcısm, namely the Hıstoria Lausıiaca, the Apophthegmata Patrum and the
HMA The Paradıse Was compiıle In the second half of the seventh CENLUrY by A

East S5yrian monk called “Enanisho”, who inserted almost the entire HMA Into
hI1s volumınous compilatıon AS 1ts IT' book. $ For long time it Was only the
Syriac of thıs monumental collection IC served as the maın OUTCECS for
research for the study of the Syriac tradıtıon of the Vıta Antonui (VA) the Hiıs-
forıa Lausıiaca (F7D) ASs ell ASs of the Apophthegmata Patrum (AFP) and also
the HMA

Wads only In the second half of the nıneteenth CCENLUTY, after the publıcatiıon of
the catalogues of the Syriac manuscrı1pts of the Brıtish Museum In the 185 /0’s, that

1C  S approac. Was taken fınd the possıble OUTCECS of “Enanisho“s Paradıse In

As Wds already stressed Dy Festugiere and Schulz-Flügel. See FESTUGIERE, e probleme Ti=
eraire” (n d DE and HULZ-  ÜGEL, 5956

16 What 1S INOTEC SCC ıt 1S only HM SS O7 for 1C| ere exIst urther 11U-

Er
SCT1pts of S5yriac In addıtion the otherwise un1ıque codex of the recCeNnsION.
HM 18-31 In the Greek FESTUGIERE, Hıstoria Monachorum IN E2yVpto. Edition CTTI-
IQUE du extfe EICC ef traduction annotee, (Subsidia Hagıiographica, 55 Bruxelles, 1971, 15-20,
C1ITEe: urther AdSs FESTUGIERE and Pasc number) and HM Z115333 In the atın (SCHULZ-
FLÜGEL, 255-262).

15 (In the Ontent of the thırd book f the Paradıse, SCC below 67-68
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the early Syriac manuscr1pts of the 5[h_7th CENLUY acquired in Egypt The first ai-

LeMDIS fOo analyse the monastıc Content of these manuscrı1pts WEIC made In the ast
decades of the 19!h CENTUTY, Coverıng almost all these monastıc inserted Into
the Paradıse from the AP the VAS includıng the HMA., LOO

The tırst of the Syriac translatıons of the HMA\, t{hen. Was made also In
that VC. per10d. In 1897, the fırst edıtor of the PeP HMA., Erwın Preuschen, ın
connection wıth the extual hIStOrYy and the manuscript-tradıtion of the Tee TexT

had already made everal valuable remarks CONcCernNıIng the Oriental versions of
the work. He urveyed the manuscrı1pts preserving Syriac versions of the HMA
and distinguished four dıfferent translatıons INn them oug Preuschen dıd
NnOL make eta1ne: description of the character of these four recens10ns and
hasn’t lısted all the avaılable manuscrı1pts of the single recens10ns, his classıfıcatıon
of the manuscrıpt evidence nto four dıfferent Syriac translatıons 1S ST1 acepted Dy
scholarshıp.

In the apparatus Cr1t1CUs for hıs TeeE texTt he often refers these Syri1ac
CeNs10NsS, but ıt 1S only the Syriac HMA of the Paradıse IC he SCS and marks
wıth the sıglum 42 For Preuschen the MOST iımportant contrıbution of the Syrl1ac
translatıon the reconstruction of the textual hıstory of the work Was the obser-
vatıon that the of chapters In particular branch of the Syri1ac tradıtiıon

corresponds that of the Latın version of Rufinus, and NOT the OIlC preserved In
the majJorIity of the TE manuscrI1pts. He considered thıs phenomenon as

questionable argumen for hıs VIEW that Rufinus’ version Was the orıginal and that
the extant Tee texTi 1S only translatıon of the Latın The Syri1ac materı1al WAas,
therefore, hIıs moOst ımportant proo for thıs hypothesıs but instead of etaıle

comparatıve analysıs of the vers10ns, he sed only the Of. the chap-
ters AS devıce identify the textual tradıtions represented Dy the VarlıOous STOUDS
of manuscrI1pts, method applıed quıte Ooften alsoO Dy later scholars who en wıth
the question.

For example, ıle describing the peculiarıties of particular 1Tece 111a

scr1ıpt (P”) IC dıffers signıficantly Iirom the other TC6 codıices and has the
Samle of chapters AdS the TexTt of Rufinus, he wrIıtes that SOMMNC features Ol

, 23the texTt In P5 AT strıkıngly allırme Dy °the Syriac translatıon However, he

D0OCS nto the detaıls of these alleged similarıties 1OI does he specıfy1
“DyriaC translatıon’ 1S the ONMNC resemblıng the text In hıs manuscrıpt P5 1S In the

19 BOUSSET, Apophthegmata. Studıen PTE Greschichte der altesten Mönchtums, übıngen, 1923,
26-34

”TO| eiIner syrıschen ersIOnN der ‘ıta Antonıili, Le1ipzig, 18594
2 PREUSCHEN, Palladıus und Rufinus (n 23 154-159

For example In h1s note HM VEHTEXXVEE However, AS ıt AaPPCAaIs from h1ıs nOotes fOor the 1IrS!

chapters he dıd NOL COMPDAIC hıs Tee ıth the S5yriac versions.
PREUSCHEN, Palladıus IN Rufimnus (n FZ% 167 an zahlreicher Stellen werden seıne (SC P’)
Sonderbarkeıiten VO  — der syrischen Übersetzung In auffalender Weiıse bestätigt‘.
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SAamle CONTEXT that he refers thıs time In INOTE precIise WaY the second Syriac
recension (R2) 1 has the INC Of chapters A P5 and the Latın of
Rufinus.“ In the conclusıon of hIis examınatıon of extual problem In the first
and second Syriac translatıons, he wriıtes, °that the result be certamm,. that
the Tee TexT 1S secondary and Can only be consıdered dASs recasted version of the
orıgınal Latın texTg 25 And when he noticed that In ONC f the Syriac 11a

scr1pts the HMA Was preserved under the Namne f Jerome, he consıdered thıs fact
as the ultımate proo for the estern Or1g21n of the work, argumıng that, UuNYy
of the estern Or1g1ın of the work, the Syrians attrıbuted the tEexT Jerome. the
only estern wrıter they actually knew “

However, In spıte of thıs conclusıon, 1C SOTINC later Wäas efuted Dy
erButler and agaın by Andre-Jean Festugiere, Preuschen’s classıfıcatıon of
the Syriac vers1ions has been unanımously accepted. Moreover, GCVCH hıs method of
usıng the of the chapters A indıcatıon of partıcular extual tradıtiıon
has proved be COTTECT In the 1g of urther research the Syriac tradıtion. In
addıtion these observatıons, AS proo of the sıgnıficant role of the early NS-
atıons for the extual hıstory of the work, Preuschen has GVEN made c  sample-
edıtıon’ of SMa chapter (HMA XAX/S$ 1-4) accordıng 1ts first R1) and SCC-

ond (R2) S5yriac vers10ns, al the end OT hıs book.“
In the Samıe VCar that Preuschen’s edıtiıon Cailec OuL, another study, Sr

Butler’s edıtıon f Palladıus’s Hıstoria Lausıiaca, Was publıshed. Butler’s maın
CONCEIN, when wrıting the text-hıstory of the FEL Wds O that the orıgınal
form of Palladıus’ work Was chorter recensi1o0n preserved independently In the
manuscrI1pts. He consıdered the longer version of the work rework of the
orıgıinal Palladıan materı1al, 1C WdsSs the result of sımple mixture Oof the orgınal
TexTt of the wıth mater1al taken (VETI Irom another completely dıfferent work,
that 1S, fIfrom the HMA In connection wıth thıs VIEW, he had deal alsoO wıth the
problems of the HMA In NIra tO Preuschen’s hypothesıis, he argued that the
orıgınal of the HMA Was nNnOoTt the Latın, but the ree teXT.: and Rufinus’ version 15
nothıing but pecıal translatıon of the Tee In opposıtıon Preuschen’s AI gU-

4se: maınly hıistorical observatıons, he supported hıs VICEW wıth 1-

OUS extual arguments. In the COWLSEC of hıs argumentatıon Butler, Just
Preuschen had done ıt before, has also ouched the problem of the S5yriac tradı-

PREUSCHEN, Palladıus und Rufimus (n 12); 156
Z PREUSCHEN, Palladıus Un Rufimmus (n 12), 196Syriac Versions of the “Historia Monachorum in Aegypto”  63  same context that he refers —- this time in a more precise way —- to the second Syriac  recension (R2) which has the same sequence of chapters as P° and the Latin of  Rufinus.““ In the conclusion of his examination of a textual problem in the first  and second Syriac translations, he writes, ‘that the result seems to be certain, that  the Greek text is secondary and can only be considered as a recasted version of the  original Latin text  3.25  .  And when he noticed that in one group of the Syriac manu-  scripts the HMA was preserved under the name of Jerome, he considered this fact  as the ultimate proof for the Western origin of the work, arguing that, fully aware  of the Western origin of the work, the Syrians attributed the text to Jerome, the  only Western writer they actually knew.”  However, in spite of this conclusion, which some years later was refuted by  Cuthbert Butler and again by Andre-Jean Festugiere, Preuschen’s classification of  the Syriac versions has been unanimously accepted. Moreover, even his method of  using the sequence of the chapters as an indication of a particular textual tradition  has proved to be correct in the light of further research on the Syriac tradition. In  addition to these observations, as a proof of the significant role of the early trans-  lations for the textual history of the work, Preuschen has even made a ‘sample-  edition’ of a small chapter (HMA XX/$$ 1-4) according to its first (R1) and sec-  ond (R2) Syriac versions, at the end of his book.”  In the same year that Preuschen’s edition came out, another study, Cuthbert  Butler’s edition of Palladius’s Hzstoria Lausiaca, was published. Butler’s main  concern, when writing on the text-history of the HZ, was to prove that the original  form of Palladius’ work was a shorter recension preserved independently in the  manuscripts. He considered the longer version of the work as a rework of the  original Palladian material, which was the result of a simple mixture of the orginal  text of the HZ with material taken over from another completely different work,  that is, from the HMA. In connection with this view, he had to deal also with the  problems of the HMA. In contrast to Preuschen’s hypothesis, he argued that the  original of the HMA was not the Latin, but the Greek text, and Rufinus’ version is  nothing but a special translation of the Greek. In opposition to Preuschen’s argu-  ments based mainly on historical observations, he supported his view with numer-  ous textual arguments. In the course of his argumentation Butler, just as  Preuschen had done it before, has also touched on the problem of the Syriac tradi-  24  PREUSCHEN, Palladius und Rufinus (n. 12), p. 156.  25  PREUSCHEN, Palladius und Rufinus (n. 12), p. 196: ... scheint sich mir mit Sicherheit zu ergeben,  dass die griechische Form secundär ist und nur als eine Bearbeitung des lateinischen Originales  zu gelten hat.’  26  PREUSCHEN, Palladius und Rufinus (n. 12), p. 172-173, where he writes: ‘Der Name ist falsch; an  bezeugt werden soll.’  der Sache aber wird eben dies richtig sein, dass _damit die lateinische Form als die ursprüngliche  27  PREUSCHEN, Pa/ladius und Rufinus (n. 12), p. 131-132. However, the text edited here is unfortu-  nately one of the shortest chapter of the work containing nothing curious or peculiar which could  be used for identifying the character and critical value of a particular recension.cheınt sıch mMIr mıt Siıcherheit ergeben,

ass dıe griechıische Form secundär ist un: 11UTE als ıne Bearbeıitung des lateinıschen Orıginales
gelten haf-

PREUSCHEN, Palladıus UNı Rufimnus (n 12 172173 where he wrıtes: °Der Name ist talsch:;:

bezeugt werden So
der aC ber wırd eben 16Ss richtig se1n, dass amı dıe lateinısche Form als dıie ursprünglıche

PREUSCHEN, Palladıus und Rufinus (n L2); T3l a2 However, the text edıted ere 1S unfortu-
nately ONE of the shortes chapter of the work contamıng nothing CUT10US peculıar 1C| COU
be sed for ıdentifyıng the character and ecrıtical value of partıcular FreCeENSION.
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t10n. Wıthout g01INg Into anıy detaıils, he examıned the Casec of OM partıcular chap-
ter of the HMA., the ONEC about the monks In Nıtrıa (HMA XX), IC Was e1IaDO-
rated In V dıfferent AA I: by theean Latın VersioOns of the work.

FOor thıs PUIDOSC Butler made short lıst of the manuscrı1ıpts contamıng the
Syriac translatıons of the HMA and made SOTNC VC TIG the COMN-

tent of the sıngle manuscripts.“ Sımilarly Preuschen’s results, Butler also (CAHIE

the conclusıon that there WCIC four dıfferent recens10ns of the work In the
Syriac tradıtiıon, but he the sıngle recensiIiOns dıfferently Iirom Preuschen’s
classification.“” nstead of etfaıe examınatıon of the CoOonNnten of the 111a

scr1pts, he restricted hıs attention only the chapter about the Nıtrıan athers
and concluded that in all Syriac translatıons it seemed correspond the TE
and nOot the Latın version.”  U Thertrefere: he argued, instead of the Latın, as stated
by Preuschen. ıt Was the Tree 1C cshould be regarde the orıginal form of
the HMA Thıs hypothesıs Was hought be CONVINCINZ that hIs EOTY about
the or1g1n of the HMA became the COMMMMON opınıon In later scholarshıpI
WAas confirmed by the eftaıle. lınguistic analysıs of the Tee texTi Dy Andre-Jean
Festugiere in 1955 °

However, In of the Syriac versions Butler’s meriıt, beside compilıng HIS
lıst OT the MOST ımportant Syriac manuscrı1pts, Was that he drew attention the
importance of the Syriac translatıons and made SOTINC useful remarks concerning
them Butler Was the first recognIıze that the form of the Syriac HMA INCOTDO-
rated In “Enanisho“s Paradıse Holy Fathers 1S only later re-workıng of the
first Syriac translatıon (R1) of the work, 1C that it m1g have
een the MOST popular and wıde-sprea Syri1ac version of the HMA In the Syri1ac
tradıtion. But what 1S CVCI1 MOTC, unlıke Preuschen’s tireatment Of the question,
he trıed fOo investigate the internal relatiıonshıp of the Syriac translatıons. LOO

Although hıs method Was Just examıne the of chapters In the Varlous
forms of the Syriac tradıtıon, he attempted place the sıngle translations wıthın
the extual hıstory of the work ASs ole BYy udgıing the crıtical value of the Dal-
ticular forms of the text, Butler placed the Latın of Rufinus al quıte early
In the text-hıstory and GVECA the Syriac translatıons WEeITIC o1ven dıstiınguishe
place Especılally In the 0N of the second Syriac translatıon, the ımportance of
1Cc had already been emphasızed Dy Preuschen.“”“ Butler placed thıs recension

A Step hıgher In the pedigree than SYT. E: because 5 I1 AQTCcCS wıth Tat.

Such Yirst half, VC. incomplete’ ‘extracts’, Ka BUTLER, The AUSIAC 1SLOTYV of Palla-
d1uS, E exfts anı StudIies, Cambrıidge Universıty Press. 1898, 267
He 1STS Preuschen’s “drıtte Übersetzung’ ‘Version I and the ‘zweıte Übersetzung’ °‘Version
H- See hıs Ibıd.
Ibıd ‘In al] TEE Syr1ac VersIiOns the Nıtrıan portion of the work AYICCS ıth the oreek, NnOT ıth
the atın

51 FESTUGIERE. “Le probleme litteraire” (n Z LTE
See oftfe above.
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SC that of Rufinus and SOzomen In placıng 1ASs after Helles’. ” The fact he
AIgUCS that the second Syriac translatıon the SdaiIllec chapter-sequence
ASs the Latın LEXT,;uthat ıt INOTC ancılent, that 1S, INOTC orıgınal
form of the text than the SO-Calle ‘vulgate-Iorm’ reconstructed the basıs of the
extant TE manuscrIı1pts. Accordıing Butler’s VIEW., then, revisıon cshould
have been made, and it should have completely supplanted the orıgıinal form of
the work that thıs latter UrvIives only In the Latın version and In few cıta-

, 34t10NSs
However, ıt 15 ıimportant, LO note that Butler’s SVT LE, 1C he describes AS

specılal recension havıng the SAa|dINe chapter-sequence d Rufinus’ vers10n, 1S NOT
identical the °‘7zweıte Übersetzung’ of Preuschen 1Cc accordıng the (GJerman
cholar 1S also un1que, for 1t the SAadINlC chapter-sequence dAS Rufinus.”
Cur10usly, however, In spıte of thıs CUT10US misunderstandıng, both scholars WCIC

rıg For Preuschen’s second version (my and Butler’s ‘Version d

SG exactly the Samıe AS Butler’s second (my R3 and
Preuschen’s ‘drıtte ). Consequently, both R2 and R3 have the SdadIlle hapter-

ASs the Latın The only problem 1S that Butler. Just iıke Preuschen before
hım, dıd nNnOTt make etfaıule examınatıon of the manuscrıpt Add lısted as

WItTNESS the IT' recensi0on of Preuschen and the second by Butler,1
the Sa|amne ASs the Latın and ASs SC be the

earlıest Syrıac version of the work. In the 1g OTf thıs confusiıon of manuscr1pts,
then, Butler’s ‘pedigree’ of the extual hıstory Oof the HMA AaDPDCAL> De rather
unsatısfactory, SINCE have actually S5yriac translatiıons wıth the hapter-

of the Latın and he, relyıng exclusıvely the WwItNess of the hapter-
UCNCC, has put only .  Syr I1{ step hıgher In the pedigree”. Cur10usly, however,
hıs eOTrYy about early FrevIisıon of the work, a  0Ug ıt dıd NOLT make aAlly impact

later scholarshıp, In the mirror of the investigations by Caroline Hammond
to be comfirmed.

The sıgnıfıcance of the Syriac vers10ns, VC much hıghlıghte In Butler’s DOOKk,
Was apparently recognızed Dy subsequent scholarshıp as ell Later SUTVCYS about
the textual hıstory of the HMA have sSımply ollowe Butler’s and Preuschen’s
conclusıons cConcernıng the four Syriac recCens10Ns, and It Was theır sometimes
contradıctory and misleadıng observatıons 16 WEGETE incorporated into the
MOST ımportant reference works contamıng informatıon about the HMA. such ASs

the BH  S (BHO 543), the Inventory of Baumstark>® INOTEC recently the CPG

33 UTLER, Ihe AUSIAC Hıstory(n. 28), Z
BUTLER, The AUSIAC Hıstory(n 28),p Z

35 Accordıing Preuschen the manuscrı1pts of the ‘7zweıte Übersetzung’ Ad1C Add and
Add 1C| dIC 1sted Dy Butler under the headıng °Version 100e ıle Preuschen’s °drıtte
1S preserved In Add 1C| lısted DYy Butler ersion K

BAUMSTARK, (reschichte der syrıschen Literatur, Bonn, VOZZ:
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(CPG ere ave nOoTt been Aln y a  p made DUISUC the research TUT-
ther

The only cholar who after the studıies Dy Preuschen and Butler en wıth the
problem of the Syriac HMA Was Rene Draguet Wwho, In hıs monumental edıtiıon of
the Syrıac mater1al of the HL, ouched upON the question of the Syri1ac tradıtion
of the HMA\, to0o  357 Dealıng wıth the extual hıstory OT the Syriac Draguet
made A e{tiaHne: analysıs Oof the Paradıse of “Enanisho“ and Its °cContenu Lau-
S  siaque’,” and managed iıdentify the particular Syriac version of the 1C
COU have served as the SOUTCEC of the Paradıse. In thıs specıfic branch of the [CX-
tual tradıtion, ASs cshown by Draguet, the TexT of the 1S mıingled wıth other
monastıc $ that of the HMA and the Jfe of St aul of Thebes Dy Jerome, of
IC the latter Ooften stands ımmediately before the HMA The Vıta 'aulı Nnas
famous closıng DaASSasCc In 1Cc the author, Jerome hımself, asks for the PTayCIrs
of those who read hıs work, sayıng ‘“‘Whoever VOU A4ATE whoO ead {hIs, Dlease

‚ 4()remember Fhe wretchedJerome
In SOMMC manuscrıpts thıs partıcular Was efacne: irom ıts DIODCI

place al the end of the Vıta aul an Was attached the beginnıng of the CxXt

ıtem, that 1S the prologue of the HMA IC havıng acquıred thıs
kınd of foreword. Was consequently a 1SO consıdered as work of Jerome.” Was

thıs miıstake of the transm1ssıon, then, adopted later Dy the Paradıse, W.  IC AS

Draguet ArguCS, served ASs the SOUTCEC for the tradıtiıon concerning the authorshıp
of Jerome: wıdespread In later Syriac monastıc literature. The attrıbution Of
the HMA Jerome In the Syriac tradıtion, then, In Preuschen’s aAaIgUu-
' has nothıng do wıth alleged ‘Western’ Or1g1n of the text but it derıves
from corruption In the manuscrı1pts.

Besıide the solution the problem Of Jerome’s authorshıp, however, ıt 1S also
meriıt of Draguet’s work that he elaborated methodology for the edıtıon of

the Varı0Ous forms of the Syriac mater1al of the Ihıs SyStem, along wıth hıs
markıngs of the dıfferent translatıons (as R: R2; R3:; R4) and of the dıfferent
monastıc collections (asec be diıscussed later and others), turned Out

DRAGUET, Les formes SVYTIAQUES de /a matıere de T’Hıstoire Lausiaque, 1-I1, ( COrpus SCTIPLO-
HIIN (Arıstianorum Orientalum, 3589, 398), Louvaın, 19785
DRAGUET, Les formes SVYTIAQUES, 1 389), HATn and In OMNEC of hıs artıcles:

DRAGUET, "Fragments de l’ambrosienne restituer AUX manuscriıts SyT1aquUES S1nal 46 ei 16° -
In Bıblical and patrıstic Studıes In CINOTVerlPirerce aSEY. rıbourg, 1963, 167-178
So In h1s manuscrı1pt (Add V! Cf. DRAGUET, Les formes SVYTIAQUES, k
389), 2652305

Z I8C ODSECTO, QUICUMQUE haec EQIS, ul Hıeronymi peccatorıs MEMIMNETIS.
41 The connection between the [WO Was close that sometımes VCIMN independent Coples of the

ıta Paulıican contaın the 1ITS) Iınes Tf the prologue of the HMA SO In Add 23va
where SOINC Iınes of the prologue of the HM WEIC attache!: O the closıng sentence of the ıta
aulı.
DRAGUET, Les formes SVYTIAQUES, L, 389), 61 *_647*
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be V useful In connection wıth the Syriac VersSIONs OT the HMA\, LOO Thereiore,;
it 1S the basıs of the classıfiıcatıon of the four recCeNsIONsS Dy Preuschen and But-
er and of the technıcal and editior1al methods used Dy Draguet for the edıtıon of
the Syriac FE that have made the tollowıng of the Syriac Vversions of the
HMA

Z The fırst Syriac translatıon (R1)
The first translatıon (R1) 1S the MOST wıdespread form of the HMA In the Syriac
tradıtiıon, ASs attested by the tfact that thıs Was the ONC sed In the 7th CeENTUrY Dy
“Enanisho“ In compiling the Ir book of hıs Paradıse of the Holy Fathers. has

VAasti manuscrıpt tradıtion, especılally In the per10d after the compıilatıon of the
Paradıse In the seventh CENTUTY. ere dIC fıve dıfferent SIOUDS (R1la-e) of the
manuscrıpts OT thıs recensi1on be dıstinguished, and each Of them 15 Iınked
partıcular monastıc collection contamıng In addıtiıon the HMA selections
fIrom the an the

Rla Ihe ole text of the HMA connected wıth selection from the
preceding ıt Manusecri1pt: London Add 552); ff Ta:5/vb

R1b Varıous irom the (EeXxT of R1la
Manuscri1pt: London Add (AD {r a-21 CoOoNntent

rologue, HM L, V,I X, AlL, XIV.
R1c An expande version of the collection thoroughly described and analyse

by Draguet, who called ıt Ollecthon ot Ficehteen Narratıves ecueı de Diıix-huit
histolires RecXVIID“” W.  1C after the 'eıghteen narratıves’ themselves, COIN-

taıns arge selection from the along wıth ser1es of chapters taken from the
HMA Its Content 1S ASs ollows rologue and HM only 8 1-12:; 59; 64-6.
VIIL, 11L I N NE 88 only ÖS } 5-4 1 AIL, XV-XVIIL XAXI only
8 1-4, 13-14, 1 7); CH only ÖS 1-7), XAIIU, AT XXV, XVI and the Ep1-
ogue

Manuscripts: London Add (6th C:) ff vb-7/3rb; London
Add I13); IT vb-SIr' (the rologue transposed the V

beginnıng Of the collection itself) and 48rb-165ra; London Add (6th
C.) ff ANTFZSSV only iragments: Iirom chapter onwards): Sinal Syr DA (6th Ci)
8 1Ta- 73r

R1d The 1Ir' book of “Enanisho“s Paradıse holy fathers compıile In all
probabılıty the Dbasıs of collection vVC sıiımılar Rlc, but nOoTt completely
ıdentical it R1d contaıns SOTINC supplementary9 NOT present In Rlc.,

43 Ibıd
Ihe MOST CONVINCINE Droo of hıs hypothesıs 1S hat HM MN (  Par. 6-17/ accordıng the
numberıng sed In the dıtıon of Bedjan) Ar inserted into the Paradıse iIrom R4, 1C| DIC-
served only ıIn the ‘C ollection of EFighteen Narratıvyes’ ın ıts first part, the eighteen d-
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but clearly derıving fIrom another attestatıon of and there ATIC SOTIINC chapters
(HMA XAIL, AAIIL, XXIV) 1C A1LC present In Rlc, but mI1ssıng In the Para-
1ISE.  46 However, the Or1g1n of the HMA In the Paradıse ST1 requıres urther INnves-
tıgatıon.

FEdıtıions: EDJ. Acta INAaTiVITum el SAancLorum SYTIACE, NVA. Parıs, 1897,
329-441: o Lady Menux Ms No The Paradıse of. the Holy

Fathers, Z ndon, 1904, 2514407 Manuscripts: RAGUET, Les formes SVITIAQUES,
} 389), AARA SS

Rle Varı1ous, maınly later selecti1ons from the Paradıse.
For example, on Add (AD {t. 190rb-200vb: Parıs:

SYI. 195 {it. v-1  V} Parıs: SYT. 236. {it. 355-359: Berlın Syr Sachau 168: EB
8-9 and Nan y others.

C’haracter of the translatıon
The character of the first Syriac translatıon, due the relatıvely homogenous
condıtıon of ıts LEXL, and In 12 of the orıginal TGC and the other Syriac TAnsS-

atıons, Caln be quıte satısfactory deseribed Wıth the a1d of the crıter1a observed
Dy Sebastıan TOc concerning the evolutıon of Syriac translatıon techn1ıques, the
dADC of partıcular Syriac translatıon and Its relatiıonshıp other translatıons OT
the Salmllle work Can be INOTEC ess securely described.””

t1Vves number 1916 (on problems of SE C I10W S Consequently ese chapters AICcC

NOL presentMthe selections from the R1 of the HMA followıng the 'eıghteen narratıves’. be-
In hat DGASt it WOU ave een consıdered ASs repetition. Therefore “Enanısho' who

probably wanted provıde the MOST comprehensıve collection see1ng that ese chapters ATC

contaıned only the 'elghteen narratıves’, took them VCTI from ere and put them al the
end Oof the HMA-section of hıs collection. Thıs 1S Obvious VCN irom the dıtıon of Bedjan: cta
Sanctorum el Martyrum SVYTIACE VII, Lipsıae, 1897, 410-426, where they ATIC present al the end
of the SeTIES f chapters from the HMA Thıs 1S Iso the TCASON why theır posıition ıIn the Paradıse
0€Ss NnOT correspond the general f chapters In the HMA

45 Such ATIC the remalng OTf the first chapter 1C 1S ncluded In Its entirety In the
Paradıse althoug! present only partıally In RIic. Sımilar 18 the CASC of the chapter bba (r
(HMA I1  Par I11/3) and the (3 Paphnutius (HMA DE  Par. 1H/12); whıich dIiC mI1ssıng In
Rlc, but present In the Paradıse, 1C| contaıns them al eIr PIODCI places accordıng the

of chapters preserved In Rla
ese A probably elımınatıons one Dy ‘Enanısho'‘, aVO1d repetit10ns of chapters already COIMN-

taıned In the For DroOfs of such intentional edıtorial WOrK, RS the nOotes found Dy Draguet In
SOTILC manuscrıpts of the Paradıse: DRAGUET, Les formes SVYTIAQUES, I? 389), 64* and
8O*
Especılally: “Towards hıstory OTf Syriac translatıon technıque”, In II VINDOSIUM
SYrIacum (OCA, 27 1983)) 1-14; “Aspects of translatıon technıque In antıq-
ulty”, In rree. Roman anı Byzantıne StudIies, (1979) 69-87:; “Iiachronic A

of Syriac word formatıon: A} a1d for datıng ANONYMOUS fexts . In, VINDOSIUM SYTIACUM
(OCA, 2236 1990)), and for specılal problems: “ I ımıtatıons of ‚yr1aC 1n
representing GreeK”, In METZGER, The arly Versions New T estament, xford, 197/7,

53-98:; “ Rascsıl’s Homuily eut SOMEC remarks the 5yriac manuscrıpt
tradıtiıon”, In DUMMER (ed.), extfe und Textkritik. eiıner Aufsatzsammlung 133 1987)),;
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On the basıs Of these crıter1a outlıned Dy OC then, the text of R1 Cal be
placed al the turnıng pomnt Of the fırst [WO per10ds of the hıstory of Syriac transla-
t10n technıque: that of the fırst 4th-5th century) and f the second (6th century).
The translator of R1 apparently trıes follow the of the ree LEXT: he
rarely m1sSses the COTTEGC: of the or1g1nal, and ıf he does, It 1S generally nNOTt HIS
mistake, but there probably sStood SOMMC misreadıng miswriting In hıs ree
Vorlage.” Sometimes hıs S5yriac Can reflect CVCII the subtle of the origina  1.49
He often makes usc of hendiadys Just to PTESCIVC all the possible SCI1S5CS5 of the
orıginal Greek.” The unıt of text IromChıs translatıon takes ıts startıng pomnt
1S generally the e eNnece each Tee entence has usually OE Syriac equıvalent
In the translatıon, and the words f AL sometimes miırrored (i71E Dy (HIE

In the the correspondıng Syriac >  passage. The translatıon of the Tree partıcles
be HICI less consıstent: the Tee YOp and ÖE AL usually rendered Dy

theır Syriac Counterparts, but thıs formal equıvalence 1S NOT fixed NOTM, for
sometımes the renderings dAd1iC reversed.

TIhe attıtude of R1 towards 1DI1Ca quotatiıons varles from CAasSc CAasSC In the
early phase of Syriac translatıon practice, 1S observed by TOC the MOST Ire-

method of uoting Scripture Was DOorrow the quoted DASSasc from the al-
ready existing dyriac translations.“ Thıs practice Was wıdespread and natural In
the early per10d that prevıously exısıting translatıons WCCIC taken ()VGT CVCI) In such

when they evidently contradıcted the mplıed Dy the CONTEXT of the
translated source-text Later. SOTINC time In the early sixth CCENTUTY, 1I1IC  S practice
egan nstead of borrowıing firom the old translatıons, the translator sSımply
translates these problematıc 1DI1Ca cıtatıons. ryıng mIirror the CONTEXT 5f. the

5/-66, and The VIIAC ersIOnN Pseudo-Nonnus Mythologıica Scholıa, (Zam-
brıdge, I: 34-44
As In HM S 26 (FESTUGIERE, 18, Iınes 157:158°) where ıts SC of the world’s| pleasıng Was
read "men’s pleasıng' because of poss1ıble readıng Of AUTOV INV OPECKELOV d! AVÜpPOTOL INV
OUPECKELOV. See the dıtıon of the PaASagc In the appendiıx.

49 As for example In the Case of the Tee LEDOTELACG UVNOKPLOLC In HM 25 1C W dsSs en ASs
°conceıt of priesthood’ (K&mm.1 m< o1=) In CONTtras the interpretation of the word In all er
Syriac Versions and Iso In the aın ASs affectatıon priıesthood”. See the dıtıon f the Syriac
Versions of hıs pPassagc In the appendix.
As In HM (FESTUGIERE, BL lınes 138-139.) where the TrTeeC those eıng conceıted
and arrıyvıng al the Summıt of the virtues’ (tıvVEC YAp UVDTO ÜOApPNOAVTEC Kl NPOC UT T UEL
TV ADETÖV yEYOovOoTtEG) 1S rendered those eing conceıted and convınced that they arrıved
al the Ssummıt of the virtues’ ( ara atichscrn ebr A, 7D ) I’hus mırrorıing the ofold

‘be conceıted’ and CONVINCed’ of the Tee ÜOappPNOAVTEC. (Ir In HM in the d
pendix ıth examples for the rendıtion of ETOLPECÜE ıth double and of KOATOAOEPNTAL ıth
trıple translatıon See the dıtıon of the DASSasc In the Appendix

51 As HM S 24 (FESTUGIERE, 18, lınes 157-158.): el UT C KOTOOKONNOOVTEC INV
EXAEVÜEPLAV.NUOV eELGEANALÜOTE 1C| 1S VC faıthfully translated mxr 'J\al< za

urı X dhhairs Sar \ da öra.)
“ |Oowards history” (n 4’7),

@;} ‘Limıiıtations f Syriac” (n 47), Y6-95
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source-text.““ g00d example of such re-translatiıon of A Scriptural DaASSaLC 1S
be OUunNn: In the Casc f salm 54, - In R1, where, In nirast the borrowed
Peshıtta cıtatıon In and R3. the 1S translated ANCW In Order correspond
better the orıginal CONTEXT of the Greek.”

However, there 1S another peculiarıty of R1 bserved In connection wıth the
IDHCH cıtatı1ons. Attention has een drawn everal times the phenomenon ob-
served In Syriac O translatıons and orıgınal works) Of relatıvely early
per10d, that the cCıtati1ons Iirom the Gospels sed In these ATC dıfferent from
the text of the Peshıtta and that they DICSCIVC OT reflect readıngs of LNOTC ancıent
forms of the Syriac Gospelr namely the SO-Calle (Jld Syriac.”

sıimılar cıtatıon 1C apparently reflects the (JId Syriac of the Gospel of
Matthew (OICCUTS In R1 INn only OINC CasSC, In the HM 8 15=-1% In the narratıve
about Evagrıus. In the GASe of other quoted from the Gospels, ıt 1S SUu-

ally the text of the Peshuıtta 1C 1S used A5, for example, CVCMN In the second part
of the cıted DASSdLC of the STOTY of Evagrius.””

However, beside thıs V Nolke GGE of the Old Syriac Gospel, there AIC

SOTIIIC other features In R1 1C dIC consıdered as peculıarıty of the archaıc
per10d of Syriac translatıon techniıque, namely the desıre adap the translatıon

meef the needs of the Syriac reader by of explanatıons and
and the employment of SO-Calle: cultural equıvalences.

Some features Of thıs eXpOSItOrY approac towards translatıon AIC a1sSO Oun
In the text of R1 The translator often makes usSsc of addıtıional Scriptural cıta-
t10Ns In order make hıs translatıon easıly accessIıble for S5yriac audıence. For
example, he extends, completes OT makes clear those of the ree

As ıt 18 to be clearly SCCI1 In the ‘apologetic’ prologues f sıxth CENLUTY defending the
technıque of re-translatıng Bıbliıcal5 the 5yriac Tanslatıon of GTregory f
Nyssa’s Commentary the 5ong of ONgs VAN DEN La VEerSsiIOn SWTIaqUE du COMNUNNEN-

faıre de GTEZOLTE de VVSSE SIr le antıque des Cantıques, Louvaın, 1939, 7 In nother
Comentary Dy Moses of ghılene, N UIDI, “ Mose dı ghe Simeone Abbate”, Rendiconti

eale Accademıa deı Lincel, 283 (1886) 404 and 5()1
HM S 31 (FESTUGIERE, 20, Iınes 193-194.) where the ree quotatiıon 1S TPOGCEÖEEOLNV
TOV ÜeOv TOV GWOCOVTO. UE (XTO OALyoWvELOC.KAl (XTTO KOTALYLÖOC 1C| In and 1S rendered
ıth the form borrowed irom the Peshıtta wıthout the Tanslatıon of OALYOoWDELALC ( i 1A'\AO
ZzAs \sSq3 (< 0171 ) ıle R1 TIE: re-Iranslate hıs phrase, sayıng
A \Sqy3 r<“ 01 hatasır r\’_;&7.) ra
Especılally In Syriac translatıons of the works of St asıl, SC6 GRIBOMONT, Hıstoirre du
des ascetiques de Basıle, Louvaın, 1953, 142-144 and “ Basıl’s Homauly Deut_.”
(n 47), OT INOIC recently: 1 AYLOR, The VIIAC Versions DEe Spıirıtu Sancto Dy Basıl
of Caesarea,O576-577), Leuven, 1999
HM 16 where MFTt EZ2: 18 quoted 51ra r<‘xI.uo Anslı < zD (< 071

Xa tacdhım rdu<) In version 1C resembles the Old Syriac (Curetonlian and S1-
naıtıc here) r<’x3Iuos Anı 6< <a (< 530171 IRAZ, Comparatıve Edıtıion
SVYTIAC Gospels, vol.1, Gorglas Press 2003, 171.) ıle the second part AQTCcCS ıth the 'eshıtlta
VersS1ION: < dharchrs Ka tacdhm r<’xıuo Dasach <a r< 5307.
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o only allude A partıcular 1cCa 58  passage, but there AIiIC other
when he inserts cıtatiıon from the Scripture, absent from the orıginal, Just
make the mplıed clearer.”? ımılar features charaterıst1ic of the early
translatıons, such ASs the reluctance uUusSsec adjectival forms and neologı1sms, dIC

also present In be also archaıc eature that R1 does NOT
ect the usual ascetic vocabulary used In Syriac monastıc CX bearıng the
Strong influence of the Syriac translatıons of Evagrius.” R1 be COM-

pletely ignorant of thıs terminology. does NOTL have 1X€': term for °“ascet1ic
, 62 ;‚ 63practice OT for ‘apathe1a OT for the virtues’.  64 The Syriac vers1ions f these

dIiC obviously Occasıonal and SCCIN be the translator’s random solution
for the problem, and do NnOTt cshow anı y impact of the later, LHOLC systematızed
termınology 4ase maınly the Evagrıan tradıtıon as 1t 1S oun for example,
In number of In R2 65

The date of the Syrlac Evagrıus the basıs of the investigat1ons made CSPC-
clally Dy Antoıne Guilllamont 1S be placed SOMEC time towards the end of the

and the beginning of the sıxth century.“” The texti of Rl, then, Was probably

As for example the cıtatıon from (ral A (HMA FESTUGIERE, EZ: Iıne 146) 1C the
TEE has only 'to SPY Out OQUT ıberty ıle R1 has ıt A O SDY Out ()UT ıberty whıich IS In
Chrıst continumng ıt ıth the words of the Apostle accordıng the esNıtta version of ala-
t1ans, S56 136 E I0W. Moreover R1 of HM cıtes the fext f the cEts (14, SC be-
1ow /9) ıth introductlion, hat as ıt Was taught Dy the Apostle au ıc 18 (MUC, be-

ıt 1S really Paul who utiters the sentence In the Acts, but thıs notfe supplemented by the
translator.

59 As In the ASC of the above mentioned cıtatıon (n S3 In the STOTY f Evagrıus, where A ole
Passagc (Mt 52 43) Dy the translator for the explanatıon of the doectrine Oof Evagrıus
abstinence irom water.
As for example the translatıon of °‘human glory (HMA L S 25 ENOLWOC ÜVÜ pOTLVOG) AS glory
comıing from men’, In CONLrarYy where ıt 18 translated DYy the adjectival form ‘human’
(l<fl.)f() See the dıtıon of the Syriac version for hıs DASSdpc In the appendix. For the problem of
adjectives, SE “TDDiachronic aspects” (n 47), A AA

61 On the ascetıic vocabulary, R305 GUI “ Les Versions SyT1aqueEs de |’ceuvre d’f3vagre le
Pontique eit leur role ans la formatıon du vocabulaıre ascetique syrl1aque”, In OCA, Z (1983)
AT

In HM 29 translatıon of mEPL AOKNOEOC ere °the VITrtuUOUS WdYy f 111e (r ıd u<1=01)
used, but SOMEC Iınes el0ow for the Tree ÖL OUOKNOEOC ıt 18 sımply YOUI WaY of 1Te
(a 0a 15015) 1C (JICCUIS Whiıle has regularly the word fast’ a«) In ese places.

63 Which 18 rendered ıth complicated phrase (HMA $ 29) ASs '"endurance OoOwards desires’
(r<M1V< < hoaltaum) See the corresponding DASSasc In C1ITeE| C I0W In Oftfe
Whiıch dIC rendered eıther DYy the word (c<€:»(\.1)‚ IC 1S sed Iso A translatıon of “ascetic
practice’ (see ote above), Ddl In HM 25 In the Appendix In HM

Ta ıle In the word ‘trıumph’ (v(\»;.\) and In ‘excellence’ < hardum) 1S
generally sed

65 NSee below SO
GUILLAUMONT, Les‘ Kephalaria Gnostica” (n. 4 9 202-213, and In the CASC of the first recension
f the Kephalaıa Grnostica: WATT, “ Phıloxenus and the Old Syriac ersion of Evagrıus’
Centuries”, In Orıens Chrıistianus, (1980) 65-81, and In connection ıth the Practicos:

GUI  E: Evagre e Pontique. Traite pratique Ie MOINE, L, OUTCES Chretiennes,
17/70) Parıs, 1971, 320-327, especılally: 376
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also translated In thıs per10d, that 1S al time when the S5yriac Evagrıus, i1C
Was become ONC of the deepest influences the formatıon of the Syriac A4Ss-

cetic termıinology, had nNOTt yel been created OT become wıdely known In the
Syriac tradıtion. Thıs al] pomts SOMINEC time In the ast ecades of the and
the first of the sıixth CENTUTY, but definıtely before 534; the date f the earlıest
manuscrıpt of R1

R1 and therHMA
If. then, the datıng Of R1 the CeNtury 1S accepted, thıs early date of the
VCXT, along wıth the Tact that ıt 1S relatıvely close translatıon of the TcC makes
the texTi OT R1 useTful comparatıve tool for the crıtical examınatıon of the Tree
HMA\, especılally because the S5yriac R1 WOU then be almost fıve hundred
er than the earlıest Tee manuscrı1pts Of the work.

In COomparıson wıth the Tree tradıtion. then., the maın importance of R1 COIN-

SIStS In the fact that ıt draws attention the called “manuscriıts aberrants’ Dy
Festugiere. oug R1 usually ollows the readıngs and chapter-sequence of the
popular (‘vulgate’) form of the work marked AS XV by Festugiere, ®” especlally In Y
there AdIiC ST1 SOTIIIC dıfferences In such R1 reflects the features of SOMC

‘aberrants’, maınly those of the manuscrIıpt of Festugiere.” Thıs DOS-
S1 connection between the famılıes, namely the ‘vulgate’ and the aber-
rants,’ and cshows that ıt Was probably only later that the dıfferent extual tradı-
t10NSs WEIC separated. On the basıs of the COININON of theır features In
Rl,; In the hıstory of the (ext 1S$ be presumed where the tEXT, 16 Was

later ivided nto MAanYy recens10ns, Was much INOTC homogenous. R1,; then, Can be
consıdered early wıtness the Tee Xy Torm of the LEXT. and ıt 11l play
useful role In 11  S edıtıon of the TrTee ‘vulgate’ tEexXLT, but for the solution of the
problems raised Dy the relatıonshıp between the Tece and the Latın VEISONS, ıt
does nNnOT er sıgnıfıcant support.””

Ihe of the chapters In R1 1S that of the Tee ‘vulgate version’ it 1 Obvıous Irom the
manuscrıpt of Rla and from the Paradıse ıtself. All of them contaın the chapter
Elıyah (HMA VII) In 1fs due place along ıth the STOTY f Pıthyrıon and ulogıus (HMA
XVI)
See the examples In the Appendix.
Ihe simılarıtıes between R1d (the Paradıse) and the Latın f Rufinus observed by Schulz-Flüge
CHULZ-FLÜGEL, 48 U 1-2.) A1C ase!\ upON the Englısh translatıon f Budge’s dıtıon
1C ıIn cComparıson ıth hat of Bedjan has SeErIOUSs lacunae, NOT mentiıon the above stressed
dıfferences between 1a-C and R1d Therefore the Observatıons of Schulz-Flüge. Must be
hecked agaınst good text f 1a-cC and R1d Because the OMI1SSIONS of R1d hıghlıghte Dy her
<sımılar tOo oOse In the atın Can be OMI1SSIONS only of the eXi of Budge, ıle Schulz-Flügel’s
NnOTtEeSs HM ATITC NOT concerned ıth R1 but ıth R4. because thıs chapter contaıned In the
Paradıseim Ifs version and NOT In R1, ıt Was observed above,
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3 TIhe second Syriac translatıon (R2)
1S the second MOST popular Syriac translatıon of the HMA SO far there AIC

four manuscrı1pts identified AS preserving thıs version. mong these fOour, [WO DIC-
SCIVC almost the ole texTt of the work, HE the other L[WO contaın only selec-
t10NSs from ıt

R2a The texti of the HMA connected wıth the Syriac version of the Vıta
Antonii'”

Manuscripts: London Add (AD SS 7)): {r 4rb-90va: Contents:
HM 1, 1L, I A VI, VIUIL, I X AT AIL, VIÄIL, XVL, A, AIV. XVIL

XIX, (Excerpt), AXAXT: XAIL, AXAAIV, AXV. (HMA 1L,
8Q 16-18 (Evagrı1us), XN o  n of 101cus an: the pılogue AIC missıng).
London Add (VI C.) IT 8S3ra-133vb; CONLeEN HM 111 In the

abhove and the fiırst of HM VIL, the followıng 1S mI1ssıng due
A damage In the manuscrı1pt.

R2b Selections made from R2a
Manuscripts: London Add C,) 159ra-166rb only HM
London Add (AD 569); ff. 122va-136vb (HMA 111, I V, VIIL,

1 XIX) Thıs second manuscrıpt WAas lısted Dy Butler the WwItNESsSES
R471 but, A it 1S obvious Irom ıts CX ıf belongs part of thıs manuscrıpt
(If. TTa 173r HM 111 (Amun)) Was edited Dy Nau,72 and thıs TeXT almost

completely AQICCS wıth the correspondıing PAasSsSasc In manuscrıpt SOINC

places, however, the text of thıs manuscrı1pts ıffers Iirom that preserved Dy the
members of the R2a d 1t eıther adds OT abbrevlates SOIINC aSSagCcS of the
narratıves. ese dıfferences mM1g have led Butler fo the assumption that the

manuscrIipt Was WwItnNess R4
er collatıng the manuscrı1pts of R2, it became Obvıous that the entıire texTi of

the HMA has NOoTL been preserved In thıs recens1ion. In manuscrıpt B the MOST

complete codex of the recens10n, there AIiIC four chapters (HMA ILL, SS 16-185
(Evagrıus), X V3 o  n of 101cus and the Epilogue) mMI1SSINg. One of these
(HMA 11 mun be preserved In the other [WO manuscrı1pts (Add

FEvl and In Add f 122b-123ra), 1ie the texT of the other
four chapters, ıf GVL existed. m1g have been completely lost

Moreover, the texT of R2 be less homogenous and coherent than that
of R1 In cComparıson wıth manuscrıpt B, the others ave INanıy dıfferences In
word-order AS ell AS In the inner STITUCLUre and lemmas. Even the TexT of B, the
MOST comprehensıve and ancıent manuscrıpt of the recens1on, have SOTINC

( DRAGUET, O VIE prumMILIVE de Antorme CONSETVEE SYTIAGQUE, ( COTDUS Scriptorum
Christianorum Oritentalium. 41 7-418), Louvaın, 1980, an

74 BUTLER, Ihe Lausıiac ISLOTYV(n 28), 267
NAU, Ammonas de AnAntoıune. Textes ef SVTIAQUES, ( Patrolog1a Orıen-

‘alıs, Parıs. 1916, 124-130.
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miıstakes and mIıswrıtings. Despıite of these shortcomings, however, the texTi ıtself
allows us formulate SOMEC remarks concerning the character and possıble date
of the translatıon.

A.) Character of the translatıon
Relyıng the crıterıa observed Dy Sebastıan TOC and used above for the
descr1ıption of Rl,; the texT otf tO be bıt later than R1 R2 ADDCAaLS be
LHNOIC source-orliented than R1 0Ug it Wäas observed already In connection
wıth R1 that 1ts translator often trıes mirror hIis Vorlage VC accurately, thıs 1IN-
ention of reproduciıng the features of the orıginal becomes BVn LNOIC obvıous In
the (ExXT of Fven In the first chapter Can tfınd places where the translator has
managed translate SOTIINC VC problematıc grammatıcal phenomena of the
orıgınal TeS into Syriac. For example, he SUCCESS  Y translates ACCG., GE ın£.
construction In $ 20, 1.e In S 25 he remarkably renders complıcated 1e6
nomınal STrucCture In Syriac.

Even In the Case of the translatıon Tf TE partıcles be INOIC

consıstent than R1 The TE UN 1S reflected In almost CVCLIY places Dy the
SdIlle S5yriac word , !1) 75 Just ASs the ree OQOUD 1S generally translated wıth
1ts usual Syriac COuNnterpart Xıa © The Tree L1LC, 9} AL a1sSO SYS-
tematıcally mırrored and dıistinguishe In the translation ”” and sometimes E M

the word order of the ree orıgınal Ca  e be clearly recognized In the Syriac. ””
Adjectival forms” and Lore1gn words“ dIC also sed INOTEC irequently than In
the texTi of R1

However, CVENn In there AaDPCAaI SOMMEC features sımılar those observed by
TOC In connection wıth the earher Syriac translatıon techniıque. In the Casec of
Scriptural cCıtat1ons, for example, the translator generally makes uUusSscC of the

F HM L, S25 (FESTUGIERE, L Iınes 51:152)): TO vouwLCso aı 8’{V(X.I ÖLKALLOVG, which In
AaPDPCAaIs Al ollows: adurd OT ._f.\\:_;ä'\n. See the dıtıon In the appendix.

18 MA L, S 20 (FESTUGIERE, 16, lıne [’Z5.) where TLı ÜOVLOOTOV OWOLLEVOL 1S rendered ASs

|<\».‘7.'A adudır ‘A'\.l;7.,"
In ( INn 25 In the appendix.

As In 28, SCC the text In the Appendix.
It ıf refers DCISON, It IS IC 1S sed (as In the Tanslatıon of HM L, 2 ' 31), and
if object, it 1S (e In HM 1: and 26)
( MA I 527 (FESTUGIERE, I lıne 135 U C C KOAÄOV) where ‚VE the Order of the
partıcles 1S the S\Aa|INe A! In the Tee (CT. B. 4A5ra a\3 HM S 26
(FESTUGIERE, 18, Iıne 155 ÖL YOp TAC KOAACC eyEE1IpPNOELG WEPLCOVTAL OAULAOLUN 1C 1S mMIr-
rored In Syriac 3NOAALOUNT 49va.)
( the renderıng of the TeEe AVÜDOTLVOC (HMA I $ 25) Al rm< ıar ar< r<t 3 908

cCompared ıth Its translatıon In R1 (v<'r.lr< l<'l.ß.nr{'l), OT of the form
SOLATLKOC <aI7\) where R1 SCS the SalIllc dalath substantıve SITUCLUTE 250 ıIn
HM r
( the DyriaCc for KLVÖDLVOC Q ALLLO nstead of1R1 and usSsc the 5yriac < ary (HMA
e
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Peshiıtta and COu nOoTt fiınd AIı y °re-translated’ 1DI1Ca But, what 1s
CVCNMN INOTC interesting, there AL SOINEC places IC SCCGHA to DIESCIVC readıngs
from the Old Syriac Gospels.” Moreover, In SOMINC GVCH pecıal renderıng
of SOTINC TeEe phrases (CCHIN W  1C Lollowıng the Ssystem elaborated by FoC|
Can be called ‘dynamıc equıivalence’, INOIC precıisely ‘modulation’.° Thıs hap-
PCNDNS fOor example In HM S 26 In the CAasSC of the translatıon of the ree
EKTEON TDOC INV OUOPAV ‘being fallen into destruction’) rendered Dy beıng
fallen nto the pıt of destruction’. iCc probably sounds LNOTC famılıar ın Syriac
because of 1ts resemblance the phrase used In the Psalms.© urther example
1S iın the Case where the ( ave fallen down from the heıights 1S TCI1-

ere CY ave fallen down, 5SdYV, from heaven earth?.“
The COMMMON OT all these archaıc Teatures: along wıth the previously

noted ‘text-oriented’ character of the translatıon, INaYy Suggest that R2, sımılarly
RL, dates irom the S”a”’dMle transıtıonal per10d between archaıc and later S_
latıon practice. But because of Its andlıng of Scriptural cıtations the eneral UuUsSCcC

of the Peshıtta and number of resemblances wıth the Old Syriac
COU CVENn be lıttle bıt earlıer than R1 Ihe ascetic vocabulary sed by the NSs-
lator of R2, however, provıde — GvVENnNn INOTEC date

The translator OTf ADPDCAaLS be much INOTC famılıar wıth the eneral Syriac
ascetic terminology than the OMNEC responsıble for the (EXT of R1 In R2 the term1-
nology be much INOTC systematıc In USC, A ıt Shows SOTIC simılarıties wıth
the translatıons of the Evagrıan works. For example, has the usual Syriac COUIN-

terpart O1 KEVOÖOELA In wıth the seemingly random rendering of the term
In R1 the SaMe 1S irue for ANAÜELC, t00  56 Moreover, In C VGCH such distinctive

1 See C I0W (p 79 cConcerning and In nother place (HMA K D, In CaAasSCcC of MFft aM
13 JIn 6’ (HMA VUIL,
See L owards hıstory” (n 47), O:

83 AAnı In and anı CDA (Ps 4() (Ps 15) In the
esNnNıtta. See the dıtıon of hıs DaASSagc In the Appendix
HM Q 22 where the TeEEe SsSOounds A XD DWNAOD EKTENTOKAGLV ıle the S5yriac has
adhua) e i Hia CV ave fallen OWnN from hıgh from heaven
NTIiO the earth‘ ıIn sharp ıth the sımple version f R1 m<’“ —0a1 < (
ave fallen OWN from hıgh") the INOIC complıcated version In ra NO r<’431705.
,tnc\;ä\.uä\é'u<(\ aaı< dicumg eYy ave tallen Out and WETC brought OWN Irom the advan-
tage of excellence’).

D KevodoE1iu (HMA $ 24) In 1 regularly ( <’O 3 LO known irom Ekvagrıus (e ED 5-9 /
FRANKENBERG, EuaQ2TIUS Ponticus (Abhandlungen der Könıglıichen (resellschaft der Wıssen-

schalten Göttingen, Philologisch-historische Lasse, Berlın, 1912, S27 and DaS-
SIm), 1le In the cCorrespondıng DaASSasc Of R1 fınd Xn O Ö\.u€\:u'.ä'\ 1C dıd NOL
INANASC O fınd Aalıy parallel, ıle has UD r<im:m:t.) and 1S MI1SSINg.
Aratdesıa (HMA and ı888 15 64ra) 1S regularly rendered Dy anl
which be earher version f the term O be found Iso In the version of Evagrıus
(See GUILLAUMONT, Evagre le Pontiqge. Traite pratique, I: 565) In the earher (Sa) VCI-
SION of the Ascetcon of bba Isa1ah (see DRAGUET, Les CING FTeCENSIONS de VP’Asceticon
SYTIAQUE de V’Abbe [Isaıe 289), Louvaın 1968, 24 7.) In R1 ıt 1S translated DYy Dara-
phrase aur Xi SG above: and the references E I10OW
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Evagrıan phrases as the extremely irequent exXxpression of ‘by the time of /  prayer””
TaTa!°‘vaın 1S the labour of those A to be oun Furthermore such typıcal Kva-

ori1an techniıcal as the ‘VIS1ION of GOd„89 the 'knowledge of God’90 the
ILNOTEC specıfic phrase 'knowledge of exısting things’,” alsoO All these attest tO
the translator’s knowledge of theır Current Syriac renderıngs.

However, ıt 1S also ımportant tO note that the influence of the Evagrıan term1-
nOology apparently nOoTt Irom the °recension commune‘’ of the S5yriac Eva-
OTIUS, but irom another, probably earher Syriac vers10n, marked Dy Antoılne
Guillaumont.”“ Thıs second Syriac version ADDCAaLS uUusScC less developed term1-
nOology than the °TrecensıON cCommune/’, IC Guilllamumont ca 5 1, and it 1S thıs
earlher monastıc vocabulary manıfested In the recens10n OTf the S5yriac Evagrıus
1C 1S reflected In R2, AS 1S clearly shown by the characterıstic translatıon of
AAal by the phrase 'sanıty OT the SoOu.  E 93 SNOSIS ASs true knowledge
“aSCESIS’ ASs ‘tast‚ 95

18 the TEeEC EV KALPO NPOGELYNGS, 1C 1S extremely frequent Dy Evagrıus. TIhe term ıtself al-
though NnOT present In the Greek of the HM S 25 However. the of the sentence EV T1
ÖLOVOLC NDOGEVLYOLLEVOV 18 obvıously IN time of prayer‘ and thıs rendered consequently Dy
ıth the well-known Evagrıan phrase (ra r<)1.>.:) The Same ASs sed In hıs EDistle
(FRANKENBERG, EuagQTIUS Ponticus (n. 85), 576); In the Syriac translatıon of the DEe oratıone

n De oratıone ‘Evagre le ontıque Syrl1aque el CIl arabe”, DCr. (1939)
13 18 and passım) ıIn hıs iragments PDIayCI (see AUSHERR, “Evagrı1l Ponticı trıa

capıta de oratiıone”, OCA, (1933) 150) eEerWwIsSe hıs 1S the term which OCCUTIS In the
Version of the Praktıkos ell ( Prakt. UZ on Add ST)

88 See C Evagrıus De humuilıtate (J UYLDERMANS, Evagrıana SYTIACA. Textes Inedits du Brıtish
Museum el de Ia Vatrcane edites el fraduıts. ( Bıibliotheque du Museon, 319 Louvaın, 1952,

LL where the sentence (am 3 L <zZ aa z\3 1S VC. sımılar the OMNC In
M. 51 C  \Tap! Ds1)
HM S 26 (FESTUGIERE, 18, Iıne 160 018 ÖvVaTtaL OPOV TOV VEOV.) 1C| In R1 IS‘ za
ca (< yssJı KH, ıle In ıt 1S E I<A'\\-D asdım See the SyriaCc
VersiIOns for hıs Passasc In the Appendix.
endere: Dy the well-known D dn by In HM SS 158-30 twıce, ıle In R1 ıt
OCCUTS only HU (HMA SCC the [EXT In the Appendix) and ıt 1S completely mMI1ssSIng In
Ihe Sal 1S Irue concerning the term 'true knowledge’ < dsu), 1C (OJICCUTS only In
(HMA SE the text In the appendix) and 1C| 1S Iso 'especılally COMMON In Evagrıus’.
S Isaac of Nınıveh (IThe Syrian). “The Secondarı hapters V-Al 5353,
Lovanıl, 1995, 26.) Thıs latter term be the Current version for QNOSIS In the SO-Calle\
S77 versıon Of the Praktıkos, SE 'Ta 31 (London: Add E (London:

Add Z ZAr) On SCC e1l0w, ote
91 See C I10W HM

(n S> GU  T? Evaore e ontique. Traite pratique, I SA and ıts term1-
nology GUrI  AUMONT, E VvagTe e ’ontique. Traite pratique, 14 /34 and GUI  T,
*1 es VersIONs syriaques” (n 61), 25-41

93 See the references In ote above. The term 18 the usual equıvalent of apatheıa In the Ole text
of the S22 versıon of the Praktıkos. See el (London: Add 10r):; Ta E
157); D 56 (f. 1617); a} 58 (f. K 7x); g} 59 (£. E/Y);, (f. 17v); T (f. 1817),
where the 'tTecenNsION commune’ SCS always the Compound form: Xarı
See above

95 See above
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probable, then, that Was made al d per10d when the Evagrıan
translatıons, al least In theır earher S2 vers10n, WEIC already known In Dyriac lıf=
erature and theır pecıal termınology had egun make impact the IO
matıon of Syriac ascetIic vocabulary, that 1S, SOMEC time In the first half of the Sixth
CENLUTY. Thıs Was time when the extremely popular J recension of the Hva
grian works had NnOT yel overshadowed the tradıtions represented In per10d
when the technıque of INOTE ıteral translatıon became LNOTC and INOTEC popular,
but al the SAaMC time the tradıtions of the DrevIOUS per10d of translatıon practices
WEIC ST1 In CUFTENE USC, that 1S, probably In the fırst half OT the sıxth CENLUTY,
a 1S also supported Dy the date Of the earlıest manuscrı1pts stemmiıng Irom
the second half of the CENTLUFrY (Add 569; 589(?); Add 6th CCI1-

tury)

B.) and the TrTee HMA
The above datıng of the first half of the SIixth CCENTLUTY makes It equalliy
important too] for the erıtica]l examınatıon of the FeCC text For the dBC of R2
SOCS far beyond the oldest Fee manuscrıpts of the HMA\, IC 1S
the Tact that PICSCIVC quıite ıteral translatıon, 1C allows for
INOTC etfaıle Comparıson wıth the ree tradıtion that INaYy o1ve ıimportant
sults

Even the of the chapters In R2, IC attention WAas already drawn
by Preuschen and Butler, corresponds that observed In the partıcular of
theTmanuscrı1pts marked ASs Dy Preuschen and Festugiere, ” and thıs 1S the
ONEC also reflected In the Latın translatıon Oof Rufinus.”” Indeed., 1T deeper COM-

parıson 1S made between and the apparatus of Preuschen and Festugiere, ıt
CINCTLCS that R2 provıdes when Its texTt xhıbıts partıcular fea-
UTes of this TOUD, 178 A proo Of theır ancıent or1g1n ATiIC present In the texti
of Rufinus, too  98

However, the hypothetica TG texT behıind the S5yriac of Cannot Sımply be
placed In ere AIC where dıffers consıderably fIfrom
the vulgate torm’. ese dıfferences AdICcC NOT those OTf the TOUD, instead In SCV-

FESTUGIERE. X11 and
CHULZ-FLÜGEL,

48 As for example In the Case of HM where the has the exclamatıon you WON twıce,
along ıth the Latın (SCHULZ-FLÜGEL, 26% Iıne 398) and ra), ıle the TeEe vul-
gate form’ (FESTUGIERE Hıstoria Monachorum, Ixx1), together ıth R1 va contaıns ıt
Only HCS Ithe Corresponding places In and ATC unfortunately MIsSSINg In the manuscrıpts].
Ihe sıtuation IS the SaJmıe In HM 25 where contaıns the typıcal addıtiıon (n EMNL TALCOPETALC ENOALPECVÜE) of pand (see FESTUGIERE Hıstoria Monachorum, 185 See the Syriac

for hıs ast PASSapcl In the Appendix.
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eral theyv ALG sımılar the readıngs OTf another famıly, that of the “aberrants’,

N1Ss fact V important, because the peculiarıties of thıs branch of the
ree manuscrıpts WEIC consıdered secondary by Schulz-Flügel. She argued that
thıs Was relatıvely later OT the TG manuscrIıpts orıginatıng from COIN-

tamınatıon, rather from ‘synchronızatıon’ of the Tee tradıtiıon wıth the
Latın translatıon of Rufinus. ” TIhe readıngs OT R ’’ however, 4C sShow simıları-
t1es the % SCCIN that ar least SOTIINC of the pecularıties of should
have exIisted already In the SIxth CENTLUTY when R2 Was made. Therefore
CannoOoTt be considered AdSs sımple ate re-workıng of the rTece tradıtion and it it 1S

re-workıng al all, the alleged ‘'synchroni1zatıon’ Must have appene already Ar

VC early of the extual hIStOrYy of the HMA \“

and the Latın of Rufinus
R $ then, ASs has already been observed In connection wıth R1, represents
mıxed tradıtiıon, an together wıth R1. ıt attests the early exIistence of SOMMEC

typıcal readıngs of the “manuscriıts aberrants’ and 1t alsSoO wıtnesses In
the tEXt hıstory of the HMA where the tradıti1ons, later sharply divided. WEITIC

ST1I together. Moreover, ıt 1S alsoO iımportant feature of that In SOTINC DaS-
1fs TexT cColncıde wıth the Latın of Rufinus In such partıcular

WaY that the dıfference Cannot be supported Dy readıngs of al y known Fee
manuscrIı1pt.

Such pPassagc 1S be OUuUnNn:' In HM 30, where cıtatıon Iirom the Gospel
forms the ınk between the Latın and Syriac The partıcular DASSaLC reads AS

ollows., first the Tee then the Latın and iinally the LEXT of R2 1S cıted

Such SOTIIIC OMI1SSIONS of the V mirrored In R2, In HM S 20 (FESTUGIERE,
Hıstoria Monachorum. 16, Iıne 125) where the words ANOKPLÜELG and Imoovvnc ATIC mi1ssıng
M In 52772 (FESTUGIERE, Hıstoria Monachorum, 16, Iıne 134) where the phrase O

OLYE VOV, ONOW 1S omıtted T In the manuscr1pts f the STOUD (Dr In 26, Nar the eXT

In the ppendix.
100 SCHULZ-FLUÜGEL, 28; 52-53; 61-62 and
101 Thıs hypothesıs of Schulz-Flüge: Was already doubted Dy Hammnond, SCC AMMOND-BAMMEL,

“ Problems of the Hıstorıia Monachorum” (n 101



E  Latin  R2  Syriac R3  vrX<’  Sai y&p NLA‚ ONOLV,  Idéo deniqué Dominus  o e ;;<nm 1a  Sı KOAAMOV ÜALWEOV EIG TV  docere volens animam  Nasır é au r<\s.Änn'_-n  v<mÄr-(:t mdhaal\  Bocıleiov eEiceAdELV  desideriis et voluptatibus suis  resistere, dicebat:  »GTEVN YAp, MNOIV, N MOAN Kal  Intrate per angustam portam,  <la u\n 5  <ra m <nr \\  TEUAMULEVN N 0506 N ATAYOVOCA ELG  quia lata est et spatiosa VIa,  ‚Zn Anı Knr  in AAaı <nl  ınv Conv Kal OALyoL E16WV 01  quae ducit ad mortem (Mt7,  AT Ur r(Ä.ü.1c\  eaa Ur Ailnza  EUPIGKOVTEG AUTHIV« TÄOTELIC ÖE N  13); angusta autem et arcta  aa 070 e da .al  aa 070 e Za m\  TOM Kl EUPLEOPOG N 0866 N  via est, quae ducit ad vitam.  ‚a\ Aa Knr  a <5amı nla  ANAYOVCO EIG TV ANOAÄELOV KAL  ebr aur Yra na  < <ra Da  KOAÄOL EIOW O01 ELGTOPEVÖLEVOL ÖL’  ıam <1— .n (.\Ä\l<.1  m5 (.A\r(1  WOTNG.  Asrdha dr ‚e <a dı  <n Lln idn <m é  (HMA(G)), I, $ 30 (FESTUGIERE, p. 19, line  HMA(L) I, 3,30 (SCHULZ-  (-\-\Ä\r( 7n3;.\.1  182-20, line 186. )  FLÜGEL, p. 262, lines 289-291.)  HMA(S®%, I, 8 30 — B f. 50ra.  HMA(S®), I, 8 30 — C £. 35rb.  For ‘we must through many tribulations enter  That is why the Lord said when  »How narrow and difficult is the way  He taught us saying: »Through  into the kingdom of God’ (Acf14, 22) because it  taught our souls to fight against  which leads to life, and there are few  tribulations it is meet for us to enter  is said that ‘s£rart /s the gate and narrow is the  desires and passions: ‘Enfer you in at  who find it, but wide and broad is the  into the kingdom of God« (Cf. Act  Syriac Versions of the “Historia Monachorum in Aegypto”  way which leads unto Iife and few there be that  the strait gate, for wide and broad is  way which leads to destruction, and  14. 22 not Peshitta). because  find it(Mt7, 14) and wide is the gate and broad  the way which leads to destruction  there are many who go on it.« Why,  »narrow and difficult is the way  Is the way that leads to destruction and many  and strait and narrow is the way that  then, do we have to worry here, for,  which leads to life, and there are  there be which go therein’. (Mt7, 13)  leads fo Iife”. (Mt7, 13-14)  behold, after a little while we shall go  few who find it, but wide and broad  in to the eternal life. (Mf7, 14. 13)  is the way which leads to  destruction, and there are many  who go in it.« (Mt. 7. 14 and 13,)  7MII.1L)
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8() Toth

It 1S CONSPICUOUS al first glance that R2, ıke the Latın, does NnOT contaın
the cıtatıon from Acts (Acft 22) 16© 1S present, for example., In the R1 and R3
recens1iI0Ons. But what 1S CVCI MOTC, the form of the next cıtatiıon irom the Gospel
(Mt 7, 13-14 1S sımılar In both VersiIOnNs. The only dıfference 1S that the Latın o1vES
the orıgınal Oorder of the VEISCS, 111e the Syriac has inversed them However, the
ack OTf the c  gate in the cıtatıon 1S COTMNMMOMN both the Latın and the Syr1ac. al

thıs place MaYy reflect the Old Syriac vers10n, but the paralle DaASSaLC of the (ure-
fonıan 1S sımılar the text f the Peshıtta contamıng a1sSO the gate TI the
SINAILICUS has lacuna In the PASSasc In question. “ The MOStT ancıent TE
manuscrI1pt, the SIinaltiıcus from the fourth CENLUTY, however, O1VES sımılar form

103wıthout the gate
The simılarıty between and the Latın, nevertheless, important ıf

COMDAIC it wıth the text of R1, ic contaıns the cıtatıon In Ifs usual form, and
wıth the lıkewıise early version of R3,1 has the Samıec texT AS OTrTeOver the
form of the cıtation 1S sımılar that of R2, a1sSO In the Dıatessaron and Dy phra-

104hatD and In addıtiıon these LexXTS, ıt OCCUTS In the SAa form In letter of Eva-

orius‘” and alsSO In sayıng attrıbuted Ammonas. ©® The tradıtıon represented In
Syriac R2, then, does NnOTt AaDDCAL be unıque al all; rather it be the Jectio
dıthciılior and perhaps it 1S BVCH INOTEC orıgınal than that of the Tee manuscrı1pts,
IC ave possıbly been corrected accordıng the standard form of the Tee
Gospel text The 1atın and the Syriac and, AS SCC, R3, however, SCCHA

have preserved the ILNOTC orıgınal form of the quotation from the Gospel. ”
In HM A} d CVGNn IHOTE noteworthy CasSc 1S be oun the explanatıon

of W.  1C already be connected wıth doectrinal 1SSUES.

O OUDWV T { TIG  YVOGEOMC ÜEOD S uépoßg 1 ergö cöghoverit CD&\L1-\Ä1 L
KOATOELOVÜELC: INV NOGOV YOp Deum, In quantum D
OUÖEVL SUVOTOV SGTLWV homiını possıbıle esT, N mia Asandı3 aaır
VTOÖEEAGÜOAL, TLYXOVEL KL MNINC demum et1am r<“ 3Cn AT
ING TOV OAADV ONO TV relıquorum JuUaCl Sun(, s amiar <

r<“3 ADYVOGEOC sc1ienti1am capıet,
I, (see theHMA(G) I’ (FESTUGIERE, 1 ’ lines HMA(L) I, 3‚ (SCHULZ:

168-171) FLÜGEL, p. 261, lines 266-270) edıition the appendix)

102 KIRAZ, Comparatıve Edıtion SYTIAC (J0spels, vol.1, Gorglas Press 2003,
105 METZGER, Textual Commentary the ree. New Testament, on and New York.

I9 19
104 Cp The rree.New Testament. Unıiıted Bıble Socıety, 1983,
105 ED G.EuagTIuS Ponticus (n 85); 5/58 <Ara u<.hÄ,n1 r< 1ard<
106 EDJAN, cta IArl VTuUum el SAancLorum SYTIACE, VII, Parıs, 1897, FG <a m< 1ardY

yCTJ (< 3C0.
107 The instabılıty f the tradıtiıon of the sentence ıth the ate IS marked ell Dy etzger’s Ote that

Om1ssıon Was the result of “delhberate EeXCISION made Dy CODYIStS who tfaıled understand hat the
plcture 1S that of roadway eadıng gatı  d See METZGER, Textual Commentary, 19
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If hen OMNC wh; A farTherefore he who has een granted He therefore who W das

A partıal knowledge f (30d for ASs possible for C INan granted gel A partıal
NnOT possıble for the ole f such has known (30d he 111 knowledge of (30d for

knowledge be received DYy AaNYVONC the Knowledge UOILC able ACYULTEC the
Iso ttaıns the knowledge of al er er {hInzs that PCXIS ole of ttaıns Iso the

thıngs (tNC LU) AAAODV (LILOLV LV reliquorum QUAC SUNL SCI- knowledge of all the thıngs
YVOOEOC) entam hat C X1S' (r<.c\cn <}  x)

If take o0k al the CC and Latın of the PASSaLC the only dıf-
ETeHGCEe IC AaDPCAaIs between the [WO 15 the addıtion of QUAC SUNnft the Latın
W al the SAa|MIe i1ime transforms consıderably the INCANINS of the texT The
TG SIımply 5SaysS that the ONEC who has COINC the knowledge of (30d Can have
knowledge of IManYy other thıngs 1ıle the Latın he knows CVEC  ıng IC
EXISTS 15 Evagrıus where fınd the explanatıon for the addıtional
IMNCANINES oTf the Latın The phrase 'knowledge of the thıngs that (Yyv@oıc 1
YEYOVOTOV (JICCUTS fIrequently the Evagrıan and he consıders 1{ AS the

7 108knowledge of the Causcs OTf created thıngs and C IT °the kıngdom of heaven.‘.
The Syriac of thıs DASSaLcl then support the readıng Oun

Rufinus Latın FeXT In R2 fınd the usua|l S5yriac rendering of the Evagrıan term
ic N also confirmed Dy the texTt of R3 be analyse E I0W The readıngs of
the Latın and the [WO Syriac then apparently attest that 1{ 15 the NnOowl-
edge of those thıngs IC that COU be the orıgınal {Thıs have
stood before Rufinus and the translators of and R3 but 1{ Was Oomıtted (proba-
bly Just AS C’arolıne Hammond Bamme!l has argued because of Ifs kvagrıan-
‘Urıigenıist connotatıons) the Tee tradıtıon LOO early SUTVIVC aV of the

MmManuscrıpt SIOUDS Oof the TeeC VEISION OWEeVer ıf thıs hypothesıs 15

COTrreCTti and the phrase above Was Oomıtted intentionally because of 1fSs SUSPICIOUS
theological character UOILLC WOU CEXDECL SOTINC other LOO 1C woul add
upport the hypothesıs of alleged theologıca. re-workıng of the ree HMA

And indeed ıf OMNEC the readıngs of SOTIIC the TE and
Syriac interesting method of C  Q the texTt Can be observed In INally

where the Dyriac theologıca of sımılar ıIımportance, the TGCe
has only SOMMEC neutral pronomiınal phrases Thus, for example, MA I 273

Greek Syria
Nas X Xia <nr Z 3ELEPDOC LUC NOPDELGEÄUMOV AOYLOLLOC LOV

VOULWV N 68i} O LDEOT| Wamdıd (.\Aö\.m‘l&\ < ua 50a
S 23 (FESTUGIERE lınes 142-143) HMA(S“ I f. 49va.)

108 Praktıkos 2 GUIL  T EVagTe Je ’ontique. Traite pratique, LE 495 (n the INCANINS f
the phrase, O6 Guulllaumont’s OT UILLAUMON VagTe le ’ontique. Traite pratique IL,

499-501 For etaıle! examınatıon of the problem, SCC ST Translatıon An Ekvagrıan
Term the Dıfferent Versions of the Hıstor1ia Monachorum EIDL OMOS Origeniana
Nona Leuven 2009 613 621)
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] est an Y untoward thought hought insınuate ıtself Lest anYy alıen thought CINCILC and VYOUT
Into VOUT mınd and urn ıt towards something /se. mınd be occupied ıth fTansıtOry things.

Here, AS Call 5CC, the TeEe has only meanıngless phrase somethıng Eise ;
ıle the Syriac provıdes much INOTEC Aas it Say>S .  turn the mınd
wards fransıfory thıngs’. V sımılar CASe 1S Oun SOINC Iınes later In Z

Se  n  % OUDWV TV Av ÖÜNÄVTOV SyYOACLOAL bra DAnı —\-IACD _ Sch>
INV YVOLNV TOOV TOV FOV ETILENTOLVTOV. < yr _\M X22a ("Ä__‘"

(G) I’ (FESTUGIERE, 18, lines 165-166.) I, 49vb.)
Ihe will, then, fOSE whı seek (30d MUST be free The mınd of Ose wh: seek d cshould
TOM aller thıngs. leave behınd everything fhat IS vısıble.

Here the TeCEe agaln reads v sımply and contaıns only colorless DIONOUN}N
must be free Irom al other thıngs’, 11e much clearer
°“should leave behıind al ıSsıble thıngs”.

1S VE Strange, then, that the TEl omıt these otherwıse VC 1mM-
portant and NT adjectives, and provıdes only neutral In the place
of these words IC m1g have seemed SUSPICIOUS for scr1ıbe workıng after the

debates of the second Orıigenist Controversy In the sıxth CENLUTY. For, In all
the above-mentioned the text 1S speakıng about DUTIC PTayCr, statıng that Its
maın condıtion 1S that nothıng transıtory (T ısıble should be admıtted nto the
mınd when It 1S meditatıng G0d Ü hıs 1S A dea 1C sounds sımılar
the Evagrıan teaching imageless PrTayCer, A extremely ebated question In the
theologıcal dısputes In the ate fourth CeENTtUTY, Dy the end of4C Evagrıus’ OpIn-
10 cCOoncern1ıng ıt Was jJudged » 109  ‘Origenist’. The DECHITTFENGE of SOTINC phrases char-
acterıstic of the Evagrıan heology OTf PTayCl, then. COU ave been talrly SUTT1-
clent ead expurgatıon of the text attrıbuting these ‘dangerous’ ideas
such unquestioned authorıty of desert monastıcısm d John of Lycopolıs.
sımılar PTOCCSS COUuU have appene In the Casec f the term ‘the knowledge of
those thıngs that exIst‘1 COU also sound lıttle [OO0O ‘Evagrıan’ for sixth-
CCENLUFY scr1ıbe, probably 1t WAas replace Dy the LNOIC neutral c  other AS ell

R2 then, In addıtiıon the fact that it provıdes A ımportant too] for the crıt1-
cal examınatıon of the 1e82 (eXT of the HMA offers SOMEC readıngs shared wıth
the SO-Calle “Mmanuscriıts aberrants’, especlally wıth theır and More-
OVCI, 1t provıde us wıth A important control materı1al for SOTINC problems
of the Latın LEXT.:; OO and 1g CUF10US, theologıcal rewrıting of the texti

109 On the COTY f imageless DIayCI B especlally Elızabeth ( lark’s book, accordıng whom the
question f image WaSs entral problem f the 1TrS UOrıigenist Controversy al the end of the
fourth CCENTUTY. LARK, The Origenist ONITTOVETSV: Ihe Cultural ( Onstruchon OF an arly
Chrıstian ebate, Princeton, 1992, 4384
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Dy replacıng the theologıically SUSPICIOUS eIn: of the orıginal wıth colorless and
“iınnocent”

4 The 1T Syriac translatıon (R3)
IThe Ir Syriac translatıon of the HMA be the rarest all the
Syriac versions of the work. etre 1S only OIlC sıngle manuscrıpt extfant 1C PIC-

the whole (EexXT OTf R3, 1ıle iragment from the fırst chapter, contamıng
short portion of the exhortatıon Dy John of Lycopolıs hıs VIS1tOrS, 1S preserved In

letter attrıbuted Dy the maJorıity of Its manuscrı1pts Macarıus the Alexandrıan.
and Dy( sıngle codex John the Solıtary

R3a The only manuscrıpt 16 contaıns the ole work has preserved the
HMA AS part of monastıc collection contamıng, accordıng LO Its colophon, the
trıumphs of the desert athers. selected teachıngs of Mar Evagrıus and StOTIES of
the athers of the deserts of Kgypt and the Thebaıld The first part, the SO-Calle:
‘trıumphs of the desert Tathers’ Was ASs CIMCISCS Irom the iragments al the eg1n-
nıng of the codex selection irom the The second Dart (‘selected teachıngs
of Mar Evagrı1us’) consıIısts of Iragments (chapter from hıs uloz1um (CPG

short wOrk, entitled d De perfectione (CPG 1E Was preserved
only In Syriac”” and of chapters Ka of the Praktıkos (GCPG In Its 1r

ES5yriac version (S3) and work entıitled De SIQMIS quiet1s. (CPG 2469) 7 It 1S
the Ir and last part of the manuscrı1pts (“stor1es of the athers’) 16 contaıns
the HMA The manuscrI1pt, CXCEDL for SOMEC acunae caused by physıca damage
(between i 42-4 7, 00SINg the end of HM N the ole of HM VI and the
8 15 of HM VII)- has preserved the entire texTt of the work. Manusecript:
London Add (6th e) Hp Ta-65Vl TIThe of the chapters In
the manuscrıpt (HMA I7 FL I1L, I V, 8 1-5, VIIL, 5_7 } X AlL. AUI NIl
XVI, ALIL, AIV. AVIL. AIX, AAIL, AAIIL, AXAAXIV, XN AXVI,
Epılogue) 1S obvıously ıdentical that of the of the TeEe °aberrants’
manuscr1pts, the SdIlle AdSs the Latın and the Syriac

R3b Thıs extual form of the recension contaıns only SMa portion of the
work (HMA d 9-2 IC Was mıingled wıth SOTMNC from the er

110 See UYLDERMAN: “Evagre le Oontique: Les Capıta cognoscıtıua ans les VersiOons Syrl1aque
HA

e1 armenienne”, Le Musq'on‚ 47 (1934) 9-1
Cp. GUI  T Evagre le ontique. Traite pratique, E 1334

F1 N  S, Evagrıiana SYTIaCa (n 58), 101722
E13 As carly substitute for the OS LEXT, ere tol0s OUN:! hıs part of the INanlu-

scr1ıpts 1C! or1ginally elonge: the beginnıng of the volume, for they contaın OT Serl1es of
the Apophthegmata Patrum.
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(G(rraduum (S 29)1 14 and Was preserved ASs the FE letter of Macarıus of Alexan-
drıa.

Manuscri1pts: STROTHMANN, Die syrısche Überlieferung der Schrıften des
Makarıos, i ( Göttinger Orientforschungen, Wiıesbaden., 1981, 213 ere
AL nıne manuscrı1pts known (S” Berlın Sachau An 7 century), ff. v-1  V;
Sß harfet 38 SO London Add century), 24v; sE
Vat 5yr 172 769), { 266-269; SF London Add (AD 816),
T 09v-112r:; SI on Add (9th century), IT v-2)  Ü SS Vat.

yr 126 (AD T r-2  V} SW Mıngana Syriac 33() century), r 149v-

ISSV SZ Vat Syr 121 (AD 4: 10r5-44141xa In all these manuscrıpts the
texT 1S attrıbuted MacarıIıus. ere 1S only OINC manuscrıpt irom the 13th CENLUY
(Berlıin Sachau 552): however, where the text remaıned under the Name of John
the Solıtary, 4® thıs time not erroneously AS In the CS f John of

115Apamea refer John of Lycopolıs, whose words AIC recorded In the first

chapter of the HMA.)“ Edıtion STROTHMANN, Mabkarıos, Z 3TM)
Among the Syriac VersiOns of the HMA ıt 15 1C ShOws the greates CI-

tanıty. The T(eXT of 1ts un1ıque manuscrıpt be corrupted In everal places,
and because of SOTIINNC damage of the parchment sometimes 1t 1S almost iımpossıble

read the text Thıs damage MUST have occured V early because later
hand trıes strengthen supply the damaged places In the text  117 The 1I1-

struction of the TeXT of that short PasSsSasCl, for 1C the manuscrı1pts of the In
Letter Oof Macarıus of Alexandrıa provıdes useful parallels, 1S a ISO problematıc be-

the of 1fs codices ATIC also quıte dıfferent Nevertheless, the texXt of OUT

manuscrıpt stand closest the readıngs chared Dy the manuscrI1pts
Strothmann, but especılally 14582), irom S16

Despite these extual dıfficulties, however, R3 1S VC interesting vers10n, and,.
EVCN ıf TOCUS OUTI attention HM L, there ATC SOMEC ımportant features of
the texT IC A1C ell worthy of attention.

(‘haracter of the translatıon
(n the basıs of the crıter1a outlined Dy Sebastıan TOC R3 be the MOST

archaıc version the extant four Syriac translatıons of the HMA\, showıng

114 See the references by >  N, Johannes VON Apamea, ( Patrıstische exftfe ıuınd Studıen,
11),; alter de Gruyter, 1972,

175 ( ROTHMAN Johannes VOILJ Apamea (n 114.), 2738
116 Strothmann In hıs dıtıon of the letter ıIn 1981 has managed identify the DASSasc derıving

Irom the HMA INn Ireler Übersetzung, cdıe N1IC mıt der VO  —} AnanJesus S ‘Enanıiısho | iıdentisch
ist (ST  N, Johannes VOL Apamea (n 114.), S HOowever, the ast of the
letter he publıshed ASs CUrT10US 1t107N the translatıon, although It 18 Only the Syriac OTf the
HMA 1C| closely corresponds 18 the t(ext In the manuscrI1pt (20f the recens1ioOn.

U1 However, sometıimes thıs °correction’ INCAans deformatıon of the or1ıgınal, In the Casc of
HM 43, where the ([EXT of the Paradıse Was copled In the place eft an 37va)
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number of features observed In connection wıth ecarly S5yriac translatıons. R3
apparently cshows A easıly recognI1ızable °teader-oriented’ character. The NS-
lator often adds ommen h1ıs translatıons In Order explaın the meanıng f
the orıginal. Thıs exposiıtional character of IS MOST CONSPICUOUS f COMDALC
ıt wıth R1,118 for example In the Casc of the chapter Evagrıus (HMA 15)
TEAAMNVOV TOVC NS (<' n aQ LAOQOO r< a3023 { AAAAC

OLÄOGOMOVC OANEGTO- DE ira cnr
WLCEV CT!A'\Ä.1-DT
MA (  $ 15 (FES- HMA(S*”) $ 15 AÄA, SI 15 64rb.)
TUGIERE, 123 lıne 83.) 51va.)
He chut the mouths of the He chut the mouths of the He Dut the Tee phılosophers and
TrTee phılosophers phılosophers. WISE IMCN sılence and astonished

them ıth the eachıng of hıs NOWI-

edge

We Can SCC hOow the translator of trıes fOo explaın the of the word c  phı-
losopher‘ by the explanatıon that phılosphers WEIC °the WISe INenNn of the Greeks’
As 1S evıdent Iirom the PASSaLc above, the tEexT of 1S much FHOFE complıcated
than the rTee orıgınal ıts Syriac translatıon In R1 UuUSC$S [WO ILNOTEC Syriac
phrases fOor OC single Tee word. Ihus, for example, where the ree 5SaVyS that
Evagrıus ° shut the mouths oTf the heathen phılosophers’, R3 O1vESs much longer
versi1on, OIle narratıve about hOow e put the ree phılosophers and WISEe
INeCN sılence and he astonıshed them wıth the teachıng of hıs knowledge‘.

ometimes the translator behind R3 approaches the texT ObvIous 1DI1Ca
basıs In the hope that wıth the 1DIl1CcCa references 1t sounds INOTEC famılıar
hıs intended readers. As TOor example In the Casc OTf HM Z where the phrase

419‘lest alıen hought cshould COMMC 1s rendered wıth terms “ borrowed pOss1ıbly
Irom Eph 4,a Sometimes there dIicC OIe transformed, for example,
Dy changıng the orıgınal narratıve character tO indırect speech, AS, for example, In

HMA 29

VI1
Ası TOV Üdvdrov IN Na S3r

MOTEP WETOÜEGLV r< acn3 duriLmrırr<a QMJıI X’'LATAN r<“ acn r<“ QQ mA sr 3
OAyYAÜNC CONC r<::.\l_—_(_—z1 maar \ r(A'\C\.‘7.\Ä(_I»‘AA.M.7.) < Ham (| < o

NEPLUEVELV KL —s \3 r<3cm DE —z Ay IA yaıdh

118 Ihe chapter Evagrıus 1Ss unfortunately mI1ssing In Doth and
119 FESTUGIERE, / IInes 143-144 U ETEPOC LLC NOAPELGEAU GV ÄOyLOLOG)
120 E 35ra m/a r<Y — Y.Oy \C\.ß.\.\.lL\:l AT Za Z ichr aldıdh Za
124 Eph 47 ( Peshitta): NOT o1ve place V1T r<_fuah Z ir aı za
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UN N DOOPAV X6 Diodu Sıa <a sla r<“ Qcrn 1r oa ia
XO ÜEVELOV N OLAS. &L ‘.‘C1{TJ r \30Q r<< a Q —3a T“‘“Ä
SOULOTLKTIV KL dr X Im 10a Hu ıen K dhsSmazlı v*u<

r<\:7.\.\1 AAara r<“ acn r<U EUMLUTÄGV
KOLV TOOV u<:anmß'u. (_\..(.\m ar< <a
TLEOVTOV YOUV dur3 K.J)rd.&v\’(.m"\ä < am Z da

INV YOGTEPO. Asocdhmaamr mx Icn)3 <'’awm er<
HMA (G) I! UD HMA(S”) I7 MD I) x  S I7 S (C,

35rb.)TUGIERE, 1 C lınes 7vb.) 49vb.)
174-177.)
One chould awaıt Every discerning Ial We should, then, He elated Ou hım-
(1 AS transıtıon cshould awaıt hıs de- children, continuously self how much he waıIlts

Iirom hıs WOT.| awaıt deat ChrıstappY ıTte and NOTL for the sleep of (1
o0k ea| the fee- ıf he WOU A who 1l ead NiO [because| ıt makes hıs

appY ıfe and cshould Soul appY and hebleness of the body proach appY ıfe
and NC Oou. NOT fill and should NOLT Dut be- NOT imagıne In OUT 00 it wıthout S()I-

the CHY VenNn ıth ()I- fore hıs CVYCS the fee- mınd bodıly feebhle- LOW and reCeIVvESs it
NESSCS and cshould1nary things bleness of body; NOT gift of lıfe, because he

should he ll hıs e1Iy Nnot 1l UT e1Iy NO O€es NOL ave anYy fear
CVECIN ıth hat SOTIOW ervVen ıth thıngs 1C

he has ave. people ave.

Here Cal SCC hOow much R3 dıverges from the Tee In COomparıson wıth the
other Syriac Vvers1ions 16 CXCECDPL for SOINC slıght changes o1ve IHOLG less
ıteral translatıon. Sometimes the translator of R3 makes (UNG of cComparıson that
makes hıs translatıon Hc  S text seemımngly independent of the orıgınal OI Its
Syriac Counterparts In R1 and R2 122 g00d example for thıs pnecıal eXpOSILOTY
character of the R3 1S be Ooun In HM 75-76a.1°

Never let be the Of alnıy of YOUI Never let there COHIE anYy tamıly
relatıves when HC PTaYyS, I the recol- 1NSTO of the transıtory WOT In VYOUTI
ection of SOTINC appY EXpeETMIENGE OoTf heart Dy the time yOU PTIaYy YOUI
AL1Ly other emotI1on, CVCIMN the Lord urı YOUI hearts of al] anxıletlies
brance of the WOT iıtself ASs Ole In Order that yOUTr supplication INAYy NOT
Otherwise the entire undertakıng be- be indere In ıfs request. Just aASs the

pomntless when, In conversing servant does who, speakıng wıth hıs
wıth the Lord. OTMNC 1S educed Dy OS- master, recollects HIS mınd from CVCIYV
ng oughts. 20 Everyone wh has wanderıng, that he COU ANSWCT

not renounced the WOT. uNy and COIl- readıly everythiıng as Dy hıs 114aSs-

122 On thıs eature 1Cal f early translatıons C “Basıl’s Homuly Deut.” (n 47), D3-

123 See the dıtıon of thıs partıcular PaASssasc In al TEE (Rl. R2, S5yriac versions In the Appendix
al the end of hıs rticle.
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pletely but chases after ıts attractions ter SO ıt 1S meefl for us, LOO, reject
uffers thıs spirıtual instabılıty. Hıs DIC- everythıing that 1S ısıble and neglect
OCccupatıons, eing bodıly and earthly, and despise bodıly PrOVIS1ONS, In order
dıstract HIS mınd hrough the INanYy that ()UT mınd be purıfıe of the
terprIises In IC he 1S engaged. And oughts of OUT IM and wıth the
then, AaDSOTDE: In hıs struggle agalnst hıdden CVYC of OUT mınd INaYy SC

the pass1ıons, he CAannot Sal God, ()UT SavI0Our.
I, SS 25-26 (FESTUGIERE, 18, NnNes HMA(S””) I! SS 25-26 (p 44-45.)

152-160.)
As He Can SC In thıs PaASSaLC, the TeS orıgıinal IN$S be almost ırrelevant

for the translator of R3. the ınk between the [WO eXTSs 1S marked only Dy SC

phrases SucC ASs the anxıety about t{amıly-remembrance of relatıves, adversary
thoughts-thoughts of ( enemy), OT rather, only In the basıc of SOMEC SCI1-

tences 1S only the VC pomnt of the argumentatıon that 1S preserved In R3, 1ie
the texT AS ole completely dıfferent irom the TeEeE the Syriac R1

IC apparently tfollow the Fee orıgınal.
Moreover, In R3 the orıgıinal TCC 1S often mıisunderstood OT misınter-

preted. ”” The translator Irequently changes the 1IT' PCISON sıngular indırect
speech of the orıgınal ree text nto dırect speech In first PCISON sıngular, mak-

126ng the text HIOI dynamıc and excıting for 1ts readers.
The System OTL conjunctions and partıicles 1S also completely Inconsıstent. The

translator does NnOT BVn L dıstıngu1s the [WO SCIISCS of the TGE 0C, that of
the Comparıson and that of the conjunction, 1C the other Syriac VersiOns USUu-

Zally mirror In theır text R3 has only the eneral Syriac Conjunctions d- (T la
render the complıicated SyStem of Tece subordinate clauses, In the
elaborate System observed, for example, INn the of And there 1s only ONC

124 TIranslatıon DYy Norman Russell The Lives of the Desert Fathers. Ihe Hıstoria Monachorum In
EC2yVpto. ( Cistercran Studıies, 34.), Kalamazoo, 1981,

175 As In HM (FESTUGIERE, D/ Iıne 144.) where he translates the original ‘let NOT the
remembrance of evıl desires dısturb yYOUTr m1ınd’ (un WVNUN LLC TV OTOTOV EVÜDUNLOATOV
nO.pEVOCAN Tn ÖLAVOLC.) ‘let NOTL the turn yOUIT mınd by of remembrance‘’
(rdıması X oın . Aaadus ıid). Here he apparently es UV=ZLUT] A datıve of
instrument and LIC TV (’1'[(’)1\?(0V EVÜDUNLOTOV ASs subject, 1C! STan: behind h1s
translatıon

126 HM S.ZE where he translates the origınal (FESTUGIERE, 16, Iınes R KLVÖLVOUG ÖL
OOEÄELOLV TPOC NUOC eA\nh o Vare. NLOV UTLO OKVNPLAC Uunö XUTOV TOVD OTNAÄOLOD KLDOEAÄVELV
BovAoLEVOV.) you COMMNEC hıther OSse INCIN Wwho, because of elIr sluggıshness, HE unwillıng

Out of eIr Caves’ at shall L, wreiche: and mıserable INall, do, who unwiıllıng CVECI
OM Out of INYy Cave’ 34va < ia MAN. „Ar<’y z \nQ r< 203 LW \aaen

HLG
Ll As In HM. (V\ll< wıthout x) In COMpPparıson, In (v*.r< WI  OU' x) conjunction, ıle

In 31 (W-l< ıth x) ASs cConjJunction, ıle lines below In the Samlı Passagc (v*u< ıth 1) As

COmMparıson.
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Casc where the Syriac partıcle he N colıncıdes wıth the Greek,*“ 1N€e hıs other
solut1ons SC completely independent from the orıginal.

The Sal °:reader-oriented’ character 1S attested also by the frequent use of
‘dynamıc equıvalences’ In renderıng certaın Tee phrases OI iıdeas. FOr example,
In everal R3 chooses specıal Syriac phrase render Tee CONCEPL. The
Tee "‘world”, for example, 1S changed ‘thıs transıtory world’ In the transla-

129t10n, ıle the TeE °“ascetic practice’ 1S expressed by the well-known early
S5yriac phrase for monastıcısm AS °the beautiful ıfe of the mMoOurners’.  » 130 It 1S also
because OTf thıs GOOLICEGLM that SOTINC adjectives AIC rendered together wıth Semit1ic

131complemetary form In OUT eyes’ OT INn YOUI EveSs, famılıar from the
Moreover R3 cshows SOMEC urther features consıdered d peculiarıties of early

132translatıons. such A the usSc of the INC word (r(\.u) for lıfe) and ‘salvatıon
TIhe INOTC archaıc, longer form of the first PCISON plural of the personal DIONOUN}N
1C also OCCUTS everal times In the (exT f R3 In Its manuscrıpt C;133 ıle In R1

1 34and COU NOT fınd AIlıy (IGCGUFEHCGT of thıs longer form.
The 1DI1Ca quotations In R3 SC follow the Peshaıtta In the of the

New JTestament, and do nNnOoL betray an Y ımpact Of the Old Syriac In the TEeXT. Caa
t10NSs from the Old Jestament ATIC treated sımılarly the method used by R?2 1InN-
asmuch ASs ıt 1S the Peshıtta 3C 1S quoted CVCI In when the quoted
does NOLT completely fıt nto the Context Otherwise the quotatıons AL treated
quıte ireely in the translatıon, sometıimes they AiIC quoted dıfferently from the OMNC

In the TE origina  1’135 ıle there AdIiIC SOTINC where they otally CSCaAaDC the
attention of the translator. 136

128 In HM 31
129 HM 25 m<’ ranr The ONC 1C (ICCUTS V en In the Lıber Graduum (e. hafr

SYT. 1/3, 2,20-21; 2306,4; 317;16); RE Isaac ot Nınıyeh (n 90), 135 See the DyTrIaC
for hıs Dassagc In the Appendix.

130 As translatıon f rEPL OUOKNOEOC In HM (FESTUGIERE, 19, lıne 174.) mr nr
Aalısıza rr S On the term Nr A BECK, “Beıtrag ZUT Termiologie des altesten syrıschen

Mönchtums”, Studıa Anselmijana, (1956) 262-264
131 HM S 22) where the orıgıinal 'praısworthy' (ETOLVOV 1S translated ‘praiısworthy In YOUT

eyes’ (én.\.\;; I<n.\:ll.) (I)ccurences of the form In the (Ild Testament ATC others Ps 118,
23 Is 49, 57 Jer 26, 14; /Zach 1: See Iso “Aspects of Translatıon Technique”
(n 47),

132 As for example In the phrase In HM S 22 °to attaın salvatıon’ (a an . Olndır) In S 26
‘God, UT Savıour' (e.;»:.; < mni). On the term of ıfe SC KLEIN, Syrisch-griechisches
Wörterbuch den ıer kanonıschen Evangelıen, Gılessen. 1916, 1714 and KLUIN,
Term 1ıfe’ In Syriac Theology  o  » Scottish Journalof 1 heology, (1952); 39()-397

133 As In and C} 33y 1S
134 (n the sıgnıfıcance of thıs form of the PITONOUN SC “Basıl's homily Deut.” (n 47),

and GRIBOMONT, Hıstoıire Au des ascetiques de Basıle, Louvaın, 1953, 109
Otfe

135 1S HM 2 ‚ where the salm 1S cıted In longer form INn the TEEC ext
136 In the Tee text of HM the (yal z (‘to SPY OutTt ()UT lıberty') 1S Iluded 1C| Was NOT

recognized by clearly mısunderstandıng the sentence °to deprive ()UT lıberty of Its zeal’),
ıle In R1 and the quotatıon 1S borrowed Irom the Peshaıtta
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As for the monastıc termınology sed In R3. the SaJmıle °reader-oriented’ charac-
ter Cal be observed, aASs In the Casc of SOTIINC of ıts other features. Thıs that In
translatıng d single Tee ascet1ic term., °‘natıve Syriac’ phrase OT CONCCDL 15 SCH-
erally sed ere dIC hardly anYy examples Oun IC sShow the influence of the
terminology of the Evagrıan translatıons, elements of 1C| WEeIC observed In
connection wıth ypıcal example f thıs °natıve Syriac terminology’ 1s the
above-mentioned translatıon of “ascetic practice’ ASs 1Ie Of the moOourner’,  5137 but
there dIiIC ST1 everal such urther example 15 the translatıon of the COIl-

135 IC OGeEHIS In the SAalllccCept of ‘spırıtual by the phrase *O be captured by
In the works of John the Solitary. ” John’s works alsSO er paralle phrases

for the iıdea of being emp often used by R3 In ascet1ic CONTLexT IOr eıng free
Irom DOSSESSIONS, ” but the or1g1n of thıs expression MaYy g back the er

141Graduum, where Call fınd examples for it  ‘142 ere 18 another
pression IS Can also be explaıned Dy the a1d of John’s term1inology: CUrT10USs
phrase used for the viIs1on of the mınd In the followıng CONtexTt We Cal SCC God,
(J)UT SavlO0r Dy the hıdden CVC of OUT mind’. The term for °the CYC of the mınd’

144
Was already sed by Ephrem, but It 1S Evagrıus who makes irequent UsSc of ıt
In the Evagrıan wrıtings, however, ıt 1S generally adjectival form 1C 1s CSPC-

145clally favoured (voepoc 0OOÜAALOG); and thıs 1S usually miırrored Dy sSımılar
adjectival expression In the DyriaCc translations. © R3 AD  S ave the Samıec

ıdea aASs Evagrıus for the VISION of (30d In the mınd, but it UuUsSsCcCs instead of
r<“'‘ 3005 of the Evagrıan translatıons:;: wıth the addıtıon of the adjective °‘hıdden The
phrase °‘hıdden eye echo the language of John the Solıtary, who often

1597 See above 130
135 HM (FESTUGIERE, LA lıne 135 LKOVOC EXELWV Ö0ENTE), where the TrTee NOLT

1n that it 1S enough‘’ 1S translated NOT let YOUI mınd be capture by ıt 34vb T!
O3l m5)

139 VC: csımılar eXpressI1ON OCCUTS In ONE of h1ıs treatıses: z cnr Da See
RIGNELL, Dreı Taktalte VOIL)] Johannes dem EinsiL:edler ONhAaNes VOon Apameı14), UM Unınver-
sitets Arsskrift. B Avd E 54, Nr. 4 Lund, 1960, 4”

140 HM ‘let be free of the pOSSESSIONS of transıtory thıngs’ (Kdraası HIhMIT),
SCC the dıtıon of the S5yriac Versions of thıs DASSsasc In the appendix. Sr John the Solıtary In

Johannes VOIN LyKopolıis. Eın Dialog her dıe eele UN dıe Affekte des Menschen,
Leıden, 1956, D7 RIGNELL, Dreı Taklale (n 1390 4*

141 TIhe SYTIAC Fathers Prayer and Fhe Spirıtual Life, Kalamazoo, 1987, 79-8S0
147 In Patrologıa SYTIACA 4, 285, 3=3! 313 AA (DıaSyriac Versions of the “Historia Monachorum in Aegypto”  89  As for the monastic terminology used in R3, the same ‘reader-oriented’ charac-  ter can be observed, as in the case of some of its other features. This means that in  translating a single Greek ascetic term, a ‘native Syriac’ phrase or concept is gen-  erally used. There are hardly any examples found which show the influence of the  terminology of the Evagrian translations, elements of which were observed in  connection with R2. A typical example of this ‘native Syriac terminology’ is the  above-mentioned translation of ‘ascetic practice’ as ‘life of the mourner’,'” but  there are still several such cases. A further example is the translation of the con-  » 138  Z  which occurs in the same  cept of ‘spiritual fall’ by the phrase ‘to be captured by  sense in the works of John the Solitary.'”” John’s works also offer parallel phrases  for the idea of ‘being empty’, often used by R3 in an ascetic context for being free  from possessions, '“ but the origin of this expression may go back to the Liber  141  Graduum,  where we can find numerous examples for it.'“” There is another ex-  pression which can also be explained by the aid of John’s terminology: a curious  phrase used for the vision of the mind in the following context: ‘we can see God,  our Savior by the hidden eye of our mind’.'® The term for ‘the eye of the mind’  144  was already used by Ephrem, but it is Evagrius who makes frequent use of it.  In the Evagrian writings, however, it is generally an adjectival form which is espe-  145  cially favoured (voepocg 00VaALOG);  and this is usually mirrored by a similar  adjectival expression in the Syriac translations.‘“° R3 appears to have the same  idea as Evagrius for the vision of God in the mind, but it uses «1 instead of  am of the Evagrian translations; with the addition of the adjective ‘hidden’. The  phrase ‘hidden eye’ seems to echo the language of John the Solitary, who often  137  See above n. 130.  138  HMA I. $ 22 (FESTUGIERE, p. 17, line 135: uN... 1KOv@Gc Eyeıv ÖoEnte), where the Greek ‘do not  think that it is enough’ is translated as ‘do not let your mind be captured by it’ (G f. 34vb: z»4du  aadıs ; mo).  139  A very similar expression occurs in one of his treatises: xxı mo dr mala See: L.G.  RIGNELL, Dre/7 Traktate von Johannes dem Einsiedier (JTohanes von Apameia), (Lund Univer-  sitets Ärsskrift, N. F., Avd. 1, Bd. 54, Nr. 4), Lund, 1960, p. 4*.  140  HMA I. $ 26: ‘let us be free of the possessions of transitory things’ (xduraasıı <n  Dihan),  see the edition of the Syriac versions of this passage in the appendix. Cf. John the Solitary in  S. DEDERING, Johannes von Lykopolis. Ein Dialog über die Seele und die Affekte des Menschen,  Leiden, 1936, p. 6-7 or RIGNELL, Drer/ Traktate (n. 139.), p. 4*.  141  S. P. BROCK, T7he Syrrac Fathers on Prayer and the Spiritual Life, Kal\amazoo, 1987, p. 79-80.  142  In Patrologia Syriaca 4, 285, 3-5; 313, 23-24 (midms .. un ı— arr) very similarly to the form  used in R3 (r<ä\a'it.\:l;.1 < 10 &> 3\..r(ü:.\\ .niä\.°n.\.u).  143  HMA I $ 26: an mir ama < duma <n @m0, Cf. The edition of this passage is in  the Appendix.  144  BROCK, /saac of Niniveh (n. 90), p. 152.  145  E. g. Evagrius, De oratione 29 (PG 79, col. 1173A).  146  As in the Syriac translation of the above mentioned passage as <duas a <ais. I. HAUSHERR,  “Le ‘De oratione’ d’Evagre le Pontique en syriaque et en arabe”, OCP, 5 (1939), p. 15.Ar) VE sımılarly the form

sed ın R3 (Kdranası ö\.n-(1.n.‘7.l\ Didhar)
143 HM S 26 S N < ua &* The dıtıon of thıs PasSsSasc 1S In

the Appendix
144 Isaac of Nınıveh (n 90), 152
145 Evagrıus, De Oratıone (PG 79, col 1173A).
146 As In the Syriac tranglation Tf the above mentioned D: AdS Hils ucdhm

“ Le ‘De oratıone’ ’Evagre le Pontique syrl1aque ei arabe”, OC (1959):
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referred LO OUur hıdden man and hıs ‘hıdden SENSES’ In speakıng of OUT perception
14 /of hıdden mysterI1es.

The uUusScCc of thıs earlher termınology, presumably of °“natıve Dyriac’, Semıitic OT1-
91N, along wıth the generally reader-oriented, INOTEC exposıtional type of Tans-
latıon, (hen,. SuppOrt datıng of R3 earlıer per10d of translatıon
tehnıque, probably the second half of the CENTUTY. Thıs that In ql]
probability ıf 1S the TexXT of R3 that Can be consıdered as the earlıest Syriac version
of the HMA

B.) R3 and the Tree ({eXT
I, then, aCCcept the datıng propose above that R3 1S the earlıest Syriac version
of the work, ıt constıitutes VC ımportant wıtness the texTt hıstory of the HMA
However, AS 1S quıte fIrequently the CasSc wıth early Syriac translatıons. due the
exposıtıonal and paraphrastıc Ltype of translatıon and theır VC free andlıng of
the Te€ or1g1inal, ıf 1S V hard tO draw 1ırm conclusions from ıt concernıing Its
Tee Vorlage Nevertheless, In SOMEC It st1ill Can be used A d early WwWItNess

the LEXT, and sometıimes It interesting In connection wıth the problems OT
the Latın vers10n, O0

As far d ıt CINCISCS from the sometimes extremely free translatıon OT R3. it 1s
often the tradıtion represented Dy the TrTee “manusecrits aberrants’ IC hes
In the background of SOTIINC dıfferences between the Tee and R3 ven the

of chapters observed In the un1que manuscrıipt (S that of the
of the ‘aberrants’, and there AICcC SOTINEC 1C bear simiılarıties the read-
Ings OT (Fof the Tree ‘aberrants’ 145  manuscripts, along wıth SOTINC other
possı1ıbly derıving from the tradıtiıon represented Dy In the of the .  aber-
rants‘.  5 LO Thıs latter observatıon therefore provıdes urtheruagaınst the

150)hypothesıs of Schulz Flügel about the later Or1g1n of the V STI10UD of manuscri1pts.
R3, then, ASs Was already observed In connection wıth the other Dyriac vers10ns.

alsoO represents mıxed form OT: the manuscrıpt tradıtions C later became

147 See h1s hHalogzue (STROTHMANN, Johannes VOon Apamea (n 114.), where ‚VCI)
the TMS 1  en of the SOUL xxgı x \ 4) dIC V sımılar OSsSe f

145 See SOTMNC examples In the Appendix.
149 See; for example, the translatıon OTf TOGCOUTNV ‚SOV Kl KOLLOLTOV HM (FESTUGIERE,

16, lıne 1263 where o1veSs r< TardYn z \ax r&<'‘.31cp In
reflect, Dy the a1d of hendiadys (‘labour and paın’), the varıant TOGOVTOV KOLOLTOV SO Irom
the {’hıs 1S obviously present Iso In the atın f Rufinus who translates ıf Taborem
fantı ıtıneris’ (SCHULZ-FLÜGEL, 239 Iıne I555) Or In the exti paragraph (HMA z where
the 1Irs PCISON plural of the ‘vulgate version’ (NUÖV Unö NDTOD TOUV OTNÄAOLOD NNOEAVELV
BovAOL) 1S substituted Dy 1TrS) DCISON SINg. (BovAouevov) In vwhiıich 1S reflecte: In the compl1-
Cate: TrTanslatıon of KX’'dhhis_ —3 MAN. DAr<“g SE (< 3203 kan kn ET LE

dn G What ave f wreiche: and mıserable INan, done, who do NOT VCN want COMIC
Out of CAVC 34vb./)

15() See above 100
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subdıyvided Thıs 1S Irue such extent that, althoug ıt has the S\a’dmMle

of chapters AS and CVCI the HIC form of the above-mentioned quotation Iirom
the Gospel (Mt I 13-14), the CONTLEXT, contamıng also the cıtatıon Irom the AcfTs,
al R3 rather the tradıtıon of the Tee manuscrı1pts reflected In Syriac Dy
111 The SaJMıe sıtuatiıon Call be observed In the Casec Of another peculıar ABC
In the fırst chapter of the HMA He AaCCOUNT the prophecy of John of Lycopo-
l1s concerning the CINDCIOT Theodosius ea IC In the Tee tradıtion 1s
cur10usly preserved tWICE: al the beginniıng and In the closıng of the
chapter. “ ıle ıt (GEHTS only OMNNCEC In the Latın version ASs ell AS In R1 and R2
that 1S al the beginnıng of the chapter, ” R3., however, In COTININON wıth the ree

154'vulgate’ tradıtion, contaıns ıt In both places.

R3 and the Latın texTt
In spıte of the VC free character Oof the translatıon represented In R3, it contaıns
SOTIILIC interesting readıngs IC dıiffer consiıderably from the known Tree VCI-

SIONS and SC ShOow simılarıties wıth the Latın version. Thus, for example, In
19 1C reads AS ollows

QEXELAC ONO EVERKEV de Hiérosoljffiis ad eum (..A'\.nr'< 7cul.z.1m<
AnO IePOoCOAÄDLOV TDOC utılıtatıs ei profectus anl- ‘.u:u£x.m
DUAC EANAÄVDÜOALEV, 1V INac NOSsSIrae venerI1- r<a < htaN <
ANEP ÖL OAKONC INUS, ut C UJUAC olım ad AQcnx (r<“4107
KTOPELÄNOOALEV, TOUTO Ka audıtum NOStTrum fama a\  &  \.u:>.\:xß.\M1
OWEOL TOPAACBOLEV (T pertulerat, 1DSI1 NUNC oculıs A r<r OQJa

Ar< r zır<YOp TEOUKEV 8EVOCL CETINCTICIMUS, quon1am
ANLOTOTEPA OOÜOALOV Ka quıdem tenaCIus solent 1In- w LLO
O11 T AKON TOAÄAGKIC haerere memorTI1aAe UJUaAC raı AD ia r-(_s._'7.)
An ün ILC ENETOAL Ooculus viderıt YJUamı JUaAC V‘€"< Z ar < oa aALSbü

aurIis audılerit. r<'‘hisn3 < d
HMA(G) I’ MO 19 (FESTUGIERE, HMA(L) L, 2,11 (SCHULZ- I,
13: linesoline 124.) 253, lınes 148-151.) 34va.)
We ave .OMIMe YOU for the ene- We ave GE YOU Iirom Jeru- that AdIC from Jerusa-
fıt of UT souls from Jerusalem, i salem for the benefit and dıfıca- lem and hat 3C
hat 1C had ear ıth OUrTr t1on fUT souls, hat hat had ear‘ m1g pPCI-
Ars m1g SCC ıth ()UT W 1C| had receıved Dy CeIve ıth S12 and o1ve

thanks (G0d For SOTINC-CYCS, foOor the ar AT less "TUSLWOT- 5hat 1S Dy CaIs, m1g|
thV fhan Fhe CYVCS, and frequently C6 ıth ()UT IW CYCS, for Ose ıng ear Dy the CaIs,

makes ıts WdYy into hat 1S thıngs SCCI1 Dy the CYCS Can be bet- ‚VCIMN 1T it 1S trustworthy and

A See the above.
1572 MA I and (FESTUGIERE, 9, Iıne and 35: lıne 430.)
3S (: SCHULZ-FLÜGEL,
154 C T7A and 40rb
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ear by the ATls. ter preserved IN theOl  ' than Lrue, 1S NOT able remaın In
‚OSE heard Dy the Cals. the MEMOTY IN the SAadmMle

tent somethıng SCCIN DYy
the C

Ihe PASSaLC, CXCCDL for SOMMEC amplıfyıng addıtions characteristic of R3 SUuC.
the expression ‘be ogratefu O resemble the Latın Oomıts the
Comparıson of the Cars and CYCS and takes the e en phrase of °the of the
eyes’ ASs °‘human mMemOTY', Just d the Latın does: tTENACIUS solent inhaerere INCINO-

"“7A4€ QUAC oculus viderıt QUAIM AauUrıiS audıerıt
Another example 1S Ooun In 28, 16 has already been quoted In connection

wıth R2 155
Greek S  SATöth  92  heard by the ears.  ter preserved zn fhe memory, than  true, is not able to remain zn  those heard by the ears.  the memoryin the same ex-  tent as something seen by  the eyes.  The passage, except for some amplifying additions characteristic of R3 (such as  the expression ‘be grateful to God’) seems to resemble the Latin. It omits the  comparison of the ears and eyes and takes the Greek phrase of ‘the memory of the  eyes’ as ‘“human memory’, just as the Latin does: Zenacius solent inhaerere memO-  /!lae ea quae Oculus viderit quam quae auris audierit”.  Another example is found in $ 28, which has already been quoted in connection  wfth R2  G  &00v YV®GEMG ÜEOD EK  Si ergo cognoverit Deum,  XMa e <n  LEPOVG KATAXLOÜELG:  in quantum homini possi-  m < — mi  INV TACOV YÜp 00Sevi  bile est, tunc demum  M r LALO r<&\(\mÄn’:!  ÖVVOTOV EOTLW DNTO-  etiam reliquorum quae  ‚a (.\\..r< Sar  SEeXaodaı TDyEOveL Kal  sunt, scientiam capiet, et  Ar <lnIchha  TNG TOV AAAOV ATAVTOV  mysteria Dei agnoscet, et  <ma dlr  YVOGEOG KAl OX  quanto purior in eo fuerit  Ynı <a Rrln  WOTNPLA OEoD  mens, tanto plura ei reve-  ar mı>5 \\  ÖELKVOVTOG AUTÖ Kal  lat Deus, et ostendit ei se-  < ixoar .<\.A;e ma 0  npoßleneı T& LEAAÄOVTO  creta sua.  aa Dicdhmn <xIa  Kal Ve@pel ANOKAAÄV-  3,25. Amicus enim iam  Xnı am Knr  effieitur Dei.  WELG, OLAG 01 ÄyıoL, Kl  Ma mira  Suvapeıc eErTLTEÄEL Kl  &mm  OUA0G yivetaı deoD.  HMA(G) I, 828 FESTUGIERE,  HMA(L) I,  3,24 (SCHULZ-  HMA(S®) I, 828 (see the edi-  p- 19, lines 168-173.)  FLÜGEL, p. 261, lines 266-270.)  tion in the appendix)  Therefore, he who has been  If, then, one — as far as it is pos-  [Although] the knowledge that  granted a partial knowledge of  sible for a man — has known  is aware of God is a partial know  God - for it is not possible for  God, he will acquire fhe knowl-  -ledge of the Godhead, it is wor-  the whole of such knowledge to  edge of all other existing things  thy to know those things that ex-  be received by anyone - also at-  ( reliquorum quae sunt Scien-  ist (‚ads c.\.w( Sadır vm an0),  tains £he knowledge of all other  tiam’) and will know the hidden  and to prophesy those which are  things (TG T@v AXMOv  mysteries of God and the purer  to come, and to understand the  ÖNAVTOV YVOGEMC). He seces  his soul, the more God reveals  hidden mysteries of God, be-  mysteries, for God shows him  to him His hidden things and he  cause it is from Him, and is  them. He foresees what belongs  becomes a friend of God.  aware of spiritual revelations.  to the future, he contemplates  And he who approaches this [sc.  revelations just as the saints did,  knowledge] will become a friend  he performs mighty works, he  of God and his requests will be  becomes a friend of God.  fulfilled by Him.  155 See above p. 80 and the edition of the Syriac versions of this passage in the Appendix.OQODWV YVOGEMC £OV EK S] CISO cognoverıt Deum, Qa 3 t"‘ <

LWLEDOVC KOTOXLOÜELC: In quantum hominı DOSSI- CT <m NS
INV NOGOV YOp QOVÖSEVL bıle eST, tunc demum 3CTJ r<'‘z3AY.O < amır
ÖVVOATOV SGTW UTLO- et1am relıquorum JUaAC AI Hbr .L‘IA'\‘
ÖEXAGÜOCL TuYEOvEL X  Ka Sunt, scıientiam capıet, eit Zın Idhda
NC TOV XAADV ONOVTOV myster1a Del NOSCEeL, ei <ma cla
YVOGEMC Ka CS-  o quUanto purı10r In fuerı1t er < yın
WOTN VL (9DeOoV INCDNS, plura e1 ICVC- Nr C(T1L.LLZ7DI

ÖELKVUVTOC XTQ KL lat Deus, l Ostendiıt 1 r<“4107 Q —Q

xpoßleTrEL T WEAÄAOVTO SUL. cn .:n.né'\;7.)'l r<“a

Ka VEO@peEL ANOKAÄ- 5,25 Amıicus enım 1am eanr n dr AKCR:
efficıtur De1WELCG, O1LAC O1 OyLOL, Ka eDAT  x ra

ÖVVOLELG ERNLTEAÄET KL dı
OLAOC YWETAL FOU
HMA(G) I! S 28 FESTUGIERE, HMA(L) I! 3,24 (SCHULZ: L MD 28 (see the edi-

1 » lines 168-173.) 261, lines 266-270.) tion the appendix)
Therefore, he who has een If, then, OIC far ıt 1S PDOS- ‚Although] the knowledge that
granted partıal knowledge of sıble for 11a has known 1S Of (0d 1S partıal NOW
(30d for ıt 1S NOT possıble for God, he ıll acquıre NOWLI- -ledge f the Godhead, it 1S WOI-
the ole of such knowledge edge erEXISUNG {hIN2S thy NOW O0SEe thıngs that
be received Dy ANYVONC Iso Aal- Teliquorum JUAC unSCIEN- ist (mc'(ax Hbr Sychs »CT) v<.<'u.c\)‚
taıns Fthe knowledzge er 14177 and alKNOW Fhe hıdden and tOo prophesy Ose 1C dIC

things (TINC TV AD mMVsSterIeSsan! the COMCE, and understand the
OTNOVTOV YV®OEOC). He0 hıs soul, the I1NOIC (God reveals hıdden mysterI1es Tf God, be-
mVsterTIES, for (110dsShoW hım hım Hıs hıdden things and he ıt 1S from Hım, and 18
them. He foresees hat belongs becomes frıend of (30d of spırıtual revelatıons.

the future, he contemplates And he who approaches hıs SC
revelatıons Just Al the saılnts dıd, knowledge| ll become frıend
he performs m1g works, he of (GG0d and hıs requeStSs ll be
becomes Irıiend of (God fulfilled Dy Hım

155 See above and the dıtıon of the Syriac Versions of thıs PASsSSasc INn the Appendix.
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Fven al fırst glance it 1S CONSPICUOUS how complıicated 15 the WAaY In 1C R3
tr1es O translate the ree however 1t ST1 obvious that the aforemen-
tioned Evagrıan term, the 'knowledge of the thıngs that exist 15 present In R3. LOO,
but In INOTEC complıcated form than In Moreover, ıt 1s alsSO interesting otfe
that In L[WO places 1S sımılar the Latın agamınst the Tee nstead f the
TE ° fO C the mysterı1es of (30d’ it has, together wıth the Latın (‘myster1a Del
agnoscet‘), O "NOW the hıdden mysterı1es of (G30d’ the SAd1Llle time ıt 1S also
COIMNMMON feature of the [WO Versions that the note of the Tee that the saınts
and makes S12NS’ 1S equally mI1ssıng both in R3 and In the Latın of Rufinus

1S vVC hard, then, O make Judgement the ecrıtical value OT R3 As Was

observed concerning Ifs character, R3 be the MOST archaıc translatıon
the Syriac vers1ions } representing A early In the extual hIStOry of

the work, it COU be VC ımportant for SOMMEC PDroblems of the extual hıstory, O0
HOowever, 1T ONC it wıth the Tee and Latın' ıt becomes clear that
VC often ıt 1S R3 ıtselfC needs the upport of the other Vers1Ons In Order tOo
be interpreted In A satısfactory ILAaLLCT Its LOXT,: therefore, Call hardly be sed
trustworthy control materı1al In connection wıth the TG and Latın vers10ns., al-
though it does PDITESCIVC SOTINC In where the tradıtıon of the °aberrants’

tO be manıfested In the SAa”|MlC aNnNneT In Its chapter-sequence. Af the
SAa’dMe time ıt also SOTINC slıght (sometimes VC obscure) simılarıties wıth
the Latın of Rufinus, but ıt 1S especılally In conjunction wıth the other Syriac VCI-

SIONS that R3 Cal be used MOST successfully AS d useful ertium comparationıs.

S The fourth Syriac translatıon

The fourth recension of the S5yriac Vversions of the HMA Was probably put In last
place Dy Preuschen because of Its iragmentary condıtıion. ere dIC only three
chapters of the work IC AIcC preserved In R4 ese dIicC all connected wıth
pecıal selection of SfOTIES from the HMA and the mentioned above In COIMN-

nection wıth R1,; 1C Was named Collection of Eighteen Narratıves ’ (Recueıl de
dix-huit histoires EC, Dy Draguet INn hıs analysıs of the S5yriac tradıtıon
of the The maın part of thıs collection (thırteen storles) CONsIısts of chapters
OTf the supplemented wıth the Vıta '“AaU of Jerome and three chapters Iirom
the HMA In independent translation.*°° The three chapters (HMA l; A XI)
WeEeIC lısted Dy Preuschen ASs WwItnNesses the fourth recension, > but hıs STatement
Was challanged Dy Butler In hıs otfe manuscrıpt of R4 (London: Add

Iısted E I0W d he wrıtes that Preuschen Was In Supposing that
the chapters derıving from the HMA belong R4, because “ıt 1S only the Life Of
John of Lycopolıs, IC immediately precedes them, that belongs fo Version
156 See above
S PREUSCHEN, Palladıus und Rufinus (n 12 157
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(R4) whereas the others d1IC from the first Syriac translation. ”  Ö However, COM-

parıson f these chapters wıth the correspondıng ONCS In the manuscrIipts Of 1a-b
clearly DIOVCS that the In manuscrıpt belong independent recens10n,
10 1S R4 Just aASs Preuschen had stated. TIhe of Butler’s probably les
In the fact that 1t Was thıs partıcular translatıon of HM and XI 16 he Ooun

the HMAv-sectilons of the Paradıse of Enanısho', IC he consıdered
belong R1 as ole Therefore ıt seemed ObviIous for hım that these
@i the Eıighteen Narratıves (HMA X AL together wıth the other /MAr-chapters
In the Paradıse, belong Rl, O0 However, for the texT of HMA In the INanu-

scr1pt Was apparently dıfferent from the version of the Paradıse, it WAas only
thıs sıngle chapter what he took WItNEeSsSSs fo another, independent recens10n, that
1S Nevertheless, ıf he had compared the of HM A, X In the LLLa u-

scr1pts of 1a-b wıth theır equıvalents In manuscrıpt F, he WOU have realızed
that they WeEeTC completely dıfferent Irom each other and WOU have assumed
that Preuschen Wäas completely rg In consıderıng the ole HMA-section of
ecX VIIas independent translatıon, that 15 R4

R4, then, has preserved portions Irom three chapters (HMA l; A XI) In [WO
dıfferent STOUDS of manuscrI1pts, all of 1Cc A connected wıth the ( ollecthon of
Eıghfeen Narratıves“.

R4a The materıal preserved In the orıgınal, shorter form OTf the ec.
contamıng only the eıghteen StOT1ES wıthout an Yy supplements. The collection In
thıs form has three chapters 8 1-21, 51 X} AlL) of the HMA AS Narratıve 14;
5:

Manuscripts: Sinal SyI. 46, fol /70ra-10/vb 534); London Add
fol S6rb-102vb (6th C.)

R4b TIhe augmented form of the CC supplemented wıth of
the and chapters excerpted from the R1 version of the HMA Only
chapters and Xx I of R4 dIC present In thıs of the manuscrI1pts, because
they do nNnOT mM the addıtional However, the first chapter
John of Lycopolıs, narratıve In the orıgınal form of the collection, eıng part
of the later supplement, WAas Oomıtted here, In order avO1d repetition.

Manuscripts: London Add fol ra-5S4v] (6th C:) on
Add fol 138ra-143va (AD )13) and S1inal Syr Z fol 5va-60vb

Unfortunately the T(exXT Tf HM 1S VC iragmentary In thıs translatıon, and the
MOST ımportant theologıica part (SS 3-3 of the narratıve, formıng the maın

of the present aDCTI, 1S mMI1SSINg In 1, together wıth the second anecdote NaTr-

rated Dy John of Lycopolıs hIs Visıtors. Therefore crıtical evaluatıon f thıs
cension cshould be ase‘: uUuDON deeper examınatıon of the other remamınıng
chapters (the HM X-XI) of the HMA 1C dIiIC extant In theır entirety.

158 BUTLER, Ihe Lausıiac Hıstory (n. 28.),; 26/7,
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Nevertheless, ıt certaın that R4 1S also quıte early translatıon, eıng
already present In manuscrıpts stemming from the beginniıng of the sıxth CENTLUTY
(as Iirom 534) 16 Was expande Dy other addıtions of RIc 1C 15 ql-
ready present In manuscrı1pts of the sixth CENTUTY.. aAapPCAars also probable that
R4, along wıth the other pleces of the CC 15 A independent Syriac NS-
latıon of TE collection of narratıves and the translator, In the Casec of the
chapters derıving from the HMA, dıd NOT make use of Aalıy already existing NSs-

159atılons of the work, but translated the ole FexXT from the TeE agaln.

6 Conclusions

The sıtuation In the COA of the Syriac vers1ions of the HMA\, then, ASs It CINCITSCS
from thıs prelımınary investigatıon 1S VC sımılar the Casc of the S5yriac materı1al
of the ere AIC four dıfferent Syriac translatıons of the work, al of them
stemmiıng irom quıte early per10d In comparıson wıth the TE manuscrıpt ira-
dıtıon. ({ these Versions ıt 1S R3 16 be the earlhest ONC, pOoss1bly dat-
ng from the second half of the CCNTUTY, whereas the other (R1 and
dIiC apparently slıghtly later translatıons. R1 1S presumably Iirom the late and
carly sixth CENLUTY, SINCE Its earlıest manuscrıpt 1S ate 5372 and R2 proba-
DIy from the early sıxth CENLUY d 1ts [WO oldest manuscrı1pts dIC ate al
569 and 587 The posıtion of R4, due Ifsv iragmentary condıtlion, Can hardly
be exactly ixed, but 1t also early translatıon, ASs the earhest manuscrıpt 15
fIrom 534

R3, eing the earhest WItNESS the HMA\, after the Latın of Rufinus made
around 3097 deally WOU be important tool for dealıng wıth the extual
problems of the work. However, because of 1ts vVC free and paraphrastıc NS-
latıon, only d lıttle UuUSC Cal be made of It Nevertheless, In far A ıts T(exXT Can be
compared the TCE ıt contaıns SOMMEC features 1Cc. reflect readıngs derıving
Irom v of the ‘aberrants’, and alsoO Its of chapters 1S the Sdalllec dAS

that of the of the ‘aberrants thus ıt Ooffers proo of the early Or1g1n of
these textual famılıes. Furthermore, SOTINC simılarıties dIC Oun alsoO wıth the
Latın of Rufinus, drawıng attention the fact that urther examınatıon of R3 Can

possıblyn SOTINC explanatıon for the °“addıtions’ In Rufinus’ Text
Of the remamnıng S5yriac translatıons of the work. R1 and R2 dIiIC equaliy Impor-

tant, R1 1S carly WItNeSsSs the ‘vulgate’ form of the LEXT. preserving SOTINC read-
Ings also from the ‘ Aberrants . but offerıng paralle the pecuharıties of the
Latın However. AdS quıte close andal translatıon of the Ice. it cshould be

159 sımılar phenomenon Was observed Dy Muyldermans In the CAase of SOTIIC Syriac CoOllections f
Evagrıan wrıtings, 1C AdIiICcC poss1ıbly 1NCW and independent translatıons of partıcular TrTee col-
ection eadıng, then, the 1T of He  < Syriac recCeNs1IONSs. See MUYLDERMANS, Evagrıiana
SVIIACAa (n 58),
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used for 1C  < critical edıtıon of the ree LEXT,; promised by Schulz-Flügel, and
wıth the a1d of ıts manuscrı1pts ıt 1S A ımportant SOUTCEC for the reconstruction of
the Oor1g1n and extual hıstory of the Paradıse of “Enanisho”, OO

TIThe Syriac important In al the above-mentioned respectSs, but it also
represents the maın features OT the SO-Calle of the ‘aberrants’, provıdes
VC early wıtness thıs form of texTi and offers parallels SOTNC readıngs In the
Latın vers1on. LO0 Moreover, BVER SOMEC theologıca °“addıtions’ of the Latın 1C
ATIC absent In the Tee tradıtion, Call be OUuUnNn: In Wıth the a1d of the Syriac

interesting method of expurgatıng the Tree texTi Dy substituting the SUSPI-
CIOUS theologıca wıth colorless Can also be reconstructed. An
observatıon 1C tO confiırm the VICEW Of Hammond Bammel concerning
early reworkıng’ OTf the T5 F[GCXT Nevertheles, be important also In
connection wıth the hıstory of Syriac translatıon-technique, for ıt paral-
els the termınology known from the SO-Calle recension of the Evagrıan
translatıons, thus proviıng that thıs tradıtiıon of Syriac ascet1ic and monastıc ter-

minology Was wıdely used Dy the translators al certaın f Syriac 1terary
hIiStory.
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Appendix
Sample Passages from the Syriac Versions of HM

of ıgla
The TeE text
T1LICAa. edıtion.

FESTUGIERE, Hıstoria Monachorum In E2ypto. Edition critique du BICC el traduchon

notee, (Sub)sıidia Hagıographica, 35), Bruxelles, IS Ialn

Manuscripts
‘Vulgate’ recensioOn

Famıly
Parıs: Bibliotheque Natıonale Colislinianus (9th C ff.5

Famıly
Leıden Universiteitsbibhliotheek: Vossianus Fol (9th C} H. TE 1157

P7 Parıs: Bibliotheque Natıonale Parıisinus ST 1600 C.). f v-191v
‘Aberrants

Sıngle manuscrı1pts
Parıs: Bibliotheque Natıonale Co1lslinıianus 2872 (11-12th e {t.el
Parıs: Bibliotheque Natıonale Parısınus E1 1628 C} ITP

P7 Parıs: Bibliotheque Natıonale Parısınus ST 1627 CI f S80r-199v

Famıly
Vıenna: Österreichische Natıonalbibhliothe hıst. Sr CX F: SOr-97r.
Vıenna: Osterreichische Natıonalbibhliothe hıst. DE, e°} {f. 213r-230v.
Parıs: Bibliotheque Natıonale Parısınus SL, ES32 C 368-386

Famıily
Parıs: Bibliotheque Natıonale Parısınus ST 1596 C.) 162215
Parıs: Bibliotheque Natıonale Parısınus S 1597 (12-13th 6.) 53v-61r

The Latın text
IT1LCA. edıtion

SCHULZ-FLÜGEL, I vranmıns Rufinus Hıstoria Monachorum VE De VILEIS SAaNncCcCIOTruUumM PDAalTUM. (Pa
ftriıstiısche exltfe UN Untersuchungen, 34) alter de Gruyter, 1990

The yrlac text
R1

Rla London Add 532 {t. va-9vl
R1b London Add 5349), {t. 202ra-202vyb
R1d Paradıse EDJAN AMSS, VII), 34()-345

Bu Lady Meux2, London, 1904, AL AT
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R2a London Add , {f. 48vyb-50vb
London Add 14646 (6th e HT: v-S9v
London Add ft. 61rb-162va

R3
R3a London Add (6th CI 5r TD-35vV!

The erıtical dıtıon of the Letter of Macarıus f Alexandrıa In

N1Makarıos, 762726
ManUSCTIDES of Strothmann
SV Berlın Staatsbıibhliothek: Sachau 2A52 entury), IT v-105v.

Sharfet
SE Rome: BA  Z Vat Syr. 1 769), 266-269
SF London Add 516), IT 09v-112r.
SI London Add (9th century), {t. 4VV 2027
SS Rome: BA  < Vat Syr. 126 F: UT Z
SW Bırmingham: Universıity Library: Mıngana Syriac 33() entury), ff. 49v-153v
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HMA 1. $ 25

Tee ree
OPATE Un nOAÜOC DV EVOXANON, Un Be STG that passıon dısturbs VOU,
TLUN KL Ö0E0 Kl ETOLVOC AVÜDPOTLVOC, honour and glory and human pralse,
UN LEDATELLLC UNOKPLOLC Ka MLÄQULTLAG, the sımulatıon of priestly virtue and
un TO VoLLCEO da 8€VOCL ÖLKOLOVDG,“ Un self-love, the hought that YOU AL

TO> EMNL ÖLKOALOCDVN KOAUYAOGÜOL,” U rıghteous, 0)8 boastıng about rıght-
uvn un“ GUYYEVELALC SV T ÖLAVOLC (IT the INOTLY of anı Yy of YOUI
LDOGEVYXOLEVOVD, UN WVNUN EUNAÜELOC relatıves when ONEC PTaYyS, OT the recol-
IN AAANG TLVOC ÖLA EGEMG, Uunö YUTOUVD ection OT SOTIIC appYy experlence (T of
/  0V TOUKOGLOV' £1l ds UN, UOATOLOTNG TO anYy other emotıon, GVGi the
NLDOYLO YLVETAL, OTOLV L1IC OULLAÄOV TO brance of the WOTFr ıtself ASs OIE
ÖEOTOTN UTO TOV XVTLOTOVTAOV

160)
Otherwiıse the entire undertakıng be-

AOYLOLÖV KOATOOEPNTAL pomtless when, In conversing
wıth the Lord, CHIE 1S educed by O5-

AA TO €{V(Xl GNROVÖCGATE 161— ——
C ULOUC CZ Ing oughts.CZ KOALXNONO ÜE PE UT EMNL TOALC

OAPETAAC ETALPDEGÜE C2p EGTO c2
NLDOGEVLYOLLEVOL C2
Syriac R1 Syriac R1

ar< A0 01) Z \ı O4! And take heed est an Y passıon VEX yYOuU
Za ( 321 DOLI m<ın 1OT that of the honour glory Iirom

z \a mira < dholmay O1 men, NOT that of the dece1t of priest-
D, 2A15 mIrn an  ura Oaa hOo0d, NOT self-love And do NOT only

a\ Ascdır O€\m&\ ur nizıa“ Ssuppose“ that YOU alone ATC righteous,”
AIR S imMDdıL— but be ılıgent really be ıke that,“
< dı Z aml A FhALYTS hut wıthout boastıng pulfıng be-

N Aa dr Dbing r<lr{ q < dus in of the virtue > And let there NOT
(<9C05 B NO r<a 30M A N he® AIıYy anxıety about Lamıly In the mınd

A cn mNag r<“‘3 ı1809 Za r<r Da of hım who ruly DIrays God, neıther
DU )“J.\5.H be remembrance of the faır thıngs,

isıdcım ar< _ acu arg 8  CLK 1OT love towards another. 1OT alnıYy
rm< am < an ıOr r<rs membrance of the WOT. at all For ıf

111a who speaks wıth hıs Lord 1S eıng
M X3 PBu aitischeoch 39 B Z \rQ

r<g acn3 PBı educed drawn asıde led AWaY._€\..;m.1 VPBIJ
e& wr mXxIın3 AFPBıu < dhchzx another miıind: hıs labour 1S emptiness.
16() Text and selecte: apparatus of FESTUGIERE, Hıstor1a Monachorum In Aegypto Edition CT

1que du SICC el traduction annotee. (Subsidia Hagıographica, 53% Bruxelles, 1971, 1/-158,
IInes 148-155

161 Iranslatıon Dy Norman Russell Ihe Lives of the Desert Fathers The Hıstor1ia Monachorum In Ae-
(Cistercıan Studies 34.), Kalamazoo, 1981,
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As 1S Irom the Syriac, where there AdIiIC

only (*honour glory from en remaınders
of the TECE dangers lısted In the TEEe| the first
word of thıs enumeratıon be extual

caused Dy the misreadıng f CONJUNC-
t10NSs UnNTtTI un) The translator seemingly
derstood read the texT ASs UN vowClesote
16 Cannot be supported by AanYy extant extual
varıant. The form Tf the sentfence
Tlect the readıng of the ‘aberrant‘ manuscrıpt C2
(vowıCsodaı EQUTOVG {’hıs clause 1Irrors Iso
the 1t10N In C2 (OQAhO TO 8?.V(Xl OT0OVÖCGATE).
ö Thıs agaln eflects varıant readıng from CZ (n
EMNL TOLLC OPETALC ENALPEGÜE) rendered ıth
hendiadys (‘boasting puffing up  e aybe the
translatıon of EOTOW  e& Dy C2 The SyriaC
translatıon that In the TrTee. Vorlage f
the translator ere COU. ave STOO! EUTPAELOC
nstead f EUTAÜELOG In the erıtical dıtıon

Dyriac Dyriac
e \ .  an  3A <ı aTMaAıIr Be careful est evıl passıon dıisturb

4|<_7.)'1:7mi arg ' inr ar< aDa YOU, NOT glory, L1LOT honour human
< dı ar< < dhholMmMma „ DA exaltatıon, 1NOT the desıre of priesthood

2  | FDa OSr aa 1OT self-love and lest YOU want be
e AA ND _Qm:u&\:z.é\ < n3 consıdered ASs rıghteous IN  - Do NOT

r<ı DA ._C\\:7J..1Ö\A\ Asıls  _S..\:C\ glory wıth YOUI g00d deeds‘ NOT be
219593 r&e33cnD a OSl < A  O hrough yYOUI virtues “ At the time

<a  SC  x ar< Ma IT\S m< 334393 ar< OMI of PrTayCcr let there NOTL COMEC INn your“
ea 3 m3 ar< C AD73 mınd an Y remembrance of famıly OT of

D3 LOcm Y 9a9 (-b'1 corporeal rest OT AaNnY other ıng
on D3 UD m<’ıuo>5 _&l:.:_; harmful for YOU of anythıng from thıs

D —— —  D —— — L5 DE WOT. al all I then, YOU AL captıvated
12!!m<“ —na1 <a < är SVn Dy ONC sıngle of these, vaın 1S YOUT

AA MN ALATT eifort FoOor ruly 1S vaın the eifort of hım

'om H BEZEN- W o  - aDa mX< inr W who standıng before (GG0d and speakıng
wıth hıs Lord because OT hıs evıl40 om. B - + om H aO10
oughts he 1S brought down fIrom theom. W —«a X a W O Ssummıt of purıQ 1003 — HW NS - 5

7 a contaıns the ole following passagc
instruction ıth plural imperatives, In accordance
ıth the readıngs In SOTINEC ‘aberrants’ manuscr1pts,
especılally CZ1C) nstead f the infinıtıve
(KAVXAOÜOL) contaıns the erb In imperative
(KavynoNGVs). LN1s clause eflects varıant
readıng Irom C2 (n EMNL TOALC APETALC ENOLPDEG-
VeE) Ihe of the PDIONOUN suggest the
readıng NNOGEVYOLEVOL In C2 which NNECTS the



101Syriac Versions of the “ Hıstoria Monachorum In eg2ypto  97

sentence the DTeVIOUS instructi1ons ıth impera-
t1ves.

Syriac R3 Syriac
<“ O3 LO m<’imMmMDAL QADASI z\y ALa Take CaIcl, est 9valn glory and transıtory

OSırn x“ ı3an Z inı honour hınder you Löi not yOUTr mınds
A d aua \ı VV'< < holmay . 4 desire the rank of priıesthood, that

adur Q-D1JD) meag (n Ar 4k ]al KhLALAS YOU o1ve In the congregation
.'7._c\\3.2\3\0 6rv(ä\(fi::\:: a Ichh ..&:nö\.1 and the people, lest, ınkıng
ar“ IN Zr 8)nn&\:z\:n that YOU arec rıghteous, yYOUu be xalted

r<3ı15.9 r<'“‘ı10anrs. 9|C7.‘\&;1 r\’.‘7.)<1.'|C\Ä7 because of the virtues .“ Never let there
12 \ ON ll(__3 5 GDE aAIly Lamıly 1NSTO of the tran-

aaa xx dı E A SItOrYy WOT In YOUTI heart“ al the time
sacdhm —ı l4‚c}\_—7.1r\'1 NS r<“44 VVF( S \a YOU DIaY YOUI Lord urı VOUI

m<‘ı70D5 NIASNT Cn U FEA hearts of CVCIV anxıety In order that
15AA < A da < al \ anı YOUI supplıcatıon INaYy NOT De inNadete

M U Arcdz —3 In ıts requestl. Just AS the Servant does

om. S < ıiqOmDALD AaAa d
who, speakıng wıth hıs aster, recol-
lects hıs mınd from CVCILY wanderıing,codd. m<nr g N plur GESI,  LEa Ihha SCTTL SZ codd. X dhanıs that he COM ALSWECTI readıly CVCIY-E O. r<“ 3Cn SWS._C\\AÄI<&\C\ ıng as by hıs aster

T na 143 vn SW Q'“:":"n „ aadhhän! T“ 3 + Z See the remarks R1 In ote T hıs clause
eflects varıant readıng from C2 ( EL LOLC
ÜUELULGC ENALOEOOE). See the remarks In
otfe ere

HMA 1. $ 26

TrTee Tee
NAOYEL Ög TOV oA1L6 0V TOUTOV enG Everyone who has NOTt renounced the
ÖLAVOLALC EKAOTOC UN NOAVTEAGC TOV WOT. uly and completely but chases
KOGLLOV ANOAPVNOALEVOC, AAA after 1ts attractions uffers thıs spırıtual
ÜNPALEVOC XVDTOD INV OUPECKELOV. ÖL instabılıty. Hıs preoccupatıons, eıng
YAp TALC TOAAMAC EYXELPNOELC WEPLCOVTAL bodıly and earthly, distract hıs mınd
XVDTOD INV ÖLAVOLOV X11 OPOVTLÖEC hrough the INanYy enterprIises In IC
SOUATIKAL O’BG(XI Ka YyNivaı, KL he 1S engaged. then, ADSOTDE: In hıs
AOLTOV TDOC T NO ÖLALOAXOLEVOG QV struggle agaınst the passıons, he CannoOot
ÖVVvaTtaı OPOLV TOV F£OV AA UNÖELC SCC (G0d However, ONMNC should a(011
OOTNV JILO’L INV YVOGLV Veihnon AKpLBOC to explore thıs knowledge In AanYy
KOTONTEVLOAOÜQL. Un MWCG, AVOELOC C(DV (9) for fear that ONC should be
TOV TOLOVDTOVD KTINLOTOG, ULKDOV A oranted SOMEC SsSma part OoTf ıt and eiıng
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QOTNC KATAELWÜELC VOLLLON TO IL unworthy of such gıft cshould INn that
KOATELÄNOGEVAL Ka NOVTEAGC EKTEON MI6 has apprehended the whole, and

162 163TDOC INV OUOPAV. tall AWAYV utterly perdition.
| + 0 voDc
Syriac R1 Syriac R1

A Zus da (< 3Cn (.t1 LE Thıs fall happens the mınd of CVCIY-
AA ur H a UNGC, who has nNnOT completely renounced
DE AAar SN 1-!_3—‘7J the WOr. but hunts after approbation.

m&\.n;‘ä'\ <ra N b <ZAıcdım FOr devoting hımseltf everythıng In
rZaIsS ıra aı Q Za m< —Y O19 INa Y WaYy> HIS mınd 1S diıvyvided

r<5:.‘) Aa 3CD00X. Nn Varlous bodıly and earthly oughts and
Qı yır S AS (.i1 2a m<a Jı he has 1g agaınst HIS (IW passıons
eEMa A durcducdhusg and 1S NOTt able {O SC6 (30d 1S NOtTt meetl

A TErn C Aula ) e aM r<'’arx. for anybody 1n that he has DIE-
AT A aa AYX I< miay cisely Ooun knowledge, lest eıng

worthy oTf knowledge and havıng
quıired part OTf Il he imagıne that he

‚1 P : Bu NN Bu r<’acna
0PBu OIn PBı PBı DBu has Ooun the ole of ıt and be otally

VE A DB —< 330 Bu Cası nto perdition.
Syriac Syriac

LAZ< ar T“ (3 Thıs fall happens tO the mınd when
4|<.‘7.\X;;: NO wrı ‚mr OTINCONC has nNOT completely rejected

r< 331 9050 m<ın S the WOr. but awaıts gel honour and
NOALOUNT N a r nı and olory Irom it, because of the mult1i-

9r<&\5_5.° 8m&u;i&\Ä 7rQé2.:a tude OTf HIS oughts bodıly (ALS diviıdes
B — — _\_IA:JC\ 10  d hıs mınd nto all of For when

12  Was d AI ına the mind‘ Mghts agaınst the passıons of
< Q$7.)O Zr < 1 dese. it 1S 1ındere: and eprive OT the

urı HS HD Ala TEL VISION of (J0d and Irom the knowledge
f truth Let us NnOTt 119 of OQUT NOWwWI-a L  (.}..C\J. DA

ma\ag 15  TDQ0)I)0 Qg Z/acry) A 1 edge that have virtue when ATIC

NR Aaq® 16  AT Ar S NOoTt worthy attaın ıt. Even ıf WEIC

ADı made worthy of part of 1t. let us NOTt

“ BA BA GE 1n that attaın the Ole of ıt
HSB W6+1 W xxla HW completely, that fall otally into
SN m EW H om W11 W12 the pıt of perdıtıion.
TaQslas3 MIAN.T W 15 (—D1 aD
durc/ichnsans. N Kgr < d E AO
e >n \3 RD SE Z E E Iranslatıon of the varıant (S10LO.XOLEVOC

Aa 7 VOUC) of the famıly

1672 FESTUGIERE, Hıstoria Monachorum, 15, lınes 156-164
163 Russell, The Lives f the Desert Fathers, a
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yr1ac R3 Syriac R3
NS 1A3ı AI.11 r<'‘35A C0 SO ıt 1S meetl for us, LOO, fejeCt CVCIY-

< QI71AS \ axıa < \ mIa rn.u&\5.)" Hbrn ıng that 15 isıble and neglect and
MIl u c 2.ÄÄ315.&\1 'J\Cl< despise bodıly pPrOVIS1ONS, In order that

< uua _Ä.Ä;_-n OQUT mınd be purıfllıe of the oughts of
OUT and wıth the hıdden CYC ofDicAIı (.!1 N ZcaX

sr „ T1ADg ar< HN ()UT mınd INaYy SCS God, OUT SavIlOur.
NS 7r<iöqx: NSc S NAXS 1S meeTl for UuS, then, that cshould be

K..\.\:&\J.H O oa r<“ acn.3 otally CMPLY of al] transıtory PDOSSCS-
S10NS, lest Dy lıttle geL wholly

1a94 NS .SS 2  +QJAJSS‘F fQ1.27)5£ caught In bıg troubles. Let us always beS YDANZS 60m 557v<1=a1=.5"7
<30035 SS S 9m. $°'" + »a SßV DOOI of the thıngs that AdIC isıble

HMA 1. $ 28

TeeTee
O’DWV YVOGEOC FOV SK WENOVC J©hereiore. he who has been ranted

KATOHELOÜELC INV NOGOV YAap OVÖsEVI partıal owledge of (30d fOr It 15 nNOTt
ÖSUVOTOV SGTLWV LTOÖEEAGÜQL possible for the ole of such nowl-

edge be received Dy AaNVONC alsoO Aal-TYXOVEL Ka TNG TV NAADV ONO VTOV
YVOGEMC Ka CD  S WOTNPLO. FOUVU taıns the knowledge Of all other thıngs.
ÖELKVUVTOC XUTO KL xpoßleneı T He SN mysterI1es, fOr (30d sShows hım
WEAAOVTO Ka VEOPEL ANOKAÄLWEILG, them: he foresees what belongs the
01107a O1 OAYyLOL, Ka ÖVVALELG ENLTEASET future, he contemplates revelatıons 1ıke
KL OLAOC YWETAL £OV KL ILOLV OAUITNUO the saınts dıd, he performs m1g

164K £OV KOLLCETAL works., he becomes friend of God, and
165obtaıns from (30d CVEC  ıng he asks.

Syriac R1 Syriac R1
.rn (YJA'\L'\.& (r<'’aOL;I Aa Q cn He therefore who 1s worthy of hıttle of

t1'.uk=.ß.\1 the knowledge of (106. for Ian 1s NOTna 9 yır N dalal
m<m JIıa 3.<Au<'.'*m.1 s r<ın Jı Ö capable 61 recelving the ole of it, 1S
N (< 3 03177 Dn MS pre able get alsSO the knowledge of INa y

r-(\.u:t\ XL3 3OD vvr< 7:<\.A\ r<“a thıngs and SCC mysterı1esA the
9.Ärér.1 A r<“ acm Knr Y O knowledge of (30d cshows hım And

.N he ll 6C revelatıons 1ıke the saılnts

PBu + ur PBu <r i N TBu and he 111 make S1gNS, and become
frıend, and everythıng he asks heZzyın< IPBı 1A57 Arzics Orıa IPBu

IPBu r<hl\o IPBı EPBu ıll gel Irom (30d
mA PBu Arezanr /

164 FESTUGIERE, Hıstoria Monachorum, 19 IInes 168-17/74
165 Russell, The I ıves f the Desert Fathers, S
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S5yriac R2 Syriac
aAr sı Aa He, therefore. who Was ranted geL

V\11.\1 rv(_s._7.r\ Ä=.n.h achıLr< GVEN partıal knowledge OTf God, for
(< 10 r<“3Acn < r<'‘3crn ONC 1S able acquıre the OQie of it; alt-

D ebr zı< taıns alsSO the knowledge of all the
a\ (-l\-lA'\L'l Hbr \iädh mm DrAO thıngs that exIst. SEeEes hıdden mysterIies

33 3O Q Acp ea U\e\'\’ 5.<.uk\ ( <“1y0 IC (J0d reveals hım, and under-
da Tar W < u10 < haädhra stands the things IC dIC LO happen,

and SCCS revelatıons Just AS the saıntsZa 8.Är<x.1 ala
5SaW, and he makes S12NS, and becomes

O, W2 2606 B era H4A H: +5adı
W DE W6r(:.\m<H C\\.u1H8 \zı XaQ friıend wıth God, and he geIs from (30d
E CVC  ıng he asks.

Syriac R3 Syriac R3
3CTJ <m Za mQ t.:1 D NCn ‚Although| the knowledge that 1S

ON br .>.1&\1 3CTJ <mr OT (G30d 1S partıal owledge OoTf the
m<ın ’ _ Sch —3a D3 Zla 5Iıchchöa Godhead, ıt 1S worthy kNnOw those

thıngs that exI1st, and O prophesy thosem‘ Qn —Q cr C(T1LLZDIN _\m.\r<1
cn „ioch—m3 r<“ 107 IC AL COIMMC, and understand

‚m0ir(_€ n Z r<cnÄr<1 ( LT the hıdden mysterI1es of God, because ıt
(.:m:.‘&\:.) 1S Iirom Hım, and 1S of spırıtual

SCTIPDSI, COd. <Z/s1 5Schchaßa revelatıons. And he who approaches
thıs SC knowledge| wıll become
Irıend of (30d and hIis requests 111 be
fulfilled DYy Hım
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Das verschollene optisc sahıdısche
Typıkon ragmen AUus Venedig

FEın lıturgisches Dokument Aaus dem Schenute Kloster berägypten

Eınige der schönsten griechıischen Kunstwerke der Antıke sınd uns römischer
opıe erhalten Obwohl WITL den verschollenen Orıginalen nachtrauern sınd WITL

gleichzeıtig dankbar ir dıie Kopıen uch andschrıften sınd 11UT Kopıen VOINN

nıcht mehr erhaltenen Autographen Was un WIT 11U WECNN auch SIC verloren
gehen? Wır können 11UT hoffen dass bevor das passıer CIM gewIissenhafter
Gelehrter SIC ediert oder ZU TUG vorbereıtet hat damıt WIT heute zumındest

Transkrıption ZUT Verfügung en Eın derartıges Schicksal 1ST KOD-
tischen TIypıkon AUS der ammlung des Venezlaners (HaAaCOMO Nanı wıder-
fahren Zeugn1s davon en WIT heute WHre. dıe beıten des es der CGon-

Canonıcorum Sanctı Salvatorıs Bologna (HOovannı u1g1 Mingarellı
(1722-1793) Obwohl dıie Hoffnung bleıbt dass ages das Orıginalblatt
wıeder auftauchen wıird ussch WIT uns heute miıt ingarellıs Transkrıption
zufrieden geben

Im Zuge C6 Arbeıiıt den Typıka des Schenute Osters den 11UT

iragmentarısch überheferten eıtung ür den dortigen (GGottesdienst IST 6S 11111

jedoch gelungen dieses verschollene Typıkon bestimmten SX
dem ich das Sıglum MONB WC° egeben habe zuzuordnen und diesen damıt

wichtige Informatiıonen vervollständıgen In ersten Schritt werde ich
miıich ingarellıs Arbeıten zuwenden dann CISCHC Beobachtungen ZU verscholle-
HCNn arlegen und abschließen. den CX MONB darstellen |DITS Ifi-

der hıer besprochenen Blätter erfolgt Rahmen Gesamtpublıkation
Vgl Mıiıngarellı Aegyptiorum cCodiıcum, Fasc lertius LACXEM
Vgl dıe ausführliche Studıie ber Mıngarellı und TDeIteNn be1l »(G10vannı u1g1 Mın-
garelli« 415 395
Für e Benennung der ursprünglıchen Kodizes verwende ich dıe ıgla AUus der Datenbank Corpus
de1l Manosecrittı Copti Letterarı (CMCL) VO  — Tıto ()RLANDI http //rmcisadu.let unıromal
ıt/cmcl/ammıinı/entrata html Ich NUuTtZz:! 1er dıe Gelegenheıt IMNECINECN ank 11ıto Orlandı für
den Zugang diıesem reichen Mater1al OTOS kodikologische Beschreibungen bıblıo-
graphische Angaben eiC auszusprechen Für lıturgische Kodizes deren Kern VYDP. Blätter Dıl-
den, werden dıe MCL--Sigla MONB MONB VOIN MONB bıs MONB
VO  —; Orlandı ZUT Verfügung gestellt.
Der e1tstiite der Monographıie, 1€e 1 Vorbereıitung ist, lautet » DIie lıturgischen Typıka des
eißen OSTtfers Teıl Die Perıkopen- und Hymnen-Libellı. C< Sıie wiırd ı der Reıihe »Jerusale-
HIGE Theologisches Forum« (Münster ı publızıert werden

(2010)



106 Atanassova

(HOovannı ulg] Mingarellı un seiıne Edıtion koptischer Fragmente
Im re 1785 publızıerte (HOvannı u1g1 Miıngarellı dıe ersten ZWEI Faszike]° Se1-
NC Studıe über dıe koptischen Fragmente AUuUs der Bıblıoteca Nanıana der
fangreichen ammlung des venezlianıschen Polıitikers und mıiırals (GHacomoOo
(Jacopo Nanı. Diıieser hatte seiıne koptischen Fragmente 1mM Dezember 1784
Mıngarellı nach Bologna gesandt.6 Miıngarellı hatte noch einen drıtten Band 1790
( SR TuCcC vorbereıtet. Dort beschrıebh und transkrıbierte : zusätzlıche Blät-
ter Aaus XVII SOWIE noch dre1 weıtere Kodizes (XVIIL XX und XX) DIie-
SCT drıtte aszıke wurde allerdings aufgrun des Todes® des Autors nıe veröffent-
16 Dıiıie unvollendeten un unveröffentlichten Druckfahnen werden als ınga-
rellıs drıtter aszıke angegeben  2  9 obwohl die Druckfahnen- Titelseıite keıine ÖOrts-,
T1a und Band-Angaben biletet. Allerdings verwendet Mıngarellı selbst für se1in
unpublızıertes Werk auf Seite {I11 dıie Überschrift »Aegyptiorum Fragmentorum
Fascıculus Tertius«. Insgesamt werden In den dre1 Faszıkeln Fragmente VO  —

20 koptischen Kodizes wiedergegeben und kurz beschrıieben, wobe!l jeder exX
Il Nummer) en oder mehrere Blätter en kann  10 Diese Kodizes bzw. Frag-

wurden 1797 mıt anderen ogriechischen un: orlentalıschen
andschriıften VOIN Nanı als Schenkung dıe Bıblioteca Nazıonale Marcıa-

Venezıa übergeben. Die VON Miıngarellı In den ersten ZWEeI Faszıkeln edierten
Kodizes bzw Fragmente werden un der Sıgnatur (3r 192 Il aufbewahrt.
DIe Signatur Or 193 N 10) t(ragen dıe Aaus dem Fascıculus Tertius Fragm.“
VII angegebenen Blätter SOWIE dıe Blätter mıt Pagına ö un VIL-VUIL dıe
dort ragm aufgefasst SINd. FEıne Bemerkung VO März 19172 AUusSs der
and des Bıblıothekars arlo Fratı welst darauf hın, dass dıe ragm XX
SOWIE dıe Blätter mıt Pagına TV VO  — ragm Nn1e der Bıbliıoteca Marcıa-

Miıngarellı, (Hovannı u1g]1, Aegyptiorum codıcum relıquiae Venetils In Bıbhotheca anıana ASs-
servatae. Fascıculus Fascıculus er. Bononıiae 1785
mmel, Shenoute Literary OTrpus, ZT. Fußn
Vgl o  a, »(HOovannı u1g1 Mıngarellı«, 335
Vgl Mingarellı, Aegyptiorum Codicum, Fasc. Tertius. C »Quod Fascıculus hıc ertius Frag-
mMentTOoTrUumM Aegyptiorum Bıbliıothecae Nanıanae typıs absolutus 19(0)8! fuerit, auctorIıs INOTS In Caussa
OMNINO Iu1t.« Für diese und weıtere Hınweise betreffend Mıngarellıs extfe und koptische Frag-
mente In der Bıblıoteca Nazıonale Marcıana enezıa an iıch Uusı Marcon, der Kuratorin der
Handschrıiıftenabteiuung.
Vgl Quecke, »Psalmındex«, 263, Fußn zn o  a, »(HO0vannı Lu1g1 Mingarellı«, 335
DiIie erwendun der Terminı »Fragment« und »Kodex« VO  = Miıngarellı ist irreführend Er g1ibt
jedem der KoOodiızes 1ne Nummer und benützt ann die Ausdrücke »Fragm B  « Jedoch
gehören In den meılsten Fällen einer Nummer mehrere Blätter DZW. Fragmente. In den TEI
Faszıkeln werden Fragmente dUus koptischen Kodizes vorgestellt.

11 Das ıst dıe Abkürzung, dıe Mıngarellı In seinen TE] Faszıkeln verwendet. Da selber In den
Überschriften den KOdizes diese Bezeichnung benützt, findet SI1C uch 1er Verwendung.
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I1l angekommen sind. “ Miıt anderen Worten: ast alle Jextzeugen, dıe 1mM FAascı-
culus Tertius dargestellt Ssınd, sınd heute verschollen Somıit erweisen sıch 1inga-
rellıs Druckfahnen als das eINZIEE, unschätzbare ZeugnI1s der ragm XIX
und Soweıt MIr bekannt Ist, lıegen heute Druckfahnen VO  —; Fascıculus Tertius
In Berlin””, Bologna “ und Venedig””. In der Unmiversitätsbibliothek VOI

Bologna werden In den appen 2947 und 94 /hıs auch dıe eigenen Manuskripte
ingarellıs aufbewahrt."® DIe Notizen ingarellıs Z Fascıculus Tertius sınd In
appe 294 /bıs, Jjene A ragm XIX In 3—Busta 2947 bıs, TascC. Q ERDAL

ingarellıs Darstellung VO  — ragm XIX

Im Miıttelpunkt dieses Aufsatzes steht das verschollene lıturgische ragm
IN AUS dem Fascıculus Tertius, der er als Mingarellı, Aegyptiorum codıicum,
Fasc. Tertius zıt1ert WITd. Aus ange]l einer Sıgnatur Tre ich die olgende
Bezeichnung für die verschollenen Blätter AaUus Bıblıoteca Nanıana e1in Venezıa,
Bıbl Nan COpt I: Mıngarellı-Fragm. NX Auf das In rage stehende

wırd 1mM Weıteren als »Mingarellı-Fragm. HA hingewılesen.
In seinem Fascıculus Tertius® beschreı1ibt Mıngarellı das verschollene

Mıngarellı-Fragm. MIX folgendermaßen: ””
Membrana mnı lacera, onga unc1as ferme novem,‚lata lım uUunc1]1as saltem quinque.
C’haractere elegantıssımo eEvarata fuıt seculo fortasse OCLavo,aut mu nNnie Posterior
COS 1NUMECTOS ddıdıt, qUOS parenthesı inclusı. Alıquot Iınex rubrıis ıterıs scrıptae fuerunt, quıbus
lıteraram apposu1l

In diesen knappen Angaben ist besonders unterstreichen, dass a) die Schrift
elegant Ist, b) Uurc dıe Verwendung der Klammer auf eine zweıte and inge-
wlesen wırd un C} alle Zeıllen In S Tınte mıt einem gekennzeichnet SINd.
Eıne zusätzlıche Informatıon ber dıe physısche Beschaffenhe1r des Blattes erhal-
ten WIT UuUrc dıie Texttranskrıption selbst Daraus wırd ersichtlıch. dass das Recto

1 DiIie Bemerkung lautet 1Im rıgınal: »Mancano Tagm AIX oglı Il ML: 1
VI) de]l Tagm 1O  —_ pervenut! alla Marcıana«. Diese Informatıon Thiıelt ich PCI maı

November 2010 VO Uusı Marcon, vgl 1er Fußn
Die S5ignatur des drıtten Faszıkels In der Staatsbibliothek Berlın, Preußischer Kulturbesıitz lau-
tel AoO 3613
Der 1Nnwels Aaliur ist be1l Quecke, »Psalmındex«, 203 Fußn finden Die 1gnatur der TUCK-
fahnen In Bologna lautet BUB, 294 /bhıs nter erselben S1ignatur wırd dort uch das uto-
grap. Miıngarellis aufbewahrt Laura Mıanı an ich für dıe hılfreichen Hınwelse.
Die 1gnatur der Druckfahnen ın Venedig, dıe ich für meılne Arbeıiıt benütze, lautet Bıbhlıoteca
Nazıonale Marcıana Venezla, (at Mss. Marc.

16 a »(G10vannı Lug1 Mingarellı«, 347 Vgl och AeZa, » el manoscrittı coptI] de]l Mingarellı
ne Bıblioteca dell’Universita dı Bologna«, 4858-502

1 o  a,; »(HOvannı Lui1g1 Miıngarellı«, 335: 362-363
18 Mingarellı, egyptiorum Codiıcum, Fasc. Tertius,
19 Meiıiner Kollegın Chrıstina Kreinecker an ich für ihre Unterstützung e1m lateinıschen und

ıtalıenischen Text
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373 und das Verso 3 Zeıllen hatten. Iiese Informatiıonen werden Uurc dıe
Transkrıption des eCIO (S L-LI) und des Verso (S I-L des iragmentarı-
schen Blattes erweıtert und geben somıt den ausschlaggebenden Hınweils für dıe
Zuwelsung des Mingarellı-Fragm. XX ZU CX ONB.WC Die Adnotatıo-
MNCS, dıe Recto und Verso unmıiıttelbar folgen, bıeten ingarellıs Identifikatiıonen
etlıcher bıblischer Perikopen-Initien, se1ıne Ergänzungen des koptischen 1ıbel-
exTi mıt lateinıscher Übersetzung und ebenso einen seiner seltenen Versuche.
lıturgische uDrıken erklären. Aus den insgesamt 70 transkrıbilerten att-
Zeılen konnte Miıngarellı 11UL Zeılen mıt Periıkopen-Initien SOWIE dıe 13 Zeıllen
miıt den lıturgischen uDrıken nıcht iıdentifizıeren.

Beobachtungen ingarellıs Transkrıption
Um dıe tehlenden Zeıilen-Inhalte beım Mıngarellı-Fragm. XIX identifizıeren
und rekonstruleren, sınd fünf Arbeiıtsschritte durchzuführen

A Z um Vergleıich MUSsSen parallele oder teilweıise übereinstimmende Typ1-
kon-Blätter herangezogen werden. Für Miıngarellı-Fragm. XIX kommt in rage
dıe Verso-Seıte AUSs dem Parallel-Kodex MONB.AW., Wıen, ONB. P.Vındob

9731 Verso 1417 22-32, be1l dem sowochl dıe Perıkopen-Initien als
auch dıe lıturgischen uDrıken übereinstimmen. Als teilweıise übereinstimmend
kann 111a ZWE1 Blätter Aaus dem CX MONB.WL, ıden, RM Ms opte
82R (Insinger 38C) und Ms opte D (Insinger 35d), be1l denen L1UT dıe ıturg1-
schen Rubrıken paralle laufen, SE Vergleıich heranzıehen.

J1ele Buchstaben AUS ingarellıs Transkrıption MuUSsSen anders gruppiert
werden, damıt dıie Wortreste einen Sınn ergeben.

Um schwıer1ıge Zeıllen identifizıeren können, ist In den etzten sechs Ze1i-
len VO  i Recto eın Fehler beheben IDieser beginnt mıt e1ile D und sıch
fort bıs ZUT e11e 35. der etzten des Blattes Um sıch die Entstehung des Fehlers
besser vorstellen können, 111USS 11a sıch dıe tabellarische“ Struktur der Typıka
VOT ugen führen. be1l der der ext In dre1 Spalten dargestellt WITrd. In der ersten

Spalte stehen die abgekürzten Namen der bıblıschen Bücher., AUSs welchen dıe
Perıkopenimnitien tammen In der zweıten Spalte SInd Zahlen iinden, die dıe
Ps-Kapıtel, dıe Kephala1a-Sektionen wıedergeben. In der drıtten Spalte e_

O1g dann das eigentliıche Perıkopeninitium. e1ıle F des KECLO, der Fehler
beginnt, beinhaltet eine lıturgische Rubrık S1e usste WIEe üblıch auf diesem
und überhaupt be1l den Typıkon-Blättern mıt Tınte geschrieben werden.
Jedoch finden WIT VOTI der e1ıle nıcht das erwartende R, mıt dem Mingarellı
gelmäßıg jede lıturgische Rubrık iıhrer D markılert (vgl. hler

Be1l den Typıka Sınd ebenso Spalten erkennen, dıe sıch jedoch VO  : den Spalten be1l den Schenu-
te-Werken unterscheıden. Für S1e benutze ich den USdTUC tabellarısche Spalte, da der
Schriftspiegel dAeser Quellen sehr oft WIE 1Nne Tabelle AUS TEe1 der Z7WE] Spalten aussıeht.
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un Stattdessen steht Zeiılen-Beginn der koptische Buchstabe Horı und
dıe VON zweıter and geschriıebene ahl (1 e1 ergeben keinen Sinn be1 der
lıturgischen Rubrıik Ile TODIEmMe der etzten Zeılen auf Recto lösen sıch VO  —

selbst, WE INan annımmt, dass dıe Angaben der ersten und zweıten Spalte VOIl

e1ıle Z inklusıve des TÜr die lıturgischen uDrıken In Rot verwendeten Buchsta-
bens K, zufällig übersprungen hat und stattdessen dıe Informatıon AdUus e1ıle 28
übernommen hat Der Buchstabe Horı und dıe ahl PasSsch Sanz für dıie
28 eue, dıe ein Perıkopeninitium AUS dem Hebräerbrie c  E’beinhaltet
Damıt wırd die Bıbelstelle angegeben und auf dıe Kephalaıon-Zah 10,
die auf dıe große Hebräer-Sektion 10, die ebr 11.1/-12,1 umfasst,“ hıngewlesen.
Miıt anderen Worten: Der sıch fortsetzende Fehler In ingarellıs Transkrıption
besteht darın, dass die Buchstabenreste VON den ersten und zweıten Spalten der
etzten Zeılulen mıt einer CHEe ach oben erückt SInd. Dadurch steht der Hın-
WEeIS auf dıe eT Paulinische er1ıkope be]l der lıturgischen Rubrık, dıe Ps-
Kapıtel-Zahl eiıInde sıch gegenüber der Pauliniıschen er1ıkope us  Z

DiIie Entstehung des Fehlers ist auf Mingarelli““ zurückzuführen. Wahrschein-
iıch wurde GT VO sehr schlechten Erhaltungszustan des Blattes beeıinflusst, VO  —

welchem auch dıe vielen fehlenden Buchstaben In der Texttranskrıption ZCUSCNU.
Es ist nıcht auszuschlıeßen, dass dieser Blattzustand Mıngarellı dıe Spalten und
Zeılen falsch In Verbindung bringen 1eß Eın derartıger Fall ist MIr bekannt beım

London, Or 3580 A:4 (A.3 Recto, das mıt Mıngarellı-
ragm DE ZU CX ONB.WC gehört. Nachdem ich dıe wenıgen Buchsta-
ben der etzten sechs Zeılen Aaus der ersten und zweıten tabellarıschen Spalte eine
eıl1e nach gerückt habe, waren alle schwıierıigen leichter lösen. Aus
den sechs Perıkopeninitien, die ıdentifizıieren waren, Warl Mıngarellı In der La-
SC vier riıchtig bestimmen, dıie anderen ZWEI1 Sınd MIr erst ach der ehebung
des Fehlers gelungen.

Man I1NUSS beachten. dass dıe Typıka qals lıturgische Quellen miıt sehr knap-
DCIM Umfang und sechr ogroßer Informationsdichte verschliedene Wege kennen, dıe
gabe d einer erıkope darzustellen. DiIe me1ı1ıst verbreıtete Art ist C5D, dıe AN-
fangsworte einer bıblıschen Lesung zıt1eren und ZW arl In der drıtten tabelları-
schen Spalte. Eıne weıtere Möglıichkeıit ist C5S, nachdem In der ersten un zweıten
tabellarıschen Spalte dıe konkreten Namen der bıblıschen Bücher mıt ıhren Kapı-
telzahlen benannt wurden., ın der drıtten Spalte keine Texte mehr zıt1eren. In
iıhr wıird mıt kurzen Bemerkungen WI1Ie »sSe1In Anfang«, WECENN eın nıtıum Aaus dem
Psalter Sstamm(t, oder »1hr Anfang«, WE CS sıch eın nıt1um A4AUS einem der

21 Horner, New lTestament In the Outhern Dıialect 1  g 452 (»The hapters arge Sections of the
organ Manuscrıipt«).
Dass der Fehler bereıts Miıngarellı un! NI1IC| TST später jemandem be1l der typographischen VOrT-
bereitung der Druckfahnen unterlauien Ist, ze1g! das Autograph Miıngarellıs, das eute In Ol0O-
SNa untfer der Sıgnatur BUB, 294 7bhıs aufbewahrt wıird. Dieses konnte ich In einer Fotokopıie
überprüfen.
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katholischen Briefen handelt, auft den Perıkopeninhalt hıngewılesen. Ahnlich sınd
dıie Hınweilse für das Ende eiıner er1ıkope. DIe er1ıkope wırd somıt nıcht zıtlert,
sondern benannt oder rklärt Diese Tatsache I11USS Ial ebenso AL Kenntnis
nehmen, WECINN 1IHNan die e1le S10 auf Recto VO  —> Miıngarellı-Fragm. AD iıdenti1-
fizieren versucht. Auf eC1ne 3() sollte eiIn Evangelien-Inıtiuum für dıe Samstags-
Vorfeljer auf das est höheren Ranges VO Apa PSOo1,. das A echır II Ja-
nuar) gefelert wird, stehen. Aus der ersten und zweıten Spalte sınd 11UT der Buch-
stabe »A « und dıe Zahl (€) AUS zweıter and erhalten und S1E Nlleine Sınd nıcht
aufschlussreich In der drıtten Spalte steht MMAKAPICMOC, » DIie Selıgpreisun-

Wenn INan dies nıcht als Zıtat auffasst. sondern als Tıtelangabe, kommt
111a auf den wohlbekannten ext der Selıgpreisungen, der MT 5,1-12 umtftasst.
ach dieser Erkenntnis annn 111a leicht dıe Buchstaben Aaus der ersten un ZWEI1-
ten Spalte deuten. er Buchstabe »A « ist der Rest AUS der Bıbelstellenangabe
»[M]a[(@]|«., d1e für den Kvangelısten Matthäus steht, un: dıe T ahl deutet auf dıie
Kephalaıon-Zählung, dıe sıch In der Ausgabe des sahıdıschen VO  —; George
Horner“ VOI 5La eEHNde Diese Hınweilse N der ersten un zweıten Spalte
konnten erst nach der ehebung des In un beschriebenen Fehlers In dıe
Argumentatıon eingebracht werden.

55 Die Margınalıen-Informatıion Miıngarellı-Fragm. XIX 1I1USS ebenso AUuS$s-

werden. In ingarellıs Transkrıption findet INa keıne Angaben für dıe
Pagına- un Lagenzahlen. Nıchtsdestotrotz kann S1Ee unls beım au des UuT-

sprünglıchen CX weıterhelfen. oberen and VO  — Verso“ stehen die OMI-
IC X6 die In der Mıtte Uurc eiıne kreuzförmige Verzierung, dıe eın

Flechtmuster darstellen sollte. SINd. DiIie VO  — einem oder mehreren
Flechtmustern begleiteten nomına den oberen Rändern bezeichnen be1l
den koptischen andschriften regelmäßıg den ang oder das Ende einer Lage
[)a S1e sıch In diesem Fall qauf dem Verso efinden, deutet das auf das Ende einer
Lage hın

Grundsätzliches YARE au eINes lıturgischen ypıkons
AUus dem eißen Kloster

Bevor ich FAET Darstellung des BX ONB.WC übergehe, möchte ich ein1ge
grundsätzlıche Überlegungen den Typıka voranstellen.

41 Wıe viele andere Handschriftenblätter” ehören auch dıe VO  — Mıngarellı
edierten und transkrıbilerten Fragmenten den Bıbliothekshbeständen des Sche-
nute-Klosters In Überägypten, das auch dem Namen >Wei1ißes Kloster«
bekannt ist IDER In den koptischen Studien ohl bekannte Phänomen der VCI-

23 Horner, New Testament In the Outhern Dıalect E
Miıngarellı, Aegyptiorum Codıcum, Fasc. Tertius, L

T Vgl mmel, henoute Literary Corpus, 18-28, 38-45
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Blätter ist auch be1l den Iypıka allgegenwärtig. Um dieses Problem eıich-
ter In TE bekommen, wurde VonNn Stephen Inme für dıe Rekonstrulerung
des Schenute- Lextkorpus der Begriff »Handschrıiften-Kern« (»Core«) In die KOp-
ologıe eingeführt.“ DiIie ıgla Aaus der Datenbank CMC1 — sınd fest mıt dem
Kern, der AaUusS einem oder mehreren Blättern bestehen kann, verbunden und dür-
fen nıcht mehr geändert werden. DIe Komplementärblätter sınd qls Ergänzungen

den Kern herum gedacht. S1E mıt einem andschrıften-Kern fälsch-
lıcherweise assoz1ilert wurden. dürfen S1e hre ıgla wechseln, den Fehler
korrigleren. Der Kern darf allerdings nıcht mehr mıt einem Sıglum VCI-

sehen werden. Hıer zıt1ere ich dıe MCL-Sıgla, mıt denen ich dıe bestimmten
Typıka-Kodizes benannt habe,”® NUTr mıt ıhren Kernblättern.
A Meıne Beschäftigung mıt den Typıka In den etzten Jahren hat mIr eutllc

geze1gt, dass WIT für diese lıturgischen Quellen einen übergeordneten Termıinus
mıt breiterem Bedeutungsumfang brauchen. Ich verwende den Terminus » Iypı-
kon« (pl Typıka), der VOIl Hans Quecke AUus der byzantınıschen Iradıtion In dıe
Koptologıie eingeführt wurde. Obwohl C In den koptischen Texten nıcht bezeugt
ist, ist als Überbegriff dennoch gut gee1ignet. Wıe Heıinzgerd Brakmann“ 1M-
HGT wıeder be1l lıturgıewıssenschaftliıchen Ireifen betont, I1USS diesem Termminus
das Jektiv »liıturgisch« vorausgesetzt werden, eine möglıche Verwirrung
zwıschen lıturgischen Iypıka und jenen; dıe dıe monastısche Lebenswelse regeln
und ebenso In der byzantınıschen Tradıtion vorhanden sınd. vermeıden.

Am Begınn meılner Untersuchung habe auch ich dıe egriffe Perıkopen-
Dırektorien un Hymnen-Direktorien ohne weıtere Dıfferenzierung verwendet.
och diese Termiını beziehen sıch lediglich auf den Inhalt eiInes Blattes bzw.
Fragmentes und nıcht auf eine andschnrı FEın Perıkopen-Direktorium
DZWw Hymnen-Direktorium ist eın INn sıch geschlossener Teıl eInes lıturgischen
ypıkons. Eın lıturgisches Typıkon des Schenute-Klosters besteht AaUus mehreren“”
Teuen, für dıe ich den AaUus der Liıturgijewissenschaft bekannten Terminus >1 .ubel-
lus« (pl A  e  1 verwende. Alleinstehende egriffe WI1Ie Perıkopen- oder Hymnen-
Dırektorien sınd vermeıden, da die Gefahr besteht, dass S1e auf einen SaNzZCH
CX übertragen werden. Wenn also ein ein Perıkopen-Direktorium dar-

Vgl mmel, Shenoute Literary Corpus, 103 »Bach reconstructed CX 1S defined Dy CO

constituent of DÜ LNOTC leaves. Thıs 1S the part of the eX 16 the ECX sıglum Dr1-
marıly attaches Itf alnıYy er leaves of the reconstructed eX ATIC proved belong elsewhere
and MUust be dissoclate. from the COIC, the dıissocilated leaves 11l recelIve dıfferent sıglum.
Ihe sıglum of the(from 16 they ave een dissoclate. 11l remaın ıth the CL «

Vgl Jer Fußn.
Vgl 1er Fußn
Heıinzgerd Brakmann ist eiıner der wichtigsten Ter in meiner koptologischen Laufbahn Ich bın
ıhm dankbar für dıie vielen lehrreichen Gespräche un! Emaıils In ezug auf e lıturgischen uel-
len der Kopten.
Eınıge davon wırd INan aufgrun des Quellenmangels vielleicht nıe aufspüren können.
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stellt, el das NUT, dass dieses AAEE Periıkopen-Direktorium-Libellus eINeEs
lıturgischen Iypıkon-Kodex gehört.

43 IdIie Untersuchungen den Iypıka en verschliedenste andschriften-
Strukturen Aans IC gebracht. Hıer reicht dıe Beobachtung: Eın 1DEeNuSs kann en
Perıkopen- oder en Hymnen-Direktorium darstellen Allerdings ist Hymnen-
Dırektorium wıederum en Überbezgriff, der siıch 1Ur auf den Inhalt bezieht DIe
koptische Liturgie kennt olgende poetische lexte Hermenelal, Hymnos-
Gesänge, olekon-Gesänge, Irısagıon-Gesänge S1e alle können als Hymnen
bezeıiıchnet werden. Kodikologisch gesehen, kann eın Hymnen-Lıibellus N

Hermene!1la1l und ihren Antworten bestehen, e1iIn anderer Hymnen-Lıibellus AUusSs

Irısagıon-Gesängen und eın weıter Hymnen-Libellus auf olekon-Gesängen. DIie
Tendenz e1 Ist, dass Begınn eInes lıturgischen Typıkon-Kodex dıe Periıko-
PCN- und dıe Hermene1a1-Inıtien als erster und zweıter 1DEeuUS dargestellt WCI-

den, wobe1l dıe Reıihenfolge der beıden Lubellı wechseln kann. Beispiele für dıe
Reıhenfolge »Perıkopen Hermene1a1-Laubellus« sınd die Kodizes MONB.WD”,
MONB.WM: SOWIE der hiıer dargestellte eX ONB.WC Für dıe zweıte AA
riante » Hermene!1l1a1 Periıkopen-Libellus« kann INan beispielsweılse dıe Kodizes
MONB.WK und MONB_.WL; angeben. Es o1bt Kodizes WIE MONB.WS””,
MONB.WI MONB.WL, die 1UTr dıe Hermene1la1l Il Psalmverse) und hre Ant-
worten Il Psalmverse) mıt Kathısmata Il Psalmverse beinhalten Und CS gibt
welche, die dıe Hermene1la1l mıt den Stichworten für dıe koptischen
Psalmverse., dıe Z Entlassung des (GGottesdienstes dıenten, angeben. Diese ıhrer-
se1its sSınd VON den nıtıen der griechischen Hymnos-Gesänge begleıtet. Als
eispie kann hıer MONB.AW angeführt werden. Für dıe Hymnen-Direktorien,
dıe AUuUs Trısagion- oder Poiekon-Gesängen“” bestehen, wurden höchstwahrscheıin-
iıch dıe agen ah der Miıtte eines exX vorgesehen. DiIe ZWEeI Lubellı bieten die
vollen Jlexte dieser gottesdienstlichen Gesänge Beıispiele aIiur sınd die Kodizes
MONB.WF”. MONB.WG“”, MONB.WLI. ONB.WL bzw ONB.WM

31 er andschrıften-Kern des Kodex ONB.WD ist Leıden, RM Ms opte 81 (Insinger 38a)
I

Der Handschriften-Kern des CX ONB.WM ist ıden, RM Ms opte (Insinger 33)
33 Der ndschrıiften-Kern des CX ONB.WK ist Wıen, ONB, P.Vındob 241

Der Handschriften-Kern des eX ONB.WL ist ıden, RM Ms opte Ö2B, ‚O (Ins 3ÖC,
d,

35 Der andschrıften-Kern des exX ONB.WS ıst ıden, RM Ms opte (Ins 39), 1-
Der andschrıften-Kern des eX ONB.WI ist Wiıen, ONB, P.Vındob 5-9
Der ndschrıften-Kern des exX ONB.AW Ist Parıs, LoOuvre, 99’/) 164 253)
Diese kırchlichen Gesänge wurden für ıe Entlassung der Messe gebraucht und wurden mıt dem
für uUuns ıimmer och rätselhaften 1te »TTITOIHKON« bezeichnet.
Der andschrıften-Kern des eX ONB.WF ist Rom. BAV, Borgıa 109, Cal XAAXIV,
Tasc. 106, i
Der andschrıften-Kern des eX ONB.WG ist KOMm, BAV, Borgla 109, Cass XAAXIV,
fasc. 102, K
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ESs ist durchaus denkbar. dass weıtere e1ıle A au eiInes lıturgischen
ypıkon-Kodex ehören. Iiese kurze Darstellung ec nıcht das Möglıch-
keıtsspektrum der Typıka-Kodizes-Strukturen, sondern dıent lediglich als Or1i1en-
tierung für das bessere Verständnıis des Auftfbaus des eX ONB.WC

Der exX ONB.WC

blicherweise beginnt dıe Darstellung eINes eX mıt seiner kodikologischen
Beschreibung. Da ich ZW bın, zuerst herauszufinden, welche VON den uns

überheferten Typıkon-Blättern dazugehören, beginne iıch mıt meılnen Ausführun-
SCH ZANI Handschrıiftenkern un den Komplementärblättern.

Kern un hbekann omplementärblätter deserMONB.
/Zum Kern des eX ONB.WC habe ich das VO  — Hans Quecke 1983 edierte
Wiıener mıt S1ignatur Wıen, ONB, P.Vındob 9725“ ewählt. Hans
Quecke“* welst diesem noch dre1 welıltere omplementärblätter Calro,
IFAO, opte 224: 1LEIdeEN; RM Ms opte 78 (Insiınger 35) und London,
Or 358() AA Il A DIe Zusammengehörıigkeıt der vier Blätter bzw Frag-
mente wırd VON Catherine Louis” In ıhrer Katalog-Beschreibung bestätigt.
gehören diese vier Blätter auch eın und derselben andschrı und bılden
AaInmMenNn den zweıten 1DEeNuSs des OX ONB.WC (vgl. un 5.4)

Neue Komplementärblätter desXxMONB.
Im /uge meıliner Iypıka-Untersuchungen habe ich 194 Blätter bZw Fragmente
bearbeitet und SC Edıtion vorbereıtet. Die Signaturenangaben der me1lsten BIlät-
te1. die den Iypıka-Korpus des eißen Osters bılden, konnte ich AUusSs den 1IN-
formatıiıonsreichen tudien VO Hans Quecke“ und Ugo Zanetti? schöpfen. Bıs
Jetzt eıne omplexe Untersuchung der Iypıka des eißen Osters und des-
halb wurden all diese Blätter 11UT einzeln beschrıieben, ediert oder untersucht
und csehr selten wurde ihr altz In einem ursprüngliıchen eX gesucht.“” Be1l der
Bearbeıtung des Iypıka-Korpus bın ich auf weıltere Blätter gestoßen, dıe miıt dem
eX ONB.WC aSsoz1llert werden MuUsSsen

41 Quecke, »Zwel Blätter«, Nr 1 9 r 13-14, 194-200 Vgl och Busc)  ausen OTa Harrauer,
Der Lebenskreis der Kopten, Nr. 95, 76, Farbab LZ Henner Förster orak, Christlıches mıt
er und aden, Nr 19, 25226
Quecke, »/wel Blätter«, 194 Vgl Och Busc  ausen ora Harrauer, Der Lebenskreıis der
Kopten, NT. 9 * 76; Henner Förster orak, Christliıches mıt er und aden, Nr. 19, 25026

47 LOuI1s, Catalogue, Fragments Iıturg1ques (1m Druck).
Quecke, Stundengebet, 76, Fußn 1L2318;; Quecke, » Zwel Blätter«, 294, Fußn 1-2, 4, 5: Quecke,
»Psalmverse«, 114,; Fußn

45 1e 1er ıe Bıblıographie-Liste.
Vgl Atanassova, Quecke, Pleyte Boeser. /Zanett1 In der Bıblıographie-Liste.
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Ausgangspunkt der uC nach weıteren Komplementärblättern für den eX
ONB.WC WarTl das Londoner {Jr. 358() A3 Il A X%) das noch VO  —_ alter
Crum  47 beschrieben wurde. Crum hatte E mıt ZWEI weılteren Fragmen-
ten Or 355() AS dargestellt, wobel GF dıe Fragmente UTrc die griechischen
Buchstaben s unterschied. Heute rag jedes Fragment In der Brıtish Lıbrary
eine eigene Sıgnatur: ndon, (3 355() Il A& Or 358() Il
A un Or 358() A Il y)

DiIe beantwortende rage ist. ob dıe dre1ı Fragmente WITKIIC 111-

mengehören, zumal (C'rum selbst aufgrun der Inhaltsunterschiede zwıischen dem
X-Fragment einerseılts und und Y-Fragmenten andererseıts 7Zweifel egte

ist (Crums Zusammenführung der dre1ı Fragmente bejahen DIe nhalts-
unterschiede werden irrelevant, WENN INall bedenkt, dass dıe verschiedenen Frag-

ZWEI1 unterschiedlichen Lubelllı desselben eX ehören konnten. Wıe
die un angeführten Beobachtungen A den lıturgischen Iypıka ezelgt
aben, besteht eın Iypıkon-Kodex AUSs mehreren Labellı Somıt ehören un 'Y-
Fragmente heute (3 358) M AS und Il A Y) 7U ersten ıbel-
Ius des 6X ONB.WC un das X-Fragment heute Or 358() Il

seinem zweıten 1DEe1US
DiIie uCcC nach Komplementärblättern führte vier weıteren Fragmenten,

die Z ersten 1DEeIIuUuS VO exX ONB.WC ehören. Eınes der Fragmente
wırd heute In Leıden aufbewahrt und Ist se1ıt 1897 Urc dıe Edition“® VO ıllem
Pleyte un Pıeter Boeser bekannt DıiIie für dıe amalıge Zeıt erstklassıge
Edıtion bedarf heute etlicher Verbesserungen. An erster Stelle Ist dıe alsche FKın-
schätzung” VON Recto und Verso des Leiıdener Blattes korrigleren. Das Recto
beginnt mıt den nıtıen 7U 5amstag nach dem est 11 Tobı (6 Januar) und
det mıt dem rokeimenon für den Sonntag VOT dem est der ungfrau (Z1 Tobı

Januar). Auf dem Verso werden dıe anderen Perıkopeninıitien für die Messe
desselben Sonntags AUS dem Recto weıter aufgelıstet. iıne Parallele dazu bietet
der VON Ugo ZanettI1 edierte eX MONB.AW, Wıen, ONB, P.Vındob 0731 °

An zweıter Stelle sınd dıe Fehler In der editi0 PrINCEDS be1l den ersten acht Ze1-
len des Verso berichtigen. DiIe Erstherausgeber des Leidener Blattes
nıcht In der Lage dıe Zeılen L und des Verso° identifizieren. IDen Inhalt

Crum, Catalogue B 146, 3334
Pleyte, Boeser, P.A. Manusecrits COptes du Musee d’Antiquites des Pays-Bas ] eıde
€1: 1897
Vgl Pleyte Boeser, Manuscecrits COPLES, 189-192
Der andschrıften-Kern des CX ONB.AW ıst Parıs, Louvre, 99772 164 253); vgl
dıe Edıtion be1 Zanetti, »Index«, 55-/5, SOWIE Atanassova, »Die Iypıka des Schenute-Klosters
Zum anı der Forschung« (1m Druck).

51 Das eyte Boeser unıdentifizierte nNnıtıum auf wurde Ooch VOIN Ugo Zanetti der
geringen JTextangabe richtig erkannt, vgl Zanettl, »Les lectıonnaıres COPLECS«, 154
In der Edıtion VOIN Pleyte Boeser ıst das och eCiIo.
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der Zeılilen un des Verso bestimmten SIC falsch Der TUN:! alur 1ST dıe
Unvollständigkeıt des Blattes dıe auch Identifizierungsversuche ange Zeeıt
vergeblich emacht hat Heute bergen diıese Zeılen keine Geheimnisse mehr Mır
IST n gelungen den unzählıgen koptischen Fragmenten der Bıblıothe-
JUC natıonale de France ZWEI kleine Bruchstücke finden dıe das Leidener

Tast vervollständıgen Parıs Bn opte FöS(2) 15C und Z Das ruch-
stück Parıs Bn opte 15S(2) 24 1ST der oberen Iınken Ecke des
Leidener Blattes platzıeren und erganzt beinah vollständıg dıe Textangaben
der Zeılen bıs des Leiıdener Blattes und ermöglıcht hre Identifizıe-
IuNns [)as Bruchstück Parıs Bn opte 155(Z) 15C erganzt das Leıdener

VO  —; D bıs 34

DerDE VOn Mingarellı Ta XIX ınnerhalb desCXMONB
Das letzte Komplementärblatt das mı1t den oben eingeführten
sıehben Blättern (aus Hen Fragmenten) dem(gehört hat der dem
Sıiglum MONB angeführt wıird 1ST das hıer behandelte Venezı1a Bıbl
Nan COpL irg Mıngarellı ragm XIX Das Recto dieses iragmentarıschen Blat-
tes beginnt mıiıt dem Evangelıum nıtıum Mk F3 Gleich danach 01g das est
des eılıgen Apa Simon VO  — Usem (Letopolıis miıt SCINECIMN Perıkopeninitien das

XF Tobı JD Januar) gefelert wırd Weıterhıin werden die Feste und hre
Perıkopenanfänge AUS dem nde des Monats Tobı und dem Anfang des Monats
echir aufgelıste wobel das Verso mıiıt der lıturgischen Rubrik des 1() echır

eDruar endet |DITS rage be1 der Bearbeıtung des Mingarellı ragm
XX WAarTr welchem est das Evangelıum nıtıum 13 vorgetiragen wurde
Dieser Vers  56 IST für Märtyrerfteste besonders gut geeıgnetl Er 1ST belegt als
Evangelıen er1ıkope 28 Thout ( 25 September)>” Z Hathor ( NOo-
vember)”“ und 16 Tobı Il 11 Januar)” DIie Platzıerung des Inıtıums auf
dem unmıiıttelbar VOT dem Z} Tobı WE daraufhın dass 13
est davor vorgefiragen wurde Das Verso des Leidener Komplementärblattes Ms
opte S7A (Insinger 38b) endet mıiıt est ohne Datum dass allerdings ohne

53 DiIie ersten Zeılen des L eıdener Blattes bereıteten Schwierigkeiten I1UT be1 der Verso eıte
da auf der eCtO e1te dıe Perıkopen nıtıen fast gänzlıc vorhanden Sınd und L11UT dıe jeweılıgen
Bıbelstellenangaben ehlten
DIe korrekten Identifizierungen sınd Kr 175 Act 1201 Ps 148 _}
ebr
Vgl Horn Studien den Märtyrern ! 8 Fußn 215 Z}

1 (EU) »Ihr ber mMac. uch darauf gefasst Man wırd uch meılnetwillen VOTI ıe
erıiıchte bringen, den Synagogen mısshandeln un! VOTI Sta  er und Könıge tellen, amı
ihr VOIL ihnen Zeugn1s ablegt. <

MONB Wıen, ONB, Vındob e6f6: A0
55 MONBW. Parıs, BnF, opte 166 ecto. 19
59 MONB Leıden RM'! Ms opte S2A (Insınger 38b) Parıs, Bnr opte 133(2) 15c

7 6CIa r 7



116 Atanassova

Zweıfel qls 26 Tobı Il 21 Januar) rekonstruleren ist Erstens O1g C dem
Z Tobı, dessen lıturgische Rubrık gänzlıc. erhalten Ist, und zweıtens Ist die lıtur-
gische Überschrift 1mM parallelen Typıkon-Kodex MONB.WL, Leıden, RM Ms
opte S72 (Insinger 38C) Ms opte SIC (Insınger 38d)” gut erhalten. 7weifel-
108 endete das ] eidener Fragment Ms opte S2A mıt der Feıler 26 Tobı, für
welche, W1e be1l eiInem rdo MmMINO.  r  61 der Eucharıistiefeler üblıch, 11UI dre1ı Perıko-
penımitien vorgesehen Allerdings be1l dieser Feler das Evangelıen-
nıtıum, das mıt Sıcherheit auftf dem darauf Lfolgenden suchen ware, WOI-

auf der gänzlıc. erhaltene untere and hınweilst. SCA11e das verschollene
Miıngarellı-Fragm. MIX ohne Zeilenverlust dıirekt Leidener Ms

opte S2A (Insınger 38b) Mk 139 Ist das Evangelıum-Inıtium für das est A
26 Tobı

Mır ist keın anderer eleg Aaus dem koptischen Rıtus bekannt., be1l dem
Tobı 13:9 vorgelesen wIrd. Nıchtsdestoweniger welsen der 17 auf dem

a der Inhalt des Verses und dıie weıteren Typıka-Zeugen daraufhın, dass
1539 bestens Qlr gee1gnet ist

DIe wichtigste be1l der Zuwelsung des verschollenen Blattes 7U eX
ONB.WC spıielt der Inhalt der beiden unmıiıttelbar aufeinanderfolgenden Blät-
ier ıden, RM Ms opte s2A (Insınger 380) un Miıngarellı-Fragm. MAX
Für dıe Zugehörigkeıt des verschollenen Blattes Z CX ONB.WC können
weıtere unterstützende Detauils, angeführt werden:

a) Von Miıngarellıs Beschreibung WwIssen WIT, ass dıe Schrift elegant ist. Die Komplementärblätter
bezeugen ıne Schrift, dıe als elegant bezeıichnet werden annn

1ele der lıturgischen uDrıken welsen ıhrem ang der nde ıne kreuzförmige Verzıie-
LUNS aufT. Mıngarellıs Edıtıon gibt uns escCNel! ber äahnlıche Verzierungen be1l lıturgischen Ru-
briken.

|DJTS TEe1 Blätter mıt erhaltenem Schriftspiegel welsen auf eCIO Zeıilen un! auf Verso Ze1-
len auf. 1eselbe Zeıiılenzahl ist In Mingarellıs Edıtion bezeugt““.

DIie Kephalaıa-Zählungen be1l den Evangelıen- un! Acta-Inıtıen werden auf en attern AdUus

dem ersten 1DEeNus VO zweıter and geschrieben. uch ıe Transkrıption VOIN Miıngarellı o1bt
Zeugn1s AadT.

e) Als etztes einer Lage das verschollene In das Quaternionen-Muster, das sıch AaUus

den erhaltenen DZW. mıt Sicherheit rekonstrulerbaren agen und Pagına erg1bt, vgl aiur usführ-
lıcher den anschlıießenden un

Dıie lıturgische Rubrıiık lautet KS 11 A TEIOWN MNKACIA TEQMAAY.
61 Brakmann, » Neue un: und Forschungen ZUTr Liturgle der Kopten, 6-2000«, 591

Vgl mmel, Shenoute Literary Corpus, 941 ».. OTE that Miıngarellı's transcr1ptions represent
accurately the Iıne and DAa breaks of the manuscr1pts...«.
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DIie Struktur desexMONB.
Zum exX ONB.WC gehören heute zehn Blätter bzw. Fragmente, dıe INS-
gesamt acht Kodexblätter darstellen Be1l 11UT dre1ı davon sınd dıe agen- DZw.
Pagına-Zahlen erhalten. Nıchtsdestotrotz Ist 6S möglıch, eın plausıbles Bıld VO

dexaufbau bekommen, WIE das dıe angebrachte Tabelle ze1gt. Das für
dıe Kodexstruktur entscheıdende Ist Leıden, RM Ms opte /8 (Insinger
55); das In sehr m Zustand erhalten ist und Zu zweıten 1DEeNuSs gehört. Miıt
dıiesem a das Pagına tragt, endete dıe Lage Diese Tatsache leıtet
der Annahme, dass der ursprünglıche S ach eiInem Quaternionen-Muster
aufgebaut Wal, WIE das Ooft be1l den koptischen andschrıften beobachten ist
Be1l einem klassıschen Quaternionen-Muster endet dıe drıtte Lage mıt den Pagı-
nazahlen el beginnt der Handschriftentext unmiıttelbar mıt der ersten
Seıite und verzichtet auf ZWE1 Vorsatzblätter, WIE Öfter In der koptischen
Kodikologıe vorkommen kann.

Das Wilıener P.Vındob 0775 rag dıe Pagınierung un Ist Teıl der
drıtten Lage Diese Tatsache wlderspricht der Quaternionen-Theorie nıcht, aber
rag auch nıchts Wesentliches dazu be1i Sehr wichtig für dıe Kodexstruktur Ist
ingegen das ndoner AUus dem ersten 1DEeNuSs ndon, Or 358() AA
Il A3 5) aut Crum  65 ist vn das letzte der Lage Heute Sınd WIT voll-
kommen auf (rums Aussage angewılesen. DiIie Verzierung der Lagenzahl Ist noch
Sanz gut sowohl auf dem Farbscan als auch rıgina sehen. dıe Lagenzahl
(B) jedoch nıcht [JDer TUn ailur I1st dıe alsche Aufibewahrungswelse. Leıider
edurien heute alle Blätter, dıe 1Im Sammelband®* Or 358() der Brıtish Lıbrary
gebunden SInd., einer besseren Orm der Aufbewahrung un zusätzliıcher Restau-
rierung. überlappen dıe Papıerblätter die Ränder der Pergamente. für
welche S1e ursprünglıch 11UT als Rahmen dienen ollten Dadurch edecCken S1Ee
wiıichtige Detauiuls, WIEe dies beım ndon, Or 358() der Fall ist Da
Tum keine /Z/weıfel be1l der Lagen-Bestimmung des B-Fragments egte, kann
INan zuversıichtlich SeIN, dass ndon. BL, (r 358(0) AA Il A 3 tatsächlıc das
Ende der Lage Wa  > Vorausgesetzt, dass keıiıne Paginierungsfehler vorlıegen,
kann INan ach dem Quaternionen-Muster dıe Pagına dieses Blattes als [311432|
rekonstruileren. Keıne weıteren agen- bZzw Pagına-Zahlen sSınd erhalten. FKıne
zusätzliıche Vermutung kann jedoch och angestellt werden. S1e beruht auf der
Quaternionen-Muster-Theorie und auf der Annahme, dıe un 35 ZU

Mıngarelli-Fragm. AAX ausgeführt wurde, nämlıch, dass Miıngarellı-Fragm. XX
das letzte eıner Lage ist Der Inhalt der Z7WEe1 aufeiınander folgenden OdeX-
Blätter Eeiden, RM  , Ms opte S2A (Insınger 38b) Parıs, BnF, opte
155(2) 15C 23 und Venezla, Bıbl Nan COpT Iro., Miıngarellı-Fragm. XIX
welst eindeutig darauf hın, dass S1e VOIL dem Londoner (Jr 3585() I
63 Crum, Catalogue 146,

mmel, Shenoute’s Literary COrpus, 47
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und och weiıt Kodexbeginn gestanden en MUSsSeN das
pricht afür, dass Miıngarellı-Fragm. KXAX das der Lage Wal und dıie
Pagınierung [151]/(16| hat Das ıhm vorausgehende Leıden, RM
Ms opte 8S2A (Insinger Parıs. BnF, opte 155(2) 15c 74 hatte
höchstwahrscheimnlich die Pagınazahl !  l

uch dıie Pagiınierung des Blattes (alto, IFAO, 224 kann mıt eliner gewıssen
Sicherheit rekonstrulert werden. SeIn Inhalt welst eindeutıig daraufhın, dass 6S

sıch kurz nach dem gul erhaltenen LEIdEN. RM Ms opte 78 (Insinger
35) mıiıt Pagiınierung befand Das Leidener endet mıt den Hermene!1lal
ZU Hathor Il November) und das Kaıroer beginnt mıt den Herme-
nela]l 7A1 Cho1l1ak I 79 November). Es fehlen also dıe Angaben den wiıichti-
SCH Festen VO bıs 29 Hathor SOWIE VO Cho1ak, dıe zumındest
eın ausgefüllt hätten. 1 Blätter en als Recto dıie Haarseıte und als
erso dıe Fleischseıte des Blattes Sowohl dıe inhaltlıchen Angaben als auch dıe
kodıkologische Beschaffenhe1r der beıden Blätter welsen darauf hın, dass ZW1-
schen ıhnen e1in a mıt dem dıie Lage begann, Somıit wırd dıe Pagınıle-
Tung des Kaıroer Blattes qals] rekonstrulert. Die Paginierung der rest-
lıchen ZWeIl Londoner Fragmente London. Or 3580 AA X ) und Or
358(0) I! A lässt sıch zurzeıt nıcht rekonstruleren. Ihr atz 1mM Y
ann LLUT aufgrun der Festenabfolge im alender ungefähr bestimmt werden,
vgl die Tabelle 1mM SCHIUSS

Im Folgenden werden dıe Blätter des eX ONB.WC tabellarısch arge-
stellt In der ersten Kolumne werden die VO bıs 13 durchnummerilerten Mo-
nate des koptischen iırchenkalenders angeführt, da dıe me1lsten Iypıkon-
Blätter. be1l denen dıe Pagınıerung nıcht erhalten Ist, ohne dıe kalendarısche
Zeıt-Abfolge Sal nıcht eingeordnet werden könnten. In der Tabelle werden dıe
Monate des SaNzZCH Kırchenjahres be1l den beıden L1bellı wıiederholt. da keın
7Zweiıfel besteht, dass dıe ursprünglıche Handschrı S1C beinhaltet hat Damıt
entsteht elne realıstische Vorstellung WIE wen1g WIT heute über exX
ONB.WC WISSeN. In der zweıten und drıtten Kolumne werden dıe erhaltenen
oder rekonstrulerten agen- und Pagına-Zahlen angegeben DIie vierte Oolum-

beinhaltet dıe Haar- und Fleisch-Seıte des Blattes In ezug auf Recto und
Verso und o1bt somıt Hınweise auft dıe Befolgung der SUuR Gregory-Regel Diese
besagt, dass eiıner Haarseıte immer eıne Haarseıte bzw eıne Fleischseıite immer
einer Fleischseıte (H/F F/H) OlgT, und regelt dıe Ab{folge zweıler Blätter In
der etzten Kolumne stehen dıe S51ignaturen der einzelnen Blätter bzw Fragmen-
te, wobel dıe Fragmente, dıe gemeınsam eın bılden, mıt einem Plus-
Zeichen angegeben werden.
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Libellus Periıkopendirektorium
DIe Perikopen-Initien der Messe für dıe unbeweglıchen Feste des Jahres und für dıe
Sabbato-Kyriakai-Feiern der este höheren Ranges.
ona Lage Pagına Haar- SıgnaturFleisch-

Seıite
Thout
Paopı
Hathor
Cho1i1ake C CO >> U obı | Leıden, RMO, Ms opte X7AÄA

(Insınger 38b) Parıs, BnF., Copte
13362} 15C Z

Mechır |Ende 1| |15]/[16| Venezıla, ıbl Nan COPpL. in
Mıngarelhı-Fragm. CX

armhotp
Pharmulthı
Pachons nde H/FS1132 ndon, B /9 (T 3580)
Paon1ı e H/F London, B  y Or 358() Il

1 Epep
MesorIı
pago-

Libellus I1 Hymnendirektorium
DiIie ermene1l1a1-Inıtien mıt ihren Antworten SOWIE dıe Kathısmata und die Psalmıiını-
tien der Nacht VO Anfang des Jahres DIS seinem nde

Monat Haar-Lage Pagına Signatur
Fleisch-
Seite

Ihout F/H Wıen, ONB P.Vındob. 025
Paopı1
Hathor nde Leıden, RM Ms Copte (Insin-

SCI 35)
Cho1ij1ak ST1IASZ] H/F Calro, IFAO, Nr Z
obı
Mechır
Parmhotp
Pharmuthıe ED IB 06 ZEN Pachons f —— ndon, B 9 JIr 358() Il
Paonı

I Epep
MesorI
Epagomenen
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Kurze kodikologische BeschreıibUNS desCrMONEB
Turzeıit besteht CX ONB.WC AUSs acht Blättern. Die größten Dimensionen
hat das (Caito: 1IFAO, J2 DiIe Blattgröße ist 24,2 31 und der Schrift-
spiege]l 165 2186 DiIe anderen Blätter AUS Leıden und Wıen zeigen, dass der

Schriftspiegel mıt ‚51 In der Breıite und 215222 in der änge varıle-
ICH kann.

IIe bimodulare® chriıft des SX ONB.WC ist ein und elegant mıt
3-Strich M, mıt schmalen . O, C: mıt kurzem und mıt ebenso kurzen ; dıe
manchmal jedoch eichte Verlängerungen aufwelsen. Jota ist mıt Irema Der SUu-

pralınearstrich steht regelmäßıg da Der zweıte und das Epsılon Wort-

anfang werden immer wieder uUurc einen (ircumflex gekennzeıichnet. DIe 1turg1-
schen uDrıken sınd regelmäßıg In Rot geschrieben und enden äufiger mıt eiıner
kleinen Verzilerung, dıe AUus vier kreuzförmı1g gestellten Keılen besteht asse1lbe
Uurc rotfe Hochpunkte ergänzte TIrenn-Zeıchen teılt die Psalmpaare für dıe
Nachtvıgıl. DiIe Z ahlen stehen regelmäßıg zwıschen ZWE1 Keılen mıt Innenpunk-
ten, deren Spıtzen jeweıls In die ichtung der Zahl welsen. Diese Zahlen stehen
be1l den lıturgischen ubrıken, be1l den Perikopenimnitien und be1l den acht salm-

PaaricCll. DiIe Kephala1ia1-Zahlen welsen diese Verzierung nıcht auf, da S1e alle be1l
den NT-Periıkopen VO  — zwelıter and ergäanzt wurden und sıch In dem leeren
Raum zwıschen der ersten und zweıten Spalte eiIınden Ja dıe meılnsten Blätter
sehr fragmentarısch erhalten sınd, en 1U dre1ı davon Cairo., IFAGO, Z24:
ıden, RM Ms opte 78 (Insinger 35)) un Wiıen, ONB, P.Vındob 90725
eiınen erhaltenen Schriftspiegel, mM1 dessen dıe ursprünglıche Zeilenzahl
ermuitteln ist. Eıne Seıte konnte bıs 3 Ooder maxımal 35 Zeıilen en Das Be-
sondere el ist, dass sehr oft das Recto wenıger Zeılen als das erso aufwelst.
Ich WaASC \A  5 dass das Recto A und Verso 3° Zeılen hatte Es gibt
allerdings auch Blätter mıt 4B und 6'/37' Zeılen, dIies nıcht durchgehalten
wurde.

Kurze Inhaltsangabe deseXxMONBEB.
Der CX ONB.WC besteht zurzeıt 11UT AUS Z7WEe]1 Teılen er erste 1DEeNuSs
beinhaltet dıe Perikopen-Initien der esse für dıe Feste des Jahreszyklus. Die
Kopten rennen nıcht dıe unbeweglıiıchen und dıe beweglichen Festkreise des

lıturgischen Kalenders, WIEeE das der Fall be1l den byzantınısch-orthodoxen Chrısten
ist er inkludiert der lıturgische ahreszyklus In den koptischen lıturgischen
Handschriften immer dıe unbeweglichen Festtage un: hre beweglıiıchen abbato-
Kyrıakaıi-Satelliten, dıe dıe VOrT- und Nachfeıler den Festen höheren KRanges
darstellen JDer zweıte 1DEeNuUuSs bietet dıe Hermene1lal Il Psalmverse mıt ihren
Antworten auc Psalmverse für alle Feste des Jahreszyklus. DiIe Feste höheren
Kanges zeichnen sıch zusätzlıch Nre Psalmenimnitien dus, be1 denen INall sıtzen

65 mmel, Shenoute Literary CCOrpus, 107
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darf und dıe Hans Queckef’6 mıt dem aus dem byzantınıschen Rıtus stammenden
Terminus »Kathısma« (pl Kathismata) bezeıiıchnet hat Inzwischen wurde dieser
Termmnus In den koptologischen lıturgiewıssenschaftlichen Studıen eingebürgert.
Weıterhın werden In der Nachtvigıl der Feste Ööheren Ranges acht Paare VON

Psalmzıtaten aufgelıistet.
Dass der Or ONB.WC früher mehrere 1 ıbelli beinhaltete., steht außer

7Zweifel Turzeıt sınd dıe Blätter mıt Hymnos-, Trısag10S- und olekon-Gesängen
jedoch nıcht auffindbar

Schlusswort

DiIe Arbeıten ingarellıs sınd heute unschätzbar nıcht 11UT qls edıtıo DINCEPDS
vieler wichtiger Quellen ZE ägyptischen Chrıstentum, sondern WIEe 1im des
hıer behandelten Blattes Miıngarellı-Fragm. XI auch als das einzZIge ZeugnI1s für
eiınen Teıl der 1Im eißen Kloster gefelerten Feste für den Monat echir Der

vorliegende Aufsatz Ist CIn Teıl einer eingehenderen Untersuchung67 der ıturg1-
schen Typıka des Schenute-Klosters, über deren Jjele und Fortschritte bereıits
anderer Stelle berichtet wurde  65 Nur dıe umfassende Betrachtung hat CS möglıch
gemacht, dıe acht Blätter des CX ONB.WC führen. das VCI-

schollene Mingarellı-Fragm. XIX diıesem CX Zuzuwelsen. viele der
identifizliert geblıiebenen Zeılen bestimmen und für dıe schwierigen TODIeEemMeEe
eıne sung anzubıleten.
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och eıinmal ZU frühen Auftreten der Chrıisten in Nubılen
Eınige Randbemerkungen 7U »Bericht« des Johannes VO  — Ephesos’

J1eEQ eın Irrtum WIE In Grundstein, Unftfen Im oden,
Immer haut Nan darauf, nımmermehr kommt an den Iag

V OIl oe!  e, Xenıien 65/Die Möglıchkeıit 2,465

Bevor Ial INn medias CS geht un sıch der Überlieferung des Johannes VO Ephe-
SOS (507-575/589)' zuwendet, sollte 11a den wesentlichen NIETSCHIE zwıschen
dem ersten Aufkommen der Chrısten und ihrer instıtutionellen » Verkirch-
ıchung« In Nubıien ervorheben un erläutern. “

In den gängigen Auffassungen bezüglıch der Anfänge des Christentums aqaußer-
halb der Wırkungsstätten Jesu herrscht Konsens darüber, daß 11a untersche1-
den hat, ab Wanlnlll 111a VO  — der Ausbreıtung des Christentums” 1mM Sinne des rTI1ed-

Es handelt sıch einen erweıterten und nıt merkungen versehenen Beıtrag, der be1 der 11th
International Conference for Nubıian Studies In Warschau (2006) vorgeiragen wurde. DIe SCSPIO-
chene Form wırd bewußt bewahrt
Ich WEeIsSEe auf dıe wichtigsten Edıtionen und Übersetzungen des er'! VO  — Johannes ON Ephesos
hın Dyr Urg ed Brooks In SCO 105 SCT. SYT1 5 9 Louvaın 19536 eprint englısche
Übersetzung VO  —_ Payne mM1 The thırd part of the ccl. hıst of John, Bıshop of Ephesus,
(Oxford 1860:; Für /wecke dieses Beıtrages wırd die Übersetzung VO'  — Joseph Schönfelder (Die
Kirchengeschichte des Johannes VO  e Ephesus, AUS dem Syrischen übersetzt. mıt eiıner Abhand-
lung ber ıe Trıtheıiten, München benutzt un! ıtıert.
Es ist auf dıe beachtenswerten Artıkel Z Begriff »ekklesia/Kırche« und deren Verständnıs In
den einschlägıgen Fachlexıiıka und Enzyklopädıien hinzuweisen, In denen auch dıe weıterführende
I ıteratur tinden ist och be1 Klemens Alexandrınus ist dıe ırdısche VON der hımmlıschen Kır-
che N1IC. TrTeNNeN (str., V11072)} /war zeichneten sıch be1 Orıigenes Tendenzen ab,
dıe Kırche als Institution fassen, dıe aber uUrc!| de Kritik A Klerus (Hom Num 23 a.)
reiatıvier WITd. Tst dıe konstantinısche en! führte ZUL Festigung der Instıitution TC| Kın-
ührend aus Berger, Kırche 1-11, Gerhard May, Kırche/Alte| 111, LIRE 18 (1989) 198-218, Z L
ZE Karl ertelge, alter Kaspar, oachım Drumm, LK: (1993) 3-1 auch E:

(2001) 99 /-1029 (von verschıiedenen Autoren). FEinzelne robleme, dıe 1er konstatieren
sınd, werden unten In weıteren merkungen behandelt.
Einige Ansätze schon be1l Rudolftf Freudenberger, DIie Auswirkungen kaıiserlicher Polıtik auf die
Ausbreitungsgeschichte des Christentums ıs Dıiıokletian, In Heınzgünter Frohnes Uwe
Knorr 2g DIie alte TC (Kırchengeschichte als Missionsgeschichte =K! München
1974, 131-146:; uch aus Koschorke, RE (1999) 239 DIie usbreıtung des ıstentums
wurde Urc vielerleı hıstorisch relevante Erscheinungen bedingt enneKe Gülzow Eckhard
en  ert, IRE (1994)s Mıt ıhnen lassen sıch N1IC 11UT Missıonare, sondern uch auf-
eute, Flüchtlinge ber auch Abenteurer verbinden. Man hört be1l Klemens lex ber dıe
iındısche Asketen und budchuistische Öönche (Albert ©: Indısche Phılosophen be1ı Clemens
Alexandrınus, ullus Festschrift Klauser 1 ] JDAC, Da [1964|- dıie AUSs dem
en nach Agypten kamen. IDER Land zwıischen AÄgypten un: Aksum bıldete ıne Brücke N1IC
1UT Schwarzafrıka, sondern auch ZU en und Fernen sten (Pıotr Scholz, Kann dıie ku-

Y4 (2010)
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lıchen Miıssionsauftrags des Neuen Testaments”, den INan als Begınn des Christia-
N1sıeruNgSpTrOZESSES Bezeichnet, und ah Wann INan VO  — einer Instıtutionalısıerung
der EKKÄNOLO (ursprünglıch ohl I » Versammlung« der »Erwählten«) SPIC-
chen annn  S hne eiınen umfangreichen theologıischen Dıskurs DAr Verständnıs
VO  — Kırche und Ekklesiologie eröflfnen, soll VOIN einer pragmatiıschen Vorstel-
lung VO  —_ Kırche qls rdıisch verankerter Institution du  CNn werden. Die
» Verkirchlichung« bedeutet In dıiıesem Siınne dıe Entstehung eiıner Kırchenord-
NUuNng und -organısatıon, die mındestens staatlıch geduldet, WECNN nıcht polı-
tisch unterstutzt wird.© Nubıen scheınt VO  —; dieser etzten ase eindeutig 1Im Jh
erfaßt worden se1In, WAas 11a teilweise als Konsequenz des VOTaUSSCLANSCHNCNH

schıitische Umwelt 11UT auf Agypten und dıe Miıttelmeerländer beschränkt werden? Randbemer-
kungen dem Hauptreferat VO  - Laszlo OTO. ush and the external WOT. MEROITICA 10
(1989) 317593 Ders., thıopla and the ast. Observatıons CONtTtaCTs along the Outhern »Sılk
FrOuUTfeE« ıth partıcular regard for ancıent TrTIeNTAa and Iranıan SUOUICCS, ıIn (laude Lepage ed.)Etudes ethiopiennes, Parıs 1994, I’ 53-59, 981.) Das scheinen cdıe trömungen der manıchäischen
Miıssıon bestätigen. on 1944 hat Joseph Vergote ecultsch: Der Manıchäismus In
Agypten, In (Je0 Wıdengren (Hg.), Der Manıchäismus ege der Forschung 168), Darmstadt
197/7, 385-3909), arl Heussı (Der rsprung des Mönchtums. übıngen 1936, 28 7-290) folgend
und aufgrun der vorhandenen Quellen auf dıe manıchäische Miıssiıonierung Oberägyptens hın-
gewlesen, uch Ludwiıg Koenen hob aufgrund der Kölner Manı-Codices (=C dıe außer-
ordentlıch starke Verbreıtung des Manıchäismus In Oberägypten hervor (Manichäische 1sSsıon
und Öster In Agypten, Aegyptica Ireverensıja (1983) 3-108, besonders 95) Infiltration VO
unterschiedlichen Waren, een und Menschen gehörte ZUT Selbstverständlichkeit, dıe INa  —_ In
diıesem Kontext und Raum edenken hat, insbesondere, we1ıl auft der sStse1Ite des oten Mee-
CS das Christentum mındestens ab der des christliche (jgemeınden gebilde

Spencer Trımıngham, Chrıstiant the Arabs In re-Islamıc times, London New
ork 1979, 2120257 Theresıia Haiınthaler, Christliche Araber VOT dem siam (ECS 7 > Leuven
2007, 4 E dıe eSDT. VON Pa Muth, 9312009 269)
Hıerzu immer och beachtenswert der Beıtrag VO  - artın Kähler, DIie -  rIC  1ge Beurteilung der
apostolischen (Jemeılınden ach dem (1894) LCUu abgedruckt In: Dersi Schriften ZUUE Christo-
ogıe un: 1SS10N (TheolBüch 42), München 1971, 44-6 7, SÖf.); hlerzu insbesondere tto Betz,
18S10N ı888 NI: IRE 23 (1994) 20A1
Die Chrıistianisierung annn 1314 als langjähriger Prozelßß begriffen werden (so schon arnack),

sıch sowohl hıstorisch INan nehme paradıgmatisch 11UT das Imperium OmManum als uch
mental- und geistesgeschichtlich nachvollziehen älßt Linton, ekklesıa |1959]1, 905-921).
S1e endete N1IC schon mıt dem Toleranzedikt sondern seizte sıch TSLT ach der egle-
rungszeıt VO Juhan Apostata- durch (man beachte die neueste Darstellung VO  —_ aus
Rosen. Juhan. Kaiser, ott und Chrıstenhasser, Stuttgart 2006, besonders dıe Bewertung und Re-
zeption, 394-462). amı wırd klar, daß INan für Nubıien VO vergle1c.  aren Prozessen ausgehen
muß, mıt einem entscheıdenden Unterschıied: das merointische e1cCc Wlr In seinem
Wesen toleranter als das römıiısche! (Piotr Scholz,. Nubien, Stuttgart 2006, 211-16). Z Tole-
ranzfrage ernnar: Kötting, Religionsfreiheilt und Toleranz 1M tertum, Opladen 19 be-
sonders SS uch Anm. Inzwıischen en WIT mıt einem erweıterten Toleranzbegriff
tun (Eckehart Öve, IRE (2002) 6-63; uch Z7Wel weıtere eıträge VO  — Hartmut Rosenau,
ebd., 668 und VO  —; efer Gerlitz, ebd., 676), WAas azu veranlaßt, sıch auft dıe ursprünglıche edeu-
(ung beschränken und dıe Duldung, das rtragen, als Bedeutung hervorzuheben.
DIiese Problematıik äßt sıch unfifer dem Stichwort PC} un! a subsumieren, hlerzu
Rıchard eın Hg.) Das frühe Christentum 1mM römiıschen aal ege der Forschung 2673;
Darmstadt 1971 Or' einıge grundlegende Beıträge); Robert rant, IRFE 18 (1989) 354-37/4;
Joseph 18 LTh3K: (1993) /-1 uch RGB) (2001)A(von mehreren uto-
ren)
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Christianisierungsprozesses, aber auch qals dıe olge der Justinianiıschen Konsoli-
dierungspolitik, die ZUT erausbıldung eliner nubıschen »Natıonalkırche« iIm
Rahmen des alexandrınıschen Patrıarchats eführt hat, ansehen kann  7

Dieser Tatsache gerecht werden. ist Pflicht: iıhr nıcht nachzukommen, 1e
sıch der historischen Forschung un ıhrer etithoden entziehen. Deshalb wırd
hier der Versuch unterno  MCH, das berücksichtigen mındestens UuUrc Hın-
welse Wäas auf dıe unterschiedlichen Kontakte der ersten Chrıisten mıt Nubıien
hındeutet bzw. S1Ee belegt, denn 11UT kann dıe usbreıtung der e 1mM
nordostafrıkanıschen Raum als Tatsache angesehen werden. Gleichzeitig mMussen
dıe Ere1gn1isse, die das Konzıl VO  > Konstantınopel stattgefunden aben,
berücksichtigt werden ® Im Vorfeld dieses Konzıls kam beachtenswerten
Auseimandersetzungen und Unruhen, viele verfolgte Mıaphysıten fanden L-
11Cc in Agypten, aber auch In Nubıen (eine charfe polıtısch begründete ren-
Nung zwıschen Agypten und Unternubien lag noch nıcht vor). Das alexandrınische
Patrıarchat testigte seıine Autonomie als Natıonalkırche, indem INan 11UT die
m1aphysıtısc orlentlerten Oberhäupter akzeptierte un sıch kaliserlichen FEnt-
scheıdungen, dıie dies verhindern suchten, widersetzte ”

Diese vielfache Unterscheidung Ist entscheiıdend für die Bewertung sowochl der
hıstorıschen als auch der archäologischen Quellen ZUT Chrıstianisierung des SÜüd-
lıchen Nıltals, das Ian inzwıischen als Kataraktenniltal (=Between the (3-
taracts) bezeichnet auch be1l dem arschauer Kongreß 2006 Wenn INan VO  -

eiıner Chrıstianisierung Nubiens spricht, meımnte INan In der bısherigen FOT-
schungslıteratur vorwiegend noch immer dıe bereıts angesprochene » Verkıirchlhı-
chung« als Begınn der a 1m Nıltal und übersieht abel, daß CS N-
dıg Ist. andere abstabe anzulegen und andere Dıfferenzierungen vorzunehmen,

der Geschichtsentwicklung erecht werden.
Deshalb soll Begınn dıe methodisch begründete rage gestellt werden:

Wann kann und darf VO  s elıner Chrıistianıisierung Nubılens dıe ede seiın? Erst
WECINN eiıne kırchliche Urganısatıon entstanden und dıe »Verkirchlichung« L eiıner
Tatsache geworden Ist, oder schon WE dıe »NECuUC Lehre« em Land erreıicht hat
und Zeugnisse alur vorhliegen?

Die Antwort darauf scheımint 1m ersten Augenblıc eiınfach, besonders WE

INan eı VO  — den gleichen V oraussetzungen ausgeht WIE beım Imperium
KOomanum, für das die Paulusbriefe, aber auch dıe Berichte über dıe Miss1ons-

Detleft üller, Geschichte der orıentalıschen Natıonalkırchen (Die Kırche In ihrer (ie-
schichte an  uC DZ); Göttingen 1981‚_ 323 SZE-332 uch olfgang Hage, I THK: (1993)
Francıs Xavler urphy Olycarp Sherwood, Konstantinopel 11 und 111 (GeschOkumKonz 3
Maınz 1990, besonders /2-89, 106-129
Stephen Davıs, Ihe early Coptic PAapaCY. The Egyptian church and Its leadershıp In ate A

t1quity, Calro 2004, besonders
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tätigkeıt des Paulus In der Apostelgeschichte vorliegen. “ Diese sehr TU AUS-
breitung des Christentums 1mM Mıttelmeerraum wırd kaum VON jemandem In 7 we1l1-
tfel SCZUOLCH. Keıiner ragt, ob damıt auch eine sofortige Verkirchlichung stattfand!
ers sıecht auUS, WECNN plötzlıch dıe gleichen Quellen VO  —; der Missıionstätigkeıit
und dem Auftreten der >MNCUCMN Lehre« außerhalb des Imperium Romanum be-
richten, WIE 1mM der Bekehrung des NHP AISOIOY Apg 8:2618); und der
Missionstätigkeıt 1im Raum das Rote Meer (Apg 9:11) dıe hıs dıe Griren-
Zen der rde126  Scholz  tätigkeit des Paulus in der Apostelgeschichte vorliegen.'” Diese sehr frühe Aus-  breitung des Christentums im Mittelmeerraum wird kaum von jemandem in Zwei-  fel gezogen. Keiner fragt, ob damit auch eine sofortige Verkirchlichung stattfand!  Anders sieht es aus, wenn plötzlich die gleichen Quellen von der Missionstätigkeit  und dem Auftreten der »neuen Lehre« außerhalb des Imperium Romanum be-  richten, wie im Falle der Bekehrung des ANHP AIOIOY (Apg 8:26ff.),‘' und der  Missionstätigkeit im Raum um das Rote Meer (Apg 2,9-11),'” die bis arı die Gren-  zen der Erde ... führte, wie es bei Irenäus heisst (Iren. haer. 1,10,2)'°. Deshalb  stimmt noch immer die Feststellung von Norbert Brox:  Seit Harnacks Standardwerk (Mission u. Ausbreitung ... *1924) hat die Erforschung der frühchrist-  lichen Mission strenggenommen keinen wirklichen Fortschritt gemacht, was die Synthese des Wiß-  baren betrifft oder die Möglichkeit einer Gesamtdarstellung.‘“  Ich werde nicht müde hervorzuheben, daß dies nicht eine Frage des »Glau-  bens«, sondern der historischen Bewertung der Apostelgeschichte ist, die sich  10 Karl Hermann Schelkle, Paulus [Erträge der Forschung 152], Darmstadt 1981, 64-70, s. auch In-  dex: Mission; beachtenswert der umfangreiche Art. von Samuel Vollenweider, RGG* 6 (2003)  1035-1065, besonders 1039ff.; über Paulus und seine Missionsreisen s. auch Ernle Bradford, Die  Reisen des Paulus, München 1979 (dtv 1455); Heinz Warnecke, Die tatsächliche Romfahrt des  Apostels Paulus (SBS 127), Stuttgart 1987.  1  Peter[=Piotr] O. Scholz, Frühchristliche Spuren im Lande des ANHP AI©IOW. Historisch-  archäologische Betrachtungen zur Apostelgeschichte 8: 26-40, Diss. phil. Univ. Bonn 1985, Bonn  1988; s. auch Ders., Die Pilgerschaft des Paqar der Kandake (Apg 8: 26-39) nach Jerusalem - eine  Frage an die Archäologie, JoAC ErgBd 20/2, 1171-1178.  12  Jacob Kremer, Pfingstbericht und Pfingstgeschehen. Eine exegetische Untersuchung zu Apg. 2, 1-  13 (Stuttgarter Bibelstudien 63/64), Stuttgart 1973, 145-158; Trimingham, Christianity (Anm. 3),  243-307; Hainthaler, Araber (Anm. 3), 111-136; Christoph Baumer, Frühes Christentum zwischen  Euphrat und Jangtse. Eine Zeitreise entlang der Seidenstraße zur Kirche des Ostens, Stuttgart  2005, 141-150. .  13  Ursula Maiburg, »Und an die Grenzen der Erde ...« Die Ausbreitung des Christentums in den  Länderlisten und deren Verwendung in Antike und Christentum, JbAC 26 (1983) 38-53. Zwar  sprach Maiburg einige christliche Quellen an, meinte, aber, daß die Listen mit den Ländern, zu  denen das Christentum gelangte, oft nur rhetorisch waren und den Tatsachen nicht entsprachen  (ebd. 53), was man aber nicht ohne weiteres hinnehmen kann. In unserem Kontext verdient bei-  spielhaft die Aufzählung von Arnobius (Antonie Wlosok, in: Reinhard Herzog (Hg.), Restaurati-  on und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284-374 n. Chr. [Handbuch der Lateinischen  Literatur der Antike 5], München 1989, $ 569) den afrikanischen Rhetor der diokletianischen  Zeit, in der er u. a. »Indien« als Land der Christen erwähnt (bei Maiburg, 51 mit Quellenanga-  ben). Man muß hier ausdrücklich darauf hinweisen, daß man noch im 4. Jh. in der spätantiken  Literatur unter der Bezeichnung Indien auch das Land der Aithiopen, damit auch Nubien ver-  standen hat (Albert Dihle, The conception of India in Hellenistic and Roman literature [1964], in:  Ders., Antike und Orient [Suppl. SBHAW 2/1983], Heidelberg 1984, 89-97, 90f.; Ders., Indien,  RAC 18 [1998] 1-56, 9£.).  Am Rande muß auch auf die manichäische Mission und Wirkung hingewiesen werden (Samuel N.  C. Lieu, Manichaeism in Mesopotamia and the Roman East, Leiden 1994, besonders 61-105), die  in Ägypten sehr intensiv gewesen ist und m. E. auch für Nubien von Relevanz sein dürfte (Michel  Tardieu, L’&nigme du quatrieme empire, in: Orbis Aethiopicus: FS S. Chojnacki [Bibliotheca  nubica 3], Albstadt 1992, 259-264).  14  Norbert Brox, Zur christlichen Mission in der Spätantike, in K. Kertelge (Hg.), Mission im NT  [Quaestiones Disputatae 93] Freiburg i. Br. 1982, 190-237, 190führte, WIE be1l renäus heılisst ren haer. 1.10:2)° Deshalb
stimmt noch immer die Feststellun VO  - Norbert TOX

Seıit Harnacks Standardwerk 1SS1ON usbreitung126  Scholz  tätigkeit des Paulus in der Apostelgeschichte vorliegen.'” Diese sehr frühe Aus-  breitung des Christentums im Mittelmeerraum wird kaum von jemandem in Zwei-  fel gezogen. Keiner fragt, ob damit auch eine sofortige Verkirchlichung stattfand!  Anders sieht es aus, wenn plötzlich die gleichen Quellen von der Missionstätigkeit  und dem Auftreten der »neuen Lehre« außerhalb des Imperium Romanum be-  richten, wie im Falle der Bekehrung des ANHP AIOIOY (Apg 8:26ff.),‘' und der  Missionstätigkeit im Raum um das Rote Meer (Apg 2,9-11),'” die bis arı die Gren-  zen der Erde ... führte, wie es bei Irenäus heisst (Iren. haer. 1,10,2)'°. Deshalb  stimmt noch immer die Feststellung von Norbert Brox:  Seit Harnacks Standardwerk (Mission u. Ausbreitung ... *1924) hat die Erforschung der frühchrist-  lichen Mission strenggenommen keinen wirklichen Fortschritt gemacht, was die Synthese des Wiß-  baren betrifft oder die Möglichkeit einer Gesamtdarstellung.‘“  Ich werde nicht müde hervorzuheben, daß dies nicht eine Frage des »Glau-  bens«, sondern der historischen Bewertung der Apostelgeschichte ist, die sich  10 Karl Hermann Schelkle, Paulus [Erträge der Forschung 152], Darmstadt 1981, 64-70, s. auch In-  dex: Mission; beachtenswert der umfangreiche Art. von Samuel Vollenweider, RGG* 6 (2003)  1035-1065, besonders 1039ff.; über Paulus und seine Missionsreisen s. auch Ernle Bradford, Die  Reisen des Paulus, München 1979 (dtv 1455); Heinz Warnecke, Die tatsächliche Romfahrt des  Apostels Paulus (SBS 127), Stuttgart 1987.  1  Peter[=Piotr] O. Scholz, Frühchristliche Spuren im Lande des ANHP AI©IOW. Historisch-  archäologische Betrachtungen zur Apostelgeschichte 8: 26-40, Diss. phil. Univ. Bonn 1985, Bonn  1988; s. auch Ders., Die Pilgerschaft des Paqar der Kandake (Apg 8: 26-39) nach Jerusalem - eine  Frage an die Archäologie, JoAC ErgBd 20/2, 1171-1178.  12  Jacob Kremer, Pfingstbericht und Pfingstgeschehen. Eine exegetische Untersuchung zu Apg. 2, 1-  13 (Stuttgarter Bibelstudien 63/64), Stuttgart 1973, 145-158; Trimingham, Christianity (Anm. 3),  243-307; Hainthaler, Araber (Anm. 3), 111-136; Christoph Baumer, Frühes Christentum zwischen  Euphrat und Jangtse. Eine Zeitreise entlang der Seidenstraße zur Kirche des Ostens, Stuttgart  2005, 141-150. .  13  Ursula Maiburg, »Und an die Grenzen der Erde ...« Die Ausbreitung des Christentums in den  Länderlisten und deren Verwendung in Antike und Christentum, JbAC 26 (1983) 38-53. Zwar  sprach Maiburg einige christliche Quellen an, meinte, aber, daß die Listen mit den Ländern, zu  denen das Christentum gelangte, oft nur rhetorisch waren und den Tatsachen nicht entsprachen  (ebd. 53), was man aber nicht ohne weiteres hinnehmen kann. In unserem Kontext verdient bei-  spielhaft die Aufzählung von Arnobius (Antonie Wlosok, in: Reinhard Herzog (Hg.), Restaurati-  on und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284-374 n. Chr. [Handbuch der Lateinischen  Literatur der Antike 5], München 1989, $ 569) den afrikanischen Rhetor der diokletianischen  Zeit, in der er u. a. »Indien« als Land der Christen erwähnt (bei Maiburg, 51 mit Quellenanga-  ben). Man muß hier ausdrücklich darauf hinweisen, daß man noch im 4. Jh. in der spätantiken  Literatur unter der Bezeichnung Indien auch das Land der Aithiopen, damit auch Nubien ver-  standen hat (Albert Dihle, The conception of India in Hellenistic and Roman literature [1964], in:  Ders., Antike und Orient [Suppl. SBHAW 2/1983], Heidelberg 1984, 89-97, 90f.; Ders., Indien,  RAC 18 [1998] 1-56, 9£.).  Am Rande muß auch auf die manichäische Mission und Wirkung hingewiesen werden (Samuel N.  C. Lieu, Manichaeism in Mesopotamia and the Roman East, Leiden 1994, besonders 61-105), die  in Ägypten sehr intensiv gewesen ist und m. E. auch für Nubien von Relevanz sein dürfte (Michel  Tardieu, L’&nigme du quatrieme empire, in: Orbis Aethiopicus: FS S. Chojnacki [Bibliotheca  nubica 3], Albstadt 1992, 259-264).  14  Norbert Brox, Zur christlichen Mission in der Spätantike, in K. Kertelge (Hg.), Mission im NT  [Quaestiones Disputatae 93] Freiburg i. Br. 1982, 190-237, 190*1924) hat dıie Erforschung der frühchrist-
lıchen 18S10N sStrenggenommen keinen wirklıchen Fortschritt gemacht, Wds dıe ynthese des Wı1ß-
baren betrifft der dıe Möglichkeit einer Gesamtdarstellung. “
Ich werde nıcht müde hervorzuheben, daß dıes nıcht eine rage des »(Jlau-

bens«, sondern der historischen Bewertung der Apostelgeschichte Ist, dıe sıch

10 arl ermann ©: Paulus |Erträge der Forschung 1521 Darmstadt 1981, 64-/0, uch in
dex: Missıon: beachtenswer'‘! der umfangreiche Art VOINl Samuel Vollenweıider, RO (2003)
5-1 besonders ber Paulus un: seine Missionsreisen uch Trnie Tad{IOT' IIie
Reisen des Paulus, München 1979 (dtv Heınz Warnecke, 1€e tatsächliıche OmTahr‘ des
Apostels Paulus (SBS 127); Stuttgart 1985 /

11 Peter[=Piotr] SCcCholz, Frühchristlıche 5Spuren 1m anı des NHP AIOIOYW Hıstorisch-
archäologische Betrachtungen FA Apostelgeschichte 26-40, [Jıss. phıl Uniıv. Bonn 1985, Bonn
1988; uch Ders., DIie Pılgerschaft des Pagar der Kandake (Apg Sach Jerusalem 1ne
rage A dıe Archäologıe, JbAC Ig 20/2,
aCcCo Kremer, Pfingstbericht und Pfingstgeschehen. Fıne exegetische Untersuchung Apg. 27 W
13 (Stuttgarter Bıbelstudien 63/64), Stuttgart 1973, 145-158; Irımıngham, Chrıstianı (Anm
243-307; Hainthaler, Araber (An 3 111-1536; Chrıstoph Baumer, Frühes Christentum zwıischen
Euphrat und Jangtse. Fıne Zeıitreise entlang der Seidenstraße ZUT Kırche des ÖOstens, Stuttgart
2005, 124127150
Ursula Maıburg, »Und dıe TeNZenN der Tde S f Die Ausbreıtung des Christentums In den
Länderlısten und deren Verwendung In Antıke und Christentum, JbAC (1983) 38-53 /war
sprach Maıburg ein1ge chrıstlıche Quellen d} meınte, aber, daß dıe Listen mıt den Ländern,
denen das Christentum gelangte, Oft 11UT rhetorisch Uun: den Tatsachen nıcht entsprachen
(ebd 53); Was INan ber nıcht hne weıteres hinnehmen ann In uUNSCTICIN Kontext verdient be1l-
spielhaft dıe Aufzählung VO  — nNOobIius ntonıe 10sok, In einhar:' Herzog He.) Restaurati-

und Erneuerung. DIe ateiınısche Lauteratur VO  — 284-374 ((Rr. |Handbuch der Lateiniıschen
] ıteratur der Antıke 5 9 München 1989, 569) den alrıkanıschen Rhetor der diokletianıschen
ZEei. In der »Indien« als Land der Tısten erwähnt (beı Maıburg, 57 mıiıt Quellenanga-
ben) Man MU. 1e7r ausdrücklich darauf hinweıisen, daß INan och 1Im In der spätantıken
] ıteratur unter der Bezeichnung Indıen uch das Land der Aıthiopen, amı uch Nubıien VCI-

tanden hat (Albert ©: Ihe conception f1a In ellenıst1ic and Koman Iıterature In
Ders:, Antıke un: Orıient |Suppl 2/1983]1, Heıdelberg 1954. 59-9 7, JOf.; DEerS., Indıen,
Kl 15 1-56, .)
Am an MUu uch auf die manıchäische Mı  10MN und Wırkung hingewlesen werden (Samuel

Lieu, Manıchaeıism In Mesopotamıla and the Koman East, Leıden 1994, besonders 61-105), dıe
In Agypten csehr INteNSIV DCWECSCH ist und uch für Nubiıien OM Relevanz se1ın dürfte (Michel
Tardıeu, L’enigme du quatrieme empire, In 18 Aethiopicus: FS Chojnack] Bıblıotheca
nubıca 3 ’ STAa 1992, 259-264).

14 Norbert BrOX, Zur chrıistlichen 18SS10N In der Spätantıke, In ertelge Heg.) 18S10N 1M
|Quaestiones Dıisputatae 93| reiburg Br 1982, 90-237, 1 9()
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nıcht hınter anderen späthellenistischen Quellen verstecken brauch’c,15 Was

INan den früheren Außerungen VON 1omas Hägg einem der Herausgeber
des vorzüglichen Quellenwerks ZUuUT Geschichte Nubiens FNH)“ entnehmen
kann, der nıcht einmal antıken Romanen hıstorısche ahnrheı absprechen wıl117
DIe Hıstoriıizıtät der Apostelgeschichte Ist heute ure zahlreiche Studıien nıcht
11UT Urc e des führenden übınger Neutestamentlers Martın Hengel
(1926-2009)” sondern auch uUurc dıie umfangreıiche Fachlıteratur bestätigt. ”

Es ist aum leugnen, daß se1it der kritisch-historischen EXeDese,; V  E
mıt falsch verstandenen Entmythologisierungstendenzen20, einer sehr skepti-
1 artın Hengel, Zur urchristlichen Geschichtsschreibung, Stuttgart 1979, 11-46; hıegen 1N-

zwıischen weitere und vielseitige Untersuchungen VOILI, dıe dıe Hıstorizıtät der cta bestätigen,
vgl INan ein1ge eıträge In FEve-Marıe Becker Hg.) DiIie antıke Historiographie un e An

änge der christliıchen Geschichtsschreibung (BZN TW 129); Berlın 2005, un Jörg FTey, are
Rothschild Jens Chroter 2g. Dıie Apostelgeschichte 1Im Kontext ntıker un frühchrist-
lıcher Historiographie (BZNTW 162), Berlın Mıiıt Bedauern stellt I1all ber fest, daß I1a

sıch aum ber dıie Welt außerhalb des Mare NOsSstrum bewegt un! dıe Periıkope ber dıea
IuNng des NHP AI6OIOW keıne hıstorische Bewertung erfuhr.
Fontes Hıstor1i2 Nubiorum (=F L-IV, Bergen
10omas Hägg, Eros und yche Der Roman In der ntıken Welt, Maınz 198 /,

18 en artın Hengel (Anm 15 uch Eckhard Plümacher mehrere eıträge gesammelt und hg.
VO  —; Jens Schröter und Ralph Brucker, Geschichte und Geschichten | Wissenschaftliıche Untersu-
chungen ZU 170], übıngen ihnen O1g iıne 1e17a VO Neutestamentlern Anm

15 dıe keiıne TODleme mehr mıt der Hıstorizıtät der cta en uch Irına Levınskaya, The
00k of cts ın Its 1rSs CENLUFY setting, vol 9 Dıaspora setting, Tan Rapıds, Mich 1996,
19585 11) bın ich och davon AauUSSCRANSCHL, daß ausreichend sel, ıne Dissertation VCI-

fassen anzunehmen, daß dıe darın erzielten Ergebnisse ota ene als olge langer Untersu-
chungen (Apostelgeschichte 1M Lichte der Archäologıe, In Pro unıtatae, Festschrift für
(Jünter Gassmann, hg. VON Oekumenisches Institut der Uniıiversitä Heıdelberg 1969,- CIS-
kutiert bzw. ANZCNOMUM werden. Nıchts dergleichen passıerte. Wenn, ann 1UT In einer Inad-
aquaten Form, auf dıe INan aum eingehen kann; tut 111A111 jedoch, erntet Man Mıßachtung
DZW. Ablehnung u.) Zuletzt sıiehe dıe Hınweise auf dıie vorhandene theologisch Literatur bel
Jens chröter, as als Historiograph, In Becker (Anm 15); 237-262;
Dazu habe ich schon In meılner bısher nıcht veröffentlichten Habilitationsschrift >CGeburt Chrıisti«
AUSs Faras/Pachoras. Eın iıkonologischer Vergleich mıt dem altägyptischen Geburtsmythos des
Gott-Kön1igs (1985/1995 In Innsbruck ANSCHOMUINEC und 199 / verteldigt) festgestellt (ich zıt1ere
MS, 76; dort ıe Anm. 37)
DIe Debatte UINn dıe Entmythologisierung, dıe den zentralen Fragen SOWOHhI der theologıischen
(Günter Bornkamm, DIie T’heologıe Rudolt Bultmann IN DIiskussion. /um Problem der
Entmythologisierung UN Hermeneutik, TIAhR (1965) 33-141) als auch derphilosophıischen
Karı Jaspers ultmann, Die TAagZE der Entmythologisierung, München 1719953- Diskussı-
OD derer und 60 egehörte, scheıimnt kaum Aa Aktualıtät verloren haben (Heinrich OHtt,
/ur Wıirkungsgeschichte der Entmythologisierungsdebatte, In Jaspers / Bultmann, ebd.,; /-26) 2IN
ZWAalr SOoWwoHhl IM Rahmen der Hermeneutik (Ernst uCHS, Hermeneutik, / übıngen 1970 1766-17 7/6)
als auch In der Ausermandersetzung '  d den Mythos CIMANN Tımm. Remythologisierung? Der
akkumulatıve Symbolismus IM Chrıistentum, In Karl Heınz Bohrer (Hg), Mythos und Moderne,
Frankfurt/M. 1955, 432-4506). DIie In der Diskussion erhobenen Vorwürtfe, dıe unlter anderem dar-
auf hınausgehen, al Bultmann als Hermeneutiker eigenfıich aufdıe TAZE des Mythosverständ-
NISSECS eingehen und SI DOSILIV hätte heantworten INUSS.  en ( Tımm, ebd., 437), scheinen EINIZE
Bultmann vorgebrachte Aspekte übersehen ZU haben. Bultmann stellte nämlıch 1]. fest. Wenn
ıch eiınmal absehe der TAQE, ob dieser Wırklichkeit In mythologıischer Sprache SCIC-
det werden Kann, WIC Jaspers behauptet, möchte ıch fragen, OD SCINE Auffassung Mythos,
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schen Einstellung gegenüber relıg1ösen, In erster Linıe kanonischen lexten SC
kommen ist

Formgeschichte verdrängte dıe Hıstorizıtät, de facto den »Sıtz 1m Leben« (seıt
Hermann Gunkel, 1901., mustergültig)” der schriftlıchen Überlieferungen. Das
floß gut In die allgemeınen Hauptströmungen (heute 11UT noch mamstreams DC-
nannt) der nıcht ideologiefreien Relıgions- und Sozialwissenschaften e1n, die den
hıstorıschen Ansatz Eewu leugneten,22 sıch damıt eliner bedenklıchen, NUrTr

soziologisch orlentlerten EXegEese zuwenden können.“ DIe relıg1ösen Texte
wurden el mehr ach iıhrer Wirkungsgeschichte als ach ihrem Quellengehalt
befragt

Auf diese Weise ist der historiısche Materıl1alısmus (besonders der marxıstischer

rägung zufriedengestellt worden, In dem INa  —_ VO  — vornhereın jede ernsthafte
Beschäftigung mıt den neutestamentlichen Überlieferungen ablehnte ugle1c
hat 11a 1m Kreise der SUS »Sudanforscher«“ (bzw Nubiologen) einer olchen

sofern dıesen als Chiffrensprache defimniert, VOI)2 der meınen verschrieden ISE. Wenn ıch gele-
gentlicı formulhiert habe, daßb sıch IM 0S das Wıssen des Menschen run IN (renze
SEINES SCINS ausspricht, Ist das verschieden VOmnNn dem, WAaSs Jaspers menmnt? FEinig n ıch mıt ıhm
Ja jedenfalls darın, daß derOSmiıßverstanden IST, WE dıe Wirklichkeit,. VOILN der redet, als

»empirısCheE Realıtät«, WD SCINE Sprache als diejen1ige »garantıerter ıuınd garantiıerender eID-

haftıgkeit« aufgefasst WwIrd.128  Scholz  schen Einstellung gegenüber religiösen, in erster Linie kanonischen Texten ge-  kommen ist.  Formgeschichte verdrängte die Historizität, de facfo den »Sitz im Leben« (seit  Hermann Gunkel, 1901, mustergültig)“ der schriftlichen Überlieferungen. Das  floß gut in die allgemeinen Hauptströmungen (heute nur noch ma/nstreams ge-  nannt) der nicht ideologiefreien Religions- und Sozialwissenschaften ein, die den  historischen Ansatz bewußt leugneten,“ um sich damit einer bedenklichen, nur  soziologisch orientierten Exegese zuwenden zu können.” Die religiösen Texte  wurden dabei mehr nach ihrer Wirkungsgeschichte als nach ihrem Quellengehalt  befragt.  Auf diese Weise ist der historische Materialismus (besonders der marxistischer  Prägung) zufriedengestellt worden, in dem man von vornherein jede ernsthafte  Beschäftigung mit den neutestamentlichen Überlieferungen ablehnte. Zugleich  hat man im Kreise der sog. »Sudanforscher«“ (bzw. Nubiologen) einer solchen  sofern er diesen als Chiffrensprache definiert, von der meinen so verschieden ist. Wenn ich gele-  gentlich formuliert habe, daß sich im Mythos das Wissen des Menschen um Grund und Grenze  seines Seins ausspricht, ist das so verschieden von dem, was Jaspers meint? Einig bin ich mit ihm  ja jedenfalls darin, daß der Mythos mißverstanden ist, wenn die Wirklichkeit, von der er redet, als  »empirische Realität«, wenn seine Sprache als diejenige »garantierter und garantierender Leib-  haftigkeit« aufgefasst wird. ... Mythisches Denken ist ebenso objektivierend wie wissenschaft-  Jliches, wenn es zB. die Transzendenz Gottes als räumliche Entfernung oder die unheimliche  Macht des Bösen als in einer Person (dem Satan) verkörpert vorstellt (Bultmann an Jaspers, ebd.  87).<  Daraus ergibt sich u. E. eine mögliche Konsequenz - die wir in diesem Rahmen nicht näher be-  handeln können -, daß nämlich die Bultmann’sche Entmythologisierung keinesfalls gleichzeitig  eine Entmythisierung bedeutet. Eine hermeneutisch-semiotische Analyse zeigt, daß die Ent-  mythologisierung einen existenziell Seienden entdecken muß, der sich in seiner Mytho-Logik  (Edmund Leach, Kultur und Kommunikation [stw], Frankfurt/M. 1978, 88-90) als Bestandteil des  Ganzen (des Kosmos, ebd., 91-98) begreift. Er ist auch mit der Ganzheit organisch verbunden, so  daß sie Gegenstand seines Seins und nicht seines Glaubens ist. »Glaube« ist für den mythisch den-  kenden Menschen (Ernst Cassirer, PhilsymbFormen) nicht existent, oder anders gesagt, »Glau-  be« ist mit seinem Wissen über die »empirische Realität« gleichzusetzen.  24  Hermann Gunkel, Reden und Aufsätze, Göttingen 1913, 33 (korrekterweise soll bemerkt werden,  daß hier vom »Sitz im Volksleben« die Rede ist.). S. auch Klaus Koch, Was ist Formgeschichte.  Neue Wege der Bibelexegese (1964), Neukirchen-Vluyn 31974, 34-48.  22  Die überzogene dialektische Sicht führte zu einer unhaltbaren Geschichtskritik (Karl Acham, Teil  und Ganzes, Differenzierung und Homogenität, in Ders. & Winfried Schulze (Hgg), Teil und  Ganzes [Theorie der Geschichte, Beiträge zur Historik 6], München 1990, 72-107; ein Überblick  liefert der Beitrag von Winfried Schulze, Der Wandel des Allgemeinen: der Weg der deutschen  Historiker nach 1945 zur Kategorie des Sozialen, ebd. 193-216), die mit dem quasi schon klassi-  schen Ansatz von Jan Assmann (Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische  Identität in frühen Hochkulturen, München 1992) heute nicht mehr wahrgenommen wird. S. auch  von vielen Autoren verfasste Art. zur Geschichte/Geschichtsauffassung, RGG* 3 (2000) 775-798.  2B  Beispielhaft Gerd Theißen, Soziologie der Jesusbewegung. Ein Beitrag zur Geschichte des Ur-  christentums, München 19916; Studien zur Soziologie des Urchristentums, Tübingen 31989.  24  Inge Hofmann gründete 1986 in Rahmen der Afrikanistik an der Wiener Universität zwei Rei-  hen: Beiträge zur Sudanforschung und dazu die Beihefte (die übrigens wichtige Texte und Studi-  en von Gerald M. Browne zur altnubischen Sprache und Literatur veröffentlichten), die scheinbar  der politischen Richtung des damaligen Antiquities Sudan Service/Khartoum huldigten, in demMythıisches enken ISt ebenso objektivierend WIE wıssenschaft-
lıches, WENTN 7zB. dıe Transzendenz (Jottes als räumlıche Entfernung der dıe unhemliıiche
'acı des Bösen als INn eIner Person (dem Satan) verkörpert vorstellt (Bultmann JasperSs, eb  S
S7).
Daraus erg1ıbt sıch ıne möglıche Konsequenz dıe WIT In diıesem Rahmen NI1IC| näher be-
handeln können daß nämlıch dıe Bultmann sche Entmythologisierung keinesfalls gleichzeıtig
iıne Entmythisierung edeute Eıne hermeneutisch-semiotische Analyse zeigt, daß dıe Ent-

mythologisierung einen existenzıiell Seienden entdecken muß, der sıch In se1iner M  o-Log1
(Edmund CaC) Kultur un! Kommunikatıon \Sstw| Frankfurt/M 1978,a als Bestandteıil des
(janzen (des KOSmOS, ebd.,Eegreıft. br ist uch miıt der anzheı organısch verbunden,
daß SIE Gegenstand se1INESs Se1Ins und N1IC seINES aubens Ist. »>Glaube« ist für den mythısch den-
kenden Menschen (Ernst Cassırer, PhilsymbFormen) nıcht exıistent. der anders geSsagl, »CGlau-
C« 1st mıt seinem Wıssen ber die »empIrıische ealıtät« gleichzusetzen.

7 ermann Gunkel, en und ufsätze, Göttingen 1913, (korrekterweise soll bemerkt werden,
daß 1]1er VO »Sıtz 1M Volksleben« dıe ede ist.) uch Klaus Koch, Was ist Formgeschichte.
Neue Wege der Bıbelexegese (1964) Neukirchen-Vluyn 1974, 34-48
DıIie überzogene dialektische 1C führte eiıner un  aren Geschichtskritik ar cham, Teıl
und Ganzes, Differenzierung und Homogenıität, ın Ders. Wınfried Schulze gg Teıl un
(Janzes |  eorı1e der Geschichte, eıträge ZUT 1STOTL 6 München 1990, 2-107; e1in Überblick
1efert der Beıtrag VO  > Wınfried Schulze, Der andel des Allgemeınen: der Weg der deutschen
Hıstoriker ach 1945 ZUrf Kategorie des Sozlalen, eh!  Q, 193-216), dıe miıt dem quası schon klassı-
schen Ansatz VO  —; Jan SsSmann (Das kulturelle (Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und polıtische
Identität In frühen Hochkulturen, München eute N1IC. mehr wahrgenommen WITd. uch
VO  — vielen Autoren verfasste Art. ZUI Geschichte/Geschichtsauffassung, ROG* (2000) MO

23 Beispielhaft erd Theißen, Sozlologıe der Jesusbewegung. Eın Beıtrag Z Geschichte des T>
chrıstentums, München Studıen ZUT Sozliologie des Urchristentums, Tübıingen 1989
Inge Hofmann gründete 1956 In Rahmen der Afrıkanıstik A der Wıener Universıität 7Wwe1 Re1-
hen eıträge ZU! Sudanforschung un! azu dıe Beıihefte (dıe übrıgens wichtige extfe un: ud1-

VO  —_ Gerald Browne ZUT altnubischen Sprache und [ ıteratur veröffentlichten), dıie scheınbar
der polıtischen ıchtung des damalıgen Antıquities an EervVICce/.  artoum huldıgten, In dem
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Beschäftigung mıt relıg1ösen lexten jede Wissenschaftlichkeit abgesprochen und

behauptet:
Daß ach vielen theologischen Vorarbeıten, und 3() Tre ach dem 1956 erschıienenen Kkommen-

tar den cta Apostolorum VO  —; TNS Haenchen immer och ‚dıe historische Glaubwürdigkeıt
der Apostelgeschichte« beschworen wırd, ıIn einer Arbeıt, die sıch mıt der Geschichte und Kultur des
meroıltischen Reıiches beschäftigt, ist bedauerlich.”

ast IS Jahren ach der allgemeın zugänglichen Veröffentliıchung meılner The-
SCI1 macht sıch Siegiried Rıchter In seliner Habilitationsschrift A der Universıtät
Münster/Westf.( immer noch solche und annlıche Außerungen WwWIe
auch die VO  — Laszlo Or° eigen und hält S1€e für dıe Beurteijlung des hıstorI1-
schen Gehalts der Apostelgeschichte für maßgeblich.“

Der Hinweils VON Inge Hofmann auf die >vielen ologischen Vorarbeıiten«
veranlaßt, sıch auch der theologıschen Seıte zuzuwenden 1er äßt sıch kaum ZW1-
schen Katholıken und Protestanten unterscheiden). In olge der prinzıple mıiıt-
telmeerischen und paulınıschen Sichtweilise 1eßen die me1listen Kirchenhistoriker
nıcht Z  , Nubıen als eiıne Uul- oder frühchristliche Provınz in iıhre Betrach-

tungen aufzunehmen.
In paradigmatischer Weılse bestätigt dies die vierzehnbändige (jeschichte des

Christentums |seılt 1990], VON Jean-Marıe ayeur, Charles Pietr1: Andre Vauchez
und Marc Vernard herausgegeben, In der INan L11UT ein1ıge OE darüber verlhert
me1lst 1m ] ıchte einer sehr unzulängliıchen und weıt zurückreichenden unvollstän-
1gen Fachlıteratur sıch aber gleichzeıitig ZUT Gestaltung der Buchumschläge der
nubischen Ikonographie (Z In der polnıschen Version) bedient.“ Am an

INan einen natıonal-arabischen Begriff verwendet sehen wollte Man annn auch N1IC leugnen,
dalß dıe Meroi(t1i)stık, dıe In der DDR besonders gepflegt wurde an den Forschungen VO TILZ
Hıntze, der uch dıe MEROITICA gegründet hat), N1IC freı VO ideologisch gefärbten Ansätzen
Wa  — uch der ngar Laszlo OTO ne1gte einer religionskrıtischen Posıtion, e 1er och ZUul1

Sprache kommen wırd.
Z Inge Hofmann, Der Wirklichkeitsgehalt VON Apostelgeschichte S eıträge ZUurTr udan{ior-

schung (1988) 39-458, besonders 46 on Jer re späater 1j1eferte In der gleichen el Juan
Vıcente Estigarrıbila (Commentarıes the historycıty of cts of the Apostles S, 26-39, ‚26-39,
eıträge A Sudanforschung (1992) B ıne andere 1C| hne meılıne bereıts veröffentlich-

Dıissertation kennen und zıtieren. Leıder wurde dıe Diıiskussion darüber unter den Mero1-
sten und Nubiologen NnıIC weıtergeführt.
Siegfried Rıchter, Studien ZUTr Christianisierung Nubiens, Wıesbaden 2002
Inzwischen ist diese (Greschichte deutsch als Sonderausgabe (2010) e1m Herder-
Verlag (Freiburg Br.) erschıenen; hegen zahlreiche andere Übersetzungen VOI, uch ıne
polnısche. Diese (reschichte apostrophiert als »BFın Höhepunkt der Geschichtsschreibung für
das Jahrtausend«, stutzt sıch In iıhren TEe1 Bänden, dıe das Christentum 1m ertum (hg VO  —

Luce PıetrI, französısches r1g1na 19958 deutsch 2001 Paperback umfassen, bel der [)Dar-

stellung der Chrıistianisierung Nubıliens fast ausschließlich auf cıe Angaben des Johannes VO

Ephesos (vgl( Es o1bt 11ULI Personenregıister, Was bedenklich erscheinen muß) und hält S1e
für ausreichend! Das, Was ber dıe nubısche TC| gesagt wırd (Bd V1/1991, entzıe sıch

jedem Kommentar, 1% Seıten VO  . Jean Richard, der als neueste Publıkatıion L1UT dıe (4
Plumley’sche Edıtiıon der Bıischof Timotheus-Raolle (19735) nenn (!)



Scholz130

darf bemerkt werden, daß OI1S Grillmeıier (1910-1998) In seiner Geschichte der

Christologie der nubıschen IC mehr atz gewıdmet hat;  28 als

dıe ers Universalgeschichte des Christentums mıt konsequent ökumenischer Ausrichtung: Sıie

stellt dıe gesamte Christenheıit In all ıhren konfessionellen Ausprägungen Ins /Zentrum der Auf-

merksamkeıt (SO dıe Werbung)
7Zweifel dıeser Aussage SINnd angebracht. IC einmal In der deutschen Re-

daktıon ist INan In der Lage SCWECSCH, das bedeutsame Buch VO  — Grillmeıer, das
bereıts e1in Jahr vorher auch 1Im Verlag Herder erschienen Ist, berücksichti-
SCH

ber auch dıe archäologischen bzw historischen Untersuchungen der etzten
3() TE kommen In der Betrachtung des Christentums Nubiens In diesem

hochgelobten Werk der katholischen Geschichtsschreibung kaum Wort { )as

mMu verwundern, denn dıe ersten dre1ı an dieser »einmalıgen« Universalge-
schichte des Christentums« erfassen immerhın einen Zeıitraum, der ıs 7U TE
642 reichen soll, der also erst HM) re nach der 197a Ende oing.“ Diese zeıt-
1C Bbegrenzung ist für dıe relıg1ösen Auseinandersetzungen 1m Raum das
Rote Meer VON emıinenter Bedeutung. S1e welst darauf hın, daß nach der bisher
vorherrschenden Meınung über dıie erfolgreiche Christianıisierung Nubıliens In den
etzten Dezenıien des das dortige Christentum erstarkt Wal, daß TOLZ

der islamiıschen ngriffe 1im 2 I! und kurz danach, 31

Il 6517/2); als islamısche FEroberer (Nafı Abd al-Qal1s al-Fihrı und ‘Abd Allah
ıb Sa‘d ıbn Abı ar nach Nubien gelangt und dıe basılıkale Anlage ın

Alt-Dongola ZerStor hatten,3O 5 ihnen aber nıcht gelungen ist, dıe dortigen (2Hh1r1-
sten »bekehren«. Friedrich Wılhelm Deıchmann schreıbt hierzu” :

Aloıs Grillmeier, Jesus der Christus 1mM Glauben der Kırche (Bd 2/4, reiburg Br. 1990, 285-

295),; eute wIrd das Werk VON Theresıa Haınthaler fortgesetzt.
Vgl Geschichte (Anm 27); Der lateinısche Westen und der byzantinische sten -6;
he VO  — L uce etr:; dıe eutsche Ausgabe wurde VO  — führenden und bekannten Kirchenhistori1-
ern bearbeıtet, dıe ber namentlich N1IC: als Bearbeıiter In den jeweiliıgen Teılen des umfangre1-
chen Bandes 55.) zeichnen. Bemerkungen we1ıl VON eiıner systematıschen Schilderung kel-

ede se1n ann Nubıien, ausdrücklıich NUr auf der Basıs der Kirchengeschichte VO ohan-
NESs VO Ephesos, finden sıch aut den Seıiten 429, 506f., ÖÜr 514 und lassen keıne sinnvollen
Erkenntnisse der Aufarbeıtung VO:  — _ ıteratur erkennen.
Vassıl10s Christıdes, uba History, ET“ VI11/1995, KT (Art. uba umfasst 88-03 und ist VO  —

mehreren Autoren geschrieben) konstatierte dıe Zerstörung der Basılıka In Dongola DıIie arabı-
schen Quellen eutsc In der ammlung VOILl Bernard LewIı1s., er siam VO  — den Anfängen DIS ZUrL

Eroberung VO  —_ Konstantinopel, Zürich/München 1981, (# 5-27; Qu Nr. 64: Nachdruck: In
der Bıbliothek arabıscher Klassıker, Der siam In Originalzeugnissen, Polıtik und Kriegsführung,
Lenningen 2005, Sınd hlerzu beachtenswert, wırd festgestellt: ‘A bdalläh ıhn Sa‘d
schloß einen Waffenstillstand mıt ıhnen (es Ssind dıe Nubier gemeint], da muıt ıhnen NICI fertig
wurde, WAas deutlıch maC! daß dıe milıtärische Stärke der christlichen Nubıer, dıe dıe Araber
Tuma al-hadaq (  die Pupillentreffer) nannten, sıch der islamıschen Expansıon wıdersetzten und
den bagt, 11U1 ange WIE notwendiıg und ur sehr uUrz leisteten.
Grundlegend ZUL Alt-Dongola Stefan Jakobielskı 10{r Scholz gg Dongola-Studien. 35
Te polnıscher Forschungen 1im /Zentrum des makuritischen Reiches |Bıblıotheca nubıca ei
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Als dıie Araber Agypten 1mM re 639 erobern begannen, wırd dıie Christianısierung Nubiens

N1IC NUTr abgeschlossen, sondern uch Glaube und IC MUSS!  en 1mM an konsolidiert SCWESCH
se1InN. Eıne offensıichtlıch den größten Teıl der Bevölkerung der nubıschen Reiche umfassende hr1-

stianısıerung wäre ach der Miıtte des Jhs aum och möglıch SCWESCIHI, da dıe Araber schon 641

ın Nubien einfielen. Damals hatten ihre azzıen ıhnen handelspolıitisch und selbst polıtische Vorteili-
le gebracht, weilche dıe ewegungs- und Entscheidungsfreiheıit der Nubıier einschränkten, das and

durch Verpflichtungen AUS dem bagt unter dauernden Druck etizten So dıe Nubier un-

DCII, gEWISSE Vertragsbedingungen unter schwersten Opfern erfüllen, indem S1e B.; e

Jährlıch vorgeschriebene VO Anzahl der ach dem bagt ach Agypten PE schickenden Sklaven

N1IC: Z Verfügung stand, eigene er In dıie Sklavereı schicken mußten. och scheinen dıe Ara-

ber weder Tätigkeıt und Te der Kırche behindert och dıe nubisch-christlıche Kultur umzZzuprä-
SCH versucht en

{)as Christentum wırd Iso 100 TE ach seiliner allgemeinen Eiınführung In Nubıen fest VCI-

ankert SEWECSCH seIn, dalß er Existenzbedrohung Herrscher und olk Al ıhm WIE einem

althergebrachten (CGlauben fes  j1elten Unzweiıfelhaft hat e Missionlierung Nubiens einen eispiel-
losen Erfolg des istentums, gleich welcher iıchtung, dargestellt.

Dieser 1C äßt sıch nıcht folgen, we1l INan die Annahme eInes »beıispiellosen
rfolges des Christentums« für bwegıg halten muß Muslıme konnten sich nıcht

dufehsetzen, we1l SIe mıt einem erfolgreichen Widerstand eINs t1ef verwurzelten

(und nıcht gerade 1ICUu entstandenen) Christentums konfrontiert worden W8.I‘CII32
das stärker se1in schıen, als das der Kopten In Agypten dıe nachweislıch se1it
Jahrhunderten schon Chrısten W81‘61'133_

gthıopıca Warszawa 2001; dort Jakobielskı, Polısh excavatıons al (Ild Dongola factfile.

31 SO In seiner Skı1izze ST Kulturgeschichte Nubiens, In DETS:; efer Großmann, Nubische FOor-

schungen (DAI ArFo I7 Berlın 1988, 168-150, besonders 7E Leıder cheınt Deıchmann N1IC:
eıiınmal den arabıschen Bericht (beı Lewiıs (Anm 30| Nr. 64) berücksichtigt en und
stutzt sich auf die Angaben VO  — Wılliam ams (Nubıa, COrrT1dOor Afrıca, London ISr 505),;
die aber ıne spatere bagt-Vereinbarung betreffen, nämlıch dıe AUS dem
Man ann auf ein1ge vergleichende historische Tatsachen, dıe besonders ein1gen der polnıschen
ollegen besseren Z/Zugang ZU Verständnıs VO:  — religionsgeschichtlichen Prozesse ermögliıchen
könnten., hınwelsen. So fand beispielhaft dıe offizıelle Christianisierung Litauens miıt Jagıiellos
Hochzeıt mıt der zwölfjährıgen polnıschen Könı1igın Hedwig (1386) sta obwohl allgemeın De-
annn se1In dürfte, daß dıe Christianisierungsversuche schon 1e1 früher mıt der Taufe (1251) und

Krönung (41253) des Großfürsten Mindaugas (# UrTrC| Bischof Heidenreich VO  > ulm ZU

Önlg der Litauer begannen; urz danach turzte Liıtauen wıeder INS Heıdentum arüber ın der

deutschsprachıigen ] ıteratur Latz VO:  — Padberg, Christianisierung 1M Miıttelalter, [)Darm-
STAl 2006, Schließlich moniı1erte och 1m der österreichische Dıiplomat S1ıgmund VO  >

Herberstein (1486-1566), daß In I ıtauen och viele Heıden und heidnısche Sıtten anzutreffen SEe1-

(Das alte Rulßland (1557-1579), Türich 1984, 547 M Daraus älßt sıch ersehen, WIE ange In
der egel dauerte, die tabıle Festlegung eiıner elıgıon schaffen, ıIn I ıtauen immerhın
ber 300, In Nubıen ber ach der Auffassung ein1ger ollegen angeblıch N1IC| eınmal 100 Jahre!

33 Es bestanden CNSC Beziehungen mıt dem alexandrıinıschen Patrıarchat, cdıe weıt gingen, daß dıe
nubıschen Herrscher sıch verpflichtet sahen, dem Patrıarchen Hılfe kommen (Geschichte
der Patrıarchen, N 143f£.), sandte ‚Ön1g yrıakos 1im 768 ıne Armee VO 100 01018 Re1-
tern und 100 000 Kamel-Reıtern ach Agypten, dem Patrıarchen Michael 743-767) Be1-
STAnı gegenüber em Emıir VO Agypten 'Abd el-Malık ıbn Müsa ıbn Näsır eıisten (Ugo Mon-
nere de Vıllard, Storlia Nubıla erıstiana |OCA 118], Koma 1935, 97) azu Stuart Mun-

ro-Hay, thıopıa and Alexandrıa. Ihe metropolıtan ePISCOPACY of Ethıopia (Bıbhotheca nubica
ei gethiopıca W arszawa 1997, FEA
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Diese Tatsache rlaubt anzunehmen, daß 6 für eıne erst kaum dreı (jenera-
t1ionen andauernde Hu relıg1öse Orientierung, VO  — der die me1ılsten » Kenner«

des nubischen Christentums ausgehen, nıcht möglıch SECWECSCIH ware, sıch Al
ber dem siam ange und erfolgreic behaupten, WI1Ie das bereıts geschah.”“
Schließlic 1e das Christentum In Nubien nachweislıch (Schriftfunde ın Qasr
T: a bıs 1INSs stellenweise unabhängig,35 dann aber noch
vereıinzelt SOgaIrl bıs In dıe Zeıt der Mahdıyya erhalten.” Deshalb erg1bt sıch die

Notwendigkeit, noch einmal dıe Geschichte und iıhre Spuren efragen, ob dıe

DTITOTI angeNOMMCN Behauptung über die kurzfristige Christianisierung Nu-
bıens 1Im aufrecht erhalten Ist, oder ob INan S1e unbedingt revidiıeren muß

Die ständıge Konfrontatıion der nubischen christlıchen Reiche mıt den Muslımen begleıtet dıe
Geschichte Nubiens durchgehend (Richard an, Relatıons between islamıc Egypt and hrı-
st1an 1a the of the bagt, In Cultural erıtage f 2yp and Christian Orıient MOscow

141-162). DiIe eT' ase aZzu Vassılı0s Chrıstides, Nubıa and ZYyp from the rab INnVva-
SION f Egypt untıl the end of the Umayyads, ın (‘harles Bonnet (He.), Etudes nubiennes. Confe-

de Geneve, Actes du VMIT- Congres international d’etudes nubiennes 3-8 sCcpt 1990, Geneve
1992, 341-356) Warl och VO  —_ einer großen Unabhängigkeıt etiragen, ann ber folgten immer

schwierigere Zeıten, unter den Abbasıden (s (novannı Vantınıi, Le rol Kırkı de 1€

Baghdad euxX voyages’, In FErich Dınkler (Hg.), uns und Geschichte Nubiens In christlı-
cher Zeit, Recklinghausen 197/0, dıe schlıeßlıch 1m 1A17 mıt der Übernahme der chrıstlı-
chen Residenz In Old Dongola ZU Sıeg der Muslıme ber Makurıen ührten (vgl Inschriuft ın

»Mosque-Church« In Old Dongola be1ı Anthony ( hıstOry of the an (1955). London
1961: Reprint 1973, fg ZZ}

35 SO In Dotawo, Wıllıam ams, The twılıght of Nubıian Christianıty, In Kazımierz Michalowskı

Hg.) Nubıa. Recentes recherches, Warschau 1975, 11-17, 1 > John artın Plumley, New lıght
the kıngdom of Dotawo, In Etudes nubıennes, olloque de Chantılly 2-6 uıllet 1975 ı Et
77} Calro 1978, 231-241; uch Anm. 4 7, TOTLZ dieser Tatsachen und Erkenntnisse eifer
Hubaı (Koptische Apokrtyphen AUuUSs Nubıien. Der Kasr e1-Wızz eX IU 163], Berlın/New ork
2009, den Untergang des nubıschen Christentums INS

dem lebten In Nubıen dıe TIsSten als dhımmıis5, bzw. auf einıgen nsel und In nter-
nubıien 35) Im Kataraktenniltal S1e, der verlorenen Unabhängigkeıt, och lan-

eıt anwesend arüber finden sıch viele Angaben In den unterschiedlichen Reiseberichten,
azu beispielhaft Bogdan Zurawski, Donogola lıterary SOUTCCS 1956, In Dongola-Studien
. 301, 75-140), mındestens bıs In dıe eıt der Mahdıyya (Peter Holt, Ihe Mahdıst In
the an ()xford 1958 “1970]. rst mıt dıesem, 1m Folgenden wichtigen Mahdı-
Aufstand (1881-1885) der Derwische und Sklavenhändler (informatıve Zusammenstellung be1l
Heinrich Pleticha (Hg:); Der Mahdiaufstand In Augenzeugenberichten, Düsseldorf 1967, beson-
ers 56-189) und der Bıldung des »Gottesstaates« (1885-1898) Was Na  — eıner antıkolo-
nıalen ewegung rklärt wiıird das autochthone Christentum al  ottel, daß dıie heutigen
Christen In Nubıen Kopten SInd, dıe INa 7U ufbau der Admıinıistratıion und des Schul- und
Handelswesen AUS Agypten In den Sudan eordete DıIie Folgen der Mahdıyya Spencer
Trimingham, siam In the Sudan, on 1949, eINnes möglicherweıse VO christliıchen AS-

ketischen ea beeinflußten Nubiers (Dongolawı) Muhammad Ahmad (1844-1885), der sıch als
deklarıerte etellt en Phänomen dar, das Ial als Kontradıktion gegenüber dem nubıschen

Christentum och N1IC behandelt hat. Darüber sprach ich seiınerzeıt mıt Andreas Kronenberg,
dem Frankfurter Ethnologen und langjährıgen Nubienforscher, der der Meınung Waäal, daß
Muhammad mal einerseılts VOU:  —_ christlichen nubıschen een begeıistert SCWESCH se1In mußte,
anderseıts ber sıch dessen bewußt Wal, dalß Ial den damıt an N1IC mehr eigenständıg
machen konnte, weıl der siam uch dort schon das Primat
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Aus dem Vorangegangenen erg1ıbt SICH. daß Nubien In die Uul- und frühchristlı-
che Missionsgeschichte (1m Sınne VON Harnack und der Autoren der bereıts
zıtierten S] Missionsgeschichte als Kirchengeschichte) gehört und nıcht als
schwer aßbare » Vorgeschichte« behandelt werden soll Deshalb auch sınd die

Fragen nach den Hellenisten und der jüdischen Dıaspora nıcht bwegıg., we1l

e Anwesenheıt VO  — en (damıit uch der Diaspora) In NubienZum frühen Auftreten der Christen in Nubien  133  Aus dem Vorangegangenen ergibt sich, daß Nubien in die ur- und frühchristli-  che Missionsgeschichte (im Sinne von Harnack und z. T. der Autoren der bereits  zitierten Reihe Missionsgeschichte als Kirchengeschichte) gehört und nicht als  schwer faßbare »Vorgeschichte« behandelt werden soll. Deshalb auch sind die  Fragen nach den Hellenisten und der jüdischen Diaspora nicht abwegig, weil  die Anwesenheit von Juden (damit auch der Diaspora) in Nubien ... läßt sich angesichts ihrer Betei-  ligung an den Feldzügen von Psammetich II. (um 594-589), ihrer Kolonien in Oberägypten (Edfu,  Elephantine) und des hellenistischen Judentums, das in ganz Ägypten, in der Cyrenaica, in Afrika  und im Raum des Roten Meeres verbreitet war, nicht negieren.””  Demgegenüber behauptet L. Török:  Scholz treats the existence of a Jewish diaspora in ancient Kush as a fact; but in reality it is not sup-  ported by any evidence (FHN III, 849),  ohne aber die entsprechende Literatur, auf die bereits hingewiesen worden war,  in Betracht zu ziehen.  Aus dem bereits Gesagten ergibt sich ein eindeutiges Bild einer Situation im  Kataraktenniltal, das nicht ohne Bedeutung für die Christianisierung gewesen  sein kann. Die religionskulturelle Anbindung an Ägypten und Afrika einerseits,  die Hinwendung zum Osten (Raum um das Rote Meer) andererseits, bestimmten  eine Entwicklung, die Nubien nicht als eine Randkultur erscheinen läßt, sondern  als ein Gebiet, das zwar vom Imperium Romanum unabhängig, aber zugleich  schon längst vom hellenistischen Synkretismus erfaßt worden war. Demzufolge  lassen sich unterschiedliche religiöse Einflüsse festhalten, ® die aber die offizielle  Religion des meroitischen sakralen Reiches nicht tangierten und damit toleriert  werden konnten, so auch das Judentum, das im gesamten Raum um das Rote  Meer existierte und (nichts spricht dagegen) Kontakt mit Jerusalem unterhielt,  wie das in der Diaspora in der Achsenzeif® selbstverständlich war.“” Daß damit  auch das Christentum in die Diaspora-Länder gelangte, ist eine unumstrittene  37 So auch in meiner Rezension von Richter’schen Werkes (Anm. 26) in: OrChr 87 (2003), 251, in  der ich zu wiederholten Malen auf die Problematik der Diaspora-Juden in Nordostafrika hinge-  wiesen habe und die man kaum zur Kenntnis nimmt. Ich stützte mich dabei sowohl auf die ein-  schlägige Literatur: Bezalel Porten, Archives from Elephantine, Berkeley/Los Angeles 1968, 35f.;  Shimon Applbaum, Jews and Greeks in ancient Cyrene, Leiden 1979, 28, 45, 129, 215, 343; Joseph  Mel&ze Modrzejewski, Les juifs d’Egypte, de Ramses II. a Hadrien, Paris 1992 (hier die Angaben  laut der englischen Ausgabe, Philadelphia/Edinburgh 1995, 21-44), als auch auf ein Quellenmate-  rial, das ich in: Scholz, Frühchristliche (Anm. 11) zusammengestellt habe (eine Erweiterung ist  weiterhin möglich).  38  Schon in Scholz, Meroitische Religion als Konsequenz des Afro-ägyptischen Synkretismus,  Meroitic Newsletter, Paris 1980, No. 20, 28; ausführlich in Ders., Nubien (Anm. 3), 181-210; zum  Problem s. auch David Frankfurter, Religion in Roman Egypt. Assimilation and resistance,  Princeton 1998, 241ff.  39  Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949), Frankfurt/M. 1955, 14-31.  40  Shmuel Safrai, Die Wallfahrt im Zeitalter des Zweiten Tempel, Neukirchen-Vluyn 1981, 15, 45,  92f., 133; s. auch Scholz, Pilgerschaft (Anm. 11) ınit dem Hinweis auf die Ausführungen in Scholz,  Frühchristliche (Anm. 3), 344f.äßt ch angesichts ıhrer Bete1-

lıgung al den Feldzügen VON Psammetich I1 (um 594-589), ihrer Kolonıien In Oberägypten (Edfu,
Elephantıne) und des hellenistischen Judentums, das 1ın Yahnlz Agypten, In der Cyrenaica, In Afrıka
und 1Im Raum des oten Meeres verbreıtet Wal, nıcht negieren.”
Demgegenüber behauptet OT°

Scholz treats the existence f Jewısh dıaspora In ancıent ush fact; but In realıty ıt 18 NOT SUP-

ported Dy aAlLy evidence (FHN HE 849),
ohne aber die entsprechende Lıteratur., auf dıe bereıts hingewılesen worden Wal,
In Betracht ziehen.

Aus dem bereıts Gesagten erg1ıbt sıch e1in eindeutiges Bıld einer Sıtuation 1im

Kataraktenniltal, das nıcht ohne Bedeutung für die Christianisierung SCWCSCH
se1In annn DiIie religionskulturelle indung Agypten und 11 einerseı1ts,
dıe Hinwendung 7U (Osten aum das Rote cer andererseıts, bestimmten
eine Entwicklung, dıe Nubien nıcht als eiıne Randkultur erscheinen Läßt, sondern
als eın GeDiet.: das ZW äal VO Imperium Romanum unabhängı1g, aber zugle1c.
schon längst VO hellenistischen Synkretismus erfaßt worden Wa  — Demzufolge
lassen sıch unterschiedliche relig1öse Eınflüsse f€sthalten,38 dıe aber die offizıelle

elıgıon des meroitischen sakralen Reıiches nıcht tanglerten und damıt toleriert
werden konnten, auch das Judentum, das 1Im gesam Raum das Rote
Meer exıistierte und (nıchts pricht agegen Kontakt mıt Jerusalem unterhielt,
WIE das In der Dıaspora In der Achsenzeit” selbstverständlıch war  40 Daß damıt
auch das Christentum In dıe Diaspora-Länder gelangte, ist eiıne unumstrittene

SO uch In meılner Rezension VO  — Richter’ schen erkes (An 26) 1n OrChr (2003 X ZdE, In
der ich wiederholten alen auf dıe Problematık der Diaspora-Juden ıIn Nordostafrıka inge-
wliesen habe un! dıe I11all aum ZUTr Kenntnis nımmt. Ich tutzte mich dabe1 sowochl auf dıe eIN-

schlägıge Literatur. Bezalel Porten, Archives iIrom Elephantıine, Berkeley/Los Angeles 1968, E
Shımon Applbaum, Jews and Greeks In ancıent rene, Leiıden 1979, 2 x 45, 129, 215 343; Joseph
Meleze ModrzejewskI, Les Ju1fs d’Egypte, de Ramses zr Hadrıen, Parıs 1992 1er dıe Angaben
aut der englıschen Ausgabe, Philadelphia/Edinburgh 1995, als auch autf eın Quellenmate-
rlal, das ich In Scholz, Frühchristliche (Anm 11) zusammengestellt habe eıne Erweıterung ist
weıterhın möglıch).
on In Scholz, Meroıitische elıgıon als Konsequenz des Afro-ägyptischen Synkretismus,
Meroıitıic Newsletter, Parıs 1980, No 2U, 28; ausführlich In DEerS.; Nubıen 3 9 181-210; 7U

Problem uch aVl Frankfurter, € i_gion ıIn RKRoman Egypt Assımıilation and resistance,
Princeton 1998,
arl Jaspers, Vom rsprung und 1e1 der Geschichte (1949) Frankfur 1955, SN

4() Shmuel Safral. |DJTS Wallfahrt 1m Seiıntalter des 7weıten Tempel, Neukirchen-Vluyn 1981, 1, 45,
YZ£.. 133 auch Schoiz. Pılgerschaft (Anm 11) ınıt dem 1INWwEeIlSs auf e Ausführungen ın Scholz,
Frühchristliche (An 3 9 344f.
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Tatsache. Damıt steht test, daß Paulus seıne 1SS10N den Heıden führte
Die anderen der ersten apostolıschen Generatıon, Phılıppos 1akon
VO  — dem In der Apostelgeschichte die ede iIst wıirkten 11ier den en In der
Dıaspora, In der INa  e der Herausbildung eINes unembheıtlıchen Judenchristentums
begegnet.41 Das Nıltal wırd se1lt dieser Zeıt einem IntenNsIv christianısıerten (Je-
blet und schlıeßlıch auch einem VON Anachoreten und VO Mönchtum erfaß-
ten Kulturraum.““

DIiese Hıntergrunderkenntnisse über Anfänge und Entwicklung des Christen-
tum 1im Raum das Rote Meer dıe noch eIN1gES vertieft werden könnten”

scheinen erforderlıch se1In dıe Angaben der erhaltenen rchen-
geschichte des Johannes VO  o Ephesos verstehen und richtie interpretieren kön-
He  S Aus zeıtlichen (Gründen muß 111a eingehende Ausführungen den bekann-
ten Nachrichten und chrıistliıchen Spuren In Nubıen AUSs der Zeıt zwıschen dem

und beiseımte lassen (s unten), sıch dem überbewerteten Bericht des
Johannes VO  > Ephesos etwas SCHAUCI wıdmen können.

/war andelt F sıch In der früheren Periode interessante Indızıen, dıe eIN-
deutig für eine Chrıstianisierung Nubiens VOTL dem sprechen, dıe INan aber

DTIOTI WIE den beachtenswerten Lukanıschen Bericht (Apg verdrängt—
un miıt Scheinargumenten als zweıfelhaft abtut Man ann dıe dagegen SPIC-
henden Fakten und Kre1ign1isse 1Ur aufzählen, während Ial 1E 1m anderen J
sammenhang ausführliıcher behandelt hat

dıe bereıts ı1wähnte Bekehrung des EUVODXOC ÖLVAOTNG be1l (jaza VOI dem S08 Apostelkonzil,”
dıe Geschichte des Dodekasc  1NOS, der Blemmeyer” und der rsprung der chrıistlıchen /e1-

chen den yekten In den Gräbern VO  ; Qustol/ Ballana”®,

41 Immer och Vıctor Técherikover, Hellenistic ciyvılısatıon and the Jews, Phıladelphıa 1959; orund-
legend artın Hengel, udentum und Hellenismus. übıngen 1973. hlıerzu 199-394
101{r Jeute, Monasterıies In Nubıa An OPCNH ISSU. NUBICA (1989-1993) 1994, U, Hıerzu
ausführlıch In 101r Scholz., Anfänge und Verbreıitung des Önchtums In Nubıen Eıne Skızze
(im Druck)
Man en ıIn erster Linıe dıe unterschiedlichen, auch gnostischen Tendenzen des Ti1sSten-
[UumMS Orber! BroX, Häresıe, RA€C 1:4 1986| 248-297, 260f.:; Hans Dıieter Betz; äres1ıe /Alfred
Schindler, 1L, IRE (1985) 313-341, besonders 320-326); immer och beachtenswer‘! alter
Bauer, Rechtgläubigkeıt und Ketzere1ı 1mM altesten Christentum (1934) übıngen 1964, 49-64,
245-28/7; ecorg recker, 1RE I7 (1988) 310-325, besonders 319-323; Stemberger, RAC, 19
(1999) 228-245) Uun! dıe arte Auseımandersetzung In der TC! zwıischen Melkıten un: 1aphy-
sıten aulıne Allen, Monophysıten, IR (1 219-233).
Das 508 Apostelkonziıl (Apg 15,1-35) amı das atum der möglıchen Bekehrung des
der Kandake VOT dem (49) A entsprechende xıkonartıikel, KG (1998) 648 (von
erd Lüdemann).

45 artın Krause, emmyer, (1975) ÖZE (Jawdat abra, Bemerkungen den Aussagen des
arabıschen 5ynaxars der Kopten ber abıs, den Bıschof VOIl » Aıdhab«., In artın Krause Heg.)
Nubische Studıen Tagungsakten der Intern Konferenz der Internatıional S5oclety Tor Nubıan
Studies, Heıdelberg PTE September 1982, Maınz 1956, 231-236; Manfred eDET: eCMMYEeT,
RAC Uupp. Lig. 97 2002, TD (mit Lat:; an Eınige eıträge In cta Warschau 2006
(S untfen den Rezensıionsteıl, 292-299).
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dıe Silko-Inschriuft und andere christliche Inschriften In Unternubien, ”
dıie Ge’ez Inschrıiften In Meroéi‚48
dıe griechische Inschriuft VOon Sum und die diversen äthıopischen Nachrichten ber Nubien, ”
der Bericht VO  —; Johannes Bıclarensıs S} ber dem Besuch der Makkurıten In Konstantı-

nopel, die dort 1mM S erleben mußte,”“
alter Emery, Ihe roya. om of Ballana and Qustul, C‘alro 19358, vol 1L, ASF (Anhänger-
Kreuz), //B ase, mıt einem Bronzekreuz versehen), O2F ( Vasenverschluß 1mM Form eInes Kreu-
zes), Y/E (Weihrauchgerät, mıt einem Kreuz versehen), 98A, B, C’ (Lampen auf ıhren Ständer,
mıt Kreuz versehen); A, (Kreuzlampen auf ihren änder), 102AÄA (Kreuzlampe), (Hänge-
ampe In Form einer Taube), 107/E (Täfelchen mıt euzsymbolık), 105D (Kreuzıkonographie),
(eucharistische LÖffel”? ), (  euzstempel Keramikboden), (Fischstempel A Kera-
mikboden), 115 (verschiedene Kreuzzeichen DZW. »Siegel des Salomo«), 116:4 (chrıstlıche In-
Chriıft EI>X sıehe uch DEeIS.; Egypt In ubıa, London 1965, Z D DIiese Problematık
behandelte ich In meılınen Gastvorlesungen: »Dodeka- und Irıakontaschoinos In der Achsenzeıt.
Relıigiöse Umwälzungen 1m Dodeka- Irı1akontaschoinos 1m /Zusammenspiel mıt den nomadı-
schen ewegungen der Blemyer und Nobaden ( CAr. HI8 Chr)« Orientalischen
Institut der Martın-Luther-Uniiversıtät Halle-Wıttenberg während des Sommersemesters A0 /
ort ıst uch das weıtere Mater1al christlichen ('’harakters AUS dem Dodekaschoinos ausführlich
behandelt worden. Es ist beabsıchtigt, die Vorlesungen In den »Halleschen eıträge E: Orient-
forschung«, als Monographıie veröffentliıchen Ich benötige Der och 1ıne weıtgehende Siıch-
(ung des N1IC: publızıerten Materı1als un! der neuesten Veröffentlıchungen.
1tse 1]kstra, Phılae and the end of ancıent Egyptian elıgıon. regional study of rel1g10us
transformatıon (298-642 CE),; Leuven 2008, 1/81£.; Die griechisch- eutfsche ersion der 'O-
Inschrift AUS Kalabscha (Johann Kraus, Die Anfänge des Christentums in Nubıien, Mödling 1931,
100-109:; FH  Z ILL, Nr. S4177 1147-1153) stellt immer och ein nıcht eindeutig geklärtes Problem
dar (Diıjkstra, Phılae 163-170). Es geht N1IC 1Ur e Datierung, die ich seinerzeıt (FRE

1994 | 687* dem allgemeınen Duktus der damalıgen Forschung folgend das Jahr
45() (£) einsetzte, sondern uch ıe rage, ob S1E chrıstlıch ist der nıcht Man annn ber AaNnsC-
sıchts der Quellen AUS den Dodekaschoinos und AUS dem Umkreıs der Blem(m)yer revıidıerten
Schlußfolgerungen kommen (dıe In meılner beabsıchtigen Monographie s Anm 46] usführ-
ıch behandelt werden sollen). on Ulrıch Wılcken (Heidnisches und Christliches Aaus Ägypten,
Archıv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete (1901) 419,436) deutete dıe Form EOX
als monotheistisc und damı NIC: unbedingt als chrıstlıch, sondern als Jüdısch, Was INan AaNlSC-
sıchts der Exıstenz der jJüdıschen Dıaspora In diesem Gebilet NI1IC: ausschlıiessen soll Damıt wırd
aber ein weıterer 1INWEeIS für 1Nne Ta rühere Datıerung dieser Inschriuft gelıefert. Das gewıinnt
1mM /usammenhang mıt en veröffentlichten Quellen (FHN IH.: Nr 278-342) AUus dieser eıt (bis
ZU 4./6. J6:) und einer beachtenswerten koptischen »Freilassungsurkunde des Blemmyerköni1gs
Barachila« anfire eber, In Kölner ägyptische Papyrı [Papyrologıa colonıens1ıa IX], UOpla-
den L980, 116-118) Bedeutung für dıe berechtigten Spekulationen ıne rühere Chrıistianı-
sierung Nubiens Systematisch Sınd cdıie usgrabungsberıichte Aaus Qasr T1ImM un: ebe] dda
beachten
Stanley Bursteın, TIhe Axumıiıte inscr1ıption from Meroe and ate Meroıitic chronology, EROI-
1CAÄ (1984) Z2UE: 1omas Hägg, HE  S Axumıiıte inscr1ıption In Tee In Meroe (mit Umschrıift),
ebd.. 436-441 Il FHN IIL, Nr 285)
Enno Littmann (Deutsche’ Aksum-Expedition, Berlın 19153 I Inschrift 11) jeierfte dıie ersten
Übersetzungen und Einblicke ın das Bekerntnis des KÖön1gs Kzana, das ach Auffassung VOINl
TIC Dınkler (Könıiıg Ezana VO  23 SUum und das Chrıistentum, FEın Randproblem der Geschichte
Nubiens, In Festschrı T1ITZ Hıntze |Berlın 129) ZW al monotheıstısch, ber N1IC chrıstlıch
WAarT. Demgegenüber ist dıie VO  — Francıs Tay, Andre Caquot, Pıerre Nautın (Une nouvelle INS-
cription SICCYUC d’Ezana, ro1l d’Axoum, ournal des Savants 260-273 FHN LLL NrT. 299)
publızıerte Inschrift, dıie Dınkler (ebd In der griechischen Fassung und deutscher Überset-
ZUNg wiedergı1bt, christlich: uch Yurı Kobıshchanov, Miıttelalterliche Nachrichten AUSs Athiopi-

ber christliches Nubien (russisch), Palestinsk1] Sbornik 70) 1962
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dıe archäologısc. festste  aren Hınterlassenschaften, dıe auch dıe iıkonıschen Quellen 1fas-
SCIl, deren gnostische und gnostizıerenden nhalte auft 1ıne Tradıtion hindeuten, dıe weıt In dıe
Auseinandersetzungen mıt dem (mostizısmus un! se1ıner Ikoniızıtät zurückreichen”!.

Wenn jetzt der Kirchengeschichte des Johannes (507 eboren In ngılene,
NOTAIlIC VO Amıda/heute Dıyarbakir), dem monophysıtıschen (besser m1aphysı-
tischen) Metropolıiten VO  — Ephesos”“ (er dürfte nach seiner el 558 wahr-
scheımlıich 11UT als Tıtularbischof verstehen sein”” übergegangen wırd, nıcht
NUTL, we1ıl CS sıch eı dıe letzte Etappe der Geschichte des vorıslamıschen
Christentums In Nubıien handelt, sondern auch we1l INan hıer einer eindeutig
mlaphysıtıschen 1C egegnet.

Um Johannes VON Ephesos als Quelle bewerten können, muß Ian sıch be-
wußt machen: Wer WAarTr der unrende ONC Missıonar und Schrıftsteller, der fast
das rleben durfte? Wiıe sıch herausgestellt hat (SO Allen: auch Kı
o starb GT wahrscheimnlich erst 569, also fast 15 e späater qls bısher aANSC-
IIOITIII‘ICILS4 Es Ist In diesem Rahmen nıcht möglıch, eiıne vollständıge Darstellung
des Lebens dieses interessanten Repräsentanten des syrıschen Christentums
geben Hiıer kann L1UT auf dıe wichtigsten Publiıkationen der letzen e 1nge-
wiesen werden, dıe Eckpunkte, dıe TÜr dıe Bewertung seiner Aussage ent-
scheıdend sınd, hervorzuheben.

Von ang Warl Gi en Antıchalkedonıier. und ZWaTl nıcht erst seıtdem CT &JD
In eiıne Klostergemeinschaft des Mar Johannes Urtaya (* 523) eintrat, sondern
schon se1it seiInem vierten Lebensjahr, VO  b dem A CX VO  — seInem Heıler, dem
lıten Maro (F 521 AUus dem Kloster Bar u  a, CIZOSCH worden W  — Be1l seinen
Reisen und Aktıvıtäten, dıie CN mıt der Aufrechterhaltung der Nıchtchalkedo-
nensischen Chrıistologie zusammenhingen,” erreıichte G1 534 Agypten, sıch

der 518 In Konstantınopel abgesetzte ml1aphysıtısche Patrıarch SEeveros

Chronica Joannıs abbatıs monaster11 Bıiclarensıis, ed Theodor Mommsen (MGH, Auctores antı-
qU1SS1IM1, Al/Berlın 1894, Johannes VO Bıclaro verarbeıtete In seiner A Fakten reichen
Weltchronik uch se1ne Leit, dıe In den Jahren 558575 In Konstantınopel verbrachte (Pıus
Bonifacıus (Gams., IDIie Kirchengeschichte VO  — Spanıen (1874) Nachdruck (jıraz 1956, I/Z:e

z DIie erhaltene nubıische Ikonizıtät unabhängıig VO  — der tatsächlıiıcher Entstehungszeıt heses der
jenes yektes der Bıldes weılst auf dıe anınter estehenden een hın, dıe en onOSt1-
schen Vorstellungen huldıgten (Pıotr Scholz, (mostische emente In nubıschen andmale-
reıi Das Chrıistusbild, NUBICA 1/11 (1987-1988) 565-584; uch Ders., Das nubısche Christentum
und seıne Wandmalereıien, In Dongola-Studien (Anm 30), 1A2 233-240).

l Anton Baumstark, Geschichte der syrıschen Lıteratur, Bonn 922 181£.; Hans-Udo Rosenbaum.
BB (1992) 34611.; dıe letzte Monographie V  — Jan AaCOo! Väall Gıinkel, John of Ephesos
nophysıte hıstori1an ıIn sixth-century Byzantıum, \DINS Uniıv. Groningen 1995; uch Paulıne Al-
len, Monophysıiten, I (1994) 219-233; Susan TOO arvey Heıinzgerd Brakmann,

18, 1998, 553-564:; aus-Peter Todt, In Wassıl108 Kleın H2;) yrısche Kırchenväter (UB
567); Stuttgart 2004, 204-216
Harvey/ Brakmann, RAC 18, n Z
etier Bruns spricht siıch für seıinen Märtyrertod für das 556 AUSsA348)
Wıllıam ren! The rıse f the monophysıte mOvement(t, Cambrıidge 1972 2860611.; uch
Grillmeıier, Jesus 2/4 (Anm 28), 286-290
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( 536) ufhielt Dort findet E sıch 541 wleder, WIE alle anderen seiner mlaphysıti-
schen Brüder VON Kaıiserıin eodora unterstützt,5 ® ab 54 (bis 576) eine He1-
denmissıon In Kleinasıen durchzuführen. auch die Montanisten>/ verfol-
DCH, dıe CT de facto WIEe Heıden behandelte und damıt klar machte, Was C} Her
dieser Bezeiıchnung verstehen pflegte eDenDeIl kann 11UT bemerkt werden
WAas zweıltTelsohne eiıne eingehende Untersuchung verdient hätte daß nıemand
AUS dieser Missionsdarstellung des Johannes VOoO  —; Ephesos den Schluß SCZUSCH
hat, daß sıch Kleinasıen erst 1Im Jh mıt dem Christentum konfrontiert esehen
hätte und mi1issionNI1ert wurde, Was INa  e’ in ezug auf Nubien. auf der Basıs der gle1-
chen Quelle, behaupten versucht!

Be1l seiner sehr erfolgreichen (milaphysıtischen) Missionstätigkeıt 0-70 000
Bekehrungen In Kleinasıen errichtete Johannes S rchen, gründete Klöster,
verfolgte en (7 5Synagogen wurden Kirchen) und CATIS  16Ne Häretiker, dar-

besonders dıe Montanısten. deren Bücher (S1: verbrennen und ihre Häuser
und enkmäler zerstoren 1äßt.°© Irotz er Versuche der Reichskirche und des
Kalsers Justinian e 565) 1e Johannes seiner mlaphysıtıschen Überzeugung
ireu Neıt 566 wırd CT ZAXE geistliıchen Oberhaupt der zanlreiıchen Miaphysıten
Konstantınopels. Für ıhn Wal se1ıne Überzeugung, als Rechtgläubigkeıt DAr exel-
JenNcE: eindeutig. Wenn (: VON Orthodoxıe sprach, meınnte G} damıt nıcht die
Reichskirche Il die Melkiten), sondern 11UT die mlaphysıtısche TE uch qals
Metropolıt (Erzbischof), VON Baradaı (T 578) gewelht, bleıibt G1 als m1aphy-
sıtıscher »Gegenbischof« der offizıellen. chalkedonisc geprägten, melkıtıschen
Kıirchenhierarchie eın Nachdem der Alexandrıner Johannes Phıloponos (490-
575) eine Trıinıtätslehre verbreıtete, dıe nıcht 11UT dre1 Hypostasen oder Perso-
NCN, sondern auch dre1 Substanzen In der Gottheıt unterschlied., kommt E auch
Auseinandersetzungen den Mıaphysıten. Johannes VO  — Ephesos bekämpfte
die nhänger des Johannes Phıloponos, dıe 111a Irıtheiten nannte Die Kontro-

schwächte das mlaphysıtische ager erheblıch, daß dıe kaıserliıchen Be-
mühungen des Justinos I1 dıie Eıinheıt der Chrıisten 1UT dıe Posıtion der Chal-
56 49 /-548 DiIie ( ül Bıographie VO CesarettI] ist unzureichend (deutsch: Düsseldorf

uch Hartmut Leppin, eOdora un: Iustinıan IS uch Ders. Rückblick un! Ausblıick| In e-
gard Temporin1i-Gräfin Vıtzthum Hg.) DIe Kaliserinnen Roms VO  - 1 ıvıa hıs eodora.,. München
2002, 43 7-495; besonders 466[1., 489 Immer och lesenswert: Wılhelm Schubart, Justinian und
eodora, München 1945, besonders 179-194, ZM02276
Wıllıiam ren Montanısmus, IRE (1994) Z HO
Harvey/ Brakmann, 18, 502; Todt 52 209; Wılliam Tabbernee, Montanıst inscr1pti-
ONS and testimon1a. Epigraphic SOLHFEGES ıllustratıng the 1StOTIYy of Montanısm (NAPS/PMS 16),
Macon, Georgla 1997, besonders 4 /6M1.; Ders. eier ampe, Pepouza and Iymıion, Berlın 2008;

uch etfer ampe, /wiıschen Ekstase und ese, 1n CDOC. Das Magazın für Archäologie und
Geschichte., (2010), 14-23, besonders
Eınführend Rıchard Sorab]yl, IRE 1 (1988) 144-15() (dort EF Koenraad errtyk-
ken.  .9 RAÄAC; 158 (1998) 534-564: theologıisc. wıchtıig Theresia Haınthaler, In Grillmeier, Jesus 2/4
(Anm 28), 109-149; Leslıe aCCOuU. The hıstorıical ONTEXT Of John Philoponus’ De OPILICIO
mundı In the ulture of Byzantıne-Coptic Egypt AA (2005) 307-4725
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kedonenser stärkten, dıe dem konstantinopolitanischen Patrıarchen ohan-
HN6 I1T Scholastikos 65-577 eiıne Verfolgung der Mıaphysıten einleıteten. za
deren Opfern wırd auch Johannes VOonNn Ephesos, der besonders unitier dem ach-
folger des Johannes LEL dem Patriıarchen utychıio0s (Z Amtszeıt 577-582), große
Leıden erdulden mußte Dennoch 1e ST unbeugsam, daß CS auch nıcht VCI-

wundert, daß (5 1° In seiner Kırchengeschichte die Bezeichnung »Orthodoxie« NUur
für dıe Mıaphysıten verwendet und eiıne fast hagıographische Darstellung iıhrer
Vertreter O1g

»Johannes Wal eın csehr eigenwilliger Autor, desinteressiert der Kunst des
Schreıibens, ingegen eıdenschaftlich bemüht, dıe Geschichte des >wahren« Q
ums erzählen Hn das »wahre Christentum« Wäarl für ıhn das mlaphysiti-
sche un eshalb gehörten dıe anderen dem »Irrenden Volk« d das VOoOnNn den
mlaphysitischen Missıonaren Iul1anos un Longinos In Nubıien ZU rechten

61Glauben cfiührt werden sollte Viıeles spricht afür, daß ıhm dıie Missıonare
persönlıch, besonders In der Zeıt seINES Aufenthaltes In Agypten, bekannt

Es Ist nıcht möglıch, den SaNzZCH ext VO C_ 14 Seliten In der deutschen, immer
noch siınnvollen Übertragung VON Schönfelder zıtl1eren. /war hat auch iıch-
ter eiıne dem heutigen Sprachgebrauch entsprechende Version geschaffen, die 61
mıiıt dıskussionsbedürftigen Kkommentaren versehen hat; ob en ihn immer 1M
richtigen SInn erklärt: Ist bezweiıfeln. WIeE ich zeigen versuche.

Ich gebe 1UT eın eispiel, das sıch auf dıe VO Johannes VO Ephesos benutzte
Bezeichnung für dıe Heıden 1ImM byzantınıschen e1c 6; nach Rıchter
6.2) bezieht >> damıt das Olk VOIN Irrtum des GÖötzendienst bekehrt Werde«, dıe
21 auch als OpOS be1l seiıner Missıonsarbeit In den Provınzen Asıen, Karıen, Phry-
g1en und Lydıen (HI 36) benutzte. Wenn er aber VO »Irrenden Volk« (IV 6, vgl
auch andere e  en spricht, me1ınnt DE me1lst dıe 111en Anders 16 sıch
kaum verstehen, die Nobaden Julianos mıt großer Freude empfangen
en (VII und spater dıe Gesandten des Kaıisers zurückwıesen (VII >5

Ich zıtiere hıer dıe tellen (VII Z3) ach der sprachlıch WAas modiıfizıerten
63Version be1l Grillmeijer

Harvey/ Brakmann, RAC 18, 55 /
61 Grillmeier, Jesus 2/4 (Anm 28),
672 Rıchter (Anm 26), 46-5 7, Aazu se1IN Kommentar 5/7-98 Der au des Textes iıst csehr

glücklıch gewählt, NIC| [1UT wei1l dıe Harvard’sche Zitierweise für den Leser sehr mühsam VOCTI-
folgen ist, sondern uch weiıl dıe Kommentare N1IC diırekt mıt dem Text un! ein1gen Begriffen
verbunden SINd.

63 Grillmeier, Jesus 2/4 (Anm 28), Z14f. Anm AT KRıchter (Anm. 26) g1bt In seinem Kkommentar
hlerzu nıcht 11UT eiıne möglıche rühere Chrıistianisierung (S 66), sondern stellt fest »> das har-
harısche O: derNobadenadıe »>Boshaftigkeit< des melkıtıschen lauÜbens (erkannt) unıhn
mıt Heıridentum Un reli21ösem Irrtum gleichgesetzt.« (5. 67) Damıt estätig meıne aupt-
ese ber die frühere Christianisierung Nubıiens (für dıe sıch schon Schubart, Justinian Anm
56], 6() ausgesprochen hat), Oobwohl gleichzeıtig dıe Bedeutung der Lukanıschen Quelle blehnt
(S 141)
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nd Isbald, indem S1e |die Nobaden, nach Empfang der Ehrengeschenke un! der zahlreichen
Taufgewänder| frohlockten, gaben S1E ihre Seelen hın un: verleugneten allen Irrtum ihrer ater
und bekannten sıch ZU O der rısten, indem SI1E Sagten: » 7Er ıst alleın der Wahre Gott, nd
nıcht gıbt eInenNn anderen außer ıhm« (hervorgehoben OM 5) Und nachdem Julian S1E |die
obaden vielfach unterrichtet nd belehrt a  f heß SIC wIissen un elehrte S1E 1Im VOTAaU. auch
dahingehend: »we1l DEWISSE Streitigkeiten entstanden sınd zwıischen en TISten WCRBCN des Jau-
bens, deswegen hat auch den selıgen 1 heodosio0s (den Patrıarchen Alexandrı1as), als iıhm VOCT-

ang wurde, daß SE annähme (die Beschlüsse der 5Synode) un NIC gehorchte, der Kalser OI

seinem Stuhl vertrieben, dıie Kaıserıin aber hat iıhn aufgenommenZum frühen Auftreten der Christen in Nubien  139  Und alsbald, indem sie [die Nobaden, nach Empfang der Ehrengeschenke und der zahlreichen  Taufgewänder] frohlockten, gaben sie ihre Seelen hin und verleugneten allen Irrtum ihrer Väter  und bekannten sich zum Gott der Christen, indem sie sagten: »Er ist allein der wahre Gott, und  nicht gibt es einen anderen außer ihm« (hervorgehoben von P. S). Und nachdem er [Julian] sie [die  Nobaden] vielfach unterrichtet und belehrt hatte, ließ er sie wissen und belehrte sie im voraus auch  dahingehend: »weil gewisse Streitigkeiten entstanden sind zwischen den Christen wegen des Glau-  bens, deswegen hat auch den seligen Theodosios (den Patriarchen Alexandrias), als von ihm ver-  langt wurde, daß er annähme (die Beschlüsse der Synode) und er nicht gehorchte, der Kaiser von  seinem Stuhl vertrieben, die Kaiserin aber hat ihn aufgenommen ... und uns zu euch gesandt, damit  auch ihr dem Patriarchen Theodosios folgt und in seinem Glauben getauft werdet und seine Wahr-  heit befolget«.  und weiter (VII 5):  Seinen Glauben aber nehmen wir nicht an. Sondern, wenn wir gewürdigt werden, Christen zu wer-  den, werden wir dem Patriarchen Theodosios folgen: jenem, den infolge der Schlechtigkeit des  Glaubens des Kaisers, den er [Theodosios] nicht annehmen wollte, er [der Kaiser] aus seiner Kirche  vertrieben und ausgestoßen hat. Und wir, wenn wir vor dem Heidentum und dem Irrtum fliehen  (Hervorhebung von P. S.), nehmen auch nicht hin, andererseits in die Schlechtigkeit des Glaubens  zu verfallen.  M. E. ergibt sich aus diesen hier zitierten Fragmenten eindeutig, daß Johannes  von Ephesos »Heidentum und Irrtum« unterschied. Damit wird die Frage nach  dem Kontext der Feststellung des Bekenntnisses zum »wahren Gott« legitim.  Ging es tatsächlich um Missionierung eines heidnischen Volkes oder nur darum,  den Abfall vom richtigen Glauben (die Häresie) zu verhindern?  Die Antwort auf diese Fragen kann eine Lösung des Problems bedeuten, weil  man etwas vereinfacht hingenommen hat, daß selbstverständlich sich das Chri-  stentum hinter den Grenzen des Römischen Reiches, in der Barbarei, nicht früher  etabliert haben konnte als im Reich selbst.“ Deshalb nahm man den Bericht des  Johannes von Ephesos als vorzüglichen Anlaß, die Christianisierung Nubiens in  die Zeit Justinias I. anzusetzen, als der Kaiser zu definieren hatte, wer »zu unserer  Orthodoxie und zu unserem hl. Glauben gehört« (Cod. Iust. 1,5,12,4 vom J. 527;  1,5,18,4 vom J. 529). Das hatte zur Folge, daß man jahrzehntelang darüber disku-  tierte, ob das nubische Christentum melkitisch oder miaphysitisch gewesen sei,”  und das Wesentliche vergaß.  64 Ein Überblick über die einschlägigen Darstellungen der Kirchengeschichte macht es deutlich, daß  allzu weitgehende Korrekturen an den bisher angenommen Entwicklungen unerwünscht sind.  Gerade die Kulturräume, die außerhalb des Imperium Romanum lagen, sind für die traditionelle  Geschichtsschreibung fast exotisch und werden immer noch in Kategorien von Randerscheinun-  gen behandelt. Hierzu waren die Ansätze der Franz-Altheim-Schule (besonders Franz Altheim &  Ruth Stiehl, Die Araber in der alten Welt IV., Berlin 1967, dort die Betrachtungen zum »Christli-  chen Mission in Südarabien und Nubien«, 306-333, besonders 319-333) — trotz vielen Unzuläng-  lichkeiten — beachtenswert, obschon heute wieder fast vergessen.  65  In diesem Zusammenhang steht weiterhin zur Debatte der Charakter des nubischen Christen-  tums, obwohl sich m. E. an der Behauptung Martin Krauses (Bischof Johannes III von Faras und  seine beiden Nachfolger. Noch einmal zum Problem eines Konfessionswechsels in Faras, in: ISNS  Chantilly 1975, 153-164) und Hans Queckes (Rez. von S. Jakobielski, Faras III, in Orientalia 43und un euch gesandt, damıt
auch ıhr dem Patrıarchen ITheodos1i0s folgt un: In inem (lauben getauft werdet un seINeE Wahr-
heıit efolget«.
und weıter (VII 5

Seinen (:lauben aber nehmen WIT N1ıIC Al Sondern, WCINN WIT gewürdıgt werden, TISten WCI-

den, werden WIT em Patrıarchen Theodosio0s folgen: jenem, den nfolge der Schlechtigkeit des
(Glaubens des Kaisers, den f | Theodosio0s| nıcht annehmen wollte, IR |der Kaiser| AUSs seiner Kırche
vertrieben un ausgestoßen hat Und WIT, WITr Or dem Heridentum IN dem Irrtum Hıehen
(Hervorhebung 53 nehmen auch N1IC hın, andererseıts In dıe Schlechtigkeit des (‚laubens
ZUu vertfallen

erg1bt sıch AUsSs diesen hier zıtierten Fragmenten eindeutig, daß Johannes
VON Ephesos » Heıdentum un Irrtum« unterschied. Damıt wırd dıie rage nach
dem Kontext der Feststellung des Bekenntnisses Z »wahren (Jott« egıtım
Ging D tatsäc  u Missionlerung eINESs heiıdnıschen Volkes oder 11UT darum,
den Abfall VO richtigen (Glauben (dıe Häresı1e) verhindern?

Die Antwort auf diese Fragen kann eiıne Lösung des TODIEMS bedeuten, weıl
IHNan vereinfacht hingenommen hat, daß elbstverständlich sıch das ( ÄTI-
tentum hınter den (srenzen des Römischen Reiches; In der Barbarel, nıcht früher
etabliert en konnte qals 1mM e1icl selbst.““ Deshalb nahm INan den Bericht des
Johannes VON Ephesos als vorzüglichen nla dıe Christianisierung Nubiens In
dıe Zeıt Justinias anzusetzen, qls der Kaiser definiıeren hatte, WCT >ZU HSGGL

Orthodoxie und HNCN (Glauben gehört« (Cod Iust ’  „ VO Sl
Dn VO 529) Das hatte AT olge, daß INan Jahrzehntelang darüber 1SKU-
tıerte. ob das nubische Christentum melkıtıiısch oder mlaphysıitisc SCWESCII 65  sel,
und das Wesentliche vergaß.

Eın Überblick ber dıe einschlägıgen Darstellungen der Kırchengeschichte macht eutlıc daß
allzu weıtgehende Korrekturen Al den bısher ANSCHOILLIN Entwicklungen unerwünscht SINd.
Gerade dıe Kulturräume, dıie außerhalb des Imperium Oomanum agen, sınd für dıe tradıtionelle
Geschichtsschreibung fast exotıisch und werden immer och In Kategorien \40)3  b Randerscheinun-
SCH behandelt Hıerzu WalCIl dıe Ansätze der Franz-Altheim-Schule (besonders Franz Altheım
uth Stichl, |DJTS Araber ıIn der en Welt 1 Berlın 1967, dort die Betrachtungen ZU »Chrıistlı-
chen Miıssıon ın Suüudarabıen nd Nubien«, 306-333, besonders 319-333) TOLZ vielen nzuläng-
lıchkeıiten beachtenswert, obschon eute wıleder fast VEIBCSSCH.

65 In diesem Zusammenhang ste. weıterhın Z Debatte der Charakter des nubıschen TI1SLIeEN-
(Uums, obwohl sıch al der Behauptung Martın Krauses ischo Johannes I11 VO  — Faras un:
se1INe beıden Nachfolger. OC eınmal ZUuU Problem eINes Konfessionswechsels In Faras, ıIn ISNS
Chantıilly 1975, 153-164) un Hans Queckes (Rez VO  — Jakobielskı, Faras IM In Orıjentalıja
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In der Justin1anıschen Zeıt kam CS besonderen Verfolgungen der Anders-
denkenden und der Andersgläubigen,” sowohl mıt der halkedonenser als
auch iıhrer ıtıker. SO fand sıch auch Johannes VO  — Ephesos In deren Reıhen, 1N-
dem C das Heıdentum, aber auch dıe Montanısten in den fast 35 Jahren seINES
Wiırkens in Kleinasıen aggressIV verfolgte.“”

Wıe In der gegenwärtigen Forschung hervorgehoben wird, führte Justinian
ZWarl mıiıt seiner Gattın eoOdora die VO  — Hause AaUs Mıaphysıtiın WAar

eiıne sonderbare Polıtık, die INan 11UT schwer qls nıcht mıteinander abgestimmt
bezeıchnen kann. we1l S1e der Realıtät der relıg1ösen Verhältnisse des Reıiches
entsprach.” ıne Bevorzugung der halkedonenser fand erst nach dem Tod der
eodora STa

DiIe nubısche ındung das alexandrınısche Patrıarchat, aber auch die NäÄä-
he Aksum®? siınd Tatsachen., die nıcht erst mıt der Polıtık Justinians un: der
Schließbung des Isıs- Tempels auf Philae ”® erfolgte, sondern sıch Aaus der langen (rJe-
schichte der christlichen Infiltration entlang des Nıltals ergeben und der Handel-
WCSC ZU Roten Meer, dıe entlang des Atbara lefen und zugle1ıc Begegnungs-
tatten für dıe relıg1ösen Kontakte waren.7

135-141, nıchts geänder hat der miaphysıtische Duktus des schon konfessionell
verkıirchlichten nubischen Christentums, In der unzweıfelhaften Verbindung mıt Alexandrıen, WaTr

sehr ıne Selbstverständlichkeıt, dıe durch dıe Brille der einseıt1g WESTIIC: oriıentierten For-
scher N1IC. Tkannt worden ist (und immer och Ugo Monneret de Vıllard, Storia 1a CT1-
stlana, Roma 1938, 635171. OlgtT; (HOvannı Vantını, The excavatıons at Faras contrıbution

the history of the Chrıistian ubıa, Bologna 1970, Zusammenfassend artın Krause,
TT Kırchengeschichte Nubiens, In I1omas Hägg (Hg.), Nubıan ulture past and present. Maın
pPapcCISs presented al the Sixth International Conference for Nubıan Studıies In Uppsala, 114716 Au-
guSL, 1986, Stockholm 198 7, 293-308; uch Grillmeıier, Jesus 2/4 (Anm 28), 278-282.
Dazu gehören sowochl dıe Verfolgungen VO  > Heıden, uden, Manıchäern und Häretıikern, als
uch de aCtio aller derer, ıe Kaılser Justinian und seinen ängern unbelıebt azu
arl Leo Noethlıichs, Iustinı1anus, 19 (1999) 668-7623 und dıe dort zıt1erte Literatur.

Anm 558 Daraus wırd STSIC|  1C| daß Johannes VO Ephesos keinen Unterschie: zwıischen
Heıden und abtrünnıgen TISTIEN machte Für ıhn Wal alles, Was N1IC der mlaphysıtischen ich-
tung entsprach, verwerfen (vgl Wıllıam Tabbernee, Montanıst inscr1ptions and estimon1a.
Ep1graphic SOUTEGCCS ıllustratıng the hıstory of Montanısm (Patrıstic Monograph Serlies 16), Macon,
Georgla 1977, besonders 28-32, 35-39, 1-46 Er machte €]1 keine präzısen Unterschiede ZWI1-
schen den ängern der Irrlehren, WIE ein1ıge andere zeıtgenossıische kırchengeschichtliche
Schriftsteller (z Prokopi10s, gathıas und Evagrıos Scholastıkos)
/Z/u Justinjians Religionspolıitik Patrıck G’rTay, Justinlian, IRE 1: (1988) 4 78-486, 480Tf. (mıt eiıner
umfangreichen Bıblıographie); Noethlıichs, Iustinı1anus (Anm 66), 686-701
Dınkler, Önılg Ezana (Anm 49), I unro-Hay, thıopıa (Anm 333 Heınzgerd Brakmann,

1: BAPBAPIC DiIie Einwurzelung der 15 1m spätantıken e1ICc
VO'  — Aksum, Bonn 1994; Ders. Religionsgeschichte Aksums In der Spätantıke, NUBICA
ALTHIOPICA 4/5( 1999, 401-430
1i]kstra, Phılae (Anm 47), 2161.: besonders DE

/4 Pıotr ZOIC (=Scholz), Eınige Forschungsbemerkungen A Arıccıa-Relief (1980) MEROITICA
(1984) 543-551; Ders., Pılgerschaft In Es ist N1IC: bwegı1g, In diesem /Zusammenhang auf
die ange Lebendigkeıt un: Nutzung der en Handels-, Pılger- und Missıonswege (Sahara-, Nıl-
tal- und ote Meer-Routen) hinzuwelsen, die sich heute mıt den hıstorische Hagg-Wegen  D decken
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Der Bericht des Johannes VO  b Ephesos bestätigt dıe FExıstenz des Christentums
In Nubien und welst auf dıie verstärkte Polıtik Justinians 1Im Raum des Roten
Meeres hın, den 8 seiInem Imperium einzuverleihen suchte. “ Erst dıes qls ang
der Christianisierung Nubiens anzusehen, scheımint eın großes Mißverständnis
seIN, das AUS 1 ücken In den Kenntnissen über dıe Ere1ignisse In der Achsenzeıt,
dıe zwıischen Alexandrıen, Konstantıinopel un Aksum stattfanden, resultiert. ””
aliur ZCUSCNH einıge VOoO  — Rıchter angesprochene robleme, daß wiß nıcht
versteht, dıe Nobaden laut den Quellen Ööstlıch VON Theben finden
IC  S IDER Ist sehr infach lösen: S1Ee AUus den Östlıch des ıls gelege-
HC Gebleten In das Flußtal, WIE heute och dıie Besa  /4 Daß SIE auch NOTAalıc
des Katarakts mıt iıhren Reıterverbänden auftraten, Ist nachvollzıehbar, WECNN

Ial bedenkt, welche Funktion Grenztruppen unabhängig davon, welcher
Oberhoheıiıt S1e unterstellt E schon seı1ıt Jahrhunderten 1m Dodeka- und
Irı1atokoschoinos gehabt hatten. ””

Die Dıiskussion über den geschichtlichen Wert des zweılelsohne theologısc
einseltigen erkes des Johannes VO  > Ephesos scheımnt se1lt den Anfängen der
Beschäftigung mıt der Chrıistianısierung Nubiens anzudauern, obwohl eıne
reflektierte e immer och konstant domınıeren scheımnt. Die Hypothesen,
die AUuUs dieser Dıskussıion resultieren, lassen sıch kurz In ZWE1 immer IICUu quf-
flammenden Fragen dıe bıs heute nıcht eindeutig beantwortet worden Siınd
ammenfTfassen: Gab CS In Nubıien VOI dem Chrısten oder nıcht? Waren S1E
eikıten oder Mıaphysıten? Alles spricht afür, daß CS VOT dem In Nubıen
Christen gab, die, nachdem CS ZUTL Instıitutionaliısıerung der C gekommen
WäAal, me1lst Miıaphysıten

(Francis Peters, The Ha]] The uslım pılgrimage Mecca and the holy places, Princetqn‚ NJ
1994, S6ff.)
onerubın, Das Zeıtalter lustinıans k: Berlın 1960, 300-319; Isrun Engelhard, 1SS1ıoNn
und Polıtıik In Byzanz. Eın Beıtrag ZU1 Strukturanalyse byzantınıscher 1SS10N ZU1 eıt ustins und
Justinians. Dıss. Unıiıv. München 197/3,; München 1974, AF

F Vıeles, Was sıch In der relıgı1onskulturellen und polıtıschen Geschichte In dıiıesem Raum abspielte
(Pıotr Scholz, Auf den Spuren der äthıopıschen Vergangenheıt zwıschen dem Nıltal und 12a
elıx, Antıke Welt (1984) 3, 234 ‚eine verbesserte und aktualıserte Fassung Ist als TCANAOIl0-
g1e Athiopiens. Ansätze einer ganzheıtlıchen Betrachtung der Hınterlassenschaft der
LOLONEG, Bıblıotheca Nubıca ei /Ethiopıica (2001) AD mıt 35 Abbildungen erschienen]|,
172 ZWAaAl och viele Fragen. ank ber der sıch angsam intensivierten Forschung lassen sıch
dennoch SEWISSE Annahmen rechtwertigen (vgl Brakmann, APA 69], 1-116; Ders:;
Axomıiıs Aksum RAC UupPp. 2001 | /718-810).

Paul, Ihe BeJa trıbes of the an, London 1954 19717 besonders 1-63; uch Andrze] a
borskı, Ome remarks cConcern1g ‘Ezana’'s Inscr1ptions and the BejJa trıbes. Oolıa Oorlentalıa (1967)
298-306

75 Laszlo OTO. Late antıque 12 Hıstory and archaeology of the southern ne1ghbour of KEgypt In
the Ath 6th D: Antaeus 16, udapest 19858, Z30E: Dıjkstra, Phiılae (Anm 47), 17252172
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Die VO  — Justinijan und e0Odora ausgehende offizielle Missionierung Nubiens stellt en hıstori-
schen Verlauf der Missıonierung Nubiens insofern N1IC| richtig dar, als der Bericht verschwelgt, da
In Nubien das Christentum schon Fuß gefaßt hat.'®

/{war en INan selten darüber nach, daß Nubıen AaUus dre1 Reıichen obadıen,
Makurıen und Alodıen bestand, dıe sıch über eiıne änge VOoO  e über 000 km AaUuUSs-

dehnten Damlıt stellt sıch dıie rage, ob CS Chrısten und eiıneC In Sanz ubı-
schon VOT dem Konzıil VO  — Chalzedon egeben en kann. Im Norden

sah das eIwas anders AaUus als 1ImM en rundsätzlic sprechen sıch viele aiur
dUu»>, daß INan VO iIrühen Auftreten der Chrısten In Nubıen auszugehen hat SO
tellte Martın Plumley fest'/-

The archaeological evidence from ubıa, and from Qasr T1IMmM In particular, hat T1ıst1a-
nıty had become establıshed In 1a much earher than the mperI1a. Missıons of the 6th CENLUTY.
Sollte INan aber diesbezüglıc. eiıne definıtive Antwort gewınnen, dann könnte

sıch vieles anders abgespielt aben, als INan bıs Jetzt ANSCHNOMMECN hat Se1it der
Bılanzıerung der Ergebnisse In der Erforschung der Kırchengeschichte Nubiens
Ta Martın Krause (1986/1987 In Uppsala sınd ZWanzıg TE VEISANGCNH, den-
noch en seıne Postulate® nıchts Aktualıtät eingebüßt.

/usammenfassend kann festgehalten werden, daß der »Bericht« des Johannes
VOIN Ephesos 1L1UT elıne Etappe In der glorreichen Geschichte des Christentums In
Nubien wahrscheimnlich die letzte In den relıg1ösen Auseinandersetzungen, dıe
den vorıslamıschen Kulturraum das Rote Meer erfaßt hat Damıt wırd aber
die Notwendigkeit, sıch der früheren Christianisierung Nubiens zuzuwenden,

erforderlicher Der posıtıven Bewertung der Episode der Bekehrung des
EUVODYOC ÖLVOAOTNC (Apg Ö, 26-3 steht nıchts mehr 1ImM Wege Es ergeben sıch
daraus aber och weıtere Fragen und TODIEmMEe bezüglıch des unembheıtliıchen
Chrıstentums, nıcht L1UT In Nubiıen, sondern auch In den angrenzenden Gebieten,
miıt denen das Nıltal In Verbindung stand Ihre Lösung erfordert weıtgehende
vergleichende Untersuchungen zwıschen dem Raum das Rote Meer un Dyr1-
C Iran SOWIE anderen Provinzen des byzantıschen (d römischen) Reıiches, Was

Frıtz Altheim erkannt hat “ Was aber INn diesem Umfang nıcht weıltergeführt WOT-
den ist Man steht weıterhın VOT den Fragen der »umstrıttenen Daten« und Fak-

Krause, Kırchengeschichte 65),; 296f.
John Martın Plumley, New evidence Chrıstian 1a In the lıght Of recent eXCavatıons, Nubıa
Chrıstiana (Warszawa 15-21, besonders

78 Krause, Kıirchengeschichte (Anm. 65), 294 Be1 diıeser Gelegenheit darf bemerkt werden, daß die
bıs IN IntensIiv geführte Erforschung chrıistliıchen Nubıen Kraft verlor, Wads die Kongreßak-
ten der International Society of Nubıian Studies ach der Genfer-Konferenz (1990) deutlich OT=-
enbart en (darüber ausführlicher In der Rezensıion, unten 292-299).
Franz Altheım uth Stiech] gg Christentum Oten Meer, Berlın 1/1971, 11/197/3, beson-
ers {1 303-334; uch 101{r Scholz, Orbis gth10p1cus Kulturraum das ote Meer, IN
Orbis /Ethiopicus, FS Stanıslaus Choyjnackı (Bıbliotheca nubıica 3 bstadt 1992, 1
GE
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50  ten, die bıs heute nıcht eindeutig beantwortet werden. oder nıcht beantwortet
werden möchten.

In dieser Konfiguration annn Ianl als verantwortlich für dıe Besonderheıiten
des südlıchen Nıltals dıe mentalite nubienne erblicken kann INan VO  —; einer
olchen sprechen. SIie ist AUs der sıch fortsetzenden Ideengeschichte des kuschi-
tisch-meroitischen Reıiches erwachsen Wäas 1Im Kontext dieser Betrachtungen hbe-
achtenswert erscheımnt und charakterisierte sıch Ure Phänomena, die für
dıe rühere Etablierung der Te Christı In Nubıen entscheıdend SCWESCH SINd.
Man Cn 1UTr dıe besondere tellung der Kandake (=Königin-Mutter), dıe
sıch noch In sakralen Strukturen der chrıistlichen nubıischen Könıgreichen wıleder-
findet®! un den Marıenkult beeinflußte * Dazu kommt eine Toleranz C
genüber anderen C6n un Relıgionen, dıe das meroıitische akrale Könıgtum
nıcht tanglert haben. ® Andreas und altrau Kronberg”, aber auch (0vannı
Vantını, en mıt iıhren kultuanthropologisch ausgerichteten Untersuchungen

der nubıischen Bevölkerung das Fortleben ein1ger tiefverwurzelten Sıtten
und Vorstellungen, dıe eindeutig chrıstliıch (manchmal gnostisch) sınd, Be-
ze1gt. Man egegnet INn Oralen und ikonischen Tradıtionen, In Sıtten und Rıtualen
Marıa, Engeln, KTeuZ-, Tauben-, Fischzeichen”, aber auch dem Nubischen, dıe
als Schriftsprache für CATISÜIICHE /Zwecke des Gemeindeleben eingeführt worden
Wadl56

Man gewIinnt den indruck, daß I1an sıch 1m Westen UuNsSCIN mıt der ese
das Christentum In Nordostafrika Irüher Fuß als In Mıttelmeerraum.
freunden möchte. aradıgmatısch für das Dılemma kann INan auf dıe Streitfrage

Albrecht ©: Umstrıttene aten Untersuchungen ZU Auftreten der Griechen oten
Meer, WıssAbh AGFoLN-W, Köln/Opladen 1965; uch Ders. Indıen, RAC 18 (1998) 1-56,
251 4511., 5(.

S 1 Pıotr Scholz, Bemerkungen ZUT nubıischen TIradıtion einer Kandake, In Vierter Internationaler
Agyptologen-Kongreß: Resümees der eferate, München 1985, DA (der angekündıgte
der SAK e1ıheite ist N1IC erschienen); uch DEeTS:: Nubıien 161-166
(HOovannı Vantınıi, Christian relics In Sudanese tradıtion, 12a Chrıstiana 77)7 Z3-4U,besonders 251

83 10{r Scholz, Kusch-Mero6&-Nubien, Antıke Welt Sonder-Nr (1986/87) 63-66, 10146
Andreas Kronenberg, Nubische Märchen, Düsseldorf 19785 und dort zıtierte Literatur: ıe musık-
ethnologischen Forschungen VO  $ ur Simon 1mM Auftrag der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (1974), denen ich beteiligt WAal. bestätigen dıe Existenz VO  —_ el  en, dıe och eute,

Islamisierung, fortleben (Z Dzar-Rıtual).
85 Andreas Kronenberg, Survıval f Nubıan tradıti1ons, MEROITICA (1979) 173-180; Vantını, ATI-

t1an relıcs 77 Inge Hofmann, Herbert Tomandl, Michae]l ZaCcH: Beıtrag ZUT Geschichte
der Nubıer, MEROITICA (1989) 269-298
TNS Z/yhlarz, Grundzüge der nubıschen Grammatık 1m chrıstlichen Frühmuittelalter (Alt:
nubisch), Leıipzig 1928; Gerald Browne, tTee into Nubıan. In Hägg, Nubıan ulture (Anm
65), 309-324: Hofmann eTt al., Beıtrag 85), 269, Mokhtar alıl, Wörterbuch
der nubıschen Sprache (Fadidja/Mahas-Dialekt), hg. VOI Stefan Jakobielskı 10r Scholz,
Warszawa 1996
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das Kreuzzeıchen auf aksumıiıtıschen Münzen, dıie alter sınd als dıie Konstanti-
nıschen, hinweisen.”

achdem ein1ıge Fragen und TODIEMeEe angesprochen worden sınd dıe HOT
entlıc dıe weıtere Diskussion ANTCSCH werden“® kann hervorgehoben werden,
daß das Christentum zwıschen dem Ilukanıschen und dem bischöflichen Bericht
des Johannes VO Ephesos noch viele Geheimnisse ırgt, dıe sıch aber lIüften las-
SCIL, WECINN INan bereıt Ist. VON verkrusteten Vorstellungen Abstand nehmen.

Leıider scheinen ein1ıge Archäologen PE VEISCSSCH, daß C neben der »materıel-
len Kultur« noch eiIne »gelistige Kultur« gibt Um dıie materiıelle beleben,; MuUu
IHNall sıch den geistigen Strömungen der Vergangenheıt öffnen SO WIE dıe eine
ausgegraben werden muß, muß d1ıe andere der iıkonıschen, Oralen un egendä-
ICN Tradıtion entlockt werden. So der NHP AIOIONY als erster Chrıst des
Nıltals In dıversen Bıldern und Erzählungen fort, auch In der Legenda AdUuTca

des Jacobus de Voragıne:
Da Matthaeus In cdıe kam und be1 dem Kämmerer der Königin ('’andacıs wohnte, welchen
Phılıppus getauft a  6; deckte w} dıe (jaukeleıen der Zauberer auf und wan  e alles Z7u uten,
Wa S1IE en Menschen Bö:  S wollten tun

Nubien (oft als Athiopien bezeichnet) erreichte nach der Aussendung der
Apostel, Matthäus, aber auch des Diakons Phılıppus der miıt dem Schiff In das
Land der Kandake gelangte WasSs INan, sowochl Eusebilos (h 1L, I 1Z) als auch

Ul() DiIie Tradıtion sowochl Inden apokryphen Apostelakten entnehmen kann
der spätantıken und miıttelalterlıchen Ikonographie” als auch In vielen, ZUO>
stischen”“ Erzählungen” fort, bıs denjenigen, In denen noch 1mM Jh VO

Johannes VO Hıldesheim (um 1510/20-13/5) Nubien als das Land des Kön1gs
101 AUSs dem CT dem Herrn old brachte, apostrophiert wird?”.

olfgang Hahn, 5Symbols f and Chrıstian worship ()M Aksumıite COINS. Remarks the
history of rel1g10ns In Ethioplia documentes by Ifs comnage, NUBICA 4/5 1999, 431-454;
FH  7 {I11 NrT. 298, 299
In Kooperatıon zwıischen dem Orijentalıschen nstıtut der Universitä: alle, dem Semiminar für
Sprachen un:! Kulturen des en sten der Unıversıit.  At Heıdelberg, dem Zentrum für ıttel-
meerraum-Archäologıie der Polnıschen ademıe der Wiıssenschaften un: dem Lehrstuhl für
Vergleichende Kunstgeschichte der Uniwversitä Curie-Sklodowska In Lublın wırd e1in geme1n-
Sallle: Projekt vorgelegt: DiIie Auseinandersetzung der Relıgionen un ulturen IM Raum um das
ote Meer In der Achsenzeit (die Realısıerung ist VO einer beantragten Finanzıerung abhängı1g).
Sat ach der Übersetzung VON Rıchard Benz, Die egenda9Heıdelberg 975 F
Rıchard L1ps1us, DIe apokryphen Apostelgeschichten (Braunschweig 1883-1890), Nachdruck
Amsterdam 1976, 176, 11/2 40ff.,48, Ig 69

91 101{r Scholz, Die Bekehrung des Avno ALOLO) (Apg. In der abendländischen bılden-
den unst, NUBICA ALTHIOPICA LV/V (1994-1995) 1999, 565-615
Lips1us, Apostelgeschichten (Anm 90), rg.-Bd 69f.
Anne-Dorothea VON den Brincken, Natıones christianorum Ooriıentalıum (Kölner Hıstorische Ab-
handlungen, 22), Köln/Wıen 197/3, 242767
Johannes VON Hıldesheim, |DJTS Legende On den eılıgen Te1I Könıgen, In Übertragung OM Elı-
sabeth Christern, Öln 1960, 34f., DIE: 54f., zıtiert AT
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Ireuer als alle andern stehen S1E ‚d dıe Nubier| ZU christlichen (Glauben. SO hell. WIE das :;Old
glänzte, das Melchior dem Herrn schenkte, hell leuchtet ihr Glaube, und WIE das old 1Im
Schmelzofen nıcht wenıiger wird, WIE eın OS zerIrLı hat keine Ketzere1ı den (Glauben der
Nubier befleckt Bıs IN heutigen Tage haben auch S1e mancherle]l Vorrechte OT andern Chrısten
ZUu Ehren iIhres KÖn1gs eICHIOT. Auf ihren Wanderungen ziehen SIE In großen Scharen einher, nd
In den egenden, Chrıisten wohnen, haben S1e ihre eigenen ırchen und Friedhöfe, auf denen
SIE egraben werden, WIE dıe Friesen In Aachen

Postseriptum
on das be1 meiınem Warschauer Vortrag 2006 vorgelegte Resume:

» Die Diskussion dıie Christianisierung Nubiens ist noch ange nıcht abgeklungen und das nıcht
q weiıl eıne Habilıtationsschrift hlierzu erschienen ist (S Rıchter, Studien Christianisierung
Nubiens, 1esbaden 2002, dazu meılne espr. In OrChr |.  5 248-254), sondern auch wei1l 1MMN-
[NCT noch nıcht zwıischen einer Christianıisierung besser. Verkirchlichung und dem Auftreten der
(’hrısten A  auf der Weltbühne unterschieden wird. Deshalb besteht auch keın nlaß, den Iukanıschen
Bericht (Apg 8:26f£.) als Legende bzutun (SO Török In LIL, 5481£.). Martın Hengel (Der
Hıstoriker ] ukas und dıie Geographie Palästinas, YY ATa a.) hat bereıts nach-
gewlesen, daß Al der Hıstorizıtät Lukas-Berichten ebensowenI1g2 ZU zweiıfeln Ist, WIE Al anderen
zeitgenössischen historischen Au  gen der hellenı  schen Welt
DIie herangezogenen Quellen, insbesondere die Kırchengeschichte des Johannes Ephesos-
573 dıe miılßverstanden wird, weiıl el hr dıie y»irrenden« Christen In Nubien gC
(h C» 1V,6) und nıcht U Heıden, WIE as häufig Ischlich gesechen ırd
Mıt unterschiedlichen Belegen wırd versucht den Nachweis über das frühe Auftreten der (C'hristen
auf nubischen Boden erbringen In der Hoffnung damıt einen sinnvollen Beitrag ZUurT Dıiskussion
uUum e Anfänge der Christenheit Im +& aum das Rote Meer ZUu elisten.«

passte anscheinend nıcht mehr In das sıch durchsetzende Konzept der Christiani-
sierung Nubiens und wurde In der Vorankündıgung DWO der Umfang den
vorgegebenen Rıc  1iNnıen entsprach VON den Organıisatoren ohne Kenntnis des
Autors auf Zeılen ekürzt (vgl Abstracts ıder Vorträge]l, 006, DSL.) Man Warl

auch nıcht gene1gt, den Beıtrag in ıe Acta der Konferenz aufzunehmen (erschle-
1CN die eindeutig dem anglo-amerıkaniıschen Sprachimperlalısmus huldıgt
(darüber ausführlich In der Rezension VON Wiodzimierz (Godilewskı Adam La]J-
tar Hog Between the Cataracts, unten 292-299). Der vorliegende Beıtrag
behält seine ursprüngliıche Vortragsform be1l un manches dUus>, W: für dıe
Leser des Orıens COChriıstianus elbstverständlich Ist, während sıch dıe Nubiologen
(dıe Bezeichnung ist nıcht unproblematisch, vgl Kleines Lexıkon des Christlichen
Orılents me1lst AUus Archäologen un Altertumskundlern rekrutieren und
er nıcht immer einen ausreichenden Zugang theologischen spekten des
VOonNn ıhnen behandelten Gegenstandes en

Am an darf bemerkt werden. daß der Bericht des Johannes VON Ephesos
1Im Kontext der Chrıistianisierung Nubiens seinerzeıt VON Bruce Metzger (CIhe
Chrıistianisation of 1a an the (JId Nubıan Version of the ın Ders.:; Hısto-
rical and ılterary studies. agan, Jewısh and Chrıistian Leiıden 1968,
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111-122) behandelt wurde.1 hat Metzger schon damals (es andelte sıch
In einem überarbeıteten Beıtrag, der be1l der International Conference Pa-
rist1ic tudıes In AT 1963 gehalten wurde) auft Berührungen Nubilens mıt dem
Christentum schon Devor 65 ZUT systematischen Missionierung gekommen Wal

hingewlesen (eDa.; Aus der Posıtion eInes Syrologen analysıerte seinerzeıt
Harald Suermann (Der Bericht des Johannes VO  — Ephesos ber dıe Missionierung
der Nubıler 1im sechsten Jahrhundert, In Lavenant Hg.) 5Symposium Syriacum
VE Uppsala Universıity, Dept of Asıan and Afrıcan languages, 1114 August
1996 (OCA 256): Rom 1995, 303-313) den Bericht des Johannes VO  — Ephesos
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“SHANA„ ° [ HEORY THERS
and

The Orıgin of the Christian Ecclesiastical alendar

Abstract. Ihe 19-year cyclıc epact-based calendar ıth annual -ay chıft could have
been used Dy the Alexandrıan church SINCE the thırd CeENTtUTY. Wdas used Dy the estern
Church for about centurIies, untıil 1582 wıthın the 532-year Dıonysian cycle, and it 15 st1ll
used Dy the EKastern Orthodox Church. In 979 analyzıng the Ethiopic Easter tables, (J)tto
Neugebauer suggested that thıs cCalendar orıginated wıthın the Alexandrıan Jewısh COTIN-

munıty. hıs describes the Jewısh calendar that Neugebauer had antıcıpated.
calendar, known In rabbıinıcal lıterature AS UU (‘theory f others’), 1S alsSO

AaSse. annual 11-day chıft It 1S$ mentioned In the 1 osefta and four Talmudıc tractates,
but has been orossly mısunderstood al least SINCE the time of Rabeıinu Chananel and Rashı
(both of 11th century), because VeT the the meanıng f the term (1 1 r
“shana meuberet’) has changed IThough Its present meanıng 1S A Jewısh intercalary VCal,
ıts inıtial meanıng In the second CeNtLury WAas Roman (Julian leap (bisextile) YCAdlI. AC-
cepting thıs, the .  theory of others’ ımmediately becomes intelligıble and recognizable the
cyclıc calendar ıth annual 11-day shıft, though In SOTINC important pomts ıt dıffers from
the Alexandrıan Church calendar. The author of the ‘theory of others,’ the famous Rabbı
Meiır (1l 130-150), Was CONvert udaısm and SCION Of noO Roman famıly, poss1ıbly
remote descendant of ero and thus of Juhus (aesar.

As part of NCW readıng of the 6,  theory of Others.,. explaın that the term ( ”
(*‘Yom Ibbure’) mean Iyar 30, and advance conjecture that the term CTE IN (Or
bburo mean Nısan The former 1S direct analogue of the leap day In the Julian
calendar.

‘Theory of others’ Was lıkely mean be emergency calendar for UuUsSCcC durıng time of
persecutlion, lıkely al the time of the Bar Kochba revolt, 137235 Later, 1t INAYy have been
practiced Dy the Babylonian cOommunıtIes In Nehardea and Pumbedita untıl the mıd-fourth
CENLUTY. hat SUOTINC Jewısh cCommunıitlies indeed followed epact-based calendar al SOILIC

time In theır hIstory Was stated Dy Jewısh leader, Haı Gaon, In hıs 997 epistle
‘Iheory of others’ might have been OCa adıustment Of the calendar used DYy the

Alexandrıan Jewısh Communıty centurlies before Judean Kıng John Hyrcanus could have
been the first introduce the epact-based calendar In Judea, which provoked Pharısaıic
revolt In 94-55 desceribed Dy Josephus In the Jewısh Antıquities.
Keywords (Otto Neugebauer, pac calendar, Alexandrıan Church, Tosefta, Rabbı Meır,
COTY Of others, scshana meuberet, Julıian leap YCal, Yom Ibburo, leap day, Kıng John Hyr-
u , Pharısaıic revolt of Y4-88 B Flavıus Josephus.

OrChr (2010)



148 elenkıy

Introduction

The CoONtemporary Jewısh calendar 1S ase counting the Ola (monthly
calendar conjJunction of the 110OIMN and sun) and has fixed 19-year intercalatıon
cycle 3-6-8-11-14-1 /-19, counted from Olaı BaHaRaD (Molad ishrei In the
yYCal 3761 (further denoted A J Jewısh Epoch) Ihe discuss1ions about Ifs

Or1g1n have been S01Ng for al least thousand
Ihe head of the almudıc ‘Sura Academy, Saadıa (Jaon (d 942), In 027

treatIise, laımed that the CONteEMPOTATY Jewısh calendar had been used SINCE the
FExodus (hiterally: “Irom Mount Sınal ), though the precIise meanıng of hıs ate-

ment 1S wıdely debated.
Later took INOTC Caut1ous posıition. The head of the almudıc Pumbe-

dıta' Academy, Ha1ı (Jaon (d nOot only erıticızed Saadıa (Jaon’s opinion,“ but
also, In A 9972 epistle,

T?ITIN md 11287 a a A NOW ALa a ba Q UÜRNT Y (12. 0A8 1N)148  Belenkiy  Introduction  The contemporary Jewish calendar is based on counting the Mol/ad (monthly  calendar conjunction of the moon and sun) and has a fixed 19-year intercalation  cycle 3-6-8-11-14-17-19, counted from Molad BaHaRaD (Molad Tishrei) in the  year 3761 BC (further denoted as JE, Jewish Epoch). The discussions about its  origin have been going on for at least a thousand years.  The head of the Talmudic ‘Sura’ Academy, Saadia Gaon (d. 942), in a 927  treatise, claimed that the contemporary Jewish calendar had been used since the  Exodus (literally: ‘from Mount Sinai’), though the precise meaning of his state-  ment is widely debated.‘  Later sages took a more cautious position. The head of the Talmudic ‘Pumbe-  dita’ Academy, Hai Gaon (d. 1038) not only criticized Saadia Gaon’s opinion,“ but  also, in a 992 epistle, wrote:  TI MO MN ISI 7705 N7W 1739 795 81WRT 7D D7 DNN....  957 7R 72 NSVMa BL OO UL IA 232 MSIn Dadıa  * Sn 12a Ma  We know that already the first sages did not intercalate according to this order and ordered us to be  aligned with the calculation of tekufot [and to add] in every lunar cycle of 235 months one hour and  485 parts to the calculating of time according to the lunar months, to get 19 solar years, and, at the  end of a lunar cycle, the molad will fall 2 days 16 hours and 595 parts later in the week as the one at  the beginning of the lunar cycle.  The passage is difficult. Though the ‘tekufot’ are the equinoxes and solstices,  the attributes of a solar year, it is not immediately clear who were ‘the first  sages’ and what ‘this order’ was. The numbers decide the matter. The expression  ‘2 days 16 hours 595 parts’ discounting the number of weeks points uniquely to  6939d 16h 595p, which is the length of the 19 year cycle (29d 12h 793p * 235)  based on Mo/ad. From here, the meaning of the second number ‘1 hour and 485  parts’ becomes transparent — it can only be the difference between 6939d 16h  595p and 6939d 18h, where the last number is exactly 19 Julian years. Thus, Hai  Gaon acknowledged that at some time in Jewish history, the Jewish (lunar)  calendar was aligned wıth the 19-year cyclic Julian calendar. Such a calendar is  historically known — it is the epact-based calendar. The Alexandrian Church be-  Though Saadia Gaon’s book is no longer extant, it could be m797 790 (Sefer Hahakara),  mentioned by Abraham bar Chiyah Savasorda in 11237 790 (Sefer Halbbur), (published by  H. Filipowsky, London 1851), 96-7.  It seems that the only direct quotation of Saadia Gaon was preserved in Sefer Mizvot LeKaraim,  see M. M. Kasher, m97W mN (Torah Shlemah), NY 1954, 43. The quote means that Jews  started computing their holidays at the time of the Exodus. However, Hai Gaon, in one of his let-  ters (/brd, p. 50), attributes to Saadia Gaon a stronger statement: that the ‘contemporary calendar,  with postponements and cycle of intercalation, comes from Mount Sinai.’ Hai Gaon disagreed  with this and suggested that Rav Saadia said it in defiance of the ‘epicoros’ (karaites).  As quoted by Araham Bar Chiyah in Sefer Halbbur, 97.7597 1’ITIN 79975 MDA A T7 OM (r AA T 5T MD Maa3 f S
We NOW that already the first dıd NOT intercalate accordıng tO thıs order and ordered be
alıgned ıth the calculatıon of ekufot and add|] In CVCIY lunar cycle of DA months ONC hour and
485 parts the calculatıng of time according the Iunar months, gel 19 solar5 and, al the
end Of lunar cycle, the mola 111 fall days hours and 595 parts afer In the week the OMNC

the beginnıng of the Iunar cycle
The PDaSsasgc 1S dıfficult Though the ‘tekufot’ AT the eqUINOXES and solstices,

the attrıbutes of solar VCAalL, It 1S NOLT iımmediately clear who WeIC ‘the fırst
sages’ and what ‘thıs order‘ W:  N The numbers decıde the matter The expression

days hours 595 parts’ discounting the number of weeks po1lnts un1quely
16h 595B; 1C 1S the length of the 19 YCal cycle (29d 12h /95P 235)

2sS@e O19 TOmM NeTE, the meanıng f the second number a hour and 485
parts’ becomes transparent it Cal only be the dıfference between 16h
595p and 18Nh, where the last number 1S exactly 19 Julıan Thus, Haı
(3ao0n acknowledged that al SOTNC time In Jewısh hIstory, the Jewısh lunar)
calendar Was alızned wıth the 19-year cyclıc Julian calendar. Such calendar 1S
hıstorıically known ıf 1S the epact-based calendar. The Alexandrıan Church be-

Though Saadıa (GJaon’s book 18 10 longer extant, ıf COU. be HIrn 50 (Sefer Hahakara),
mentioned Dy Abraham bar Chıyah Savasorda In 714a O (Sefer a  ur), (publıshed by

Fılıpowsky, on 185D 96-/
that the only dırect quotation of Saadıa (Jaon preserved In efier Miızvot LeKaraım,

S Kasher, —79 b rexz ( Torah Shlemah), 1954, 473 The that Jews
tarted computing erOlıdays al the time ('XOdUS. However, Haı Gaon, In ()NC of hıs let-
(ers (1bid, 50), attrıbutes Saadıa (Jaon sStronger statement. hat the contemporary calendar,
ıth postponements and cycle Of intercalatıon, from Ooun SIn Haı (Jaon dıisagreed
ıth thıs and suggested hat Rav Saadıa saı1d it In defiance f the ‘ep1COTOS’ (karaites).
As quoted by Araham Bar Chıyah In eferHalbbur,
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Sal to USsS«CcC rl 19-year cyclıcp calendar for computıing the Easter full In
the 1T' CENTUTY. (Otto eugebauer credıted DemetrIius, Bıshop of Alexandrıa
In 190-232, for introducıng epa calendar nto Church practices. i} Neu-
gebauer Was convınced that the calendar orıginated wıthın the Alexandrıan
Jewısh communıty:

And L1OW Iso SCC how the Jews In the Dıaspora ıIn Alexandrıa regulated e1ir “Iunar” calendar
durıng the 1rs centuries of (JUT CId The ferce antagonısm agamlnst udaısm IC IS vident In
INalYy WdYS In ()UT guarantees hat the data of the Jewısh easts, In partıcular Passover, WCIC

the actual data of C  Ta Jewısh CUStOMS otherwiıse the ole construction of the-
st1an rules WOU be poımntless.
TIhe 0al Of thıs 1S Neugebauer’s conjecture ase indırect
uDy showing that indeed calendar identical A calendar Was

used, al least dıiscussed ONC of the possıbılıties, Dy the Jewısh SaLC of the
second CENTUTY. Thıs calendar 1S known In the Talmud the theory of others.

has been grossiy mıisunderstood In the Iıterature and, CONSCYUCNCC, Its
historical role has been underestimated. The g0al 1S to CCOVeET ıt from oblıyıon
and O place It wıthın PTODCI historical iramework, ıllumınatıng Neugebauer’s
dea The 15 organızed ASs ollows

art 15 Oroug discussıon about the theory of others.’ Section pomnts
the Oment In the Jewısh history when the 1Xe calendar took the place of

empirıcal practices. Section introduces the theory of others’ and lısts 11U111-

ber of rabbıs and modern scholars who trıed 1{8 rediscover 1ts rational. Sections
B provıde TI readıng of the theory of OtHeIS, 4SseE‘: the orıgınal I1C4-

nıng, rediscovered here, of the term °shana meuberet.’ Section clarıfıes the
term ”YOM Ibburo.’ Section PIOVCS that the theory of others’ Was calendar
wıth annual 1-day S  1 111e Sections G discuss 1fs dıfferences from and
simılarıties the calendar of the Alexandrıan Church Sections YZ1l) discuss the
remalnıng DUANCES of the theory of others.’

art I1 1S THUOTLE speculatıve. Section 11 about poss14ble Alexandrıan Or1g1n
of the theory of others.’ Sections FT Ta Its poss1ible evolutıon durıng the
1IT' and fourth centurIies. Section conjectures the hıstoric CIrCcCumstances
under1 the theory of others’ Was born. Section 15 conjectures that the °theo-

of others’ COUuU have been practiced In the Babylonıan almudıc academıies of
enNnardea and umbedita ıll the mıd-fourth CENTUTY. Secti1on discusses when
the theory of others’ Was forgotten. Section SUumMaAaTIZES OUT ındıngs.

Neugebauer, “Ethiopic Kaster Computus,” Oriens Christianus, 63 (4) 1979, 102
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ART [HEORY THERS’
JEWISH EPACI-BASE. ALENDAR

MID-SECOND CENAUDRY: CRLMKHAAL. FACI
almudıc tractates B(avlı) Osh Aashana (Turther: 19b and Arachın 5
inform us of Baraıta relatıng dıspute between AaNONVIMOUS Tanna” and Rab-
ban Simon ben Gamlıel concerning the length of the addıtional (thiırteenth)
month inserted In the Jewısh intercalary VYCaL

9 Jara IN A ] ” 7r O NS

How long 18 the intercalated month? 1r‘ days Rabban Shımon ben Gamlıel 5SayS mon

The word I ont contraposed ‘3 days SO 11Call STe eıther
month of 29 days ‘generI1Cc’ month of eiıther 29 3() days The latter readıng
Wäas advocated Dy as In hıs COMMENTArY Arachın

917297 RS rn  P
927 7U 19 nTS0 1 &1  Ba O 9997 997159 Z TE

Rav Huna, who interprets the Miıshna referring [WO separate 1SSUES, IS of the Samle OpInı10n
Rabban Shımon ben Gamlıel, that ‚an intercalated mon 1S| somet1imes and sometimes
days|
Both interpretations sult (OQUT PUTDOSC. The conclusıi0ons, however. AI strıkıng.
E thıs WEeIC empirıcal calendar, then the beginnıng OTf allV month (an inter-

calary month In particular) WOU ave be decıded Dy accepting the testimony
of wıtnesses, each of whom, independently, had SCCMN the HE  S L10OOMN The d1s-
pute marked complete Tea wıth that practice. The only WaY handle thıs 15-
SUu«C 15 recognIıze that In the mıd-second CENTUTY, eıther fıxed calendar replace

partıally empirıcal calendar there Was transıtion from ONC calendar System
another.
Another immediate corollary 1S CVCN INOTC strıkıng. Rabban Shımon ben (jJam-

1e] argued Tor 9-day intercalary month, 1C unequıvocally PIOVCS that the
ola System WI 1ts Ü-day intercalary month) Was nNnOT In uUusSsCcC durıng the Mish-
naılCc per10d.

Fınally, ıf 1S ımpossıble CONSITruUCT viable cyclıca System Dy always intercala-
ting 29-day month Thıs that the dısputants dıd nOoTt debate enerale
but rather partıcular sıtuation. Wel COM back thıs pomt later, In Sections
11 and

Anonymıty mplıes that it Was eıther Nathan Meır. They WCIC expelle: Irom the
almudıc Academy al Usha, Galılee, and eır WCIC exclude!: whenever |aws WEIC CIite:
See Horayot 13bDb
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I[HEORY OTHERS’ IHE TOSERTAÄ AND T ALMUD

The Tosefta, COTIDUS of the Jewısh ral Law, rıval LO the Mishnah, Was composed
200 Dy Rabbıs 1ya and oshaıa The Tosefta closely corresponds the

Mishnah, wıth the Sdmec divisıons into S1X sedarım (‘orders’) and subsequent
masekhot (tractates‘). 1S maınly written In Mishnaic Hebrew, wıth SOMMEC
Aramauıic. tımes, the texTt of the Tosefta AQICCS nearly verbatım wıth the
Mishnah: at others, there dIC sıgnıficant dıfferences The Tosefta the
Mıshnah wıth addıtional losses and discussions though sometimes it contradıcts
the Miıshnah In the rulıng of Halakha (Jewish law), In declarıng In whose 1Nainle

law Wäas g1ven. The Tosefta Was neglected for INa Yy cenNturles, untiıl ıt appeare
In print In Veniıce In the 16th CENTUTY. The first crıitical edıtions WeTC publıshed Dy
OS Shmuel Zuckermandel In the 19[h CENTUTY; the ONMNEC printed In asewalk,
Germany, In 1880) 15 consıdered standard and shallu fIrom ıt

The first chapter of Tosefta Arachın (1:8-11) records number of dıfferent
calendar OpIn10Ns, from IC 110 need only the ast part

©Ta Pa O] NN ön FA RN
A E TIr (4:1272 NN MI7 l FT Ün PNNN FT ND KTWr ürn a 1R 11 X Pa T7’XN D7 DIN

O m49707 b a b A w FT ON S5T 2 HINZN
Atzeret (Shavuot) always DEGHTES the.weekday ASs Yom ane': |day Of wavıng of the ca
osh ashana always falls eıther the weekday ds Yom ane Yom Ibburo.
And ()thers SaYy: from Atzeret Atzeret and from osh ashana osh Hashanah days
only, though In shana meuberet ıt year days
The first [WO lIınes explaın the expression OM Ibburo,’ ICl be discussed

al length In Section and Appendix Note that ° Yom Ibburo’ AaPPCAIS CTE
sneCc1al day NOTt AS the 30(h day of each long 30-day) month, ASs has Often een
understood.

The ast [WO lIınes dIcC known hıstorl1ans ASs nW>W ‘(the theory OT
others’). Kemarkably, thıs eOTYy Was repeated later, In four tractates ÖTf the Baby-
lonıan Talmud H' 6b and 20a, 54b, Shabbaft S /D, Arachın
Even IHNOTEC remarkable, ıts author Cal be un1ıquely ıdentıified AaSs the famous
Meiır 1530-160), iscıple Of Akıba and Elısha ben Abuyah. Meır,
saıd be CONVvert Iirom NO Roman tamıly elated the Emperor Nero,/
WAas second In authorıty durıng the SEA of Rabban Shımon ben (Gamlıel and Wäds C1-
ted In the ıshna anonymousliy, AS “Oiners. because of hıs arguments wıth Rabban
Shimon ©

Z/Zuckerman:  E NZDO1N ( ZTosefta), Pasewalk, 1880, 5434 TIhe erxt and translatıon Can
be OuUn Iso In ern, Calendaranı Community, (Oxford Universıity PFess:; 2001, 159

(sıttin 56a claıms that Rabbı Meiır W dsSs des<_:endant f Nero ı127279 722)) and therefore
Was member f Julhus aesar’s famıly.

Horayot 13b ’9 1770R (“assıgned ‘others’ Meır”)
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er the c  close of the Talmud’ ( 499), the theory of others’ have
been forgotten for INOTEC than half mıllenn1ı1um. The first comprehensıve COIMN-

mentators the Talmud, Rabeınu anane Ben Cushiel and ashı, took rwo
(1 1A1 (‘shana meuberet’) In that PasSsSapc INCAan ıntercalary VCAT of
months.

Rabeıinu anane Ben usnNn1e (d of Kaırouan (Tunıisıa)
077 TIN) N b IN NN N] rxu N R N20 rworn urn NUIIM
b E Wnm TT TT NOr ON 0?79? da NS E17? Ir7)

(1779°* A  - Aa NUW) 1 NST (1 ?79” FT An A (8 a

Namely, each VYCal always has ONEC U-day \month| and OMNNC -day [month], 1C g1ve 354 days
Take Ouft 150 weeks| 1{8 leave days And ıf it 1S Meuberet, the mon of ur 1S days, of 1C

‚ are weeks| and day IS left, hus days
as (Rabbı Shlomo Yıtzchakı, ’ 5SapCc from the French cCıty of 1TOy-

CS, explained the theory OT the others’
NDn IN (1200 413 w C vv IN }  u_; N20 r worn urn ED
T7 KINTITM)) ( 1?7)? ' 7102 m19 WE TI ET W O77 TIN]

909 FTrn

Ta FNDrN ETW Nr7? Y IN 27} 2 MN“ SE
()?79? ST JSa SC TIn N 72 IN ( N *17U V FT pa 57 fn

A 7? KT DN T17 H X3 m17 971 555 *WT MINTD W DWr

177 11 70 1 IT 795 9 TV ID ITa w FE 7V a
IIN ( ” m939 üW (1

(Others| 5SaYy that all months 15 always (IIC 30-day and ONC 9-day, ıke the order of the mMola| f
the INOOI, that always TECNCWS al the end of 29 .5 days, addıng days| ın months.

IT 110  S determıne OS! Hashana| Sunday, EeXT VYCal ıt ll be ursday, SINCE the calcu-
latıon of E months, OMNNC -day and ONC 9-day, 1S 354 days; f1C| 35() A1I1C Tull weeks. {Ihus ıt
postponed days
We add for Shana Meuberet| 9-day mon 1C| Causcs urther pOosSstponement of day
irom fulll weeks.

Summarızıng what both SapCc sald:
The regular Jewısh calendar YCal (of Iunar months) Must contaın days

discounting the number of weeks. Ihe only reasonable number 1S 354 days
The Jewısh intercalary VYCal (of 13 months), Must contaın days discounting

the number of weeks. The only reasonable value WOU be 383 days
However, Rashı's immediate SUCCCSSOIS, the Tosafot, WCIC unhappy wıth that

explanatıon. The idea of 3()- and 29-day months followıng each other ea
AVCTIALC 29 S day month, 111e the (contemporary for OSaIOo calendar month
Was 7U days, hours, 44 mıinutes and part Moreover, the 13th month,i
COU COmMmpeNnsate for the 1sparı ıf ıt WETC of 3() days, WOU only aggravate the
problem ıf It WEIC OT 29 ays! Therefore Tosafot egan ookıng for WdY

for the mMI1sSInNg days
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He ] thınks that ONC 0€ESs NOLT ntercalate the month due need, and they all follow the Moladot:;
and In Chapter of Arakhın dıffiıculty 18 pOSe| c6,  there 1S day of hours He CVCIYV
5 and day f Halakım NC CVCIY years, ” SINCE ere AL ST1 hours and x /6 Halakım,
and the hours add day at the end of E and the Halakım add day al the end of

5 and the ANSWCI the dıfficulty 18 that ese AIC NOLT counted, SINCE they do NOL

CVCIY VCAaL.

By usıng u from TaCctate Arachın 9b, belonging the almudıc
CCENTLUTY SaBC Ravına, the Tosafot SCCIN CGGVVEGT 11 days ONEC day CVCIY three

and (OHE day CVCILIY 3() v  z but wıthın 50-year cyele. 1G makes theır A1l-

gument worthless, asıde irom the tact that 76 par do NOTt add (Q)HE day In
3()» only 864 do Besıdes, the argumen 1S obvıously farfetched Ravına’s STa-

tement 1S NnOT necessarıly A explanatıon for the theory of others.‘ odern scho-
ars usually take it ASs CONLrarYy statement, f  yl E1 (“Ravına attacked
ım IC WAas directed agalnst the °others.’ Moreover, the foremost scho-
ars of the Hebrew calendar. Chayım elıg OoNıms and Chayım Yehıinel OTrNn-
ste1n, WGIGOG of the opınıon that the second part of Ravına’s statement (one day In
3() years) Was later interpolatıon, made aASs ate ASs the 9th century. “

The maJor problem 1S that the Tosafot dıd nOT uggest viable algorıthm add
the MI1ISSINZ days The phrase: 6,  an Fhe 4ANSWELI the dıfficu.  15 that these AT NOoL

counted, SINCE they do NnolL every year” 1S but patc. for the POOT
Later Tosafısts seemed OSse of the theory of others’ completely. OSAa-

fot Shabbat 114a* SayS
TA vAr ea ME ND?NT SS ’Hj ADIN aa MAUW 351 D Y
II S (1?79)? NN m4ö V Pa 258 D7 ND NOTIN Ylr

1A03 ME 0'WM W ön

1tzcha 5SdayS that wherever the ıshna refers consecutıve al  at Il Shabbat
and Yom ppur), ıf 1$ accordıng Acheriım [Others]|, who 5SaYy that between Atzeret and Atzeret
ere AIC always Only days, and thıs 18 explaiıned ın the Talmud In 'aCctiate

ıtzchak, Isaac Ben Samue] of Dampıierre, usually 1S referred by the
inıtiıal etters of hıs Alillec AS Rı (Rabbı Isaac, Was OMNC of the MOST 1M-
portant Tosafısts and eadıng authorıty Franco-German Jewry In the

Strangely enough, Tosafot quO(TeS Arachın somewhat imprecı1sely, interpolating the words
nn ın TEeE years| and MT |of parts|

ON1mSKYy, 7 7 ( Yesodey a  ur), W arsaw 1852, ftn, and Bornsteın,
7 f TINA 177 7YO 7127 ( Makhloket Rav Saadyalı (13002 Ben 'eır), Warsaw
1904, 130 C: ern, ‚alendar and Communmity, 202-3

{ Actually In the 1shna, aa f Shabbat 1S sacrıfıced Yom Kıppur hat Sunday,
but fat of Yom Kıppur that Frıday 18 1a(011 sacrıfıced Shabbat.”
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cond half of the 12th CENTLUTY. He seemed believe that the °others’ WEIC guillty of
neglecting the pOStponements of osh ashanah, C effectively prohıbıited
Yom ppur from tallıng Frıday Sunday. Thıs 1S Irue though mMInOor
CONSCYUCHNCC of the theory of others.‘ ıtzchak, however, provıde 1M-
portant why the theory f others’ CO have lost historical competition
the SO-Calle ‘tour gates’ calendar, 16 1S 10  < In us:  ® the former COU. NOT a -

commodate the pOStponements, 121e the latter COU
IThough Tosafot pomted to SOTNEC dıfficulties In the establıshe: tradıtion. the

theory of others’ seemiıngly Was forgotten for e1g centurIies. Only In the twen-
tieth CeNtUrYy Wäds ıt recovered from oblıviıon. odern scholars of the calendar
unanımously accepted Rashı's and Rabeıinu hananel explanation, though all of
them encountered er10us dıfficulties In Its interpretatıion. 1S instructive G

HhOwW they reasoned around it
Chayım Yehıiel Bornsteın, In hıs semiıminal V ’ T TINA Z OD MI7 [“A

Dıispute between Rav Saadıa (Jaon and Ben Meır” | (1904) discussed the opınıon
that ıf Was exactly the calendar of °others’ that Ben Meır trıed reinstate In hıs
f polemics agalnst Saadıa (GJaon (SCE Section 16) eing obliged dISCuss
the theory of others,’ Bornsteıin dıd NOT advance beyond as Havıng noticed
that the 3872 days In the intercalary YCal WI A ng1 354 day regular year implies
that the 13th month should have 29 days, he urther observed that thıs data preclu-
ded LOrmıng reasonable cyclıc lunısolar calendar. For example, 19-year cycle
WOU EXpereENECE complete f1ascO: DYy sımple arıthmetic, gel 6929 (354
29 days In the Ilunar CVeIE; 111e the Juhan calendar has 69393 days In

The dıfference of almost 14 days ShOws that “thıs calendar has meanıng”
(A729B 7D Ta T V 93), and the theory of others’ completely
untenable. *“

Later, In the artıcle aD 37 995 1 Stories from er days” ] (1908)
Bornsteıin trıed explaın "VYOM Ibburo’ but eıng unable Its meanıng
wıthın the theory of OtRets” en! wıth suggestion that ıt WAas “Nısan 31)„
imagınary day purely Tantastıc deal

1 he NexTt eifort understand the theory Oi: others’ Wds made Dy 7 vı 1IrsS Jaf-
fe, frıend of Bornsteın, In hIs book Sa V MI7 ı Hıstory of the alen-
dar”| (1931) sensed that the eOTY must be operatıonal. 10 fınd the 11
“missiıng” days, he suggested amendıng Ifs first part O *78 ‚. —-  uj 12 D’XN
aMaL 7E (“between osh ashana and osh ashana 1S ess than

67 See Makhloket, 31 and oftfe ere
13 Bornsteın, 77 21 =9°"5 (“Pleıta Mınnı Qedem”), INn unzburg and arkon

150 St-Petersburg, 1908, 901-93 Bornstein’s idea 15 obviously “Iar-fetched,” Stern
Justly remarked In alendar and Community 139 ote 14
TD T, I1T; WT N Jan 'OTO.: Heshbon a  Uur, Jerusalem: Drom, 193%: DaASCc
(not be confused ıth pPasc of the introduction Dy CD Akavıa).
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four days”), thus allowıng regular VYCar tO ave 354 355 days, 111e A inter-
calary YCal WOU have 383 JI 384 days

But after thıs inıtıal insıght, pursued In earnest the simplıstic dea that
the YCal Was counted Irom osh ashana osh ashana wıthout COUNMN-

ting eıther “+he fırst OL the last days,  27 and discussed imagınary readıng of
the °others’ wıth ‘“tıve instead of *Or and S1xX instead of five? IThough hI1s
nsıght regardıng regular 1S close the Irue meanıng of the theory of
others, he Was unable reevaluate the meanıng of °shana meuberet.’ The pr1-

Was CXTTFGINE emendatıon TexT.
The Insıstence amending the texTi the only reasonable solution Jaffe) and

fantastıc elements In such mundane ıng ASs the calendar (Bornstein) ATIC CSDC-
clally remarkable they acknowledged complete stalemate In thıs discussion.

In the ast decade, [WO modern scholars have also ackled the problem
OS Weıss, in the VN .[Ö‚j„ ı Nısan In IC 152
rae]l eft Egypt”| (1995) Was Ar loss explaın the arge discrepancy between
the modern lunar cycle and the °others’ A ell Duggesting the °others’ used
month of DU days LO gel exactly 354 days In the regular yCal, he urther
acknowledged that thıs Cannot be squared wıth 29 days ASs the 13 month
Then, callıng the theory of others’ “schematıc” and what calendar 1S not?
Welss advanced peculıar the gypthan CIvıl calendar of 365 days,
used DYy Ptolemy for hıs Chronological Canon, Was also ImprecI1se, but WAas,
cordıng (J)tito Neugebauer, “the only intelligent calendar that CVGT existed In
human hıstory

Welıss, however. faıled to-explaın how the calendar of °others’ Was able play
the SaJ'dIne role In the Jewısh hıstory AS the Egyptian calendar dıd In theırs. But, IN-
fer alıa, he suggested that the theory of others’ Was esigne FÖr the place where
the Irue calendar Was nNOT known” a 17 4A75 D’NÜ a17pa)“ and thıs 1S sımiılar
UT “emergency” eOTY (see Chapter 15)

aCcC Stern. In Aalendar and Community (2001), after diSscCussıng the theory of
others’ for whole DASC, fırst suggested that calculated calendar of thıs kınd
WOU hardly have been functional” and concluded that “1t m1g represent 111a1-

515gına OpIn10n.
Thıs 1S the bottom Iıne of thousand of iforts GCGeivei the meanıng of

the theory OTf others.’

!bıd, DAaLC ” For thıs GVGN trı1es fiınd SUppOTT In ıshneı O7a
Weıss, 0737 Na 19% . Nısan e Y atzu Israel MıMiızraım”), Bar-Ilan AÄH:

nual, 26-7, ama (jan 1995, 18558, otfe 14 ere
1a Weıss, ıbıd, 189 The 1S en from 1osefta Arachın 1:5
18 See Calendaranı Community,
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1HE ERM “ SHANA MEUBERET’

1O solve the puzzle, suggest reevaluatıng the meanıng of °cshana meuberet’.
CO have d eap year INn the Roman ulıan calendar (further: Julıian leap
year), C lıterally, yYCal ‘pregnant’ wıth O day TOen. accordıng to the
‘Others,. Jewısh calendar VCal, that overlaps wıth the Julıan leap VCAaTrL, must have
fıve days discounting the number of weeks, C.y 28 days, and hence consıst of

Ü-day and fıve 29-day months.}”
ere 1S varıant readıng. 1S equalliy possıble that in almudıc times c  shana

meuberet‘ designated leap Jewısh VCAL (of 255 ays), C 10  S 1S called full’
IC of the [WO meanıngs Was assumed Dy the term .  shana meuberet’ ogreatly de-
pends the role of the word NIYy In the theory Öl others’ (see Section S NotIi-

that GCVEN when accepted AS the Jewısh eap year, c  shana meuberet‘ In the °theo-
of others’ mMust be closely lınked the Julıian leap VYCal, overlappıng ıt In SPC-

clal WaY
The word “meuberet‘ (JICCUTS In the Talmud In d number OT places. Its precise

meanıng, however, Can be discerned only wıth dıfficulty. In ONEC dıfficult PASSaLC In
Arachın 9b, the SAadLlle PascC that alsO eals wıth the theory of others,

Mashrashıa fourth century),““ explained hOow ıt COU have appene In the
past that there WT EIL. O-day months In ONC VYCal

” rwo ITE 709 11124 rwo FT S ND vr
For example, ıf 1t WCIC chana meuberet,’ and the addıtional MOn ıbbur shana| Was f days.

Was acıtly assımed by as and the Tosafot that the SsecCcond part of thıs STa-
tement ‘“ıbbur shana Was of 3() days’| 1S o10SS the fırst part | shana meuberet|.
HOowever, ıt 1S clear that gel e1g O-day months, ONC CannotTt sSımply add 1N-
tercalary month of 3() days regular pattern OTf long and short months wıth Its
S1X O-day months. Ihus, ashrashıa 13[h month of 3() days
°“cshana meuberet” wıth Its Ü-day months.

To SUummMarTIZEe: the exXxpression shana meuberet,‘ untiıl al least the fourth Uu-

IY, had INCcCan Julıan leap VCALT OT, alternatıvely, Jewısh leap VCALT (of Za
ays TIhe chodesh ur (30 ays Was dıfferent entity, counted separately
from the rest of the VYCal

Arı elenkıy, “Secret of intercalatıon: ree Jewısh calendar ‚yStems In the 1IrsS centuries (2E”
("m77907 ONM d j TE 4 90 E r 410 In Proceedings
7 ]III C(onference the Hıstory of Judea and Samarıa (1n Hebrew), ed shel, Tel-Avıv 2002,

5-8
ıle speakıng In the TEeXT er Ravına, who usually 18 placed In the end f the CCENTUTY,,
Rabbhı ashrashıa COMMC Irom the generatıion of the fourth CENTUTY SapCc, Rava., SINCE they
cCOonNnversed several times (see Weilss 192, ote 31)
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"THEORY OTHERS’ RECOVERED

Assumiıng that c  shana meuberet‘’ refers Julian leap VCAaTL, the theory of others’
immediately becomes clear: ıt ugg| addıng rl day om Ibburo’ Jewısh
calendar VYCal 1C overlaps Julıan leap VCAal, thus allowıng CVCIY fourth Jewısh
lunar calendar YCal contaın 355 days

Let us cShOow that thıs Ssystem fits ell Into 19-year cycle WI Its interca-
lary and regular years). First, notice that wıthout addıng addıtional day CVC-

Julhan leap VCAaTL, the calendar has In the lunar part only 6936 (354 30)
days, whereas the Julhan solar calendar has 6939 / (365 %* 19) days during the 19

71ö make the lunar calendar match the solar, have change the number
of days In the lunar part In CVCIY there aAIC, aVCITaQC, 19/4 Julıan leap
years.“ Wıth these addıtional 54 days tO the lunar calendar, Can gel
694() Ma YA) days In the lunar cycle

We SE that the 19-year lunar cycle 1S OIC day longer than the 19-year solar CY-
cle Ihough the WAdY LO solve the problem 1S ObvIous (omıt OMNC day irom the Ilunar
calendar), the theory of others’ 1S sılent thıs The LCASON for thıs sılence ll be
diıscussed eI0W

1HE ERM ° Y OM IBBURO’

Ihe theory OT others’ be also sılent 16 calendar month must be
augmented Dy “Yom Ibburo’. day; however, etfaıle: study unveiıls the
facts Havıng pomted the annual 1-day for the Jewısh festivals, °others’ al-

specıfied In succınct WdYy when add the day
In almudıc tımes, °‘Atzeret‘’ me Shavuot (Feast OoTf eeks), the festival of

the SIVINg of the Ora IC in the month Sivan and lıterally . St0p”
SLOpP weeks after NM OM anef . the day of wavıng the ea the GV of
Nısan Sayıng ‘Irom tzeret LO Atzeret‘ before Irom osh ashana osh
ashanah'‘ necessIitates the addıtiıon of (MIE day In the per10d when the [WO inter-
vals overlap from osh ashana the followıng Atzeret, In the months
Tıshreil, eshvan, slev, Jevet, Shevat, Adar, Nısan, Iyar If day WCIC

ıIn S5Ivan, J1 amuz, AV, Elul, then between Atzeret and followıng Atzeret there
WOU be 355 days, 111e before the NexTt osh ashana and the followıng osh
ashanah, there WOU be only 354 days

The second observatıon 1S that the OmM1I1ss1ıon of Passover In the STtatement of
°others’ 1S LOO CONSPICUOUS ıt implıes that ° Yom Ibburo’ Was somewhere
between Passover and Shavuot Let us that °Yom Ibburo’ Was Ivar (see
also Appendix D
2} Of COUTISC, CVCIY 19-year cycle contaıns eıther four fıve leap However, four cycles; Z

5 contaın exactly 19 leap



155 elenkıy

Tosefta Arachın 1:+9 5SayS
M anı I e N MI9 N> ET AT A muv ZMl m7 N
' 15 11970 7 7l W 11970 uv FA 17370 ET ]] 2 n JIN

9779 rm 1970 5 ka N „üvw SE Z 1D7 s MDIN DW NN 190
Atzeret eıther the the SIXth, the eventh \of Sıvan|, NOT earher ater.

Yehuda Ssald: ıf the it 1S bad S1eN; ON the SIX mediocre; the eventh go0d
S12N. Aba Shaul sald: ach time that NOW [In advance | the day of Atzeret 1S g00d
Between "Yom ane (Niısan 16) and Atzeret there mMust always be 49 days

(3797 *1172 NN büm7 LA X] 17N) eadıng the followıng three options. Atzeret
Sıvan COU have only both Nısan and Iyar had 3() days, IC
Yehuda consıdered S12N. Atzeret Sivan COU have only both
Nısan and Iyar had 7U days, IC Yehuda consıdered 200 S1gN.
Atzeret Sıivan 6, ASs 1t 1S nOowadays, howeveruNOL that Nısan had 3() days
and Iyar had 29 days, as 1t nowadays, but VICE Let us thıs

The second ine (1a 7IM i NN 2 ia rrn ürn 2) In
Tosefta Arachın 1°11 5SdyS that osh ashana mM1g fall the SaJmıe weekday ASs

Yom ane (Nısan 16) thıs 1S possıble ıf both Nısan and Iyar have 29 days and
the NEeXT four months Sıvan, JTammuz., Av and Elul [WO months have 3()

days Therefore all four together ave 115 days As SCC, AanıYy other number
ea contradıction. Note the SAadIlle weekday AS osh ashana also WOU
be Iyar and Iyar 29 1 hereiore, Nısan 30; ıf al  S COUuU NOT poss1ibly tall the
SaJmIlle weekday ASs osh ashana 10 the CONLrAaTY, Iyar 3() COMl Tall the SAamıe

weekday AS osh ashana SINCE there WEIC exactly 119 days between them, and
thıs happens independently of whether Nısan 3() Was OT NnOTt

Moreover, ıf both lyar 3() and Nısan 3() WG a  Cl then osh ashana
WOU be days Off “Yom ane and therefore Bornstein’s second interpreta-
tion also adopted Dy Stern) of “Yom Ibburo’ In Tosefta Arachın 174 AS the

522“following day untenable.
The assumption of CONSLTANCY of the total length of Sıvan, Tammuz, Av and Elul

(118 ays 1S KeYy TOor (UiT Stern“ wonders al such assumptIion,
askıng “Why other options WGTE NOT CONSIdered . .  as WOU be expected of
pırıcally reckoned calendar.” Though the calendar Was not”empirıcally reckoned”
ASs Stern’s W book testifNes viırtually all OCCaS1ONS, the “other options” indeed
MUST hbe consıdered.

If between Atzeret and osh ashana there WCIC 119 120 days, then osh
ashana WOU fall the SAaJmMıe weekday ASs Nısan 16 GVCH wıth both NI-
Sdlml and Iyar havıng 20 days If between Atzeret and osh ashana there WEIC

117 days then, when both Nısan and Iyar had 29 days, osh ashana WOU

See 077 7777 0775, 93, ote E: and Aalendar and Communmnity 159, OTtfe IT
7 alendaranı Communmity 159
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neıther tall the SaJmıe weekday Nısan 16, HUT 1S there g00d candıdate for
“Yom Ibburo”

SIince Sapc Rava (d 350) postulated Sanhedrıin 10b) ( 1}17a 17’7
(“kıddush be Yom I  ur  9 that 15 specıal DTIaycCI (kıddush) 0Ug be saıd

flıckering (leap) day (while eneral rulıng orbıds thıs the 30th day of other
months), 'Yom Ibburo’‘ kept Its meanıng untıl the mıd-fourth CENTUTY.

Our solution for “MOM Ibburo’ also Canlls that Nısan Was only 1f

Iyar WCIC be In the former antıcıpated the latter UF

taphorically, “gave green| 1ght” 1t Ihus Nısan 3() W as ATa IN ( Or
Ibburo’ IC immediately sıgnale the exaCt day when Atzeret WOU
Thıs then 1S what bba au m1g actually INCAan In Toseflfta Arachın 1:9

ConJjecture. The day T 1A2N) IN (“Or Ibburo’ WAas Nısan
Remark. The ıdea of antıcıpation has been preserved In the modern rabbinıical

calendar: the 30th of the second month, eshvan 30, 1S only ıf the 30[h of
the IT' month, SIEV 30; 1S also

1' HE PA: SYSIEM

Remarkably, the theory OF others’ 15 known In WOT. hıstOry, though In disgulse.
In ONC OT hıs last PapCIS, ‘Ethiop1c Eiaster Computus’ (1979) Otto eugebauer
described the calendar that COU. have een used Dy the Alexandrıian church In
the fourth century.“ thıop1c calendar tables WG organızed In 19-year cycles,
and 28 consecutive tables comprise 532-year Ekaster a  € the Dionysian cycle
The dates and the weekday Of the Easter full 11OOMN f1x the VCal un1ıquely wıthın the
Dıonysıan cycle S1ince all of the thıopı1c tables Came irom fiıfteenth CENLUTY SCTI1-
Des, there WeEeIC three candıdates fOr the historıic time per10d they descr1ibe: 1532
33-1064, and Sal

Uncertainty In the datıng of these tables Was broken due fOo fortunate aCCI-
dent In 1976, Ephraim Isaac publıshed catalogue Oof thıop1c manuscrıpts In the
lıbrary of the Armenıuan Patrıarchate In Jerusalem. |wo manuscrı1pts A related
the Easter OMC Was 19-year ta  €; another 532-year The lat-
ter contaıned column wıth indıchons, of the In cycles Oof 15

introduced Dy Emperor Diıiocletian 300 SInce 15 1S prıme 19 and 28, the
known iındıctıon OT the YCaL allows MIXINg the YCal In J32-year un1quely
wıthın -year per10d. The ındıctıon of the In the Jerusalem manuscrıpt
overlapped wıth those irom the annual Festal Letters wrıtten by the Alexandrıan

Neugebauer, „Ethio0p1c Easter Omputus, Oriens Christianus, 63 (4) 197/9, Gr
Neugebauer, $AIODIC asSltTONOMY nd COMPULUS, ÖOsterreichische ademıe der Wissen-

schaften, phılosophisch-historische Klasse, Siıtzungsberichte. Vıenna: Austrıjan Academy f SC1-
g phılosophy-hıstory dIv1s10N, Proceedings 1979, and volume 247
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Bıshop, Athanasıus, irom 375 373 Thıs lowed Neugebauer date the Irag-
ment OTf the 310/1-367/8

The sıgnıficance of the thıopıc calendar tables for thıs discussion from
the tact that, unlıke Athanasıus’ Festal Letters, they contaın a(011 only the dates for
kaster, but also the dates of all ma]Jor Jewısh festivals (see Appendix Z and Neu-
ebauer Was convınced that the tables (and the underlyıng calendar) had theır OT:
SINS In the Alexandrıan Jewısh communıty. In DE and edieva Latın ıteratu-
_' the System Was o]ven the aInec °D. 26 the AaSCc INOOMN In days
wıth respect SOTINC fixed date

The C1Ivıl calendar sed In Alexandrıa durıng the Roman per10d, known AS

the Alexandrıan calendar, from the time OTf (aesar Augustus, Was combına-
t1ıon of the old Egyptian calendar an the Julıan calendar. In the latter, al] the
months eXcept ebruary ave 3() OT 31 days, an the addıtional 366 day 1S
ebruary 29 In the Alexandrıan calendar, all] the months had 3() days, and the
©  E epagomenal 5-6 days WT tacked al the en oTf the YCal, In August.
IThe first day ot the Alexandrıan C1ivıl VCal, 1: usually egan August
29, CXCCDL In the precedıing Julıan leap when ©  E 366 day
Was the PreviOuUSs c1iıvıl yYCal August 20 makıng the YCal ar

August 30 26
The Alexandrıan church adopted the sımplest calendar wıth 1-day

The Ekaster tull 11O0ONMN each yYCal moved, wıth regard the Alexandrıan
calendar, 14 days LOrward; In the intercalary VCAalL, they WEIC addıtionally moved up
3() days.“' Accordıing the thıopı1c calendar tables they WCIC

I0 Z 18, I 26, IS 4, 23 12, 1 20, 9, 28, IL 6, Z 14, 3,
where dates hıgher than ZA (1n ıtalıcs) stand for the seventh month, Phamenoth,
dates lower than 74 belong the eıghth month., Pharmouthi; and the 13th month
Elul I{ 1S intercalated before the beginnıng of counted Dy the pattern 337
33302 from the fırst VCal of Dıocletian, 284 M — MO 19): Dy the pattern
HAn Iirom

Seven intercalary months add UD 210 days, whereas nıneteen 1-day chıfts
cOmprIse only 209 days Ihe cycle Was restored Dy MOVINg the E,aster tull L111OON

down Dy days in the last yYCal of the cyele In medieval lıterature, the 2-day
Was called °saltus Iunae’ lıterally, the Jump of the mOoon.‘

D In the In Orıiens ASTIanıuıs (p 101), eugebauer 1splays only SCVCN-YCAaAI Tagment,
111e In the book (p 100) he speaks f the 59-year Tragment.

ıchards, Mappınz Time: The Aalendar anı HIS Hı1story, (Oxtford xTOT.| Universıty Press,
1998, 157
After establıshıng the date of Passover and its day of the week, ıt 1S Ca y tınd the date f Easter.
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IL[HEORY OTHERS’ VS AÄALE

The eDa calendar, In princıiple, 1S equıvalent the theory f others.‘ Indeed.,
1-day forward wıth reSspecCt the Alexandrıan calendar YCal of 365 days
SAa 354-day Iunar calendar YCal T’hıs 1S exactly what the theory of others’
Sug In ıts fiırst part the festival In A regular VYCaI ollows the DreVIOUS ONC Dy
OULr days, 5() weeks eing discounted. The SAallle 11-day In the Alexandrıan
CIvıl leap yYCal OT 366 days eal to Iunar calendar yCal of 355 days Thıs 1S exactly
what the theory of others’ Ssuggests In ıts second part leap VYCal makes 7VE day
separatıon, 5() weeks eing discounted.

ere 1S NUANCC, however. Because osh ashana In thep calendar fell
earlıer than September, and thus WAas always later than the Alexandrıan 366

day August 29), the only WdYy fOr the Alexandrıan Jewısh communıty
keep the 1-day unıform IOr all Jewısh festivals TOMmM osh ashana Pas-

Was add the 355 day the lunar calendar hefore osh ashana but
close It; for example, in the preceding month OT Elul,1 regularly contaiıned
79 days 1hıs 1S what SC In the thi1op1c calendar tables.“®

The addıtion of day Iyar immediately SpO1Ss thıs un1formıty of Je-
wısh festivals wıthın the Alexandrıan calendar: there 111 be only days ıTieren-

In between [WO consecutıve festivals of Shavuot, though between CONSCCU-

tive osh ashana ST1 11 days that the addıtıon of day In Iyar
Was orıented, nNnOoTt toward the Alexandrıan calendar, but toward another ON  @ TIhe

only CIvil calendar wıth the 366 day close lyar that the mınd 1S the Al:
1an calendar wıth Its leap day February 29

The Julan calendar 1S the only OMNEC known respect unıtorm 1-day
wıth Yom ur In Iyar (and later In ar Thıs that the theory OTf others’
Was tied the ma]jor Roman calendar Ssystem and thus Was independent of the
Alexandrıan cpa| calendar.

ID AS 3()-YEAR CYCLE?

Because the ‘others’ AIC sılent about ‘saltus lunae,‘ let uSs 0o0k for another calen-
dar wıth annual 1-day that does 30011 need ıt The closest 1S SÜ0-year eyele
Subtracting 1 days each YCAaT, wıth the addıtion f 3() days In the intercalary V  9
after 3() WI 11 intercalary years) ONC the SAalhlle startıng date

In the thıopic tables, and, lıkely, the calendar of the Alexandrıan Church, between osh AasShNa-
nah and the “Passover feast (Nısan 14) there WEIC always 190 days, the intercalary mon In the
Iunar calendar Was Jul H Ihe system OT intercalatıons of the second Jul SUOCH back the
c1ent Babylonı1an calendar. The 190 stands for p 13 days The WEn days before Nısan ShOW
that the DrevIOuUS SIX months NnCIude: TrTeEE long months and ree OT' months See “Ethi0opı1c
Eiaster Omputus”,
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The 30-year cycle 1S known In hIistOry: ıt Was champıioned Dy ONC FKastern
church, as mplıed Dy the Sardıca Document, submiıtted by bıshop of Antıoch to
the ardıca Councıl In 343 TIhe bıshop apparently trıed that Jews
sed SÜ0-year cycle and stretching hıs intentions beyond the texT In OUT an
argued that thıs cycle Was preferable the Alexandrıan calendar. In that docu-
men(T, the dates of Eiaster full (Nısan 14) dIiC paralle Jewısh Passovers
for the 16 after 328 these dates co1ncıde, CXCECPL for when Passover tfell
before the vernal eqUINOX, In early arc

(One Cannot conclude irom 16-year per10d whether Jews actually sed 3()-
19-year cycle, whether the latter Was part of the ITE BIE the “DAaCı SyStem.

The Antıochean bıshop COU have eagr that Jews had used 30-year cycle In the
past, prıor the 19-year cycle The bıshop COuUu have assumed urther that the
former cycle had been In UuSC ASs long AYgO AS the time of Jesus:; therefore hıs o_
ca]. ”

10 feiteräate. the ardıca Document hınts onIy that 30-year cycle IMIL. have
been In UsSCcC by the Jews sometıime before 23473 The tact that the bıshop Was unable

pomnt wıth certainty the date of Passover In 344,u that NOL only Was

19-year paCc used, but that ‘saltus lunae’ Was antıcıpated In that leap Julıan
VYCaL

I HE WORD ONLVY IHE THEORY OTHERS‘

Only,' seemiıngly accıdental word In the first part of the Statement about regular
y  9 COU. indıcate the cycle behınd the theory of others’ and the Irue meanıng
of c  shana meuberet. ere d1iC [WO WAaY> read it; and each has Its IW problems.

In e-emphasızıng only, the theory of others’ sounds lıke trıvial sStatement
about the length of the Jewısh regular and leap wıth need for ‘saltus
Ilunae.‘ T’hıs speaks strongly In favor of d SÜ-year Cvele pac calendar, where, after
3() y the Jewısh date woul fall the SAamıe Juhan date wıthout AlLYy ad-
Justment. Wıth thıs readıng, °shana meuberet‘ Can designate eıther the Jewısh leap
VCAIT OT the Julıan leap VCAL, The only feature mI1ssıng In the former Casc 1S A

indıcatiıon of hOow Often Jewısh leap days have fOo be inserted.

29 17S' analyze Dy Chwartz, ( Arıstlıche und jJüdısche Ostertafeln, Berlın, 1905; cf. Calendar and
Communmity, 1724.1372

Bornsteın, al Dy h intultion, supported (though ıth 20-year delay) the idea of
l jU-year cycle sed by the Jews ın the beginnıng f the fourth CENTUTY; SCC hıs D7 41920
(*Ibburım veMahzorım), a Tequfa, 2U, 1924, 319 Hıs arguments, however, WCIC purely almu-
dic references avına’s words INn Arachın Ubh and the 60-year calendar SECENT 24) Dy Shmue!l
Yarchıinal Yochanan Hulın 95b), where the 600 IS nothing INOTIC han ouble 30“
yeL dıivisıble by 4, and thus ITUE cycle, independent of the posıtıon of the 1IrS leap VCaL What
Bornsteimn mıssed W the relatıonshıp of Shmuel actıvity ıth hat of Chananıa.
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In emphasızıng NIy In the fırst part, ıts Om1I1ssıon In the second part (about
leap years) indıcates that there AICcC times when Julhan leap YCal of 366 days does
NOoL meet Jewısh of 255 days, but MEeEETISs VCal of dıfferent length, lıkely of
354 days Thıs implıcıtly pomnts masked ‘saltus Iunae’ and speaks In favor of rl

19-year cycle Thıs interpretationu that the “hihan leap year’ 1S the only
irue meanıng for °cshana meuberet.‘ Wıth thıs, the Ssystem of °others’ becomes
complete, CXCCDL for A indicatıon of HhOW the ‘saltus Iunae’ should be applıed.

SATLHUS UNAE IH  — 19-YEAR

If the Jewısh authoriıties dıd uUusSc the 19-year cyclıc calendar wıth annual 11-day
In practice, OMNC has LO explaın whaft they dıd wıth the ‘saltus lunae,’ because

there 1S place for yCal f 3573 days In calendar that has Iyar (Adar) d the
only varıable month The only solution 15 that the day WAas dropped, not In the last
VCal of the cycle, but in any Julian eap year of the cycle fOor example, the 30th day
ıIn Iyar (and later In ar SIımply Was not

ere 1S another WdY implement ‘saltus lunae’: intercalate month of 7Q
days (IIGE In Cvele Thıs COUuU have been exactly what Rabban Shımon ben (Jam-
el suggested In his dıispute wıth Jlanna amma Therefore the theory of others’
coul have been the maJor Jewısh calendar In the mıd-second CENLUTY.

AN  eRA
[HEORY THERS’ HROUGHOUT HISTORY

111e the simılarıty between the theory of others’ and the pac System f the
Alexandrıan Church 1S fiırmly established, A dırect ınk 1S MI1SSINZ. (Itto eugebau-
(S1} elleve that the Alexandrıan Jewısh communıty COUuU have had pattern for
both Let us o0k al another eature that makes both calendars sımılar: A interca-
latıon pattern.
If (MIE ıdentificatıon Of Ha1ı (Jaon’s *fırst sages’ ASs Shmue!l Yarchıinaıl and aye,

of the IM and fourth ceNturıeS, IS COTTECEI then the theory of others’ COU
have been practiced In Babylonıan communıities ASs well Let us the SeM1I1-
ısıble S1Z2NS of the °others’ hrough Jewısh history after the second CENLUTY.

11 {IHE INTERCALATION PRINCIPLE

The Alexandrıan Church calendar chared wıth ‘others’ the Samllec princıple of
intercalatıon of the 13Ü1 month Indeed, Tosefta Sanhedrın D lısts OpIN10NS of
four rabbıs
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(Ine intercalates the VCal only ıf the Tequfa INISSECS MOST of A month And hOw much ı MOST of
month? 16 days Yehuda LYS thırds of mMOn | Which bn days Yose PDU-

the VCal and ıf INISSCS (1) 16 days before Pesach intercalate 1 (Z) 16 days before the Chag
do noTt ntercalate Shıimon 5SayS Fven ıT INISSCS days before the Chag intercalate ı

The Talmud (B Sanhedrın 13b) adds the four OPINMION of
others
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T A Y IN ( A RN 1013713 E 107107779 D7 IN
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as the COoMMEeNTaTY Sanhedrin 13b interpreted thıs PDASSaLlc As ollows

According ()thers | ıntercalatıon NECESSATYV/. when Tequfat Nısan Nısan 16 But ıf
al  S Nısan the month NOL intercalated but dar day ave days hat
the Tegqufa Nısan Il needs he Oorder that the Tegqufa INTIO the Er

Nısan and the Hc  S Tequfa quarter begıns ıth Nısan hat the Pesach sacrıfıce and the
ole Pesach holıday 111 be one IN the 1C')  S Tequfa quarter (season|
Hence others for intercalatıon 1T Tekufa Nısan WAas IMNISSINS Nısan If

the Tekufa Was Suppose tall Nısan 15 aVvO1d intercalatıon others PIO-
pose trıck OTf addıng exira day dar dar 3() 1C WOU place the 1le-
kufa Nısan and WOU NOT FEYUIIEC intercalatıon But CHECHVELN, for others
Nısan WAas the boundary for intercalatıon The SAMC basıc princıple Was upheld
Dy the Alexandrıan Church

Indeed Nısan what the Chrıstian Church 52 the °‘Kaster full I10O0OIMN In
the m1d 17 CENTLUTY, DI0onysıus Bıshop of Alexandrıa 750)s argued that Easter
Sunday MUuSt be celebrated after the CQUMMNOX But already the late 1r CENTLUTY,
Anatolhus of Alexandrıa later Bıshop of Laodıcea (d 263) HIS Paschal Canon
111 wriıtten Z CItng 1lo of Alexandrıa and Oosephus Flavıus emphasızed
that ‘Jews of old’ had observed the CUYU1NOX rule and therefore the Faster full
1L10OIN ıtself Must tollow the CUYUIMNOX

31 Zuckermandel Tosefta AR T Deciphering thıs Tosefta 111 be the subject of nother
See Ekusebius the Church Hıstory (HE and 17) Anatolius places the CQU1MMNOX
Phamenoth O Ihe Alexandrıan church compute: the date of the vernal CUYUMOX
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ere 1S posıtıve data confirm whether when the Alexandrıan Jewry
bserved the "eEqUINOX rule and what the latter actually HOowever, the Tal-
mMu mentions everal Alexandria-related episodes that Can cshed SOTIC 19
theır calendar.

An interesting episode 1S recorded ın the Palestinian Talmud., erushalmı)
Erubıin Z

D VW NZAI1IUÜZ a 77 T N27I097R7 \”IN WIIN F
11A71 IO ” ”“ 7177 E \ 197 3C D ATW „ WIAN Z 1177 19

1WD) Z DOMIN Ir 179 1U N 17172277 9170 m>
went Alexandrıa and they raised ulavın palm branches| Shabbat

[ A mı ear‘ and sald: who 111 mng hem CVCIY year” Yose sent them

MCSSaLC. Vn though WTO yYOUu the ates of the festivals, keep the CuUuStOmMS f yYyOUL athers,
whose souls AIC rest.

Amı (a iscıple i Yochanan) an 1VeE ın the
ate Ir CENLUTV. Y ose probably 1Ve al the Samıe time (: slıghtly later

1S clear that the Alexandrıan Jewısh communıity kept dıfferent calendar
than the Jews In Eretz Israel The fact that they raıised palm branches the
fırst day of the Feast f Tabernacles (whıch fell a  a ShOows that

informed them of the CX time i osh Chodesh.“” Thereiore, ın the
ate 1T CENTLUTY, the calendar of Alexandrıan EWTY W as dıfferent than the
ola calendar.

Thıs STOTY suggests that the Alexandrıan Jewısh communıity COU have pract1-
ced epact-based calendar, 1C Wäas dıfferent irom the ola calendar pract1-
ced by the Jewısh communıty In Eiretz Israel We do not KNOW, however, when the
Alexandrıan Jews egan usıng the epact-based calendar and how el ıt Was OT121-
nally adjustied the irue LNOOIN posıt1ons.

All know about the calendar of Alexandrıan Jewry 1S that It WAas Iınked
the Alexandrıan calendar. letter from Peter of Alexandrıa., would-be Alexan-
drıan bıshop 300, defines the boundarıes of Passover In of the 0Ca spring
months, Phamenoth and harmuthı

They Jews| celebrate [Passover| DYy necessity twıice In Phamenoth and HGE CVCIYy thırd yYCal In

Pharmouthıi: for it 1S$ from the beginnıng C VEn before the advent of CHrTISt.: that they ave plaınly
always one

Ihıs that 300 In Alexandrıa, Nısan fell early ASs Phamenoth
Let uUuS cshow that the intercalatıon cycle of the Alexandrıan Jewısh communıty

the thırd-sıxth centurıies from tolemy's SVDLaXIS (Almagest) be discussed In separate

373 ( alendarand Community, 173 On 1/4, ern that 1Xe calendar W ds Ssent

A, Y ose’s remark could hat the Alexandrıans, knowıing exactly the day of osh
C'hodesh Tishreı and OT the first day f Sukkot, decıded cance] the celebratiıon of the second
day.

35 (F alendarand Commumity, HZ and urther discuss1ion.



166 elenkıy

m1g have been establıshed at the turn of the first CENTUTY Indeed., al that
time the old Egyptian calendar, wıth 365-day yYCAal, slıpped AWAaVY from the vernal
eqUINOX: ONC day CVCLY four er Augustus’ reform In 26 B  ' thıs motion
Wäas hecked and the vernal eqUINOX Was hought fall Phamenoth 29 (March
25) Assumıng that inıtially the intercalatıion princıple Was identical what Was
laımed later Dy the Alexandrıan CAHurceh:; that 1S Nısan (Easter full mOo0On)
COUuU NOTt tall priıo0r the vernal eqUINOX, ave explaın hOow, hıstorically, it
COU slıp down by 19 days Thıs ca have appene 1T al SOMEC pomnt the lower
boundary for Nısan Was seit Phamenoth Counting back 76 Irom 26

the YCaI of Augustus’ reform, pomnts 102 the beginning OT the tenure of
Judean Kıng Alexander Janneus (103-76 BC), wh had StronNg t1es wıth Egyptian
Jewry.”” 1S plausıble that al that time the Judean and Alexandrıan intercalatıon
princıples WEITIC synchronized, but later the Jewısh Alexandrıan SySstem Eröded,
eıng attached the old Egyptian calendar.

1 hıs 1S supported Dy the chaın of events surroundıng the 94-85S arl-
SAa1C revolt agaınst Kıng Alexander Janneus. In A unprecedented incıdent. arlıl-
SCCS Invıted the eienCcı Kıng Demetrius {I11 Eukerus overthrow Alexander
Janneus (Jewıish Antı9g., 15:376). The only ratıonal explanatıon for invıtıng TO-
reign kıng replace natıve IIC 1S that the Pharısees viewed the replacement of
the ola calendar by the Epact-based calendar d natıonal TeAaSoOoN Indeed, the
former calendar, IC they had earned about In the Babylonıan exile. n_
ted In theır CVCS, authentic Jewısh practice. eieuncı Ings used the old abylon1-

calendar wıth Macedonıian for the months. and the Pharısees Sa  < In
them rehable partner.

The Tact that durıng the revolt the Jewısh cCcrowd threw cıtrons Ar Kıng Janneus
Jewish NÜOQ., 15:37Z) ShOws that they dıd NnOoTt 1n the day for the Feast of
Tabernacles Was assıgned correctly. Indeed, Kıng John Hyrcanus (d 104 BC) 1S
known have broken hıs lıte-long allıance wıth the Oharısees al the end of hıs
ıfe remark In the Jewısh Antıquities that the en of Kıng Alexander Jan-
LICUS (d 76 BC); hıs WIdOW, Queen Salome Alexandra, reestablıshed old arl-
Sa1lC practices, accordıng the tradıtı1ons of theır forefathers. 1C her father-ın-
law. Hyrcanus, abrogated” Jewish NÜG., 13:408), certamly refers the calendar
practices. 1 hereiofe. after chort per10d (c AT BC) of practicıng perhaps
another epact-based calendar, Judean JewrYy returned fOo the Ola calendar.

Itf Kıng John Hyrcanus borrowed the calendar Irom the Alexandrıan Jewry,
then the latter had practised the epact-based calendar SINCE al least 104
lıne wıth Neugebauer’s conjecture.

osephus Flavıus, Jewiısh Antıquities, 13:352-5; brings SLOTY INn which Egyptian Jewısh eaders
warned Cleopatra agaınst CONquerıng er che WOU. make all Kgyptian Jews her enemil1es.
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ATE SECOND CENTURIES

|et us 1st the calendar references In the Talmud Iirom the l1ps of the Ir CENLUTY
SapC, Sim|[(1]at, and ShOow that they Can be interpreted In of °oOthers.’

First, SCC that durıng the tenure of Yehuda ha-Nası, dar took the
role of the varıable month, played untiıl then Dy lyar According the SAadlmlle DASC
of the Talmud RE 196) where Rabban Shıimon ben Gamlıel argued fOr the 1N-
tercalatıon of month‘ (29 ays), Sım|laı testified that In the past the Bet
Dın lowed the palr of dar and dar be eıther both long (30+350) both
short 294 29), OT ONC long and the second chort 30.:429).

50 9N T} F17 7194 Z 1U Z a N N ONM (D DDNR7
N 72 rIN v I2 U 17R 70 RO 171W97 S QONUW 7
ND IN m 2719 1 ON mLTE TE Vr al W SG TIn
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077 m19 70°
Contrary Kav Nachman Bar 1sda, testified Sim|[l]aı that, In the Alllc of Haggal, aCcNa-
ra, and Malachı [WO ars, that IT they wanted both long-— do, ıf they wanted both or do,
and ıf they wanted OMNC long and nother or do And thıs WdY they behaved In the Dıaspora.
BHut In the of ()UT they Ssald: Always OC long and nother or untiıl YOU dIC infor-
med that osh Chodesh W dsS fixed In the Land of Israel time [i. the 3()lh day OT the past
mon They sent {O Mar Uagba E message|: ar adjacent Nısan 1S always short

The 1r optıon 1S for regular ıntercalary VYCAal. The second optiıon COUuU
reflect the °saltus Ilunae’ In dar L, Cn intercalatıon of 9-day month, the PTO-
posa of Rabban Shımon ben Gamlıel A explained above. The Tırst option pomnts

A ıntercalary leap YCal wıthın the zDaCı SYStem, wıth X 355 day
In dar I1

15 unclear how long thıs version of the theory of others’ urvived because
later saıd that, accordınz OUT ra (Rabbı Yehuda ha-Nası"? KRav

Arıkha?), the first [WO options WEIC forbıdden The ban the second optıon
294 29) that saltus lunae COU longer be applıed usıng ıintercalatıon
of 79 days, d Rabban Shımon ben (Gamlıel suggested.

The ban the first optıon 30F50) 1S LMOTC puzzlıng, yel 1t Was confirmed by
later, Z5U. STtatement RH196):

H- *1710 70° 11DO0r7 STAn AA 6_ —-  man 790
They SEeNT INCSSaLCc Mar Ugba: dar adjacent Nısan 1S always OT'!

We Can why thıs happened. In the time of Yehuda haNası, INCS-

SCHNSCIS WeTC sent Babylonı1a inform them of the date for osh Chodesh The
MOST vulnerable (closest osh O  ( of all festivals, asıde Irom osh Has-
ana Was Atzeret avuo and ıt WAas decıded permanently {1x Nısan and 1y-

Nısan Was 1X€e: al 3() days and He  S problem four 30-day months In
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L1OW, Iirom Shevat Nısan, ıf the second dar WAas a  e and °Yom Ibburo’ Was

AS the 30[h day of the first dar
Clearly the dıd nNnOT want have four long months In 10  Z But how

COU. they urther handle the ıntercalary leap vA  9 16 HI ASs often A4Ss

times CVCLY 76 years?

13 VM I[BBURO’ ME

The only WdYy avo1d four 30-day months In LO  S Was tO play the Elul option. In-
stead of [WO long ars., the INaAaYy ave sed the scheme for the
ars. ıle Elul of that VCal became long StTates that

Nr i AAn N 77 > 17n N> 77° NT \N
-aa MAÖSN

Saıd the the 1t10N of ExIiTra day Jul instead of Adar| Was NOT one SINCE the days
f Hıra. WAas NOL one SINCE it Was NOT needed; thus ıf it 1S needed Call make Elul full

Though durıng CVCIY 76 there COMl be OC!  CS of four long
months ıIn FOW, the Talmud RH 20ab, a speaks about only OUr In
1C the month Elul Was made long ese four Occurred durıng the SECNC-
rat1ons between Rav (Rabbı Arıkha) (d 24’7) and Rava (d 340) There{Tfore,
must explaın three addıtional when dar {{ Was made short The ANSWCTI 1S
obvıous from what have already earned such CIrcumstance COU COMEC

from manıpulatıng the °saltus lunae’ Dy placıng it In Aalıy leap YCaL of the 19-year
cycle

ACK IHE SECOND CENTURY

The academıc ar  u In Section between Rabban Shımon Ben Gamlıel and
the ANONYMOUS Tanna sShows that the theory of others’ MOST lıkely orıginated al

the almudıc academy In Usha, Galılee, where Rabban Shımon and Meır
taught In the mıd-second CENTLUTY. However, everal pleCces of evidence pomnt
CVENn earlıer per10d the time of the Bar Kochba revolt, 137221535 The fırst 1S hısto-
rical: Meır egan calendar actıvıty durıng the leadershıp of Akıba,
SITONZ supporter of the Bar Kochba revolt. The second 1s substantıal: the sımplıc1-

of the theory of others,’ especılally wıthout the ‘saltus Ilunae’ feature. Both A1L-

guments A1L1C backed Dy actıvıtles of another SaLC, Chananıa of enNardea

An immediate remark., “a 35 1777777 NX KW ürn 7077n C4 y 2777° NTr
111 79109, ıf 111 make uncertaın [Spo1l| the day f osh Hashana  27 Was answered Dy *r 1S
better spoı1l osh Hashanah han all olıdays.” It ** al] olıdays” ere Passover and Ataı
STET, then the ANSWECET 1S concerned ıth violatıon of the basıc ormula of °others’: “1TOM Atzeret
{O Atzeret and from osh Hashana osh Hashana, days only  27
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Tosefta Megılla Z of the simultaneous of Akıba
ehardea and of Meır Asıa rrn 945 intercalate the year’)
Because intercalatıon outsıde Ebretz Israel Was ormally prohıbıited and because
rank and fıle MESSCHECI Was enough the addıtıon f 3() days the

KWr 8 regardıng the above of the Jewish eaders must

INCAall somethıng dıifferent Stern remarks “the DUTDOSC of these 15

mewhat unclear AS 1{ WOU. have been perfectly poss1ıble and normal intercala-
5358the VYCaI Palestine

We uggest that the OUINCY COU INCAan only OIC ıng break wıth the old
tradıtiıon and the estabhlıshment OT He  S OINNC Accordingly, the above CXDICSSION
E SE thıs Context MUuUStT INCAan nOot addıtıon of month but fOT-
mula of HhOW to add °Yom Ibburo the Julıan leap

The last argumen has support Iirom another SOUTCEC The Palestinian Talmud
Ketubot hınts that the mısfortunes that befell Shmuel Yarchıminal (d 250)

Sapc from ehardea l Babylonıan CILY, stemmed “from the Samıec S11l AS COMMIT-

ted Dy another ra irom the Samıec CILY, C'hananıa 3 30r T7 MNUNM
Sn rOrNM 1WI7?) (In the other hand know irom ECrTraKA0O
63a that Chananıa ıntercalated years an INXE. months (DEI m”7 HS

Q I’hıs u that technıques WECIC involved but consıdered

separately addıng ON day W Ja and addıng month (D7’WTM 91277)
Because Shmuel Yarchıinal had COMNC forward wıth 60-year calendar

(whıch double 3Ü-year cycle) and explicıtly equated Eruvin

56a) the solar VYCal wıth the Julıan VCal benchmark the COTY of
others 539 (TE Cal reasonably expect that Chananıa sed the 30-year cycle
wıthın the eOrYy of others ()JI JusSt neglected saltus lunae etfe 15 lıttle dıfficulty
requıred IMAYINC that Chananıa earned the EeOTY of others from

Akıba the latter VIS1 enNardea Accepting thıs the only LCASOI fOor
such hasty teachıng Was PICDAIC Jews the Dıiaspora for CINCISCHNCYV
S1ITUatıon such when the Beft Dın ceased functhon IOr example durıng the
last VCal 135 of the Bar Kochba revolt The saltus lunae COU ave been drop-
ped fo keep the calendar irom eıng LOO complex

We also know from the Palestinian Talmud Sanhedrın Nedarım

13) that MECSSCHECIS from TeLz Israel sent Dy Rabban Shımon ben Gamlıel
topped Chananıa calendar practices gaın A INCSSCHLCI MCANS change

calendar As suggested Section Rabban Shıimon COU. ave Ordal-
ned STTICT implementatıon of saltus lunae and therefore 19-year cycle

aAalendar and Community, 22
ern ( Calendar anı Commumnty, 258, ftn 166) 15 rıght 1 hıs that Julhan VCaI ..;  may AaVvVe
een instrumental ı SCEIUNg hıs 60-year schedule of intercalatiıons” — the Julıan VCal IS OIL-
tant part of the eCOTY of others and of an Y eT system
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15 HI WAS PRACTICED
EHARD AND PUMBEDITA?

The subsequent fate of the theory Of others’ 1S nOot VC clear. We NOW about
the staunch Oopposıtion of Yochanan, head of the Beft Dın (& 220-250) al
Tıberilas (a Jewısh polıtıcal center In Eretz Israel and seat OT the Jewısh Patrıarch),

Shmuel Yarchinal’s calendar. Yochanan also sent INCSSCHESCIS
Asıa concerning SOTIINC calendar maftfiers Sanhedrıin 26a)
V 323 AD w e 7”7IN7 Yr AIn V 2719 N9fin

Y A Y 575 ON A a "”DUN ‚wW777
Hıyya Bar Zarnukı and Sımeon Ben Jehozadak 11ICEC WEenT Asıa ntiercalate the VYCAaL.

They WEIC mel Dy esh Lakısh, who joıned them, Sayıng, . 111 COMMNC and Nl theır procedure.'
Thıs COU INCall another change the calendar: (hereiote: ıt 1S impossıble

Sa Y In 1C form the theory OT others’ COU have een used, ıf it Was used al
al In Eiretz Israe]l after 270 But it COU have been practiced In Babylonıa In Ne-
hardea, and later In Pumbedita where Rava hmuel’s iscıple, taught. Since
the head of the almudıc academy in Pumbedita, aye (d 559); eGCiare the
importance Tf 25-year cycle, and therefore of Julıan VYCAal, he Was surely In T
VOT of the theory of others.‘ Hıs colleague, Rava (d 550); COU. have also O_
wed the °others’ SINCE he sed the expression Y Oom Ür In halakha But In the
post-Kava CTA, In the Eiretz Israel SaLC, Hıllel Bar Yehuda, decıded In favor
of the ola| Ssystem and al thıs pomnt the academy In Sura attaıned predommnance.
Ravına, Sasc of Sura 5th century), already speaks about the theory of others’
ASs somethıng alıen. Rav Ashı. another I1a of Sura, the °edıtor’ of the Talmud, has
ODIi1ıterate an y essentIı1al vestige OT the theory of others’ In the Talmud, CeXCCDL TOTr
everal when ıt Wäas quoted In conjunction wıth another halakha

WHEN WAS IH  — THEORY OTHERS’ FORGOTTEN?

Giving comment Arachın 9b, as Iowed hımself COTrrect the °others’:

' 19OMUN NZIN NN“ $  S
7T VMNZIN NN 789 e a 87 > TV'’N O05 1D OT1

d 178 P NI N 977} A I[N7N WTr 17 AD IN AI >
FINDTN NN

Why do ‘others’ hold .6.  1ın order””? Clearly the dıfference 1S Just ıle they should >a y ollows
ONC intercalates the mMOn only|] because f need, and ıt ollows hat the dıfference IS only
as 1S the dıfference 1s sometıimes fıve days, nOot LOUTr, 1ıle In order‘

MUST INCAan applıcatıon OT 1-day It that neıther as (d
1L1LOI Rabeıinu anane (d received the authentic tradıtiıon fOr the theory of
others’ and led CVECIVONC after them aStray. 1S interesting Sspot the precIse
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mMOMment when the Irue meanıng of the theory of others’ Wäas ost from the Jewısh
WOT.

Though Haı (Ja0on dıd NOT mention ıt explıicıtly In hıs 997 letter, it Was ımplied,
ASs discussed In the Introduction. partıal A11SWCTI the above question
from readıng the Ocuments pertamıng O the 02720724 diıspute between Saadıa
(Jaon of Baghdad and Aaron Ben Meır of Tıber1las. Ihe dıspute Was the ubject of
Bornstein’s 1904 book, wıth the Xa| quotation from the extfant pleces of the Or1-
gına etters Ooun In the (alro Geniza.

(ONEC point, accordıng Bornsteın, the Jewısh of Baghdad who vied
agalnst Ben Meır suggested that the latter wanted restore IN practice the °theo-

of others.’ Bornsteiln’s cCommenta 1$ singularly ımportant ASs ıf shows the cp
of mısunderstandıng of the theory of others’ Dy foremost cholar of the Jewısh
calendar:
”2 MI r 2759 N” AD 17170702 NI 7 Ea A
1 SI ”5 7) C121} rvo  S FEA IN r 2 ( . AI i aar
F1 162 NTW DIN Arn 110109r 15n 119 „“ ‚(Bornstein: FT HTE
T Bornsteıin: NN DTN 291 T 5 7) 619719 FTW FRÄAIND KWr 1727 RE
—’ e Ya 837 92 9! (1 79S) FT KDWNM . K E 77

MI7r Sn FAa s IW DIN An } ‚(Bornsteın:
VD NN mA F 1 ’ 555 m0 Ka PX 07 DIXNNM d

WD 271979 057 C219

When ıt became known hat Ben Meır, In Oopposıtıon the Babylonıan 5 made intercalary
VCar 0272 °deficıent 1 of 3873 days total| and saıd that between it and the ext yCal ere AdIC S1X days
(Bornstein: accordıng COUT tabhles 1ve); and Ou non-intercalary YCar 9273 hat ıt 1S °normal’
‚ of 354 ays and between ıt and the exT VCar ere ATC five days (Bornstein: accordıng (J)UT

tables our [UTMMNOT quickly passed hrough the Camp (Bornstein: ıth regard hat yCar 024,
accordıng Ben Meir, mMust be Tull’ |Of 255 days hat he Wwants make all intercalary
°‘deficıient’ and make all COINMON ‘normal,’ Was the Op1nıon of ‘others,” between Passover
and Passover and between Atzeret and Atzeret four days only, ıle In the intercalary yCal
fıve.

Remarkably, In the TexTt of the letter of the ‘Babylonı1an sages’ there Was de-
finite reference the theory of others,’” perhaps because half of the LtexT 1S noTt
extant However, accepting Bornstein’s interpretatıion, hıs last remark, ‘wıth
regard that yvear 924 accordıng Ben Meır mMust he “tSull‘ ‚of 355 days], mplıes
that the Jewısh In Baghdad dıd know that 90724 Was Julıan leap VCAlL, and
therefore, accordıng tO the ‘others,’ MUuUSt be uı IThe also sensed that Ben

Makhloket Z ast paragraph. Our AIC In TacCkefts ere Was [CASONMN for Bornsteıin
the theory of others incorrectly (Passover nstead of zeret), unless he W ds inkıng of

leap day In dar.
!bıid. S, ftn In the extant pleces of the {EXT of the second letter © the discuss the
possı1bılıty of [WO cCONsecutıve eing separated Dy ‚VCI EIL. days Ihe last number
1S astonıshing SINCE neıther the modern Olaı SySstem NOT the theory f others allow for INOTEC
than seven-day dıfference!



1772 elenkıy

Meır applıed ‘saltus Iunae’ In the intercalary VCal 2 the ‘unwriıtten rule dISCUS-
sed above.““

Thereifore, the irue meanıng of the theory of others’ dıed In the eastern

part of the WOT In hıs 9097 epistle, Ha (Jaon chose NOT to mention ıt explhicıtly Dy
NaAaINC, probably eing unwiıllıng tO d1ISCuss the change In the meanıng of J  shana
meuberet.‘ In another hundred V  D Its first meanıng Was completely lost. al least
Dy the European Jewısh communıty.

SUMMARY

In the second half of the second CCENTLUTY, the Jewısh communıity In bretz Israel
sed fıxed calendar, SCCN from the dispute between Rabban Shımon ben
Gamlıel and the ANONYMOUS Tanna In the Baraıta quoted In 19b and

Arachın b
The term °cshana meuberet‘ orıginally the Julıan eap Vear.

31 HeOTy. of others’ suggested addıng In such yYCal (leap) day the
regular lunar VCal of 354 days At fırst, the 355 day om Ibburo’ had been ad-
ded CVCIY fourth VYCal d Iyar U: later, as the 301h day of dar I1

'Theory of others’ 1S iıdentical In princıple the 19-year CVCIIG epa calendar
sed by the Alexandrıan Church SINCE the AU CENTUTY. The dıfference Was in the
posıtıon of the leap day,1 the Church inserted In the fall 1ıle °others’
In the SprIng

‘Saltus lunae’ to be absent In the orıgınal theory of others.‘ However,
the dıfficulty argely dısappears when STTESS the word NIy In the theory of
others.‘ The Church applıed °saltus Iunae’ always In the end of theır 19-year cyCle,
ıle the °others’ seemıngly propose appIy 1t In an Yy Juhian leap VCal, by Sk1p-
pıng Iyar 3()

Retrospectively, In the above Baraıta, Rabban Shımon ben Gamlıel COU
have argued TOr implementatıon of ‘saltus lunae’ Dy intercalatıng 9-day month

Theory of others’ Was introduced Dy Meır d CINCISCHCV calendar
al the time of Bar Kochba revolt. 132435

The 997 epistle of Haı (Jaon confirms that the Jewısh communıty In Babylo-
nıa sed varıant of the theory of others’ In the time of the TIiret sages’ who sSEeIt-

led In Babylonıia: Chananıla and Shmuel Yarchıinal of eNardea
The 1LCASOIMN for the Pharıisaıic revolt agalnst Kıng Alexander Janneus In 04-8S

B o1ven Dy osephus In the Jewısh Antıquities,uthat hıs tather. Kıng John
Hyrcanus, introduced epact-based calendar In en If the Kıng swıtched the

In the beginning of the IT letter e that Bornsteıuin brings, 1bid., 5 17, ere 1S aCccusatıon
agalınst Ben Meir’s plans 2713 FTW ”> „üyı 39 WT 1U w \ büvy 1270777
A N ÜV 177003 78 though he ntende add fıve days er CVCIY regular VCAaTrL, and
| Bornsteıin: S1X| CVCIY °shana meuberet.‘’ ese words raıise dıffiıculty though much of the ([EXT IS
mMI1sSSINg.
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calendar f the exandrıan Jewısh cCommunıty, then the latter used epact-based
calendar from al least 104 In Iıne wıth ()tto Neugebauer’s conjecture.

Every time MESSCHESCIS WEETE sent outsıde Eiretz Israel concerning calendar
matters, ımportant change of the calendar SyStem 1S mplıed The Talmud

pOr four such even({s, 16 took place In PASs (Journeys of Meıiır and

1ba), 15(0) (messengers from Rabban Shıimon ben Gamlıel
Chananıla), ) (n time of Yochanan), and 300 (Rabbı Abahu’s visıt

Alexandrıa).
[3B The almudıc references admıt the poss1bilıty that the theory of others’

INaYy have been used by Jewısh cCommunıty In ea and Galılee late AS ZZ0. du-

rıng the fenure f Yehuda ha-Nası However, it COU ave been abolished
In Eretz Israe]l In LTavor of the Ola| System immediately after hıs ca when

Yochanan assumed the eadıng role iın Tiberias Academy
The addıtiıon of day om Ibburo’ In Elul four times al the turn of

the third-fourth centurlies COU ave been eifort prevent the OCCUITEIICEC In
the Spring of four long 30-day) months In FÜ}  S (Shevat-Adar-Adar-Nisan). also
COU have been attempt adjust the calendar 1n Teiz Israel LO the Alexan-
drıan ONGC, followıng Abahu’s trıp there

The (Antiochilan?) 19-year Jewısh intercalatıon cycle In the Sardıca "OCU-
ment remaıned unfinished. because the eXa place for 'saltus lunae’ Was unknown
fOo the Christlans.

The theory of others’ COU ave been practiced In the almudıc academıes
al ehardea and umbedita al least untıl the mıd-fourth CENTLUTY. The IM of
ıt Wäas adequately retaıned untiıl the tenth CENTUTY. ater. Ifs orıginal meanıng Was

lost COU ave lost historical competition the SO-Calle °tour gates’ calen-

dar,C 1S 10 In uUSC, SINCE ıt Was LOO ng1 accommodate the postponements
of osh ashana 43

15 One Cal only when the meanıng of °cshana meuberet‘ changed, but the

Tollowıng SCeENATIO 1S plausıble. Wıth postponements ÖT osh ashana mposed
uDON the ola SyStem, pecıal word had be coimned for the 353-day VYCal, buft
there Was convenlent inversıion fOor the word ‘meuberet‘ |‘pregnant’]. Thıs had
dramatıc philological CONSCQUCNCECS. Shana meuberet‘ lıpped nto Ifs Current

meanıng of the Jewısh intercalary VCal, 1E the YCaI of 355 days acquired HE  S

NaAaMce, shHhelemäa full], eavıng for of 353 and 354 days the chaserah

|deficıen and kesidra \normal/|.
Not eing concerned wıth these particularıties, the Alexandrıan Church

ted for the calendar wıth the ‘saltus Ilunae’ 1Xe al the end of the 19-year CY-
cle and used 1t In thıs form SINCE the 1r CENUTY. (irca 532 Dionys1ıus Ex1guus
introduced the Alexandrıan calendar wıthın the J32-year cycle for all of the (hr1-

1IrsS discussed In Arı Belenkıy, A Unique Feature of the Jewısh alendar ekhiıyot,” ( ulture
( O0SMOS (1) 2002, DAl
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st1an Church the authorıty of (Spur10us) Nıcean decree. The atholıc
Church used ıt continuously untiıl the Gregorlian Reform of 1562 and the Eiastern
TIANOdCdOX Church ST1 uUusSCcCs ıt
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AÄAPPENDIX OLUTION FOR ° YOM IBBURO’ AN  S. IBBURO’

Tosefta Arachıin 1:11

Atzeretavuo always OE the SaJmıe \weak|day as Yyom ane.
osh ashana always eıther the S\amMmıe \week|day d Yyom Hanef or ASs

Yyom Ibburo.
°‘Others’ SaY: irom Atzeret Atzeret and Irom osh ashana osh asna-
nah days only, though In shana meuberet ıt: year days
Tosefta Arachin

Altzeret eıther the 1 the sixth, OT the seventh i Sıvan]|, NOTt
earher later Yehuda Sald: 1 the ıt 1S bad S12N; the sıxth
dioere: the seventh g00d S1g2N. bba au Sald: each time that know 11n
advance | the day OTtf Atzeret 1S always good S1gN.
osh Hashanah Yom “Rosh ashana Yom Ib- OS ashana. Yom Ib-

uro  22 ° Atzeret Sıvan -haNef”& ‘“ Atzeret Sıvan e buro” ”& “ Atzeret Sıivan G
A Nısan 16 “Yom Nısan 16 “Yom Nısan 16

Nısan days Nısan days Nısan days
COr Ibburo’ Nısan

lyar 29 days Iyar days Iyar days
Y om Ibburo’ Iyar “Yom Ibburo’ Iyar

Atzeret S1van Atzeret S1ivan Atzeret Sıvan
*(300d 89  Sıgn “Mediocre S1 s1gn ”
Sıvan days Sıvan days Sıvan days

Tamuz days Tamuz days Tamuz days
Av days Av days Av days
Jul days Jul days Jul days

osh ashana:| Tishrel osh ashana| Tishreli osh ashana: Tishrel
161 days from OM 1672 days from "Yom 163 days fIrom "Yom

119 days Irom °“Yom Ibburo’ 119 days Irom 7Y-OM Ibburo’

See “ Ethi10p1C Kaster Omputus, ” 100.
45 G’regorian Reform aAalendar. (1983) Proceedings of the Vatıcan conference COMMECINO-

rate Ifs 400 annıversary. Edıted DYy Oyne, Hoskın, and Pedersen.



TIhe Orıgıin f the Christian Ecclesijastical alendar L

1B Y OM I[BBURO’ I[YAR 30, JR [BBURO’

yk

78
D 22 18

16 Z

13 B A
28 16i S C E ONO F 0O S  ©°  E

13
13 18 Z

D
15

1516
26 18

18 22
18 2

‘”"Table

Figure “ Jewıish” part of > D Ethiopic Ekaster In column the number f the

VYCal wıthın the cycle; In column CDaCT; In columns 3 ates f osh Hashana (m) Y om

ppur (yk  J5 Sukkot (tb) and Passover eas (p) Passover feast ates In ıtalıcs correspond
mon Phamenoth, In regular style tO mon Pharmouthiı (where Phamenoth AIC

and Pharmouthı DI1 5 ıth Phamenoth F arc T the earlıest Easter Tull
I1OON (p) In lıne The intercalatıon pattern n e from 3761 rom Neu-

gebauer, “ Ethiop1c Easter Omputus, ' Orıiens Christianus, 63 (4) 1979, 94)



Manfred Kropp

»Gesondert, gestiftet und geheiligt«:
Hierapolıs In Athiopien

ur Deutung des Namens Aksum

Vorbemerkungen und Eınleitung

Kıgennamen SInd erratische Blöcke 1m sprachliıchen Kontext. Ihr Klang assoz1ılert
sıch oft nıcht inhaltlıch anderen Elementen des Jexts, CI hat einen eigenen Reız,
der FEindrücke und Erinnerungen weckt und untrennbar miıt dem Indıyıduum SE 1
CS Person, Land, al Fluß und vielem anderem Möglıchen 7 das F bezeichnet,
verbunden ist Als isolıerte, archaıische Elemente ügen S1e sıch oft nıcht den aktu-
en phonetischen, morphologischen und syntaktıschen Regeln des Sprache,
bleiben undurchsıchtı und unverständlıch, ordern aber auf der anderen Seıite

volksetymologischen Deutungen heraus. Der deutsche precher ohne sprach-
historische Ausbıildung wırd den Flurnamen Frauendel nıcht ohne weılteres als
Frontal (Fron-Tal) deuten. och komplizierter steht o miıt anderen alten 1gen-

WIE etwa Ludwıg und Auf der anderen Seıte hebt dıe fortschre1-
tende lautliıche Veränderung dıe KategorIie »E1genname«, dıe davon nıcht oder In
besonderem VON der allgemeınen Entwicklung abweıchenden Maße erfaßt wiırd,
euc heraus. I dies gılt allerdings wenIiger oder nıcht Tür dıe (klassıschen) SeMN-
tischen prachen, dıe dıese »(made lautlıcher Zersetzung« nıcht oder 1Ur In Cr
ringem Umfang kennen. er Ssınd E1ıgennamen In Texten olcher prachen erst
ure 1inha  1C Analyse herauszulösen und 6S bleiben dem Leser, der das hısto-
riısche, kulturelle oder relıg1öse Umfeld eINes Jextes nıcht kennt, genügen Zwe1l-
telstfälle, In denen C: zwıischen einfachem Nomen manchmal auch erbiorm
oder SaNZCH Satz und E1ıgennamen entscheıden muß, mıt allen Konsequenzen,
dıe sıch daraus für dıie Interpretation ergeben. [ )as ermöglıcht 6O TeNIC zuweılen
auch, ıInha  C Schwierigkeiten eINEeEs Jextes UTC dıe Etikettierung des Stol-
perste1ns als »E1igenname« lösen. Jexte In klassıschem Athiopisch (G3 9Z) un
ebenden äathıo-semitischen prachen machen davon keine Ausnahme. Der Name

Als eispiel für d1e möglıche uflösung eINEs olchen Organgs 1mM Koran sSEe1 angeführt
Kropp »>People of powerftul Ou Arabıan kıngs« Just ‚people of eır kınd annıhılated

before«‘ Proper OUunNn COINIMMON OUuUnN In Qur’an 44:5 / and 5():14.« In Proceedings SCIMI-
Nalr ‘Or Arabıan Studies. 2009 2237244

(IrChr94 (2010)



Hıerapolıs In Athiopien. Zur Deutung des Namens Aksum ET

der SuUum und se1ıne verschliedenen Deutungen sınd aliur eın gu Be1-
spie

DiIe hıer vorgeschlagene sung der rage nach Etymologıe und Bedeutung
des Namens Aksum Ist se1ıt ein1gen Jahren auf verschlungenen egen entstanden,
darüber hınaus wurde S1e In TeuUen, WECNN auch mıt anderer Akzentsetzung und
Begründung bereıts vorgeiragen. och Ist gerade die orm dieser Veröffent-
ichung, dıe mıch meıne se1t einiıger Zeıt zusammengetiragenen Punkte ZUE Pro-
blem zumındest 1m argumentatıven Teıl hıer anführen äßt das » Post scr1ptum«
VO  - Lanfranco Rıccı 188-190) oger Schneiders Artıkel » Remarques
SUT le 110 yAksum«<« (Schneıder 1996 183-188) beinhaltet 1mM wesentlıchen das
rgebnıs meılner VO dortigen Autor unabhängıgen Überlegungen. och Was e1-
gentlıc. die publızıerte orwegnahme des eigenen Resultats 1re den ollegen
darstellt, wurde HT die (z Selbst-) Bewertungen »arzıgogolIı In dı fOT-
chetta«, »INeTC CONgeLLUrE«, »1avOoro da tavolıno« In paradoxer Weiıise einer
erwartete Rezension eventum.2

Daneben ist 6S dıe versteckte FOrm, die der LöÖsung des roblems, dıe bekannt
emacht werden sollte, nıcht ANSCHICSSCH ISt und eıne Veröffentlichung 1m eigen-
ständıgen Rahmen erfordert.

Bisherige Deutungen
INn der äthıiopıischen Tradıtion

In der äthiopıischen Tradıtion und be1l verschliedenen tradıtionellen äthıopischen
Gelehrten finden sıch gelegentlich Deutungen des amens Aksum “ Vage laut-
C Ahnlichkeiten geben el zumelst den Ausschlag.
el spielt dıe In den äthiopıischen Handschrıiıften reich belegte Nebenform

Ak"asam (gesprochen zume1ıst Akusoam) eıne Da diese Nebenform aufge-
faßt als archaıische Hauptform des Namens be1l verschıiedenen weıteren Deu-

tungsversuchen herangezogen wırd, Se1 schon Jetzt auft ıhre Entstehung und
sekundäre Natur eingegangen In Präsenz eINes folgenden Vokals ne1gen velate
Konsonanten Z Bıldung VO Labıialvelaren: der wandelt sıch dadurch In
den Mittelzungenvokal Diese Nebenformen treten Einfluß der ebenden
demitensprachen In Goa‘az-Handschriften auf; das gleiche lautliıche Phänomen ist
für das Amharısche und das Tigrinya belegt. eispiel: yakun »CS sel,; werde«

Sıe ware ohl polemiısch WI1IE anregend ausgefallen, WIE A der Parallele »Ira Alhigra banalı-
f[A<« (Rıccı abzulesen ist
SO geht twa der Artıkel »Aksum« (Stuart Munro-Hay) In EncAeth 135170 N1IC: auf dıe
rage ach Herkunft und Bedeutung des Namens e1In.
Zusammengestellt, WE auch oft mıt irreführenden Seıtenangaben ın den bibliographischen
Referenzen, beıl Habtä-Maryam Asäffa 1994 3(14-309 In Kapıtel m9 Taf) 1 iıne ausführliche
Behandlung der verschiedenen Schreibweisen und der tradıtıiıonellen Ansıchten äthıopischer
Gelehrter und uch westlicher Gelehrter ber Bedeutung un!' Geschichte des Namens.



A Kropp

yok 1eser Lautwandel TI nıcht 1U Kontaktstellung Konsonant
sondern auch Fernstellung C WE der erst der nächsten

steht Aksum Ak”"asam
So sıeht INall Namen Aksum C1INC Anspielung DZW äathıopısiıerte Varıante

(biblischem) Kus T9 A »|“ 17 mMD 7 (D“ etwa »Aksum bedeutet
wl 1ST Aaus KuUus hervorgegangen« GTE gehen VO  — den aNgCNOMMENEC oder

der Vergangenheıt übertrieben gedachten klımatıiıschen und geographischen
Bedingungen des Ortes AUusSs (Wasserreichtum Fruchtbarkeıt) und nähern sıch
dann der un besprechenden kuschitischen Etymologıe S1e spielen auf den

Aksum angeblich gegebenen Überfluß W asser ° D< \ -]“ yä-woha
mulät »des assers Fülle« oder mıiıt erwels auf EC1INC Stätte Sum (Wasser-
becken Zisterne) Ak(u) Su May Sum » Vorsteher des W assers« Daraus
fortschreibender Deutung abgeleıtet ergeben sıch dann wıeder SCHUM äthiopische
Erklärungen So komme der Name Aksum VO  — den teıls (79 teıls amharıschen
Verben k”äsäk”"k”"äsä (ECD 2963a bzw k”ätäk”k”"ätä (GV ETW

»Jaten tiutizen aAauUSSCIZCN« und bedeute demnach » Pflanzort Stätte landwiırt-
schaftlıcher hbe1lt« |DITS abschließende Bemerkung dieses Lexikonartikels alm!

den (re1lst äthıopıschen Spotts und Neckere1l WECN nıcht Okaler Feindseligkeıt
DiIe Bewohner der umliegenden Ortschaften aber NECNNECNMN Aksum hasum »(Ort
voll Häßlıc  er Widerwärtigkeit«

DIe och besprechenden un! für den sachlıchen Zusammenhang bedeutsamen Nomen alt
und kw S[I1I11 folgen der gleichen sekundären Bıldung Vgl uch Rıccı 1996 Kıdanaä Wäld gfle

SCINECT Bearbeıtung des Mäshafä Siawasaw 219b Trklärt dıe Fkorm Akwasam für Amharıiısch
Gegensatz tıgrinıschem Aksuıum
Haymanota baw 1986 749 ara Numerierung) 14b (äth Numerierung); ıe hınter d1esem
Jlext estehenden äthiopıischen Gelehrten sınd dıe gleichen auf deren Tradıtionen das Mäshafä
Säawasaw beruht

aryam Asäffa 1994 305 MmMI1t WE Angaben DIie erste (1n der Nebenform) des
Namens Aku wırd €]1 qals Wort » Wasser« Agaw Sprachen gedeute äheres unten) [DIie-
\l verschiedenen Lexeme AgaW--Sprachen kommen der 1at Zusammenhang mIT der
Erklärung des Namens Aksum AUS TEC1NCIIN Zufall als mon TÜr das amharısche Wort woha
» Wasser« ı rage; vgl Appleyard, 2006 144 Sobald »dıe ülle, der Überfluß« Wasser ı die-
SCI] Erklärungen auftaucht, ıst freılıch schon 1NC Beeıinflussung, 1NC Kontamıiınatıon tradıtionel-
ler äthiopischer Deutungen mıiıt europälischen SEeIT der Hälfte des 19 rechnen Für
diese » Fülle« 1St dıe we1ıter unten besprechende nordarabısche tymologıe zuerst finden
be1l alevy 1874 verantwortlich
Für diıese Beeinflussung äßt sıch des I radıtionsstrangs Mäshafä Säwasaw und Hay-
manota Daw (insbesondere des Gelehrten ana Wäld I  € 111C europälsche Quelle AUS-

machen, 1€ 1 Haymanota baw 74b 14b ausdrücklıich ıtı1ert WITd: MoTrI1e: Hıstoire de

l”’Ethiopie. Parıs. 1904 Dıieses, heutiger wıissenschaftlıcher Bewertung her seltsame Werk ist
uch Quelle für Druy ä-gllases ] ısten der altäthıopıschen Königszeıt; vgl KrOopp,

2006 IA
Mäshafä SÄWasSaWw 219b:; vgl Rıccl, 1996 190
Mäshafä Sawasaw 219D; hasım E 13 a vgl uch Rıccıi, 1996 190, dıe ersetzung
feinfühlıg ausgelassen: »chliamano Aksum sıc! el DOUT cause!) «“ Ad husum«.
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on Jetzt aber festzuhalten und ohl als zutreffend anzusehen ist d1e NIOT-
matıon, daß der Name Aksum anläßlıch VO  —_ Stadtgründung oder Bautätigkeıt In
der In historıscher Zeıt MNECUu gegeben wurde und einen alteren Namen VCI-

drängte.10 Dies iıst wichtig 1mM 1NDI1IC auf dıe rage, ob C sıch einen noch In
seiliner Bedeutung einsichtigen, sprechenden, AUS bekannten historischen UM-
ständen entstandenen Namen handelt, WENN auch hler dıe Zeithorizonte für eine
semitische Sprache wesentlıch weılter In die Vergangenheıt anzusetizen Sınd als
etwa be1l indogermanıschen prachen.

IN der Athiopistik (Orientalistik)
Seılt de Longperier (1868) und d’Abbadıe (1868) ist die rage ach der Bedeutung
des amens SsSum VON europälischen Wissenschaftlern verschiedenen CNn
und qauf verschiedene Weıise beantwortet worden. en einer Erklärung AUSs

Agaw-Sprachen, die miıt einem Komposıtum AUS dem Wort für » Wasser« (ad‘,
akı A  „W oder ähnlich) und einem zweıten Element entweder Agaw »Se1N, ble1-
ben« sem(b) oder semitıisch » Vorsteher« S(9yy)um arbeıtet, g1ibt C andere Deu-

tungen AUS dem Semitischen, besonders klassısche abıisch aksum (sic!) »hortus
virıdıs ei densıs herbıs impletus«, folgend Halevy (1874) und Contiı Rossınıi (1938)

Tubıjana (1958) bringt erneut eıne Deutung AUus dem Agaw VO  - el ist eine
emerkenswerte Rückwendung Z äthıiopıischen Tradıtıon, WE ST aliur qls
Gewährsmann einen tradıtionellen äthiopıschen Gelehrten 1 aamrat Emmanuel

nführt Schneiders (1996) bereıts zıiıti1erter Artıkel ist eıne mınutlöse Synopse
und Bewertung dieser Versuche, dıe miıt einer skeptischen Bemerkung ab-
schließt. ohne eiıne eigene Hypothese formuheren: »L’hypothése d 9 dAW QUSSI
bien JUC l’hypothese semitique semblent tOut d’abord uıne el l’autre plausıble.
Cependant regarder de plus pres, AUCUNC des deux n emporte la CONVICt10N.«
(Schneider 1996 188) üller (1998) ammelt und bespricht Z ersten

Mal 1mM Zusammenhang dıe südarabıschen Belege” und verficht dezıdıiert eiıne

(alt-)südarabısche erkun des amens Aksum., dıe noch 1Im Einzelnen be-

sprechen sSe1IN wIırd. Typiısch für dıe Rezeption eINeEs wıissenschaftlıchen Arguments
Ist aber, daß Rıccıs (1996) Belege und Argumente für eine rein inneräth1io-
pısche Deutung, dıe sıch miıt meılner gleichzeıt1ig gefundenen, aber damals 1-

Vgl Marqorewos, lext 24, 15-24; Übers Z 7100 Ak-sum wırd Tklärt als
mäkanä 0)] »(Ort des Onyx-(Edelsteins)«. In der azu gehörıgen ätiologischen Erzählung soll der
atan, AUSs und VO  — Muhammad kommend, 1 Heılıgtum VO Aksum, damals "Asäbo Dn
Nannt, den genannten Edelstein Verehrung aufgehängt en DiIie Heilıgenviıta (gädl) des
Mercurıius (Märqorewos) DA JDGt:: Jünger VO E: wostatewos und Gründer des Klosters Ta

omMa)  5 In seiner eutigen Form entstanden wahrscheinlıich 1Im E Jhadt.., ist ıne wichtige Quelle,
deren zıt1erte Edıtion unzureichend und Iückenhaft Ist; iıne kritische Edıtiıon aufgrun: der 1U  —

bekannten andschriıften ist eIn Desıderat; vgl EncAeth 2007 788a /8S9b Märqorewos
Lusin1); Bausı 1997 37-40

11 ONTı OSSINI 1935 785-7806 spricht ZW arl VO:' Wortgut südarabıscher Eınwanderer der Koloni-
sten, bezieht sıch aber auf dıe nOord- (klassisch-)arabische tymologıe
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öffentlıc gebliebenen Erklärung 1Im wesentlichen SC unbeachtet bleiben,
vielleicht we1l versteckt In einem itahlıenıschen » Post scr1ıptum«, zudem noch In
kleiner Anmerkungstype gESETZL.

Versuche miıt kuschıitischer (Agaw) tymologıe
DiIe (Jjenese der kuschitischen Etymologıe In der Wiıssenschaft für den Namen
Aksum entbehrt nıcht der Zufälle un anekdotischen Charakters: zudem pıelen
el dıe numısmatıschen Befunde aksumıiıtıischer Münzen eiıne olle; dıe In der
späteren Dıskussion nıcht mehr auftauchen. “ De Longperier 1-32) pricht
VON einem Zierrand (heute: »Kettenrand«) auf Münzen des Kön1gs 1las, der

der ubDblıchen Körnung Wellenlinien aufweIlse, und wendet sıch mıt der rage
nach der Bedeutung dırekt Al den Athiopienkundler Antoılne d’Abbadıe Diıieser

och In der gleichen Nummer der Revue numıIsSMaAatIqUE 52) miıt
der Idee eiıner Verbindung des Namens Sum diıesem qls ellenlinıen gedeu-

Zierrand der Münze Unter erufung auf eıne Zıisterne oder Wasserbecken
(vgl. May-Sum) In Aksum, In dem noch heute Tiere getränkt würden, sıecht GT eine
bildlıche Darstellung derselben auf der Münze und eın Khamta-(Agaw)-
Wort akuılsım » Wassergefälß« A DIieses ist allerdings seıne freiıe Analogiebildung

legsım »Melkgefäß«. el Wörter lassen sıch mıt Ausnahme des Elements
a » Wasser« nıcht recht nachweisen ” C aber damıt hat dıe Verbindung Sum
und Wasser Heılımatrecht In der Namenserklärung gefunden. Halevy 136) “

die Verbindung des » Wellen-« (Ketten-)Zierrands 77 /Zıisterne May-Sum
ab und verwelst auf dıe Darstellungen des Kön1gs auf Vorder- und Rückseıte der
Münze: einmal miıt Olıvenzweıg als Friıedensfürst. einmal mıt chwert als 1e9S-
held /usammen elesen mıt dem Wellenrand verwelse dıes direkt auf Kriegszüge
und Eroberungen fer VON Flüssen oder See-Expeditionen. Was den Namen
Sum angehe, sSe1 OT AUus dem Arabıschen aksum »endroiıt entoure des Jar-
dins«”, qualification qu1 Iu1 convıent 6GTIICUOUTE de NOS JOUTS« abzuleıten. Damıt ist
die besprechende nordarabıische Etymologıe eingeführt.

Es Wal, WIEe gesagl, eın Zufall, daß den rühest In Europa bekannt WOL-
denen tücken aksumıiıtischer Münzen AUSs der ammlung Rüppell die des
Afılas mıt dem genannten Zierrand (»Kettenrand«, » Zierleıiste AUus Rıngeln«,

DIe folgenden numısmatıschen Anmerkungen beruhen SahlzZ auf der elektronısch-schriftlichen
uskun VO  — olfgang ahn (Wıen) VO 201 E dem ich 1eTr aTiur eTZIIC an

1 Vgl Schneıider 1996 185, der Contiı OSSINI 1905 zıtlert: uch Appleyard 2006 verzeichnet dıe
beıden iraglıchen Lexeme nıcht. Schneı1ider außert dıe Vermutung und Hoffnung, diıese In den
och N1IC publızıerten Materıialıen V  —; d’Abbadıe (heute In der Bibliotheque natiıonale, Parıs)
finden können.

14 Von MIr NIC| direkt eingesehen; ıch beziehe miıch auf dıe Zıtate be1l Schneı1ider 1996 154
Diese Definition ist de Bıberstein Kazımıirskı Dichonnaire arabe-francaıs. Parıs, 18600 ent-

NOIMMMOCIL, der S1e, WIE oft, samııt der alschen Vokalısıiıerung aksum uksüm, In Französısch
übersetzt, Freytag 1830 (Vol 4 36 entnımmt.
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»ondulatıng desıgn border«, »f11ish-hoo 1ıke ornaments«) Diese Stücke
sınd einzigartıg, den Prägungen des 11AaSs und aksumıtischen Prägun-
SCH allgemeın. Es andelt sıch einen reinen Zuerrand, der auch auf einer
großen Opferplatte AUus SUum finden Ist.

Tubilana (1T958) THEeHCT neben anderen Vorschlägen VOIN AgaW-
Etymologıien für äthıopısche Ortsnamen die Ableıtung des Namens Sum auf-
grun VO  b gaw-Wörtern. Er stutzt sıch abel, ohne weıtere Liıteraturangaben auf
dıe Aussagen des Falascha-Gelehrten Taamrat Emmanuel. Ausgangspunkt Ist die
Nebenform Ak”9soam, dıe In a » Wasser« und eın zweıtes Flement zerlegt WIrd:
sam(b)“” Ist entweder eine Verbalwurzel »  , demeurer« oder aber ein Lehn-
WOTT 1m Agaw AUS dem Semitischen, vergleichen mıt S1M Su (aus athı10-
semitıisch s(ayy)um »Eıingesetzter, Vorsteher. Beamter«. Somıt ergäbe sıch als
Sinn entweder »stehendes, dauerndes (Jewässer« oder » Wasser- Vorsteher; Ver-
antwortlicher für Wasser«. Wıe Schneı1ider 185) anmerkt, stimmt für dıe

Lösung weder dıie Sequenz der Elemente (Bestimmtes sollte dem Bestim-
menden folgen), och dıe Oorm des betreffenden er'! des Verbstamms
müßte eıne Relatıvform, etiwa sem(b)-ag voranstehen ® Die zweıte Lösung mıt
richtiger Sequenz der Elemente ware E1n nıcht ungewöhnlıcher Hybrıd VO  .

Elementen zweler Sprachen(famılıen), aber VON der Bedeutung her sehr uUuNSscC-
WONNIIC für den Namen einer bedeutenden WIE Aksum: SIE ist zudem
eutlc VO  —; dem Namen der erwähnten Zisterne May-Sum inspirlert.

Bleıibt hınzuzufügen, daß auch dıe Lautentsprechung für das Element
nıcht paßt. Appleyard 144) rekonstrulert für dıe verschliedenen Agaw-
Formen *>  ag '3 dıe elegten Formen welsen al k7W) oder aul: S1E waren INn
G3° 97 nıcht miıt wledergegeben.

Prinzıpilel schwächt dıe ese weıterhın der große zeıtlıche Abstand zwıischen
dem erklarenden Namen (ab Jhdt Chr. belegt) und den verschiedenen
Wortformen In den Agaw-Sprachen (früheste Belege Miıtte Dazu
kommt dıe Tatsache, daß über dıe Besiedelung der Gegend Aksum ZUT Zeıt
seliner ründung nıchts Sıcheres bekannt ist

uch diese Angaben verdanke ich olfgang Hahn. ebenso dıe dıe Liıteraturhinweise, e ich nıcht
dırekt einsehen konnte dıe Steinplatte bel IC ‚ Excavatıons at Aksum, 1973-7/4, PTIC-
lıminary rCeDOTT.< Azanıa. 1974 pl O; cdıe Parailele ist angemerkt be1 St unro-Hay, {hI0DIA,
the Unknown S  ınd. ndon, 2002 A In unro-Hay 1995 85-86 och N1IC bemerkt
Vgl Appleyard mıt eiıner Übersicht ber belegte Agaw-Formen für »dwell, I1ve« und
rekonstrulertem *samb

15 Schneider 1996 155 ıtıert OnNtTı OSSInı 19172 244 für das Kemant Es 1st bezeichnend für dıe
Erklärungsversuche, daß SIE eweıls springend ihre Belege un: Begründungen AUus verschiedenen
prachen (Quara, Kemant, Bılın StC:) nehmen ZW! Sind. Allerdmgs ist cdıe rforschung
dieser eute bedrohten prachen N1IC fortgeschrıtten und fehlen zusammenfTfassende,
hıstorisch-vergleichende Darstellungen. Appleyard (2006) ist eın ang für das Lexıkon un! der
Versuch einer ynthese der Materıalıen, dıe AUS der Forschung der etzten 15(0) re ZUT Ver-
fügung stehen
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Für die Erklärung des Namens Aksum AUS den Agaw-Sprachen erweılst sıch das
Ure einen anekdotischen Irrtum der aksumıiıtıischen Numismatık ın die Diskus-
SION eingeführte » Wasser« als der Vater des edankens Die daraus folgenden
Deutungsversuche sınd nıcht besser und nıcht schlechter als die In der thıop1-
schen Tradıtion findenden Volksetymologien.

Herleitungen AUuUs dem Semitischen: Nordarabıisch

DiIe AUS der VO  >; Wasser In der Vorstellung hervorgehenden »blühenden
Landschaften« stehen A Anfang der Hypothese der erkun des Namens
SUum AUuUsSs dem Nordarabischen. üller geht kurz auf dıe nordarabische
Etymologıe e1in und verwelst auf WKAS 1970 195 196a Dort Ist neben

VW n \kaısuüum, rklärt als al-hasıs al-katir »reıiches, üpplges Kraut, (jrün« 11UT der Plural
akäsım, In poetischen Belegen regulärem akäsım, uksum bZzw. yaksum
»Haufen« Mengen, große Anzahl) VO  — Pflanzen und Pferden ebucht. üller
kommt dem Schluß » Als oghostwor hätte arabısch aksum mıt der nıcht CX1-
stierenden Bedeutung >‚grünender, ; F6} mıt Pflanzen bestandener (Jarten« für dıie
Erwägung eliner möglıchen Etymologıe des Namens Aksum längst nıcht mehr In
Betracht SCZUOSCH werden dürfen «“  U Dies ist richtieg für dıe isolıerte orm aksum
(ın den natıonalarabıschen Wörterbüchern aber korrekt uksüum) und iıhren
uchungen In den Wörterbüchern des Klassıschen abısch Es wırd aber der
Möglıchkeıt Erkenntnis hinsıchtlic der Parallelen auch 1Im Nordarabischen

der semiıtıischen und spezle athıo-semitischen urzel nıcht gerecht, dıe für dıe
Etymologıe ausschlaggebend sSeIN wIrd. Es ist zudem en Urteil 11UT aufgrun des
Wörterbuchsbefunds und äßt dıe als Nebenüberlieferung für den Namen Aksum
wichtigen altarabıschen Texte als NTC dıe arabıschen Lexiıkographen ufgear-
beıtet Au  S 1C äßt diıese Feststellung eın wichtiges Moment außer acht.
das In der Natur der In vielem zurechtgemachten, normierten (Kunst-)Sprache
Klassısch-Arabisch l1eg Ihr normilertes Lexıkon stutzt sıch auft dıe altarabısche
Poesie, den Koran, wenıige altarabısche Prosa- Llexte un dann auf dıie schon VO  s

diesen Quellen abhängıige, durchgängıig normierte und stilısıerte spätere »klas-
sisch-arabische« [ ıteratur. Dieses Lexiıkon ScChl1e nach den orgaben ihrer
Norm altes, authentisches und gut bezeugtes nordarabısches Wortgut dus, das sıch
aber ZU dIC für den historisch ausgerichteten Sprachwissenschaftler In den
lebenden arabıschen Dıalekten, besser: neuarabıschen prachen Iindet SO muß
eiıne Untersuchung des Beıtrags des Nordarabıischen AB Etymologıe des Namens
Aksum hıer natürlıch 1mM orgrI1 auf dıe äathıo-semuitische und Goa‘az-Wurzel
VKSM, dıe zwe1ılelsireli 1mM Namen enthalten ist VO Befund auch der neuarabı-

19 Halevy 1974 136 (s en »endroıt entoure des Jardıns«; Contiı OSSINI 1938 785 »hortus virıdıs
ST densıs herbis impletus«.
uüller 1998 2L
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schen Sprachen ausgehen, der dann die 1Im Klassısch-Arabischen reziplerten WöÖör-
ter und Bedeutungen relatıviert.

DiIe 1Im WKAS nıcht gebuchte urzel VKSM ist in den neuarabıschen Spra-
chen gul bezeugt mıt der Grundbedeutung »schneıden: abschneıiden, zuschne!1-
den; orm geben«, un ZWAal sowohl In Stamm kasam WIE auch, denominıiert VO  —
verschliedenen Nomiıina des Stammes In Stamm kasse/im.“ In den neuarabı-
schen prachen hat sıch eiıne Spezlalisierung der Grundbedeutung auf den Be-
reich »Kleidung« ErgeDben: Im Klassısch-Arabischen Ist dieser Ausschnıiıtt anders
angelegt: »Schneiden, brechen, rebeln« VON Pflanzen auf der eiınen Seite. auftf der
anderen kasama ala ‘1yalı-hıi »Zurıchten, zuschneı1den (seine Bemühungen) In
ezug auf famılhläre Unterhaltspflichten« (mit welılterer Erklärung des X1kogra-
phen mıt erlaubten und verbotenen, mıt en Mitteln).“ Damıt Ist diese
nordarabıische urzel als weıltere semıitische Parallele den VO  —; Leslau
angegebenen für Ga ‘o7z kasama stellen, der urzel: die den Schlüsse]l für dıe
Erklärung des Namens Aksum darstellt

An nomiıminalen Ableıtungen der urzel sınd für das Klassısch-Arabische, WIe
schon gesagl, kaysum und uksum belegt: für en trıtt der Plural akäsı/ım eın Die
Nomiminalform fay ul Ist neben fay  al un fay’ al Im Arabıschen belegt und bıldet
ste1igernde Adjektive verschliedener Art.“ Kaysum wırd einerseıits mıt »reich:
upp1g Pflanzen«, andererseıts »aufeinandergehäuftes dürres Kraut« rklärt
DIie Grundbedeutung »schneıden, rebeln: reiben« äßt sıch einsehen, besonders
WECENN der USdaruCcC (im Plural akäsım) auch VON eiıner Reiterschar gebraucht
wırd, >S0 IC daß dıie Pferde sıch aneınander reiben«. Daneben stehen die For-
INeEN uksum und yaksüum In Verbindung mıt rawda »Garten, anzung«. Uf u/ul
bıldet steigernde Adjektive verschliedener Art:; yafıu ebenfalls Adjektive er
Artı>- ist aber nach Lipıinski auf Tier-, Pflanzen- und E1ıgennamen beschränkt.“
Die uksum- bzw yaksum-Pflanzung Ist also mehNnrtTIaAC deutbar »dıcht bestanden
(mit grunen anzen << oder »voller Haufen dürren Krauts«. Hıer kann NUur eiıne

21 El-Said Badawı 956 7540 asım shape, form. ADDCATANCC, kasma: fıt of garment,; kassım: fıt
(an ıtem OTf garmen the form: iıtkassım: passıve of kKassım; Barthelemy FE
kassam: donner un  CD elegante (un habıt); meitre ordre; kasm : COStUume; forme:; confor-
matıon physique; kesim: 9 aıulle; Barguüti 1073 asm W ds als est ıIn der and e1m
Rebeln (von Pflanzen der ähnlıc. bleibt 11UT In der Hochsprache!; kasım (im Vulgärarabisch):
gute 1gur; emkassam: gul geschnıtten (von einem Kle1id): Pıamenta 1991 431a iktasam: be
shaped, formed
Lisan al-“ Arabh 1979 KS  Z

27 ED 296b
GVG l 344; 129

Z GVG K 374, 193
Lipıinski 19977 216, 28.19 Bıldungen mıt Präfix Va auc| yaf ıl, yaf'ul) Beıispiele: yahımüm
»SsScChwarz«: yahmür »Antılopenart«; Yarmük, Yabrüd (Namen VOIN üssen):; Yatrıb (alter Name
für Medina).
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SCHAUC Analyse der poetischen Belege in den arabischen Natıionallexika arnhneı
bringen.“'

Der wichtigste Teıl der lexikographischen Angaben erfolgt ZU Schlulß des
Lemmas In Lisan al-Arab Kaysum un Yaksum sınd auch fremde Personen- und
Ortsnamen. Entsprechen der Zielsetzung““ olcher arabıscher Natıonallexıka
fehlen dazu dıie Belege. Diese sınd, für den interessierenden historischen Zeınt-
IN, in der Bıographie uhammads und der arabıschen eschichtsschreibun
über den VOr:- und Frühislam finden.”” Von der wechselvollen Geschichte der
Beziehungen Athiopiens 7U anderen fer des Roten Meeres, insbesondere Y
Antıken Jemen: hat dıe muslımısche Iradıtion dıe Erinnerung dıe Märtyrer
VON Nagrän un dıe anschließende äthıopısche Invasıon 1m Jemen (Anfang

Chr.) bewahrt Der danach herrschende, nschriftlich bezeugte Önlg
1mM Jemen äthıopischer erkun Abraha unternahm eldzüge nach Nordwest-
arabıen. Koran, Sure 105 »der Elephant« spielt auf dıe daraus resultierende
Legende eines ngrıffs Abrahas auf dıe ıIn Der Name Abrahas
bleıbt In der altarabıschen und frühislamıschen ıchtung lebendig als eispie für
einen gottlosen und VOIN Schicksal gestraften Frevler:; nach den Namen seiner
beıder Öhne, dıe nach ıhm reglerten, rag DE die unya Ahbhu Yaksım (und selte-
NC  — Abü Masrüg).  50

Yaksum ist emnach eın fremder, aber arabıisierter Personenname AUuUSs dem
Umfeld eines äthıopıischen KÖön1gs 1Im Jemen Die Arabısıerung besteht In der An-
gleichung des ursprünglıchen Namens SUum das ben erwähnte morphologı1-
sche Schema des Arabıschen Der Wechsel 1m Anlaut VO  > bzw VvoOoKalıschem An-
aut un umgekehrt ist be1l Entlehnungen VON Örtern un Namen zwıischen
TADISC und Athiopisch auch 9 ıs In dıe Gegenwart bezeugt.3 : Als Perso-
NECNNAINEC iıst sSum Yaksuüum In Athiopien nıcht, 1Im Arabıschen selten bezeugt.”“

DiIie WKA\: 1970 NIC: eıistet Es scheınt, daß der erste and mıt dem Buchstaben af
N1IC auf der Ööhe der folgenden, gänzlıch ONM Ullmann bearbeıteten an mıiıt dem uch-
staben Läm STe.
S1e dıenten In erster I ınıe za Erklärung des koranıschen Textes, 1Im Verbund damıt der altaraDı-
schen Poesıe und der frühislamıschen exte
Eıne resüuümıerende Zusammenstellung der muslımıschen Nachrichten darüber AUS der er des
andalusısch-arabischen Schriftstellers un: Hıstorikers Ihn Sa“ıd (3 beı TrOpp 19872 126-
129 ara eX AAA SE Übers.).
Vgl bn Hısam 1955 IL 26; 61 (Gedicht auftf dıe Gefallenen In der aCcC VO  —_ Badr. Im
exX sınd den | emmata Abraha: Habasa, Yaksuüum Ihn Abraha weıtere Belege finden
SUum als O des KÖn1gs Abraha ist INnSCHNT1  ıch bezeugt In CIH Der Name des ZWE1-
ten, asrüg ist NIC nNschriftlich bezeugt un cheınt VON einem Beinamen des Jüdısch-
jemenitischen Könı1gs Dü Nuwäs übertragen.

31 en SUum Yaksüum (vgl A USu'al 1975 2 ‚ 69) In umgekehrter ichtung Imäm
Y amam:;: vgl KTOpp 991 138 und Ofe SO ist wahrscheinnlıich uch das koranısche Wort für
OTra AT) tawrat ıne Verlesung OIl yü/orIit AUS$S äthıopisch Tıt (letztlıch AUs aramäısch Oraytä)
»AT«; vgl ropp 2008 406-408
SuUum als Bestandteil eINeEs zusammengesetzten Personennamens äklä-Aksum »Pflanze Ar
SUT11S5<« wollte ıttmann 1210 In der altäthıopischen Inschrift VOIN der Berenike-Straße
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SuUum MuUu demnach in der muslıiımıschen TIradıtion ZW äal bekannt SCWCSCH se1nN,
wurde aber immer als Personenname gedeutet. Dies rhellt AUus der Tatsache, daß

und Land des äthıopıschen Kön1gs oder der Akteure des Geschehens In se1-
8{l Umkreıs nıe anders als Habasa »Land un Olk VO Athiopien« heißen
Dies gılt für dıe erwähnten Berichte über dıe Ere1ignisse VON Nagräan und deren
Folgezeıt ebenso WIE für dıe Berichte In der Bıographie Muhammads über die
Auswanderung (hıgra) VO  —; Gruppen seiner nhänger nach Äthiopien.” DiIie

’ a Vnmıiıt der prächtigen Marıenkathedrale des Könı1gs (nagäsı VON Athiopien bleıbt
namenlos. uch In der spateren muslıiımısch-arabischen geographischen Lıteratur
taucht der Name SuUum nıcht mıt Siıcherheit auf.

Als rgebnis der Sondierung der nordarabischen Herkunftsthese bleıibt festzu-
halten, daß dıe erörternde Wortwurzel des Namens Sum In gleicher edeu-
(ung (»(ab)schneiden«, trennen«) auch 1m Nordarabıischen belegt c#  54 Der Name
Sum selbst ist teıls In Angleichung A eın bekanntes arabısches morphologı1-
sches Schema, die Überschneidungen mıiıt genumn arabıschen Textstellen ohne
ezug remden Namen führte, und qals remder Personenname In der früh-
islamıschen Tradıtion belegt.

Herleıtungen AUsS dem Semitischen: Altsüdarabıisch

Anders als für den nordarabıschen Befund wırd dıe Durchmusterung der eleg-
tellen Sum In altsüidarabıischen Texten dıe Umdeutung einer gegebenen
Wortform hier eben der äthıopische Kıgenname sSum ach dem Verständnis
der morphologischen Kategorien der empfangenden Sprache hlıer das epl-
graphisch bezeugte Altsüdarabıische als bestimmende Erscheinung erbringen.

DiIe altsüdarabıischen Belege sınd VO  ; üller (1998) durchgesehen und
bewertet worden. Der Autor zieht ZWal dıe Belege des Namens SUum In alt-
äthıopischen NSCHrıIıTIeEN beginnend mıt dem Bronzevotivobjekt RIE 180 (ca

Jhdt CHhr.); das mıt DRT NGSY )KSM den frühesten eleg des Namens
biletet heran, gibt aber den sabälschen argumentatıv un iınhaltlıch Vorzug und
Vorrang » FEıne Erörterung des Namens Sum ohne Berücksichtigung der alt-
südarabıischen, der sabälischen Belege bleıbt unbefriedigen und erganzungs-
bedürftig.«35 Wıe 1mM der nordarabıschen Herleıtung wırd aber zeigen

sehen: Ullendortff 159-160) mac ingegen plausıbel, daß CX ch dıe Wendung:
»Bewohner ON SUm, ansässıg In Aksum« handelt
In einer muslımıschen Grabinschrift AUuUS$s dem Jhdt Chr. (2) AUS Massawa soll ıne Person
NammenNns Yaksum Ihbn Ya“lüm erwähnt se1InN; vgl Sergew Sellassıe 19772 165 DiIie dort zıt1erte
Quelle Monneret de Vıllard ; Note Su influenze asıatıche ne  TICa Orientale.« In Rıvısta
deglı studı orrtentalı. JA 3()3-349 konnte cn bısher NIC einsehen.

373 Ihn 1955 Sım Belegstellen 1mM (“ unfer Habasa, nagäsı.
34 /u eıms Versuch, den Namen Aksum Ol der nordarabıschen urzel VKTM abzuleıten,

Fußnote
35 üller 998 Z
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se1n, daß dıie inneräthiopische Etymologıe und Herleıtung sıch alleın hält; dıe
deren 11UT vergleichend dazu kommen. DiIie athıo-sabäischen Inschrıiften auf
äthıopıschem en kennen den Namen SUum nıcht |DITS Belege In den sabhäl-
schen Inschrıiıften setfzen mıt dem Z Jhdt (hr en In elıner Periode
kriegerischer Auseinandersetzungen zwıschen dem 16 VON SUum und Saba
und äthıopıischer Invasıonen 1mM Jemen. DIie Vernachlässigung des chronologı-
schen Aspekts, auch innerhalb der herangezogenen sabälischen Inschrıften., äßt
ils Studıe ohne zeıtlıche Absetzung und 1616 Hınzu kommt dıe Vernachlässı-
SUNg des archäologischen Befunds für dıe SUum und hre mgebung, der

anzuführen Ist
Als olge dieser Arbeıtsweise ergıbt sıch dıe Deutung des fremden!

Namens SUum als (alt)südarabısches Kollektiv der Oorm af ul Miıt dieser e1l-
(ung können Gruppenbezeichnungen VON unterschiedlichen Basen gebilde WCI -

den  S6 Dementsprechend werden dıe Belege WIE mk "ksmn nıcht als »Könıg VO  -

Aksum« sondern »Köni1g der Aksumiter« gedeutet.” ZUT Bekräftigung werden
Beıispiele AUs griechischen lexten herangezogen, In denen äufiger VO  s (basıleus)
Axomıiton un Axomlıuitaı »Aksumiter« als VON Axome »Land VO  —; Aksum« dıe Re-
de ist Für die griechischen (und lateinischen) Belege der Tıtulatur ist aber iVAID

merken, daß hıer nıcht 11UT der sprachlıiche Aspekt sehen Ist. sondern protokol-
arısche und polıtısche Gründe den Ausschlag geben CS Ist eben nıcht eine
sprachlıche rage, ob INan imperator LOINANUS, Romae iımperator oder ımperator
Romanorum tiıtulhert. SOomıt MUSSeEeN diese Belege als Argument für dıe Deutung
VOIN Aksü/um qls Gruppenkollektiv ausscheıden. Tıtelformen WIE mk hbst
w'’ksmn »Könıg VON Abessinien und der Aksumıiıten« und "rd hbst w'’ksmn »das
Land VO Abessiniıen und der Aksumiıten« sıind ebenfalls In dieser Interpretation
nıcht zwingend Wıe schon oben gesagt, bezeichnet Habasa Land un Oolk VOoON

Athiopien. Die Nebeneımanderstellung VOIl Habasa und Aksum kann sowochl
Land WIE olk bezeichnen, wobe!l SUum qls Teıl VO  —; Habasa oder als gesonderte
Identität verstanden werden kann. Das oılt auch für das »überzeugende(s) Be1-
spiel« "dwr "ksmn »dıe Ansıedlungen der Aksumiten«: qals ob INan nıcht » Ansıed-
ungen Stützpunkte (des eiches VO  e Aksum« formuheren un: verstehen könn-
te Nun wırd INan be1ı der Ambigultät des Begrıffes Habasa 1Im /usammenhang
eINeEs sabälischen Textes der Deutung Aksums als Gruppenbezeichnung den
Vorrang geben Allerdings, WT das zug1ıbt un annımmt, darf eiıne zweıte Schluß-
folgerung nıcht außer cht lassen: auch Jer handelt C sıch dıe Um:- un Eın-
deutung eINes tremden Namens In das morphologische Gefüge der eigenen Spra-
che hne welteres Ist zuzugeben, daß 1mM Bewußtsein eINes abäers In diesen lex-
ten VON Aksumitern un: nıcht VON Aksum dıe ede ist ber das andert nıchts A

der JTatsache, daß WIT CS In den altäthıopıischen Inschrıften mıt Originalquellen
Saba —_> asbü’än »Sabäer:; Hımyar — > ahmürän »Hımyarıten« USW.; vgl Müller 1998 2185
SO schon vorgeschlagen VON Beeston 1987 P ausgeführt VO  —; üller 1998 218
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und orıginalen Eıgenbezeichnungen tun aben., denen dıie entsprechenden
griechischen Übersetzungen und sahälschen Paralleltexte 1Ur den Rang eiıner SEe1-
ten- und Nebenüberlieferung en In den altäthıopıschen TEXtEN. beginnend
miıt RIE 180 bIıs RIE 194, gleich ob In äthiopischer Schrift, oder In sabäılscher
Schrift, aber pseudo-sabäıischer Sprache o1bt 6C 11UT den 18 Xa und dıe orm ngZs

39"ksm bzw. mlk "ksmm oder ngsm mm® »Könıg VO  } Aksum«.
Unbeirrt der abäilst seinen einmal eingeschlagenen Erklärungsstrang

fort Ist Aksum eine Kollektivbezeichnung, dann muß 6S ein mon, einen (Jrts-
oder Regionennamen auf der Basıs der urze]l VKSM geben, VO  — dem dıese
Gruppenbezeichnung abgeleıtet ist Wenn INa  — auf Landkarten oder In LOPOgTaA-
phıschen erken für Länder semıitischer unge nach Namen auf Basıs einer be-
stimmten urze]l sucht, wıird INan fast überall Lundıg. DiIe CHNSC Verwandtschaft
semitischer prachen und ıhr zähes Beharren über Jahrtausende hıinweg In ihren
lautlıchen Formen machen dıes möglich.”” üller zıt1erend Iryanı
/73) schreı1bt: D dem Lemma ksm den Ööstlıch VON Bayt al-Fagih 1Im

Ga 9z ıst ıne artıkellose Sprache: In pseudo-sabälrschen lTexten wiıird der unbestimmte Artıkel des
Sabäischen wahllos, als Oornamentaler /Zierat A Nomiına gESETZL.
Zur Bezeichnung eINeEs Indiyiduums DZW. einer Gruppe Personen AUS sSum das (393°97
ohl das Beziehungsadjektiv WIE uch dessen Plural Verfügung: aksumawı DbZwW. aksumawoyan.
In den sabhı  chen Inschriften AUS Athiopien ist ag azl und dessen Plural ag azayan »(G9°97-
Leute« erwähnt, allerdings In typısch »sabälsierender« Lautung (s Fremdwörtern zwıischen
Nordarabısc und Athiopisch Anlautwechsel -Yy und Hyperkorrektur durch Eirsatz VON UrC
den 1mM (G9°97 NIC ber 1mM Sabhälischen exıstierenden Interdental yg dyn. Eıne weıtere
Hyperkorrektur dieser Art ist anzunehmen, WE In RIE "ksm mıt Frsatz des
/ischlauts UTtC den homorganen Interdenta "ktm geschriıeben wird.
Diese Schreibung, ıne sabh  J1erende Hyperkorrektur hne sprachlıche ealıtät, ahm Aı
e1m Z nla einer Erklärung des Namens Aksum AUSs dem Nordarabıischen (Altheim 1969
185-186; wıederhaolt In Altheım 1971 396-397:; den 1INWEIS auf diıesen VON mIır übersehenen Ver-
such verdanke ich der Freundlichkeit VON olfgang Hahn, 1en uch WENN dıe OrtIiorm
richtig als altsüdarabısche Kollektivbezeichnung erkennt, entnımmt unkritisch AUuUSs Freytags
Lexicon (Freytag 1830 vol 4, 13b), und dort dıe erste ateiınısche Definition »CONgregaVIlt«.
Darauf baut In kühnem Schwung ıne Deutung des Namens unfer Annahme hıstorischer HT-
e1gNISSE, für dıe keıne Quellen existieren, als synoikismos » ädtısches (jemelnwesen. Die Ver-
ein1gung ann 1Im vorlıegenden Fall alleın Urc könıiglıche Gewalt vollzogen worden SCEIN.« Die
nordarabısche, selten un! wıdersprüchlich belegte urze|l (vgl ] 1san al-“ Arab KTM)
hat, neben vielen anderen Bedeutungen »näher kommen : den Spuren folgen« allerdings:
»aufsammeln (Stücke In e1Nn Gefäß)« un uch »7zerstückeln (1im Mund)«‚ wobe!l SIE ihre Ver-
wandtschaft ZU!T schon behandelten urzel VKSM offenbart Der Husarenritt ZUMm Synoikismos
erwelst sıch sOomıt qls VON der lateinıschen Definıtion inspiırlert. Wenn schon dıe diırekte nOord-
arabıische Eınflußnahme sıch als sehr unwahrscheımlich erwelst, bleıbt doch der (Jedanke einer
urzel VKTM, ıe 1mM Athiopischen lautgesetzlıch KSM geworden ware, und damıt omophon

ursprünglıch KSM, das 1mM Folgenden behandelt wIrd. Man mMu damı ber ıne N1IC eleg-
urzel postulıeren, deren Bedeutung 1U Adus der ebenfalls semantısch csehr unsıcheren nord-

arabıischen Parallele erschließen wäre.
Spöttisch gesagt en diıese prachen nıcht die ohl hıstorıiısch notwendige na der aut-
lıchen Zersetzung. Eklatantes eıispiel für hese Methode des etymologıischen Suchens auf der
Landkarte ist In der etzten eıt Kamal Salıbı: DIe kam AUSs dem an Asır. amburg,
1985
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Gebiet des Gabal ayma den westlichen Gebirgsabhängen ZUT jemenıitıischen
Ti1ıhäama lıegenden (Iritf Kusma (14° A N, AD 36' un vermerkt dazu, daß
seine Bewohner al-Aksum genannt werden “ Wiıll INan davon die ese ableıten.
daß südarabısche Kolonisten, we1l In domınıerender Posıtion, der SUum
ihren Namen geben hätten, bedeutete dıes, daß S1Ee dıe Regeln ihrer eigenen
Sprache mıßachtet hätten, oder verstehen ware »(Stadt der) 1 eute AUSs Kus-
111A.«

DiIe größte CcChwache der südarabıischen ese 1eg TeC11el 1m archäologischen
Befund (verbunden mıiıt der Chronologie). Anders als die Sıedlungen un Stätten
W1IEe Yehna; ddı Gelemo und Jüngst 1UN Mägabor Ga owo be1l udgro, dıie In archlı-
tektonıschen Monumenten und südarabıschen Inschriften““ deutlichen und RE
Ben Einfluß AUuUs dem Jemen zeigen, und dıe mehrere Jahrhunderte VOT Christı
(Geburt datıeren sınd, hat das spatere Aksum nıchts dergleichen aufzuweisen. ”
DIe Architektur ist or1ginell und 1Im wesentlıchen auch eigenständıg. IIie nschriıf-
ten sınd VO Anfang A äthiopisch In chriıft und Sprache DiIe spateren mehrspra-
chigen Inschriften sınd eın besonderer Fall Sollte trotzdem und Jahrhunderte
nach dem Höhepunkt des süudarabıischen Einflusses In Athiopien der be1l CGrün-
dung oder Neuorganısatıon des (jgememwesens gegebene Name dıie Erinnerung

eiıne on nıcht belegte Teilgruppe südarabıscher, sabälscher Kolonisten oder
FEınwanderer wachgerufen haben?

Gelingt C5S, Aksum qls sSinnvolle und deutbare äthıopische Eıgenbezeichnung
AUS dem sprachlıchen Materı1al des (33°97 erweılsen, dann spricht für die süd-
arabıschen Belege nıchts dagegen, daß der iIremde Name, WIEe 1mM des OÖOTd-
arabıschen, umgedeutet und als Volksbezeichnung verstanden wurde. [DDIies be-
deutete INn den me1lsten Fällen ledigliıch elne stilıstische Verschiebung und nde-
LUNS der Ausdrucksweise. Es Wäal den sahäılschen Schreibern und l esern auch
ur die Doppelsetzung VO Habasa und SUum klar, daß 6r sıch eine
fremde polıtıische Eıinheit und eiıne fremde kE1ıgenbezeichnung andelte: Assozı1a-
t1ionen einem In den Inschrıiften nıcht erwähnten Ort Kusma un deren Be-
wohnern aksum werden allenfalls ane  otıiısch aufgekommen seIN.

41 üller 1998 219-220; Iryanı 1996 FF3 Iryanı fort »Wır führen [ın der egel In diesem
Sprachwörterbuch keine (OOIrtsnamen d doch en WIT 1er Kusma und Aksıum EIS Bezeıch-
NUNg der Eınwohner VOIN Kusma| erwähnt als hıstorischen Hınwels, daß 1er ohl ıne Verbıiın-
dung estehen könnte den Beziehungen zwıschen dem Jemen un! dem and Athiopien der
dem Königreıich Aksum.« Bekräftigt uUurc üller 1998 H) » Be1l der vollkommenen lautlıchen
Übereinstimmung der beıden Namen schwer, keinen /usammenhang zwıschen dem SÜüd-
arabıschen Uun! äthiopıischen sSum erkennen wollen.« ber der ıne ist eın Gruppen-, der
andere e1In (Ortsname.
In denen als staatlıche und polıtische Einheit *MT neben Saba genannt wıird.

473 Vgl das gleichlautende Urteil VO  — Schneılider 1996 M
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DiIie äathıo-semuitische Erklärung
Aus den lexten der früh-mittelalterlichen TIradıtion

Es ist ein weıteres seltsames Faktum In der Geschichte der Erforschung des
Namens Aksum., daß Contiı Rossını, der 1935 In die Dıskussion den Namen
Aksum zugunsten der arabıschen ese eingegriffen hatte (von ıhm als Sid-
arabısch deklarıert), aber bereıts In einer Veröffentlichung AUS dem re 901
(»L/evangelo d’oro dı Tra Libanos«) alle Textelemente Z Verfügung hatte,
mıt denen Rıccıs und meıne Lösung operlert. TENC sınd In der genannten Ver-
öffentlıchung dıe sprachlıch sechr schwıierigen äthıopıschen IKunden 1UTr ICSC-
stenhaft kommentiert, nıcht übersetzt; manche un wichtige Textkorrekturen
Contiı Rossıinıs Edıtion sınd erst Jetzt mıt Sicherheit aufgrun VOIN nunmehr VOI -

lıegenden Photographien der Handschrıft, die Contiı Rossın1ı 11UT kurz ZUT

Abschriuft ausleihen durfte, möglıch SCWESCH VO Schneider 189) In
der Jlat scheinen zumındest In den äthıopıischen tudıen Edıtionen VO  — Texten
olchen Schwierigkeitsgrades ohne deren Übersetzung und Kommentierung 11UT

selten elesen und ausgewertet werden.“
Be1l dem »Goldenen Evangelıuum« handelt CS sıch eine Evangelıenhand-

chrıft des alten, auf aksumıiıtische Zeıt zurückgehenden Osters ra Lıbanos
In der Regıon Soamäzana Akkälä uZay, Eritrea).” >CGolden« bezıieht sıch WeNI-
SCI auf dıe Ausstattung des OdeXxX, als auf seıinen FE  ICcHEeN und ökonomiıschen
Wert für das Kloster, sınd doch In ıhm SCHAUCI iıhm als ZWEI aszıke anderen
(älteren?) Ursprungs vorgebunden elıne eı wichtiger TKunden über Land-
schenkungen, andere Schenkungen, Exemptionen und sonstige rechtliche Privile-
ojen des Osters enthalten. Dıiese TKunden wurden VO  > Contı Rossını kopılert
und In der oben angeführten Publıkation mıt einer Eınleitung und Anmerkungen,
dıe dem damalıgen an der historiıschen Forschung entsprachen. Erst oger
Schneı1ider hatte wıiıeder dıie Möglıchkeıit den CX einzusehen und photogra-
phieren.“ In der Folgezeıt wurden eiıne Za erıträischer Klöster und deren
Bıblıotheken VO  —; einer wıissenschaftlıchen 1SS10N der Unmiversıität Bologna
der Leıtung VO Irma 1Taddıa besucht und erforscht; reiches handschriıftliches

Eıne weıteres einschlägıges e1ispie‘ ist Gu1dı, Giı archıvı In Abiıissınla.« CONQTESSO Internazıo-
nale dı Scıenze Orche. Volume Sezione Storıia medievale moderna. Roma, 19053 651-698;
vgl e1In äahnlıches Urteil be1 Bausı 1999 TT

45 Vgl EncAeth 2005 258-29 Bausı\i).
Der Nachlalz} VOIN oger Schneider (gestorben wurde VO'  - der Famılıe dem Institute of
Ethiopian Studıes der Universıitä: 1$ vermacht. jetz 1mM Centre älda Mäsqäl
aufbewahrt wird, das Archiıymaterialıen ZUr äthıopischen esCcChıchte gew1dme ist. Marıe-Laure
era! hat e1In klassıfiziertes Inventar davon erste un! ein1ge Materıalıen daraus — darunter
TKunden AUuUs dem »Goldenen Evangelıar« be1 ihren jüngsten Veröffentlıchungen ZUT rühmıiıt-
telalterlıchen (Greschichte Athiopiens besonders dıe Zag e-Zeit benutzt; vgl era; 2010 be-
sonders 20, Anm
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Materı1al konnte el efilmt werden, darunter auch die TKunden AUusSs dem
»Goldenen Evangelıar« VO  — Ta Liıbanos und gröbere eıle des Kodex.”

Die In der ammlung erhaltenen TKunden beginnen mıt ıplomen des qaksu-
miıtischen Kön1gs Gäbrä-Mäsdäl (6 Jhdt CHf:) bıs Önlg Säyfä-Ar’ad Ende des

(jerne und rasch wırd das Urteil gefällt, dıie ITIKunden Aaus aksumıiıt1-
scher Zeıt In der ammlung zweıftfellos rechtsgültige Abschriften selen
apokryph und In späterer Zeıt erstellte Fälschungen.4  5 och rlaubt das nähere
tudıum dieser lexte mehr und mehr 7weifel dıiesem pauschalen UTrteN:
mındest finden sıch ınhaltlıch und sprachlıch authentisch anzusehende Partien,
die auf historischer Überlieferung der betreffenden Dokumente beruhen.””

Die In der ammlung erhaltenen Königsurkunden der Zag'e- und irühen
Salomonıidenzeiıt (bıs EIW. Amdä-Sayon) bilden 1re Eıgenheıiten In Formeln
un Sprache eiıne besondere Gruppe Be1 den Formeln Ist eın Rückegriff auf
aksumiıtische Titulaturen, WIE etwa zä-1-yotmäwwa’ Jä-särr »dem Feinde unbeslieg-
lıch« anzumerken. Daß (G9°%97 für ulls eine Korpussprache Ist, dıe den ex1ikalı-
schen un auch morphologischen Bestand der einst bestehenden (Jjesamt-
prache 11UT ausschnıttswelse umfaßt, wırd beım tudıum irüher Inschriften, aber
eben auch VOIl Rechtsdokumenten dieser An klar. ”” Be1 späateren rkunden, EIW.
ah dem JHäat.; iıst der Einfluß der Jeweıligen Muttersprache der Schreıber
(Amharısch, Tigrinya) In Lexıkon. Morphologie und yntax auszumachen, der
eichter interpretieren Ist, da dıe uns bekannten, modernen Stufen dieser Spra-

Besonders Alessandro Bausı hat sıch der Auswertung dieser handschriftlichen Quellen gewıdmet
und darüber ıne Reıihe VON Publıkationen vorgelegt; Bausı 1997 13-23 ist ıne mıinut
Beschreibung der rkunden, besonders ıne Orrekte Zuordnung der eutigen, UrCc
Umbindung und Restaurierung der Handschriuft veränderten Fundstelle und der Edıtion Contiı
Rossıinıs. ach seiner Kdıtiıon des gädl (Heıligenvita) Ol Liıbanos 1m Corpus scıptorum chrıstia-

orientalıum. Scriptores aethiopic1. 105 106 Louvaın, 2003 ereıte ıne krıtische Neu-
ausgabe mıt historischem Kkommentar der genannten Tkunden VOI, ersties rgebnıs iıst eın
Kreuzındex der Kıgennamen, ausgewählten Realıen un! Begriffen In den Urkundentexten (Bausı

Die Urkunden und ihre CHROLMIE Bedeutung als Quellen ZUT äthıopıischen Geschichte sollen aller-
1Ings N1IC cdıe Bedeutung des eX als Evangelıenhandschrıift In den Hıntergrund rücken,
besonders seı1ıt Schneider 163) 1ne wesentlıch ruüuhere Datierung als bısher INSs der
Anfang E Jhdt vorgeschlagen hat amı ist CT In wichtiger LEXZEUGE, der nıcht In den bısher
vorlıiegenden krıtiıschen usgaben des äthıopischen UrcC. Rochus 7Zuurmond benutzt wurde,
1U  —; ber In Photographien wıissenschaftlıcher Auswertung zugänglıch ist

48 I ies gılt uch für dıe analoge Urkundensammlung des Liıber Axumae der Zions-Kathedrale
In Sum
uch In der Sabhästık gesteht 11a dem jemenıitıschen (G‚elehrten al-Hamdänı des Z
ber authentische hıstorısche Überlieferungen ber dıe Geschichte des ntıken Jemen VCI-

ügen: vgl üller 1998 2920
5 uch für cdıe exte gılt In geWISSEM Maße das Urteil Rıccıs anläßlıch der Bearbeitung zweıer

altäthıopischer Rıtzıinschriften auf Schieferplatten 1291-1292): » NO  ; appCHa C1 61 tTOVI
ı1iIrontfe est1 eplgraficı In ge’eZ 1318} vocalızzato, Ia NnOstITa CONOSCCHNZA ella lıngua
In CTISI, massımamente perche 11 ESSUTO lexıicale che In SSI AaDDAIC sfugge quası de]l Ogn1
NOSsSIra interpretazıone S12 DCI 11 valore de1 SUO1 tem1 S12a PCI quello dell SUC forme.«
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chen einen direkten Vergleıch erlauben. Be1 den irüheren TKunden der aAaNSC-
sprochenen Schicht 1eg der Fall anders. Hıer sınd Abweıchungen VO bekannten
(G9°%97 sehen, dıie sıch nıcht ohne welıteres mıt heutigem Amharısch oder 1gT1-
Nya In Verbindung bringen lassen. [DDann ist überaus vorsichtig abzuwägen, ob
sıch Zeugni1sse alterer Stufen der genannten prachen handeln kann, Oder
aber bisher nıcht belegte Wörter un Formen des 59332 dıe In kontinuler-
iıcher Tradıtion übermuittelt oder entwickelt Sind.

Eıne der Donationsformeln In den TKunden AUS der Zeıt des Zag “ e-Königs
al1ıbDala S 1mM berühmten »goldenen Evangelıum« VO  ‘ äbrä-Libanos
lautet: (1) D agwällätku, ksämku wä-amnäyku«. Dem entspricht in der oOen-
formel (Z) >> wä-amä-bo zä-tähayyälo Wä-Zä-tägassaso wä-zä-tä’aggälo ä-zantu
owoalt wä-lä-zantu kasıum«> Vorausnehmend sSEe1 dıe vorgeschlagene Übersetzung
der beıden Formeln schon hiıer egeben; erklärende FEinzelheiten Lolgen:
(1) Dr gebe ich hıermıiıt en und weıhe (und gebe In Kirchenbesıitz)« und
(2) D und WECINN jemand dA1eses en und diese tıftung mıt Gewalt venletzt:
rührt oder beraubt, n [a das erb amnäya In Analogıe den beiden anderen
denomiınal VO  — An »Kirche, Kloster« abzuleıiten i1st »IN Kırchen-, Klosterbesıtz
geben« In der Donationsformel fehlen kann und INn der Poenformel nıcht mehr
aufgenommen wırd, muß dıe Erklärung VO bekannten o’olt »Lehen, tıftung«
ausgehen. alt bedeutet eigentlıch »Herauslösung; herausgelöst« eiıner
möglıchen Etymologıe VOIN Land AUS den normalen Besıtz- und Rechts-
verhältnıssen, insbesondere mıt ezug auf Rendite un Leistungen, die für be-
stimmte 7Zwecke reserviert werden. Dies kann der Ausgleıch für Vasallendienste
1Im weltlıchen Bereıch se1nN: 1Im kırchlichen handelt SN sıch zume1lst dıie mater1-
elle Absıcherung der memorTI1ae »(Gedächtnıs für das Seelenhei1il« des Stifters.
»Lehen« Ist eıne konventionelle Übersetzung und Terminologıe; eın ertium
Comparatıon1s zwıischen beıden Rechtsverhältnıissen ISt, daß sıch ursprünglıch

nıcht festen und Erbbesıtz andelte, sondern eın owalt WIE eın en auch
wıeder werden konnte. An die Stelle des gleichzeıt1ig möglıchen eınfa-

st1iften« und wähabächen wähabä 1ä »geben (eine bestimmte Institution)
owoaltä (Conti Rossın1ı 1901 184 (Nr 1) 192 (Nr trıtt denomiınal der Kausatıv
In faktıtıver Bedeutung en eın Merkmal des (393°97 dıeser Zeit°* aber auch
schon des fIrüheren, WE LHSGCGIC Deutung des Namens SsSum richtig ist Amha-

S] Die Passagen In ONtTIı OSSINI 1901 186; 190 (Dokumente un: era 2010 27-29; 32-34;
erwähnt un: Oommentıiert In Rıccı 1996 188-190:; Bausı 1999 208 D7 Die Onkordanz zwischen
der Edıtion Ontı Rossıiniıs und den eutiıgen Fundstellen in der Handschrift be1 Bausı 1997
DE DIe Abweıchungen VO Ontı Rossıinıs Jlext beruhen auf der Kollatıon der Handschriuft
Für dıe analogen Formen aksämä und amnaya bemerkt Schneı1ider (zıtlert Ol Rıccı 1996
189), daß dıese Formen bısher 11UT In der Kanzleisprache des KÖN1gs alıbala belegt SINd.
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risch und spateres amharısıerendes (G9°97 verwenden den D-)Stamm o  W  ällätä,
bısweıllen 1m Amharıschen auch den kausatıven as-Stamm asgVällätä.”

Da eweıls eın Teıl der mehrgliedrigen Formel fehlen kann, ergıbt sıch, daß die
Formel als Hendiadyon, AUs sıch rhetorisch ergänzenden oder steigernden quası-
ynonyma besteht Daraus folgert daß In der Poenformel kasum g olt Ist. In der
Donationsformel aksämä ag ällätä. Nun hat kasum 1Im lıterarıschen (G9a°97 bıs
auf diese Belege nıcht überlebt, SCHAUSO wen1g WIE das erb käsämä b7Zzw des-
SCI] Kausatıv aksämä. verzeichnet dıe urze] nıcht Sıe findet sıch allerdings
be1l aDrıele da agglora 380) Lemma käsäma: aksämä »dedicare
dedico«. Dieses Goa’az-Wörterbuch »ad uUusSso de1 princıplanti« ist ein wissenschaft-
lıch bedeutsames Werk, das eıne nähere Studıe verdıente. Der Autor hat nıcht
11UT ı1llmann un: dessen Ergänzungen ausgewer(tel; CI bringt den lexiıkalıschen
Bestand der tradıtiıonellen äthıopischen Wortverzeıichnisse AaWAaSIW »SCcalae« E1n
und VOT em seine Lesefrüchte AUSs Texten. dıe ıllmann noch nıcht AT erIuU-
SUNg standen.“ Leıder o1bt eiß seine Quellen nıcht dırekt d  ’ bleıibt dem erfah-

Leser Oft MNUrTr dıe Vermutung. Für aksämä hıer übereinstimmend mıt dem
Urteil Schne1liders we1ß ich L11UT dıe angeführten tellen AdUus den Dokumenten
des »Goldenen Kvangeliıums« VON Ta Lıbanos Wiıe da agglora selner
Übersetzung kam, wIssen WIT nıcht Da GT miıt den Überlegungen VON Rıccı1 und
MIr übereinstimmt. darf ich mMIr erlauben, iıhn als den ersten anzusehen, der dıe
LÖsung für aksämä In den Texten Land: für dıe weıteren Folgerungen betreffend
den Namen Sum hätte (SE: zumındest wohlwollendes Interesse gehabt.”

Leslau, der mıt der 1gle da Maggloras lexikalısches Sondergut penıbel
verzeichnet, unterlegt dıe Wortbedeutung mıt Vergleichen AUS anderen semıit1-
schen prachen (LECD »Ethiopic: Ina k”9asmiı >saint 10 church 1S
dedicated«; tO be ıdentifhied wıth ksm (Heb kasam, Kasamı) —>>

“separate .. D> “assıgn —__ >> dedicate.« In diesem Argumentatıionsstrang ware das
oben angeführte nordarabısche kasm kassım einzuordnen.

Somıt lassen sıch In den eDbDenden Semitensprachen Athiopiens, hler 1grinya,
Spuren un: Nachwirkungen für den alten Sprachgebrauch nachwelılsen. 1grinya
k”"asm] entspricht formal (G9°97 kasum. An der berfläche könnte INan dıe Aäuf1-
OC orm des Verbalnomens qotlı, alsSO »Stıftung« annehmen, die VON der bstrak-
ten ZUT konkreten Bedeutung verschoben ISst, doch verwelst der Labijalvelar auf
den rsprung AUusSs dem Partızıp passiv”®. Daß dıe urzel VKSM In der Bedeutung

55 U1 »legare; dıcare; tıften:; tıftung machen« (man beachte dıe deutscher ber-
t(ragungen 1M SONS lateinıschen LEeXICOIT, vgl Kropp 1992 223-224; ED 192a:; 708-709
»g  ällätä: fare lascıto: ASSCANATC eudo; asg ällätä: chıedere, Otftenere che ı] () r1CCO
personagg10 faccıa un ascıto pi0.« Im Sprachgebrauch der TKunden ist bemerken, daß g”ällä-

und asg ällätä unterschiedslos für »Tare un lascıto« gebraucht wıird.
Vgl dıie knappe, ber inhaltsreiche Rezension VO  ; Caquot 1955 155

55 DIe eingangs eingeführte (Selbst-)Bewertung VO  S Rıccı blıebe ohl unverändert.
Wo 1Im 1grınya dıe Form qgoatu| mıt Vokalharmonie qutul uDblıches Part Pass. ist.
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»stıften, welhen« benutzt wurde, belegt aber Tiıgrinya kwoasmı »tıtolare dı unNna

Chiesa: padrone anto« auch » Fest des Kirchenpatrons«.”” IDIie oben angegebenen
weıteren Bedeutungsverschiebungen ergeben sıch AUS dem lebendigen Sprach-
gebrauch. Die Labıialısıerung rklärt sıch analog AA Wechsel Aksum Ak”"asam
(s oben).”

Was beweiıst das für dıe Oorm und den Namen Aksum? DiIie Bıldung des Pas-
SIvpartızıps ist 1mM (39°97 nıcht mehr regelmäßig produktiv; zume1lst auf lexiıkalıisıier-

Kınzelbeispiele beschränkt Grundsätzlıich annn für alle Stämme als Passıv-
Partızıp dıe Oorm des Grundstammes qoatul eintreten, WIE eIwa kasum aksämä
1  r 108Sc 204) Natürlıch Ist In den Z Dıiskussion stehenden extbe1isplie-
len auch erwägen, daß der erbale Kausatıv denomiımnilert ıst (wıe be1 golt und
a(s)g ällätä): »ZU einem kasum machen«. Dies anderte aber nıchts A Inhalt
Daneben g1bt 6S aber stammkonforme Bıldungen verschledener Art, dıe In der
etzten Stammssılbe als Passıy-Kennzeichen und be1l wecNnselInder Vokalısıerung
der übrıgen Sılben eiIn charakterıistisches Stammkennzeıichen aufwelsen: f  T

211) Damıt erwliese sıch Aksum als ach dieser ese gebildetes Partı-
ZIp Dassıv des Kausatıy-Stammes aksämä. Eıne weıtere Folgerung ergıbt sıch:
Wort, Orm und eDrauCc als »relıg1Ööse tıftung« gehen auf dıe TU he1d-
nısche Zeıt Aksums zurück: der Name erweist sıch als abgekürzter theophorer
Name: » DIe tıftung, (par eXxcellence); etiwa Hochstift, Reichsstift«. 7
denken ware auch »Stiftung des .  * wobel der selbstverstän  ıch bekannte Pa-
LTrON, In der dıe heidnısche Gottheıit, das heidnısche Pantheon mıt gedacht
WAd  — In der olge Wal 6C be1 einem häufig gebrauchten un wiıichtigen 1gen-

verständlıch, daß se1ine Funktion als einfaches Appelatıv zurücktrat,
Aksum 1Im Sprachgefühl auch Go ’ oaz-Sprecher 7z/u In seliner Wortbedeutung
nıcht mehr hinterfragten oder reflektierten Ekıgennamen wurde.

Eın Fehler, den INan vielen eingangs genannten Deutungsversuchen vorwerfen
kann, soll hiıer nıcht wıederhaolt werden: direkt VOoO immer hypothetisch
gedeuteten Namen auf elıne Realıtät schlıeßen wollen Iso hat der Name
Aksum mıt Wasser(reichtum) tun yl ist die Gegend Aksums eın blühender
GGarten (gewesen), oder hnlıch Somıiıt muß en weılterer historischer und archäo-
logischer Forschung überlassen bleiben klären, ob SUum hauptsächlıc die
Funktion eiInes relıg1ösen neben einem kulturellen und kommerzıiellen Zen-

Kane 2000 »Altarpıece, above eba the mänbärä tabot; annual procession of the
around the church; utular of church: salnt for whom church 1S namend, dedicated.«

Mündlıche uskun me1l1nes Studenten Bokreziıon Zarayohans AUSs Erıträa und JIräger einer {Tra-
dıtiıonellen Kırchenausbildung: Entspricht baldäräba un: bedeutet Procurator, Patron, Vermiutt-
ler, Schutzheiliger; uch der Festbeauftragte be1l Hochzeıten
Ausgehend VO  —; lautlicher un: stellungsbedingter Labıialısıerung In einzelnen Formen ann der
resultierende Konsonant (Labıilavelar) eigenständıg und phonematısc. werden un! sıch dann
sekundäre Wurzeln ausbılden übertragen werden.
(393°97 ist ıne artıkellose Sprache, hat NIC: dıe 'Ormale Möglıchkeıt der allgemeınen Determinıie-
LUNS.
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hatte, rel1g1Öös legıtıimıert Wa  A Die Tatsache, daß 6N eıne ohne (Ver-
teid1igungs-)mauern Warl, spricht afür. ebenso auch, daß x hıs heute ungeachtet
SeINES schon 1ImM 1ettelalter geringen polıtıschen Gewichts als rel1g1Ööses Zentrum
1ImM Bewußtsein der Athiopier verankert ist

DIie Etymologıe ist VO  — der konkreten und den kompletten Kontext gebun-
denen. punktuellen Bedeutung eINnes Wortes trennen, dıe manchmal kaum
noch daran angebunden werden kann. Etymologıische Überlegungen können aber
qls Stütze herangezogen werden, zumal S1e dıe weıtere Perspektive der emantı-
schen Verwandtschaft zwıschen den semuiıtischen prachen vielleicht auch ande-
ICI, vgl lat {UuSs aufzeigen können. Da In dem SE Lösung des
Namensrätsels SUum besprochenen yntagma Z7WEI weıtere egriffe enthalten,
die 1ImM quası-synonymen, rhetorisch steigernden Verhältnis Sum stehen, SEe1-

hıer ZWE1 kurze Bemerkungen mıt Vorschlägen ZUiT Etymologıe angefügt, die
TEN1C einer vertieften Untersuchung edurien

Während In der Donationsformel dre1 Verben stehen können ag ällätä
aksämä amnäya >ZU en geben stiften fgurieren In der Poen-Forme!l
D ZWE] nomıiınale ufnahmen, dıe sıch darauf beziehen und dıe den Sınngehalt
der Verben angeben: g alt und kasum. Gelingt CS, e1In drıttes Nomen amnäaya
anzuführen, ware auch der Bedeutungsgehalt des drıtten er In Umrissen
ermuittelt. Amnäyä hat ohl nıchts direkt mıt tamännäyäa »wünschen«  60
tun eht INan VON eiInem Nomen AUS», s() Ist 2Ne »Kloster« das Nächstliegende.
Das denominıierte erhb amnaya erhielte seinenu SInn IM Zusammenhang
des Dokuments >1IN Klosterbesıitz geben, Z Klosterbesıitz machen«. TEUNC
”DHEe1D der Ehrge1z des Etymologen, dieses Nomen »Kloster« VO  — einer
urzel abzuleıten. SIie findet sıch, 1mM lıterarıschen G9a‘97 nıcht belegt In verschie-
denen semiıtischen prachen M angvoka als »abtrennen, teılen«: auch
»zählen«®”, eiIn weıteres e1ispie für dıe Gleichheit der Vorstellungen, die mıt
dem eılıgen un seinem Bezırk als dem weltliıchen Bereıch herausgehoben,
VON ıhm eirennNt« zusammenhängen, und ıe In verschiedenen Religionen, Spra-
chen un Kulturen anzutreifen SINd.

eiıches gılt vielleicht für owoalt Hıer wıird In der Literatur dıe Anbındung
das Altsüdarabıische IW b7Zzw WLI » Vollbesitz« bzw » Vollkonzession« (von
Besıtz C  4A1l den Tempel)«*“ vorgeschlagen. Das entspricht autlıc aber inhaltlıch
nıcht SaNzZ. IW ist 1mM Altsüudarabıschen eben der Vollbesıtz, der ZWal als Kon-

6() 194; I 351 era übersetzt och »souhaite«: aber dıe Parallelstelle 33 mıt
»delimite«.

61 Vgl 191; 1A43 851 SabDıiect 117 der urzel VMNY »Outer precıint of SanCtiuary«.,
Ks ist 1Im übrıgen anzumerken, daß ıe äthıopischen abu-Bestimmungen für den inneren
Klosterbezirk (z daß keine Tiere hereingeführt werden dürfen ä.) direkte Parallelen In alt-
südarabıschen Bestimmungen für Tempelbezirke en
Vgl Sah Diet Dn für dıe » KONZESSION« In Madäbıtıschen vgl Arbach 19953 ß Bıella Nne’s  2
IW properLy« mıiıt Verwels auf dıe urzel VGWL »umgeben; umgehen; umfassen«.
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Z7eSSI0ON A den Tempe!l gehen kann, aber eben doch Vollbesıitz Das Konzept VON

owoalt Ist, WIE oben gEeSaZT, inhaltlıch C1im eingeschränkter, bedingter Besıtz mıt
Z/weckbestimmung. Man könnte mıt der Bedeutung »umgeben, umfassen« die
» Klostermauer« denken, und ware In einem äahnlıchen semantıschen Bereich WIE
be1 den anderen beıden Begriffen. Es 1eg aber nahe, auch hıer e1in semantısches
Feld mıt »abschneıden, herauslösen« suchen. Dieses an sıch In der urzel
VOLY gäläyä »abschneıden: aber auch: »erklären«.® Eın Partızıp Dassıv galuy(t
könnte mıt der schon mehrmals herangezogenen Labialiısıerung ın der ähe des
Vokals g oloayt geworden se1IN: In der olge verkürzt g alt »abgeschnıtten,
herausgelöst«, letztlich In Spezlalısierung »gew1ıdmet, gestiftet«.

Sprachlich, insbesondere für die lautgesetzliche Entsprechung VO  - Radıkalen
un deren Ausnahmen ware noch auf das urzelbündel KSM OSM (L,  <
un ein1ıge andere In den semiıtischen Sprachen hinzuweılsen, dıe alle VON eıner
Bedeutung »schneıden, (rennenh: teılen« ausgehend Verschiebungen »ent-

scheiden«, schhießlic »bestimmen. entscheiden«, aber auch: »weıhen« urchlau-
fen

Letztlich SC1 dıe Erschütterung des inearen Denkens eINEs ıdentalen Urc
Überlegungen eINEs JIrägers der Kultur seıne Studiengegenstands angeführt:
Tıgrinya salmı, wörtlich »Dunkelheıt, Abgeschlossenheı1t« als Landrechtskatego-
rıe eINEs AUS mMende »herausgeschnıttenen« Stücks Land; Dunkelheiıt Abge-
schlossenheiıt das semantısche Feld hat TG die Etymologıe eıne Bereicherung
erfahren, die die Kontextanalyse nıcht In rage stellt, sondern mıt einer weıteren
Facette der hıstorıschen Perspektive erweiıtert.
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Salntete eTi intervention royale monastere
Saılnt-Etienne de Hayg OoOurnan du 111  C ei du IV  C siecle

LA de Iyasus Mo ans SO  s Evangile’
du AIl Iyasus Mo pEeINTE dans vangıle 11 faıt CLE DOUT

le monastere Saılnt Etienne de Hayg est consıderee 11 I’un des Jalons de
—— histoire de art ethıiopıen (fig Cette est d’autant plus exceptionnelle YJUC
les representations de commandıtaıre SONT relatıvement el CC plus
CDOYUC En complement de Ia note YUIl date du elle IOI
dans le la realısatıon du cycle dV’enluminures de Ceti vangıle Or legendee
par GG MOoOtTSs «Image de Saılnt Iyasus Mo A>> elle DOSC probleme de taılle Cal 11
semble tOuft faıt Inconcevable JUC Iyasus MoO SOIL u11 INEIMMEC qualifie de

Superleur du monastere Iyasus Mo d est elebre DOUT le J 11 auraıt DaAS-
A le 1O1 Yekuno Amlä Cette allıance auraıt Outfenu les desseıins de der-

LCT Oment 11 CINDAIC du DOUVOILF 1L ei la dynastıe place
DOUT tablır uUunNnec nouvelle dıte salomonı1enne En CONntrepartıe Yekuno Amläk
auraıt favorıse la richesse ei la PUISSANCEC du monastere Iu1 conferant
des terres du FTOYaUMEC ei SOM abbe le d’aqgabe SA G‘  al, itteralement al-
dien des heures» elt de conflance AUPICS du SOUVETAaIN 1 le fıls eit SUCCESSCUT
de Yekuno Amlä Yagbe eyon u  ul la polıtique de SO DEIC
la du mMonNnastere est toutefo1s pas definıtivement ASSuTec Car em
Ra ad reprend monastere des terres Y mda eyon
Iu1 redonne Dar 1a uıte

Une VCISION de cet rticle efe presentee Jal vIicI 2008 A SCININAITE de recherche du
MmMaster hıstoire de I’Universite 1S Dar Shiferaw Bekele Mes C-
ments les plus chaleureux Oont Emmanuel Frıitsch ei Danıel Assefa YUI ONtT accepte de relıre e1
de discuter les detaıls des textes SUCZCS, INECINE Ies ChO1x definıtifs SONT 1en SUr les IIC
Pour recapitulatif SUT le sujet, OIr BOSC-TIESSE, Les ıles de Ia IS abrıque des
HNASCS e ecriture de ’hıstoire dans /es eglises Au lac Tänäd, Ethiopie, VEr XVZL srecle, 2008,

353-354
«Ihe Abbots f Ta Hayg, 1245 1535» 197/0) ERAT

Le domaıne des 0(IS ethIODIENS ESpace DOUVOITF el monachısme 2003 94
141 La OomMmMUNaAaUTtfe de Hayg Estifänos reclame Dal aılleurs UllC fondatıon U remonteraıt

dernier 1 OI aksumıte, De] Na ad sjecle pour SUT Cce 1' OT
Le domaıne des TOIS eEthIOpIENS 2003 135 139) Ce est toutefo1s

YJu parlır du X I1 sıiecle YJUC I’On TOUVeETr TACE du mMONaAastere ans les documents
historiques

(2010)
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Fıg «Image de Saılnt Iyasus M(fa»‚ Evangile de Iyasus Mo’a, Hayg Estifanos,
mft. EMML. 1832, fol \V, cl Michael (Jervers INAaZ2aba se’elat MG-2000.003.026

S] Hayg apparaıt retrospectivement Cenire artıstıque ei intellectue]l
1a fın du 111  C ei dans la premiere moitie du XIV siecle, posıtıon ute-

fO1S dependante des relatıons AVCC le rOo1l alors place ei est Ouvent remIise
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de Ges decennies. Le dans lequel est enlumine 1’Evangile
de Iyasus Mo’a Ia fn du 111  C siecle, quan le monastere semble MIeEuUX de SCS

relatıons AVGe le DOUVOIF politique, et celu1 dans lequel est peıint l’evangile de
Krestos Tasfäna ul trentaıne d’annees plus tard, apres JUC le monastere perdu
DUI1S retrouve la faveur royale, SONLT tres differents. Ce n ’est Taıt qu’ensulte, dans
les annees 1330. JUC Haygq deviendraıt ’un des Centres Ou les textfes relig1euxX VOnt
etre traduılts ei adaptes”.

L’Evangile de Iyasus Mo’a est extremement iımportant, plus d’un HE, DOUT
l’histoire ethiopienne. Le ECXYtEe meme des Evangiles est tenu DOUT le premier exie
date d’une conflatıon de deux vers1ions precedentes”. (Yest QaUSS1 le plus ancıen
manuscriıit enlumine precisement date JOur, realise SUT commande de

PEISONNASC emblematique de I’histoire ethiopienne eTi 9 ournan de elle-c1ı
ensuıte SerVI d’«evangile d’Or», C’est-a-dire qu/ıl contient oran nombre de

Ocuments de la fın du 111  C a debut du XVI siecle, qu1 Ont traıt l’organısatıon
de monastere a1Nsı qu’a RX relatıons VE le DOUVOIr roya Ces archıves SONT
d’ai1lleurs la premiere documentatıon qu’utilise le redacteur des Actes de Samt
Iyasus Mo  E le princıpal ECXiE qu1 met scene l’allance le FrO1 ei le momne
quı apparaıt aujJourd’hu!1 tres tardıf.

Iyasus Mo’a semble pas DOouVvoOIr etre meme m le commandıtaıre des
peintures ei celu1 de PTODIC image meme S1 le Taıt qu 1 alt Taıt ecrire le
semble DaS ERQR question n’est Das seulement de determiner la
date precise de la realisation des peintures ma1s d’essayer de comprendre quı
reellement faıt peiındre 'image de Iyasus Mo’a 1 C’est abbe du monastere
61 C’est le rol, la s1gnıficatıon n en est pDas la meme. Ce pomt est donc ımportant
DOUI |I’histolre de l’art ma1ls QUSSI DOUT l’histoire du LOYAUINC ethiopien. Ce JUC
' image de Iyasus Mo’a e la legende quı l’accompagne meftfent reellement
scene, de meme JUC le OMmMent Ou cela ’peuvent SeTVIT de revelateur DOUTL
MIeUX comprendre le PTOCCSSUS de reconnalssance de la saıintete de Iyasus Mo’a,
l’ımplication du DOUVOIrF roya dans celu1-cı ei les ralsons de l’avoır MI1S

< Le synaxaıre ethiopien. tat actuel de la questi1on», 1988, 308 : <«TIhe
Aksumıuite Background of the thıopı1c <«COrpus Canonum>»‚ 2006, 538

‚JUURMOND., «Gospel(s)», 2005, 858-859 ajoute Yyu«C est le premier manusecrit des
Evangiles date., maIls 11 pren| pas COMpLeE celu]l de l’eglise de Heta Madhane lam LAalıbala

‚an 8.ans lequel EesT enregistree uUuN«ec donatıon du rO1 Läahıbaläa eglise, Cal Ia mentıion de don
constitue qu un element de atatıon nLe GUCHI, n IT“ 1er du WII1“ siecle ONC. Par CONMN-

sequent, R. ZUURMON Novum Testamentum Aethiopice: The >VNODTIC (JOospels. (reneral
Introduction, 1989, 63) considere dernier YJUC de acon margınale ans S()Il etude

KROPP, «<...Der Welt gestorben;: ein Vertrag zwıischen dem äthıopıschen eılıgen Iyyäsus-
Mo’a und Ön1g Yoakunno-Amla ber MEMOTIAE ım Kloster Hayq», 1995 ; 1 «DIie drıtte
Ur“ der e1in Drittel des Reiches? |DJTS verschiedenen Versionen der Bıographie des Iyäsus
Mo’a als USCATUC sıch wandelnder Funktionen des Jlextes», 2003
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«Orner ei » La ofe de commande Dar le 1O1I Yagbe eyon
rellure enlumıinures

Ce mManuscrit OUJOUrS CONSCIVE Hayg ei miıcrofilme pPar le ProJetL Ethiopian
Manuscripts Mıcrohlilm Library SOUS le NUMmMeETO 1837 COmMptLe 346 folı0s ei
cycle enluminures de 27 peıntes auxquelles 11 faut a]jouter les tables de

OcEr DOUT Ia lettre Eusebe A Carpıen al sept DOUT les tables
de SS Comme dans {OUS les tetraevangıles de CDOJUC el

VII s1iecle les IMaAaALCS SONT du lıvre CXCCpLION des
IMAaSCS des evangelıstes YUul Ouvrent le exXxie de leurs Evangıles respectifs

T1ıLure du exie HICI des Evangıles d efe ordonnee Dal Iyasus Mo ei
realısee 280/81 IN l’atteste. Salmhls doute UuU1llc note du
Oll0 DA Maıs est- bien Iu1 QUul faıt realiser les peintures Marılyn
Heldman ® I: Stanıslas Chojnacki” retiennent Ia date de du XC
I1 date de realisation des enluminures Maıs I1 le alsaıt deJja INaT-

YJUCI Eiwa Balıcka Wıtakowska le mManuscrit du Oll10 338 ul
Aauftr: note datee elle de 293/94 YUI certitude

N0PC *> “ TV -| T° HAA AAC7N ND + DÜO-NC 1’7 -t OD 7’A A e°70 D
(D(107P T0”4°) u P q DU-NN: AAAM.HEN DA° L U TD 0N  7 DA £
CR 077 °) pu P DA7Y AND DATEANZ NCA-FN DAAN
AAM.HTN DA7Y N9I0N MDV AAAM.DTN — A 404.2, p(*9
DAn @, 15 xnDI“G' M} AhAoDN ON AN0® DE (1 @mD Anß NTa
(DAP’”7 A 7  e  T'  N AL2N AL
«Fn 475 D de la miserıcorde TG ei argent CeTt evangıle INOI Yaägbä” eyon dont le
1O de est Salomon el JC P Al donne Etienne pres ((UOI Ye egqabana 1n ei voulut

dans uUNlCc de SCS Vitrınes
Un efe recemmen AIMCNALC ans le monastere el 2008 MAanusCcrIit est resente

GETATCHEW Wıllıam BER Catalogzue Of Ethiopian Manuscripts Miıcro-
filmed for the Ethiopian Manuscript Mıiıcrofilm Lıbrary, 17S and for Fthe Hill Monastıc
Miıcrotilm LIDrary, Collegeville vol Project Numbers 7501 2000 1981 293 30)1
Une 1sSte complete tiTOuUVve ans Ia nOtICE du mMmanuscriıt tablıe par Marılyn HELDMAN ans le
catalogue CXDOSILON Afrıcan /Z107 Fhe sacred art of Ethiopia 1993 176
Nous reviendrons plus 101n SUT les detaıls de

1() HELDMAN Afrıcan ZION, 1993, 176.
11 CHOJNACKI, «1Les portraits des donateurs INC SOUTCES de histoire polıtique, religieuse el

culturelle de l’Ethiopie du XII“ A MIX siecle», 1999, 623
BALICKA-WITAKOWSKA, E C rucılixıion SAanls Cruciıfie dans art ethiopien Recherches SULr /a

de I“ICONOZTaphıe chretienne de Antiquite fardıve, 199/, 1730 124
noter UJUC les chılires SONT pas DOUTVUS des EeuxX Talts, SUPCIICUTS al inferieurs. Par aılleurs,

SUT le microfilm, dernier chıffre, (8) app: plus fın JuUC les precedents faudraıt DOUVOITF
scrupuleusement le manuscriıt ei DaSs seulement le miıcrofilm DOUT SAaVOIT ql hıffre

dont la ecture est cruclale etfe modıfıe
Fol 338V la fın de . ——  . —— evangıle de Jean
Le verbe peut traduıre de euxX INanı: <(] A faıt OQLEHGI>» OUu «] Al OTNC>»
SIC DOUTL äagbe

K Nous aJOuULONS nire crochets Ul est NECCECSSAITEC Ia comprehensıon du
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s’emparer de ON rOVauUmc«c maıs Je |’al Valncu ei Je l’al detruit par la force du Christ, [NON Dıieu, el

par la priere d’Etienne. MO1 quı al ete beni, g  Jal donne Etienne qualtre gult® Sıdala, Beta Q er'  z
-le-Haut ei eta Q”er‘a-"le-Bas, ei Menaäaba. S] quelqu ’un le ole s’en CIMNDAIC par Ia fOrCe, qu’'1
SO1t excommMuUnNIieEe devant le Pere, |  C Fıls et le Saınt-Esprit, amen!» 19

out d’abord, arretons-nous SUuT le systeme calendaıre utilise dans note ei
les sulvantes. Contraırement quı est annonce, 11 s’agıt Das de V’ere de la m1-
sericorde (amata mehrat), Ouvent donnee OTL dans les manuscriıts ei C est.
semble-t-I1l, le Cas 1CI la place de ere des martyrs (amata samäa etat) qu1
cycle de S annedes“® Le numero du cycle n’est jJamaıs indique ei C’est normale-
ment le historique quı donne l’epoque la plus probable“. L’utilısatıon de
tel tel systeme calendaıre epoque tel 1jen n ’est Samls doute Da anodiın.
Sans approfondır question IC NOtfONs YJUC l’annee 465 dıte ere de la miseri-
COrdE; faıt Sans doute ere des martyrs deuxieme cCVCIie, correspondraıt donc
l’annee quı de septembre 1780 septembre 1231 dans le calendrier julıen.

Jusque la touJours traduıte deux partıes, il s’agıt bien d’une seule eft
meme note, ecrite DOUT etre Iue dans une continuite. Effectiıvement, le SUCCES miılı-
taıre est octroye Yagbe’äa eyon ralson de SON de patronage de devo-
t1on (selon le pomnt de vue) ei la dotatıon fonciere vient actıon de orace DOUTI la
victoire. Cela soulıgne la place Yu«C pren le FrO1 Yagbe’ä eyon dans la vIe du
nastere el les interactions VIES polıtıque el relıg1euse.

OUur Sergew Hable-Selassıe, note disant YJUC le manuscriıt ete «Orne dV’or
ei d’argent» peut pas (DDG le present manuscriIıt POUT la bonne ralson JUC
les armees des emirats musulmans auralent emporte, 15332 les «Jivres
a1lnsı YJUC les feuıullets ei 1a reliure»“ el YJUC, par consequent, le manuscriıt decrit

18 s’agl une forme de tenNnure fonciere, general uUNC erre assignee Dar le souveraın
SOUTCE de I[CVCI1US dignitaire, uUnNcC eglise, un  CD INStituton el quı CST, princ1ıpe, inalie-
na

19 («The Abbots», 1970, 972Z) propose uUNlc transcription ei uUuNe traduction de
la premiere partıe de Oftfe 1te Oll0 339v), de meme JuU«C SERGEW ABLE-SELASSIE
(«The Monastıc Library»‚ 1992, 252-258). Ce dernier sıtue Da GE oftfe so1t folıo0
26r SO1t 'Oll0 135V. Marıe-Laure ERAT DE domaıne des “OILS ethiopiens (1270-1527), 2003,

140) d, elle, donne uUune traduction de la deuxieme partıe du ei identifie les terres.
«Chronography», 2003, 733

AT Ce quı cree systeme d’auto-references particulierement problematique DOUT epoque.
SERGEW ABLE-SELASSIE ( «The Monastıc Lıbr ary», 1992, 2I3) cıte la traduction de Rene
BASSET du Futu al-Habasa (1897-1901, 337) D’apres Paul ] ester STANHOUSE, quı PTODOSC
uUunNn«e traduction anglaıse du Futü. al-Habasa partır de l’edition des textes arabes faıtes Da Rene
Basset, e1 ONC des memes manuscrIıts, I9 mentıon yarticuliere des «J1vres a1Nsı JUC les euil-
ets ei la rellure» est problematique Cal 11 oıt pas d’ou Rene Basset tire informatıon.
Paul Stanhouse lıt seulement: «Ihe MIr Zaharbül uhamma ntered the church, and Iso 00k
AWaY all the treasure hat WdsSs In the Oles In the ground, and In hOuses. ere WCIC gold and sılver
CTOSSES that o0k hundred Inen CaIllYy, ere WCIC countless golden amps, and e1ir golden
chamns:; innumerable quantıity of golden OlISs ach f the uslım soldıers 00k ONC dol
weighing three-hundre: ()UNCES gold plates, ach OMNNC of which COU. satısfy ree L1C  1} Ihey
Iso o0k ast quantıty of S1 and er Tfabhrıcs.» (SIHAB AD-DDIN BIN AL-QAÄADER
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Dar notfe n’auraıt DU echapper pıllage considere donc JUC oftfe
AaufTtr':! manuscrit. qu ıl appelle 1’Evangile de Yagbe’äa eyon, dont 11

presuppose l’existence ma1ls dont 11 N Y AUCUuIlC La descr1ıption du Futu al-
Habasa Conquete de [  VSSIMIE du pıllage des Tesors de Hayg, negocie DOUT
eviter la destruction de l’eglise ei le des mo1lnes, est impressionnante.
uo1qu ıl so1t, le pıre est evıte CL de falt, le monastere GCOMSGIEVE GGE

Jourd’hu1 nombre de manuscriıts anterieurs AT“ siecle. a1Nsı YJUC des ICONeES,
epargnes par la mIse SA”AC des armees de Gragne, JUC E1r attention so1t focalisee
SUT des choses plus precieuses leurs YCUXA YJUC CCS objets alent ete MIECUX caches.

Surtout, JuUC Taut-ıl entendre Dal XLA d’or ei d’argent» Extremement
SONT les manuscriıts DOUT lesquels l’or ete utilise dans l’ecriture les peıntures
ei n’est Da le Cas de celu1-c1. TIro1s SONT COMNNUS el tOut etat de plus re-

YJUC 1’Evangile de Iyasus Mo’a mashafa aselet du IX“ siecle CONSeTrVve
’ Institute of Ethiopian Studıes d’Addıs Abeba””: 1’Evangile de Kebran, quı ete
realise plus tOt pendant le deuxieme ters du XIV siecle  24 e1 les Miıracles de
Marıe de l’eglise de Saınte-Marıe de (Gesen dates du regne de Dawıt U:

Le de G Miracles de Marıe est traduit meme epoque de
arabe VOIS le oueZE ei des recits partıculıers 1’Ethiopie SONT des OFrS ajoutes
ecueıl. Parmı CEUX-CL, miıiracle relate COMMENT le scr1ıbe, quıi avaıt utilise de la
peınture (1 DOUT rehausser l  al  e  clat de l’aureole, de la robe et du 1O de Marıe,
echoua dans Ia preparation d’une deuxieme fournee. Par I’intercession de Marıe,
11 obtınt alors reve l’aıde d’un etranger quı Iu1 enseı1gna UlNCc eceitte A O de

ingredients”. elIlon Marılyn Heldman, recit seraıt Ia DICUVC YJUC I’Or
na Jamaıs ete utilise le des XIV ei AT siecles dans les manuscriıits
ethiopiens“®. 1 cCefluest considerer., 1} n’est pas suffisant. La peınture OT,
utilisee tro1s fOo1s seulement tres petite quantite, peut QaVOITr ete fabriquee SULT

place Sdalls JUC cela alt Taıt ‘objet d’un rapport bıen QaVOIT ete importee dans
chacun de ( Cas  27

BIN BIN UTM. Iso known RAB JA el ofe 632) Toutefo1s,
meme mention («JI1vres SacTres Ol C’est-A-dire JUC la relhlure el les feuıullets c etajent OI'»)
ITOUVE ans le manuscrıt rapporte Dal AntoıLune D’ABBA dont 11 avaıt commence UNC edition
quı fut achevee par ılıppePA( Futüh el-Haäbacha. Des conquetes faıtes Abyssıimnie
AU vr sriecle PDAT mam Muhammad IMNa dıt (Grag2ne. ersIOnN francaıse de Ia chromnique
arabe de C’hahab ad-Din Ahmad, 1898, Z7TZ) Aarlo RKROSSINI («Postille ql «Futüh al-
Habaéa>»‚ quı DIODOSC quelques corrections l’edition de Rene Basset, 11C sıgnale rıien
DIODOS,

273 Ce manuscrit, LIES 1750, comprend quelques MOTS ecrits AVOCC de V’or. MercIı Emmanuel
Fritsch PDOUTL indıcatıon.

BOSC- I TIESSE, Les jles de /a meMOITE, 2008, 33-39
2 CERULLI, II JIDTo EHOPICO deıMiracolı dı Marıa, 1943, 8/7-90)

HELDMAN, The Marıan Icons of the Paıinter Fre CVON. UdYV In Fifteenth Century 110-
DIaNn Art, Patronage anıSpirıtuality, 1994, 2

BOSC- ITESSE, Les lles de /a meEMOITE, 2008,
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Pulsque Nnı les peintures Nnı l’ecriture du manuscriıt de Hayg COoOmportent dV’or
d’argent, peut-etre faut-ıl alors considerer l’hypothese Wa Balıcka-

Witakowska“® qu/ıl S’ag1sse d’une rehlure executee argent OL,1
d’autres exemples ethiopiens, d’un ecrin cela faıt la meme

epoque Egypte. L/etat actue]l du lıvre, quı seraıt aujJourd’hu!1 sımplement COU-

vert Dar des plaques de bois  29 permet Das de conclure.

[ Jes representations de commandıtaıires de saınts?
Les Cas de Iyasus Mo’a, Krestos Tasfana, Läahbala ei asgal Kebrä

S’11 s’ag1ssalt de designer unNnc relhlure metal]l PreCIieUX realisee SUT la commande
de Yagbe ä eyon, la question seraıt reglee””: les peintures dateralent du moment
de l’ecriture du X 28U/81, ei trei7ze ANls plus tard, rO1 auraıt Taıt ajoute UE

rellure metal pPreCieuX. Nul besomin alors de tergıverser indefiniment SUr Ia date
de realisation des enlumınures, S1 n’etait la legende qu1 ACCOMPDPALNC ' image de
Iyasus Mo’a S’1l Nn Y doute SUurT le faıt YJUC cC’est Iu1 quı faıt copler le

26U/51, 11 est (OUufTt faıt inconcevable qu/ıl alt faıt ajouter SOUS DIODIC image
la legende sulvante: «Image de Saılnt Iyasus Mo’a» /l) U& Pa

La legende Certes etre ajoutee plus tard Toute{foI1s, nı S(0()I] APPATENCC nı Ia
paleographie permettent de le determiner. La Comparalson aVEC l’ecriture des
legendes des images des evangelistes O Surtout, AVCC celle du du Ba

princıpal, Ontre JUC l’ecriture est ıdentique. Cette question paleographique est
toutefo1s tres delicate et peut 16c1 alder unc datatıon quelques annees Nı
meme quelques decennies pres Cal C’est QauUSsI1 l’ecriture des manuscriıts enlumines
de l’epoque du rO1I Dawıt (1379/80-1412), ce du recue1ıl des Miracles de
Marıe de l’eglise Saınte-Marıe de Gesen,; bon siecle plus tard, dont les ettres
SONT seulement legerement plus angulaıires.

Toutefoıis, l’aberratiıon selon laquelle Iyasus Mo’a pulsse L1OINTINECT ul-meme
saınt do1t etre nuancee, tOufTf A MOINS etre consideree cComparaıson AVCC

H6 inscr1ption quı {TOUVEe dans au tetraevangile de Hayq Le commandı-
taıre de Iıyre est des de Iyasus Mo’a, Krestos Tasfäna, dont

28 He releve pal aılleurs I' ımportance de OTtfe POUT Ia atatıon des peintures, sa[mls conclure
POUT autfant BALICKA-WITAKOWSKA, La (rucıtxıion 8A72 Crucifie, 1997, PTE «1| est
Das exclu YJuUC les MOTS <OTNECT ÖOr ei “argent>» S! referent l’iılluminatıiıon du manuscecrit: ”auteur
du pourrait SETVIT ICI une metaphore; souvıent Ju«c dans la peıinture
ethiopienne n ’utilıse Nı N1 argent»).

29 ELDMAN In Alflrıcan ZI10N, 1993, 176 Les catalogues des miıcrofilms MML donnent
Jama1s AUCUNC iınformatıon SUT les relilures S le catalogäge ete faıt d’apres les miıcrofilms ONMn

d’apres les manuscrIıts mMOoment de la prise de VUÜU!  @

3() (In peut Dar aılleurs pas exclure qu 1 s’agı1sse AaUSSI de cela.
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salt qu’1 est actıf autour de l’annee 316477 La commande du manuscriıt Dar
Krestos Tasfana est attestee de maniere tres differente: TE SONnt les formules de
priere quı demandent, la troisieme ONNC, I’ıntercession des evangelistes
pres du Chriıst DOUT le salut de ame de Krestos Tasfana, SOUS les representations
de Mathıeu, Marc, I uc el Jean, quı le designent le commandıtaire le
proprietaire du Iıvre.

Fn revanche, debut de manuscriıt irouve unec image LtOUuULT QUSSI CONNUC

YJUC Gce de Iyasus Mo’a, accompagnee d’une legende tOuf QUSSI curieuse”. Le
t1ers superieur de image est Taıt cartouche destine reCEeVOIT ul INS-
crıption ei SUT les deux t1ers inferieurs SONT representes quatre MOINES: Tra
eyon, frere de Iyasus Mo’a, Iyasus Mo’a, a-Iyasus S()I1 ei SUCCESSCUT la
tete de Hayg, el Krestos Tasfana® La legende de ‘ image qualıifie de «saınts pre-
LTeS>» BB MOINES quı furent chacun leur tOur superieurs du monastere:
J HN0} v  e  A H70 AAA 7 ODHA.PAMN DA ODA PAMN MDUNCAH-KN 4A9  7
p NU  c  A A7-NC-+t AM.A NC O D D A @* N0D+ “ OD

A AA A° T: 1l 4A97 (1° EI”hE '(]D‘ AD LD
NCA-FA NO -r U g°{  > D (JD« p& AZU (1° P,”Z(1C T° A, NOD- AT

«Image des saınts pretres: de (Jabra CyOnN, de Iyasus Mo’a el a-Iyasus, et de Krestos Tasfäna,
Saılnts pretres servıteurs du Dieu Tres-Hautft. Peres |PrI1eZ| DOUTL VOS fls, freres |priez| DOUT VOoIire

frere”. prıez PDOUI lul, Krestos Tasfana”” fın qu \ que Dieu| alt pitie de Iu1 par VOS prieres quan le
Chrıst viendra ans glo1ire VECC [OUS SCS saınts, afın qu’ıl demeure VE OUuUSs DOUI les siecles des
siecles.»

Krestos JT asfana, commandıtaıre de manusecriIt, est donc d’emblee situe dans
ensemble qualifie de «saılnts pretres» memee qu/ıl demande la priere

de CR predecesseurs DOUT s() salut Par aılleurs, l’inseription n’utıilıse YJUC partıel-
lement l’espace vierge du cartouche qu] Iu1 est destine ei eborde revanche SUT

les images. Cecı1 peut denoter MAaANYyUC de SO1N surprenant ma1ls dıt Das DOUT
autant 61 l ınscription est contemporaıne de 'image posterieure.

31 elion uUNlC ote ans l’lävangile de lyasus Mo’a, mf. MML 1632 fol 206V, OIr A
MKRAL1I, «Ihe Abbots», 1970, 95-96
Evangile dıt de Krestos Tasfäna, 'al10Na. Library and Archıves of Ethiopia (NALE) Addıs Abe-
ba. N (ex-n”5), fol SV DaALC (la numerotation des cCh1iNres ethiopiens quı Eest

exceptionnel est inscrıte SUT le manuscrit. numerotation pren; Das COmpte PIC-
mier cahıer de 15 ajoutes debut du COdEX). L’iımage tOUT d’abord ete publiee Dar HAT

J] AMRAT, <The Abbots», 1970, ei plusieurs reprıses depuıls, 'OIr notammen Afrıcan
ZION, 1993, 144 ei Ia COUVeEriIure du lıvre de MS ERAT, Le domaıne des “OLS ethiopiens
(1270-1527), 2003

373 (In peut noter YJUC a-Krestos, qu1 OCCupe Ia charge de mamher de Hayg entre Za-Iyasus Al
Krestos Tasfäana, n’apparaılt pas ans portrali collectift.
Le QgueZe dıt «TOonNn frere», quı rend la phrase incomprehensible. Nous PDrODOSONS ONC de
la corriger a1Nsı.

35 Aınsı COMPTIS, le fıls l frere est Krestos Tasfana
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Des quest1ons simılaıres posent PTIODOS de la representation du FrO1l Läahbäala
ei de femme Masgal Kebrä IN saınts SUT manbara fabot, C’est-a-dire le
meuble Support du tabot, tablette plerre d’autel consacree quı INAIYUC la pre-

de DIieu dans le sanctuaıre l le 110 du saınt auquel l’eglise est de-
diee Sur manbara tabot de l’eglise du olgotha Laälıbala, deux figures hu-
maılnes sont gravees leger feHeL. accompagnees de DE Inscr1pt10ons lacunaıres:

TB Ö”}  _ "3fi AM.A NC e,[7 |NA: 00L -T: M A

«Lälhlıbala, rol patient, saınt de Dieu ul recO1ve du Pere part de recompense.>»

MN A 29 z e-n-t ANLA Al C: H14© NCA-FA | A 7D | n A’7]:
AA

«Masgal Kebrä, la reine, la saınte du Se1igneur, UJUC le Chriıst A elu parmı [OUTES les femmes»”®

Huuit neuf auftfres manbara fabot des eglises de Lälıbala, portent des INSCI1D-
t10ns qu1 nomment le rO1 Lalibala”?. Maıs dans chacun de GE CAaS, es disent claı-
rement so1t JuC 1LAahlıbala ul-meme commandite eur realisation Sso1t qu/’ıl de-
mande I’intercession DOUI SO salut Ces textfes apparaıssent a1nsı I1 CONtem-

poraıns du FrO1 el datent C manbara tabot Dans V cCas-1a, Läahbala est Jamaıs
donne saınt.

En revanche, qu1 le manbara tabot de l’eglise du olgotha,
Dn  etat de "objet permet DaS de Ss’appuyer SUT la paleographie SUrT

l'1conographıe DOUTL l’attrıbuer epoque. semble plus Og1que, JusS-
qu’a plus ample informatıon, de considerer JuUC 1a qualification saınts de
LAlıbala el de asgal Kebrä le date plus tOt celu1-cC1 particulierement Ia C
erence de LOUS les autres qu] NOomMMENT Läahıbala de l’epoque OUu ils Ont ete
CONNUS tels  ‚40 el laquelle multıplıent leurs representations, C’est-Aa-dire
le COUurant du XV siecle vraısemblablement.

MOI1NS YJUC, "instar de ' image de Iyasus Mo’a IIN NOUS le VCITONS, cCei

obje revele l’un des premılers emoins de la reconnalssance locale de leur Sa1ln-
tete Oment sıtuer eNTTe le 111  C ei le CN siecle. Car, S] NOUS

l’ınscription malgre SCS lacunes, NOUS DOUVONS UJUC n’apparaıt pas de
demande d’intercession. En revanche, uUunNnc allusıon la recompense eternelle de-
mandee DOUT le defunt evoque les formules de priere DOUI les mMOr Cce

SIC. Aans oute U1 CO DOUTF
BOSC-TIESSE, «Catalogue de autels ei meubles autels O1S des eglises de Lälıbalä», ZU10.
82-85

38 JESFAYE, «Inscr1iptions SUT OI1S de trOI1s eglises de alıbala», 1954, 121-122, pl Ala ei

«Golgotha 5»
BOSC-TIESSE, «Catalogue des autels ei meubles ’aut<_els OI1S des eglises de Lälıbala», 2010,
A La

-L. DERAT, «Les tombeaux des ro1s Zagwe: Ia abrıque de I1eUX de pelerinages XII ”-
XVI“ siecles)», 2011
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redigee l’occasıon du deces de 1yasus Mo  a cıtant les supplıcations DOUTL les
defunts dıtes pPar le pretre pendant O1116c@e divin  42  A Le DCU JUC l’inseription dıt
laısse donc UUC manbara tabot ete faıt plus PDOUT la commemoration
de Läalıbala ei de asgal Kebrä, dans la CSUTC Ou "objet est utilise dans l’eglise
du olgotha Ou est situee aujJourd’hu1 la tombe supposee de Laälıbala, YJUC IN

obje temoignant d’un culte qu1ı leur seraıt adresse. appuı de hypo-
these rappelons JUC l’inseription est ecrite SUrT manbara tabot el 10  S Das SUT

täbot”. Ce manbara tabot pourraıt donc etre UuUllc attestatıon uUulle des premie-
res’? de eur saintete maIls peut-etre Das CNCOTEC d’un culte qu1 eur seraıt rendu
Car demanderaıt alors leur intercess1o0n. 13 forme particuliere de "objet POUT-
raıt aAaPPUYCI C derniere hypothese 61 l’on considere JUC les manbara tabot
de format-la ONtTt ete fabriques oran nombre A 111  C siecle quan les DO=
phor1a ateraux sanctuaıre central des eglises sont, KAIX aussl, transformes
sanctuaIıres necessitant alors des autels supplementaires, regle quı ouffre ufte-
fO1s des exceptions“”“.

Les demandes d’ıntercession dans les legendes des peıntures
de 1’Evangile de Iyasus Mo’a

OUur evenIır 1’Evangile de Iyasus Mo’a, le manuscriıt comprend pas de formu-
les de benedicetion faveur du commandıtaire, qu] est L1AaTC de LOUTtfESs manieres
dans les lıvres d’lävangiles. En revanche, Nnu attention na ete portee jJusqu’a
present AdUuX legendes dans le cycle de peıintures. TIro1s dVentre es termıinent

Dar des demandes d’ıntercession quı sıgnalent le lhıen partıculier les
DEISONNCS cCoNcernees ei le Iıvyre SO

41 «Que Dieu Iu1 donne Jamaıs 11IC Juste recompense, YJUC nul 021] na VU! YJUC Nu oreılle n a
entendue, UJUC le (LE de ”’homme peut imagıner (B MML. 1832, fol 25rV VOIr plus loın
l’integralite de Ia nOLe
astabqu C OIr Me  eraf. ( ommun de "Office dıyın ethiopien DOUT Vl’annee.
CXTIE ethiopien MC varıantes, 1966, 19 7 L Etudes S77 Je me 'eral, COITHNNUN de Office dıvın
ethiopien. Introducthon, traduction francalSse, commentaıre Iiıturgique ef IMUSICAL, 1966, 202 (la
traduetion seraıt toutefo1s revolr) La supplıcatıon de 1C6 dıyın avaıt-elle deja ete traduıte

gueZeE l’epoque de Iyasus MoO’a? reste JUC V’essentie]l du Ia fO1Ss de priere DOUTI
les defunts 51 de Ia Oftfe de 1’Evangile de 1yasus Mo’a est uUunNCcC cıtatıon, nOLammentT, de Co D

etaıt ONC necessairement COMNMNU de ”auteur de Ia Oftfe du mf. MML. 1892 fol TT
] l’inscription etaıt SUT le ‘Abot meme, seraıt necessairement uUuNnNe dedicace. Voıir QauUSsI
suJe‘ FRITSCH, <The Altars In the Ethiopian Church History, Forms and Meanıngs», 2009

FRITSCH, <«The urches of Lalıhbäla (Ethiopia): Wiıtnesses of Liturgical Changes», 2008 ;
1 «Ihe Altars In the Ethıopian Church History, Forms and Meanıngs», 2009
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'Xa S WE T:/ Z \Saintete et intervention royale au monastere de Saint-Etienne Hayq  209  w A  Ca RA R  +  P  AA  JE HE  @  {  A  D 4l  ®  A  T  5  |  |  }  a A  J  x  @> s  #  . k: an  AL U-  OX  M  %  \  z  \\  .  ©  Sa N  e  L  'T  Y  d  Ü  \E:  S  /  “  l  SEL E  M  En  Br  Fig. 2: Pierre, apötre et patriarche d’Alexandrie, Evangile de Iyasus Mo’a, Hayq Estifänos,  mf. EMML 1832, fol. 14v, cl. Michael Gervers ( mazgaba se’elät MG-2000.004:001)  Tout d’abord au folio 14 verso, une representation de saint Pierre (fig. 2) est  accompagn&ee de deux legendes qui la rendent polysemique: l’une (DMPA 7Tr  AL L: DA A U:) designe le detenteur des clefs du paradis et l’autre  (APCA: APı ZAQTE BA A7TÖT: A0 At:") Stablit le parallele entre  l’apötre et le patriarche d’Alexandrie, martyr de Diocletien au IV“ siecle, et de-  mande son intercession «pour nous», sans doute les religieux de la communaute.  Cette inscription pourrait renforcer la these de Marilyn Heldman selon laquelle  Haygq aurait entretenu des liens particuliers avec les Egyptiens presents en Ethio-  pie. Elle pose effectivement l’hypothese que certaines peintures de 1’Evangile de  Iyasus Mo’a seraient inspirees d’un modele pictural copte-arabe qui serait parve-  nu en Ethiopie ä travers, par exemple, un &vangile donn& au monastere de Hayq  par un metropolite venu d’Egypte. Le lien le plus pr&cis et le plus marquant de ces  relations presumees entre l’Egypte et Hayq ä cette pe&riode est la representation  de la t&te de saint Marc (folio 13 recto) qui se comprend ä travers l’histoire €gyp-  tienne des reliques de l’&Evangeliste, volees et deposees a Venise. Selon un texte du  45  «Pierre, patriarche, dernier martyr, intercede pour nous».Fıg Pıerre, apoötre ei patrıarche d’Alexandrıe., f5vangile de lyasus Mo’a, Haygq Estifanos,
mft. MML. 1832, fol 14v, cl Miıchael (jervers ( mazgaba se’elat MG-2000.004:001)

out d’abord A Oll0O 14 unlec representation de saınt Pıerre (fıg est

accompagnee de CGQEeUX legendes quı la rendent polysemique: une (DMP ( 7T
177 e Ie designe le detenteur des CIeETS du paradıs et l’autre

AL 4901 F 277 M7 7 A etablit le parallele
l’apotre ei le patrıarche d’Alexandrıe, LYy. de Diocletien IV siecle, ei de-
mande SON intercess1on «DOUTIT NOUS>», Salls doute les relig1euxX de Ia communaute.
Cette inscrıption pourralt renforcer la these de Marılyn Heldman selon laquelle
Haygq quraıt EeNTITEIENU des hens particuliers AVECC les Egyptiens presents Ethio-
ple Ellle DOSC effectıvement l’hypothese JUC certaınes peintures de 1’Evangile de
Iyasus Mo’a seraJjent inspirees d’un modele pıctural copte-arabe qu1 seraıt DaIVC-

Ethiopie Lravers, Dal exemple, evangile donne monastere de Haygq
Dal metropolite VECI1Uu d’Egypte. Le ]1en le plus precis el le plus Marqu de CS

relatıons presumees l’f3gypte ei Haygq periode est Ia representation
de I1a tete de saınt Marc (Tolıo 13 recto) quı comprend Tavers I’hiıstoiIre CRYVD-
t1ienne des relıques de l’evangeliste, volees ei deposees Venise. eliIon du

45 «Pierre, patrıarche, dernier MarTLYr, intercede DOUT [10U5S>
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synaxaıre C  9 la tete auraıt ete ensuıte retrouvee mıiraculeusement et rapportee
Egypte. semble JUC chaque patrıarche ”Alexandrıe nouvellement nomme

rendaıt hommage la tete de saınt Marc, fondateur du siege d’Alexandrıe, dont 1}
etaıt donc considere 111111 l’heritier. Le synaxaıre redige dans la premiere
moitie du 111  C siecle, na toutefol1s ete traduıt oueZEe JUC 1en apres la morTt de
Iyasus Mo’a,; du XIV“ efi du XWV.- siecle. (Yest donc Dal autre DIals,
peut-etre le metropolite egyptien ul-meme quelqu ’un de SO entourage, UJUC
celu1 quı faıt faıt faıre la peınture apprıs I’histoire de la redecouverte miıra-
culeuse de la relıque ei QaUSSI le rıtue]l de la consecration du patrıarche qul, ’un
IIN l’autre, permettent d’expliquer image”®. Quant Pierre. ] est repre-
sente de la meme maniere JUC l’evangeliste Marc (folıo 1372 verso), vetu du bur-
NOUS S1 n’est episcopal du MOI1NS monastıque. Cette simılıtude de representa-
t1on cree uUuNecC trıple equivalence entire l’apötre FiICIte Marc l’evangeliste considere

SO  —; heritier DOUT I9a fondatıon du siege ”’Alexandrıe zl Pierre Ly. de
Diocletien el patrıarche d’Alexandrıe IV siecle.

En la DaALC, deux images V1S-A-VIS ce du saınt patron du dSs-

tere de Hayg, Etienne WL ei celle des Martyrs Cyriaque ei de mere Juliette
(fıg SONT accompagnees de legendes qu] demandent I’intercession des salnts
representes faveur de Iyasus Mo’a Au du Ol0 15 ‘ image d’Etienne est
surmontee de Ia legende Ssulvante:

AdQm.4  C H-FNAAN NCA-FA AAA DA 1A20 T'n (1° [ (IM
TOPOA DÜN P, AT

«f3tienne, tO1 quı 4S ete couronne Dal Ia graäce du Chriıst, prıe el intercede DOUTL JUC Iyasus Mo>  47
SO1t SAUVE ans CCS JOours-cı ans les Jours qu1 viennent” »

La legende de ' image ViS-A-VIS, Oll0 16 recto49‚ confirme Sdlmls ambiguite JUC
Iyasus Mo’a est celu1 DOUT lequel Ia priere du saınt represente est sollicitee:
DA AD AA H20777 MDAhN aD 771A ArY:  s mM €  A PAA ‚().A|
MDAY”0  7 &N: PCPN AAA D (1° EI”hE AM.A NC (IM TOP A MDÜNH
ET AT° TWA

«Quant enfant, 11 salsıt maın droıte ei la DOUSSa ans 1a direction de la fournalse. 11 cht <SO1Ss
ONC prete, mere, accomplıssons combat e1 notre martyre>. aın Cyriaque, intercede el prıe
afın UJUC Dieu aıt pitie de SOM servıteur Iyasus Mo’a ans Jour ei ans monde qu]1 vient».

«Metropolıtan Bıshops Agents f tistic Interaction between ‚2VYp and
thıopıa durıng the Thıirteenth and Fourteenth Centurles», 2007, pp. 97-100 ; 'OIr QUSSI

HELDMAN, «An Ethıopıian mıinıature of the ead of St Mark Egyptian Influence of the
Onastery of St Stephen, Hayq»‚ 1983
Mercı Manfred KrOopp qu1 m’a suggere traduction la umiere de YJUC d’autres t(extes
presentent.

guezZe mel l’expression sıngulıer mals 11 est d’usage de Ia traduıre plurıel irancaıs.
legende ustre precisement quı est represente SUuT la peinture, SaVOIr enfant Cyri1aque

quı pren! mere, Juliette, par Ia maın droıte et la tire (SN le feu. cote des eCuUxX f1gures, UNC

inscr1ption complementaire dıt, C «PCPN\: (DA09'> «Cyriaque el mere».
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Fıg Etienne Cyriaque ulıetfte vangıle de Iyasus MOoO A Hayg Estifaänos

mf MML 1837 fol 15v 16r c] Michae]l (Jervers mazgaba elatMG 2000 ()04 002)

Cette INAaNIileETC de faıre sıgnale habıtuellement le commandıtaıre UUl designe
la LrO1s1ıEmME du sıngulıer ei mplore uUuNe benedicetion CONLtLrepartıe de

SON don Iyasus MoO alors T1 le commandıtaıre des peıntures YUI
auraıt faıt GGE des PTI1CICS demandant - — IntercesSs1ionN faveur ei faveur de
Ia mMMmMUNAUT: efi 1NOUS DOUTITIONS alors A stade de la emonstra-
UON 11 seraıt bıen faıt representer commandıtaıre INals JUC sS()

mM CORHNNE neCEeZSSITLTaA1 DaS de egende L/’ınscriıption «Image de
Saılnt Iyasus Mo A auraıt efe ajoutee Y eNsuılte . MoOrTT quan S()I1 STatut
de aur al efe CCOMNNU (Yest tOuf CAas Ia mMentLIiOon de
YUul montrer U ı] etfe ires viıite consıdere tel A SCIMH de

OMMUNAULT:! Cette m pCeuUL etfe 11 celle commandı-
ei transformee ulterieurement representation de Saın Dar “ajout de

INSCY1pt10N

Quoi1que derniere pourraı etfe ajoutee ulteriıeurement
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Que montre ‘ image de Iyasus Mo’a?

OUuUr evenIır ' image de Iyasus Mo’a, JUuUC montre-t-elle EeEXaCitement Iyasus
Mo’a est debout de face, l’exception des pleds de cöte, qu1 est COurant dans
les representations de fgures humaınes AUX XIV. ei XN siecles. t1ent une CTO1X
fichee SULT Ullc longue ampe de Ia maın droıte ei lıvre de la maın gauche, SOUS

Uullec representation de fempietto. Iyasus Mo’a est d’abord represente
mMO1NE: <«Un CaDUCC, gob ethiopien, decore bas d’une bordure oTISE, uUunNCc lon-
SUuC tunıque brune, QAamıs, serree d’une ceinture, genäat, HMG de camalıl, ei

scapulaıre, askemäd, MIS autfOour de SOI K ei quı Crolse SUT la poıltrıine. Toutes
FA pieces semblent Taıtes de d’anımaux, le materiel dont confectionnaıt
habıtuellement les vetements des moines»>” (n peut <’etonner JUC, apparente
contradıction AVCC Ia legende, 11 porte Das d’aureole. Stanıslaw Choynackı note

absence ei l’explique dısant UJUC le peintre du vouloır dıstınguer les DCI-
bıblıques ei les DEISONNALCS ethiopiens”“. Ea meme chose S’ohbserve dans

la representation des «saılnts pretres» de 1’Iävangile de Krestos Tasfäna La d1s-
tinction DC  5 bıblıques ei DC  5 ethiopiens n ’est toutefo1s pas
S1 Cal Nı Pierre nı Marc, coiffes Dar le capuchon de leur burnous, nen DOT-
fent 10 plus Nous SAaVOTNS donc pas DOUT le moment S1 11 faut considerer
”’ahsence d’aureole s1gnıfıcatıve Das d’une reconnalssance de la saınte-
te, d’autant plus JUC les representations de saınts ethiopiens SONT rarıssımes A

epoque.
L’ımage mel donc ”accent SUurT Iyasus Mo’a 11 momne SL, Dal aılleurs, le

represente ' image des evangelistes, Dar la {1guration SOUS fempietto ei la pre-
sentatıon de S()I1 Iıvre d’]ävangile5 5 L/’utilisation de modele incıte unle ecture
de ‘ image qu!1 peut faıre la fO1S de acon decalee ei double Iyasus Mo’a
presente Cetl vangıle meme., manuscriıt qu’1 faıt ecrire, 10 pDas riche
protecteur mals tOuTt chacun qu] regarde le lıvre. offre L ecclesıia,
l’assemblee rassemblee., Ia communaute monastıque laquelle 11 1'a effective-
ment donne. La CTO1X qu’1 t1ent dans Ia maın le place aUSSsSI dans 1eu ei
sıtue presentation dans La CrO1X longue ampe
IHASOTA masqal est habıtuellement deecrite uUunlle CTO1X de pProCess1iON,
qu/elle peut etre l’0CCasıon, mals elle est d’abord, du MOINS tel qu’on peut
”’observer dans usage actuel, l’apanage lıturg1que de CE1X quı declament ei pre-
chent (Yest donc uUunNc CTO1X de proclamatıon JUuUC le pretre t1ent tOouJours la maın

51 CHOJNACKTI, «1L.es portraıts des donateurs», 1999, 625
5} «I es portralts des donateurs». 1999, 624-626.
53 Dans I’histoire de Ia peinture ethiopienne, OUS CONNAISSONS pas d’autre representation de

fgure hıstor1que, homme polıtıque saınt, quı utilıse Lype de modele.
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DOUT Ia presentation ceremonielle de 1’Evangile et ecture de Poffice?*
AI1nsı, Dar CrOLX. Iyasus Mo’a est aUSsI1ı situe dans l’espace de l’eglise, figuree
graphıquement Dar le fempietto, Oment de la presentation ei de Ia proclama-
ti1on de 1’Evangile. (Yest donc la fO1s ul image d’offrande du Iıvre ei une image
de la lıturgie UJUC mıinlature donne VOIr, quı NOUS renvole la fonction
premiere de lıvre, quıi est parole proclamee dans assemblee JUC Iya-
SUuS Mo’a conduıit abbe 1L3 communaute n’est pas dırectement representee
mals presence est presupposee Dar le regard qu/elle do1t porter SUT ' image.

Revenons AUX ralsons qu’auraılt Iyasus Mo’a de faıre representer: GE  ]
faıt realiser le manuscriıt d’abord DOUT sS()  —; PTODTIC, ı] est priorm etonnant
qu’1 so1t faıt peiındre nul besoin de contempler ul-meme. S] C’est DOUT
don monastere, 11O0OUS DOUVONS revanche L1O0US etonner qu ıl n’aıt DaS faıt
ajouter SUT image meme HE legende mentionnant le don demandant
I’intercession des MmMO1INES DOUT SOM salut OCCAasıon.

Propriete privee propriete monastıque?
19 note quı permet de dater AVCC certitude 1a copıe du manuscriıt est QUSSI
((( du debat SUrTr l’articulation propriete privee el propriete Uu-

taıre seIn du monastere. Ecrit la premiere du singulıer Ol0 24
verso”, x quı pourraıt biıen etre autographe, dıt les choses sulvantes:

NANe-k-1 An MDA X MAP’7AN e
ARXhSi A Pa DAAA.: V Pa TWA 1’7 D’7’LA HAAM.9:  €& Hh ,

T° 4] C TO-| Tr
MDU-NANR 7 APAMN q (D AAAM.S Ih + N C  D  R A°NLA
Alh(]: (1 A°-1 D EL :5m 1077 T° HAA DEAAA ll AMNLA Al

MU-NAN AMN-T D7 LA (1° h.£0-0AP T° D] MNAP: 0Ka P
AT°AMC DA UT AchOF DA MDY O P 9 - HN DA TD „,n56=
DA TD'Y A.P: DA.A7° 24 D] DANASA DA @DN-FANA
AF (D (D An 1A77 € (D  en ANN AA AT° a9”  “  . >5/
«En actıon de gräce Pere, Fıls ei aın Esprit.
J’al Taıt ecrire, MO1, molne pecheur ei mauVvals, Iyasus Mo’a, Cel Evangile d’Etienne de Haygq 465,
ere de Ia misericorde.

Je remerTcIıe Emmanuel FBrıitsch DOUL aVOIT attire [NON attention SUT pomnt, OIr FRITSCH,
The Lıiturgical Year Ethiopian Church, ZUÜI 35 ei ote

55 Les autfeurs n ındıquent pas [OUS le meme 'ol10 («The Abbots», 1970, YÜ)
donne le folıo0 Z SERGEW ABLE-SELASSIE («The Monastıc Liıbrary of Ta Haygq», 1992,

245-246) ndıque Da CGLLGUN U1l fO1s le 'Oll0 DAr ei UNe fO1S le Ol10 24v eIon Ia fohotatıon
inscrıte SULT le manuscecriıt par MMIL, la ote figure Jen Ol1l0
SIC, la place de (gESa)
Nous publıons ans SOM integralite Ootfe jusqu’a prééent partiıellement editee par

(«The Abbots», 197/0, 90) ei SERGEW HABLE-SELASSIE («The Monastıc Liıbrary»,
1992, 245-46). Nous reprodulsons ICI les de paragraphe du manuscecrit.
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al donne. MO1L1, 1yasus Mo’a. cel Iävangile Etienne de Haygq fın JuUC Dieu Darl ; priere
celle d’Etienne] ei pardonne [1NON peche ans grande misericorde el qu’'1 [Etienne] intercede
DOUL MO1 aupres du Seigneur S()I1 DIieu. J’al donne Ya f3vangile condıtıon qu  ıls le assent pas
sortir de lieu  58 l qu  2  ıls lu1 assent pas [l[Taverser le lac n1 qu  ıls le donnent garantıe
trul,. meme 61 c’est le gardıen des heures aqgabe S at)“, le pretre econome gabaz), le chef
des diacres (le I1qa diaqonät) nTant du heu |un mO1Ne], JUC ‚soit quelqu’un de Vexterieur

de |’interieur. Qu1 Ss’emparera Pal Ia force Dal la violence de ceft vangıle qu 1 so1lt CXCOMMNMU-

nıe ans le c1e]l eit SUT erre a Jamais, ATMNCIL.>»

La brievete du n en dimınue pas les difficultes, malaisement explicables
Dal la grammaıre JuUC L11O0US la CONNAISSONS aujJourd’hul, el les particularites de

gueZe rendent suJjet diverses interpretations. est dıt litteralement
YJUuUC Iyasus Mo’a Taıt ecrire ceft Evangile de Saint-Etienne de Hayg (za-Estifanos
Za_Ha.yq)a ftormulatıon inhabıtuelle ma1s quı lalisse Das d’autre traduction DOS-
S1

est bıen dans SCI1S YJUC esse Tamrat lıt Considerant meme
la otfe de la PaAasc sulvante quı donne l’annee de la MOTT de Iyasus Mo’a

DUIS recapitulatif de la lıste des lıvres offerts Dal celu1-c1 monastere., 11 voılt
l’authenticite de Ia tradıtıon quı veut JUC manuscriıt alt appartenu personnel-
lement Iyasus Mo’a ei suggere YJUC cel Evangile Talsaıt partıe des 85 Iıvres qu’1
donnes monastere, ma1ls MOTT seulement“”, le detaille la note SUT le
Oll10 uivant®*.

Getatchew alle ei Wıllı1am Macomber s’opposent interpretation ei CS-

timent UJUC le manuscrit ete, des l’orıgine, don faıt aSs-

tere D’apres CUX, note ndıque claırement JUC I’Evangile fut Jamaıs Ia
propriete personnelle de Iyasus Mo’a ma1ls qu’1 Taıt realiser copıe DOUT
l’eglise | za-Estifanos|. Toutefoıis, ı] eur semble pPaSs 1O  e plus credible JUC Iya-
SUuSs Mo’a aıt vecu N posseder E‘vangile PTODIC pendant les trente annees

YJUC manuscriıt alt ete copie ei les d1ıx apres qu 1 alt ete donne S_

tere  62 (Yest QauUSs1 le SCIIS JuUC retient dergew Hable-Selassıe SAanNs s’expliquer Nı
tirer plus de cons&quence”.

Le complement d’objet D7 LA (la-zattı Wangel) d’un po1In' de VUuC grammatı-
cal verbe «faıre SOTrtIr» ei 10 pas verbe «donnerT». La comprehension de Ia phrase Impose
toutefo1s traduction.

59 faut notfer ICI Ia mention de ıtre qu1 pourralt tre la plus ancıenne DIODOS de Hayqg
«Ihe Abbots», 1970, Y90-91

61 Fol 25 reCLO-VerSOo, OIr C1-dessous.
«1t 18 clear from thıs OTtfe that the Gospel Wds Iyyasus Mo’a’s (IW) manuscrIpt. He arranged
ıts COpPYyıng for the church (za-Estifänos|, tradıtiıon 1C he seTt for hıs SUCCCGSSOT follow.
Besıdes, ıt 1S NOT Credıble that Abuna Iyyasus Mo’a COU ave 1Ve: wıthout OWINg Gospel for
VCI 1r before thıs Gospel W ds copiıed and for VeTrT ten er he donated it Hayg
Eistiıftanos church» (GETATCHEW AILEFE Catalogzue, 1981, 295)

63 SERGEW ABLE-SELASSIE, «The Monastıc Liıbrary OT 78 Hayq»‚ 1992, 245-246
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Dans [OUS les Cas, 11 s’agıt d’une interpretation du exte Car ashafku
Wwangela Estifanos Havg peut traduire autrement YUJUC «J al faıt
ecrire 1’Evangile de |Saınt-| Etienne de Hayqg». 1a seule chose JUC le dıt
donc claırement est UUC Iyasus Mo’a ul-meme faıt ecrire manuscriıt de Hayg
Estifanos l’an 465 de IN  ere dıte de la misericorde ei qu ıl donne manuscriıt A

meme Hayg Estifanos Sans preciser quan ordonne la copıe 465 e“
Oment Ou la otfe est ecrite maIls quan exactement? le manuscriıt pparte-
naıt — monastere a1Nsı UJUC l’ındique la grammaıre. Aınsı, la seule chose certaıne
est la sulvante: le don deja 1eu quan; la note ete ecrite, maI1s Ia date
laquelle 11 ete effectue ei CcCe Ou la note ete ecrite estent SUSPCNS. Le
meme n’indiıque DaS diırectement de 1en de causalıte. En revanche, le don neCces-
salırement ete faıt Ia MOTT de Iyasus Mo’a pu1Isqu'’ıl dıt QVOIT donne ul-meme

manuscriıt A monastere el qu’1 est des OTS le manuscriıt de Saint-Etienne de
Hayq Meme S1 cela peut embler le plus probable, rien dıt qu ıl faıt faıre la
copıe du manuscriıt diırectement DOUT le monastere. Nous DOUVONS dune pDart SUD-

JuUC S1 le donne pas unle deuxieme date POUT le don, C’est qu 1 s’agıt
tOuJours de la meme annee. Maıs L11O0US DPOUVONS QUSSI UJUC INATYUC

la distance l’ecriture eTi la donatıon.
Sur la PaAsc quı sult, A Oll0 Z et est ecrit, Dal HHE maın, unle

note quı Dar l’annee de Ia MOTT de Iyasus Mo’a et tınıt Dar recapitu-
alı des lıvres qu’1 donnes monastere®*.

1A4C9017 P C TO-| T° MC IN 008 en 7-NACH q A m0°S, A  I
UE a)Äün67  Nı  T, aa LIES un A°MNLA Al (*: aD 7°) pp {t: n°Sa9 pr HAN-FAAOD AA  >
P86.PCP AA“ A DOPAHS A NS?: Hau Pn A AAAM.ETÜN:: M7
(D AD° th‘PC‚P7O K OD-<(* = AMLAUdC 00 -

,7 MDA ng° @D Nrt AMN WEIFA HAT hAff AMN AA“
DE A AS: D MN TD B: A 207 T°NA Ae: ”7 DA778 F: AA TD AT“ A
«Fn AF annee de la misericorde ICDOSA |l’ame |de]| {ON servıteur Iyasus Mo’a Le 25 es K vigıle
el le est] ”“ commemoration (tazkar)”. Que Dieu Iu1 donne le TOVAUMCEC des CIEUX qu’'1

Contraiırement JuC dıt AMRAT («The Abbots», 1970, 90), exte Sult Das
Out faıt diırectement la otfe du O0 24vV mentionnant Ia commande de Iyasus Mo’a, la date
d’ecriture DUI1S le don A} monastere. Ce est Gerities SUT Ia DAasc Ssulvante maIls 11 est autant
plus dıistincet de la [8011° du ol10 74vV UJUC V’ecriture est completement differente.

65 SIC
656 SIC

SIC
SIC
SIC
SIC

7} SIC
Le cıt SEL el 10  - Das ama cC’est-a-dire qu ıl audraı traduire: «51 /on CS le Z |c’est|
vigıle; S1 |ON est 2 le Z C’est] SOM tazkar>». peut toutefoıs aVOIT SCI15S empore CINA, at-
teste plus raremen DILLMANN, EXICON Linguae Aethiopicae, 1865, col 726) quı permettralı
de traduire «quand» Ia place de «S1>», YUUC cela change rand-chose Au SCI1185.
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prepare DOUT CX qu’ıl aıme, DOUT l’eternite, Voila les Iıyres Ju«C Iyasus Mo’a donnes
Saınt-| Etienne: cei Evangile: les Epitres de Paul les Epitres catholıiques: Z ( )74 fOUS

ajoutes, cela falt| Que [Dieu Iu1 donne jJamaıs ul Juste recompense, JuUC nul oce1]1 na  3 VU: JuUC
Nnu. oreılle na entendue, JUC le AD de ”’homme peut imaginer ” et qu ecrive son NO ans
le lıvre de Ia VvIE VE celuı des| Justes et des Martyrs POUT les siecles des siecles, amen.»  6

De NOTE.: 11OUS DOUVONS Das conclure JUC ( IIvres alent ete donnes
monastere seulement MOTT 111111 le faısalent pourta esse Tamrat et

SErZeW Hable-Selassie ””
La construction de Ia phrase n’etablit DaS de 1en de causalite ei la confronta-

t1on AVCC Ia note precedente etablit AVCC certitude JUC Iyasus Mo’a na pas en-
du c MOTT DOUI donner lıvre. semble plus probable UJUC MOTtT est
l’evenement qu] l’opportunite dV’etablır la lıste de lıvres qu’'ıl donnes

monastere SUuT certaın laps de FEn mot OUS DOUVONDNS Das tirer
de conclusıon definitive SUuT le faıt UJUC Iıyre ete DOUT mp la propriete
personnelle de Iyasus Mo’a 11O11 d’apres les de commande ei de donatıon
qu’1 contlient. La seule chose sure est qu’1 donne le manuscriıt Oment Äs
de SO  —; vivant, MOMent qu1 n’est pas necessairement celu1 de ordre de copıe du
Iıvre. La question peut donc DTIIOTT pas porter SUT la propriete maı1s eventuel-
lement SUuT "usage.

73 [)ans les CIes de C vIe, SOM gadl COIMMNIMNMNE ans le synaxaıre, le Jour du tazkar annuel est fixe
(n pourraıt PCHSCI YJUC, quan 11 s’agı de la commemoration annuelle, le “azkar est celehre le

Jour de la MmMoOTT du saınt ei UUC SL, A moOoment de Ia MOTT de Ia5le tazkar du premier Jour
est celehre le lendemaın de Ia MOTT, cC’est JuUC l’enterrement E QVOIT heu qu’a moment-la.
Toutefoı1s, ans le du ersana [Vasus Mo  _ plus ancıen YJUC Ia redaction de Ia notice du SV-
naxaıre ei du gadl 11 est cıt explicıtemen JUC Iyasus Mo’a mMeur le de hed le MOI1S etant

TO1S-CI precise MM 1960 ; fol 48v) Toutefoı1s, ans des miıracles du saınt MM
1940, fo  — /0r), la date donnee DOUTI le “azkar est le de hedär (P MARRASSINI,; <(A proposıto dı
Iyasus MoO’a», 1986, 183)
Sunt uUuNe 1sSte de lıvres, OIr SERGEW ABLE-SELASSIE, «1Ihe Monastıc Lıbrary of Ta Haygqg»,
1992, 246-24 7

75 ('ıtatıon du Iıvre ethiopien des Macchabees: Macchabees 14, de (D Z Iu MOMENT des
funerailles de Iyasus Mo’a d’apres S0 dersan (mf. MML 1960, fol 49v) . 6 C Voir aussı,

mentionne plus haut, VELAT, Meera ( ommun de 1CE dıyın ethiopien DOUT
Vl’annee. eXTte ethiopien W varıantes, 1966, 19
SERGEW ABLE-SELASSIE ( «The Monastıc Library»‚ 1992, 245-246) donne uUNlc traduction
anglaıse de note, dont elle-c1 differe Das sensiblement sauf SUuT la ecture des Chılires

[1O0US le VCITITONS plus loın.
«Ihe Abbots», 197/0, D: 90; SERGEW ABLE-SELASSIE («The Monastıc

Liıbrary», 1992, 246, oftfe 19) rencherissait dıisant qu/'ıl avaıt duü etablir, avan MOTT, ans
S()I1 testamentT, YJUC collection ıraıt monastere. Manfred ROPP ((((... Der Welt gestorben>»,

montre selon quelle procedure les mO1INESs devaıjent leurs bıens POUI entrer
monastere. Les exemples precis dont OUS d1sposons toutefo1s CONCErneENnNT des renoncılatiıons A des
terres des Ma1lsOns, el 10  — des objets. De plus, OUuS le soulıgnons, la question a  est
peut-etre pas CcCe de Ia propriete proprement parler, mals ce de ‘usage. Quı paye DOUTI le
lıvre? L’abbe, la communaute monastıque SUT SCS ITE VCI1US PTODICS, DOUL manuscriıt realise ans
SE communaute autre?
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Une intervention royale dans la reconnalssance de saintete de Iyasus Mo’a?

1 cC’est revanche Yagbe äa eyon quı d faıt representer Iyasus Mo’a
saınt, quan ’ astal] faıt? Le calendrier est effectivement tres serre la MOTT de
Iyasus Mo’a eic de Yagbe’ä eyon De quelle maniere quelqgu'un est-1l] n_

saınt dans I’Eglise d’Ethiopie de CcE epOoque, selon uelles etapes ei
dans quel delai sSt-Ce alors possible?

OUr quıi le DIOCCSSUS de sanctıfıcatıon de 1yasus Mo’a ei la poss1bi-
ıte de la commande des enlumınures Dar Yagbe’ä eyon, UuU1llc chronologıie precise
est crucılale. E ’ar l’annee 4’75 de l’ere de la misericorde, C’est-a-dire 293/94, date
laquelle Yagbe’ä eyon «A (faıt) dV’or ei d’argent» le manusecriIt, est A M1IN1-
INU tres proche de la date de la MOTT de 1yasus Mo’a D’apres les elements de
datatıon relatıfs ei bsolus fournıs dans les Actes de VvIe, SOI gadl, ei longue-
ment discutes’®, fixe Ia date de MOTT 26 hedär, C’est-a-dire A

Z novembre, de l’annee 1292, 1293 1294 du calendrier Julıen. Or, le
[yvasus Mo  a ete redige tres tardivement ” ei emploı1e par aılleurs systeme
calendaıre different de celu1 utilise dans les du 111  C ei du XIV.. revanche
frequent AdUuX NMIT  C ei XWVIII“ siecles. ecCı implıque U1llc traduction des dates d’un
systeme a  D multiplıant les rSquUES dV’erreur LtOUuLT MOINS de decalage.
Un CX plus ancıen, un homelie ecrite elle QUSSI ”honneur du saınt Iyasus
Mo’a, le ersana [Vasırs Mo  O8 comprend pDas de date chronologie bsolue
ei permet donc pas de tatuer SUT sujet.

1 L’on considere YJUC C  est Yagbe ä eyon quı Taılt faıre les peıntures, les dates
donnees Dal les de 1’Evangile apparaıssent revanche coherentes
es La date de la mMoOrTtT de Iyasus Mo’a est ATT ei CcCe laquelle Yagbe äa eyon
faıt le manuscriıt est 4785 faut toutefo1l1s garder l’esprit Ju«C Ia ecture du
dernier hıffre de l’annee est sujette caution dans les deux Cas NOous QaVIONS deja
note JUC le de l’annee 478 semblaıt, Salmls certitude definitive, QaVOIF ete retravaıl-
le Plus dıfficıle BIIGCOFE lıre est de l’annee AT Maıs, procedant par
elimination, 11 DEeuUL S’agır d’autre chose JUC d’un quı semble QaVOIT ete trace

ERULLI introduction l’edition des Cies Dal KUR, CIes de Iyasus Mo  A, 1965, 1L,
AVI SCHNEIDER, «Notes ethiopiennes», 19853 105-106 n «1a ıta de]l Na

et10pl1e Iyasus Mo’a»‚ 1994, 509-511
Dans 5  etat actuel des recherches, Manfred ROPP («<. uDer Welt gestorben>», 1998, 306 ® «In
search of Identity, Hıstorical and Polıtical oles Hagıographical Literature In Haygq MONaSterYy»,

la date de redaction A} XNE. volıre debut du XVIT“ siecle, tandıs UJUC Deniıs
NOSNITSIN ((( awWwahabOo O! wä’askema. . Reflections A Episode from the Hıstory of the
Ethiıopian Monastıc Movement», 2005, 238) estime, lul, JUC le ans version finale, ce
CONNUC eT editee pal Stanıslas KUR (Actes de Iyasus Mo  A, auraıt 1en tre elaboree
dans la derniere moitie du IX“ siecle seulement.
Ce quı donne ONC novembre 1292, 61 l’on etient Hedär MOI1S de la MOoOTT (rappelons Ju«c
le MO1S est pas indique ans note)
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horiızontalement plutöt Ju«C verticalement®*. OTS JUC Yagbe’ä eyon regne de-
DUIS 1265 i} auraıt attendu 293/94 DOUT commander les peintures, qu1 OoOntre
bien qu 1 allaıt 16 OCCasıon particuliere. ela sıgnıfleralt QUSSI JUC Yagbe’ä
eyon agl tres rapıdement, dans les MOIS quı ONtT SUIVI la MoOorTtT de Iyasus Mo’a,
DOUT ADDUYCI S reconnalssance saintete ei faıre faıre les peıntures
PTODIC MOTT 4’78 4’79 1294)

Our les periodes ancıennes, NOUS DOUVODS Observer qu’untel eEsi CGOMNHUuU saınt
9 Tavers le culte quı Iu1 est rendu ei celu1-c1 S’appule DTIOTI SUurT les imperatifs
Ssulvants: l’ecriture des Actes, le gadl, XI qu1 relate la vIe du saınt ei quı COIMN-

pren Ouvent pacte (kıdan) conclu TT le Chriıst ei le saınt quı instıtue
dernıier intercesseur POUT les hommes aupres du Chrıst DOUT eur salut ei

quI Justifie la devotion Iu1 rendre dans la CSl OUu qu1conque ecoute la ecture
de SOM gadl ei celebre fete annuelle, le tazkar, recoıt la de la VvIe eter-
ne Du Fıdan derive donc I' ımportance de celebrer le tazkar, lequel entraine

l’aspect spirıtuel des dons l’eglise, quı explıque l’interet POUT la COIN-

munaute du saınt de faıre ecrire le gadl. Toute{o1s, le Fıdan peut MAaANyuUCIT IN
cC’est d’ailleurs le Cas dans le gadl de 1yasus Mo’a L/ecriture du gadl permet
general Ia fondatıon el l’etablissement dans le m d’une communaute AautfOour
d’un saınt patron, la celebration de I9a fete du saılnt soutlient le culte ei
Ouvent 1eu de culte particulier JUC les miracles autfOour de Ia tombe du saınt,
quı attestent de Vefficıence de Ia saintete du PEISONNALC, viennent Justifier ei
entretenıir. ( est du MOINS quı s’observe regle generale dans les VIES de saınts
ei les pratiques JuUC decrivent les ecrits du 111  C A XVIII“ siecle  553 Ces texites Nen
parlent JUC tres exceptionnellement ma1ls 11 semble QauUSSI log1que, IIN
”’observe dans les pratiques contemporaınes, JuUC l’eglise alt tabot CONsacre
110 du saınt DOUT UJUC commemoration solennelle annuelle pulsse etre cele-
bree  54
81 AMRAT («The Abbots», 197/0, 90) etient I1 aussı 477, alors YJuUC GETATCHEW

AILE Catalogue, 1981, 296) de meme Ju«c SERGEW ABLE-SELASSIE
(«The Monastıc Library», 1992, 246) Iısent 476 Maıs 11 faut noTter JUC deErgeWw lıt aussı plus loın
ans Ia meme. Otfe 26 alors qu’1 s’agl indıscutablement d’un 2 le DIOUVC l’ahbsence de
Ia boucle du qu]1 distingue habıtuellement les euxX chıiffres PE  393 el
La date de morTt est toutefo1s sujette quelques interrogatıions. AMRAT («The Ab-
bots», 197/0, M (Ahurch and 'ale IN ThIop1a, U-T. 1972, 72) ffiırme qu/ıl est decede
rapıdement apres QVOIT faıt ecrire Ia ote du olıo 338 ei date SOM deces de 1294 Salls jJamaıs
cıter AdUCUuNC SOUTCE semble faıt deduire date de la chron1ıque breve miı1ıse poln'
mıheu monastıque A du XVIII“ siecle quı POUT Yagbe ä eyon uU1Nle duree de regne
de euf AN!  S

BOSC- ITESSE. «Creatıng A Iconographıic Cycle the CS of Waälättä Petros and the Emer-
of Q”"ärata ace fASylllm»‚ 2006, 4172-414 S BOSC-TIESSE M.- «De

la reconnaılssance de Ia saintete A Cu des salnts ans l’figlise ethiopienne du II“
XVIII“ siecle», 2011
Sur SsuJe‘ el de plus amples details CONCErTrNANT les differents elements de la commemoration
ennelle d’un saınt ans l’Eglise ethiopienne contemporaine, 'OIr FRITSCH, The Lıiturgical
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Aujourhul, le PTOCCSSUS de canonIısatıon est acheve quan Ia fete du saınt est

ajoutee dans les lectionnaıires ı Dar le patrıarcat de Eglıse thıopı1e,
Ul ASSUIC la commemoration solennelle du saınt JOUI de morTt dans toutes
les eglıses ethıopıennes est alors Justıifie de parler de cCanonı1ısatıon dans le SCIS

de DTOCCSSUS normalıse de FG  1S5S5SanlcCce officıelle de I9a Saın PCISON-
NaScC Dal une Eglıse centralısee Ul reconnaıt l’universalıte de la Saın Ce
DTOCCSSUS de Canon1ısatıon de PFEeCON  15S5anCc«e officıelle natıonale de Ia

pren SCNS ei est rendue possıble dans l’Eglıse ethiopiıenne actuelle LAalSON de
SC centralısatıon realısee du s1ecle

OUur les perlodes a  S Ia dıffusıon du culte dans le DayS est

developpee ei IMPOSCC, selon les PEISONNASCS ei les CIrconstances, fonction de
leur popularite, Dar HL volonte polıtıque CcE d’un TESCAU relıg1euxX. la 1n
du 111  C debut du XIV siecle ı] N Y pas de hierarchie ecclesiastique QqUul
DUISSC IMPDOSCI un F66Cc0O1}  1SS5Sa1lCce officıelle dans fOuft le DaYy>S autant plus U 11

Das de metropolıte thıopıe dans BEN ANNCCS la Kappelons ICI CHCOTE

JUC le SYNAXAITC est traduıt Ia 1n du CN siecle plus {OT ei

YJUC des COMMEMOTALONS de Saılnts ethioplens sSsont JOoU q 1a
du exte dans la deuxıieme mMoOo1t1e du XVI sı1ecle partır de mMOoMment la le 10

de Iyasus Mo d app INals dans quelques CODICS seulement ei s() culte SCI11-

ble rester iIres ocalıse pendant des sıiecles Sans JUC MNOUS d’ınformatıon SUuT

YUuI dans les monasteres ailıllıes Hayg Hayg IHEGEIHNE 11 AaVOL

unec confusıon ei CS 61} eire entretenue la celebratıon du tazkar de
Iyasus MoO tant Y abbe tant JUC Sal Toutefo1s le PTOCCSSUS de CallO-

Nısalı de Iyasus Mo d est dire TrecConNn  Sa officıelle Saın par
l’Eglıse thıop1e est aujJourd hu1 accomplıe Ju«C l’atteste SOM 115-

crıption dans le SYNAaXAITC IMPIIMEC Da Eglıse thıopıe
Nous POUVONS alors OUS interroger SEUE: les de Yaägbe eyon Les

indıces SONT Nous AVONS DCU SUuT SON dont NOUS &9} SUT-

tOuf des elements par des Ocuments Cgyplens quan 1} demande plusieurs
PTIISCS metropolıte AUPICS du patrıarcat d’Alexandrıe auftfres archıves don-
nent PCHNSCI U 11 etfe ASSOCIC DOUVOILL SOUS le de SO  —; DCIC Yekuno

Year of the Ethiopian Church 2001 65 Pour la lıturgie MECINEC ıl faut plus du gadl
Yyu ı] Aalt INa 10 du 1nt 1C£5 dernier DOUVant AVO efe COMDOSC
speclalement emprunte aılleurs

85 Et DOUT une part CENCOTC
S6 HAY thiopia and Alexandrıa The Metropolıitan EDISCOPACYV Of {hI0DIa 99 /

195 203
MO AB} MA’”7NAC (1*” OM5 C 10° ANN 1' 'ashafa Senkesar ha-

EZ-DAa ha- amaren. ka-maskaram kayakkatılt. Book of the >VNaXarV IM (re‘ and Ambharıc
from maskaram yvakkaätıt), 1S eba, 1994 Calendrıer Ethiopien Il A SSX 358
ecture du hedär).
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Amlak”, quı explıqueraıt l’ahbsence de probleme de SUCCESSION la MOTtT de
Ju1-C1, Ia difference de quı DASSC SC PTODIC mMort uOo1qu 1l soı1t, la
premiere dotatıon fonciere monastere GCIL160916 CONservee est de SON fait® ei
donne PCHSCI qu 1 s’emploı1e renforcer Ia posıtion du monastere dans le
FTOYaAaUMCE, d’autant plus JUC la meme note le les deux act1ons, l’ornementation du
manuscriıt ei l’attrıbution des terres ensulıte. faut donc peut-etre VOIT Ia 1{1-

nalssance de Ia saintete de Iyasus Mo’a dans le meme ONTEXTEe unNnc serie de gEeSLES
de natures differentes ma1ls qu] donnent A monastere un posıtıon particuliere
dans le LOYAUMCE.

Ia fın du 111  C siecle, quan Yapgbe a eyon JuUC SO1t bien Iu1
Taıt ajouter peınture de Iyasus Mo’a le designant saınt, 11 Taıt
torite tant JUC FrO1 dans I’Eglise ethiopienne dont 11 est Sanıs doute uUuN«e des tetes.
61 l’on considere UJUC l’on saılt de Ia royaute ethiopienne quelques decennies
plus tOt SOUS le regne de Lähbäla XV siecle. uo1qu ıl soı1t, l quelle JUC
so1t la dıffusıon du culte de Iyasus Mo’a Par la suılte, l’autorite royale faıt d’une
certaıne maniere autorite ecclesiale DOUT un«ec reconnalssance officıelle du PCISON-

tant JUC saınt JUC, de falt, le culte SO1T reste 0Ca pDas

Composıition ei destination du manuscecrit:
quUOI ressemblaıt le manuscriıt 1280/81, DUIS

Reste SaVvOIr G1 seule 'image de Iyasus Mo’a A legende est le faıt de
Yaägbe’äa eyon ei S  ] faut Ia dıstınguer du des enlumınures, ei donc differen-
CIer deux etapes dans Ia realisation des peıntures, meme S1 es ONnt N doute ete
effectuees Dal la meme deux mMOoments proches dans le d’une
part V’ensemble des enlumınures SUT Oordre de Iyasus Mo’a el d’autre Dart la seule
image de Iyasus Mo’a dans CXYIe OUu Yagbe’a eyon s’emploıeralt renfor-
(: 1a posıtion de Hayq

faut donc etudier de plus pres la composıtıon du manuscriıt l l’artıculation
les textes el les images DOUT VOIT COMMENT le Iıvyre ete fabrique elt eventuel-

lement dıstinguer differentes etapes. Le mıcrofilm permet pDas de dıstinguer les
cahlers el le catalogue, realise d’apres le miıcrofillm,. contient AUCLHEE informa-
t107n codicologique quı pourraıt permettre de des hypotheses plus preci-
SCS ei de determiner S1 les peıntures ONnt ete ajoutees dans deuxieme emps,
AVCC plusieurs cahlers supplementaires DOUTI le CyCcIle Irontispice SUrT des Pa-
CS laissees vierges debut du manuserit”®. defaut de DOUVOIir UuUllc vrale

MT. MML 1832 tol 25V, 26r.
89 s’agı de I9 Otatıon enregistree folıo 335 ' meme Ju«C I9a commande de

l’ornementatıon.
Comme A debut de chaque section d’evangile POUT les fıgures de Mathıeu, Marc, Luc ei Jean.
Dans CaS, meme S1 les enlumınures n avaljent pas ete prevues des l’or1gine, 1} esT normal le
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analyse codicologique””, NOUS POUVONS toutefo1s regarder de plus pres Ia reparti-
t1on des NOtES ei des images dans le manuserit”“.

uan le manuscriıt ete realise, de nombreuses ONtT ete laissees blan-
ches efit utilisees Dal Ia sulte POUT ecrire les quı CONCeErnent l’admınıstration
du monastere, selon Courant Reste determiner S1 toOutes GE

anches formaılent des cahlers relies des l’origine AVGn le manuscecriıt des f3vangiles
S1 CCS cahlers ONnNtT ete ajoutes ulterieurement. Le princıpal du manuscriıt
debute d’aılleurs PDas Darl le X des Evangiles proprement parler ma1s par

le (TESAWE serat, ceremonlial, Ol10 3() Ce C JUC
plusieurs apres les images, situees, elles, les folı10s ei 23 TE
Les textfes dV’archives ont donc ete inscrıts SUT les anchnes la fın du Cy*
cle dV’enlumıinure ei le debut du (TESAWE ser‘at  , (folı0s 23v-29v) ei SUT les premiers
folı10s (1 Aa recto)””. L’iımage de Iyasus Mo’a est la premiere peınture du
manuscrit (folıo verso). Separee du cycle V’enlumminures Dar deux Lol10sS, A AdUS$s-

S1 Dar la sulte d’actes de donation“, elle est donc J1en dıstincte.
Par aılleurs, le CONCeEernant la commande de V’ecriture du CXIEe pDar Iyasus

Mo’a iTrOoOuve A du OllO 24 C’est-a-dire le cycle dV’enluminures ei le
debut des Evangiles, quı devalent, quo1qu/ ıl alt ete, faıre partıe du codex
des conception, alors JUC les cahlers quı precedent, AVCC les enlumınures ei
CIICOTIC des noO margınales PCU plus tardıves, ONnt DU etre ajoutees Ite-
rieurement. Un pomnt PIODIC I’histoire du des Evangiles est alors conside-
OF seraıt-ıl possıble qu ’un tetraevangile alt ete Samnls la lettre d’Eusebe
Carpıen ei les tables de de concordance qulL, presentees SOUS des arcades
ornementees, COMMENCEN le cycle de peıntures et SONtTt ICI partıe integrante?

evangelique COomMmMmeNncCant tOUuJours «Delle pPasec» (sur recto) YJUC Ia Dagc precedente,
regard, alt de tOuTtfeEes manieres ete alssee vierge.

Y1 Sur presentation une. lettre de recommandatıon de l’eveque du Sud allo, DUI1S SUT decision du
conseıl des mo1lnes, 1} seraıt theorie possible de sortir le manuscrit de vitrıne ei de V’etudier.  E
Apres QVOIT S111VI DIOCCSSUS ei prI1S rendez-vous VE le mo1ne charge des clefs, 1} na toutefo1s
pas ete possıble POUT |’ınstant ”’examıner dırectement el de proceder U1lCc etude codicologique
detaillee du lıvre. le manuscecrit malgre 1105 demarches repetees SCMNS.

Nous essaye d’etablir CeuUuxX schemas differents considerant YUJUC les cahıers etajent sO1t
des qU1IN10NS SO1t des quatern10ns ei alsant des supputati1ons SWr les fol10s quı paralssent 111a11-

qUuants mMals CceClI estaıt LTOp hypothetique. SERGEW HABLE-  SIE («The Monastıc Liıbrary»,
1992, 246) notaıt YUC des folı10s aqavaljent dısparu eNTr: la premiere Ia derniere fo1s OUu ı} avaıt

le manusecriat. Marılyn HELDMAN (In Afrıcan Z108 1993, 176) sıgnale aUSS1I JuUC la premiere
partıe de ”’Entree Jerusalem, quı devraiıt tre representee euxX peintures pleine DaALC, 111a1l-

JuUC Ce quı ımplıque la diısparıtion d’un oll10 Cel endroit-la el A,  une autre peinture (au de
Ia premiere partıe de Entree Jerusalem). On peut QUSS] noter, Dal exemple, qu'ıl INANYUC le
debut du OlO reCio.

93 Nous traıtons Das 1C1 des NOtes archıvistiques ajoutees’dans le du manuscrit ei la fın
Dans 1’Evangile de Krestos JTasfäna, ımage des «saınts pretres» ei de Krestos Tasfaäna estT, elle
situee entfre les tables de Cano ornementees ei le re! du cycle plctural.
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DITOTI NON, maIls n’est pPas S1 sımple CAaL, SL, d’apres Rochus Zuurmond”, la
lettre ei les tabhles de font partıe du eXTe etabhli des Evangiles ethiopiens
dans les manuscriıts les plus ancıenSs; 11 ’affırme Justement partır de manuscrit.
dont NOUS etudions la composition, ei partır des deux manuscrıts d’Abba (ıa-
%6  rıma quı ONntTt ete re-assembles. Le manuscrit de eta Madhane Alam Laäalıbala
quı mentionne des OonNns Dal le FrO1I eponyme eglise””, ecrit donc plus tard
dans 1a premiere moitie du BER  C siecle, n en Das, lul, dans l’etat actuel
du manusecrit. Se pourraılt-ıl donc JUC le lıvre de Iyasus Mo’a alt ete Sans [A-

bles de concordance ei donc, dans Cas, Sans le cycle ’enluminures? Une fOI1Ss de

plus, 11 n’est Das possıble d’obteniır un certitude definitive ma1ls Venchainement
d’hypotheses ulvant deviıent alors probable: Iyasus Mo’a taıt ecrire manuscriıt

280/81 e1i l’a certaınement des lors AVCC le cycle V’enlumıinures. En
revanche, i} est plausıble YJUC ' image de Iyasus Mo’a ei legende alent ete
ajoutees 293/94 SUT commande de Yagbe’ä eyon qul s’emploı1e faıre 11-

naltre 1yasus Mo’a saınt, NO  — Das tant JUC Martyr, ma1ls I1 le
montre ‘ image ralson de SCS qualites de momne pretre: de mamher, quıi le
designent gu1de de la communaute ei donnent a1Nsı les a1SONS de le SAaJmlC-

tıfer. Le dersan qu1 lu1 est consacre mel mot meme dee designant
Iyasus Mo’a IN «bıenheureuXx, saınt, elu, vierge apprecie, pretre eminent el

superviseur»” el exprimant a1Nsı] explicıtement le motif de Yagbe ä eyon POUT
etablir officıellement saintete.

OUur conclure: uUunNc deuxieme etape dans Ia reconnalssance de la saintete
de Iyasus Mo’a el ”auteur du Dersana Iyasus Mo’a

OQu les Orthodoxes de Taayq

Iyasus Mo’a faıt donc ecrire Ccet Evangile de l’annee 280/81 el le donne
ensulte monastere, de SOM vivant LOULT Cal  S est QUSSI le commandıtaire du
cycle de peıntures, [ eXcepHON peut-etre de PTODIC image. est LOUuUTt Cas

probable JUC Yagbe’ä eyon so1t le maitre d’oe@uvre de la representation de Iyasus
Mo’a ei de la sıgnıficatıon qu en donne la legende.

Ia representation de Iyasus Mo’a est ONC 1CONnOographiıquement CcCe du gulde
de la communaute de Haygq ma1ls Sanıs doute aussl], dans SCHS plus arge, du
FOVAUMC d’un poımt de relig1euxX. La legende qu1ı sıgne ıimage montre YUUC le
PEISONNASC tres vıite ete TICCOMNMNU II saınt, la reconnalssance locale allant
Sa|mnıs doute de paıre AVCC le souhaıt politique du rO1 Yagbe’ä eyon quı montre

Novum Testamentum Aethiopice, 1989, 19-21
la atatıon controversee mals Salls doute anterieurs A siecle.

MT. MML. 6907, Olr M.- DERAT, «Les donatıons du ro1 Lälıbaläa», 2010
MT. MML 1960, fol 29r, 'OIr C1-dessous.
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a1lnsı combıen le sOuveraın continue de S’appuyer SUT la communaute de Hayq
Cette representation relıg1euse sert donc Samnl$s doute PTODOS quı depasse la VIe
du monastere, sert l’allıance enNniTre le monastere et le rO1 a1lnsı JUC la politique de

dernıier de acon plus arge
L’ımage ei c legende accompagnen le PDTOCCSSUS de la reconnalssance de

la saintete du PEISONNASC ei SONT SdmIls doute le premier temoın. Le
ersana Iyasıs Mo  4, homelie ecrite l’honneur de Iyasus Mo’a Dal CCI1I-

taın Retu ’ äna Häymänotgg‚ blien la redaction du gadl, vient, lu1, sıgnaler uUunle

deuxieme etape dans PTOCCSSUS unc date quı preciser.
Plusieurs auteurs STIOUDCS d’auteurs ONntT COompose Iäthiopie SOUS le PSCU-

onyme de Retu’a Haymaänot, L’«Orthodoxe» Le I9(8) de ”auteur du ersana
100[Vasıus Mo est Iu1 donne A plurıel, Retu ’ äana Haymanot, C&’’est-a-dire les (Ir-

thodoxes. Toute{foı1s, le verbe est ensulte conjugue sıngulıerA HC-E:97
CT - NA’z-1 A0 DL  D U1 © (D / OVD-(_
MDAU”7Z ““n © m AN SAn - PAnN « Dersan de Retu’ äna
Häymänot des Orthodoxes qu’1 COompose suJjet du bıenheureux. saınt, elu,
vierge apprecie ei pretre eminent el superviseur' pere Iyasus Mo’a»),
quı donne DCNSCI qu'ıl s’agıt so1t d’un 110 DIODIC, so1t d’un collectif. De quel
Retu’a Häymanot s’agıralt-ıl Plusieurs semblent QVOITF ecrit SOUS pseudonyme

Haygq du IVe ei debut du XVe siecle  10 CIHNCOTIC JUC le dossier so1t

ersana [Vasus Mo  A, mt. MML, 196) (manusecrit CONSsSerTvVe ayq), fol 291r ; OIr a PIODOS
a0O10 MARRASSINI («A proposıto dı Iyasus MO’EI»‚ 1986, 177) quı n’‘ıdentifie DaSs etu’äna
Häaymanot UuU1llc particuliere, mals seulement quelqu ’un quı qualıifie
d’«orthodoxe», JuUC sıgnıf1ıe S()I1 OIn Manfred («Die drıtte Uur'! der e1in Driıttel des
Reiches ?» 2003, 193, otfe soulıgne qu’1. faut OIr la ul ı9{8} PTODIC Al ONC PEISONNALC
partıculıer.

100 Le manusecriıt ul-meme dateraıt du XVIII“ siecle l OUuS nen  2 CONNAISSONS qu ’un exemplaıre qu! na
PDas CC ete edite

101 EpISGOpPpPOS raduıt habıtuellement par «EVEqUE>» mals 11 n y Das d’episcopat alors attrıhbue
thıopIle, AA  etat de 1105 CONNalSSaANCES., est DOUTqUOI 11 faut peut-eEtre comprendre 1C1
EDISGOPPOS dans SOM SCS ıtteral de SUuperviIseur de la communaute.

102 Les relatıons YJUC CCS Retu’a Häymanot entretiennent C Haygq estent preciser. (In Q PDal
exemple, Cro1lre, Ia ounte de (nHanfranco LUSINI («L’omelıa et10pica <Sul abatı> dı <«‚Retu’a
Haymanot>», 1988, 209),; YJUC le Retu’a Häymanot, auteur de I’homelie des eUxX abbats, avaıt
ecrite Hayg entre 1336 el 1340 Or, („nanfifranco Lusıni 'alsaıt faıt reference colophon DC-
neral du manusecrit MM 17063,; fol IV qu19110  - Das la redaction de homelie,
maıls la copıe du recueıl d’homelies ans SOM ensemble, lequel comprend des textfes COmposes par
Retu’a Häymaänot mals QusSs] des textes ecrits par d’autres PCISONNCS. La cople du recueıl ete
alte Dal certaın Margqgoreyos ei est I1 quı travaılle Haygq er 1O  s pas Retu’a Häymänot (ou

W  est du MO1S pas dıt) est certes possible YJUC Retu’a aymano alt, lu1 aussı, (euvre Hayg
eLl, C DCU de avan Ia copıe de manuscrit ma1ls cela reste hypothetique.
AMRAT («The Abbots», 1970, 98-100) edite ei raduıt la premiere partıe du colophon de
manusecrit qJUu meriterait da  etre publie entier. GETATCHEW AILE («A Catalogue», 1981,

231) discute la ecture de Ia date faıte Dar esse Jlamrat ei elargi la fourchette AdUuxX

ees
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entierement reprendre afın de determiner les COTDUS de textes ei les aSsocIler
des auteurs

apparaıt a1Nsı necessaire d’etudier beaucoup plus precisement JUuUC cela na
Jamaıs ete faıt les peinture eTi litterature, qu1 } Hayg
NT: la derniere decennie du 11  C ei le mılıeu du XINV- siecle el les SeEqueENCES
de traduction de Xt les Actes de Pırerre ”’Alexandrıe les Actes de
Marcw3, qu’1 faudraıt lıre parallele de la creation des representations de Pıerre
ei de Marc dans l’]ävangile de Iyasus Mo  > 104 s’agıt Das seulement de TOUVeEeTr
les references litteraires de la creation pıcturale ei de comprendre COomMmMent es
Ont ete employees maIls QUSSI d’utiılıser I’hıstoire de l’art DOUT preciser notre
CONNaIlssance de I’histoire de 1a litterature et le role du SCIIPtOorum de Haygq dans

activite litteraire et pıcturale, er donc le role de qu1 seraıt ree] atelıer
d’ecriture, de traduction ei de peıiınture.

103 Voıir <The sumıte Background of the thıop1c ‘Corpus Canonum ’ », 2006, AD
536 535 faut JuUC CCS textes SONT QuUsSss1 presents ans le miıcrofilm MML. 1763 manuscriıt
copie POUL le monastere de Haygq entre 1336 el 1340, 'OIr (GETATCHEW HAILE, «Ihe martyrdom
Of eter; Archbıshop of Alexandrıa MM 1765 /9r-80v)», 1980 : 1  9 ((A New thıopıc
ersion of the cts of Saılnt Mark (EMML1763), {f. 4r-227r», 1981

104 Pour parler JuUC de CC themes. Le cycle de peintures de l’f3vangile de Iyasus Mo’a represente
des episodes 110  — bıblıques le mar  € de Cyriaque ei de mere, l’epreuve de l’eau
amere, de meme JuUC des episodes de ”’Ancıen Testament qu1 dısparalssent completement du
cycle de 1’Evangile de Krestos Tasfana ving trente Aalls apres.
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Das Kloster Surb Dawıt be1l Tercan

Das Kloster Surb Heiliger| Dawıt eiInde sıch der ähe VON Tercan
(OOsten der Türke1 1UT WCNISC Kılometer üdlıch der Straße Erzıncan Erzurum

esthang des Dag (3939 Ö) Wegbeschreibung 172 km Cid-
westlich VO  ; lercan CIn LIECEUC Brücke VO  = der genannten Straße über den
Kuphrat ach km erreıicht INan den Ort agpınar Kötür) ach km
das or Ucpinar ren Das Kloster 1eg km üdlıch des Dortfes und 1ST
VON 1er AUus mI1T geländegängigen Fahrzeugen erreichbar

DIe VON Pater Hamazasp Oskıan nde der VICIZISCI re des 2() Jahr-
hunderts zusammengestellten Nachrichten über die age SInd spärlıc. INTINECT-

hın jedoch enthalten SIC Exıstenzbeleg für das Jahr 1455 CI eı
Tar Namen als Bezeiıchnung der Stätte Apranıc’- Apranıc Gr1gor-
arlı- agk’arı und Kot C114 Kloster möglicherweise auch adzorTI Gr12g0r-
Kloster Auf dıe topographiısche Sıtuation bezieht sıch der Name Cakkarı-
Kloster Kloster Steinloch| O1 beschreıibt anschaulıch dıe Lage des Osters
innerhalb nach Westen hın offenen Steinausbruchs

Das Trea wurde 1974 Rahmen Dokumentationskampagne des
Aachener Forschungszentrums »Research Armenıuan Archıitecture« (RAA)
aufgenommen und 1985 Eirevan qals Beıtrag auf dem internatıonalen Sym-
POSIUM ZUT Armeniıischen Kunst erstmalıg der achwe vorgeste Es 1sSt Ver-

Transkrıption WIC Hubert Kaufhold rsg }, Kleines Lexıkon des Christliıchen Orılents Wiles-
en 2007 A AL
DIie Klammern angegebenen Namen SInd offızıielle türkısche Bezeichnungen VOT der der
zweıten Hälfte des Jahrhunderts erfolgten Umbenennung. S1ie Sınd be1l der einheimıschen
Bevölkerung teilweıse och heute ı11} eDraucC| Quelle lcıslerı Bakanlıgı er daresı
ene] Müdürülüäü | Türkische Republık Innenministerium enftrale Städteverwaltung],
Türkıye are Bölümler1 | Türkische Verwaltungsgebiete], Belediyeler Köyler Bürger-
me1ısterämter / Dörfer|], Serı IL, ayı |derle IL, Nr 5 9 1977, Z

Hamazasp (Oskıan Bardzr Hayk'ı ank’ere DIe Öster Hocharmeniens (armen FeXl)
Natıonalbibhliothek 16 / Wıen 1951 159 161
Wıe Anm Z1it IncCiıcean, Nor ayastan |Neu Armenien| (armen Text) Venedig 1806
ber CIM Oster dieses Namens schreıbt Yovhannes Erznkac‘“ ı (13 Jhd »Ich habe ach Hın-
WEISCH AUS dem sten das Kloster VO  — Derdzan /heute Tercan| gefunden << Wıe Anm ZIL

Alısan Hayapatum L11 Geschichte Armeniens I1I| (armen ex! Venedig 1901 19072
S. 78
Miıtglıeder der Dokumentationsgruppe etier Alpen (GGundolf Bruchhaus Akıra Kakehata
Sämtlıche VOIl der Dokumentationsgruppe erstellten photographischen und zeichnerischen AUT-
nahmen des Monuments (176 Photos, Grundrisse und Lagepläne) sınd als Miıcrofiches enthal-

(OrChr (2010)
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gleich en VO  —; RAA 1m Osten der Türke1ı erfassten Anlagen sowohl UTC
se1ıne räumlıche Ausdehnung als auch Uurc den relatıv Erhaltungszustand
der Kırchenbauten und Kreuzsteine ausgezeıichnet. Dies dürfte zumındest teılwe1l-

auch auf eıne gEWISSE Fürsorge urc dıe einheimısche Bevölkerung zurückzu-
führen se1nN: mehrmals wurde die Arbeıtsgruppe VOT (Irf VO  —; Eınwohnern CI -

mahnt, keine Beschädigungen verursachen.

w  SB Sn

OE N
p  DXA r

\\e n
\ AK Ca }3‘»
E“ Engerer Klosterbereich
x 4C Kapelle mit KreuzsteilnA

A, Kreuzsteingruppea ı Brunnenanlage [7?]

10 100 m

Abb Lageplan Gesamtanlage

er Befund glıeder sıch In vier Bereiche:
dem VO  — einer en Mauer umgebenen, CNSCICH Klosterbereıich mıt der

TC und den Grundmauern welterer Gebäude: ußenmaße 67,80 3350 I,
eiıner Kapelle mıt Kreuzsteın, 100 11} üdlıch der Klostermauern auf

einer Öhe:
eiıner Gruppe VOI Kreuzsteinen zwıschen der Kapelle und dem UMMMaUuUcTi-

ten Klosterareal süudöstlıchen Rand des »Steinlochs«:
den Resten eiıner vermutlichen Brunnenanlage, 158 nordwestliıch der

NW-Ecke der Umfassungsmauer.
Die Ansıcht VO  — Norden verdeutlicht die Gesamtsıtuation. S1e ze1gt 1Im N/OT=

ergrun den nördliıchen Eıngang In den Klos_terhof. Eın zweıter, vermutlıch

ten ın Rensselaer Polytechnic Instıtute (Hrsg.) Armenıian Architecture, Parsegıan roJject
Dıirector), nter Documentatıon Company, Leıden, Vol M{.-Nr. 96-99
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orößerer Z/ugang befand SICH hemals der Stelle des westliıchen Mauerdurch-
bruchs Offensichtlic andelte CS sıch hıerbel den Haupteimgang, da das
Portalgewände, dessen nördlıicher Teıl DIS eiıner öhe VO  — 170 erhalten
Ist, uUrc eıne aufwendige Profilierung In seiner Bedeutung hervorgehoben ist
Mögliıcherweıise einst weıtere Z/Zugänge vorhanden, doch kann arüber
gegenwärtig ohne Grabung keine Aussage getroffen werden. In der Bıldmutte dıe
Klosterkırche: rechten oberen and die Kapelle auf der Hügelkuppe; 1n
davon dıie Gruppe der Kreuzstemine.

Innerhalb des umfassten eals eiIInde sıch dıe Kırche 1mM südlıchen AD-
schnıiıtt auf eInem gleichmäßıg VO (Jst nach West leicht abfallenden augrund.
Ihr ist iıhrer Suüdseıte eiıne platzähnliche Freıfläche vorgelagert, dıe unmıttelbar
A den westlıch gelegenen Kırchenvorplatz anschließt Im Gegensatz dazu Ist der
nördlıche Abschnıiıtt der Anlage Uurc eiıne In Nord-Süd-Richtung verlaufende

Geländekante In ZWE1 Ebenen
estult.

DIe Klosterkıirche eNT-

pricht dem Ypus der Kreuz-
kuppelkırche mıt vier fre1-
stehenden ellern und einem
dreiteiuligen Sanktuarıum, des-
SC Apsıden außen AdUus dem
Rundrissrechteck hervortreten
und polygonal ummantelt sınd:
S1Ee sınd innen UT rundbog1-
SC Durchgänge zwıischen den
Apsıstrennwänden mıteinan-
der verbunden. DIe chsmahe
der rTc betragen 1mM Inne-
C 14,66 Länge) 10.20
reite). Dem Kırchenraum ist
1m Ööstlıchen Abschnıiıtt der
Südseıte CIMn kleiner Annexbau

N 10 m  d angeschlossen, offensıichtlich
eine spätere Ergänzung, WIE
dıe nschlussdetaiıls belegen
chsmahbhe innen: 4,52 (Län-Abb TUNAdrL Klosterkirche
ge) 3:20 (Breite):

Das Bauwerk wırd erschlossen ÜCc einen mıttıg In der Westfassade lıegenden
Eıngang miıt Flachbogenabschluß. Er Ist Bestandte1 eINeEs zweıstufllg rücksprıin-
genden Rundbogenportals, das VON einer bogenförmigen Profilleiste miıt horiızon-
tal auslaufenden en bekrönt ist DIe Belıchtung des Innenraums erfolgt UTrc
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Schlıtzfenster mıt nach iInnen abgeschrägten (Gewänden. Sie lıegen außenseıtıg In
kleinen, einstufig rückspringenden Blendnischen und eiinden sıch auf jeder Seıte
des außen zwölfeckıgen Tambours SOWIE In der Süd-. West- und ordwan hınzu
kommt eweıls ein kleines Vierpassfenster In den Stirnmauern der Quertonnen
und ber der miıttleren DSIS DIie Konchen selbst enthalten keiıne Fenster

DIie festgestellten chäden der Kırche sSınd vergleichsweıse gering und en
och nıcht auf den tragenden Kern des Aaus übergegrilffen. Sıe beschränken sıch
1Im wesentlichen auf das Außere des eDaudes und betreffen besonders den
Dac  ere1ıc Hıer SInd die oroben Steinplatten, dıe dıe abschließende Dachdeckung
bılden, bis auf wenıge Ausnahmen entfernt. [Der Schutt, der die Apsıden qaußen
umhüllt, stammıt nıcht VON der rche. sondern VON der In diesem Abschniıtt
gestuürzten Umfassungsmauer der Klosteranlage. DiIe Apsıden selbst sınd, sSOWeIlt
erkennbar., 11UT geringfüg1g beschädıgt.

eıtere Schäden ze1igt die Ansıcht der C VON Südosten. Sıe erstrecken
sıch auf den Traufbereıich des aus, eıne herausgebrochene Fensterlaıbung
WIE auf 1 ücken im Dachgesims der Kırche uch das Kuppeldach ist VO  — gewalt-

Eıngriffen nıcht verschont geblieben; B fehlen dıe Kuppelspitze und samt-
1C (Gratsteine zwıischen den Dachschrägen. Leıder ist CS längerer 116
nıcht gelungen, Fragmente dieser Steine HunNIeTr den umlıegenden Irüummern
identifiziıeren. Weitgehend intakt ingegen ist das zwıischen Tambour un Kup-
peldach vermiıttelnde Kranzgesims.

Im nneren sınd ausgebrochene Bodenplatten un e zerstorte e des
Sanktuarıums dıie Schäden, dıe zunächst INS Auge fallen elıtaus gravierender
jedoch sınd dıe teilweıise entfernten eisernen ugbänder, dıe In ZWEeI Ebenen A

gebracCI DiIe Kırche 1eg In einem MTCenbesonders gefährdeten
Gebiet, dass dıe ehlenden ugbänder heute eıne erhebliche Schwachstelle 1im
statıschen Gefüge des eDaudes darstellen

Der erhöhten Erdbebengefahr tragen auch besondere Vorkehrungen den
Rundpfeılern echnung. Sie bestehen aus monolıthen Irommeln, dıie eweıls
ter erwendung eiıner 45 dıcken, druckausgleichenden Z/wischenlage AUS

Ble1 zusammengefügt SINd. Dieses Verfahren ist In der Regıon weiıt verbreıtet,
UNUuDIIC ingegen Ist die zusätzliıche Sicherung der Irommelränder Uurc eliserne
Reıifen Ebenfalls mıt Eısenbändern efasst sınd dıe Kämpferplatten der Kapıtel-
le Darüber In unterschiedlicher Ööhe die Bogenansätze der ÄNngS- und Quer-
tONNECN; Pendentifs bılden ils Überleitung VO Quadrat der Vıerung z und
des Tambours.

Korrespondierend den Ögen der In ıhrer iıchtung wecnNnseinden Gewölbe
sind Nord-, Süd- und Westwand uUurc pilasterähnliche Wandvorlagen mıt eınfa-
chen Kapıtellen gegliedert un In eweıls dre1ı Abschnıiıtte unterteiılt. Im Ööstlıchen
Abschnitt der Oradwan eiIInde sıch eine rechtwinklıge Taufnıische SIie ist iıhrer
besonderen Bedeutung entsprechend 1Tr reich profiulierte Seıtengewände und
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e1in horizontal verlaufendes Abschlussgesims ausgezeichnet. hne Profilierung
ingegen sSınd dıie vier kleinen Mauernischen innerhalb des drei1apsıdıialen (Ost-
teıles der F7

An en Baugliedern sınd Putzreste erkennbar, dıe darauf hınwelsen, dass
hemals das gesamte Innere der TC eINNEILNC miıt einer welißen Putzschic
versehen Wa  —$ Spuren VON Ausmalungen sınd nıcht vorhanden.

Der Annex ze1igt einen rechteckigen Raum, der In Längsrichtung mıt einer
Tonne ubDberwo ist Er wırd belichtet 176e vier Schlitzfenster mıt nach innen
abgeschrägten Gewänden, VO  —; denen das Ööstliıche Uurc Steine der eingestürzten
Umfassungsmauer verschüttet ist Im nneren sınd Fragmente eiıner steinernen
Wasserleıtung erhalten, die VON einer heute versiegten Quelle außerhalb der
Klostermauern gespelst wurde. Das Wasser wurde nach dem Durchlaufen des
Annexbaus weıter ber den Klosterhof geleıtet; SscChHEeBLUC außerhalb der
Mauern wıeder zutagezutreten. Auf d1ese recht störanfälliıge Wasserversorgung
des Osters bezieht sıch en ebenfalls VOon Oskıan zıt1erter Hınweils IncCiceans: » Im
TE 037 1488)° eTZUrNIe sıch (Jott über e1in Orf Adaruk‘ an Derdzan, in
der Gegend des Ortes Korter, nahe dem Kloster GrT120r, das heute den Namen
Apranıc -Kloster tragt, we1l sıch dort böse Gelster eingeniıstet hatten, die dem
Kloster Schwierigkeiten bereıiteten, indem S1e das Wasser umleiteten «” Ungeklärt
Ist, ob das vermutliche Brunnenbauwerk nordwestlich der Klostermauern Aus-
trıttsort dieses Wasserverlaufs WAarTr oder VON einer eigenen, heute ebenfalls VCI-

sıegten Quelle gespeılst wurde. Trhalten sınd hıer Reste eInes leicht gespitzten
1onnengewölbes SOWIE firagmentarische Spuren VO  > Grundmauern.

Abgesehen VON der Kırche bletet der ENSCIC Klosterbereich heute en 1-
loses Bıld Dennoch lässt sıch dıe ordnung welılterer Gebäude und TSCNANIEe-
Bungswege großen Teılen Verlauf der Grundmauern ablesen;: S1Ce konzen-
rlieren sıch auf den nördlıchen Teıl des elandes Eıne gradlınıgz verlaufende
(Jasse bıldet dıe Verbindung zwıischen der TC und dem Nordtor: VO 1e7 AUus

und einem rechtwinklıg In die (Jasse einmündenden Weg wurden dıe einzelnen
Gebäude erschlossen. ber hre aulıche Ausbildung lässt der Befund 1L1UT die fol-
genden Aussagen

Die Gebäudewände AdUus Feld- und orob zugehauenen Bruchsteinen e_

richtet mıt einem Kern VON Öörtel und Gesteinsbrocken.
DiIe Bauten des nordwestlichen Bereıichs zweıigeschoss1ıg und mıt Olz-

balkendecken versehen. en eleg hlerfür 1efern Balkenlöcher den hoch-
lıegenden Fenstern.

Fragmente \} auf dem Gelände Rundpfeılern egen dıe Vermu-
tung nahe, dass einst auch eın mehrschiffiger, tonnenüberwölhlbter Raum bestan-

037 Zeıitrechnung 1455 uns Zeıtrechnung.
Wıe Anm 4, Übersetzung: Armen Haghnazarıan, Aachen
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den hat, möglıcherweıse eın (Gawıt‘ oder Z amatun. eıtere Aussagen sınd
den angetroffenen Umständen ohne Grabung nıcht möglıch

Be1 der Kapelle auf dem üge üdlıch der Klostermauern handelt ET sıch e1-
NCN einschıffigen, In Längsrichtung tonnengewölbten Bau mıt eiıner dem rund-
rissrechteck eingeschriebenen Apsıs, dıie VO  —; ZWE1 winzıgen Nebenräumen begle1-
fei wırd. DiIie chsmahbhe betragen 1mM nneren 5.45 Länge) 3,43 (Breıte). Er

ist VON Westen her ber einen
offensıichtlich später ngefüg-
ten Vorhof zugänglıch, des-
SCI] Umfassungsmauern AUS

Feld- und grob zugehauenen
Bruchsteinen noch ıs e1-
NCT Ööhe NC  — 2,00 qauf-
rechtstehen. An der nord-
westlichen Außenecke des
Vorhofs eiIinde sıch ein
Kreuzsteın; daneben das Fun-
dament einer weıteren eie

JDer Sakralraum wırd De-
iıchtet urc Z7WEeI chlıtz-
jenSteT. dıe sıch mıiıttıg 1m
(nebelfeld der Westfassade
bzw 1Im Apsısrund efinden:
hınzu kommt eweıls eine
winzıge Lichtöffnung In der

CN 10 m (Istwand der flankıerenden
Nebenräume. Den Kıngang
bıldet eine rechteckıge Off-

Abb Grundrıiß Pılgerkapelle auft dem Hügel
NUNS In der Westfassade miıt

einem großen, nach innen verseizten Sturzstein iınnerhalb eINnes außen flächen-
bündıg abschließenden. unprofilierten Bogenportals mıt einer medaıllonähnlı-
chen cheıbe 1Im Scheıitelpunkt des Bogens.

Der außere Zustand des Cjehbäudes entspricht annähernd dem der Kloster-
kırche Im nneren sınd die Zerstörungen leider orößer, bılden aber och
keıine Gefahr ür dıe Standsıcherhei des Bauwerks.

ach einer vermutlıch In der zweıten Hälfte des Jahrhunderts begonnenen,
unvollständıgen Inschrift 1mM Bogenfeld des ingangs WAarTr dıe Kapelle eıne dem

Davıt" gewıdmete Pılgerstätte. DDer vollendete Teıl dieser Inschrift lautet:
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U[NKL'IR PUL234  Bruchhaus  MI NKRSUNFR P U{NKL]F PUAPR ...  [Ihr Pilger von S. Davit‘ .....].'”  Die Kapelle soll nach von Oskian zitierten Hinweisen‘‘ das Grab »eines ge-  nannten Dawit‘« enthalten. Es ist jedoch durchaus möglich, dass diese Hinweise  aus der Inschrift abgeleitet wurden. Eine große Anzahl von Kreuzsteinfragmenten  im Vorhof und auf dem Boden des Innenraumes bezeugen die einstige Bedeutung  dieser Stätte.  Ost- und Westfassade des Bauwerks enthalten mehrere figürliche und orna-  mentale Steinmetzarbeiten, die teils als Spolien versetzt, teils in das fertige Mau-  erwerk geschnitten sind. Von ihnen sind hervorzuheben eine Kreuzsteinplatte im  südlichen Randbereich des westlichen Giebelfeldes, besonders jedoch die Rah-  mung und Bekrönung des Schlitzfensters über dem Eingang, eine Darstellung des  Kreuzes als Lebensbaum, der mit seinen Früchten die Vögel ernährt."”  Eine vergleichbare Darstellung zeigt der ca. 2,40 m hohe Kreuzstein an der  äußeren Nordwest-Ecke des Vorhofs. Hier erscheint der Lebensbaum in zwei-  facher Ausbildung: im unteren Bereich des Steins als rechtwinklig stilisierte Form  mit Vögeln, darüber als Kreuz über der Zikkurat.‘* *!* Eine verwitterte Inschrift  auf der Vorderseite weist die Stele als Grabstein für einen Mann namens Grigor  aus. Sie trägt die Jahreszahl 620 [1171/72 u. Z.].  Das Motiv des zum Kreuz stilisierten Lebensbaums prägt auch die Gruppe der  Kreuzsteine nordöstlich der Kapelle. Sie stehen in ihren originalen Fundamenten  verzapft auf einer kleinen Erhebung und weisen außer Verwitterungsspuren keine  weiteren Schäden auf. Ihre Höhe beträgt ca. 2,00, 4,70 und 4,90 m. Daneben ein  mit rechteckigem Zapfenloch versehenes Fundament, offensichtlich für einen  vierten Kreuzstein des Ensembles, der entweder nicht errichtet oder später ent-  fernt wurde.  Der prinzipielle Aufbau der beiden großen Stelen ist ähnlich. Er beginnt im un-  teren Bereich mit einem großen, seitlich gerahmten Inschriftenfeld, dem auf dem  10 Diese und die weiteren Bauinschriften sind den Originalen entsprechend in Majuskeln aufge-  führt, wobei im Original vorhandene Ligaturen in Einzelbuchstaben getrennt wiedergegeben  wurden. Fehlende Buchstaben wurden in eckigen Klammern ergänzt. Übersetzungen: Mercedes  Wickmann, Aachen.  14  Wie Anm. 3, die zitierten Hinweise sind Informationen aus den folgenden Tageszeitungen:  Arewelk [Orient], Konstantinopel 1903, Nr. 5355; Biwzandion [Byzantium], Konstantinopel 1900,  Nr. 1158 und 1902, Nr. 1831.  12  Siehe hierzu Katharina van Loo, Motivgeschichtliche Untersuchung des mittelalterlichen Arme-  nischen Kreuzsteins, in: Bazmavep, Vol. 142, Nr. 1-2, Venedig — S. Lazzaro 1984, S. 92-116  43  Wie Anm. 12, S. 113-114.  14  Katharina van Loo, Ikonologische Betrachtung der Kreuzsteine von Surb Dawit‘ bei Derdzan  (Tercan), in: Atti del Quinto Simposio Internazionale di Arte Armena — 1988, Venedig — S. Laz-  zaro 1992, S. 311-318.Ihr Pılger VON Davıt"
DIe Kapelle soll ach VON Oskıan zıtierten Hinweisen‘  ] das rab »eInNes DC-

nannten Dawıt « enthalten. Ks Ist jedoch durchaus möglıch, dass diese Hınweise
AUSs der Inschriuft abgeleitet wurden. Eıne große Anzahl VO  — Kreuzsteinfragmenten
1mM Vorhof und auf dem en des Innenraumes bezeugen dıe einstige Bedeutung
dieser Stätte.

(JIst- und Westfassade des Bauwerks enthalten mehrere fıgürliche und OTNa-
mentale Steinmetzarbeiten, dıe teıls als Spolıen ZU, teıls In das tertige Mau-
erwerk geschnıtten SINd. Von ıhnen Sınd hervorzuheben eiıne Kreuzsteinplatte 1mM
südlıchen Ran  ereich des westlichen Giebelfeldes, besonders jedoch die Rah-
Mung und Bekrönung des Schlıtzfensters ber dem Kıngang, elIne Darstellung des
Kreuzes qls Lebensbaum. der mıt seinen Früchten dıe Öge ernährt.‘“

Eıne vergleichbare Darstellung ze1igt der 2,40 hohe Kreuzstein der
aäußeren Nordwest-Ecke des Vorhofs Hıer erscheımnt der ebensbaum In ZWEI1-
facher Ausbildung: 1M unteren Bereich des Steins als rechtwinklig stilisierte Oorm
mıt Vögeln, darüber als Kreuz ber der Zikkurat. + 14 Eıne verwitterte Inschriuft
auftf der Vorderseıte welst dıe ele als Grabstem für einen Mannn 1amens Grigor
AUuUs SIıe rag dıie Jahreszahl 62() 11LA

Das Motiıv des ZU Kreuz stiılısıerten Lebensbaums auch die Gruppe der
Kreuzsteine nordöstlıch der Kapelle S1e stehen In iıhren orı1ginalen Fundamenten
verzapft auf einer leinen rhebung und welsen außer Verwitterungsspuren keıne
weıteren chäden auf. Ihre Ööhe beträgt Z.00; 470 und 4,90 Daneben ein
mıt rechteckigem Zapfenloch versehenes Fundament. offensıichtlich für einen
vierten Kreuzstein des Ensembles., der entweder nıcht errichtet oder spater ent-
fernt wurde.

Der prinzıplelle ufbau der beıden großen Stelen Ist hnlıch Er beginnt 1ImM
TEenN Bereıch mıiıt einem groben, seıtlıch gerahmten Inschriftenfeld, dem auf dem

Diese und dıe weıteren Bauinschriften Ssınd den Orıiginalen entsprechend In Mayuskeln aufge-
ührt, wobel 1mM rıgina vorhandene Ligaturen In Eiınzelbuchstaben wiedergegeben
wurden. ehlende Buchstaben wurden In eckıgen Klammern ergänzt. Übersetzungen: Mercedes
Wıckmann, Aachen

1A4 Wıe Anm. 3, dıe zıt1erten Hınweise sınd Informatıiıonen AUS den folgenden Tageszeitungen:
Arewelk |Orient], Konstantinopel 1903, Nr 5335 Bıwzandıon |Byzantium], Konstantinopel 1900,
Nr. 1158 und 1902, NrT. 1831
1e€ hierzu Katharına Vanll LO0O, Motivgeschichtliche Untersuchung des mıiıttelalterlichen Arme-
nıschen Kreuzste1ns, In Bazmavep, Vol 142, Nr. 1-2, Venedig Lazzaro 1984, ST

13 Wıe Anm 1 1135:114
Katharına Vall LOO, Ikonologische etrachtung der Kreuzsteine VON Surb Dawıt be1l Derdzan
(Tercan), In tt1 de] Quinto S1mMpos1i0 Internazıonale cı rte Armena 1988, Venedig 197
AdiIQ0 1992, 211-318
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rechten (südlıchen) Stein als oberer Abschluss mehrere euzdarstellungen In
flachen Bogennischen hınzugefügt SInNd. er des Schrıftenfeldes O1g eine
mıt kleinteiligem Flechtwerk ausgefüllte 7Zwischenzone In Gestalt einer 1  urat;
darüber die Darstellung des Kreuzes als Lebensbaum mıt Motiven, dıe Van LOO
1mM einzelnen untersucht hat  D

DIie ura der mıttleren eile wırd begleitet VON ZWEI1 kleinen Lebensbaum-
darstellungen; darüber eine kreisförmige cheıbe als Weltenzeichen. Das reich
ornamentierte Kreuz erwächst AUS stilısıerten Palmetten, eın Hınwels auf den
Charakter des Kreuzes qals Lebensbaum, möglicherweise auch auf dıe vier Flüsse
des Paradıeses. Es rag seıinen en Blätter oder Früchte ebenfalls eın
Hınweis quf den aum des Lebens und ist VON einem dreiteiligen ogen be-
krönt DIe Bogenzwickel sınd mıt eweıls einer Rosette ausgefüllt.P des
Bogens E1n dreigeteiltes Rechteckfeld mıt dem segnenden Christus In der Miıtte
{)as zweıspaltıge Schriftenfeld nthält eiıne olge VO  —; Fürbıitten und GEDEIEN. dıie
dıe 1n und den Ooberen Teıl der rechten Spalte füllen Ihr O1g der ATIINC-

nıschen Jahresangabe 643! eıne Chronologie muselmanıscher Sul-
tane, dıe In dıe Fürbıitten eingeschlossen SINd.

Die rechte ele O1g dıiıesem au, S1e ist jedoch zusätzlıich mıt einer
plastısch vortretenden Rahmung als oberem Abschluss versehen. Wıe be1l dem
mıiıttleren Kreuzstelin Ist dıe gesamte Vorderseıte ÜTE eın umlaufendes Flecht-
wer  an efasst. {[)as einspaltıge Schrı o1bt als ext eine ymne auf das
Kreuzzeichen wleder:;: arüber Spuren einer Jahreszahl, dıe nıcht mehr identifi-
zieren ist Skrıiptologen des Matenadaran In Erevan datıeren dıe verwendeten
Schriftzeichen In das Jahrhundert Eıne weıtere Schrift eTIMAde sıch auf
der rechten (südlıchen Schmalseıte der ele SIıe Ist ausschhelblic In arabıiıschen
Schriftzeichen gehalten und bezieht sıch auf dıe rbauung »dıeser 12 Festung«.
(Jenannt wırd dıe Jahreszahl 903, doch ist unklar, ob sıch hiıerbel dıe
armeniısche oder dıe islamısche Zeıtrechnung handelt. ‘© Hıer könnte der 1im ext
enthaltene Name eINes ultans UrCcC weıtere Forschungen Aufschluss geben

Wıe dıe beiden großen Kreuzsteine ze1gt auch der 1n (nördliche), kleinere
Stein dıe VO  — Flechtwerk umrahmte Darstellung des Kreuzes als Lebensbaum
über der Zikkurat und der eltenscheıibe DIe Unterschiede lıegen In Ornamenta-
len Detaıiıls und besonders darın, dass eın vorderseıtiges Schriftenfeld nıcht VOTI-

handen ist Armenische Inschrıften finden sıch jedoch auf der nördlıchen Schmal-
seıte SOWIE auf der ucCKwan In beiden Fällen handelt sıch Fürbıitten für
Verstorbene. Während dıie stark verwitterte Inschrift der Schmalseıite nach AN-
sıcht armenıscher Skriptologen vermutlıich AdUus dem Jahrhundert Sstamm(t,
Ist die rückseıtige Inschrift HEHGTCH Datums. S1e lautet WIE O1g »6583 11234/35

wurden diese Kreuze erbaut. Im Te 11879 habe ich, Ep rem vardapet AUs

Wıe Anm F un!:
903 der iıslamıscher Zeıtrechnung 1454 der 1525 UN1S  D Zeitrechnung.
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M£ay, diese Wıdmung geschrieben286  Bruchhaus  Smgay, diese Widmung geschrieben ... [es folgt eine Fürbitte für seine Verwandt-  schaft, die mit den Worten endet:] Herr, erbarme Dich ihrer Seelen.«'”  Frühester Hinweis auf die Existenz der Stätte ist die auf dem Kreuzstein am Vor-  hof zur Kapelle genannte Jahresangabe, deren Anpassung an unsere Zeitrech-  nung die Datierung 1171/72 ergibt. Ihr folgt das auf der mittleren Stele der Drei-  ergruppe im Schriftenfeld enthaltene und ebenfalls umgerechnete Datum  1194/95. Ob die eigentliche Klosteranlage bereits zu dieser Zeit bestanden hat, ist  unklar. Einen möglicherweise ersten Hinweis auf das Kloster S. Davit‘ enthält ein  Kolophon des 13. Jahrhunderts, geschrieben von einem gewissen Samuel:'® »Den  Teil des Prohoros habe ich nach drei Jahren im Kloster Davit‘ im Jahre 651  [1202/1203 u. Z.] geschrieben.«'” Einige Historiker des Matenadaran vermuten,  dass dieses genannte Kloster identisch ist mit der hier behandelten Anlage. Einen  zeitlich folgenden Hinweis enthält die oben erwähnte Inschrift von 1877, in der  das Jahr 1234/35 u. Z. für die Errichtung der Kreuzsteingruppe angegeben ist. Die  Quelle dieser Datumsangabe ist jedoch unbekannt.  Dass das Kloster 1488 bereits bestanden hat, belegt der von Oskian zitierte  Hinweis InCiceans  20  über die problematische Wasserversorgung. Von da an je-  doch liegt die Geschichte der Anlage bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  im Dunkeln. Dies gilt auch für die Baugeschichte, und zwar vorwiegend aus den  folgenden Gründen:  — Es konnten keine Grabungen durchgeführt werden, die mit Sicherheit wei-  tergehende Aufschlüsse als die Oberflächenanalyse gegeben hätten.  — Im gesamten Gebiet zwischen Tercan und Kigı sind keine vergleichbaren  datierten Beispiele erhalten.  — Der Bautypus der Kapelle entspricht einer Konzeption, die über viele Jahr-  hunderte ohne wesentliche Veränderungen beibehalten wurde.  — Die meist als vereinzelte Versatzstücke auftretenden Ornamente können  nicht als Basis für eine Datierung dienen.  — Schriftliche Quellen, speziell Kolophone, sind nur teilweise aufgearbeitet  und, wie die Erfahrung zeigt, kaum erreichbar. Eine Ausnahme bildet die hervor-  ragende Arbeit von Avedis Sanjian, eine Auswahl von Kolophonen in englischer  Übersetzung.“ Bedauerlicherweise enthält sie keine Angaben über die behandel-  te Klosteranlage.  17  Übersetzung: Mercedes Wickmann, Aachen.  18  A. S. Mat‘evosyan, Hayeren Dzeragreri Hisatakaranner ZG dar [Kolophone armenischer Manu-  skripte des 13. Jhd.], Erevan 1984, S. 32.  19  Übersetzung: Rusan Marguni, Erevan.  20  Wie Anm. 4.  21  Avedis K. Sanjian, Colophons of Armenian Manuscripts 1301-1480, Cambridge, Mass. 1969.es O1g eıne Fürbitte für se1ıne Verwandt-
schaft, dıe mıt den Worten endet:| Heit: erbarme iıch iıhrer Seelen «

Frühester Hınweils auf die Exıistenz der Stätte ist dıe auf dem Kreuzsteimn VOrT-
hof 7A11 Kapelle Jahresangabe, deren passung UBSCIE Zeıitrech-
NUuNg dıe Datierung 1/1/72 erg1ıbt. Ihr O1g das auf der miıttleren eile der Drei-

1Im Schrıiftenfeld enthaltene und ebenfalls umgerechnete Datum
194/95 ()b dıie eigentliıche Klosteranlage bereıts dieser Zeıt bestanden hat, ist
unklar Eınen mögliıcherweiıse ersten Hınweils auf das Kloster Davıt" nthält e1in
olophon des 13 Jahrhunderts. geschriıeben VO  —; einem gewIlssen Samuel: *® » Den
Teiıl des Piohoros habe ich nach dre1 Jahren 1mM Kloster Davıt 1Im Tre 651
1 :1202/ 1205 geschrieben.«"” Eınige Hıstoriker des Matenadaran vermuten,
dass dieses Kloster iıdentisch ist mıt der hler behandelten Anlage. Eınen
zeıtliıch folgenden Hınweils nthält dıe oben erwähnte Inschrift VON 1877, In der
das Jahr 234/35 für dıe Errichtung der Kreuzsteingruppe angegeben ist Die
Quelle dieser Datumsangabe ist Jjedoch unbekannt.

Dass das Kloster 1488 bereıts bestanden hat, belegt der VO  —; Oskıan zıiıtierte
Hınweis InCiceans) über dıe problematische Wasserversorgung. Von da Je-
doch 1eg dıe Geschichte der age bıs Zl zweıten Hälfte des Jahrhunderts
1Im Dunkeln Dies gılt auch für dıe Baugeschichte, und ZWaTl vorwiegend AaUuSs den
folgenden (Gründen

Es konnten keine Grabungen durchgeführt werden, dıe mıt Sicherheit WEI1-
tergehende Aufschlüsse qals die Oberflächenanalyse gegeben hätten.

Im Gebilet zwıschen lercan und Kı21 sınd keıine vergleichbaren
datıerten Beıispiele erhalten.

Der Bautypus der Kapelle entspricht einer Konzeption, dıe über viele Jahr-
hunderte ohne wesentliche Veränderungen beibehalten wurde.

DiIie me1lst als vereıinzelte Versatzstücke auftretenden Ornamente können
nıcht als Basıs für eiıne Datierung dıenen.

Schriftliche Quellen, spezle Kolophone, sınd 11UT teilweise aufgearbeıtet
und, WIE dıe Erfahrung ze1gt, kaum erreichbar. Eıne Ausnahme bıldet dıe hervor-
ragende Arbeit VON Avedis Sanyıan, eıne Auswahl VON Kolophonen In englıscher
Übersetzung.“ Bedauerlicherweise nthält SIE keine Angaben über dıe ehandel-

Klosteranlage.

17 Übersetzung: Mercedes Wıckmann, Aachen
Mat’evosyan, Hayeren Dzeragreri Hısatakaranner 7Z.G  < dar |Kolophone armenıscher Manu-

skrıpte des Jhd.|, Erevan 19854,
Übersetzung: Rusan Margunı, Frevan.
Wıe Anm

21 Avedis S5anyıan, Colophons of Armenıian ManuscrIipts 1-1 Cambrıdge, Mass. 1969
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Angesichts diıeser Sıtuation ist erfreulıch. dass ein1ıge AdUus der zweıten Hälfte
des Jahrhunderts datiıerten Bauilnschriften miıt weıteren Hınweisen
wenı1gstens diesen Zeıtraum ernellen Von ihnen eIInNnden sıch dıe wichtigsten 1mM
Bogenfeld des ingangs ZUTE Klosterkıirche bzw unmıiıttelbar daneben “

Inschriuft des Bogenfeldes:
MRI 8714 YUS D/ BG TUSOAR IT P

UUNBUUR B0Z2UUMAÄR JTHPSOh IU ERUN3SU UCDNPUN R
1854

An diesem Ort stand eine den eılıgen Grigor Lusaoric‘ Gregor der KTr-
leuchter) un Yohanes MkrtiG‘ (Johannes der Täufer) gewlıdmete kleine
Kapelle Danach hat eın gleicher Namenswıdmung diese große
TE erbaut. 1854

Darüber, hervorgehobener Stelle zwıischen ZWE1 Kreuzsteinplatten, 1n dıe
armenısche Abbrevılatur »« für »Gott«; rechts daneben der Hınweils

YU[ /
Ep rem valr|dapet, Tätiger].

IDIie neben dem Eıngang angebrachte Inschrift lautet WIE O1g
NN NUGEU R NM S[617' UU P UVERUSUSMWO

C PUuG5SRh H3U U[NRKL'R VUULUSUSUMG bUQ4U.L Pı
2053l NMNFUUO U USNFRU, UPNRURP ["*v4ÜL
MO YUUUNMUEN AT BÜ USNRKU, IC PUS MÜ M'

2NP U USNRU, UU UÜDRNDEU, Ul
18/3

\ Ich, Tler FD tem vardapet, Sohn des UOskean, Sohn des Ter dam habe den
Oden dieser eılıgen T erstellt SOWIE ıhren Hac’kal undDas Kloster Surb Dawit‘ bei Tercan  237  Angesichts dieser Situation ist es erfreulich, dass einige aus der zweiten Hälfte  des 19. Jahrhunderts datierten Bauinschriften zusammen mit weiteren Hinweisen  wenigstens diesen Zeitraum erhellen. Von ihnen befinden sich die wichtigsten im  Bogenfeld des Eingangs zur Klosterkirche bzw. unmittelbar daneben.“  Inschrift des Bogenfeldes:  b PPENC LNFUUNCFQ k HUNNKSEUL + PSUMH + VUS + SNFCFY UUSNAKMUP +  ULNFUUR + UFT 302UUNK UHSYP + LUERUN8EU UANFUUFR + CFub8 U + UU  E4bLESPL: 1854  [An diesem Ort stand eine den Heiligen Grigor Lusaoric‘ (Gregor der Er-  leuchter) und Yöhanes Mkrtie‘ (Johannes der Täufer) gewidmete kleine  Kapelle. Danach hat ein AG unter gleicher Namenswidmung diese große  Kirche erbaut. 1854].  Darüber, an hervorgehobener Stelle zwischen zwei Kreuzsteinplatten, links die  armenische Abbreviatur »k£« für »Gott«; rechts daneben der Hinweis  BAFEU YJU[S ] PUMES UC KUSUN:  [Ep‘rem va[r]dapet, Tätiger].  Die neben dem Eingang angebrachte Inschrift lautet wie folgt:  S[E]E ESFEU JUFTUNES NC NUYEUNAP NN S{EIF UTUL FL U& PUSUENFT  : Chvub8h U3U U[NKF]F E4L1EEN3 UVULU3USUH bh PUQYULUFL + b N....UL:  2U.3F NINFUVUT U{USNFUNT NANNUEU3B 2ZNEN8 EAFEU FUFNAKUP + CUHUL  MPIMEU] ULUNUENCAFU + FU U[USNFUNT RICFUSAIU + BPSEU. NM{P]NEU]  ULUQU4HPFL - ZNEP U{USNFU)O U3 UU bh UNDEU. NALU k U{NKF]F  U.NUREULUG + 1873:  [Ich, T&r Ep‘rem vardapet, Sohn des Oskean, Sohn des Ter Adam habe den  Fußboden dieser heiligen Kirche erstellt sowie ihren Hac‘kal und ..... (es  folgt eine Fürbitte) 1873].  Diese Bauinschriften sowie die bereits angeführte Inschrift von 1877 auf der  Rückseite des kleinen Kreuzsteins der Dreiergruppe, ebenfalls von Ep‘rem var-  dapet verfaßt, sind Belege für Bautätigkeiten in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-  hunderts. Es ist daher anzunehmen, dass sich die gesamte Anlage zu dieser Zeit in  einem relativ guten, zumindest jedoch funktionieren Zustand befand. Noch zu  Beginn des 20. Jahrhunderts wird das Kloster im offiziellen Verzeichnis des Ar-  menischen Patriarchats von Konstantinopel, erstellt 1903, als intakte Einrichtung  genannt.” Es folgte der rasche Niedergang; 1915 wurde das Kloster aufgegeben.“  Für diesen Zeitraum konstatiert Oskian bereits den heutigen Zustand: »... liegt  auf einer Anhöhe des H&öpek verlassen und ohne Unterhalt.«“  2  Wie Anm. 10.  23  Krikor H. Maksoudian in: wie Anm. 7, Mf.-Nr. 96.  24  Wie Anm. 23.  25  Wie Anm. 3, S. 159; Übersetzung: Armen Haghnazarian, Aachen.(eS
O1g eiıne Fürbitte) 1873

Diese Bauinschriften SOWIE dıe bereıits angeführte Inschrift VO  — 18477 auf der
Rückseıte des kleinen Kreuzsteins der Dreiergruppe, ebenfalls VO  . Ep tem Vdl-

ape verfaßt, sınd Belege für Bautätigkeıiten In der zweıten Hälfte des Jahr-
hunderts. Es iIst er anzunehmen, dass sıch dıe gesamte age dieser Zeıt In
einem relatıv o  9 zumındest jedoch funktionieren Zustand befand och
Begınn des Jahrhunderts wırd das Kloster 1mM OTINzıellen Verzeıichniıs des AT
menıschen Patrıarchats VON Konstantınopel, erstellt 1903, als intakte Eıinrıchtung
genannt.“ Es tolgte der rasche Niedergang; 1915 wurde das Kloster aufgegeben.““
Für diıesen Zeıiıtraum konstatiert Oskıan bereıts den heutigen Zustand BD 1eg
auf einer Anhöhe des HeOöpek verlassen un ohne Unterhalt.«“

Wıe Anm. 1704
Z or Maksoudıan In WIE Anm ] M{ -Nr.

Wiıe Anm
Z Wıe Anm 3, 159; Übersetzung: Armen Haghnazarıan, Aachen
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Nugzar Papuaschwiliı

Das Evangelıum VO  > Labedschina und 1Ine hebräische Sıtte

Miıt dem Namen M ogkobob 09 60530 |Labedschina- Tetraevangelium] be-
zeichnet INan In der Fachlıteratur einen Pergament-Kodex, der 1m Natıonalen
Handschriftenzentrum Georglens In Tbilisi‘ der Sıgnatur 1563 auf-
ewahrt wIrd. ach paläographıschen Merkmalen wıird In das 13 Jahrhundert
datıert. Es handelt sıch umm einen kostbaren, obwohl beschädıgten, nıcht mehr
vollständıgen und teılweise unleserlıchen SX mıt einem Eınband AUuUs Holz, das
mıt er bezogen und mıt Kügelchen AUuUSs em Metall SOWIE mıt Abbıiıldungen
der kvangelısten geschmückt ist Daraus OlgtT, dass dieser CX für den ıturg1-
schen eDrauc verwendet wurde (b>s660S>S39 be bSbSsMgos »Altar-Evange-
lıum«). Er nthält Z7WEeI Schrıften, dıe voneınander unabhängıg entstanden sınd
und später zusammengebunden wurden. Es sınd dies das Evangelıum(
und das Testament des Vorstehers des Osters In Labedschina Gabrıel (Z72

das keın gewöhnlıches Testament ISt,; sondern ein wıirklıcher hıstoriıscher
Bericht In ersten Teıl o1bt C verschiedenen tellen mehrere Kolophone des
Kopıisten eorg Vvalı und and Vermerke VOIN Lesern und Betenden. Au-
Berdem finden sıch mehrere eılagen. Unter ihnen SINd: 3O MS b@so N ]I“EO
g bMSaobo Kaland, gesprochen VO  — sra und 34000 bg3s0e dn bshbombo-
550 | Weihe des Mönchs| (190'-191°). Das JTetraevangelıum verfügt über umfang-
reiche Perıkopen- Verzeichnisse und lıturgische und kalendarısche Hınweilse.

Das orf und das Kloster, dem diese andsCchrı ıs 19724 oder 1975 gehörte”,
eiIInde sıch der (sJrenze der Provınzen Radscha und Letschchum1i In Ord-
westen Georglens. Das Oorf el M dIKOobs (Labedschina), die Kırche des
Osters aber msa ögkobal dMNS3MSbaIen M bmS 13829 L0Os |Kırche der Frzen-
ge] In Labedschina|. Jetzt exIistiert dort keın Orf und keın Kloster mehr. DIe Be-
wohner dieses Dorfes wurden In 50er Jahren des voriıgen Jahrhunderts In ach-
bardörfer umgesıiedelt. Es steht 11UT noch dıe FCHhe. dıe hre Funktion nach der

Es handelt sıch das ehemalıge Kekeliıdze-Handschriften-Institut der ademıe der Wiıssen-
Sschaiten In Thbiılıisı Tiflıs).
Beschreibung der Handschrift JS NYEM bIen b IMMs >O IM0 MOS JE THOSLO bS9I3e9-
5006 0“ bg%“dob (A) 30em gde00 L |Dıie Beschreibung der georgischen Handschriften-Kollek—
10n (A) des chemalıges kırc  ıchen useums], and 5’ Tbiılısı 1985,
ber dıe Geschichte dieser Handschrı un: ber dıe S1e betreffenden phılologischen Fragen
handeln WIT In eiInem Aufsatz In georgische Sprache »Eın JTetraevangelıum der Redaktıon des
eorg VO OS, das Ort Labedschina und ıne hebräische Sıitte«, der für dıie Veröffentlichung
vorbereiıtet ist.

Y4 (2010)
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Sowjetisierung des Landes 1921 verlor und ıe Rulmen der anderen (;ebäude des
osters

Dieser (Jit WarTr der höchste besiedelte Ort dem erwähnten (Jeblet Er IST

aber außerst schwer auizuliinden und erreichen we1l IN UT CIMn Pfad
und dazwıischen viele erge un aler den ufstieg mühsam machen Das IST
vermutlıch der hauptsächlıiche TUN: aiur dass dieses Kloster der SCOTIS1-
schen Historiographie ange Zeıt galız unbekannt WarTl obwohl dieses Denkmal
CiHG reiche und interessante Geschichte hat

DIieses rchitekturdenkmal und Kunstgegenstände entdeckte der be-
rühmte georgische Archäologe und Hıstorıiıker Ekvtime Tagaıschwvilı (9:)390 009
NSaySo d30@0) Er besuchte MAese Gegend Sommer 1910 un maß den Fun-
den große Bedeutung be1l dass S} Vorwort SCINCS Buches ber d1ese FOT-

schungsre1ise das Za TE spater Parıs SCINCIMN Exıl erschlen folgendes
schreıbt »Labedschina mI1t SCINECIN Altertümern erschıen 11111 außerst <<

Er nannte ausdrücklıch aber 11UT den CX mI1t dem Evangelıum uberdem CI1I-

wähnte GT mı1T Ehrerbietung SCINECIMN Freund G120 Diasamıdze der MmMI1t iıhm VO  —; Ku-
als bıs Letschchumı1i gereıist Wal und ıhm den nach Labedschıina führenden Weg
gezelgt hatte®.

Tagaıschwilı hat dıe Handschrı (Irt und Stelle beschrıieben und auch das
Jlestament des Gabriel kennengelernt. Dieses Dokument7 bleıibt ıs heute dıe
CINZIEC Quelle für die Geschichte des Klosters S1e nthält mannıgfache NIOT-

ber das Kloster un SCIMN en dass nıcht UT Hıstoriıker und Sprach-
wissenschaftler darın interessante Angaben finden sondern auch Seısmologen
und Agronomen uberdem hat SIC kulturgeschichtliche Bedeutung und 1ST für

ema wichtig Deshalb geben WIT folgenden den Inhalt kurz wıeder
Der Vorsteher Gabriel ach den Feststellungen Taqgaıschvilıs dıe

en VO 13 Z Jahrhundert Br schonte und ıttel nıcht
das VO  — SCINCINM Vorgänger gepflegte Kloster schöner und reicher machen

eben verwandelten aber es Augenblıck Schutt und SC Der
Vorsteher wandte sıch (Jott und dıe rzenge S1ie verweılgerten ıhm

R0“0d9, 699980 Ma ogjkOobs WDO Ma dgkobob mM b 56960 IL Fru1dse, Das Oorft
Labedschina und das Oster VO  —; Labedschina| { bıilısı 2003 Ta
Es g1bt ZWE1 Kolophone der Handschriften AUS dem p Jahrhundert 358 un! 6472
denen »dıe Kırche VO  —; Labedschina« erwähnt wırd ber dıe Frforscher dıeser Handschriften
ussten N1IC sıch diese TC| eimnde Vgl Y NS d30eP0, 50 |I0OE2O20%O0 (} 1639-

m9g b %0 Lb35b907'd0 910 VvIe b L Tagaischwvılı I die archäologische Expedition
Letschehum Swanetien| Parıs 93’7 K
Tagaıschwvilı aqaQ
Es o1bt mehrere Edıtionen Die letzte Fruljdse aaQ K
Tagaischwvılı aqal0) 71
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hre nıcht, und mıiıt Unterstützung der Könıgın Rusudan9 wurde alles, Was

VO  b der Naturgewalt ZersStor und vernichtet Wal, In dre1 Jahren u  5 und
nıcht 11UT das, sondern S wurde besser als irüher In der Chronıik wırd lebendig
Erzäahlt: WIEe dıe an gestrichen und dıe Ikonen gemalt wurden. uberdem wırd
beschrieben, dass Gabrıel Kopisten In das erneuerte Kloster einlud, en SkrıiptorI1-

einrichtete und olgende Bücher schreiben 1eß 1000 WOMWO 090 S>BOS LO
eın großer Metaphrast ammlung metaphrastıscher Heılıgenviıten];, 5 ynaxar,
3530 9b0 |Paulusbriefe], 0M b35b0 |Gesänge und lıturgische Anweısungen für
e Fastenzeıt], Propheten, 90070 30039270 3050 3505 3EROGCMbO |Paraklıtıkı
der ersten Stiımme], (3b6SO %6 'dıe Menäen]|, 90070 6009220 |das
Buch des Theodor Studıtes]|. das en des eılıgen 1kolaus, Martyrıum des he1-
1gen Demetrius und der obpreıs auf ıhn. 3006530 bSdLageL6ero Kondakı
(lıturgisches Buch für dıe esSe) für das Pentekostarıon nach Ostern| Wır w1issen
auch AUS anderen Quellen dass cdese Bıbliothek in der folgenden eıt weiıter e_

ganzt wurde.
Auf TUN:! dieses Berichts können WIT vermuten, dass sıch In dem Kloster eInNne

große Büchersammlung befand Tagaıschuılı fand dort 1Im Te 1910 jedoch 11UT

den erwähnten eX Er tellte dıe rage Welches Schicksal traf dıe anderen
Handschriften? Er beantwortete S1e selbst folgendermaßen: » Jetzt ist In abed-
schına 11UT das eine Leder-Evangelıum geblıeben; früher aber gab n viele and-
schrıften. Zum Teıl sınd S1Ee verfault. ZUuU Teıl aber Sınd S1e zerrissen. Vor 25 Jah-
LCH, bevor ich hınkam., hat der Küster 0b509) diese ndschriften In irgend-
einem inkel. der Ecke, egraben. Der Küster ist gestorben, und nıemand
we1ß, welcher Stelle dıe andschriften egraben Ssind.« In dem Aufsatz, den
der Forscher dem erwähnten kEvangelıum gew1dmet hat, ist der Ort des BegräbnI1s-
SCS der ndschriften und das Motiv dieser andlung uberhe{tTer‘ »Man hat
dort die ndschriften zusammengebracht und SIE In einer Ecke der Kırche
dem stelnernen en egraben. Weıl kırchliche Bücher qls heilıge Gegenstände
angesehen werden., selen dıe alten Bücher nıcht SC  C und ınfach weggeworfen
worden. Man hätte S1Ee entweder verbrannt oder 1mM en egraben. Der hemalı-
SC Küster W arlr mehr nıcht eben, und andere konnten MIr jenen Ort nıcht 7e1-
SCNH, dıe Bücher egraben worden WaTECN.«

Es ist nıcht anzunehmen, dass Gegenstände des ohne Rıtual egraben
wurden, noch dazu In eiıner Kırche Wır MUSSeEeN \A  u  y dass dıe alten ırch-
lıchen Handschriften In der Kırche VO  — Labedschıina nıcht ınfach vergraben, SOMMN-

Tagaischwilı meınt, Aass dıese Könıgın vermutlıch dıe Tochter des byzantınıschen alsSers Michael
I1T Paläologos se1In musste, dıe dıe Frau des Kön1gs VO  —. Georgien Davıd Wa  — DIiese Frau
wıird In den georgischen Quellen NIC| mıt Namen genannt (Taqgaıschwvilı, aaOQ, 22)
Nämlıch us ben erwähnten andschriften 1e Fußnote
Tagaischvilı, aaQ,
( NS3YyaO d30eP0, Ma dgIkobol; gg3en I boobL L5SbSM9Ios. »360070907 9 [E Takaıischwili, Das
Ekvangelıum der TC| VON Labedschina, In »Promete«]1, 1918, NrT. 1: :



ZaDas Evangelıum VO Labedschina und ıne hebrälische

dern bestattet wurden. IDERN eschah 1m Jahr 1885, 15 Tre Dbevor ZU ersten Mal
ein Altertumsforscher in das orf Labedschıina kam Die uskunft, dass dıe
kırchliıchen Bücher nıcht eın Geistlıcher, sondern eın Late: nämlıch der Küster,
egraben hat, ze1gt uns, dass das vermutete Rıtual keiınen kırchlich geregelten
Charakter hatte Deshalb MUSSeEeN WIT den rsprung dieses Rıtuals außerhalb der
christliıchen Tradıtion suchen.

DIe Sıtte des Begräbnisses eılıger Bücher ist AUS der relıg1ösen Praxıs der Ju:=
den bekannt Wenn dıe Gegenstände des ults, besonders dıe Thorarollen un
andere andschriften 1m autfe der Zeıt abgenützt SInd, dass S1e iıhre ursprung-
16 Bestimmung nıcht mehr erfüllen, lassen dıe Gläubigen sS1e zuerst In Ruhe,
dann aber bestatten S1E S1e. un ZWaTl WIEe hervorragende geistliche Personen
el veranstaltet INan Irauerzüge mıt Weınen, Wehklagen, mıt Loblıed und

DIe Ruhestätte Ist die »(Ge-Predigt, und SCHNEDBNC auch mıt Gedenkschmaus
N1Sa«, dıe Begräbnisstelle aber der rIel oder die ynagoge selbst

Der USCdTUC »(Jen1Sa« und ıhr WwecC wırd In der Fachlıteratur folgenderma-
Ben erläutert: »>(Jen1Isa« bedeutet >Aufbewahrungsplatz«, ‚Schatzkammer<«, y Ma-

gazın«. In der (jenisa wurden unbrauchbare Thorarollen, beschädigte Exemplare
oder Blätter der ıbel. der Gebetbücher und andere er SOWIE nutzlos W  r_
dene Dokumente relıg1ösen C‘harakters WI1Ie auch verbrauchte Kultusgegenstände
aufbewahrt, ıs INan S1e, nach bestimmten Zeıtabschnitten, auf dem TIeE be-
erdigte. Ursprünglıc wurde der USdTrTuC (jenıisa auf den Akt des Begrabens der
heilıgen Thorarollen WIEe der ufbewahrung VO besonders eılıgen Dıngen
gewandt, ebenso auf das Verstecken unerwünschter un häretischer erke. die
unterdrückt und der Verbreıtung NTZ werden sollten.« Aus der Geschichte
des Judentums sınd zahlreiche solche Begräbnisse bekannt und beschrıieben In
der ziıt1erten Enzyklopädıe steht » Das Miıttelalter INCAUrCcC ıs ZUT egen-
wart besaßen dıe Synagogen eıne (Gjenisa un dem Almemor, 1Im Keller oder In
der Mauer, Öfter aber auf dem achboden Die In der (jenısa angesammelten
Gegenstände oder sSchemot:« (wıe iNa  — dıe verstreuten Blätter der In ıhnen
enthaltenen (GGottesnamen bezeichnete) wurden qauf dem TIe eerdigt. DIe
Beförderung und Beerdigung des nhalts der (jenısa wırd gewöhnlıch mıt großer
Feierlichkeit ausgeführt.«

Relatıv umfangreıiche Informatıon dazu fiındet INa In dem Werk des amerıka-
nıschen Pu  171Sten und Forschers 1 e0Oo eue » lestaments OT Time«, In dem C

einen UÜberblick über dıe alten schrıftliıchen TIradıtiıonen und dazu die Geschichte
der jüdıschen Schriften g1bt Dort er 6S anderem: » T’he (GGeniza served ASs

13 30.355dg9, Ö0Ö@00b; d9bSs35 mm0 Z i1knadze, Eınführung ıIn dıe ıbel], Thıilıisı 2005,
S|koss|;, Geni1sa, In Encyklopaedıia udaıca das Judentum In Geschichte und Gegenwart,

and N: Berlın 1931 col 250)
Ebenda, col Za
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kınd of MOTSZUC for the deposıt and 1SpOosa. of materı1als bearıng writing.« DIe
(Jenısa dıent, hnlıch einer Leichenhalle, der provısorischen Aufbewahrung der
genannten Gegenstände. ach Fristablau rag Ial diese Gegenstände auf den
TIe und »Ir0m time time the accumulatıon Was buriıed wıth rel1g10us
LCINONY254  Papuaschwili  a kind of morgue for the deposit and disposal of materials bearing writing.«16 Die  Genisa dient, ähnlich einer Leichenhalle, der provisorischen Aufbewahrung der  genannten Gegenstände. Nach Fristablauf trägt man diese Gegenstände auf den  Friedhof und »from time to time the accumulation was buried with religious ce-  remony ... in the Jewish cemetery«. Gläubige Juden würden solche Gegenstände,  besonders religiöse Handschriften, als lebende Wesen anerkennen. Der Autor be-  ruft sich auf den gelehrten Rabbiner Solomon Schechter, der sagt: »When the spi-  rit is gone, we put a corpse out of sight to protect it from abuse. In like manner,  when a writing is worn out or disused, we hide the book to preserve it from profa-  nation. The contents of the book go up to heaven like the soul.«  Durch solche  mystischen Vorstellungen wurde das Begräbnis heiliger Bücher zur Tradition.  Deuel nennt zwei Beispiele dieser Tradition aus der jüngsten Vergangenheit. Das  erste ereignete sich in Jerusalem 1894, das zweite in Prag 1921.  Die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit wurde durch das Verdienst  eines Augenzeugen, des Journalisten Richard Katz, auf das zweite Ereignis ge-  lenkt. In seinem Artikel »Seltsames Begräbnis« in der »Vossischen Zeitung« be-  schreibt er lebendig das Ritual, das auf einem Friedhof des großen alten jüdischen  Ghettos am 16. November 1920 in Prag stattfand: ® Am genannten Datum war  äußerst trüb-nasses, kaltes und schlechtes Wetter. Trotzdem waren in dem alten  jüdischen und mit festen Mauern umzäunten Friedhof Prags, der wegen Überfül-  lung geschlossen war, Tausende Menschen versammelt. Seit Kaiser Joseph, der  die Ghettomauern brach, wird hier kein Mensch mehr beerdigt. Heute aber »trotz  Regen und Kälte stauen sich Tausende von Schwarzgekleideten zwischen den  Grabsteinen. Kind neben Kind sitzt auf den Balken, welche die verdächtig schie-  fen Umfassungsmauern stützen. Die Äste der Fliederbäume, morschknackend  wie Knochen, voll Neugieriger. Heute begräbt man wieder auf dem alten Prager  Judenfriedhof. Zu Füßen eines frommen Mannes ist die Grube ausgeschachtet,  seltsam kurz, fast quadratisch. In ihr aufgerichtet zwei leere Tonröhren. Die Tau-  senden zwischen den Grabsteinen, auf den Balken, auf den Ästen, blicken hier-  her, warten in Regen und Kälte seit nunmehr zwei Stunden auf ein höchst eigen-  artiges Begräbnis ... Heute beerdigt man die zerrissenen Thorarollen. Denn der  Ritus befiehlt: »Unbrauchbare Thorarollen müssen auf ewige Zeiten erhalten  bleiben!« Man sargt sie in Röhren, mauert feste Deckel darauf und begräbt sie  nahe der Leiche eines Frommen. Mühsam zwängt sich ein kleiner Zug zum offe-  nen Grabe. Ein Rabbiner, der zwei Pergamentrollen trägt, eine in rotsamtenem  16 L. Deuel, Testaments of Time: the Lost Manuscripts and Records, London 1966, S. 351. Das  Buch ist ins Russische übersetzt: JI. Nomenp, ZaBenaHHOE BPEMEHEM: IIOHCKM NAMATHHKOB  NMChMEHHOCTH, ITepeBOx C aHrMÄCKOTO D. A. Mapkosa, ITpennchOBNE, NPMMEYAHMA M O6NIAA  penakımAa . B. BacuyıpkoBa, MockBa, 1980.  17  Ebenda.  18  R. Katz, Seltsames Begräbnis. Prag, 8. Januar, »Vossische Zeitung« (Berlinische Zeitung von  Staats- und gelehrten Sachen), 1925, 14.I, Nr. 22, S. 1-2.In the Jewısh CemeTtery«. äubıge en würden solche Gegenstände,
besonders relıg1öse Handschrıiften, als ebende Wesen anerkennen. Der Autor be-
ruft sıch auf den gelehrten 1Mer Solomon SCHeChter. der Sagt »When the SDI-
rıt 1S SOUNGC, put COI DSC Out of S11g protect ıt from abuse. In ıke INANNCL,
when wrıting 1S WOTIN Out OT dısused, hıde the book DICSCIVC ıt from profa-
natıon. 1he of the book e heaven ıke the SOuUl.« HTec solche
mystischen Vorstellungen wurde das Begräbnıis eılıger Bücher ZUT TIradıtion.
eue nenn ZWE1 Beıspiele dieser Tradıtion AUSs der Jüngsten Vergangenheıt. Das

ereignete sıch In Jerusalem 1894, das zweıte In Prag 1971
Dıie Aufmerksamkeit einer breiteren Offentlichkeit wurde 1116 das Verdienst

eINes Augenzeugen, des Journalısten Rıchard Katz, auf das zweıte Ere1gn1s Z
en In seInNnem Artıkel »Seltsames Begräbnis« In der » Vossischen Zeitung« be-
schreıbt lebendig das Rıtual. das auf einem TIE des großen alten Jüdıschen
(shettos November 1920 In Prag stattfand:1 Am genannten Datum WAarTr

äaußerst trüb-nasses, kaltes und schlechtes Wetter. Irotzdem In dem alten
Jüdıschen und mıt festen Mauern umzäaunten TI rags, der Überfül-
lung gescChlossen WAar, JTausende Menschen versammelt. Se1t Kaılser Joseph, der
dıe Ghettomauern rac wırd hier keın ensch mehr eerdigt. Heute aber >TITOTZ
egen und STtauen sıch Tausende VO  a} Schwarzgekleideten zwıschen den
Grabsteimen. iınd neben Kınd sıtzt auf den Balken., welche die verdächtig schle-
fen Umfassungsmauern tutzen DIe Aste der Flıederbäume, morschknackend
WIE Knochen, voll Neugleriger. Heute begräbt Ila  —; wıeder auf dem alten Prager
Judenfriedho In en eiInes frommen Mannes ist dıe TU ausgeschachtet,
seltsam kurz, fast quadratisch. In ihr aufgerichtet ZWEI1 leere Tonröhren. Die 1a
senden zwıschen den Grabsteinen, auf den Balken, auf den Asten. blicken hler-
her. arten In egen und älte se1ıt nunmehr ZWEI tunden auf ein höchst eigen-
artıges Begräbnıis254  Papuaschwili  a kind of morgue for the deposit and disposal of materials bearing writing.«16 Die  Genisa dient, ähnlich einer Leichenhalle, der provisorischen Aufbewahrung der  genannten Gegenstände. Nach Fristablauf trägt man diese Gegenstände auf den  Friedhof und »from time to time the accumulation was buried with religious ce-  remony ... in the Jewish cemetery«. Gläubige Juden würden solche Gegenstände,  besonders religiöse Handschriften, als lebende Wesen anerkennen. Der Autor be-  ruft sich auf den gelehrten Rabbiner Solomon Schechter, der sagt: »When the spi-  rit is gone, we put a corpse out of sight to protect it from abuse. In like manner,  when a writing is worn out or disused, we hide the book to preserve it from profa-  nation. The contents of the book go up to heaven like the soul.«  Durch solche  mystischen Vorstellungen wurde das Begräbnis heiliger Bücher zur Tradition.  Deuel nennt zwei Beispiele dieser Tradition aus der jüngsten Vergangenheit. Das  erste ereignete sich in Jerusalem 1894, das zweite in Prag 1921.  Die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit wurde durch das Verdienst  eines Augenzeugen, des Journalisten Richard Katz, auf das zweite Ereignis ge-  lenkt. In seinem Artikel »Seltsames Begräbnis« in der »Vossischen Zeitung« be-  schreibt er lebendig das Ritual, das auf einem Friedhof des großen alten jüdischen  Ghettos am 16. November 1920 in Prag stattfand: ® Am genannten Datum war  äußerst trüb-nasses, kaltes und schlechtes Wetter. Trotzdem waren in dem alten  jüdischen und mit festen Mauern umzäunten Friedhof Prags, der wegen Überfül-  lung geschlossen war, Tausende Menschen versammelt. Seit Kaiser Joseph, der  die Ghettomauern brach, wird hier kein Mensch mehr beerdigt. Heute aber »trotz  Regen und Kälte stauen sich Tausende von Schwarzgekleideten zwischen den  Grabsteinen. Kind neben Kind sitzt auf den Balken, welche die verdächtig schie-  fen Umfassungsmauern stützen. Die Äste der Fliederbäume, morschknackend  wie Knochen, voll Neugieriger. Heute begräbt man wieder auf dem alten Prager  Judenfriedhof. Zu Füßen eines frommen Mannes ist die Grube ausgeschachtet,  seltsam kurz, fast quadratisch. In ihr aufgerichtet zwei leere Tonröhren. Die Tau-  senden zwischen den Grabsteinen, auf den Balken, auf den Ästen, blicken hier-  her, warten in Regen und Kälte seit nunmehr zwei Stunden auf ein höchst eigen-  artiges Begräbnis ... Heute beerdigt man die zerrissenen Thorarollen. Denn der  Ritus befiehlt: »Unbrauchbare Thorarollen müssen auf ewige Zeiten erhalten  bleiben!« Man sargt sie in Röhren, mauert feste Deckel darauf und begräbt sie  nahe der Leiche eines Frommen. Mühsam zwängt sich ein kleiner Zug zum offe-  nen Grabe. Ein Rabbiner, der zwei Pergamentrollen trägt, eine in rotsamtenem  16 L. Deuel, Testaments of Time: the Lost Manuscripts and Records, London 1966, S. 351. Das  Buch ist ins Russische übersetzt: JI. Nomenp, ZaBenaHHOE BPEMEHEM: IIOHCKM NAMATHHKOB  NMChMEHHOCTH, ITepeBOx C aHrMÄCKOTO D. A. Mapkosa, ITpennchOBNE, NPMMEYAHMA M O6NIAA  penakımAa . B. BacuyıpkoBa, MockBa, 1980.  17  Ebenda.  18  R. Katz, Seltsames Begräbnis. Prag, 8. Januar, »Vossische Zeitung« (Berlinische Zeitung von  Staats- und gelehrten Sachen), 1925, 14.I, Nr. 22, S. 1-2.Heute eerdigt INan dıe zerrissenen Thorarollen Denn der
Rıtus etifie >»Unbrauchbare Thorarollen MUSsSen auf ew1ge Zeıten erhalten
eiıben!« Man S1C In KRöÖöhren, auerTt feste Deckel darauf und begräbt S1C
nahe der Leiche eINes Frommen. ühsam zwangt sıch eın kleiner Zug ZAE offe-
Hen Ta Eın abbıner, der ZWEI Pergamentrollen tragt, eiıne In ro  3

euel, JTestaments of I ıme: the o  st Manuscrıipts and Records, London 1966, 351 [)Das
Buch ıst INSs Russısche übersetzt /10OHEeJNB, 3AaBEINAHHOE | LOHCKMH AMMTITHHUNKO

IIMCbMCHHOCTHM, I1 1epesBon AHTHHCKOTO MapkKoBa, 1 IpenHCHOBMHE, INPHMEYAHHAI 001a
BacHJNIbKOBA, MoOcKBa, 98)

Ebenda
18 Katz, Seltsames Begräbnıis. Prag, Januar, » Vossische Zeıitung« (Berlinische Zeıtung VON

Staats- un gelehrten Sachen), 1925, 14.1, Nr L
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Mäntelchen dıe andere violett umhüllt Hınter ıhm CIn alter Mannn Irauer-
eı der CIM hölzernes ärgleın un dem Arm T: eın dass CS

nıcht einmal für CIiH neugeborenes Kınd reicht Es 1rg dıe Pergamentfetzen dıe
ange nach dem Sturm VO Bereuenden zurückgebracht wurden DIie enge
schweıgt der egen rieselt kalt über S1C und ammelt sıch offenen Ta
lehmiger Pfütze hne und ohne ede gleitet knısternd das Pergament
dıe Röhren Diener 7e  en dıe Deckel auf und egen dıe Röhren waagerecht

Dann al VO  —; vielen Händen geworfen Erde 115 rab <<

DIe Analyse der erwähnten Sıtten und Rıtuale geht ber das vorliegende I he-
hınaus Uns interessıiere die Motiıve für das »seltsame Begräbnis« Es 1ST der

(Glaube dass dıe eılıgen Bücher geistlıche Wesen und deswegen egraben
werden mMuUsstfen en Chrısten und Muslıme egraben dıe Leichen der Men-
schen weıl SI A deren Weıterleben nach dem Tod lauben Diesem Ziel dıenen
Gebete und andere relıg1öse Handlungen dıe WIT allgemeınen Hılfe für dıe VCI-

storbenen Seelen« NECNNCN können |DITS Sıtte des Begräbnisses eılıger egen-
stände gehört dıesen Zusammenhang

DIe Sıtte des Begräbnisses der als heılıg anerkannten Bücher IST auch der
christlichen Tradıtion nıcht Sanz Tem Als e1ispie können WIT das »Judas-
Evangelıum« anführen dessen andsCcnNrı CIn Papyrusband (der CX Ichacos
oder as Kodex) den 19/0er Jahren des VOTISCH Jahrhunderts S1-

schen TIE: Miıttelägypten unweIlt der al-Mınıa aufgefundenSCH O€)lwurde. Die Informatıon VON Tagaischwvilı hinsichtlich des Begräbnisses der alten
andschriften 1 Orf Labedschina ist aber ennoch einziıgartıg, we1ıl dıe ZeWLET*
sche kırchliche Ethnographie keın analoges Materı1al kennt Statt dessen WAalc

auf die TIradıtion der Bestattung der Thorarollen (Sefer Thora) und anderer rel1-

S1IOSCH Bücher der synagogalen Praxıs der en Georglens DIiese

rage 1ST noch unerforscht geblieben Deswegen hat nach HIISGIGTr Meınung dıie
Nachricht die WIT und der IDırektor des historıschen un ethnographischen Mu-

der On1 IJr eorg Berischvilı (208 60900 030@90), (Oktober
1998 der dortigen ynagoge erhalten en für dıe Wiıssenschaft VO nıcht C
INSCI Bedeutung

KTOSNECY, [DDas verschollene Evangelıum DIie abenteuerliche Entdeckung Uun! Entschlüsselung
des Evangelıums des Judas Iskarıoth Aus dem nglısc ON Chrıistian Rochow Wıesbaden 000
.1 Kasser, eyer, urst, [Das Evangelıum des Aas AUS dem exX Tchacos, Aus

dem Englıschen übersetzt Ol Hırsch, Wiıesbaden 2006, 5{ Pagels, Kıng, Readıing
as The Gospel ofas and the Shapıng of Christianıty, London eutsche ber-
setzung: [ )as Evangelıum des Verräters: as und der amp das wahre Christentum Aus
dem Englıschen VOIN Seuf, München 20058, Schreıiber Schulz [)as JTestament der
Sektierer, »Der 5Splegel«, NrT. 16, 113
Möglicherweise ist dıe Überlieferung, wonach der eruhmte eX des Adıschi-Tetra-
evangelıums AUS dem re sU'/ angeblıch einst begraben und versteckt wurde, ıhn VOTL den
Feıinden schützen (X%3500 35 bO ba 1953 NT 56) CIn cCho dieser Iradıtion
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On1 ist eiıne kleine hıstorische a dıe VOoON Labedschina 3() km entfernt
1eg S1e 1st als äalteste Jüdısche J1edlung Georglens bekannt Dort eiImnde sıch
auch eine archıtektonısch wichtige ynagoge Chacham Mordechai1 Qoqoaschwılı
(dmmagb Y4CIY4CIS 030@P0) und der Vorsıiıtzende des Jüdıschen Vereıns 1Im Ort
Michael Schimschilaschvili (dobo dod doem s d30eno) en uns dem betref-
fenden Jag folgendes mıtgeteilt: >Schon ange wırd In unseTeTr Gebetsstätte der
alte eter Ora qauf Pergament und andere Pergament-Handschriften autfbe-
wahrt, dıie WIT entweder egraben werden, WIE unseTE Vorfahren egruben, oder
nach Israel schıicken. DiIie Entscheidung en WIT noch nıcht bekommen: WIT Wal-

ten qauf eınen TIeE AUS Jerusalem.256  Papuaschwili  Oni ist eine kleine historische Stadt, die von Labedschina ca. 30 km entfernt  liegt. Sie ist als älteste jüdische Siedlung Georgiens bekannt. Dort befindet sich  auch eine architektonisch wichtige Synagoge. Chacham Mordechai Qoqoaschvili  (3m6Owgb ymymsdgogro) und der Vorsitzende des jüdischen Vereins im Ort  Michael Schimschilaschvili (dgob> 90990@>9g0g»0) haben uns an dem betref-  fenden Tag folgendes mitgeteilt: »Schon lange wird in unserer Gebetsstätte der  alte Sefer Thora auf Pergament und andere Pergament-Handschriften aufbe-  wahrt, die wir entweder begraben werden, wie unsere Vorfahren begruben, oder  nach Israel schicken. Die Entscheidung haben wir noch nicht bekommen; wir war-  ten auf einen Brief aus Jerusalem. ... Wir begraben lediglich Pergament-Bücher.«  Das Dorf Labedschina befindet sich in der Nähe der jüdischen Siedlung des  Flecken Lailaschi (msog»s)o), der durch eine alte Synagoge und besonders  durch einen weltberühmten Thora-Kodex aus dem 10. Jahrhundert  bekannt ist.  Juden wohnen dort zur Zeit nicht (es steht nur ihre Synagoge); es gibt aber eine  Erinnerung daran, dass sie die Gesetze und Bräuche ihrer Vorfahren eifrig be-  wahrten. Die einheimischen Leute erzählen uns davon noch heute. Wir wissen  auch, dass der oben erwähnte Thora-Kodex eine große religiöse Bedeutung nicht  nur für die dortigen Juden, sondern auch für dort ansässigen Christen hatte. Im  Fall allgemeinen Unheils (Erdbeben, Erdrutsch, Überschwemmungen, Dürre  oder Epidemien) beteten die Gläubigen beider Konfessionen zusammen vor die-  sem Buch. Diese Gläubigen glaubten, dass dieses Buch ein geistliches Heiligtum  ist und dass die Engel es aus dem Himmel herabgetragen haben.  Es hindert uns  nichts, daran zu denken, dass auch die Christen von Labedschina einen kulturel-  len und religiösen Dialog mit Vertretern dieser jüdischen Gemeinde hatten. Die  Sitte der Verehrung heiliger Bücher faszinierte sie, und sie versuchten selbst, die-  se Sitte bei sich einzubürgern.  Hier stellen sich natürlich folgende Fragen: Ist das, was in der Kirche von La-  bedschina im Jahr 1885 geschah, früher auch geschehen? Wie haben die örtlichen  Geistlichen darüber gedacht? War der Küster, der diese Handlung vorgenommen  hat, der Abstammung nach Jude oder stand er mit Juden in Verbindung? Hat er  diese Maßnahme aus eigener Initiative durchgeführt? Wegen Mangel an näheren  Informationen wissen wir die Antwort nicht.  Die Informationen von Tagaischvili, genauer gesagt die Auskünfte seines In-  formanten, lassen nur einen Schluss zu: Das Begräbnis der alten handschriftlichen  Bücher hat in den genannten christlichen Gemeinde keine negative Reaktion her-  21  Nationales Handschriftenzentrum: Hebr. 3. Edition mit Geleitworten in georgischer, englischer  und hebräischer Sprache : LAILASHI BIBEL. Facsimile edition of the manuscript, Tbilisi 2009 (Ed-  ited Within the Scope of the Activities Dedicated to the 50 Anniversary of the National Centre of  Manuseripts).  22 Z. Alexidze, The Lailashi Bibel, in: LAILASHI BIBEL (Geleitwort).Wır egraben lediglich Pergament-Bücher.«
Das Oorf Labedschina eiIInde sıch In der ähe der Jüdıschen Jjedlung des

Flecken Laılaschı (mMsogms do), der Wrc eiıne alte ynagoge und besonders
urc eiıinen weltberühmten ora-Kodex AdUus dem Jahrhundert bekannt ist
en wohnen dort ZUT Zeıt nıcht (es steht 11UT hre 5Synagoge): CN gibt aber eine
Erinnerung daran, dass S1Ee dıe Gesetze und Bräuche ihrer Vorfahren eıfrıg be-
wahrten. DiIie einheimıschen Leute erzählen uns davon noch heute Wır wIissen
auch, dass der oben erwähnte ora-Kodex eıne große relıg1öse Bedeutung nıcht
UT für dıe dortigen uden, sondern auch für dort ansässıgen Chrıisten hatte Im
Fall allgemeınen Unheıils (Erdbeben, Erdrutsch, Überschwemmungen, Dürre
oder Epıdemien) beteten dıe Gläubigen beıder Konfessionen VOT die-
( Buch Diese Gläubigen glaubten, dass dieses Buch eın geistliıches Heılıgtum
ist und dass dıe nge 6 Adus dem Hımmel herabgetragen en Es hındert uns

nıchts, daran denken.,. dass auch dıe Chrıisten VO  —; Labedschina einen ulturel-
len und relıg1ösen Dıalog mıt Vertretern dieser Jüdıschen (jJemeılnde hatten. Die
Sıtte der Verehrung eılıger Bücher faszınıerte S1e. und S1E versuchten selbst. die-

Sıtte be1l sıch einzubürgern.
Hıer tellen sıch natürlıch olgende Fragen: Ist das, Wäas In der TC VO  — 1a2

bedschina 1mM Jahr 1885 geschah, früher auch geschehen? Wıe en dıe örtlıchen
Geıistlichen darüber gedacht? War der Küster, der diese andlung OIS  M
hat, der Abstammung nach Jude oder stand mıiıt en INn Verbindung? Hat 8

diese alnahme AUS eigener Inıtiatıve durchgeführt? egen angel näheren
Informatiıonen wIssen WIT die Antwort nıcht

Dıie Informationen VON Tagaıschvilı, SCHAUCI gesagt dıe Auskünfte seINes in-
formanten, lassen 11UT einen Schluss IDER Begräbnıis der alten handschriıftlichen
Bücher hat In den genannten christlichen (Gemeinde keıne negatıve Reaktıon her-

Natıonales Handschrıiftenzentrum ebr Edıtion mıt Gele1itworten In georgischer, englıscher
und hebräischer S5Sprache Facsımıle dıtıon of the manuscrI1pt, Thbhiılısı 2009 (Ed-
ted ıthın the cope of the Actıivıtlies Dedicated the Annıversary of the atıona Centre of
Manuscrı1pts).

20 eX1dZe, The Laılashı Bıbel, In IBEL (Gele1itwort)
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vorgerufen. Die georgisch-orthodoxe TG ze1igt gegenüber den relıg1ösen
Volkssıitten und —_rıtualen eine besonders 1Derale Haltung KEıne E1ıgentümlıichkeıit
des kırchlichen Brauchtums dieses Landes besteht darın, blutige pfer darzubrıin-
SCH, worauf dıe orthodoxen Geinstlichen nıcht negatıv 2  reagieren. DiIe oben zıtler-
ten Worte, wonach gemä dem Rıtus das Begräbnıis der eılıgen Gegenstände AUSs

Ehrerbietung erfolgt sel, hat Tagaıschvilı, WwWI1e uns der Kontext andeutet, A Ort
und Stelle gehört.

Und eıne letzte rage, dıie natürlich auch gestellt werden INUSS, iIst olgende:
Aus welchem rTrun: wurde das Evangelıum VOI Labedschıina VOT dem Begräbnıis
gerettet”? Vielleicht WAarTr C damals noch nıcht beschädıigt und konnte noch Im
(jottesdienst verwendet werden. uberdem ist berücksichtigen, dass dıe and-
chriıft zusätzlıch das Testament des Gabrıiel und damıt wichtige Angaben über dıie
Vergangenheıit des Osters nthält

353“ 030M0, >Sbagmo >mom ; )ds WDO dalso SM N0 NSMAdSbo |Nebentitel: apua-
shvılı. Das Neue Jlestament und seine georgische Übersetzung] (georgisch mıiıt deutscher /usam-

menfassung|), Ibılısı 2007, DE
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Personalıa

Herr Akademıischer Rat Dr phıl Chrıstian ange, Erlangen-Nürnberg, habılıtıer-
sıch mıt Wırkung VO Z 2011 der theologıischen der Unmhversıität

alzburg für Kırchengeschichte und Patrologıe. Der Tıte der Habiıilıtationsschriuft
lautet: >>Mi0l. Evepysıa Kirchenhistorische und dogmengeschichtliche Unter-
suchungen ZUT mlaenergetischen Eınıgungspolıitik des Kaılser Herachus und des
Patrıarchen dergIus VO  - Constantıiınopel VOT dem Hıntergrund kaıserliıcher \nı
onsbestrebungen se1lt dem Konzıl VOIN Chalcedon 451)«.

acNArufe

ach langer schwerer an  e1 verstarb Dr1 2009 der Erzpriester der
russiısch-orthodoxen Kırche des Moskauer Patrıarchats Dr (=18) Peter an
Am 27 März 1951 In Neustadt der Donau geboren und katholisch getauft, STU-
cdierte VO  e 1970 ıs 1973 katholische Theologıe In Regensburg und VON 1973 ıs
1975 der Gregorlilana In KROM, auch Z1T Diakon geweıht wurde. ANn=-
schlıeßend betrieb Gr VO  — 1974 bıs 19800 e1nN tudıum der Ostkiırchenkunde und
Byzantınıstik In ürzburg. 195() promovıerte dort miıt der et » DIe ucNnNna-
riıstieversammlung als TC Zur Entstehung und Entfaltung der eucharıstischen
E  esiologıe {1kola) Afanas’Jevs« (Würzburg 73 Dr eo Am 20 Fe-
bruar 1986 habılıtıerte ST sıch A der katholisch-theologischen der Un1-
versıtät ürzburg mıt der Arbeıiıt »DGC LAQLOQOV. Christushymnus und Lichtdank-
Sa ung der frühen Chrıistenhelt« für Kırchengeschichte des Altertums un
Patrologıe; folgten Lehrstuhlvertretungen. 1989 7U Priester gewelht, tirat
Z15 orthodoxen TC über und Wal se1t 1983 Vorsteher der Würzburger ortho-
doxen (GGemeınnde. Daneben arbeıtete weıter IntensIıV wıssenschaftlıch, auch als
Rezensent für den (Q)rıiens Christianus.

Am 20 März 2010 starh im er VON 91 Jahren Johannes Cornelus osephus
an Sanders Er wurde A C 8 August 19158 In Amsterdam geboren. on VO  e

früh auf udaıca und Orientalia interessıert, studierte G1 nach der Priesterweil-
he und pastoraler Tätıgkeıt VO  >; 1953 ıs 1959 In Amsterdam und Leuven Argı
1SC Hure einen Aufenthalt In Nazareth veranlaßte, übernahm GT den melkti-
schen Rıtus 1963 promovıerte GT In Amsterdam mıiıt eıner Dıissertation über den
arabıischen Genesiskommentar des Ibn at- Ta1yıb. Von 196 / bıs 1981 Wal wiß Do-
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zent Har Chrıistlich-Arabisch und Syrisch der Universıtät Amsterdam. en
seiner Edıtion »Ihn at- Ta1yıb. Commentaiıre SUT la Genese« Il ( SC.€) Z714. 275)
veröffentlichte S: mehrere weıtere Arbeıten über dıe christlich-arabische und SYI1-
sche Liıteratur SOWIE 1985 eıne französısche Übersetzung VO 1032279 des ZWEI-
ten Bandes VO  > eorg TaIis »Geschichte der chrıistliıchen arabıschen Literatur«

dem 1fe »La Litterature Nestorienne«, ä erwähnen ist ferner SeIn
Buch »Assyro-chaldese christenen In oost- Turkıye Iran«, Hernen 1997, dem
nützlıche Landkarten beigegeben SINd. Eın längerer Nachruf VO  —; Herman euilje
ist erschienen In The ournal of Eiastern Chrıistian Studies 62 (2010) 303-305

Der Professor für semuitische Philologie der Uniiversıtät München
Dr Raıner egen verstarb nach langer schwerer Krankheiıt 23 Jun1 2010 In
München (GJeboren AT März 1941. promovılerte GT 1967 der Uniiversıität
Marburg miıt der eı » Altaramäiıische Grammatık der Inschriften des bIs

Jh ( Mr& (veröffentlicht Wıesbaden ZU Dr phıl (bei (Jtto ÖssIer):
19772 wurde T ZUuU Dozenten der Uniiversıtät Marburg ernannt ach einer
kumulatıven Habılıtatıiıon In Marburg WarT OT se1ıt Julı 1981 als Nachfolger VO  > An-
ton pıtaler nhaber des Lehrstuhls für semiıtische Phiılologıie der Unmversıtät
München Aus gesundheıtlıchen (Ggründen wurde GT 2005 vorzeıtıg In den uhe-
stand In seinen Jüngeren Jahren sehr produktiv A verfaßte Cc1 teilwe1i-

csehr charfe Rezensionen 1eß seine schrıftstellerische Tätıigkeıt nach selner
erufung nach München spürbar ach Die VO  — ıhm 19072 mıtbegründete » Neue
Ephemerıs für semuitische Epigraphik« kam ber den drıtten Band (1978) nıcht
hınaus. en seiner beruflichen Tätigkeıt fand SR VOT em eiallen Kur-
nıertanz und In seinen etzten Jahren Kreuzfahrten Se1in Interesse galt beson-
ders der syrıschen und arabıschen medizinıschen Lıteratur, worüber CF auch meh-
O16 beıten veröffentlichte; e1n geplantes ogrößeres Werk auft diesem Gebilet
kam nıcht mehr zustande.

Am November 2Ö10 verstarb Professor Ludger Ernst) ernnäar: OSB Er
wurde A Z August 19172 In erden der uhr eboren. ach dem Abiıitur
1931 INn Kettwıg studıerte 61 bıs ZU Sommersemester 1933 In OnNnn Geschichte,
klassısche Sprachen und Phılosophie. Dann trat 6 In dıe Benediktinerabte1l Marıa
aaC ein An der phılosophıschen Ordenshochschule studierte Gr VO  e 1933 bıs
1935 Phılosophıe, Kırchengeschichte, Hebräisch und Syrisch Anschließen setizte
3T seInN tudıum der theologischen Ordenshochschule INn Beuron und abh dem
Wıntersemester 1936 In Rom an Anselmo) fort 1940) schloß se1In tudıum
mıt der Promotion ZU IDre ab IDERN ema selner (unveröffentlichten) IIIs-
sertatıon autete: »Diıhylısmus und Baptısma, eın Beıtrag STA Theologıie der au{ie
be1l Klemens VOI Alexandrıen«. ach Wehrdienst und Kriıegsgefangenschaft VO  —;

1941 bIs September 1946 studierte C In München orlıentalısche SOWIE mıiıttel- und
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neugriechische Phılologıe (vor em be1 Anton Dpıtaler, Wılhelm Hengstenberg
und Franz Dölger) SOWIE Sprachwissenschaft. Im Sommersemester 1951 O..
vierte Cr mıiıt der Arbeit »Syrische Rezensionen VO  — Kanones des Kosmas ag10-
polıtes«, dıe ebentfalls nıcht veröffentlich Ist, ZU IIr phıl Von 1951 bIs 1959
terrichtete C: A der Ordenshochschule In Marıa aaC Bıiblısche prachen. Im
Januar 1965 habılıtierte CF sıch der Theologischen der Uniiversıität
alzburg für das Fach »Ostkıirchliche Theologie«. 1967 übernahm C: Goit eiıne
Professur für Fundamentaltheologıe und 1Im März 1974 eın Ordinarıat für Oku-
menısche Theologıe. Gleıichzeıtig und auch noch nach seliner Emeritierung
terrichtete ST Syrisch und optisch. Daneben WAarTr In mehreren UOrganısationen
aktıv tätıg, qls Gründungsmuitglie VO  —; » Pro Oriente«. Die etztenT
der csehr eloquente und polyglotte eienrie die Festschrı seinem S0 (Ge-
burtstag hat den treffenden 1fe 51 1ebe Z Wort« (Salzburg wıieder In
seinem Heimatkloster Marıa aaC CI, se1it einıgen Jahren stark sehbehıindert,
1mM Y Lebensjahr verstarb. Veröffentliıchungen auf dem Gebiet des rıistlı-
chen Orılents sSınd insbesondere HCHLICH DiIe Chronologıie der vrer. Wıen
1969., un Die Chronologıe der syrıschen Handschrıiften, Wıesbaden 1971 (Habıulı-
tatıonsschrıft).

Hubert Kaufhold
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Besprechungen
Archäologie der spätantıken Bıschofssıitze Spätantıke Bischofssitze AÄgyptens.
Herausgegeben VON Hans Reimhbhard GCeHSEL. bearbeitet VON Kırsten Krumeich,
Wiıiesbaden (Reichert Verlag) 2007 (Sprachen un Kulturen des Christlichen (Jri>
ents 15); AUILL, 158 Seıten, SBN 978-3-89500-501-5, 49,00
<  1e der Tıtel Dereıts verrät, ist der vorliegende Band perspektivisch Teiıl eines größeren Forschungs-
projektes der christliıchen Archäologıe. Das ınter der Leiıtung des Kırchenhistorikers Jans Reinhard
ecelıger 5.| ( Tübingen) stehende Projekt ARABS (Archäologıe der antıken Bıschofssitze) hat als 1e1
dıe Untersuchung und Dokumentation der mıiıt den spätantıken Bischofssitzen zusammenhängenden
frühchristlichen Baukomplexe m Römischen Reich en Anfang machen dıe Bıschof  e Agyptens.
Dies macht SINN, da dıe tische kırchliche rchıitektur des spätantıken Agypten bısher geringe
Beachtung fand.'

Der schmale, wenig mehr als /Ü Seiten umfassende Band teılt sıch entsprechend den beıden utoO-
In Z7WEI Teıle Zunächst erläutert m Vorwort (S VIL-IA) Sınn und Zıel des Forschungsprojek-
Unter der Überschrift » [DIie Bıischofssıitze Ägyptens ın der Spätantike und dıe hıstorischen Bedıin-

SUNgCN iıhrer baulıchen Gestaltung« 6 1-25) stellt C» anschließend auf der Grundlage der
Unterschrift  en der einschlägigen Synoden die 1r Agypten HIS arabischen Eroberung nach-
weıisbaren Bischofssitze ZUSaMeT DiIie s() entstandene [ ıste (S 5-16) umfasst 5() inträge Zu nter-
agypten und 27 rte In der oberägyptischen Thebaıis Hınzu kommen 7 durch Doppelhierarchien AUS
dem melıtianıschen Schisma des frühen Jahrhunderts hervorgegangene Bıschofssıitze (S 17)

Im zweıten Teıl SEINES eiıtrags benennt dıe ufgaben eINESs spätantıken Bıschofs und fragt nach
den Folgen Mr dıe etwalge baulıche Gestaltung des Bischofshauses (Episkopeion).“ anntlıch ollte
der Bıschof nıcht weit entfernt der Kırche Wohnung nehmen (vgl. Stat ccl ant s() AaSs! CD

häufig 1Im Bereich der Bıschofskirche mehr der weniger umfangreiche Baukomplexe (groupe CPISCO-
pale ZY) gegeben haben dürfte. Allerdings ist Ägypten ebenfalls bezeugt, Aas:! e1in Teıl des se1it
Athanasıus star'! monastısch gepragten ägyptischen Episkopats se1In Heimatkloster als Wohnort be-
vorzugte (Beispiele: L9%.) DiIie Bauten der STOUDC episcopale sınd In iıhrer Funktion häufig cschwer
erkennen. Die durch das Bapısteriıum melılst eindeutig iıdentifizierbare Bıschofskirche wurde nachweis-
lıch multitfunktional genutzt Almosenverteijlung, Kanzlel, Archiv und andere ufgaben erforderten
dagegen weıtere Räumlichkeiten In der episcopale.

Der zweıte umfangreichere Teiıl des Bandes (S 27-109) ammıt AUS der er Kırsten Krum-
eiıch dıe bereits nıt einer einschlägigen Arbeıiıt promovierte.” Ihre Ausführungen siınd wıederum
In ZWEI e11e gegliedert. Zunächst g1bt eine kurze Einführung (S 26-40 In en Bestand der
»bıischöflichen Bauten der 5Spätantıke In Ägypten« (S 26); ( tOlgt e1In Katalog der entsprechenden
(Irte (S. 41-110) ()ffen benennt e1in Grundprobleme iıhrer Fragestellung. Im Vergleıch mıt der rel-
chen schrıftlichen Überlieferung wurden A wenigen Orten Agyptens entsprechende Bauten CI -

Standardwerk mıt ausführhlichem Literaturverzeıichnis: Grossmann, Christliıche Architektur ın
AÄgypten, Leıden 2002 (Handbuch der Orientalıistik DIie VON eelıger VII Anm genannte
einschlägige Münsteraner Dissertation on Ulriıch Real (Bıschofsresidenzen In der 5Spätantike.
FEıne Untersuchung ZUuU ihrer Struktur, ntwicklung, Identifizierung und Iypologıe, Münster

ist bislang NIC Im TUC erschliıenen un: auch Im Karlsruher Vırtuellen Katalog nıcht
nachgewılesen.
Der Terminus technicus episkope1i10n ıst sowochl griechisch als auch KOptISC NIC VOIL dem Begınn
des Jahrhunderts nachweisbar. Vgl 18 Anm
Vgl Krumeich, Spätantıke Bauskulptur AUS UOxyrhynchos: Okale Produktion ußere Kın-
flüsse. Teilbände, Wıesbaden (Spätantike Frühes Christentum Byzanz L2.1/2)
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graben. Beıispielhaft ist der Fall Alexandrıen. Obwohl 1e7r archäologische Nachweise gänzlıc. fehlen,
lassen sıch mıt der schrıftlıchen Quellen zahlreıiche Kırchenbauten lokalısıeren, ja selbst für den
(Jrt der bischöflichen Residenz g1bt ıne belastbare Vermutung (S- Verschiedene (sründe
lassen sıch für dıe bescheidenen Grabungsergebnisse benennen: dıe Wiıederverwendung der Baumate-
rmalhen als Dünger UrcC dıe einheimıschen Sebbachın, dıe fortdauernde Überbauung der Areale und
eın verbreıitetes Desinteresse Al chrıistliıchen Bauten uch haben sıch In Aygpten ur wen1ge früh-
christlıche Inschriften erhalten, Aass dıe zweıfelsfreıie Zuordnung ergrabener Sakral- der Profan-
archıtektur A einen Bıschof als Bauherrn häufig nıcht möglıch iıst (S 31; Ausnahme: Bauinschriften
der Stephanuskıirche auf der Insel Phılae). Letztlich sınd damıt die Resiıdenzen der ägyptischen
Bıischöfe das Fazıt VO »weıtgehend verloren« (S 36); gleiches gılt für die Räumlıc  eıten der
Armenfürsorge (S 3 9 Ausnahme: ZWel private Gründungen In Marela: -

Folgerichtig ist der Katalog der zweiıfelsfreı archäologisch nachweıisbaren einschlägigen Bauten.
selen Kırchen der andere Räumlıc.  eıten, »ernüchternd kurz« (S 29), WIE freimütig bekennt
Das VONN erstellte Repertorium ann lediglıch für 12 der 83 nachgewıiesenen Biıischofssitze Angaben
machen (Karte: Abb Die alphabetisc angeordneten ınträge OM Alexandreıa IS Tentyrıs fol-
SCH demselben ufbau Lemma (griechische Namensform entsprechend dem Provınz-
zugehörıigkeıt (gemäß der Reıichseintenlung Justinians), Namensvarlanten, TU hıstorische ZeugnI1s-
ö bıschöfliche Sakralbauten, bischöfliche Resıdenz, Bıschof In epıgraphischen Zeugnissen, Varıa un!
schlıießlich ausgewählte Forschungslıiteratur. Dem Katalog folgen neben diıversen ndıices S 111-124)
372 gul ausgewä.  e Karten, (srundrisse und Abbildungen. Das Repertoriıum ist sowochl kenntnisreich
als uch problemorientiert A der angegebenen Literatur erarbeıtet (zahlreiche Fußnoten) und sple-
gelt STEeTSs den aktuellen Forschungsstand. Sehr hat der and sicherlich urcCc dıe Miıtarbeıit
VO  S efer Grossmann, der das Manuskrıipt einer krıtischen Durchsıicht unterzogen hat (S X)

TOTLZ der en angesprochenen TODleme beı der Bearbeıtung der schwiıerigen Materıe bıetet der
Band auf Raum ıne VO  . Informatıionen, dıe der | eser anderweıtıig 11UT mıt ogroßer Mühe
und em Zeıtaufwand gewinnen ann. So ist eın nützlıches kleines Nachschlagewerk entstanden,
das sıcherlıch seiıne Benutzer finden wırd Inwıefern das ARABS-Forschungsprojekt ıne Fortsetzung
findet, wıird dıe TZukunft entscheıden (zurückhaltend: IX)

OSse 1st

Ehe und Mönchtum 1mM orthodoxen kanonıschen eCcC Eıne Kanonsammlung
miıt den Kanones der Lokalsynoden und der Kırchenväter. Editıiert, übersetzt und
eingeleıtet VON Anargyros Anaplıotis, Berlın (Lit Verlag) 2010 (=Forum O-
doxe Theologıie, Band 10), 101 Seıten, ISBN 978-3-643-10619-3, 19,90
Heılıge Kanones der eılıgen und hochverehrten Apostel Zusammengestellt,
übersetzt und eingeleıtet VOIN Anargyros Anaplıotis, Ottilıen (EOS-Verlag
2009 !! Liturgische lexte und Studıen. Band 6 73 Seıten, ISBN 978-3-8306-7370-
3: 13,80
Der Verfasser. eologe un Jurist, ist qals Akademıischer Rat der Ausbildungseinrichtung für
Orthodoxe Theologıe der Unıiversıitä: München ätıg. Er stellt In dem ersier Stelle genannten kle1-
NCN Band dıe Orschrıften des orthodoxen Kırchenrechts IN  N, dıie sıch auf das erecC das
zweıfellös VO  > großer praktischer Bedeutung ist, und das Onchtum beziehen. Die /Zusammenstellung
ist für dıie Kirchenleitung, für Priester, Studenten und einfache Miıtglıeder der orthodoxen (Gemeilnden
1M deutschen Sprachraum estimmt, sol] ber uch Interessierten anderer Konfessionen diıenen. DiIie
aufgenommenen extfe sınd den anones der ökumenischen und Lokalsynoden der griechischen
TC| SOWIE den Schriften griechischer Kırchenväter eNINOMMEN, ıe für das orthodoxe Kırchenrecht
grundlegend sınd. Sıe agen bısher och nıcht alle In deutscher Übersetzung A

Den größten Raum nehmen dıe griechischen extfe und ıhre auf der gegenüberliegenden eıte SC-
druckte eutsche Übersetzung e1in (S 85-97 Das Buch verfolgt »pl'imäl' kırchenrechtlich praktısche
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Jele und keine hıstorıschen«, deshalb wurde 1Im 7 weiıfel ıne Übersetzung gewählt, dıe der deutschen
Rechtsterminologie entspricht (so 57) Die ordnung der exte olg der In den Kanonessamm-

lungen ublıchen Reihenfolge der Synoden DZW. Kırchenväter und der ihrer Kanones, WAasSs dıe enut-

ZUN {1WASs erschwert, WEINN I11all e1in bestimmtes ema SUC. Vıelleicht ware ıne systematische
Anordnung ach inhaltlıchen Gesichtspunkten zweckmäßiger SCWESCH.

Iieser Schwierigkeıit hılft ber dıe vorangestellte ausführlıiche Einleitung ab Der Verfasser ehan-
delt darın zunächst allgemeın die altkırchlıchen Quellen des Kirchenrechts und das Prinzıp der 1ko-
nomıl1a (d dıe bewußte Abweichung VOIl den anones AUS pastoralen Gründen). Anschlıeßen! stellt

das ereC einschließlich des Strafrechts und der Vorschriften ber die Sıttlichkeit unter gabe
der Quellen ausführlicher dar (S J DIie Auffindung des vollständigen griechischen lextes DZW.
der Übersetzung 1mM zweıten Teıl wäre el  er WE OT dıie Seitentitel NIC| ınfach »Originaltext«
(linke Seiten) und » Deutsche Übersetzung« (rechte Seiten) lauten würden. W ziemlich nutzlos ist,
sondern WEINN z lınks stünde »Kanones ber das Öönchtum« DZW. »Kanones ber dıie Ehe» und
rechts dıe jeweilige 5Synode der der Kırchenvater angegeben ware, deren anones dort abgedruckt
siınd. uch be1l der Einleitung waäaren zumındest auf der echten eıite dıiıfferenzierte Seitentitel hılf-
reicher als das »Einleitung«.

DiIie Darstellung des Öönchtums aufgrund der en Quellen ist knapper (Se (Gewissermaßen
In Exkursen behandelt der Verfasser sodann d1e mangelnde Anerkennung des Irullanums UrC| dıe
katholische TC (vgl Jjetz: ber dıie dıifferenzierte etrachtung des römischen Kanonisten George
Nedungatt, TIhe Councıl In Trullo Reviısıted Ecumenısm and the Canon of the Councıls, In eologı1-
cal Studıies I 651-676) und dıe rage, wieweıt dıe alten anones 1Im Rahmen der deutschen
Rechtsordnung, insbesondere des Grundgesetzes, Bestand en können. Er OomMmm: reCc dem

rgebnıs, daß sıch innerkırchliıche Regelungen handelt, dıe In den Bereich des durch Artıkel 140
Grundgesetz In Verbindung mıt Artıkel 137 Absatz Satz der Weıimarer Reichsverfassung garantler-
ten kırchlichen Selbstbestimmungsrechts allen, auf das der aa keinen Einfluß nehmen annn
Schluß findet sıch ıne nützlıche Zusammenstellung der wichtigsten Ausgaben und Übersetzungen der
benutzten Quellen

Eınige Druckfehler ollten ıIn einer etwalıgen zweıten Auflage verbessert werden. Störend ist iIm
ıte das Wort »ediıitiert« (statt »ediert«), das AUS der Computersprache stammt und sprachlıch ohne-
hın mißlungen ist: eın lateinısches »editire« o1bt ja N1IC

Der Verfasser hat sıch och durch ıne weitere, ben zweıter Stelle genannte Publiıkation VCI-

1en gemacht, nämlıch iıne Ausgabe und eutsche Übersetzung der 85 »Apostolıischen Kano0oneS«,
einer ps.-apostolischen Quelle, dıe VO TIrullanum anerkannt wurde und be1l en altorientalıschen
rchen (und darüber hinaus) verbreıtet ist. uch Jer sınd dıe wichtigsten usgaben und Überset-
ZUNEZCH genannt (S 24f.) Eıne deutsche Übersetzung des griechischen Textes gab bisher N1IC

ang SteE. 1ne Eınleitung ber dıe Quelle und ihre Verbindlichkeit 1m orthodoxen Kıirchenrecht
SOWIE ber iıhren andor' In der katholischen Kirchenrechtsgeschichte. Eınige der anoOones sınd 1Im
orthodoxen Kirchenrecht achresıia (Nichtgebrauch) nıcht mehr verbindlıch. Der and nthält
ebenfalls einen Abschnuıtt ber dıe Oıkonomıiua, ohl deren praktıscher Bedeutung:; eCc sıch
inhaltlıch 1mM wesentlıchen mıt dem obengenannten.

I e beıden andchen sınd zweiıfellos VO  —; praktischem Nutzen un! er egrüßen
Hubert Kaufhold

Michael O10 Syrlac l exıcon. TIranslatıon from the Latin. Correction,
Expansı1on, and Update of Brockelmann’s Lexıcon SVIIACUM, Co-published Dy
Eısenbrauns. Wınona Lake., ndıana Gorglas Press, Pıscataway, New JeFrsey,
2009, 16585 Seıten, 978.1557/506-180:1 (Eisenbrauns) bzw. 9Q78.1-:6072424:620-6
(Gorglas),
arl Brockelmanns VO  — 1923 HIS 1928 In zweıter Auflage ıIn der aale erschıienenes syrisches
Lexıkon muß uch ach Tast neunzIlg Jahren immer och als unentbehrliches Hılfsmuiuttel für dıe Be-

schäftigung mıt syrıschen lexten gelten. en vielen anderen Vorzügen ist CS, WI1IEe Franz Rosenthal
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(Die Aramaıistıische Forschung seıt öldeke Veröffentlichungen, Leıden 1939, 188) lobend
hervorgehoben hat, »das eINZIgE den eutigen Kenntnissen annähernd entsprechende umfassende
Orientierungsmittel für etymologısche Untersuchungen«. Es ist uch durchaus praktisch brauchbar
Der Rezensent ann sıch der Meınung Sokoloffs ( Vorwort, VII) NIC. anschlıeßen, der al AUS-

führt, Brockelmanns Lexıkon »iS wıdely acknowledged be the best ONEC AT wriıtten for thıs Tamaıc
dıalect«, ann ber Sschreı Sse1 »a dıctı1onary 1C) OMNC cıtes, but which ONC 0€es NnOoTt USC for
readıng SyriaC EXIS« Zugegebenermaßen ist dıe Benutzung nıcht BallZz ınfach Eıne bedauerlicher-
welse inzwıschen für viele unüberwindlıiıche Schwierigkeit besteht darın, daß In lateinıscher Sprache
abgefaßt ist, dıe weıthın NIC: mehr beherrscht wird. Da sıch ıne el VO  —; Iteren SyYIO-
logischen erken Übersetzungen un! Monographıien und NI1IC: uletzt uch der unentbehrliche
Thesaurus Syriacus der lateinıschen Sprache bedienen, ich für problematisch, sıch hne
Grundkenntnisse des Lateiischen auf dem (Gebiet der Syrologıe (und vieler anderer Wiıssenschaften)

betätigen. Ich raume durchaus eIn, daß ich beıl der Benutzung VO  — Brockelmanns Lexicon des Ööfte-
1CI och eın lateinısch-deutsches Wörterbuch enötige, weiıl mMIr längst N1IC. alle lateinıschen Örter
bekannt sınd, dıie Brockelmann als Aquivalent für en syrisches angıbt. Das oeht mMIr ber N1IC anders,
WENN ich das syrısch-englische »Compend1i0us Syriac Dictionary« VON Robert ayne M1 und Jetz
Sokoloffs »Syriac Lexicon« Rate ziehe: ich brauche häufig zusatzlıch e1INn englisch-deutsches Lex1-
kon. uch nglısc ist keine Sprache, dıe jeder umfassend beherrscht

Angesiıchts des ChWunds A Lateinkenntnissen, den 190828  — eklagen, ber ohl nıcht äandern kann,
Ist begrüßen, da Sokolo{it, dem WIT bereıts TEe1I 1 exıka 7U üdısch-Aramäischen verdanken,
Brockelmanns Lexikon INS Englısche übersetzt, der richtiger: bearbeiıtet hat:; soll ach dem VOrT-
WOTT (S VII) ıne »Corrected, expanded, and updated Englısh Vers1iON« seIN. e1 machte sıch eNT-

sprechende Datenbanken ZUuNuTLZe Zur Arbeıtsweise 1M einzelnen sSEe1 auf TE des Vorworts VCI -
wIesen.

Dıie meılsten INSs Auge springende AÄnderung Ist, daß Ol0' das Lexıkon NIC| mehr ach Wur-
zein anordnet, sondern alle Örter In alphabetischer Reıihenfolge anführt Ich habe keine grundsätz-
lıchen Eiınwendungen dagegen, ber ich we1ß nıicht, ob das unbedingt e1In Vorteil isSt. Es iıst me1lnes Hr-
chtens letztlich 1ne rage der Gewöhnung. anchma ist sıcherlich nutzlıc| W alle VO  —_ einer
urzel abgeleıteten Örter zusammengeste Sınd. Das ebenfalls alphabetisc geordnete »Compen-
MA0us SyriaC Dıictionary« stellt be1l den Verben wenıgstens Schluß alle Ableıtungen (»Derivatives«)

Darauf verzichtet Ol0 1e11aC folgen allerdings abgeleıtete Örter doch, weıl sıch
1€6S ınfach AUus der alphabetischen Reıihenfolge erg1bt. Zugestandenermaßen ist CX be1l Nomina
gelegentlıch schwier1g, auf Anhıebh dıe richtige urzel erkennen, jedenfalls dann, WENN S1e VO  —_
einer schwachen urzel abgeleıtet SInd. Ich verhenle NIC da iıch ann manchmal 1Im »Compendious
Syriac Dictionary« nachschlage, mMIr längeres Suchen ach der urzel eDie alphabeti-
sche Ordnung MaC| 1mM Syrischen sıch keine Schwierigkeıiten, weıl dıe Urthographie se1ıt den AN-
fängen csehr stabıl ist. DiIe weniıgen Örter, be1l denen Ine unterschiedliche Schreibung g1bt (z

Nal = Aas), tallen N1IC 1INSs Gewicht (8)(6) reli S1e mıt der üblıcheren Form e1INn.
Vıelleicht ware beı der anderen jeweıls eın Verwels sSinnvoll SCWECSCH, WIE be1l »archaıc form of

Eıne weıtere Abweıchung besteht darın, daß (8)(6) be1l den Lemmata die vertraute Reıihenfolge
der Verbalstämme (Pral, EeL Pael. Etpa ’ al, USW.) N1ıC beıbehält, sondern dıie aktıyıschen 11-
etellt und cdie reflexiıven DZW. passıvıschen folgen ält al, Pa el ATel, el; pa ’ al, Ettap’ al). Der
INn dieser AÄnderung erschlıeßt sıch MIr NIC| ber uch daran ann INan sıch gewöhnen.
en dıesen außerlichen Veränderungen blıetet Sokoloffs Neubearbeıtung ıne el wiıirk-

lıcher Fortschrıitte, dıie 1ImM Vorwort usammenfassend dargestellt werden und sıch be1l der Benutzung
bestätigen: häufig Zıitierung des Zusammenhangs, während Brockelmann sıch In der egel auf dıie

gabe des betreffenden ortes beschränkt a  e} Erweılterung der exzerplerten Quellen
neuerschıenene Literatur:; Benutzung und Zitierung usgaben (beıdes AUs dem Abkürzungsver-
zeichnıs ersehen); Überprüfung und Erweıterung der Etymologıen; bessere Gliederung der einzel-
NCN Lemmata Während Brockelmann dıe damals och allgemeın üblıche westsyrische Sertö-Schrift
verwendete, ist Sokoloffs Lexıkon In Estrangela gedruckt. Für dıe natürlıc nıcht überall aAaNSC-
brachte Vokalısatıon verwendet dıe ostsyrısche Punktatıion.

Vorangestellt ist ıne Eıinleitung, In der ber den ang der syrıschen Lexikographie In Europa
berichtet (S IX) Das syrısche Lexıkon ist allerdings NI1IC: der » Nomenclator SYyT1aCUS« VO  —
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(HOovannı attısta FerrarIı, Rom 16272 (beı dem VO  ; Sokolof{f, I Fußnote Z angegebenen 1ıte
» Nomcnclature SyT1aCusS« (sıc!) 1eg] einer der wenıgen mir aufgefallenen Druckfehler DZW. Versehen
vor) 1877 erschıen bereıts Andreas Masıus’ allerdings 1U ergänzendes »Syrorum peculıum. Hoc
eST, vocabula apud yTOS scr1ptores passım usurpata«. (Ich verkneiıfe mir 1er und 1Im folgenden dıe
Übersetzung der lateinıschen Titel!) Alter ist uch eın Werk VO  —_ Chrıstoph Crinesius: L\&\,OL\N
Lu30.C5 Hoc est, Lexicum S5yriacum, NOvo Testamento et Rıtualı Sever1Besprechungen  267  Giovanni Battista Ferrari, Rom 1622 (bei dem von Sokoloff, S. IX, Fußnote 2, angegebenen Titel:  »Nomcnclature Syriacus« (sic!) liegt einer der wenigen mir aufgefallenen Druckfehler bzw. Versehen  vor). 1571 erschien bereits Andreas Masius’ - allerdings nur ergänzendes — »Syrorum peculium. Hoc  est, vocabula apud Syros scriptores passim usurpata«. (Ich verkneife mir hier und im folgenden die  Übersetzung der lateinischen Titel!) Älter ist auch ein Werk von Christoph Crinesius: xa johx  Lujaco. Hoc est, Lexicum Syriacum, e Novo Testamento et Rituali Severi ... Syro collectum, Witten-  berg 1612. Von diesem Lexikon liegt sogar noch eine frühere handschriftliche Vorarbeit von Crinesius  vor, die um 1610 entstanden ist und folgenden Titel trägt: Vocabularium Syriaco-Lat.-Graecum (s. Ju-  lius Aßfalg, Syrische Handschriften, Wiesbaden 1963, S. 117).  Sokoloffs Lexikon enthält als Zugabe vier Appendices: Eine englische Übersetzung von Brockel-  manns und Nöldekes lateinischen Vorworten zur ersten Auflage; die englische Übersetzung eines Ver-  lagsprospekts in deutscher Sprache, den Sokoloff in einem Exemplar der Israelischen Nationalbiblio-  thek in Jerusalem gefunden hat, und eine englische Übersetzung von Brockelmann Vorwort zur  zweiten Auflage. Die Übersetzung der lateinischen Vorworte ist nicht leicht, weil Brockelmann sich  dort eines stilistisch komplizierten und manchmal schwer verständlichen Lateins bediente. Einige Stel-  len hätte ich anders übersetzt. So ist »bibliorum inprimis versiones« nicht als »particularly the transla-  tions of texts«, sondern als »insbesondere die Übersetzungen der Bibel« zu verstehen. »pro viribus«  heißt »nach Kräften«, nicht »for the sake of exactness«. LXX ist offenbar versehentlich nicht mit »Sep-  tuaginta«, sondern mit »Syrohexapla« wiedergegeben. Ein bloßes Versehen ist auch die Ortsangabe  am Schluß des im März 1928 geschriebenen Vorworts der zweiten Auflage: »Wilhelmsruhae in vico  Vratislaviensi« ist natürlich nicht »Whilhelmstrasse (sic!), Breslau«, sondern »Wilhelmsruh im Land-  kreis Breslau«, das ein paar Tage später, am 1. April 1928, nach Breslau eingemeindet wurde (so Wi-  kipedia, »Landkreis Breslau«). Aber das sind Nebensächlichkeiten.  Bei der Übersetzung der Lemmata ist Sokoloff zu recht so vorsichtig gewesen, nicht einfach aus  dem Lateinischen zu übersetzen, was unweigerlich zu Mißverständnissen und Fehlern geführt hätte,  sondern er hat die Bedeutungen anhand der syrischen Originalquellen überprüft (S. XV: »While wor-  king on the translation, it became clear that in order to properly understand the Latin glosses it would  be necessary to check the original citations in their context«).  Dem Band ist eine CD beigegeben. Daß der Rezensent damit bisher nicht zurechtgekommen ist,  läßt sich natürlich nicht dem Verfassers anlasten. Ich kann aber deshalb nur aus dem Vorwort zitieren  (S. XXII): »Two electronic indices accompany this book: 1. An Index of Passages for all text citations,  2. An English-Syriac Index of Meanings.« Letzterer entspricht wohl Brockelmanns Index Latinus, in  dem die (lateinischen) Bedeutungen mit Fundstelle angegeben sind, und den ich schon oft mit Gewinn  konsultiert habe.  Aus dem Vorstehenden sollte ersichtlich werden, mit welch bewundernswertem Arbeitsaufwand  und welcher Umsicht Sokoloff die englische Bearbeitung vorgenommen hat. Sie stellt in mancherlei  Hinsicht eine Verbesserung und Weiterentwicklung des Brockelmannschen Werkes dar. Bei der Vor-  bereitung einer syrischen Textedition habe ich das »Syriac Lexicon« in der letzten Zeit des öfteren mit  Gewinn herangezogen. Dabei sind mir keine Fehler aufgefallen. Sokoloffs Neubearbeitung verdient  uneingeschränktes Lob und kann allen Sy>ologen empfohlen werden. Wer syrisch-lateinische Lexika  nicht verwenden kann, wird ohne »den Sokoloff« kaum noch auskommen. Trotzdem werde ich das  »Lexicon Syriacum« Brockelmanns nicht als überholt und überflüssig aus meinem Bücherregal entfer-  nen. Jeder, der sich mit syrischen Texten beschäftigt hat, wird die Erfahrung gemacht haben, daß es  sinnvoll sein kann, mehrere Wörterbücher zu Rate zu ziehen.  Hubert Kaufhold  Stephen Desmond Ryan (Hrsg.), Dionysius Bar Salibi’s Factual and Spiritual  Commentary on Psalms 73-82, Paris 2004 (Cahiers de la Revue Biblique. 57),  XIX, 251 Seiten, ISBN 2-85021-156-4, ISSN: 0575-0741. 35,- €.  (Ya‘qüb) Dionysius Bar Salıbi (im folgenden DbS) (gestl 1171), syrisch-orthodoxer Bischof von Mar‘as  (1154) und Mabbog, zuletzt von Amid (1166), fruchtbarer theologischer und philosophischer Schrift-  steller der syrischen Renaissance des 12. Jhdts., ist bis heute in seiner Kirche geschätzt, seine Werke,Syro collectum, ıtten-
berg 1612 Von diesem ] exıkon 1eg och ıne rühere handschriıftliche Vorarbeıt VO  — Crinesius
VOTI, e 1610 entstanden ist und folgenden 1ıte rag Vocabularıum Syriaco-Lat.-Graecum (s Ju-
I1us alg, yrısche Handschriften, Wiesbaden 1963, 117)

Sokoloffs Lexıkon enthält als Zugabe 1er Appendices: Eıne englısche Übersetzung VO  —; Brockel-
Ian und Oldekes lateinıschen Vorworten ZUTr ersten Auflage; dıe englısche Übersetzung eINeEs Ver-
lagsprospekts In deutscher Sprache, den Sokoloff In einem xemplar der Israelıschen Natıonalbibhio-
hek In Jerusalem gefunden hat, und 1ne englische Übersetzung VO  — TOcCkelmann Vorwort ZU!T

zweıten Auflage. IDIe Übersetzung der lateinıschen Vorworte ist N1IC leicht, weiıl TOCKeEIMANN sıch
dort eINnes stilıstisch komplıizierten und manchmal schwer verständliıchen Lateıins bediente. Eınige Stel-
len ıch anders übersetzt So ist »bıibliorum INpr1m1s VeErSIONES« N1IC als »partıcularly the Transla-
t10NSs of LEXTS«, sondern als »iınsbesondere dıe Übersetzungen der Bıbel« verstehen. virıbus«
€e1 »nNach Kräften«, NIC: »fTOTr the sake of EXACINESS« ıst OfIfenDar versehentlich N1IC mıiıt »DEeD-
tuagınta«, sondern mıt »Syrohexapla« wiedergegeben. Fın bloßes Versehen iıst uch dıie Ortsangabe

Schlulß des 1mM März 1928 geschriebenen Vorworts der zweıten Auflage: » Wılhelmsruhae In I1CO
Vratıislavıens1i« ist natürlıch NIC| » Whilhelmstrasse (sıc!), Breslau«‚ sondern » Wılhelmsruh 1m Land-
kreıis Breslau«, das eın Daar Tage später, pr1ı 1928, ach Breslau eingemeındet wurde (So W1-
kıpedia, »Landkreıs Breslau«). ber das sınd Nebensächlichkeiten

Be1 der Übersetzung der Lemmata ist O1l0 reCc vorsichtig SCWESCH, N1IC ınfach AUS

dem Lateiniıschen übersetzen, Was unwelgerlıch Mıßverständnissen und Fehlern geführt a  ©
sondern hat dıe Bedeutungen anhand der syrischen Originalquellen überprüft (S » Whıle WOI -

kıng the translatıon, ıt became clear that In order properly understand the atlın gl0sSSES it WOU.
be NECCCSSdI y eC the orıginal cıtatıons In eIr context«).

Dem and ist 1ne beigegeben. Daß der Rezensent amı bısher N1IC zurechtgekommen Ist,
älßt sıch natürlıch NIC: dem Verfassers anlasten. Ich ann ber deshalb 11UTr AUusSs dem Vorwort zıtieren
(S XXIL) » [ WO electronic indıices ACCOMDANY hıs book eX of Passages for all texTt cCıtat1ons,

An Englısh-Syriac eX of Meanıngs.« Letzterer entspricht ohl Brockelmanns eX Latınus, In
dem dıe (lateinischen) Bedeutungen mıt Fundstelle angegeben sınd, und den ıch schon oft mıt (Gewımnn
konsultier: habe

Aus dem Vorstehenden sollte ersic  1C werden, mıt WEIC bewundernswertem Arbeıtsaufwand
und welcher Umsıcht Sokoloff dıe englısche Bearbeıtung VOTZSCHOMIMME. hat S1e stellt In mancherle1
1NSIC. 1ıne Verbesserung und Weıterentwicklung des Brockelmannschen erkes dar. Be1 der Vor-
bereitung eiıner syrischen Textedition habe ich das »DyriaCc Lexicon« In der etzten eıt des Ööfteren mıt
Gewınn herangezogen. €e1 sınd mMIr eıne Fehler aufgefallen. Sokoloffs Neubearbeıtung verdient
uneingeschränktes Lob und ann en Sy%logen empfohlen werden. Wer syrisch-lateinısche 1 exıka
nıcht verwenden kann, wırd hne »den Okoloff« aum och auskommen. Trotzdem werde ich das
»Lexicon Syriacum« Brockelmanns NnıCcC als überholt und überflüssıg AUS meınem Bücherregal entfer-
1Cc)  S eder, der sıch mıt syrıschen lTexten beschäftigt hat. wırd dıe ahrung gemacht aben, daß
sınnvoll se1n kann. mehrere Wörterbücher ate ziehen.

Hubert Kaufhold

Stephen Desmond KRyan (Hrsg.) Dıonysıius Bar Sahıbı's Factual and Spiırıtual
Commentary Psalms /3-82, Parıs 2004 ahlers de la Revue ıblıque. 3,
AIX, 251 Seıten, ISBN 2-85021-156-4, ISSNß35,-

(Ya’qub) DIionysius Bar Salıbı (1m folgenden DbS) (ges£. syrısch-orthodoxer Bıschof VON Mar’“a:
(1154) und Mabbog, uletzt VO  i Amıd (1166), fruc|  arer theologischer und philosophischer Schrift-
teller der syrıschen Renaissance des 8i ist DIS eute In seiner O} geschätzt, seıne erke;
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insbesondere seINEe ıbelkommentare und N werden zume1ıst In Handschriften bıs eute In
den Klöstern gelesen und sStudıer In Auszügen bekannt se1ıt Begınn der syrischen Studıen in Europa,
befassen sıch ıne Anzahl VO  — (Teil)-Ausgaben und Studıien, darunter mehrere unveröffentlichte AIllCc-
rikanısche und australısche Dıissertationen, VOT em mıt seinen ı1belkommentaren och lıegen hıs-
her weder dıie exegetischen Schriften ZU och dıie ZU vollständıg und In krıtiıschen AnSs-
gaben, Übersetzungen und earbeıtungen VO  S Ryan ist Professor für Bıbelwissenschaften
A der Pontifical Faculty Tf the Immaculate Conception (The Domuinıcan House of Studies), Washıiıng-
ton und legt 1m anzuzeigenden Werk iıne überarbeitete Fassung seiner Diıssertation (2001) der
Universitä Harvard VO  z Wıe AUS seINer IntroductionSund Chapter One. The .ıfe anı
OrKs of DIioOnysıus BDar Salıbı (S 1-14) hervorgeht, reıi sıch In diese Wiıssenschaftstradıition eın
und g1ibt zugle1ic eiınen gründlıch recherchierten Überblick ber den an der Forschung allgemeın.
Das angesprochene Werk des DbS Axgarmst the Muslıms, ıne apologetische Schriuft AUSs christ-
lıcher 16 ber Koran und siam ist 1U  — In der Bearbeıtung VO  — Joseph Amar erschıenen (Dıony-
SIUS Bar Salıbı: KeESDPONSE the Arabs 614, 615 Scriptores SYyr1, Z36: 239] [ ouvaın
ach dem Urteıil Von 17 e1n Werk »unıque NOT only Syriac dıspute LEeXTS, but
Chrıstian works siam In general from the edieva per10d« (zitiert ach Ryan, Dbs, 1Z 97)
DiIie Aktualıtät un! Bedeutung VO  — DbS 1eg uch be1l diesem Werk ZU einen In seilner orıginalen
schrıftstelleriıschen eistung, ZU anderen darın, dalß äaltere Tradıtionen, eute N1IC| mehr
erhalten, getreu bewahrt der aufgreıft. In diıesem das Religionsgespräch zwıischen dem Patrıar-
chen Johannes und einem arabıschen Emiır (vgl uletzt Penn, John and the Emiır. L1CW Intro-
duction, edıtıon and translatıon. In Museon 171 2008-

DiIe Besprechung und Vorstellung des anzuzeigenden eT) geht besten VO Titel, anschlıe-
Bend VON der typographıischen Gestaltung AU:  D Es INa erstaunen, daß der Kommentar, besser: dıe
Kommentare gerade eiınmal zehn Psalmen Gegenstand der Edıtıon und Untersuchung 1st. Dies
Tklärt sıch AUS Z7WE] (Gründen /Zum ersten lag ıne Edıtion und Bearbeıitung des Kkommentars des
DbS der Psalmen bıs bereıts VOL, WE uch als unveröffentlichte, 1L1UT beschränkt zugänglıche
Dissertation der Uniiversıtät Melbourne:Marjorıe elen Sımpkın The Psalm-Commentary of 10NY-
SIUS Bar Salıbı ols 188 1974 (Eprint Reposıtory für aDstrac; http://dtl.unımelb.edu.
au)CENT Ä&REQUEST Sımpkin&submuıt Search&pds handle GUEST). Zum anderen hat das
Kommentarwerk des DbS einen iImmensen Umfang. Es umfalt und und der Kommentar ist
des Ööfteren In verschiedene Serıen unterteiılt Wortsinn- und Realıenkommentar neben der Darlegung
eiıner übertragenen (metaphorischen, geistliıchen) Bedeutung, dıe siıch zume1st aut christologisch
deutende Aussagen besonders 1m bezieht Der Kommentar ZU ist bıs eutfe och NIC! voll-
ständıg veröffentlicht. Teıle des Kommentars ZU wurden als Diıssertationen und Eınzelpublika-
t1ionen se1t den 20er Jahren des etzten Jahrhunderts bearbeıtet Die vorlıegende Studıe ist somıt eın
Bausteıin einer zukünfitgen Gesamtedition: gleichzeıt1ig ber gelıngt dem utor, allgemeın gültige
Aussagen ber Methode und Wert des Bıbelkommentars VO DbS seinem gewählten e1ispie her-
auszuarbeiıten. Dies en TE1 bısherige Rezensenten hervor: KROosemary Arthur ın Oournal of heo-
logıcal Studıes 56,2 (2005) /23-726; ugen Pentiuc In Reviıew of Bıblıcal Liıterature (2005) (URL
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp? TitleId 14& CodePage 14:; uletzt aufgerufen

Lucas Van Rompay In Hugoye. ournal OT S5yriac Studies (2005) (URL) http://
syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol8No1/H VSN1PR VanRompay.html; uletzt aufgerufen Da
olgende Ausführungen und Überlegungen des Rez In andere Rıchtung gehen, selen ]1er ZWEeI der
wichtigen Ergebnisse angeführt: Die umfangreıichen Kkommentare des DbS sınd VOT em Kompıilatıo-
116  . früherer erke., dıe N1IC alle erhalten SInd. Anhand der Auszüge be1l DbS lassen sıch ber
Grundzüge und wesentliche erkmale seliner Quellen feststellen DbS stutzt sıch INn seinen Kommen-
aren ZU aut den Text der Psittä  md tant Frühere Annahmen, daß 168 VOT em für seinen Realkom:-
mMentar zutreifte, hingegen 1mM geistlichen Kkommentar dıe XX der Syro-Hexapla als Textgrundlage
diene, annn Ryan als unzutreffend erwelsen. Zıtate AUS C und Syro-Hexapla kommen als Teıl VE}  >

Quellenzıtaten In das Werk VON DbS
Rez ist (auch) Islamwıssenschaftler. ON mıt der ben erwähnten apologetischen Schrift

» Antwort d1e Araber uslıme« ıhm für die [ ektüre des Psalmenkommentars muslımısche
Korankommentare, SCHAUCI deren moderne typographische Gestaltung ZUT Verdeutlichung der
besonderen Jlextnatur Kommentar eıner eılıgen Schrift Aufschichtung und Kompıilatıon des Tadı-
tionsmaterıals VO  — Jahrhunderten) In den INn gekommen. Im ortgang der | ektüre rängten sıch
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weıtere Gesichtspunkte, AUS der Erfahrung nıt den Korankommentaren. auf, dıe neben
deutlichen Parallelen ZU Psalmen- und Bıbelkommentar des DbS (und wohl christlich-orientalischer
ıbelkommentare allgemeın) auch Unterschiede aufzeigten. Diese den Verlauf der indıyıduellen Lek-
Te nachzeıchnende Bemerkung SOl erklären, WAaTu Rez NIC: ıe sıch für e klar gegliıederte
Arbeiıt anbietende Form der referierenden Besprechung wählt WIE die Tre1 ben angeführten Rez7z7.
Er geht vielmehr VON Chapter Ihe Manuscript Tradıtion and Introduction the Edıtion (S 56-109)
AUus miıt der Durchmusterung der bekannten Jextzeugen und den edıtorıschen Entscheidungen des
Bearbeıters Er verfolgt deren Umsetzung In 1Ine krıtische Edıtıon mıt ıhren typographischen Eıinzel-
heıten bıs hın ZUT age der Übersetzung und ihres Apparats. Das Werk wırd Iso zunächst her Aus
der technıschen Froschperspektive dessen gesehen, der selbst annlıche edıtorısche Aufgaben ewäl-
1gen a  € doch gelangt Rez abschlıeßend und darauf aufbauend, den Vergleıich mıt den moderen
usgaben muslımıscher Korankommentare N1IC außer acht lassend, ber Vorschläge einer
künftigen Gestaltung einer krıtischen Edıtion der Bıbelkommentare des DbS allgemeınen Aus-

ber deren atur, dıie des Gebrauchs, dıie VO uftfor konzıpilert und beabsichtigt WAar und
dıie UuSSIC. mıt moderner Edıtionstechniken diesen Gebrauch für heutige Benutzer ermOßg-
lıchen, Benutzer, e sıcherlıch dıe ursprünglıche ErkenntnIis- und Vermittlungsperspektive 1TWEI-
tern In der Lage SINd.

Von den biısher bekannten andschriften des Psalmenkommentars hat Ryan benutzt; diese Sınd In
der Edıtiıon mıt alphabetischen Siglen versehen. Darunter sınd Hss AUus dem bıs ZU Jhdt.,
NIC alle mıt vollständıgem Text Nur Hss konnte In utopsıe benutzen, dıe anderen als 1KTO-
1lme Neun weıtere, VO  — ıhm NIC enutzte Za der ufor auf. ach der Kollatıon erg1ıbt ıe AHS:-
wertung der Varıanten eın bıfıdes Stemma Zur Rekonstruktion des Archetyps stehen sich dıe Hs
und e1in AUus den Lesarten VO  —_ und rekonstrulerender Subarchetyp gegenüber. Hs ist ıne
Abschriuft VO  — A, B: J7 und hängen In derselben Weise VO  —; ab Die Erstellung des Stemmas erfolgt
ach gründlıcher Reflexion der Lachmannschen und ıhrer Anwendung (Irenn- un: iInde-
fehler), WIE yans Diıiskussion und die angegebene entsprechende [ ıteratur Stemmatologie beweılst
Nun ist e1INn bıfıdes Stemma eigentlich In der Mehrzahl der Fälle erwarten, und dessen statistisch
aussagekräftige Häufigkeıt eın Argument dıe Methode, dıe dıe beıten VO  —; Alexander
Kleinlogel (Das Stemmaproblem. In Phılologus. 1E 1968 653-52 erwlesen en Dal VO  — einer
Handschrift her Z7WEe1 als TEe1I und mehr (erhaltene) Abschriften gefertigt wurden, ist N1IC| Fehler und
rugbi der angewandten Methode sondern Abbild der hıstorischen KopilerpraxIs, 1er ohl In Orılent
und Okzıdent Allerdings muß I11all sıch 1m vorlıegenden Fall iragen, ob dıe N1IC: herangezogenenen
Cun anderen das Stemma und amı das ıld der Textüberlieferung In entscheıdender Weise
andern gee1gnet waren. Mehr noch, e A OCNster Stelle 1m Stemma stehende Hs Z e1N CX AUS

Daır az-Zacfaraän AUS dem PJhdt.. ist lückenhaft, WIEe später die Edıtion auswelst, und konnte VO

Bearbeiıter 11UT 1m Mıkrofilm benutzt werden, der selbst wiıederum verschıiedenen Stellen nıcht les-
bar ist In ben angeführter Rezension beklagt Vall Rompay eC| den wang der dıe Gewohn-
heıt. mıt Mikrofilmen und N1IC mıt den Orıginalen arbeıten. Sımpkın als Bearbeıterin des Psal-
menkommentars des DbS für dıe Psalmen Ka entschied sıch, einem ange Schule machenden
KRat und Vorschlag VO  — Draguet ZUT Edıtion syrıscher exte 1m SCO (S 105) für ıne dıplomatı-
sche Edıtion der Hs Z 11UT A Stellen, denen eindeutig Fehler der 1 ücken aufweıst, werden A}

ere Hss hinzugezogen. Ryan wähl eiIn eKie  iısche Edıtion ach der Lachmannschen Methode Das
mMac. dem ersten Eindruck einer grundsätzlıch unterschiedlichen Rıchtungsentscheidung,
In der praktıschen Edıtiıon keinen sehr ogroßen nterschlie: Im Fall der dıplomatıschen Edıtion muß
der Leser sıch urc ständıge Kontrolle des Apparats versichern, daß der lext 1ıne plausıble Lesart
biletet, Iso ständıg 1ıne Fehlerkontrolle des Leıtkodex elısten Be1l der eklektischen Edıtion wırd e1in
ach Bewertung und Ermessen des Herausgebers lesbarer »fehlerfreler« lext geboten, ber dessen
Zeugengrundlage sıch der ] eser jeweıls 1mM Apparat versichern mu Als Problem, in Methode un
Ausführung bleıbt das Faktum der eventuell ungenügenden Handschrıiftenbasıs, solange dıe restliıchen
Textzeugen N1IC zumındest In repräsentatıver Kollatıon eingearbeıtet SINd.

ntgegen dem VO ıhm erarbeıteten Stemma verzichtet KRyan darauf, AUus den Kodices
codices descrıptI1 machen un:! dadurch den krıtischen Apparat konzıiser halten Diese Nische1-
dung ist reflektiert; der Sı »geschwätz1ge« Apparat bletet Anschauungsmaterı1al für dıe Bandbreiıte
und vielfältigen Ausgestaltung VON Fehlern, Verlesungen und selbständiıgen Kopisteneimngriffen In Tex-
ten syrischer Schrift un: Sprache In der hıstorıschen Überlieferung. ber ist fragen dıe heran-
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und zıt1erte Aufsatz VO  - arl Heınz emann 10% 519 »Whiıch varıants AdIC Useful In
Discovering the Deep Structure of the Manuscrı1pt Iradıtion of lext Contra SO-Calle: Essentially
Quantıitative pproach« In Studies In Stemmatology. Hrsg Vall Reenen und Vall ulken,
Amsterdam 1996, 249-7261 beweist, daß die Entscheidung reflektiert War ob amı NI1IC| edeu-
tungsloses »weıißes Rauschen« des Kommunikationskanals Okumentier wiıird. In der lat schlägt Kyan
selbst für ıne zukünftige vollständıge Edıtıon codıces descrı1pti un: Unterdrückung regelmäßıiger,
aber bedeutungsloser Varıanten VO  — Eın erster Ansatz ZUT Erleichterung des pparats sınd summı1e-
rende Sıglen ( O bZw. o), WECINN alle VON en betreffenden Hss abhängıge Textzeugen übereinstim-
INCN; allerdings wırd 168 nıcht konsequent durchgehalten; zuweınlen folgen der summı1erenden
Sıglen och dıe Eınzelzeugen.

ber der Irennzeiıle zwıischen lext und Apparat stehen für jede e1te als Summe der Jextzeugen
für dıe betreffende e1ıte dıe Sıglen der Hss.. N1IC alphabetisch, sondern ach ıhrer tellung 1mM Stem-
I1l geordnet. In eckige Klammern gEeSEeTZL sSınd dıe Sıglen der Hss., dıe für die betreffende Passage
] ücken aufweılsen bzw. NIC leshbar SInd. SO annn der l eser sıch rasch ber dıe ängel der Leıit-
handschrı informieren. |DITS 5Summenangabe stimmt nıcht immer mıiıt dem Textbefund der betref-
fenden Seıite übereın, Was einem späateren Seiıtenumbruch zuzuschreıiben ist Der Apparat selbst
ist negatıv ausgelegt, die wenıgen verwandten und gul ausgewählten Siglen für den Varıantenbereich
sınd auf 109 aufgelıstet. Auf dıe gabe der Zeugen für dıe Jextlesart, abgeschlossen üre eckıige
Klammer, folgen die Varılanten. Kıne allfällıge Dıiskussion wichtiger Lesarten erfolgt 1m Apparat ZUT

englischen Übersetzung.
Für den syrıschen lext ist ıne häßlıche Computerschrift gewählt, dıe besonders be1l lıgıertem Dalat

und Res 9a17 ungewöhnlıche Fkormen bıetet Die Psalmenzıtate, Iso die uUrc den Kommentar lem-
matısıerten Vexttene:; N1IC der durchgehende Psalmentext, sınd ang Urc Pun  aufen,
mıt folgender Psalmen- und Versnummer als /usatz des Herausgebers, und nde Urc überstr1-
chenes He markıert.

Dem syrıschen Text aut der eıte Iınks SsteE e englısche Übersetzung auf der Seıite rechts I1-
ber. Auf dıe verschliedene typographische Auszeichnung beıder eıle wıird och zurückzukommen
sSeIN. Zunächst ist bemerken, daß dıe verschıiedenen kommentare nacheinander tolgen. In gepfleg-
ten andschrıiıften, und ohl uch ach Intention des Verfassers Dbs, ist der Schriftspiegel mehrspal-
t1g ausgelegt, dıe Kommentare stehen In synoptischen Kolumnen nebeneıinander. Dies ist In elıner
Papıieredıition kleinen kormats schwerlıich nachzumachen. och soll schon Jetz' 1J1er auf dıe Möglıch-
keıten elektroniıischer Edıtionen hingewliesen werden. Die ehlende Synopse überdeckt wichtige n{ier-
chıede N1IC: alle Verse und NIC ıe gleichen werden In den verschiedenen Kommentarversionen
behandelt, uUuC| ann der zugrundelıegende Psalmentext, bedingt durch dıe verschiedenen Quellen,
unterschiedlich seIN.

Für lext und Übersetzung gılt, daß dıe Kapıtelüberschriften, 138141 salm l Factual
Knd salm 81 Factual, NIC: typographisch herausgehoben SINd.

ingegen ist der englısche Übersetzungstext typographisch reC gegliedert. Die Psalmenstellen
sind fett gedruckt, desgleichen dıe Versnummern. Die iıdentifizıerten 1J1er Hauptquellen der Kompila-
tıon Athanasıus OT'! SyriaC Athanasıus Long DyriaC Danıel of ala und of Merv (vgl
Aazu das ausführliche Chapter Ihe Sources of the Commentary (S E sınd 1m Übersetzungs-
texTt Uurc Kursıv, überstrichen, gepunktet unterstrichen und unterstrichen hervorgehoben Diese
gabe Tauchte nıcht zweımal,. eweıls Begınn des »Factual ommentary« (S 111) und des
» Mıxed Commentary« (S 145) stehen, sondern an den riıchtigen atz auf 109 be1l den »Sigla and
AbbrevıJjations sed In the dıt1ıon« Hıer olg dıe typographische Gestaltung erstens och Sanz In der
Tradıtion und der beschränkten Möglıchkeıiten der Schreibmaschine Moderne muslımısche Edıtionen
VO  e Korankommentaren mıt Auszeichnung UrCc. verschiedene Schrift  pen und Tfarbliche Absetzung
bestimmter Textteıule geben eın Bıld, WAas In eser 1NSIC A anschaulıcher Darstellung der extglie-
derung erreichen ist. 7weıtens ze1g dıe wesentlıch einfachere Gestaltung der syrıschen Textseite,
dalß e Druckgestaltung für den westlichen Leser gedacht, eurozentrisch ist. IIie gleiche optische
Quellenscheidung dem syrıschen lext mehr Informatıon verlıehen, zugle1c seinen Rang als
Orıiginaltext betont DiIe Verklammerung des Übersetzungstextes mıiıt dem syrıschen r1g1na erfolgt
Urc Angabe des Zeılenfalls ıffern In einfacher Schriuft In runden ammern). Dies wurde NnOotwen-
dıg, we1l der englısche Jlext In Paragraphen gemäl den Lemmata (Verse der Versteile) gegliıedert Ist,
der syrısche lext aber mıt den beschriebenen optisch schwachen Auszeichnungen der Psalmen-
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zıitate für jeden SaNnzZcCch salm hne Paragraphengliederung gestaltet 1ST uch 1er dıe Bere1-
cherung der typographischen Gestaltung N1IC I1UT dıe koordinierte L ektüre der beiden Fassungen
sondern VOT allem dıe selbständıge Lektüre der syrıschen ersion erleichter

ach derart vielen technıschen Detaiıls doch och A Wendung ZU Allgemeıinen ZU!T Textnatur
Muslımische Korankommentare bıeten be1l dem wesentlıch kleineren koranıschen KOrpus uch 1a-

heliegend der ege]l den SaNzZecnh lext des KOTrans, der unter mständen Wort für Wort Satz für
Satz Vers für Vers ommentiert wıird Der Text ıbelkommentars WIC der des DbS 1ST für sıch
N1IC lesbar Er entweder dıe auswendige Kenntniıs des kommentierten Jlextes VOTauUs der ber
IST als anderes Instrument gedacht dıe Lemmatisıerung andeute Er IST uch geistliıchen
Kkommentar der übertragenenen, christologischen Bedeutung, (srunde Ca Wörterbuch und ach-
schlagewerk das be1l der Lektüre der Originalschrift der eıte bereitliegen ollte, und das gezielt
ber auch Auswahl I ach den Bedürfnıiıssen des ] _ esers befragt werden ann Er 1ST amı mehr CIMn

Cholıon als C111 durchgehender Kommentar dem entspricht uch dalß dıe Trennung »Factual« and
»Spiırıtual« NIC konsequent durchgehalten wırd dıe Gattung des »Mıxed Commentary« exıIistiert

Um den SaNzZCH Wert des beschriebenen Instruments und kompilatorischen WIC uch Teılen
originellen er' des DbS und 1er IST der Bıbelkommentar geme1ınnt ZCI8CNH SC1I CI -

au Forderungen dıe zukünftige Edıtiıon tellen die der 1er angedachten Art SIH Oku-
ment der Datenverarbeıitung SCI1M muß Wdas ber iıhre Umsetzung 1NC gedruckte Papıerform N1IC.
ausschließt Das beweılsen neben zahlreichen Internetseıiten sowochl für als uch Korankommen-
tare dıe schon des Öfteren angesprochenen gedruckten modernen Koranausgaben und kommentare

Im Kopfbereich der Ausgabe (ich spreche 1er VO e1ispie des Psalmenkommentars) sollte der
komplette Orıiginalte: stehen also 1eTr dıe Psitta, eventuell MI Verweıisen auf abweıichende Ver-
S10ONCN FK und Syro exapla Ausgezeıichnet (und elektronıschen Dokument verlinkt)
dıe Textteıile (Sätze der Verse) dıe Kommentar erläutert siınd unterschieden ach den verschlie-
denen Kommentarserıen

Im Kkommentar 111 der syriıschen Orıginalversion WIC Übersetzung, natürlich dıe Psal-
menzıtate hervorgehoben Ebenso WAaliCIl dıie /ıtate AUS den VO  — DbS benutzten Quellen jeweıls BG
kennzeıichnet und elektronıschen Okumen MI1t dem (Jesamttext dieser Quelle SOWEIT vorhanden
und ediert verlınkt Für NIC| erhaltene Quellen wıird automatısch und elektronısc. HI6 Retrokomp1-
latıon AaUus den erkenn- und iıdentitifizıerbaren /ıtaten angelegt dıe als Grundstock für 1NC spatere
ekonstruktion uch AUS anderen Seıtenüberlieferungen dıenen kann In dieser, jederzeıt elek-
tronıschen Okumen aufzurufenden der Papıerform zumındest Auswahl auf dem vielfältig
geglıederten Schriftspiegel lesenden Synopse erschlıeßt sıch dıe vielfältige Textnatur Auf der
eite wırd klar W d der uftfor als bemerkens un! kommentierungswert UOrıiginaltext ansah und W ds

als dırekt einsichtıe überging Auf der anderen eıte wırd ückgrr auf den Textzusammenhang
der jeweıuigen Quellen deutlich Was dort für bemerkens und überlieferungswert ansah Was AUS-

schıed der verwart. Zusammengesehen MItL den Oriıginalbeiträgen des jeweıigen Verfassers erg1ıbt
sıch C111 anschauliches und lebendiges ıld Jahrhunderte währenden geistigen Tradıtion un:
ihrer Fortentwicklung.

Rez schlıeßt 1er technısch Orlentierten Zukunftsvisionen ab In Chapter Conclusıon
(S TEZ23) o1bt Kyan ZWCCI ausgewählten Stellen TO der nge Ps Ihr se1d (Jötter Ps

anschaulıiıche Beıispiele für dıe nterschiıede zwıschen faktıscher und übertragener Auslegung;
zugle1c! verwelst auf Parallelen der westlichen ommentartradıtıon Eıne ausführliche Bıblıo-
graphie (S 2724 242) und i( der Bıbelstellen der ntıken WIC miıttelalterlichen Autoren
gefolgt VO  — iste der zı 1erten modernen runden das Werk ab

DIe abschließende Bewertung SCI unsch ausgedrückt Möge KRyan vergonn SCIMI den
vollständıgen Psalmenkommentar SCITICII verschiedenen Versionen aufgrund der Auswertung er
bıs INn bekannten Handschriften un Ausnutzung der heutigen technıschen Möglıchkeıiten VCI-

Ööffentlıchen
Manfred Kropp
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aVl IThomas (Hrsg.) The In rab Christianıty, 1 eıden und Boston Briull)
2007 !! The Hıstory of Chrıstian uslım Relatıons, 6 421 Seıten, Hl
I ieser Sammelband., der eıträge vereınt, die VO  —_ sehr unterschıiedlichen Standpunkten dıe In
der arabıschen Welt behandeln, einen IWAas ırreführenden Titel, der treffender » I he z  abh
In Christian-Muslım Polemics« lauten sollte Zum einen ist In nıcht unbeträchtlicher Teıl der Beıträ-

der muslımıschen Auseinandersetzung mıt dem eılıgen Buch der T1sten gew1ıdmet, 7A8 anderen
erfolgt uch dıe Behandlung christlicher Autoren fast ausschließlich VOT dem intergrun: des sıch
ausbreıitenden und unablässıg A Stärke gewınnenden siam uch 1ıne zeıtliıche inschränkung ist DC-
geben, handelt sıch doch »das Studıium der 1m arabıschen Christentum unftfer dem frühen
slam« (S

Wıe Herausgeber aVl Ihomas In seilner Eınleitung ( 1-7) völlıg richtig bemerkt, ahm dıie
In christlich-muslimischen eDatten jener eıt 1Nne zentrale e1n, sowochl als Objekt als uch als
Instrument. S1e WarTl dıe Hauptquelle der polemischen und apologetischen Argumente der TISteEN
und sah sıch zugleıich den griffen muslımıscher Autoren bezüglıch iıhrer Integrıität un:! Authentizıtät
ausgesetzl. (S

Den and eromne ıne Untersuchung, dıe einen wichtigen Beıitrag ZUTr TTIOTSCHhUNg der arabıschen
ıbel als lext jefert. Hıkmat Kachouh (»The Arabıc Versions of the Gospels Case udY of John
14 and 1.18<«, 9-36) versucht dıe 1e za arabıschen Bıbelversionen, dıe ıhren rsprung In OT1E-
chischen, syrıschen, koptischen und lateinıschen orlagen aben, erklären und ach »Famılıen«

ordnen, wobe1l sıch als Ordnungskriterium zweıer Verse AUS dem Johannesevangelıum bedıiıent.
Allerdings rlaubt diese Klassıfiızıerung aum Rückschlüsse auf dıe hınter den einzelnen Famılıen
estehenden Originalversionen, WIE der uftor selbhst einräumt (S 34)

Samır Arbache (»Bible ei lıturgie chez les Arabes chretiens VIe-IXe siecle ]«, zVeriIrı d1e
Auffassung, bıblische und lıturgische exte selen TST ach dem Auftreten des siam und der Eınfüh-
rTung des Arabischen als OMMzıeller Kanzleısprache 1m Umayyadenkalıfat unter al "Abd al-Malık
S In arabıscher Schriuft iixıert worden 6S 46) Als Gründe, dıe dıe Herausbildung einer arabı-
schen Schrifttradıtion In vorıslamıscher eıt verhinderten, werden das Fehlen eINEs chrıistlıch-
arabıschen Staatswesens SOWIE einer natıonalen, arabıschen TC ausgemacht (S 4 /£.) Von
diesen sehr hypothetischen Erwägungen abgesehen, ist der Aufsatz 11UT anı der zentralen
Fragestellung des Bandes verpiflichtet.

aun ()’Sullıyan (»Antı-Jewısh Polemic and arly Islam «, a behandelt ein1ge ohl AUS

Syrien stammende griechische polemische eCXte Aaus der eıt die Miıtte des Jahrhunderts, dıe
eiıner Tradıtion folgen, welche ihre Argumente AUS bıblıschen Prophezeiungen Z1e Obwohl ußer-
ıch dıe en gerichtet, mMussen dıese exte als Polemik den siam interpretiert werden,
der schon In cdieser iruüuhen aSse seliner Verbreıtung als Bedrohung christlicher Glaubensinhalt aAaNSC-
sehen wurde.

Harald Suermann (»The Use of 1DI1Ca Quotatıions In Chrıistian Apocalyptic rıtıngs OT the Umay-
yad Per10d«, a untersucht dıe zentrale bıblıscher Entlehnungen In den apokalyptischen
Schriıften der Trısten In der Umayyadenzeıt, »dıe che Jüngere (Geschichte der arabıschen Eroberung
88! den weıteren Rahmen der Geschichte tellten« (S 69)

Mark SWansons Beıtrag (»Beyond Prooftexting (2) The Use of the In ome arly Arabıc
Chrıstian Apologies«, 91-112) hat dıie Nutzung VO  — bıblıschen Bezügen In der altesten erhaltenen
chrıistlıch-arabischen Apologie des Christentums (Ms S1nal 154) ZU Gegenstand. en nNnliehnun-
SCH das (Jenre der festıiımonıa alttestamentlıcher Prophezeiungen ber das Kkommen Christı und
bestimmte chrıstlıche Doktrinen und Praktıken tinden sıich zahlreiche erwelse auf den Koran, dıe
diesem Werk seinen besonderen (C'’harakter verleihen.

Im Aufsatz VO  > Emmanouela GTypeou (»The Re-wriıtten Ine Ihe Paradıse Story and 1ts
Exegesı1s In the Arabıc \nOocalypse of Peter«, 113-129) wırd die »Apokalypse des Peter«, eINes
der altesten und umfangreichsten pseudepigrafischen Zeugnisse des chrıistliıch-arabischen Schrı  ums
untersucht. Der lText 1Ine ischung AUS apokalyptischen Prophezeiungen, Bıbelauslegung, polemi1-
schen Geschichten und antı-jJüdiıschen bzw. antı-muslimischen Anschauungen versucht, seinen
Adressaten sowochl ıne Erklärung des siam VO'  — einer christlichen arte geben WI1IE uch and-
lungsanwelisungen für den Umgang mıt den Muslımen.
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uch Barbara Roggema (»Bibh'cal ExegesI1s and Interrelig10us Polemuics In the Arabıc Apocalypse
ot Peter The D0OK of the R 0//S«‚ 131-150) beschäftigt sıch nıt der »Apokalypse des Peter« S1e
sieht In diesem Werk eın »interessantes e1ispie für eiınen Jext. der A apokalyptischen Paradıgma
es und gleichzeılt1ig der Dıiskussion des Islam ein1gen Raum Aasst« S 133) DiIe VO  —; ott vorher-
bestimmte Herrschaft des siam wırd als »IN eıt und 7weck« beschränkt verstanden; den Tısten
wırd empfohlen, sıch N1IC mıt den Muslımen einzulassen (S 149)

Davıd Bertaıiına (»The Development of Testimony Collections In arly Christian Apologetics ıth
Islam«, 151-173) handelt VO  — der Nutzung DbZw. Nachahmung VO  —_ testimoma-Sammlungen In der
christlich-arabischen Apologetik. Es wırd herausgearbeiıtet, WIE eıner Verschiebung VON einem
reinen Textbezug auftf die hın einer ergänzenden, teılweıise al ausschließlichen Verwendun
koranıscher Passagen Oommt, we1l 11UT diese auf muslımıscher Seıite dıie nötiıge Glaubwürdigkeit esa-
Ben Des Weıteren wıird gezelgt, ass dıe christlıch-arabischen Autoren In der Frühzeıt des siam NIC.
auf arabısche testimomnıa-Sammlungen zurückgriffen, sondern sıch auf Übersetzungen AUS dem Grie-
chıiıschen der Syrischen IDIie christlich-arabische testimonıia-Lateratur ann Iso N1IC als
eleg für ıne vorıslamische Übersetzung der INS Arabısche herangezogen werden. » Vielmehr ist

ıne bemerkenswerte Besonderheıit der christlichen Apologetik In arabıscher Sprache, ass die FHnf-
wicklung der testimonıa-Sammlungen ihren ursprünglıchen STIO N1IC: VO der arabischen ıbel
rhielt, sondern VO  — einer zunehmend gründlıcher werdenden Auswertung des Korans.« (S L:/38)

Miıt dem Beıtrag VO  — aVl IThomas (»The and the Kalam«;, 175-191) wırd iıne e1 VO:  —_

Aufsätzen eingeleıtet, die beleuchten, welche dıie In der muslımıschen Polemik mıiıt dem hrı1-
tentum ‚plelte an dreılier exte wırd belegt, ass dıe für dıe muslimıschen Theologen der CI-

sten Jahrhunderte aum Sıgnıfikanz besaß. obwohl 1Ine umfangreiche Literatur das Tisten-
tum gab Innerhalb der sıch en  ıckelnden theologischen Systeme des siam WAarTr dıe eın
Diskussionsgegenstand; S1IEe dıente allenfalls »als Instrument V  —_ zweıtranglıger Bedeutung, den hrı-
sten ihre gelegentlichen Fehler be] der Behandlung VON Glaubensfragen bewusst machen« S 191)

Gabriıel Saıd eynolds (»The ur’anıc ara Prototype f Mary«‚ 193-206) analysıert e
koranısche Darstellung und muslımısche Interpretation des In enesIs 185 beschrıiebenen Besuchs
dreıier Männer be1l Abraham und ara un: omMm dem Schluss, ass sıch nıcht 1ne alternatı-

Version, sondern vielmehr einen Kommentar ZUTI bıblıschen Darstellung handelt, dıe VO  —_ eiıner
christlıchen ] esart der betreffenden Passage beeinflusst ist.

Gordon Nıckel (»Early uslım Accusatıons f fahrıf: Mudgatıl Ihn Sulaymän’s Commentary Key
ur’anıc Verses«, 207-223) wendet sıch dem Problemfeld des fahrıf zu, dem VO  - muslımıscher e1ıte
erhobenen OrWurft, dıe ursprünglıch VO ott (Alläh) era gesandten Schrıiıften der en und hrı-
sten se]len 1mM Laufe der eıt korrumpiert und verfälscht worden. Spezıeller Gegenstand der ntier-
suchung ist der Korankommentar des Mugatıl Sulaıman ges 150) 76 / AD) der Iteste voll-
ständıg dierte seiner Art. Im Gegensatz späteren xegeten interpretierte Mugatıl dıe Verben
harrafa und haddala N1IC: als bewusste Verfälschung der Schrıiften, sondern als kte der Verwelge-
LUNS gegenüber der Autorität und den eieNhlen (Jottes DZW. dessen Propheten uhammad.

uch der Beıtrag VO  — are (»IS ere Room for Corruption In the Books’ of God’«, D
240), mıt dem dıe ucCkkehr chrıistlıchen Autoren vollzogen wırd, befasst sıch mıt dem muslımıschen
Orwurf. ails TISteNn hätten den Bıbeltext korrumpiert. An Z7WE] lexten AUS der eıt des Kalıfen
al-Ma’ mun (reg. 513-833) wIrd geze1lgt, WIE sıich dıe Tısten Aesen OTWUTF : verteidigten.
Obwohl unterschiedlicher konfessioneller Provenıenz (melkıtisc! und nestorlanisch) un verschiıeden
1mM Herangehen, stimmen doch cdıe Verfasser der extife darın übereın, Aass 1mM Koran dıie korrumpierte
Schrift sehen SEe1.

uch der nestorlianısche eologe 'Ammaär al-Basrı (1 Hälfte des Jahrhunderts) wandte sıch
vehement dıie muslımıschen Vorwürfe, dıe Tiısten hätten die AUS Missverstehen DZW.
uUrc bewusste Anderung verfälscht. Seine Verteidigung der christliıchen Schrıften als authentisch un
unverfälscht, dıe ALl Ausführlichkeit un seinen Zeıtgenossen unerreıicht 1e' wırd VO  S Mark Beau-
MONT (»‘Ammär al-Basrı the Alleged Corruption of the Gospels«, 241-255) untersucht DIe lat-
sache, Aass ‘Ammaär sıch ausführlich mıt dem OTWUT der wıissentlichen Fälschung auseınander-
SeTZT, belegt 1Nne entverschiebung In der Auslegung des fahrıf auf muslımıscher eıte

Der Vorwurf des tahrıf bıldet uch den Hintergrund der muslımısche Adressaten gerichteten
apologetischen Schriuft des Jakobitischen Theologen Habı Hıdma Abu Ra ıta at- T akrıti ges
635)) Sandra eatings Analyse der bıblıschen /Yıtate In diesem lext (»The Use and Translatıon of
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Scripture In the Apologetic rıtings f Abü Rä’ıta al-Takrıti«, 257-274) ergab, Aass Ahbhu Rä’ıta dıe
jeweıligen Stellen AUS der selbst INS Arabıische übersetzte, Was als eleg aifur wird, dass

Abu Rä’ıtas Teiten noch keine vollständıge arabıische Bıbelübersetzung 1mM Irak verfügbar Wädl.

Maha el-Kaılsy Friemuth (»A]-Radd al-Jamuil: al-Ghazäli's Pseudo Ghazäli’s?«, 275-294) disku-
tiert ıe rage, ob das Werk ar-Radd al-Zamil Iı-ılahiyat  ‚JAa ira Sa DI-Sarıh al-Ingil, eiINne polemische Zurück-
weıisung der Göttlichkeit Christı, das In ZWEeI der TE1I exıstenten Exemplare dem bekannten muslımı-
schen Theologen Abü Hämıiıd al-Gazalı (1058-1111) zugeschrieben wird, tatsächlich VO  — diesem
verfasst wurde. Die Autorın omm dem Schluss, ass dıe äußeren Anzeıchen« N1IC die
Autorschaft al-Gazalıs sprechen, während ıne Analyse des nhalts gute (Gründe jefert, das Werk
diıesem zuzuschreıben.

Lejla Demiuirı1 (»Hanbalıte Commentary the Analysıs of Najm al-Din al-Tüfrt's d 716/1316]|
AFrTa 1IGq«;, 295-313) stellt e1in Werk VOT, das innerhalb des muslımıschen Schrrı  ums 1ne YEWISSE
Einzigartigkeit beanspruchen annn den ersten bekannten krıtischen Bıbelkommentar AUuUSs muslımı-
scher eder, verfasst VO Nagm ad-Din Sulaıman 'Abd at-Tüfı ges 716 1316

Lucy-Anne unt (»Illustrating the Gospels In Arabıc: Byzantıne and rab Chrıistian Mınılatures In
Iwo ManuscrIipts of the arly amlük Peri0od In Cambridge«, 315-349) beschäftigt sıch anhand
zweıler wen1g bekannter arabıischer Bıbelhandschriften In der Universitätsbibliothe. OM Cambridge
mıt dem » Iransfer« VON Bibelillustrationen AUS dem griechischen In den arabıschen Kulturraum WÄäh-
ren das eıne Manuskrıpt sımple UÜbernahmen AUS griechischen orlagen nthält, egen dıie ustra-
tionen In der anderen Handschrift Zeugni1s Entstehen eiıner eigenen christlich-arabischen Tadı-
t10n ab, dıie sıch AUuUs griechischen und christlich-orientalischen Darstellungsformen spelst, aber uch
(Gemeihnsamkeıten mıt der islamıschen Koranıllumination aufweist. DiIe UÜbernahme und daptıon
dekoratıver und bildlıcher emente erlhef weıtgehend paralle]l ZUT UÜbernahme der exte, allerdings
zumındest teilweise als unabhängiger Prozess. Es ist bedauerlich, ass dıe beigegebenen ganzseıt1-
SCH Ilustrationen teilweise VO 11UT mıttelmäßıiger ualıta siınd und nıcht immer erlauben, dıe VO  -

der Autorın getätigten Beobachtungen nachzuvollziehen. Be1 einem SOIC anspruchsvollen und teuren

and I1lall sıch zumındest gewünscht, ass Abbildungen WE schon N1IC In ar' doch auf
Hochglanzpapıer reproduzılert werden.

Die VO  — Juan TO Monferrer-Sala (>>A Nestorıian Arabıc Pentateuch sed In Western slamıc
Lands«, 351-368) untersuchte Handschrift mıt den Evangelıen und der arabıschen ersion des Pen-
ateuch AUS der Bayrıschen Staatsbıibliothek In München 111USS aufgrund ıhrer Entstehungs- und/oder
Rezeptionsgeschichte als wahres Uniıkum betrachtet werden. Während der Schrıifttyp auf ıne nord-
afrıkanısche DZW. andalusısche Herkunft verweilst und Vermerke belegen, ass dıe Handschrift In
Spanıen 1m eDTauC Wal, MUSS cd1e Vorlage 1mM ostarabıschen Raum, SCHNAUCI 1m nestorlanıschen
Mıheu verorte werden. Dıie Handschrift bıldet ıe einz1ge ekannte dieser Art 1mM iıberischen Raum.

Natalıa Smelova (»Bıblıcal Allusions and (itatıons In the Syr1ac Theotokıa accordıng Syr.
NEew Series of the Natıonal Lıbrary of Russıa, Petersburg«, 369-391) beschäftigt sıch mıt der
einzıgen bekannten umfassenderen ammlung syrischsprachiger Theotokı1a, eiInem In St Petersburg
verwahrten Manuskrıpt unklarer Herkunft. Da AUuUSs der ammlung T1ıschendortifs erworben wurde,
lhegt nahe, das Katharınenkloster auf dem Sınal als Herkunftsort vermuten, wofür uch der mel-
iıLıSsScChe C’harakter der Handschriuft spricht, dıe VO  —_ der Autorın aufgrun paläografischer Befunde In
das Jahrhundert datıert wıird. Die bıbliıschen Bezüge verwelisen In ıhrer eNrza autf dıe Peschitta-
Übersetzung der Bıbel, wenngleıch der Verfasser bısweıllen VOTZOß, direkt AUSs den griechischen N/OT-
agen übersetzen.

Fıne gemeiInsame Bibliographie für alle Beıträge (S 393-414) SOWIE eın eX (S 415-421) eschlıe-
Ben das Werk: leiıder ein Verzeichnis der benutzten andschrıften

Zusammenfassend ass sıch folgendes Der vorliegende Sammelband eılstet eınen edeuten-
den Beıtrag ZU Verständnıiıs der Beziehungen zwıischen Christentum und siam und 1efert Jlefgrün-
dıge Einsiıchten In dıe (GGeisteswelten VON orlıentalıschen Chrıisten und Muslımen. Es entste VOT em
e1In vielschichtiges ıld davon, WIE dıe Bıbel 1mM arabıschen Christentum In den ersten Jahrhunderten
ach der islamıschen Eroberung ZUT Verteidigung des eigenen und Zurückwelsung des Jau-
eNs eingesetzt wurde. Es waäare wünschenswert, WCIN en äahnlıches Projekt In AngrıiıffgWUr-
de, dıe als das zentrale Okumen des istentums uch In ihrer Bedeutung und Ent-
wicklung innerhalb der christliıch-arabischen Gemeiinschaften auf gründliche und umfassende Weiıse

untersuchen. (Carsten albıner
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Fıona cCallum, Chrıistian Relıg10us Leadershıp In the 1ıddle Fast The Polıti-
cal ole of the Patrıarch. Wıth Foreword DYy John Anderson and Raymond Hın-
nebusch, Lewılston 2010; ISBN 978-0-7734-3794-3; V1+2985

[DDas Werk hat e1in Vorwort der beıden Herren John derson und Raymond Hınnebusch, wonach CS

keıine vergleichbare Studıe g1Dt, dıe eiie  1V Detailkenntnisse und dıe theoretische Perspektive
kombiniert (S Unsere Einschätzung der Arbeiıt geben WIT nde der Rezensıion.

Es olg ıne Eınleitung ıIn das ema (S 1-8) Das erste Kapiıtel » Theoretical Approaches Towards
the Relationship Between Religion and OlltiIcs ıddle Fkastern Christian Perspective« (S 9-40)
beschreıbt ausführlich 1er möglıche theoretische Modelle, das Verhältnıis VO  _ Polıtik und elıgıon

bestimmen. [Das erste Modell ist die Säkularısıerungsthese, wonach ın eiınem Säkularısıerungspro-
Z6S5S dıe relıg1ösen Institutionen ımmer mehr An polıtıschem FEıinfluss verlheren. Wenn 1U  —; der opt1-
sche und der maronitische Patrıarch ihre hıistorische als spirıtuelle und zıvıle Führer enalten
konnten, ann gıilt, dass der Säkularısıerungsprozess och N1IC| weıt geschritten ist. Vıele hr1-
Ssten 1Im en sten e Autorın hätten ıhre Kırche nıcht mıiıt der herrschenden byzantınıschen
aC In Verbindung gebracht. Sıe selen als Antıchalzedonenser dıe byzantınısche Reichskıirche
eingestellt SCWESCH (S n Richtig ist allerdings, Aass dıe aC| zwischen den Anhängern VCI-

schıiedener Theologıen bıs ZUI islamıschen Eroberung ständıg wechselte aut Autorın gab Ul-

sprünglıch ebenso MNUTr reıl miıllets (Juden, rısten, Muslıme) (S 5 Diese Aussage ıst ung!  ;
enn schon In der Anfangszeıt gab 7WeI1 christliıche millets

Die zweıte theoretische 6se: che der Arbeıiıt zugrunde 1egt, ist dıe der Staatskrıse Diese besagt,
dass dort, der aa durch se1in Versagen eın Vakuum hinterlässt, relig1öse Institutionen Aeses Va-
uUuum ausfüllen können und Kırchen als Beschützer der christlichen Identität und als Dienstleister
auftreten können (S-

IDIie Globalisierungsthese ist dıie drıtte zugrunde lıegende Theorıie. Hıernach können Rückschläge ıIn
der Globalısıerung der Kırche dıe Möglıchkeıt geben, dıe chrıstlıche (GGemeiminschaft als den zentralen
un der Identität auszugeben. DiIie Kommunikationsmöglichkeıten erlauben CDd, miıt en In

Verbindung stehen, unabhängıg VO  —_ der geographischen Ausbreıtung. Die Identifizıerung der KIT-
che mıt der einheimıschen Kultur erleichter dem Patrıarchen, se1ıne zeıtliıche aC estigen (S
S

Die ese der »vernünftigen Wahl« biıetet eınen weıteren Ansatzpunkt für dıe Analyse der Arbeıt
Zugrunde 1eg die Annahme, ass dıe Menschen uch In relıg1ösen Dıngen ratıiıonal handeln und den

größtmöglıchen Profit se1 materıell. SC 1 spirıtuell suchen. Je dıie Beziehung der elıg1ö-
SCMN Gemeininschaft Z7U aa ist, esto mehr hat S1e dıe Möglıchkeit, eigenen Anhängern orteıle
verschaffen (Sk

Die Thesen werden diskutiert und dıe TeNzen der Modelle aufgeze1gt. Hıernach wırd der analytı-
sche Rahmen der Arbeiıt festgelegt (Se EKs werden acht Punkte dentifizıert, dıe für die Arbeit
VO  ; Bedeutung SINd:

Die Tradıtion und Autorität des Patrıarchen In eiıner bestimmten Tradıtion
DiIie Identität der Gemeinschaft
DıIie Exıistenz einer bestimmten Heımat für dıe Gemeinschaft
Der der Kırchenführer, dıe eigenen Institutionen für e Oorge dıe Ööte iıhrer (Gemein-

de nutzen
Der hıstorische Hıntergrund und dıe aktuelle polıtische Siıtuation de: Landes, In dem der S1t7 des

Patrıarchen ist
Die Persönlichkeıit und dıe Ansıchten des Patrıarchen
Die Herausforderungen der Autoriıtät des Patrıarchenamtes
Die Dıaspora und ihre Aktıvıtäten

DiIie Autorın wagtl ann ın der Zusammenfassung dıie ese, ass die polıtıschen Aktıvıtäten der Kır-
che nıcht auf Kosten der spirıtuellen Angelegenheıten gehen, sondern letztlich dıe Eiınbeziehung der

polıtıschen Aktıvıtäten ıne Art der Rückbesinnung auf das ursprüngliıche Kıirchenleben Ist, qls dıe
TC| siıch alle ınge kümmerte (S 3 Fıne ıhrer weıteren IThesen lautet, dass dıe Kırchenführer
In der iıslamıschen Welt ıhre a auf Kosten der Lalien halten konnten (S 37 Das ist hıstorisch
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talsch, da gerade In den (Js  ırchen Laien ıne größere Macht hatten als dıe katholischen Laıien 1mM
esten

Das zweıte Kapıtel »Patriarchal uthorı In the Coptic TCthOdOX and Maronite TIradıtions« be-
oinn miıt eiıner Eıinleitung und der Darstellung der Ursprünge der Patriıarchate ıIn der optisch-
orthodoxen un! maroniıtischen Kırche In diesem /Zusammenhang INU: dıie arstellung oft vereın-
D werden, allerdings wäre dıe fehlerhafte, weıl auf Legenden eruhende Darstellung der rspünge
der maroniıtischen Kırche vermeıdbar SCWECSCH, WCI1N uch dıe grundlegenden französısch- und
deutschsprachigen er konsultier‘ worden waren (S 45) Außerdem ist der Name des maronıitı-
schen Patrıarchen Jeremias al-Amshbıiutti, nıcht Jeremias al-Aanshıttı (D 46)

Es olg eın kurzer Überblick ber dıe Autorität des koptisch-orthodoxen und maroniıtischen aftrı-
archen und ıhre Begrenzung. Beıispiele und Hınweise auf gesellschaftlıche un gesetzliıche Regelungen
veranschaulichen diıesen Überblick. DiIie Begrenzung der aC geschieht sowochl Urc innerkiırchliı-
che als uch uUurc staatlıche orgaben und Eıngriffe. DIie Autorın verdeutlıiıch dıe jeweiıls unter-
schiedliıche Sıtuation des koptisch-orthodoxen und des maronıitıischen, ın Kommunıon mıt der rO-
mısch-katholıischen Kırche stehenden Patriıarchen

[Das zweıte Kapıtel »Patriachal Authority In the Coptic and Maronite Tradıtions« (S =| tührt In
dıe Geschichte der beıden Patriıarchate unter dem Aspekt der Beziehungen ZUr1 staatlıchen aC| eiIn
el werden zunächst dıe Ursprünge der beıden Patrıarchate skızzıiert. Kleıine Ungenauigkeıiten und
Fehler en sıch uch 1er eingeschlıchen: Dıdascalıa ist keıine Katechetische Schule, sondern ıne
Schrift (S 4 9 richtig 5.46) |DJTS Beziehungen der maroniıtıischen ruppe Byzanz Wal ach der isla-
miıschen roODberung N1IC abgebrochen, WwIıeE dıe Autorın meınt (S 45). uch dıe Darstellung, ass der
TUC der rtchen entlang der natıonalen | ınıen 1INg, ıst vereinfachend und entspricht Z7ZW al Tadıtl10-
nellen Aussagen, der Sachverha ıst ber 1e] komplızierter und vielschichtiger.

In einem zweıten Durchgang untersucht dıie Autorın dıe Grundlagen der patrıarchalen Autoriıtät.
Die Autorität des koptischen Patrıarchen ist UrcC. theologisch-rechtliche Schriften beschrıieben Eın
wichtiger Faktor für dıe Autorität des Patrıarchen dıie Eınführung und dıe Wiederauflösung des
al-maylıs al-muillı. Der Patrıarch 16e' aber immer dıe oberste Autorität der koptisch-orthodoxen Karı
che, während dıe maronıiıtische TG unter der Autorität des Papstes STe Ihre Autorität ist weıltge-
hend auf das tradıtıiıonelle Terriıtoriıum egrenzt und wırd Urc den CX anonum Ecclesiarum
Orientaliıum weıtgehend bestimmt. In einem drıtten Durchgang wırd dıe hıstorısche Erfahrung der
rchen unter dem siam 1ImM en sten beschrieben, beginnend be1 dem dhımmıi1-status, ber das
osmanısche millet-System ıs ZUT Etablierung eines neo-millet-Systems 1mM Liıbanon Ausführliıcher
wırd 1er dıe des koptischen Patrıarchats In der Auseinandersetzung mıt der brıtiıschen Koloni1-
]macht, der uflösung des al-maylıs al-millı und des israelısch-arabischen Krıeges VO  — 196 / betrach-
teL Für den lıbanesıschen Patrıarchen sınd VOT em dıe ründungsphase des Lıbanon und das nde
des lıbanesıiıschen Bürgerkriegs wichtig.

DiIie Autorıin schlhıeßt AUuUSs dem Überblick, ass sıch der koptische Patrıarch In der Geschichte NIC| In
die natıonalen Angelegenheıten einmischt, aliur ber be1l der egelung der internen Angelegenheıten
der Kopten freie and ITwartel. Der maroniıtische Patrıarch ingegen konnte sıch als polıtische uto-
r1ta er I ıbanesen etablıeren

In Kapıtel » I he Iwentieth Century Natıonalıs Iternatıve Polıtical Representatıon Dy Relıg1-
OQUS Leaders« (S 6/7-121) behandelt dıe Autorın dıe eıt se1ıt dem Tanzımat, der eıt des aufkommen-
den Natıonalısmus un besonderer etrachtung der Bedeutung und des FEiınflusses der Chrısten
omMm ıs 7zu /ertall des Osmanen-Reiches dıe gesamte Regıon In den 1C wırd doch e1INn A
zent auf den Liıbanon nd Agypten gelegt Miıt Abdulmekıiıd iıst Abdülmecıd, der Sultan, gemeınt (S
69) Die Autorın etellt €]1 heraus, ass natıonale Angelegenheıten nde des Osmanıschen Re1-
ches und In der Mandatsze1ı konfessionelle Gegensätze ıIn den Hıntergrund drängen konnten Auf
den folgenden Seıten (S e ze1g! S1e, WIeE dıe T1i1sten letztlich den Natıonalısmus NıIC nutzen
konnten und sıch dıe Hoffnungen auf ıne Gleichstellung auflösten. 1C  1ge  a Gründe aiur S1C dıe
Autorın In den aufkommenden Mılıtärregimes und der geringen ahl VO:  — T1Isten In en Miılıtär-
posıtionen. Den nächsten Schritt In der polıtıschen Ausgrenzung der TIsten verursacht der se1ıt 1967
tärker werdende polıtısche siam (S 85 7-98 uch 1er geht SIE In ZWE1 Unterkapıteln auf dıe pDezIif1-
schen Entwicklungen In Agypten und den 1 ıbanon eın Bıs hıerhın hat dıe Arbeıt den Charakter eINes
zusammenfassenden Überblicks und bıetet abgesehen VO  - der Aufgabenstellung nıchts Neues. Im
nächsten Abschnıtt » The Comtemporary Concerns of the Coptic TthOdOX and Maronıite Communıt-
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t1e8« (S 98-112) werden dıe aktuellen Herausforderungen der TISten In AÄgypten un: dem Liıbanon
dargestellt. Die Herausforderungen werden beispielhaft A einzelnen Ereignissen erläutert. Für dıe
Kopten SIEC dıe Autorin die Herausforderungen In der mangelnden Wahlbeteiligung, In der nter-
reprasentanz In polıtıschen Amtern, der Konversion VO  —_ TIsSten ZU siam und dem Kırchbau DIie
Herausforderung für dıe TISsten Im Lıbanon. insbesondere dıe Maronıiten, SIE SIE in der KoOontro-

das Präsıdentenamt seı1it dem aef-Abkommen, den Manıpulationen A Wahlsystem und
der polıtıschen Daltung der TIsten In Z7WE] ager. Der polıtısche Aufstieg der Hızbollah SOWIE der
ückgang des Anteıiıls der Christen der Bevölkerung markıeren eutlc den polıtıschen und SOZ1O0-
ökonomischen Abstieg der Maroniten.

Miıt Kapıtel » [ he Polıtical ole of Patrıarch enouda 1IL, Coptic TINOdOX Patrıarch of Alexan-
T1a and All Afrıca« (S 123-158) begıinnt das Herzstück der Arbeiıt Es untersucht dıe ethoden, ıe
der Patrıarch für dıe Stärkung seiner polıtischen olle DiIie aktıve eıt des Patrıarchen st sıich
In Zzwel Perioden teılen VOT der Verbannung (1971-1981) und se1ıt seiner Freilassung (1985) In der C1I-

sten eıt hat iıne aktıvere gespielt, danach Wdadl pragmatıscher un! versöhnlıcher. Die Anı:-
torın stellt dıe Schlussfolgerung der Analyse VOTan » [ hus the polıtıcal dımensıon of the Coptic O-
dox Patriıarch under Patrıarch Shenouda indıcates that the leader of rel1g10uUs institution Cal exXxercIse
empora. authorı In A CTISIS of statfe enviıronment ıIn COUNLTIY where relatıons between cCcommunıtIies
AIC characterised Dy SysStem 1C| cedes authorı the head of the church.« (S 124) Vor der Ana:-
lyse gıbt 1ıne kurze Bıographie. DIie Autorıin erläutert A TE1I zentralen Ereignissen dıe proaktıve

des Patrıarchen beı der Festigung seiner polıtıschen aC Da sınd zunächst dıe Unruhen in
an eiInes umstrittenen TC|  aus Shenouda verhandelt nıcht hınter den Kulıssen,
einem Ausgleıch kommen, sondern optiert für dıe OTITfentlıche Eskalatıon und ass underte MÖön-
che dem (Ort etifen Das zweıte Ere1gn1s ist der Versuch, 1977 In Agypten die Sharıa einzuführen.
nter enouda wırd 1ne Koptische Konferenz abgehalten, die dıie Einführung verwirft und anschliıe-
Bend omm einem fünftägigen öffentliıchen Fasten T1ıLtteNs ass der Patrıarch 1980) dıe ster-
feierlichkeiten absagen, als dıe Sharıa dıe Hauptquelle der Gesetzgebung wiırd. Dıie utorın WEeI-
ter ausS, ass und enouda persönlıche Rıyalen und el den Anspruch hatten, dıe
koptische Mınderheit schützen. 19800 schlıeßlich omMmm ann der Zeitungskampagne Opt1-
scher Christen In den USA, auf die letztliıch reaglert, indem den Patrıarchen der Separations-
bsıicht beschuldigt und In eın oster verbannt.

Im folgenden nterkapıte behandelt dıe Autorın e innere Entwicklung der koptischen TC|
Dazu werden zunächst dıe Schulbewegung und dıe Erneuerung des Mönchtums dargestellt. (Obwohl
der Autorın dıe TDeIten VO  s Reiss bekannt sind, werden S1Ee 1er nıcht zıtiert). Durch die Ernennun-
SCH fast er aktuellen ISCHOTEe hat der Patrıarch se1ine Posıtion innerhalb der Kırche gefestigt. DIe
1SCHOTeEe In der Synode sınd Gefolgsmänner des Patrıarchen, und dıe Miıtgliıeder des wıeder errichteten
maglıs al-muiullı sınd ebenso ausgewählt worden. OM1 en letztlich el TeEMIEN ıhre nab-
hängıgkeıt verloren. Der Patrıarch scheut sıch NIC Exkommunikatıion un! ähnlıche ıttel ZUuUT KOon-
solıdıerung seineraeinzusetzen.

DIie Festigung der innerkırchlichen olle Wal se1it der ufhebung der Verbannung das wichtigste
Anlıegen, unbestritten der Führer der koptischen TC SeIN.

In Kapıtel » The Polıtical ole of Patrıarch Nasrallah Boutros eIlr, Patrıarch of Antıoch and All
the ast of the Maronıtes« (S 159-189) wırd dıe Posıtion des maronıiıtischen Patrıarchen 1Im Liıbanon
beschrıieben Der Kontext des Patrıarchen unterscheıde sıch grundsätzlıch VO  - dem des koptischen
Patrıarchen Er üubt seIn Amt In einem Land dUS, In dem mehrere größere Kırchen gibt und die
Christen einen größeren Anteıl A der Polıtiık en Das polıtische und gesellschaftlıche System ist
VU: Konfessionaliısmus geprägt Der Patrıarch, der mıt einer sehr kurzen Bıographie vorgestellt wırd
(S 160), wurde 19586 In das Amt gewählt DıIe ersten TEI Tre SeINES Patrıarchats WAaTliCcnNn VO nde
des Bürgerkriegs gekennzeıchnet, In dem uch 1ıne harte Auseıinandersetzung zwıischen dem Patrı-
archen und General Aoun gab (S 161-162). In der Nachfolgezeıt sStTan! zunächst dıe spirıtuelle Br.

der maronitischen Kırche DZW. der katholischen Kırche 1Im Lıbanon 1ImM Vordergrund. Ge-
WAarTr diese eıt VO  — der Sonderversammlung der Bischofssynode für den Libanon Diese Wal nıcht

VON (1991-1995) (S 163), sondern fand VO 11172 1995 2003 begann dıe lang geplante
Synode der maroniıtischen Kırche (S 162-165). Im folgenden nterkapıte wırd annn cdıe polıtısche

des Patrıarchen 1mM Nachkriegslibanon analysıert. ach dem Rückzug der Israelıs AUS dem Süd-
ı1ıbanon wurden dıie Stellungnahmen des Patrıarchen eutlc polıtıscher. Seine zentralen nlıegen
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VOT allem dıe Souveränıtät des Lıbanon und der Rückzug der yrer Um seıne Posıtion bıldete
sıch uch eıne polıtische Gruppe »Qornet Shehwan Liga «. »Qornet Shehwan« heißt nıcht » The
Gathering« (S 169), sondern »Qornet Shehwan« ist e1in (Qirt 1M Berg Lıbanon, dıese cChrıstliıche
Vereinigung gegründet wurde nd woher ıhr Name stammt. och konnte ach 2005 nıcht dıe erhoi{ifte
Erneuerung des Lıbanon stattfinden. In seıinen Stellungnahmen 1ing der Patrıarch uch auf dıe OZI1-
alpolıtık eIN, und dem Lıbanon symbolträchtige Besuche ab SeIne Stellungnahmen ZUTr ural-
ten Dıskussion ber dıe Dekonfessionalisierung des I1ıbanon werden A nde des Unterkapıtels C1-

wa Im folgenden nterkapıtel » The Kesponse the Polıtical ole f Patrıarch Sfeir« (S 1L45-
181) etellt dıe Autorıin dıe Reaktionen VO  —_ polıtıschen Führern auf dıe polıtische dar. Diese ist
NIC einheıtlıch VoOor em uch 1m maronitischen ager gıbt Führer, die dıe polıtısche des
Patrıarchen In Fragen tellen. och wırd S1C tatsäc.  16 V  — vielen Maroniıten und anderen I ıbanesen
akzeptiert. Hıer wırd falsch ıtıert das Zıtat (S 173) » [he Church posıtıon278  Besprechungen  waren vor allem die Souveränität des Libanon und der Rückzug der Syrer. Um seine Position bildete  sich auch eine politische Gruppe »Qornet Shehwan Liga’«. »Qornet Shehwan« heißt nicht »The  Gathering« (S. 169), sondern »Qornet Shehwan« ist ein Ort im Berg Libanon, wo diese christliche  Vereinigung gegründet wurde und woher ihr Name stammt. Doch konnte nach 2005 nicht die erhoffte  Erneuerung des Libanon stattfinden. In seinen Stellungnahmen ging der Patriarch auch auf die Sozi-  alpolitik ein, und er stattete dem Libanon symbolträchtige Besuche ab. Seine Stellungnahmen zur ural-  ten Diskussion über die Dekonfessionalisierung des Libanon werden am Ende des Unterkapitels er-  wähnt. Im folgenden Unterkapitel »The Response to the Political Role of Patriarch Sfeir« (S. 175-  181) stellt die Autorin die Reaktionen von politischen Führern auf die politische Rolle dar. Diese ist  nicht einheitlich. Vor allem auch im maronitischen Lager gibt es Führer, die die politische Rolle des  Patriarchen in Fragen stellen. Doch wird sie tatsächlich von vielen Maroniten und anderen Libanesen  akzeptiert. Hier wird falsch zitiert: das Zitat (S. 175) »The Church position ... choice of homeland«  stammt nicht aus der Abschlusserklärung der ersten Sitzung der Patriarchalsynode vom 21. Juni 2003,  sondern aus dem Pastoralbrief zur Synode. Dieser findet sich (heute) unter der Internetadresse  www.maronitesynod.com/English/intro/past-letter.htm. Im folgenden Unterkapitel (S. 181-184) fragt  die Autorin nach der Zukunft der politischen Rolle des Patriarchen. Diese wird wohl mit einer Stabili-  sierung des politischen Systems und einer Überwindung der Spaltung der maronitischen Gemeinde  abnehmen. Viele sind der Überzeugung, dass andere als kirchliche Einrichtungen Politik betreiben  sollen.  Im sechsten Kapitel »The Implications of Global Expansion on the Political Role of the Patriarch«  (S. 191-215) geht die Autorin auf die Bedeutung der »Kirche in der Expansion« ein. Die massive, an-  haltende Auswanderung und die Gründung von Kirchengemeinden in Europa und der Neuen Welt  können nicht ohne Rückwirkungen auf die Kirche in ihren angestammten Gebieten bleiben. Dies gilt  nicht nur für die Theologie und Pastoral, sondern auch für den politischen Einfluss. Dabei ist die kop-  tisch-orthodoxe Kirche frei in der Gründung von Gemeinden und Diözesen, während die maronitische  Kirche hier an vatikanische Entscheidungen und Vorgaben des Ortsbischofs gebunden ist. Im zweiten  Unterkapitel geht die Autorin auf das Dilemma ein, das die Auswanderer haben: der überwiegende  Teil der Maroniten steht vor der Frage, in der Diaspora eher die maronitische oder die libanesische  Identität zu betonen, und die Kopten können entweder die ägyptische oder die koptische Identität in  den Vordergrund stellen. In beiden Fällen werden die Kriterien erfüllt, um als Diaspora beschrieben  zu werden. Im folgenden Unterkapitel »The Response of the Churches to Emigration« (S. 195-197)  werden die Antworten der Kirche auf die anhaltende Emigration zusammengefasst. Gerade junge und  gut qualifizierte Christen verlassen das Land und schwächen so die Kirche und ihre Gemeinschaft  nachhaltig. Die Kirchenführer versuchen, die jungen Menschen davon zu überzeugen, im Land zu  bleiben. Im Unterkapitel »The Global Expansion of the Coptic Orthodox and Maronite Churches« (S.  197-202) wird der neueren Geschichte der Emigration und der Gründung von Gemeinden und Diöze-  sen in der Expansion nachgegangen. Hierauf werden die Herausforderungen für die politische Rolle  der Patriarchen durch die Emigrantengemeinde dargestellt (S. 202-211). Die politischen Gruppen, die  sich laut zur Politik und zur gesellschaftlichen Situation in ihrem früheren Heimatland äußern, sind  zwar eine Minderheit, aber unüberhörbar. Immer wieder bringen sie die lokale Hierarchie und Regie-  rung in ihren früheren Heimatländern in Schwierigkeiten. Für den Patriarchen stellt sich das Dilem-  ma, dass er einerseits die Diaspora einigen möchte, andererseits aber nicht zu sehr mit den Gruppen  identifiziert werden möchte. Die Autorin geht in diesem Unterkapitel dem Spiel des Verhältnisses  zwischen Patriarch und Diaspora unter politischen Gesichtspunkten nach.  Im siebten Kapitel (S. 218-241) werden die Schlussfolgerungen gezogen. Die zu Anfang genannten  Variablen dienen nun dazu, beide Patriarchen zu vergleichen. Unter den einzelnen Variablen werden  die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst. Unter der Variable 4 behauptet die Autorin, dass  sowohl die koptische als auch die maronitische Kirche eine Erneuerung in den letzten Jahren erfahren  habe (S. 220). Das ist sicherlich für die koptische Kirche mit der Sonntagsschulbewegung und der mo-  nastischen Erneuerung richtig. Für die maronitische Kirche gilt dies so nicht. Zwar gab es eine Son-  derversammlung der Bischofssynode für den Libanon und eine maronitische Synode. Beide haben  zwar neue Ansätze gebracht, aber von einer auch nur ansatzweise vergleichbaren Erneuerung kann  (noch) nicht die Rede sein. Ein Grund ist auch die starke Stellung der Orden (vgl. S. 221) in der maro-  nitischen Kirche, die unabhängig vom Patriarchen viele soziale Einrichtungen führen. Unter der  Variable 6 vermerkt die Autorin richtig, dass der maronitische Patriarch eher ein politischer Führerchoıice of omeland«
Stammt N1IC AUuSs der Abschlusserklärung der ersten Sıtzung der Patriarchalsynode VO D Junı 2003,
sondern AUS dem Pastoralbrief ZUur Synode. Dieser ındet sıch heute) unter der Internetadresse
www.maronitesynod.com/English/intro/past-letter.htm. Im folgenden Unterkapıtel (S 181-184) Tag
dıe Autorın ach der Zukunft der polıtischen des Patrıarchen Diese wıird ohl mıt eiıner Stabili-
sıierung des polıtıschen Systems und einer Überwindung der paltung der maroniıtischen (jemeılnde
abnehmen. 1e1e sınd der Überzeugung, ass andere als kırchliche Einrichtungen Polıtik betreiben
sollen.

Im sechsten Kapıtel » The Implications of (lobal Expansıon the Polıtical ole of the Patrıarch«
S 191-215) geht dıe Autorın auf die Bedeutung der »Kırche In der Expans1ıon« e1n Dıie massıve,
altende Auswanderung und dıe ründung VO  5 Kırchengemeinden In Europa und der Neuen Welt
können N1IC hne Rückwirkungen qauft dıe C In ıhren angestammten eDIetTeN bleiben [ Dies gılt
NIC| MNUTr für die Theologıe und astoral, sondern uch für den polıtıschen Eınfluss. e1 ist die KOp-
tisch-orthodoxe Kırche Tre1i In der ründung VOon Gemeınnden und Dıözesen, während dıe maroniıtıische
TC| 1er vatıkanısche Entscheidungen und orgaben des rtsbıschofs gebunden ist. Im zweıten
nterkapıtel geht dıe Autorın auf das Dılemma e1In,. das dıe Auswanderer en der überwıegende
Teıl der Maronıiıten ste. VOIL der rage, In der Dıaspora her die maroniıtıische der dıe lıbanesische
Identität betonen, und dıe Kopten können ntweder dıe ägyptische der dıe koptische Identität In
den Vordergrun tellen. In beıden Fällen werden dıe Krıiterien erfüllt, als Dıaspora beschrieben

werden. Im folgenden nterkapıtel » Ihe Response of the urches Emigration« (S 195-197)
werden dıe worten der Kırche auft die anhaltende Emigration zusammengefasst. (Jerade jJunge un:
gul qualifizierte T1sten verlassen das Land und schwächen dıie Kırche und ihre (GGememnnscha:
nachhaltıg. Die Kırchenführer versuchen, dıe Jungen Menschen davon überzeugen, 1m and
bleiben. Im Unterkapıtel » The Global Expansıon of the Coptıic TtANOdOX and Maronıiıte urches« (S
197-202) wıird der LECUECICI Geschichte der Emuigration und der ründung VO  — (GGemehmden und [DIÖze-
SCI1 In der Expansıon nachgegangen. Hıerauf werden dıe Herausforderungen für dıe polıtiısche olle
der Patrıarchen UuUrc dıe Emigrantengemeıinde dargestellt (S 202-211). DıIe polıtıschen Gruppen, e
sıch auft ZUTE Polıtık und ZUT gesellschaftlıchen Sıtuation ıIn ihrem firüheren Heımatland außern, Sınd
ZW arl ıne Minderheiıt, ber unüberhörbar. Immer wıeder bringen SIE dıie lokale Hıerarchie und eg1e-
rTunNng In ihren früheren Heımatländern In Schwierigkeıiten. Für den Patriıarchen stellt sıch das 1lem-
988 Aass einerseılts dıe Dıaspora einıgen möchte, andererseıts ber N1IC csehr mıt den Gruppen
ıdentifızıert werden möchte Die Autorın geht In diesem nterkapıte dem p1e. des Verhältnisses
zwıschen Patrıarch und Dıaspora un polıtıschen Gesichtspunkten ach

Im 1ebhten Kapıtel (S 218-241) werden dıe Schlussfolgerungen SCZOSCHH. Die Anfang genannten
Varıablen dA1enen 1U  —_ dazu, beıde Patrıarchen vergleichen. nter den einzelnen Varıablen werden
d1e Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst. ntier der arıable behauptet dıie Autorin, ass
sowochl dıe koptische als uch dıe maronıtische TC| ıne Erneuerung In den etzten Jahren erfahren
habe (S 220) Das ist sıcherlich für dıe koptische TC| mıt der Sonntagsschulbewegung und der
nastıschen Erneuerung richtig. Für dıe maronıiıtısche IC gılt 1€6S$ N1IC. /xwar gab CX 1ıne SOnNn-
derversammlung der Bıschofssynode für den Lıbanon un 1ne maroniıtıische Synode. el en
ZWAaT Cu«c Ansätze gebracht, aber VO  — elner uch 1L1UT ansatzwelse vergleichbaren Erneuerung ann
(noch) N1IC: dıe ede sSeIN. Eın (GGrund ist uch dıe starke tellung der en (vgl 22%) In der 11a10 -

nıtıschen rche, dıe unabhängıig VO Patrıarchen viele sozlale Eınrıchtungen führen. ntier der
Varıable vermerkt dıe Autorın richtıg, Aass der maroniıtische Patrıarch her eın polıtıscher Führer
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aller, der zumındest der ehrheır der Libanesen Ist, während der koptische Patrıarch völlıg auftf dıe
eıgene Oommunıtät ausgerichtet ist (S Z23) Aus dieser tellung heraus erwachsen völlıg unterschied-
lıche polıtısche Autorıtäten

Der zweıte Teıl des Schlusskapitels ist dıe Prüfung der eingangs gestellten Ihesen (S 231-239): dıe
Säkularısationsthese: dıie Staatskrisenthese: dıe Globalısıerungsthese; dıie Vernunftwahlthese Jle 1er
TIhesen können dıe polıtısche Autorität der beiden Patrıarche NIC! ausreichend erklären. DIie ersten
beıden bıeten das bessere Erklärungsmodell, während dıe Vernunftwahlthese A wenigsten geeignet
ist. Auf ler Seiten werden ann 1M eInem Anhang dıe Varıablen och einmal tabellarısch I1-

gefasst und folgen Bıblıographie (S 247-293) und eX.
DIie größte cChwache der Arbeıt 1eg darın, ass d1ıe Autorın UTr englıschsprachıge Quellen genutzt

hat Das ist VOT em für e Behandlung des apıtels ber den maroniıtischen Patrıarchen unzurel-
chend Als Quelle wırd ıe lıhanesısche Zeıtung » Ihe ally Star« genutzt Es ıst 1ne der unbedeu-
endsten Zeıtungen 1Im Liıbanon Hıer ware besser SCWECSCH dıe französıschsprachige Zeıtung
»L/’Orient-Le jour« nutzen, dıe ohl hesten dıe »maronıtıischen Posıtionen« wıedergı1bt, und
dıe arabıschsprachıgen Zeıtungen An-Nahar und As-Safır. Überhaupt ignorliert e Autorın sämtlıche
nıcht englıschsprachıigen Quellen Für den ägyptischen Bereıch wırd dieses an I1WAaAs abgemuildert,
da S1e auf Übersetzungen des Arab-West-Reports zurückgreifen ann. Es ist aber bekannt, ass aktu-
elle arabısche Okumente N1IC unbedingt das (Gleiche wliedergeben WIe dıe englısche Übersetzung. So
gılt auch, ass dıe arabısche Presse NIC: immer dıe gleiche Meınung veröffentlich: WIE e englısch-
der iranzösischsprachige Presse. Natürlıch werden uch alle arabıschsprachigen Veröffentlichungen

dem ema der Arbeıt ignorlert. In der Bıblıographie werden ein1ge französischsprachige er'!
aufgelıstet. Aus verschıiedenen Anmerkungen 1Im lext ann Nan schlıeßen, Aass diese er 11UT AUuUs
anderen erken bekannt Sind. Analysen In dem wichtigen Werk VO  - alognes werden SallZ ignorlert.
eutsche, ıtahenısche der spanısche er finden TST Sal keine Aufnahme DIe völlıge Ignorierung
der doch zahlreichen er'| In arabıscher und französıscher Sprache Kırche un: Polıtiık INn Nahost
ist ein N1IC auszugleichendesAfür ıneel dıeser Art

TOTLZ der ängel ist das Werk lesenswert. Es ze1g! einen Ssatz, sıch wıssenschaftlıc. der aktuellen
Sıtuation und Lage der orlıentalıschen Kırchen nähern. Es ware rıngen! wünschenswert, WECNN dıe
Thesen auf der Basıs einer ausreichenden Dokumentatıon überprüft würden.

Harald Suermann

Nashaat Mekhatıel, Untersuchungen ZUT Entstehungs- und Überlieferungs-
geschichte des koptischen Dıfnars anhand der Hymnen der etzten vier Monate
des koptischen Jahres (Jerusalemer Theologisches Forum 14), ünster Z010; 506
Seiten. ISBN 978-3-402-11019-5, 59,.00
en dem 5Synaxarıon gehört das Difnar kals zweisprachıge (koptisch arabısche) Sammlung der
Hymnen Im /usammenhang mıt der Verehrung der Heılıgen den wichtigen lıturgıschen Büchern
der koptischen Kırche DIie vorlıiegende Untersuchung, dıie VO  D oroßer Bedeutung ist, beginnt mıt einer
mehrgliedrigen Eınleitung (pp e kurze Erläuterung Z Inhalt un! ZUT Bedeutung des ıfnar,
Darstellung der Forschungsgeschichte und Überblick ber dıe bısherigen hypothetischen Annahmen
ZUT Entstehung und Kompilatıon des ıfnar.

Insgesamt geht dem ufOor NIC 11UT darum, dıe TukTtur der einzelnen Hymnen SCHNAUCT CT1-
fassen und e1 das Verhältnis VO  —; Ion » Adam« dem Liedton > Baton« näher bestimmen,
sondern diese Münsteraner Dissertation hat sıch die Äärung grundsätzlıcher Fragen ZU 1e]1 gEeSETZLT,
nämlıch WIE sıch die Komplilatıon des Difnarım einzelnen vollzogen hat Miıt der Erfassung und Analy-

der andschriıften SS wurde 712 1ıne überzeugende Methodologıe gewählt Das gesamte, €1
sechr umfangreiche zweıte Kapıtel ist 1 den Handschriften gewıdmet: Beschreibung, eINSC  1eßlıc der
Wıedergabe und Übersetzung der jeweıuigen Kolophone, und ıne sıch daran anschließende ntier-
suchung des handschriftlichen Befunds (pp 63-344) el handelt sıch olgende Hss als Eerstes

den wichtigsten Zeugen, nämlıch dıe AUS Z7wWwel Kolumnen In Bohairısch und TaDISC. bestehende
Hs des Antonıus-Klosters des JIh.s (CL 65-145), dıe, WIE auf überzeugende Weiılse nachgewıle-
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SCI] wird, direkt der ndırekt als Vorlage für alle bekannten Difnar-Hss d1ente für dıe Hs des KOpD-
ıschen Museums, ferner für mehrere Hss der Vatikan-Bıiıbliothe. (VO3S) V101, V102, außerdem
für dıe Hs Aus dem en Patrıarchat, ıe dem utOr jedoch nıcht zugänglıch WAarTr (cf. 16 Anm 4,
58 Anm. 149, 465 Anm. 697/, 468) un deshalb ach den Angaben VO  > Sımaılkas Catalogue COD-
FIC and Arabıc Manuscripts (Bd näher beschrieben wurde (pp- Davon hebt sıch dıe sahıdı-
sche Hs M5/5 des Jh.s) der jerpont organ Lıbrary ab, deren näherer Beschreibung dıe
Angaben VO  —; Krause herangezogen wurden (p 59) Detailhert wırd dıe ın Paragraphen gegliederte
sahıdısche Hs M5 75 des Jh.s mıt der AUS Z7Wel Kolumnen bestehenden bohairısch-arabischen Hs
des Jh.s verglichen und eingehendst besprochen. Besonders wichtig ist der Nachwelıs, daß das

Hymnenmaterı1al der sahıdıschen Hs M57/5 der Pıerpont Morgan Lıbrary, WE überhaupt, ann I1UT

"INE Quelle ınter Jıa für dıe Kompilatıon des ıfnar SCWESCH ist (pp 3130 469) Jedoch N1IC 11UTI 1M

Zusammenhang mıt der eingehenderen Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung, verbun-
den mıt einer philologischen Analyse insbesondere ZU koptischen un: arabischen Wortbestand. stellt
dıe vorliegende Münsteraner Dissertation ıne beac!  1C wissenschaftlıche Leistung dar. Von großer
Bedeutung ist zudem der ınbezug weıterer Zeugen, nämlıch der Befund des Synaxarıum und der
Heılıgenvıten, damıt dıe Rekonstruktion der Entwicklung des ıfnar ermöglıchen und weıter
ahbzusıiıchern. Dazu zählen e Kap. SE

(3) DIie nähere Untersuchung des Verhältnisses des )ıfnar ach der Hs ZU Synaxarıum 099
345-443), ebenso (4) [Das Verhältnis der untersuchten Hymnen den Heilıgenvıten (pp. 445-461) un!
(5) das Verhältnis der Hss zueinander (pp. 463-4 74, azu uch das Stemma 7U Abhängigkeıtsver-
hältnıs der unterschiedlichen JTextzeugen, 473-474). Fın Überblick ber dıe wichtigen Ergebnisse
rundet dıe Untersuchung ab (pp 475-480). Außerdem wurde nahegelegt, daß das Synaxarıum gEC-
SCH früherer Annahmen VO Dıfnar abhängt und N1IC umgekehrt (so schon 441-443, 471) Daran
schlielßt sıch dıe Bibliographie (PP. 481-487) und e1in eX‘ erstens den koptischen Eıgennamen
und geographischen Angaben (pp 489-495), SOWIE zweıtens ine iste der griechischen Lehnwörter
(PP- 495-506). Leıder ein Autorenregıister, das INan be1 der l ektüre cheser Untersuchung meh-

Stellen konsultiert
Dıie jeweiligen kErörterungen ZuU Dıfnar (dabe1 der des Materı1als eingeschränkt auf

dıe Jer etzten ägyptischen onate und ıne Auswahl exemplarıscher Hymnen) zeichnen sıch uUurCc
große Klarheıiıt In der Darstellung AUS und VOT em ist der wesentliche Hınzugewınn
Erkenntnissen ber dıe Entstehung und Weiterentwicklung der Hymnen-Sammlung der koptischen
Kırche hervorzuheben.

Hıer Na 11UT urz auf einNıgeE zusätzlıche Beobachtungen hingewlesen, nämlıch
e Die interessante Bezeugung VO Engels-Paaren (nicht Triaden!), dabe!1 eingeschränkt auf dıe

»Cherubım Seraphım« (1n dieser Reihenfolge) SOWI1E »Engel Mächte« (p 162 be1l der Liedmelodıie
» Baton«), WAas csehr wahrscheinlich mıt der Basılıus-Anaphora zusammenhängen dürfte (Zu den
Engels-Paaren, ıhrer un  10N und Bedeutung cf. Wınkler, Basılıus-Anaphora |Rom 4592-
516);

(2) dıe Präsenz des Formelguts AUuUSs den Glaubensbekenntnissen, insbesondere be1l den Inkarnatı-
ONSAUSSaSCH UN der Menschwerdung (wobeı dıe Unterscheidung ZUTl Kenntnis nehmen ist!),

Wort des Vaters, der du Fleisch angeNOMMCN hast
(wörtlich eigentlıch: der du dıch » ınkarmıertesit«, N1IC. »Fleisch ANZECNOMIMC. hast «)
und Mensch geworden bıst
(wörtlich eigentlıich: der du diıch » inhomiısıiertesi«, ben N1IC| » Mensch geworden bist«!)

azu uch 336, 338)
Dieses Vokabular entspricht präzise der bohairıschen Textgestalt der Basılıus-Anaphora:
AyOICAPZ (»er ınkarmnıerte SiCh«)
OYO? (»und ınhomuiısıerte sich«).
IDIie äthıopısche Textgestalt der Basılıus-Anaphora bietet ]1er och dıie altere Formulıerung, WE

be1l der Menschwerdung tatsächlich el »und wurde Mensch« (@D7 während die opt1-
sche Parallele (»er ınhomıiısıerte siıch«) belegt. (S aı den NachweIıls und die Dıskussion
In Wınkler, Basılıus-Anaphora, 646-64 7, 649-650, 655-656.)

der anderer Stelle
urc SeIN280  Besprechungen  sen wird, direkt oder indirekt als Vorlage für alle bekannten D/fnar-Hss diente: für die Hs K des Kop-  tischen Museums, ferner für mehrere Hss der Vatikan-Bibliothek (V53, V101, V102, V104), außerdem  für die Hs P aus dem Alten Patriarchat, die dem Autor jedoch nicht zugänglich war (cf. pp. 16 Anm. 4,  58 Anm. 149, 463 Anm. 697, 468) und deshalb nach den Angaben von Simaikas Catalogue of the Cop-  tic and Arabic Manuscripts (Bd. 2) näher beschrieben wurde (pp. 58-59). Davon hebt sich die sahidi-  sche Hs M575 (Ende des 9. Jh.s) der Pierpont Morgan Library ab, zu deren näherer Beschreibung die  Angaben von M. Krause herangezogen wurden (p. 59). Detailliert wird die in Paragraphen gegliederte  sahidische Hs M575 des 9. Jh.s mit der aus zwei Kolumnen bestehenden bohairisch-arabischen Hs A  des 14. Jh.s verglichen und eingehendst besprochen. Besonders wichtig ist der Nachweis, daß das  Hymnenmaterial der sahidischen Hs M575 der Pierpont Morgan Library, wenn überhaupt, dann nur  eine Quelle inter alia für die Kompilation des Difnar gewesen ist (pp. 313, 469). Jedoch nicht nur im  Zusammenhang mit der eingehenderen Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung, verbun-  den mit einer philologischen Analyse insbesondere zum koptischen und arabischen Wortbestand, stellt  die vorliegende Münsteraner Dissertation eine beachtliche wissenschaftliche Leistung dar. Von großer  Bedeutung ist zudem der Einbezug weiterer Zeugen, nämlich der Befund des Synaxarium und der  Heiligenviten, um damit die Rekonstruktion der Entwicklung des Difnar zu ermöglichen und weiter  abzusichern. Dazu zählen die Kap. 3-5:  (3) Die nähere Untersuchung des Verhältnisses des Difnar nach der Hs A zum Synaxarium (pp-  345-443), ebenso (4) Das Verhältnis der untersuchten Hymnen zu den Heiligenviten (pp. 445-461) und  (5) das Verhältnis der Hss zueinander (pp. 463-474, s. dazu auch das Stemma zum Abhängigkeitsver-  hältnis der unterschiedlichen Textzeugen, pp. 473-474). Ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse  rundet die Untersuchung ab (pp. 475-480). Außerdem wurde nahegelegt, daß das Synaxarium entge-  gen früherer Annahmen vom Drfnar abhängt und nicht umgekehrt (so schon pp. 441-443, 471). Daran  schließt sich die Bibliographie an (pp. 481-487) und ein Index: erstens zu den koptischen Eigennamen  und geographischen Angaben (pp. 489-495), sowie zweitens eine Liste der griechischen Lehnwörter  (pp- 495-506). Leider fehlt ein Autorenregister, das man bei der Lektüre dieser Untersuchung an meh-  reren Stellen gerne konsultiert hätte.  Die jeweiligen Erörterungen zum Difnar (dabei wegen der Fülle des Materials eingeschränkt auf  die vier letzten ägyptischen Monate und eine Auswahl exemplarischer Hymnen) zeichnen sich durch  große Klarheit in der Darstellung aus und vor allem ist der wesentliche Hinzugewinn an neuen  Erkenntnissen über die Entstehung und Weiterentwicklung der Hymnen-Sammlung der koptischen  Kirche hervorzuheben.  Hier sei nur kurz auf einige zusätzliche Beobachtungen hingewiesen, nämlich:  (1) Die interessante Bezeugung von Engels-Paaren (nicht Triaden!), dabei eingeschränkt auf die:  »Cherubim — Seraphim« (in dieser Reihenfolge) sowie »Engel - Mächte« (p. 162 bei der Liedmelodie  »Baton«), was sehr wahrscheinlich mit der Basilius-Anaphora zusammenhängen dürfte. (Zu den  Engels-Paaren, ihrer Funktion und Bedeutung cf. G. Winkler, Basr/ius-Anaphora [Rom 2005], 452-  516);  (2) die Präsenz des Formelguts aus den Glaubensbekenntnissen, insbesondere bei den Inkarnati-  onsaussagen und der Menschwerdung (wobei die Unterscheidung zur Kenntnis zu nehmen ist!),  so z. B. p. 94 / 98:  Wort des Vaters, der du Fleisch angenommen hast  (wörtlich eigentlich: der du dich »/nkarn/ertest«, nicht: »Fleisch angenommen hast «)  und Mensch geworden bist  (wörtlich eigentlich: der du dich »inhomisiertest«, eben nicht: »Mensch geworden bist«!)  (s. dazu auch p. 336, 338).  Dieses Vokabular entspricht präzise der bohairischen Textgestalt der Basilius-Anaphora:  Aq6IcApP3 (»er Inkarnierte sich«)  OYO? AyEPPWMI (»und er inhomisierte sich«).  Die äthiopische Textgestalt der Basilius-Anaphora bietet hier noch die ältere Formulierung, wenn  es bei der Menschwerdung tatsächlich heißt: »und er wurde Mensch« (@b'r: ANh:), während die kopti-  sche Parallele aqeppwWMI (»er inhomisierte sich«) belegt. (S. dazu den Nachweis und die Diskussion  in Winkler, Bas///us-Anaphora, 646-647, 649-650, 655-656.)  Oder an anderer Stelle:  Durch sein ... Erbarmen sandte der Herr ... seinen eingeborenen Sohn ...Erbarmen sandte der Herr280  Besprechungen  sen wird, direkt oder indirekt als Vorlage für alle bekannten D/fnar-Hss diente: für die Hs K des Kop-  tischen Museums, ferner für mehrere Hss der Vatikan-Bibliothek (V53, V101, V102, V104), außerdem  für die Hs P aus dem Alten Patriarchat, die dem Autor jedoch nicht zugänglich war (cf. pp. 16 Anm. 4,  58 Anm. 149, 463 Anm. 697, 468) und deshalb nach den Angaben von Simaikas Catalogue of the Cop-  tic and Arabic Manuscripts (Bd. 2) näher beschrieben wurde (pp. 58-59). Davon hebt sich die sahidi-  sche Hs M575 (Ende des 9. Jh.s) der Pierpont Morgan Library ab, zu deren näherer Beschreibung die  Angaben von M. Krause herangezogen wurden (p. 59). Detailliert wird die in Paragraphen gegliederte  sahidische Hs M575 des 9. Jh.s mit der aus zwei Kolumnen bestehenden bohairisch-arabischen Hs A  des 14. Jh.s verglichen und eingehendst besprochen. Besonders wichtig ist der Nachweis, daß das  Hymnenmaterial der sahidischen Hs M575 der Pierpont Morgan Library, wenn überhaupt, dann nur  eine Quelle inter alia für die Kompilation des Difnar gewesen ist (pp. 313, 469). Jedoch nicht nur im  Zusammenhang mit der eingehenderen Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung, verbun-  den mit einer philologischen Analyse insbesondere zum koptischen und arabischen Wortbestand, stellt  die vorliegende Münsteraner Dissertation eine beachtliche wissenschaftliche Leistung dar. Von großer  Bedeutung ist zudem der Einbezug weiterer Zeugen, nämlich der Befund des Synaxarium und der  Heiligenviten, um damit die Rekonstruktion der Entwicklung des Difnar zu ermöglichen und weiter  abzusichern. Dazu zählen die Kap. 3-5:  (3) Die nähere Untersuchung des Verhältnisses des Difnar nach der Hs A zum Synaxarium (pp-  345-443), ebenso (4) Das Verhältnis der untersuchten Hymnen zu den Heiligenviten (pp. 445-461) und  (5) das Verhältnis der Hss zueinander (pp. 463-474, s. dazu auch das Stemma zum Abhängigkeitsver-  hältnis der unterschiedlichen Textzeugen, pp. 473-474). Ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse  rundet die Untersuchung ab (pp. 475-480). Außerdem wurde nahegelegt, daß das Synaxarium entge-  gen früherer Annahmen vom Drfnar abhängt und nicht umgekehrt (so schon pp. 441-443, 471). Daran  schließt sich die Bibliographie an (pp. 481-487) und ein Index: erstens zu den koptischen Eigennamen  und geographischen Angaben (pp. 489-495), sowie zweitens eine Liste der griechischen Lehnwörter  (pp- 495-506). Leider fehlt ein Autorenregister, das man bei der Lektüre dieser Untersuchung an meh-  reren Stellen gerne konsultiert hätte.  Die jeweiligen Erörterungen zum Difnar (dabei wegen der Fülle des Materials eingeschränkt auf  die vier letzten ägyptischen Monate und eine Auswahl exemplarischer Hymnen) zeichnen sich durch  große Klarheit in der Darstellung aus und vor allem ist der wesentliche Hinzugewinn an neuen  Erkenntnissen über die Entstehung und Weiterentwicklung der Hymnen-Sammlung der koptischen  Kirche hervorzuheben.  Hier sei nur kurz auf einige zusätzliche Beobachtungen hingewiesen, nämlich:  (1) Die interessante Bezeugung von Engels-Paaren (nicht Triaden!), dabei eingeschränkt auf die:  »Cherubim — Seraphim« (in dieser Reihenfolge) sowie »Engel - Mächte« (p. 162 bei der Liedmelodie  »Baton«), was sehr wahrscheinlich mit der Basilius-Anaphora zusammenhängen dürfte. (Zu den  Engels-Paaren, ihrer Funktion und Bedeutung cf. G. Winkler, Basr/ius-Anaphora [Rom 2005], 452-  516);  (2) die Präsenz des Formelguts aus den Glaubensbekenntnissen, insbesondere bei den Inkarnati-  onsaussagen und der Menschwerdung (wobei die Unterscheidung zur Kenntnis zu nehmen ist!),  so z. B. p. 94 / 98:  Wort des Vaters, der du Fleisch angenommen hast  (wörtlich eigentlich: der du dich »/nkarn/ertest«, nicht: »Fleisch angenommen hast «)  und Mensch geworden bist  (wörtlich eigentlich: der du dich »inhomisiertest«, eben nicht: »Mensch geworden bist«!)  (s. dazu auch p. 336, 338).  Dieses Vokabular entspricht präzise der bohairischen Textgestalt der Basilius-Anaphora:  Aq6IcApP3 (»er Inkarnierte sich«)  OYO? AyEPPWMI (»und er inhomisierte sich«).  Die äthiopische Textgestalt der Basilius-Anaphora bietet hier noch die ältere Formulierung, wenn  es bei der Menschwerdung tatsächlich heißt: »und er wurde Mensch« (@b'r: ANh:), während die kopti-  sche Parallele aqeppwWMI (»er inhomisierte sich«) belegt. (S. dazu den Nachweis und die Diskussion  in Winkler, Bas///us-Anaphora, 646-647, 649-650, 655-656.)  Oder an anderer Stelle:  Durch sein ... Erbarmen sandte der Herr ... seinen eingeborenen Sohn ...seinen eingeborenen Sohn280  Besprechungen  sen wird, direkt oder indirekt als Vorlage für alle bekannten D/fnar-Hss diente: für die Hs K des Kop-  tischen Museums, ferner für mehrere Hss der Vatikan-Bibliothek (V53, V101, V102, V104), außerdem  für die Hs P aus dem Alten Patriarchat, die dem Autor jedoch nicht zugänglich war (cf. pp. 16 Anm. 4,  58 Anm. 149, 463 Anm. 697, 468) und deshalb nach den Angaben von Simaikas Catalogue of the Cop-  tic and Arabic Manuscripts (Bd. 2) näher beschrieben wurde (pp. 58-59). Davon hebt sich die sahidi-  sche Hs M575 (Ende des 9. Jh.s) der Pierpont Morgan Library ab, zu deren näherer Beschreibung die  Angaben von M. Krause herangezogen wurden (p. 59). Detailliert wird die in Paragraphen gegliederte  sahidische Hs M575 des 9. Jh.s mit der aus zwei Kolumnen bestehenden bohairisch-arabischen Hs A  des 14. Jh.s verglichen und eingehendst besprochen. Besonders wichtig ist der Nachweis, daß das  Hymnenmaterial der sahidischen Hs M575 der Pierpont Morgan Library, wenn überhaupt, dann nur  eine Quelle inter alia für die Kompilation des Difnar gewesen ist (pp. 313, 469). Jedoch nicht nur im  Zusammenhang mit der eingehenderen Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung, verbun-  den mit einer philologischen Analyse insbesondere zum koptischen und arabischen Wortbestand, stellt  die vorliegende Münsteraner Dissertation eine beachtliche wissenschaftliche Leistung dar. Von großer  Bedeutung ist zudem der Einbezug weiterer Zeugen, nämlich der Befund des Synaxarium und der  Heiligenviten, um damit die Rekonstruktion der Entwicklung des Difnar zu ermöglichen und weiter  abzusichern. Dazu zählen die Kap. 3-5:  (3) Die nähere Untersuchung des Verhältnisses des Difnar nach der Hs A zum Synaxarium (pp-  345-443), ebenso (4) Das Verhältnis der untersuchten Hymnen zu den Heiligenviten (pp. 445-461) und  (5) das Verhältnis der Hss zueinander (pp. 463-474, s. dazu auch das Stemma zum Abhängigkeitsver-  hältnis der unterschiedlichen Textzeugen, pp. 473-474). Ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse  rundet die Untersuchung ab (pp. 475-480). Außerdem wurde nahegelegt, daß das Synaxarium entge-  gen früherer Annahmen vom Drfnar abhängt und nicht umgekehrt (so schon pp. 441-443, 471). Daran  schließt sich die Bibliographie an (pp. 481-487) und ein Index: erstens zu den koptischen Eigennamen  und geographischen Angaben (pp. 489-495), sowie zweitens eine Liste der griechischen Lehnwörter  (pp- 495-506). Leider fehlt ein Autorenregister, das man bei der Lektüre dieser Untersuchung an meh-  reren Stellen gerne konsultiert hätte.  Die jeweiligen Erörterungen zum Difnar (dabei wegen der Fülle des Materials eingeschränkt auf  die vier letzten ägyptischen Monate und eine Auswahl exemplarischer Hymnen) zeichnen sich durch  große Klarheit in der Darstellung aus und vor allem ist der wesentliche Hinzugewinn an neuen  Erkenntnissen über die Entstehung und Weiterentwicklung der Hymnen-Sammlung der koptischen  Kirche hervorzuheben.  Hier sei nur kurz auf einige zusätzliche Beobachtungen hingewiesen, nämlich:  (1) Die interessante Bezeugung von Engels-Paaren (nicht Triaden!), dabei eingeschränkt auf die:  »Cherubim — Seraphim« (in dieser Reihenfolge) sowie »Engel - Mächte« (p. 162 bei der Liedmelodie  »Baton«), was sehr wahrscheinlich mit der Basilius-Anaphora zusammenhängen dürfte. (Zu den  Engels-Paaren, ihrer Funktion und Bedeutung cf. G. Winkler, Basr/ius-Anaphora [Rom 2005], 452-  516);  (2) die Präsenz des Formelguts aus den Glaubensbekenntnissen, insbesondere bei den Inkarnati-  onsaussagen und der Menschwerdung (wobei die Unterscheidung zur Kenntnis zu nehmen ist!),  so z. B. p. 94 / 98:  Wort des Vaters, der du Fleisch angenommen hast  (wörtlich eigentlich: der du dich »/nkarn/ertest«, nicht: »Fleisch angenommen hast «)  und Mensch geworden bist  (wörtlich eigentlich: der du dich »inhomisiertest«, eben nicht: »Mensch geworden bist«!)  (s. dazu auch p. 336, 338).  Dieses Vokabular entspricht präzise der bohairischen Textgestalt der Basilius-Anaphora:  Aq6IcApP3 (»er Inkarnierte sich«)  OYO? AyEPPWMI (»und er inhomisierte sich«).  Die äthiopische Textgestalt der Basilius-Anaphora bietet hier noch die ältere Formulierung, wenn  es bei der Menschwerdung tatsächlich heißt: »und er wurde Mensch« (@b'r: ANh:), während die kopti-  sche Parallele aqeppwWMI (»er inhomisierte sich«) belegt. (S. dazu den Nachweis und die Diskussion  in Winkler, Bas///us-Anaphora, 646-647, 649-650, 655-656.)  Oder an anderer Stelle:  Durch sein ... Erbarmen sandte der Herr ... seinen eingeborenen Sohn ...



Besprechungen 281

Er ahm FleischBesprechungen  281  Er nahm Fleisch an ...  (Wiederum wäre bei der Übersetzung genauer dem koptischen Vokabular zu folgen.)  S. dazu auch den Text zur Himmelfahrt (p. 316/317):  ... durch die Offenbarung im Fleisch, das er annahm in der heiligen Jungfrau ...;  Hier bedürfte es künftig einer systematischen Erfassung und präziseren Übersetzung des koptischen  Vokabulars nicht nur in allen Hymnen, sondern diese Untersuchung wäre auf alle ägyptischen liturgi-  schen Quellen auszuweiten, so wie dies für die syrischen und armenischen Zeugen erfolgt ist (s. dazu  die Beiträge von A. de Halleux, S. Brock, sowie G. Winkler [op. crt., 637-669]).  Man achte zudem auf das unterschiedliche Vokabular, worauf bereits in dieser Disseration  (p- 316/317) aufmerksam gemacht wurde:  in Hs A: er hat uns auferweckt,  in M575: er hat uns /ebendig gemacht ...  Da der Autor selbst an mehreren Stellen betont hat, daß großer Wert auf die präzise Übersetzung  des koptischen Vokabulars gelegt wurde, sei hier auf die Notwendigkeit einer sehr genauen Wieder-  gabe des übernommenen Formel/guts aus den Glaubensbekenntnissen in diesen liturgischen Quellen  aufmerksam gemacht, worüber in den letzten beiden Jahrzehnten, was die syrischen und armenischen  (sowie teilweise auch koptischen, äthiopischen und georgischen) Formeln angeht, neue Erkenntnisse  über die Entwicklung des Formelguts vorliegen:  Die ältesten Quellen bezeugen z. B. folgende Formulierungen: »er nahm einen Leib an« (syr.: Sß  2a5>; arm.: ggbgwe. dwpfhw; etc.) und: »er wurde Mensch« (syr.: —3359 L007; arm.: Enbe dwpr; äth.:  {hl ANk:; etc.). Dann wurden aufgrund der christologischen Streitigkeiten Neo/ogismen geschaffen:  (1) für die Inkarnation: »er verleiblichte sich« (syr.: =SA2; arm.: Supufinugwe; äth: A10:), Später  sogar: »er inkarnierte sich« = e6apkoOdn (syr.: as-42; nicht in armenischen Quellen! kopt.: Aq6ICAPZ),  =  &x  (2) für die Menschwerdung: »er inhomisierte sich«  &vavipannOE (Syr.: 3äyAl; arm.:  dwppwgwe; Kopt.: AyEPPWMI; äth.: rANA:).  Bei den christologischen Auseinandersetzungen glich man das ursprüngliche, heimische Vokabular  mit der Schaffung von Neologismen zunehmend an das griechische Vokabular (cf. Ec0pKOdn —  &vavöpannoe) an. Dieser Prozeß der zunehmenden Angleichung des eigenen syrischen bzw. armeni-  schen Vokabulars an das griechische fand vor allem während des 5. Jh.s statt, abgeschlossen war dies  Eptwicklungsprozeß mit dem 6. Jh.  Gabriele Winkler  Osvaldo Raineri, Lettere tra i pontefici romani e i principi etiopici (sec. XII-XX).  Versioni e integrazioni. Cittä del Vaticano (Archivio Segreto Vaticano), 2005  (= Collectanea Archivi Vatican, 55), 346 Seiten, ISBN: 88-85042-43-0  Zur äthiopischen Geschichte gibt es nur wenige zusammenfassende, thematisch bestimmte und geord-  nete Quellensammlungen. Ein Teil der äthiopischen Chroniken sind im CSCO erschienen. C. Beccari  veröffentlichte 1903-1917 seine monumentale Sammlung Rerum aethiopicarum Scriptores Occidenta-  Jes inediti a saeculo XVI ad XIX, Vol. 1-15. Für das 19. Jhdt. gibt es eine Sammlung von Archiv- und  Quellenmaterial der verschiedensten Art, in drei thematischen Teilbänden mit den Acta Aethiopica,  1987-2000 ( Correspondence and Treaties 1800-1854, Tewodros and his Contemporaries 1855-1866,  Internal Rivalries and Foreign Threats 1869-1879). Die vorliegende Sammlung ist nicht thematisch,  sondern durch Absender und Empfänger einer Korrespondenz definiert. Dieses vielleicht eher proto-  kollarische Auswahlkriterium kann den Reiz einer Sammlung ausmachen. Zieht man aber die geringe  Zahl der Dokumente (in der Edition 97, die aber realistisch noch zu reduzieren ist) für 8 Jahrhunderte  in Betracht, so wird klar, daß dies für den Historiker nur Einzel- und Bruchstücke sein können, die erst  durch Heranziehung weiterer Quellen — falls für die äthiopischen Geschichte vorhanden — zu einem  Bild und Verständnis der angesprochenen Ereignisse und Vorgänge führen können.  Im Titel des anzuzeigenden Werks ist der Untertitel als erstes zu beachten, differenziert er es doch  von seinem Vorgänger, aber auch Bezugs- und Ergänzungswerk des gleichen Autors: Leffere fra 7  pontefici romani e i principi etiopici: (secoli XIT - XX), Citta del Vaticano (Biblioteca Apostolica(Wıederum ware be1l der Übersetzung SCHAUCI dem koptischen Vokabular folgen.)
azu uch den Text ZUL Hımmelfahrt (pBesprechungen  281  Er nahm Fleisch an ...  (Wiederum wäre bei der Übersetzung genauer dem koptischen Vokabular zu folgen.)  S. dazu auch den Text zur Himmelfahrt (p. 316/317):  ... durch die Offenbarung im Fleisch, das er annahm in der heiligen Jungfrau ...;  Hier bedürfte es künftig einer systematischen Erfassung und präziseren Übersetzung des koptischen  Vokabulars nicht nur in allen Hymnen, sondern diese Untersuchung wäre auf alle ägyptischen liturgi-  schen Quellen auszuweiten, so wie dies für die syrischen und armenischen Zeugen erfolgt ist (s. dazu  die Beiträge von A. de Halleux, S. Brock, sowie G. Winkler [op. crt., 637-669]).  Man achte zudem auf das unterschiedliche Vokabular, worauf bereits in dieser Disseration  (p- 316/317) aufmerksam gemacht wurde:  in Hs A: er hat uns auferweckt,  in M575: er hat uns /ebendig gemacht ...  Da der Autor selbst an mehreren Stellen betont hat, daß großer Wert auf die präzise Übersetzung  des koptischen Vokabulars gelegt wurde, sei hier auf die Notwendigkeit einer sehr genauen Wieder-  gabe des übernommenen Formel/guts aus den Glaubensbekenntnissen in diesen liturgischen Quellen  aufmerksam gemacht, worüber in den letzten beiden Jahrzehnten, was die syrischen und armenischen  (sowie teilweise auch koptischen, äthiopischen und georgischen) Formeln angeht, neue Erkenntnisse  über die Entwicklung des Formelguts vorliegen:  Die ältesten Quellen bezeugen z. B. folgende Formulierungen: »er nahm einen Leib an« (syr.: Sß  2a5>; arm.: ggbgwe. dwpfhw; etc.) und: »er wurde Mensch« (syr.: —3359 L007; arm.: Enbe dwpr; äth.:  {hl ANk:; etc.). Dann wurden aufgrund der christologischen Streitigkeiten Neo/ogismen geschaffen:  (1) für die Inkarnation: »er verleiblichte sich« (syr.: =SA2; arm.: Supufinugwe; äth: A10:), Später  sogar: »er inkarnierte sich« = e6apkoOdn (syr.: as-42; nicht in armenischen Quellen! kopt.: Aq6ICAPZ),  =  &x  (2) für die Menschwerdung: »er inhomisierte sich«  &vavipannOE (Syr.: 3äyAl; arm.:  dwppwgwe; Kopt.: AyEPPWMI; äth.: rANA:).  Bei den christologischen Auseinandersetzungen glich man das ursprüngliche, heimische Vokabular  mit der Schaffung von Neologismen zunehmend an das griechische Vokabular (cf. Ec0pKOdn —  &vavöpannoe) an. Dieser Prozeß der zunehmenden Angleichung des eigenen syrischen bzw. armeni-  schen Vokabulars an das griechische fand vor allem während des 5. Jh.s statt, abgeschlossen war dies  Eptwicklungsprozeß mit dem 6. Jh.  Gabriele Winkler  Osvaldo Raineri, Lettere tra i pontefici romani e i principi etiopici (sec. XII-XX).  Versioni e integrazioni. Cittä del Vaticano (Archivio Segreto Vaticano), 2005  (= Collectanea Archivi Vatican, 55), 346 Seiten, ISBN: 88-85042-43-0  Zur äthiopischen Geschichte gibt es nur wenige zusammenfassende, thematisch bestimmte und geord-  nete Quellensammlungen. Ein Teil der äthiopischen Chroniken sind im CSCO erschienen. C. Beccari  veröffentlichte 1903-1917 seine monumentale Sammlung Rerum aethiopicarum Scriptores Occidenta-  Jes inediti a saeculo XVI ad XIX, Vol. 1-15. Für das 19. Jhdt. gibt es eine Sammlung von Archiv- und  Quellenmaterial der verschiedensten Art, in drei thematischen Teilbänden mit den Acta Aethiopica,  1987-2000 ( Correspondence and Treaties 1800-1854, Tewodros and his Contemporaries 1855-1866,  Internal Rivalries and Foreign Threats 1869-1879). Die vorliegende Sammlung ist nicht thematisch,  sondern durch Absender und Empfänger einer Korrespondenz definiert. Dieses vielleicht eher proto-  kollarische Auswahlkriterium kann den Reiz einer Sammlung ausmachen. Zieht man aber die geringe  Zahl der Dokumente (in der Edition 97, die aber realistisch noch zu reduzieren ist) für 8 Jahrhunderte  in Betracht, so wird klar, daß dies für den Historiker nur Einzel- und Bruchstücke sein können, die erst  durch Heranziehung weiterer Quellen — falls für die äthiopischen Geschichte vorhanden — zu einem  Bild und Verständnis der angesprochenen Ereignisse und Vorgänge führen können.  Im Titel des anzuzeigenden Werks ist der Untertitel als erstes zu beachten, differenziert er es doch  von seinem Vorgänger, aber auch Bezugs- und Ergänzungswerk des gleichen Autors: Leffere fra 7  pontefici romani e i principi etiopici: (secoli XIT - XX), Citta del Vaticano (Biblioteca ApostolicaUrTrC| dıe Offenbarung 1m Fleısch, das annahm ıIn der eiılıgen Jungfrau -

Hıer bedürfte künftig einer systematischen Erfassung und präziseren Übersetzung des koptischen
Vokabulars nıcht 1U In en ymnen, sondern diıese Untersuchung wäre auf alle ägyptischen lıturg1-
cschen Quellen auszuweıten, WIeE 1€6S für dıe syrischen und armenıschen Zeugen erfolgt ist (s Aazu
die eıträge VO  —_ de Halleux, TOC SOWIE Wınkler | OD. CHa

Man AC| zudem aut das unterschiedliche Vokabular, worauf bereıts In dieser Disseration
(P aufmerksam gemacht wurde:

In Hs hat uUuNns auferweCckt,
In M5/5 hat uns lebendig gemacht ...
Da der utor selbst A mehreren Stellen betont hat, daß grober Wert auf die präzıse Übersetzung

des koptischen Vokabulars gelegt wurde, Nl 1er auf dıie Notwendigkeıt eıner sechr SCHAUCH Jjeder-

gabe des übernommenen Formelguts AaUSs den Glaubensbekenntnissen In diesen lıturgischen Quellen
aufmerksam gemacht, worüber In den etzten beıden Jahrzehnten, W dıie syrıschen und armeniıschen
(sowıe teilweise uch koptischen, äthıopischen und georgischen) Formeln angeht, Cuec Erkenntnisse
ber dıe Entwicklung des Formelguts vorlıegen:

Die altesten Quellen bezeugen folgende Formulierungen: »CI ahm eınen e1b I1« (SYT.
23 arı gu gu qu.l[llfhil  » ete:) und »6r wurde Mensch« (SYI Za L2007; ALr Enbıe uuır äath
{N7 ANA:: etc.) Dann wurden aufgrund der christologischen Streitigkeiten Neologismen geschaffen:

(1) für dıe Inkarnationm »CT ver/leriblichte SICH« (SYE ZAEENNZ ALIT ath A 1 OD:), spater
SOgar. CC iınkarmerte SıCh« ECAPKOUN (Syr. amIAL; nıcht In armenıschen Quellen! kopt. AyYOICAPZ),

(2) für dıie Menschwerdung: »CI ınhomi1sıerte siıch« EVOAVÜpOTNGE (Syr Za SNZ: ALIIL

kopt9ath An -NAa:)
Be1l den christologischen Auseinandersetzungen glic INa das ursprünglıche, heimische Vokabular

miıt der Schaffung VO'  > Neologismen zunehmend A das griechische Vokabular (e£. ECUPKOUN
EVOAVÜpPONNOE) I ieser Prozeß der zunehmenden Angleichung des eigenen syrischen bZzw. armen1-
schen Vokabulars A das griechische fand VOTI em während des Jh.s sta) abgeschlossen Wal 168

Entwicklungsprozeß mıiıt dem
abrıele Wınkler

(OQsvaldo Raımner1, Lettere ira ponteficı romanı princıp] et10p1CI (SEC.
Version1ı integrazlion1. Citta del Vatıcano Chivio Segreto Vaticano), 2005

Il Collectanea Archivı Vatıcan, 559, 346 Seıiten, ISBN HRE S43

Zr äthiopischen Geschichte o1bt IN I1U1X wenıge zusammenfassende, thematiısch bestimmte und geOrd-
efe Quellensammlungen. Eın Teıl der äthıopıschen Chroniken sınd 1m{ erschlienen. Beccarı
veröffentlichteSseıne monumentale ammlung Rerum aethiopicarum SCTIDLIOTES occıdenta-
les mnedıit:ı saeculo AT ad XIAX, Vol 1=1  e Für das 19 Jhdt g1ibt SN ıne ammlung VO  — CNIV- und
Quellenmaterıal der verschiedensten Art, ın TEe1I thematıschen Teilbänden mıiıt den cta Aethiopica,
s ( Correspondence and Treatiıes O-T Tewodros and hıs Contemporaries-
Inferna. Rıvalrıes anı Foreign Threatsn DiIie vorliegende ammlung ıst N1IC thematisch,
sondern durch sender und Empfänger einer Korrespondenz definıiert. Dieses vielleicht her .O-
kollarısche Auswahlkriterium ann den Reı1z einer ammlung ausmachen. 1e I11all ber dıe geringe
ahl der Okumente (n der FEdıtion 9 , e ber realıstisch och reduzıeren ist) für Jahrhunderte
ıIn eirac wIırd klar, daß 168 für den Hıstorıker 11UT Eınzel- un! Bruchstücke sSeIN können, dıie TSt
uUrc Heranziehung weıterer Quellen für die äthiopıischen Geschichte vorhanden einem
Bıld und Verständnıiıs der angesprochenen Ereignisse und orgänge führen können.

Im 1fe des anzuzeigenden er ist der Untertite]l als erstes eachten, differenziert doch
VO seinem Vorgänger, aber uch Bezugs- und Ergänzungswerk des gleichen Autors LTettere [Ta

ponteficı romanı DTINCIDI ef10PICH (secolı D XX} Citta de]l Vatıcano (Bıblıoteca Apostolıca
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Vatıicana) 2008 (Studi estl, 412.); 1M Vorwort 11 erwähnt, aber NIC| ıIn der Bıbliographie 33°
aufgeführt. Es iıst strenge Publıkationspraxis der Reıihe Studi e est*, herausgegeben VO  _ der Bıblioteca
Apostolıca Vatıcana, Quellen und Dokumente 11UT In der Originalsprache veröffentliıchen Der VOI-

lıegende anı omm somıt dem Bedürfnıs ıtahlhenıscher Leser ach und j1efert In erster Linıe ıtalenı1-
sche Übersetzungen den Y1 Okumenten In Lettere (2003) dıe dort In den jeweılıgen rıgınal-
sprachen ( G9°Z, Amharisch, TaDI1SC! Portuglesisch, Italıenısch. Französısch und Englısch
ediert SINnd. och werden uch anderssprachıge Leser Z diesem and greifen, W sıch umm
dıe [ ektüre VOoOn Okumenten In GS8Z Amharısch der Lateın handelt; diese Feststellung wırd fre1-
ıch mıt einer gewIssen reservabıo mentalıs getroffen: Rez erinnert sıch AUuUsSs den etzten Lehrjahren
Reaktionen seiner Hörer be1ı Angabe (8)8! Sekundärliteratur In Italıenısch, ber uch Französısch und
Danısch, und A den Ausspruch ('oser1us In ähnlıcher Sıtuation VOT langen ahren In Tübingen:
Italıenısc gehört den klassıschen prachen Europas, ber diese klassıschen prachen werden N1IC
mehr gelernt Be1 den genannten Übersetzungen handelt sıch ZU größeren Teıl Neuüber-
setzungen des Herausgebers, gekennzeıichne mıt Be1 wichtigeren Stücken der ammlung, dıe
In der Forschung bearbeiıtet und behandelt worden €e1 handelt sıch zume1st
mıiıttelalterliche un! frühneuzeıtlıche Korrespondenz ıszA Anfang des E Sa Regierungszeıt
des Ddusneyos werden vorhandene ıtahenısche Übersetzungen anderer Autoren SOWIE solche In
Lateın zume1s zeıtgenössische VON Briefen äthıopıischer Könıige und Fürsten A den Papst), portugle-
sısche, spanısche, französısche un: englısche Übersetzungen gegeben Die Übersetzungen Raılinerıis
SINd, der hauptsächlichen Ausgangssprache Lateın, In [lüssıgem Italıenısch gehalten, em
INan das NIC: immer SaAllZ vermeıdende Harr des Lateinischen 11UT wen1g nmerkt ach den bisher
besprochenen VErSIONIT des ntertitels den integTaZzIiON!: /7/u den Yl In 'ettere 2003 veröffentlichten
Okumenten fügt Raıiner1 sechs weıtere hInzu, cd1e In chronologischer Eınordnung und unter Be1-
behaltung der Numerierung mıt 10a (Brıef VO aps Leo and Önlg Loabnä-Doangoal mıiıt UC|  e
wünschen ZUTr Allıanz mıt ortuga AUus dem Jahr 10b (Brief VO  — aps Leo dıe Priester
und Fürsten Athiopiens, mıt der Aufforderung, Glauben und der Allıanz mıt ortuga. festzuhal-
ten, gleichen Datums), 12a (Brief VO aps Clemens VIL Önlg Labnä-Doangal Aaus dem Jahr
15a (Brief VON aps Pıus Bıschof Andrea de Oviedo In Athiopien, mıt der Aufforderung, Önıg
Mınas VO  — Athiopien bıtten, mOge se1ıne (jesandten 7U Konzıl VOINl TIrient schicken, AUS dem
Jahr 55a (Brief VO  — aps Clemens AI Könı1g Y Ostos, mıt ank für dıe uiInahme VO  — MiIsSs-
s1ionaren und Geschenken, AUS dem Jahr und 90Ja (Brıef VON Kailser aylä Sallase das Pontifi-
CIO olleg10 t10DP1CO anläßlich dessen 5Qjährigen Bestehens, AUSs dem Jahr bezeichnet

Der and Ist für sıch selbständıg lesen und gebrauchen, da neben den besprochenen ber-
setzungen erster Stelle den UOrıiginaltext och eıiınmal abdruckt Allerdings ist der Anmerkungs- und
bıblıographische Apparat In 'etftere 2003 umfangreıcher. DiIie lebendige Kolumnenzeıle auf den UNSC-
raden Seıten mıiıt Inhaltsangaben ermöglıcht rasche Orientierung; Bıbliographie und Namensregister
(S 323-346) schlıeßen den and ab

Der Tıtel mıt dem Teıl E e verdec| In seiner glatten Linearıtät für Jahrhunderte das
Bruchstückhafte. Zufällige, Unzusammenhängende der Beziehungen der Kuriıe Athiopien, seinen
Monarchen, Fürsten und auch Klerus. Dies äßt sıch anschaulıch eiInem »enNTtzZeITLIEN, berein1g-
[CEN« Zeıtdiagramm zeigen, das WIE entzerrtie geographische Karten N1IC dıe physıkalısche Entfer-
NUuNg, sondern dıe benötigte eıt für ıne Reıise zwıschen bestimmten Trien anzeıgen, sOmıt reale Ent-
fernungen un: stande aufweılısen den zeıtlichen Abstand zwıischen den einzelnen Stücken und dıe
tatsächliıche Enge und Dıchte der Beziehungen zwıschen den jeweılgen Korrespondenzpartnern De-
legt, 168 besonders 1m ezug darauf, ob worten erfolgten, der ob dıe Korrespondenz einseıt1ig
Wa  — Hıer ist schon anzumerken. daß dıe Dokumentationsgrundlage In der ege ails ammlung (Eın-
un: Ausgang) 11UT eINeEs Korrespondenzpartners darstellt zume1s Bıbliıoteca Apostolıca Vatıcana:
Archivio degreto Vatıcano, In geringerem Maße andere ammlungen Portugal, Ordensarchive|). Hın-

In der epe die Dokumentatıon (Ein- WI1IE Ausgang) der Gegenseıte zume1s des äthıop1-
schen Kön1gs, äthıopıischer Fürsten, ber uch Klerıker, darunter europälsche) In Athiopien. SO ist L1UT
schwer nachzuprüfen, ob und In welcher Form dıe Schreiben AUus Europa dıe jeweıulgen mpfänger In
Athiopien erreichten. Das Gleiche gılt für dıe Schreiben Aaus Athiopien: [1UT wenıge AUS dem ıttel-
er und der frühen Neuzeiıt sınd 1m äthıopıischen lext (G3:3Z der Amharısch) erhalten: zwischen
dA1esen Orıginalen und ihrer Rezeption e1m Empfänger lıegen NIC: kontrolllerende Übersetzun-
SCH
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Das Diagramm könnte verfeınert werden Man könnte als eıtere Spalte dıie ‚gabe der ermitt-
ler nd Otfen anfügen der Ausstellungsort WAaTe der äthıopischen Monarchen und Fürsten
mıit ihren beweglichen und wechselnden Residenzen interessant Als durch den Raumbedarf für den
Druck wesentlıiıcher optischer achte1 1STt e »gestauchte« Zeıtachse zwıischen den aten der einzel-
NCN Okumente anzugeben: jJer muß der l eser dıe stande optisch durch dıie räumlıche Umsetzung
der angebenen aten

Die Überlieferungslage ist besonders für dıe Iteren Stücke gänzlıc. unterschiedlich en VeETCIN-

zeiten Originalen VO  — Brijefen äthiopischer Könige stehen (Mehrfach--)Übersetzungen VO  —x oft UNgC-
erkun ntwurie VO und erıchte ber Schreıiben werden als gesonderte Stücke gezählt;

ügte 11a diese Doppelungen würde sıch dıe ahl Schreiben och einmal VEITINSCIN
DIiese ahl nähme weılıter ab chiede INa Stücke dıe eindeutıig N1IC VO  —; Monarchen der Fürsten
Sstammen und besonders dıe protokollarıschen Nıchtigkeıiten besonders des A) Aus FEınzel-

andere okumente WIC z Nr ber auch el spater Nr auft Korrespondenz cdıe
NIC erhalten 1ST NT als Ausgangspunkt dıe Legende VO » Priester Johannes« Wal gerade cdıe
Welt gEeSETIZL worden 1ST TG Botschaft und Anfrage VO  ; aps Alexander [ 11 Blaue« unbekannt
IST der ote und der Weg, den dieser Brief nehmen sollte Der Priester Johannes taucht ann och
folgenden Stücken als TesSsSa auf IS anfangs des 16 Urc Bekanntwerden des wirklıchen
Athıiopıien und SC1I11C5S christliıchen Königreichs, UrC| dıe portuglesischen (GGesandtschaften un! das

Eingreifen des Expeditionskorps VO Dom Christavao da (Gama 1 den Krıeg dem muslımıschen
Invasoren Ahmad Gran der her enttäuschenden — Realıtät weıichen muß DIie NırT. und sınd 11UL

sehr ndıre. Botschaften des Kön1gs Zr -Ya‘qob Die folgenden Schreiben der Päpste sınd ı
sentlıchen Empfehlungsschreiben für katholische Priester und Miıssıonare, dıe ach Athıiopien rTe1SCIL,
für cdıie keıne Gegenkorrespondenz vorliegt. Trst mıt dem konsistenteren Bünde!l Okumente 210 Nr.

1eg CIM Fall konkreten Austausches ber polıtısche und relig1öse Anlıegen VO  S Darunter ist dıe NT.
C(C'onftfessio (Taudıu CIM allgemeıines Sendschreiben Iı Glaubensfragen dıie katholische Christenheıit,
das den äthıopıschen (Glauben vorzüglıch definıiert, und N1IC. UmMSONST miıt der Nr. SC1IMN äthiopisch-
katholisches Gegenstück AUS der er des ZU atholızısmus übergetretenen KÖn1gs SUSINYyOS fin-
det. Miıt den NırT. B 1eg CI Beispiel für polıtısche Korrespondenz und Intervention der Kurie 1
interne polıtısche Probleme Athıopıiens VOI, WE der aps versucht zwıischen Ön1g SÄärsä-Dongoal
und dem mıiıt den Türken verbündeten Bahr--Na} Yoshaq vermuitteln. Als weıteres, be1l weıtem

umfangreıichstes und kohärentes Bündel folgen dıe NT. 29-49; 1er handelt sıch dıe KOorrespon-
enz der Päpste mıt Köni1gs SUusSanyoSs. [Dieses katholische Intermezzo wırd wırd uUurc den Sieg der UOI-

Odoxen Parte1 und den Regierungsantrıtt des Sohnes Fasılädäs mıt folgender Abschließung Athıop1-
CS VO Ekuropa und N1IC NUT dem katholıschen, beendet DıIie WENISCH und einseltigen Schreiben AUS

Rom AUS dem 17 und 18 Jhdt sınd enn uch wıeder Empfehlungsschreiben für katholische Priester
und Miıssıonare, WECNnN Ial VO'  — dem außergewöhnliıchen arabıschen (und ZU SCIINSCICH Teıl thiop1-
schen) Brief (Nr. 9Z) Iyasus absıeht, der, sollte authentisch SCHHL, Fall VO  — rel1g1ÖöS-
polıtischer Geheimdiplomatıie darstellt. Miıt dem Jhdt. andert sıch der Charakter der Schreıben,
Sahnz ınklang mıt der sıch andernden Welt Mıt NT. 65 und dem Gelöbnıiıs Noaguse, den katholi1-
schen (Glauben anzunehmen, 1eg och eiınmal CIM uC. Geheimdiplomatıe VOI, mıt NT. TZe der
des Papstes und dıe Freiılassung der ıtahenıschen Gefangenen C der aC| VOIl Adua, ıst ohl
das nde der der offizıellen Korrespondenz abzulesenden — polıtischen irksamkeıt der Kurıe
erreicht Dann andert sıch WIC gEeSagL, die Welt, äandern sıch dıe edien, mıt denen Diplomatıe be-
rTIieben wırd und ohl uch die des atıkans dieser Welt Abzulesen IST 168 rapıden N1-
veauvertall der ausgewählten und edierten Okumente Nunmehr handelt sıch sekundäre Be-
richte ber Audıiıenzen Hofberichterstattung ber mündlıche Ansprachen anläßlıch (Ordens- und
Preisverleihungen bIs hın Zeitungartikeln, cdıe der Tıtel genannten Gattung »lettere« weder VO

Urheber och VO  —; der Fkorm her gerecht werden Man ann 1Ur vermuten, daß der Herausgeber AUS

TCIMN protokollarıschen (Gründen diıesen Stücken Aufnahme ammlung gewährt hat ımmerhın
ern I1a ber dort den Neologısmus Neanthopolıs für 1$ (S 84) vgl Neanthopolıs der
lateinıschen Vıicıpaedia http /la wıkıpedia org/wiki/Neanthopolıs; http /a wıkıpedia OT@/WIKI
Dısputatio Neanthopolıis Es Mag natürlıch SCIM daß Jhadt andere Quellen als cdıe offizielle Hof-
korrespondenz Aufschluß ber dıe wirklıchen orgänge und dıe der Akteure darın geben VO'  —

der Dokumentierungslücke verursacht Urc Telefon und andere edien 9ahnlz abgesehen
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alner]1 ist für dıe beıden Bände der eftere csehr danken, ermöglıchen S16 doch dem Hıstoriker
und einem interessierten um die ] ektüre vielsprachiger und In Publıkationen weıt verstireuter
Okumente mıt einheıtlıcher Übersetzung un! wıissenschaftlıcher Kommentierung. So uch ReZz., der
sıch abschließen! VO  b dem guazzabuglo der Stücke nde des 19., ab- und nıcht 11UT AUSs

beruflicher Idıosynkrasıe als Mediäviıst wıeder den 1e]1 gehaltvolleren, mehrere Jahrhunderte Iteren
Okumenten In wıederholender L ektüre zuwendet.

Manfred Kropp

Between the CataraCcCis Proceedings of the 14143 Conference for Nubıan Studies,
W arsaw University, P August September 2006, Polısh Centre of Mediterra-
1NCcAan Archaeology, Warsaw Unıiversity. PA  Z upp Ser vol Z (2008) vol Z
2] 42 (2010) 37+812 Seıten, hrsg. VO  — (substantiıve edıtors) Wlodzimierz (J0d-
lewsk1 und dam Layltar (Preis 7} C}
Als Fortsetzung der bisherigen Konftferenzen für nubıische Studıen (Essen, 1969 Warschau, 19772
Chantılly, 1975 Cambrıdge, 978 Heıdelberg, 198572 Uppsala, 1986 Genf. 1990 ılle, 1994
Boston, 1998 Rom, fand In Warschau dıe 1r Konferenz sta: deren kta In TE1 opulenten,
zugle1c: großformatigen Bänden vorliegen (edıtorIisc| echnet Ian 11UT Z7wel Ände, we1ıl and AUS

Zzwel Faszıkeln mıt einer durchgehenden Pagınierung besteht). er erste and Maın papers) umfaßt
Hauptreferate mıt Zwel Grußadressen, der zweıte (Session papers) dıe eferate, dıe In verschiede-

nen Sektionen dıe das Programm vorsah gehalten worden SInd. Es tiınden sıch insgesamt Be1-
die nunmehr gedruc) NIC: mehr ach dem bereıts durchgeführten Programm bZzw. ach

alphabethischem Prinzıp der 2006 vorgelegten Zusammenfassungen f  stracts), sondern ach hıstori-
schen und formalen (Grundsätzen aufgeteilt worden SINd: Allgemeınes eneral, 3-36), Feldforschung
(Fıeldwork, 39-308), Vorgeschichte (Prehistory, 311-385), erma-Napata-Meroe S  \ ach-
Meroe CANrıstlıche Königreiche (Post-Meroe-Chrıistıan Kıngdoms, 595-726) und cd1e Werkstätte
(Workshops, 729-787) mıt UTr englısc geführten Dıskussionen. Leıiıder wurden dıe » Abstracts« VO  ;

NIC abgedruckten Beıträgen (ca 78) N1IC mehr aufgenommen, Was das Gesamtbild der Tendenzen
der Nubienforschungen verdunkeln

Eın UÜberblick ber dıe veröffentlichten eıträge zeıgt thematısche Schwerpunkte, dıe für das Profil
dieses Jahrbuchs VO besonderem Interesse Ssiınd. Man en In erstier Linıe nıcht 11UT die chrıst-
lıchen Königreiche Nubiens, sondern uch d} d1e Chrıistianıisierung Nubiens und dıe amı verbunde-
NCN Aspekte der nubıisch-christlichen Lebensformen, denen sowochl prachen, Literaturen, relıg1öse
Auseinandersetzungen, Onchtum als uch Archiıtektur und Bılder gehören S1e Iassen sıch NIC: hne
allgemeıne Kenntn1isse, besonders der meroıltischen Periode verstehen, obwohl INan uch iragen muß,

VOIN » Post-Meroe« als termınus technıcus gesprochen wiırd.
DIe Herausgeber 1efern hlerzu keine Erklärung, SIE sprechen 1m Gegenteıl 1Im Vorwort Band 2/1

(S korrekter Weıise VOIN der »post-Meroitic292  Besprechungen  Raineri ist für die beiden Bände der /e/fere sehr zu danken, ermöglichen sie doch dem Historiker  und einem interessierten Publikum die Lektüre vielsprachiger und in Publikationen weit verstreuter  Dokumente mit einheitlicher Übersetzung und wissenschaftlicher Kommentierung. So auch Rez., der  sich abschließend von dem guazzabuglio der Stücke Ende des 19., 20. Jhdts. ab- und — nicht nur aus  beruflicher Idiosynkrasie als Mediävist wieder den viel gehaltvolleren, mehrere Jahrhunderte älteren  Dokumenten in wiederholender Lektüre zuwendet.  Manfred Kropp  Between the cataracts. Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies,  Warsaw University, 27 August - 2 September 2006, Polish Centre of Mediterra-  nean Archaeology, Warsaw University. PAM Suppl. Ser. vol. 2, 1 (2008), vol. 2,  2/1-2 (2010), 337+812 Seiten, hrsg. von (substantive editors) Wlodzimierz God-  lewski und Adam Lajtar (Preis 376,00 + 380,00 + 375,00 zı = ca. 282,75 €)  Als Fortsetzung der bisherigen Konferenzen für nubische Studien (Essen, 1969 - Warschau, 1972 —  Chantilly, 1975 — Cambridge, 1978 — Heidelberg, 1982 — Uppsala, 1986 — Genf, 1990 — Lille, 1994 —  Boston, 1998 — Rom, 2002) fand in Warschau die 11. Konferenz statt, deren Akta in drei opulenten,  zugleich großformatigen Bänden vorliegen (editorisch rechnet man nur zwei Bände, weil Band 2 aus  zwei Faszikeln mit einer durchgehenden Paginierung besteht). Der erste Band (Main papers) umfaßt  18 Hauptreferate mit zwei Grußadressen, der zweite (Session papers) die Referate, die in verschiede-  nen Sektionen — die das Programm vorsah — gehalten worden sind. Es finden sich insgesamt 80 Bei-  träge, die nunmehr gedruckt nicht mehr nach dem bereits durchgeführten Programm bzw. nach  alphabethischem Prinzip der 2006 vorgelegten Zusammenfassungen (Abstracts), sondern nach histori-  schen und formalen Grundsätzen aufgeteilt worden sind: Allgemeines (General, 3-36), Feldforschung  (Fieldwork, 39-308), Vorgeschichte (Prehistory, 311-385), Kerma-Napata-Meroe (389-592), Nach-  Meroe christliche Königreiche (Post-Meroe-Christian Kingdoms, 595-726) und die Werkstätte  (Workshops, 729-787) mit nur englisch geführten Diskussionen. Leider wurden die »Abstracts« von  nicht abgedruckten Beiträgen (ca. 78) nicht mehr aufgenommen, was das Gesamtbild der Tendenzen  der Nubienforschungen verdunkeln läßt.*  Ein Überblick über die veröffentlichten Beiträge zeigt thematische Schwerpunkte, die für das Profil  dieses Jahrbuchs von besonderem Interesse sind. Man denke in erster Linie nicht nur an die christ-  lichen Königreiche Nubiens, sondern auch an die Christianisierung Nubiens und die damit verbunde-  nen Aspekte der nubisch-christlichen Lebensformen, zu denen sowohl Sprachen, Literaturen, religiöse  Auseinandersetzungen, Mönchtum als auch Architektur und Bilder gehören. Sie lassen sich nicht ohne  allgemeine Kenntnisse, besonders der meroitischen Periode verstehen, obwohl man auch fragen muß,  warum von »Post-Meroe« als terminus technicus gesprochen wird.  Die Herausgeber liefern hierzu keine Erklärung, sie sprechen im Gegenteil im Vorwort zu Band 2/1  (S. XIIT) korrekter Weise von der »post-Meroitic ... period«. Zwar könnte man den /apsus linguae  »Post-Meroe« übersehen, dahinter verbirgt sich m. E. viel mehr, als im ersten Augenblick erkennbar  wird. Mero@ (Mepön)' ist die antike Bezeichnung einer Stadt in der Butana-Steppe, am östlichen Nil-  63  Die »Abstracts« — alphabetisch geordnet — sind zwar in den Konferenz-Unterlagen von 2006 ent-  halten gewesen, aber allgemein kaum zugänglich. Aufgrund des Beitrages über die Christianisie-  rung Nubiens (s. oben S. 123-146) habe ich mich entschlossen, eine etwas umfangreichere Be-  sprechung des Konferenzbandes vorzulegen, um u. a. zu zeigen, daß die Präferenz einer Sprache  in der geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung unzulässig ist. Der Verweis auf einige  deutsche Monographien, Abhandlungen, Beiträge und auch auf eigene Untersuchungen (die  meist deutsch erschienen sind) soll die Fragilität der Ergebnisse, wenn diese nur auf der Basis ei-  ner einzigen Forschungssprache zustande kommen, verdeutlichen.  Claude Rilly glaubt in seiner beachtenswerten Untersuchung ( Enemy brothers. Kinship and rela-  tionship between Meroites and Nubians [Noba]/, , 211-225) in dem griechischen Toponym die alt-  ägyptische Transkription von Mrw.f über das meroitische Medewi zu erkennen (ebd., 213). Ver-per10d«. /war könnte INa den /apsus linguae
» Post-Meroe« übersehen, ahınter verbirgt sıch 1e] mehr, als 1mM ersten Augenblıck erkennbar
WITd. MerToe (Mepon)' ist dıe antıke Bezeichnung eiıner In der utana-Steppe, A Ööstlıchen Nıl-

Die » Abstracts« alphabetisch geordne' Sınd ZWAaAl In den Konferenz-Unterlagen VON 2006 ent-
halten SCWESCHI, ber allgemeın aum zugänglıch. ufgrun des Beıtrages ber die Christianisie-
IunNng Nubıiens (s ben 123-146) habe ich miıch entschlossen, 1iNne IWAas umfangreichere Be-
sprechung des Konferenzbandes vorzulegen, zeigen, daß dıe Präferenz einer Sprache
In der ge1Istes- un! kulturwıssenschaftlıchen Forschung unzulässıg ist. Der Verwels auf ein1ge
eutfsche Monographıien, Abhandlungen, eıträge und auch auf eigene Untersuchungen (diıe
me1st deutsch erschıenen SIN soll die Fragılıtät der Ergebnisse, WCIN diese L1UT auf der Basıs e1-
1CT einzıgen Forschungssprache zustande kommen, verdeutlichen.
Claude 1y glaubt In seiner beachtenswerten Untersuchung ( Enemy rothers. Kınship and rela-
TONSAID between Meroıiıtes and Nubians [Noba], L, 71 In dem griechischen 10oponym dıe alt-
ägyptische Transkrıption VOIN Mrw.tüber das meroıntische Medewı zu erkennen (ebd., 213) Ver-
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auf gelegen, dıe mıt der etzten ASse des kuschitischen Reıiches In Verbindung gebrac| wird S1ie
faßt e1in umfangreiches urban bebautes Gebiet, das INan historisch gesehen me1st mıiıt dem schon ange
bekannten TIE voller kleiner Pyramıden gleichsetzte. Die ber 100 re andauernden archäolo-
gischen Forschungen haben se1it John arstang (1876-1956) und seinem ecam viele einzelne JTempe!
und Stadtanlagen fragmentarısch freigelegt, jedoch ange NIC vollständıg. DiIe Zerstörung durch dıe
Aksumıiter (FNH NrT. 285, 286) In der des (SAr. gılt als nde dieser Stadt“, amı muß
gefragt werden, ob dıe Herausgeber unter ıhrer Bezeichnung » Post-Meroe« dıe eıt ach dem Sie2
ber dıe Meroiten bıs ZUT Entstehung der christlichen Königreiche meılnen 1er ergeben sıch unter-
schiedliche Datiıerungen auf der Basıs VO FNH-Daten, auf die INan sıch berufen Versucht)3,
der ob sıch ınfach dıe Periode der Hellenisierung des südlıchen Nıltals handeln soll aTiur
spräche dıe röffnung dieses e1ls durch den Beitrag VO Gabor Lassanyı ( Z umulus burıals and the
nomadıc populatıon of Fhe Fastern esert INn Jate ntbquıily, IL, 595-606) ber dıe nomadısiıerenden
Barbaren In der Ostwüste des eutigen Agypten und des an In der Spätantıke. uch weıtere
Untersuchungen, sowochl VO  — Tomas Hägg ( Nubzan TE revısıted, H. 619-623) als uch VO  — TIuUr
Muskı (Z7he formatıon of the Nobadıan SOCcıal changes IN lower Nubıa In late Antıquity, 1L,
607-617) lJassen dıe hellenisierte Spätantıke 1mM Nıltal auiferstehen und hınterlassen den Eindruck, daß
ıe verantwortlichen Herausgeber, dıe Warschauer Professoren Wiodziımilerz Godlewskı und dam
Lajtar, unter der Bezeichnung » Post-Meroe« dıe Spätantıke ate Antıquity) subsumieren möchten,
obwohl ann uch ZWEI eıträge VO  — Ivan Ladynın ( Nectanebo In Ethiopia: COMMENLATV O Dio0od.
VE DL IL, 527-534) und dam J1 ukaszewı1cz ( Cornelius 'allıs anı the DeEZINNINGS of Roman policy
INn Nubıa, 1L, 535-540) dıie dem vorausgehenden Teıil »Kerma-Napata-Meroe« eingegliedert worden
sınd azu gehören ollten Man gewıinnt den INATUC: daß unzeitgemäß Ist, den etzten Abschnıiıtt
als » 1L.ate Antıquity and Chrıstian Time (or Per10d)« bezeichnen.

DiIie Versuche und Untersuchungen sınd VO'  — csehr unterschıiedlicher ualıta) und ubstanz, Wdas

Konferenzakten immer häufiger erkennen lassen. Das resultiert einerseılts AUuUSs den orgaben, daß 11UT

M)- bZw. 30minutige orträge gehalten werden dürfen, andererseıts AUS der atsache, dal 11U1

einıgen Autoren ermöglıcht wırd, größere Untersuchungen veröffentlıchen en einigen aupt-
referaten, die und mehr Seıiten umfassen 1mothy Kendall; WLy dıd Taharga IL,hıs tomb
al Nurı1?, I‚ 117-148; Laszlo ÖrÖök, From chıiefdom »SCLMECNLATV Tale«. Meroıtiıc tudıes. personal
VIEW, } 149-178), g1bt uch unter den »Session solche, dıie 1ıne (Grenze VO  —_ Seıiten über-
schreıten (Bozena Mierzejewska, Intercessio perpetua. The Nubıans an theır eavenl!y allıes IN Daln-
INZ, 7B 653-674). /war rklärt diese atsache nıcht alles, bedingt ber dıe Notwendigkeıt unterschied-
lıcher Bewertung der Berichte und Untersuchungen.

Beıspielhaft äßt sıch der Vortrag VO  —; Obhuskı als problematısc NECNNECIL, der dıe eıt der C1-

sSten nachchristlichen Jahrhunderte bıs den ‚.nfängen des behandelt. Er versucht In einer fast
unüberschaubaren Kontextualıtät VO  $ Parallelen AUus Hawaınl bZzw. AUS dem ()axaca- Tal (Kultur der
Olmeken) ber dıe sozlalen Stru  uren Nobadıens dozieren un! €e]1 och Friedrich Engels mıt
einem merkwürdıigen 1INnWweIls (Engels 197 231-33) einzubezıehen (IL, 609b).“ An and Aeses Be1-

tiefte Ansıchten Sınd selner Monographie »Le meroitique 61 amlılle Iınguist1que«, Leuven
2010, entnehmen.
DiIie Diıiskussion darüber WarTr VO  —; langer Dauer, insbesondere we1l dıe Itheim-Stiehl-Schule
(Franz Altheım uth Stiehl, Christentum oten Meer, Berlın K 1971 IL bemüht
WAarl, das atum sehr spät ANZUSEIZEN und VO  — der Zerstörung Mero&es urc dıe Blemyer In den
Jahren 291-297 sprach (ebd L 430), Was eute aum mehr verireien Ist.
Es bleibt immer och strıttig ob 111A111 dıe ablıerung der nubıschen Königreiche mıt basılıskos
Silko anfangen soll der TST mıt der Vereinigung der beıden Reıiche Nobadıen mıt Makurıen
UrCc Ön1g Merkurı10os.
Es erscheıint gewagt und problematısc. uch e1m Harvard-System auft klassısche phılo-
sophısche er uch andere) [ ıteratur mıt den Erscheinungsdaten der jeweılıgen Übersetzungen

verwelsen. In dıesem Fall handelt sıch »Ursprung der Famlılıie, des Privateigentums un:
des Staats« (1854)
In einem anderen Beıtrag (IE 637) wird qauf dıe polnısche iragmentarısche Übersetzung VON

Robert de Carı (übrıgens AUsSs dem Englıschen, sıc! falsch hıngewlesen: De arı 1997; WIE allge-
meın bekannt se1ın sollte, Sınd ıttelalterliche Namen als Robert de arı ( ach zıt1e-
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spıels bietet sıch ıe rage ob möglıch Ist, In einem Vortrag OM 1() Seıiten (zweıspaltıg gesetzt),
In dem schon ıer Seıiten der Bıblıographie (54 Eintragungen) 11UT den Verweisen” ach dem 5O8.
Harvard-5ystem, as dıe gesamMTE Edıtiıon charakterıisiert dıenen, eın umfassendes Thema sınnvoall

behandeln. Angesiıchts der Schlußfolgerung dieses Versuches ann dıie Antwort 11UT lauten nıhıl
NOVI, un! WENN manches denken o1bt, ann mündet CR In einem Forschungspostulat:

Christianızation Iso offered opportunıities for development and facılıtated the import of ideas
and [LESOUICECS. The role f the Church In the development of In the Sudanıc ıle Valley 1S obs-

nd has yel be tudıed (S H.
Dieses eispiel ält sıch beinahe beliebig erweıtern. Ahnliches findet sıch uch be1 vielen anderen

Autoren, dıe In diesen Rahmen aum ausführlıch besprochen werden können, 11a ann 11UT ihre Be1-
räge beispielhaft bennenen: das ragment einer Dissertation VO  —; Julıa Budka ushıte ‘Oomb
STOUDS INn Jate peri0d Thebes, HL 503-518), der 1ıne unıversalıstische Perspektive on Lewıs ea

The Invısıble WEeET. Revı:ew Oof the geopolıtical STAaLlus ot Kushıte / Twenty-Lifth Dynasty/E2ypt al
the heıight of ıts power and hıstorio02Taphıic. Nalysıs FELZIME Ie2aCY, I 465-476).

Miıt Ausnahme VO  — fünf französıschen Beıtragen VO.  — Charles Bonnet (L’occupatıon egyptienne d

'nuvel Empuire294  Besprechungen  spiels bietet sich die Frage an: ob es möglich ist, in einem Vortrag von 10 Seiten (zweispaltig gesetzt),  in dem schon vier Seiten der Bibliographie (84 Eintragungen) nur den Verweisen” — nach dem sog.  Harvard-System, das die gesamte Edition charakterisiert — dienen, ein so umfassendes Thema sinnvoll  zu behandeln. Angesichts der Schlußfolgerung dieses Versuches kann die Antwort nur lauten: n7h//  NOVI, und wenn manches zu denken gibt, dann mündet es in einem Forschungspostulat:  Christianization also offered great opportunities for development and facilitated the import of ideas  and resources. The role of the Church in the development of state in the Sudanic Nile Valley is obs-  cure and has yet to be studied (S. IT, 612b).  Dieses Beispiel 1läßt sich beinahe beliebig erweitern. Ähnliches findet sich auch bei vielen anderen  Autoren, die in diesen Rahmen kaum ausführlich besprochen werden können, man kann nur ihre Bei-  träge beispielhaft bennenen: so das Fragment einer Dissertation von Julia Budka (Kushite tomb  groups in late period Thebes, II, 503-518), oder eine universalistische Perspektive von Lewis Peake  ( The invisible superpower. Review of the geopolitical status of Kushite [Twenty-fifth Dynasty] Egypt at  the height of its power and a historiographic. Analysıs of the regime S legacy, II, 465-476).  Mit Ausnahme von fünf französischen Beitragen von Charles Bonnet (Z’occupation egyptienne au  Nouvel Empire ... Doukki Gel: L’apport d’archeologie, 1, 75-84) und Dominique Valbelle, Les tem-  ples thoutmosides de Pnoubs (Doukki Gel). L’apport de ’epigraphie et de T’iconographie, 1 85-93),  Catherine Berger el-Naggar ( Contribution de Sedeinga ... l’histoire de Ia Nubie, 1, 179-193), Mahfouz  El-Sayed (L"expedition de SeEsostris IIT au pays de Pount, IX, 431-438) und Svetlana Y. Bersina (Les  bagues en möetal avec les representations des reines meTOItiques, IX, 561-566) wurden alle andere eng-  lisch wiedergegeben. Einige der Vorträge, die gehalten worden sind (laut dem Programm waren 159  Vorträge und zwei Workshops angekündigt), wurden nicht aufgenommen, weil diese z. B. deutsch als  Konferenzsprache vorgezogen hatten°. Diese Entwicklung muß angesichts einer angestrebten wissen-  schaftlichen Pluralität als sehr bedenklich angesehen werden. Es zeigt sich immer deutlicher, daß die  Präferenz einer Sprache, in diesem Fall des Englischen, zur Verarmung des wissenschaftlichen Diskur-  ses führen muß, was u. a. auch die Literaturverweise (Bibliographic references; leider nur mit Mono-  grammen für die Vornamen), die fast durchgehend englischsprachig sind (mit einigen Ausnahmen),  bestätigen. Die unberücksichtigte Literatur macht deutlich, daß derartig sprachlich eingeschränkten  Acta keinen vollständigen und ausreichenden Einblick in die tatsächliche Nubienforschung bieten  können.  Bei der Gründung der ISNS (=International Society for Nubian Studies) in Warschau (1972) wurde  die sprachliche Pluralität, für die sich auch einer der Gründer dieser Gesellschaft, Prof. Kazimierz  Michatowski (1901-1981) - Altmeister der polnischen archäologischen Forschung — aussprach, noch  beachtet. Angesicht der vorliegenden Acta läßt sich nicht nur die »imperiale« Stellung des Englischen  (Amerikanischen) feststellen, sondern manchenorts auch die Unkenntnis von anderssprachigen Un-  tersuchungen, die für eine richtungsweisende Forschung unerläßlich sind. Beispiele dafür lassen sich  sowohl in den »Hauptreferaten« als auch in den Sektionsbeiträgen finden. Nebenbei ist zu bedenken,  daß in Nubien — sowohl in der Spätantike als auch im Mittelalter — mindestens drei Sprachen (grie-  ren sind. Man muß fragen, wie ein des Polnischen unkundiger Leser das erkennen soll. Daß es um  den mittelalterlichen Bericht über die Eroberung Konstantinopels von Robert de Clari (diktiert  von ihm auf Altfranzösisch um 1216) geht, der allgemein und maßgeblich in der modernen Publi-  kation: Historiens et chroniqueurs du Moyen Age (Bibl. Pleialade), Paris 1952 zugänglich ist.  Hier handelt es sich um die Stelle im LIV. Kapitel (in o. g. Ausgabe S. 44), in der der nubische  König als Pilger nach Rom und nach Santiago de Compostela Erwähnung findet.  Obwohl ich in meinen bisherigen Rezensionen — besonders in OrChr — diese Art der Verweise  (nicht nur für polnische Veröffentlichungen charakteristisch) schon oft als belastend für geistes-  wissenschaftliche Abhandlungen an den Pranger gestellt habe, kann ich auch diesmal nicht um-  hin, die dadurch entstandene Beeinträchtigung des konzentrierten Lesens und Rezipierens her-  vorzuheben. Der Mensch ist keine Rechenmaschine; auch wenn er der Fachliteratur kundig ist,  kann er nicht unbedingt erkennen, was gemeint ist, wenn die Angaben lauten, z. B. einmal Török  1988 (= Late Antique Nubia, so II, 617), und ein anderes Mal: Geschichte Meroes (I, 534)!  So u. a. mein Beitrag: Noch einmal zum frühen Auftreten der Christen in Nubien, der in diesem  Heft erscheint (vgl. S. 123-146).oukkı (rel. L’apport d’archeologıe, L,“ nd Dominique SHE. Les Fem-

ples thoutmosides de PnoubDs (Doukkı Gel). L’apport de l’epigraphie el de F’iıconographie,
Catherine Berger el-Naggar ( Contribution de edemg2a294  Besprechungen  spiels bietet sich die Frage an: ob es möglich ist, in einem Vortrag von 10 Seiten (zweispaltig gesetzt),  in dem schon vier Seiten der Bibliographie (84 Eintragungen) nur den Verweisen” — nach dem sog.  Harvard-System, das die gesamte Edition charakterisiert — dienen, ein so umfassendes Thema sinnvoll  zu behandeln. Angesichts der Schlußfolgerung dieses Versuches kann die Antwort nur lauten: n7h//  NOVI, und wenn manches zu denken gibt, dann mündet es in einem Forschungspostulat:  Christianization also offered great opportunities for development and facilitated the import of ideas  and resources. The role of the Church in the development of state in the Sudanic Nile Valley is obs-  cure and has yet to be studied (S. IT, 612b).  Dieses Beispiel 1läßt sich beinahe beliebig erweitern. Ähnliches findet sich auch bei vielen anderen  Autoren, die in diesen Rahmen kaum ausführlich besprochen werden können, man kann nur ihre Bei-  träge beispielhaft bennenen: so das Fragment einer Dissertation von Julia Budka (Kushite tomb  groups in late period Thebes, II, 503-518), oder eine universalistische Perspektive von Lewis Peake  ( The invisible superpower. Review of the geopolitical status of Kushite [Twenty-fifth Dynasty] Egypt at  the height of its power and a historiographic. Analysıs of the regime S legacy, II, 465-476).  Mit Ausnahme von fünf französischen Beitragen von Charles Bonnet (Z’occupation egyptienne au  Nouvel Empire ... Doukki Gel: L’apport d’archeologie, 1, 75-84) und Dominique Valbelle, Les tem-  ples thoutmosides de Pnoubs (Doukki Gel). L’apport de ’epigraphie et de T’iconographie, 1 85-93),  Catherine Berger el-Naggar ( Contribution de Sedeinga ... l’histoire de Ia Nubie, 1, 179-193), Mahfouz  El-Sayed (L"expedition de SeEsostris IIT au pays de Pount, IX, 431-438) und Svetlana Y. Bersina (Les  bagues en möetal avec les representations des reines meTOItiques, IX, 561-566) wurden alle andere eng-  lisch wiedergegeben. Einige der Vorträge, die gehalten worden sind (laut dem Programm waren 159  Vorträge und zwei Workshops angekündigt), wurden nicht aufgenommen, weil diese z. B. deutsch als  Konferenzsprache vorgezogen hatten°. Diese Entwicklung muß angesichts einer angestrebten wissen-  schaftlichen Pluralität als sehr bedenklich angesehen werden. Es zeigt sich immer deutlicher, daß die  Präferenz einer Sprache, in diesem Fall des Englischen, zur Verarmung des wissenschaftlichen Diskur-  ses führen muß, was u. a. auch die Literaturverweise (Bibliographic references; leider nur mit Mono-  grammen für die Vornamen), die fast durchgehend englischsprachig sind (mit einigen Ausnahmen),  bestätigen. Die unberücksichtigte Literatur macht deutlich, daß derartig sprachlich eingeschränkten  Acta keinen vollständigen und ausreichenden Einblick in die tatsächliche Nubienforschung bieten  können.  Bei der Gründung der ISNS (=International Society for Nubian Studies) in Warschau (1972) wurde  die sprachliche Pluralität, für die sich auch einer der Gründer dieser Gesellschaft, Prof. Kazimierz  Michatowski (1901-1981) - Altmeister der polnischen archäologischen Forschung — aussprach, noch  beachtet. Angesicht der vorliegenden Acta läßt sich nicht nur die »imperiale« Stellung des Englischen  (Amerikanischen) feststellen, sondern manchenorts auch die Unkenntnis von anderssprachigen Un-  tersuchungen, die für eine richtungsweisende Forschung unerläßlich sind. Beispiele dafür lassen sich  sowohl in den »Hauptreferaten« als auch in den Sektionsbeiträgen finden. Nebenbei ist zu bedenken,  daß in Nubien — sowohl in der Spätantike als auch im Mittelalter — mindestens drei Sprachen (grie-  ren sind. Man muß fragen, wie ein des Polnischen unkundiger Leser das erkennen soll. Daß es um  den mittelalterlichen Bericht über die Eroberung Konstantinopels von Robert de Clari (diktiert  von ihm auf Altfranzösisch um 1216) geht, der allgemein und maßgeblich in der modernen Publi-  kation: Historiens et chroniqueurs du Moyen Age (Bibl. Pleialade), Paris 1952 zugänglich ist.  Hier handelt es sich um die Stelle im LIV. Kapitel (in o. g. Ausgabe S. 44), in der der nubische  König als Pilger nach Rom und nach Santiago de Compostela Erwähnung findet.  Obwohl ich in meinen bisherigen Rezensionen — besonders in OrChr — diese Art der Verweise  (nicht nur für polnische Veröffentlichungen charakteristisch) schon oft als belastend für geistes-  wissenschaftliche Abhandlungen an den Pranger gestellt habe, kann ich auch diesmal nicht um-  hin, die dadurch entstandene Beeinträchtigung des konzentrierten Lesens und Rezipierens her-  vorzuheben. Der Mensch ist keine Rechenmaschine; auch wenn er der Fachliteratur kundig ist,  kann er nicht unbedingt erkennen, was gemeint ist, wenn die Angaben lauten, z. B. einmal Török  1988 (= Late Antique Nubia, so II, 617), und ein anderes Mal: Geschichte Meroes (I, 534)!  So u. a. mein Beitrag: Noch einmal zum frühen Auftreten der Christen in Nubien, der in diesem  Heft erscheint (vgl. S. 123-146)."hıstoire de /a ubıre, E 179-193), Mahfouz
E1-Sayed ( L”expedition de SECSOSEIS IT DAYS de "ounl, IL, 431-438) un! vetlana Bersina (Les
bagues metal AdVEC les representations des FeEINES meTOILqUES, {} 561-566) wurden alle andere CNS-
lısch wıedergegeben. Eınige der orträge, dıie gehalten worden sınd au dem Programm WaTiTeEeN 159
orträge und Z7WEe]1 Workshops angekündıgt), wurden nıcht aufgenommen, weiıl dıese deutsch als
Konferenzsprache VOISCZOSCH hatten®. Diese Entwicklung muß angesichts einer angestrebten WISSEN-
schaftlıchen Pluralıtät als sehr bedenklıch angesehen werden. EKs zeigt sıch immer deutlicher, daß dıe
Präferenz einer Sprache, In diesem Fall des Englischen, ZUT Verarmung des wıissenschaftlıchen Dıskur-
SCS führen muß, WAas uch die Literaturverwelse (Bıblıographic referenCces: leider UT mıt Mono-
STAMIMNCN für dıe Vornamen), dıe fast durchgehend englıschsprachıg sınd (mit ein1gen Ausnahmen),
bestätigen. DiIe unberücksichtigte Laiteratur MaAaC eutlıc| daß erartıg sprachlıch eingeschränkten
cta keinen vollständigen und ausreichenden FEıinblick In dıie tatsächlıche Nubienforschung bıeten
können.

Be1l der ründung der ISNS (=International Soclety for Nubıan Studies) In Warschau (1972) wurde
die sprachliche Pluralıtät. für dıe sıch uch einer der (Gründer MAeser Gesellschaft, Prof. Kazımilerz
Michatowskı (1901-1981) Altmeister der polnıschen archäologischen Forschung aussprach, och
eaCchte' Angesicht der vorliegenden cta äßt sich nıcht 11UT dıe »imperlale« tellung des Englıschen
(Amerikanischen) teststellen, sondern manchenorts uch dıe nkenntnıs VO  —; anderssprachıgen Un-
tersuchungen, dıie für eıne richtungsweisende Forschung unerläßlıch SINd. Beıspiele aiur lassen sıch
sowochl In den »Hauptreferaten« qals uch In den Sektionsbeiträgen finden. eDenDel ist edenken,
daß In Nubıien sowochl In der Spätantıke als uch 1mM Miıttelalter mındestens Te1 prachen grI1e-

TCMN Ssind. Man nuß fragen, WIE eın des Polnischen unkundıger l eser das erkennen soll Daß
den mıiıttelalterlichen Bericht ber dıe Eroberung Konstantinopels VO Robert de 2a7 (dıktiert
VO  — ıhm auf Altfranzösısch Ul geht, der allgemeın un: maßgeblıch In der modernen1
katıon Hıstoriens ei chron1queurs du oyen Age 1 Pleialade), Parıs 1952 zugänglıch ist
Hıer handelt sıch die Stelle 1Im VV Kapıtel (1n Ausgabe 44), In der der nubıische
Ön1g als Pılger ach Rom un ach ant1ago de Compostela rwähnung Iindet
Obwohl ich In meılınen bısherigen Rezensionen besonders In diese Art der erwelse
(nicht 11UT für polnısche Veröffentlichungen charakteristisch) schon oft als belastend für ge1IsteS-
wıissenschaftliıche Abhandlungen A den Pranger gestellt habe, annn ich uch d1esmal N1IC
hın, dıe dadurch entstandene Beeinträchtigung des konzentrierten l esens und Rezıplerens her-
vorzuheben. Der ensch Ist keine Rechenmaschine: uch WECNN der Fachlıteratur kundıg Ist,
annn NIC unbedingt erkennen, Was gemeınt Ist. WE die Angaben lauten, einmal OTo
1955 !l ate Antıque ubıa, 1L, 617), und eın anderes Mal Geschichte MerToes
SO meın Beıtrag och einmal 7u iruüuhen Auftreten der T1sten In Nubıien, der In dıiıesem
efit erscheıint (vgl 123-146).
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chısch. koptisch, nubisch), WE N1IC. fünf (wahrscheinliıch och Ge’e7z und arabısch) verwendet
wurden, Was verglichen mıiıt den meısten ihrer heutigen Erforscher die sprachlıche Denkvielfalt der
Nubier offenbart.

Übergehend 7 den einzelnen Beıträgen, dıie für dıe Kunde OM Christlıchen Orıient VON Bedeutung
se1in könnten, mMu bemerkt werden, daß leider aum e grundlegende Ansätze WECINN VO'  —;

ein1gen csechr polemischen absieht/ finden Ssınd. Das, obwohl In der archäologischen Forschung der
etzten Tre nac| 2000) sehr ergebnisreiche Entdeckungen gemacht worden SINd. Hıerzu ist insbe-
sondere auf Ausgrabungsberichte Stefan Jakobielskı ( ZThe Holy I rımıty MONASLEIV In (HId Dongola,
L 283-302), Bogdan Zurawski ( FAE churches of Banganartı, E 303-320) und dam Lajtar
Aale Chrıstian 7a hrough VISILOTS” INSCTIPDLONS "TOM the /DpDET Church al Banganartı, L, 321-331)
hinzuwelsen.

DIie Ausgrabungen im Bereich der ausgedehnten Klosteranlage VOIN Alt Dongola” e ange och
nıcht vollständıg sınd überraschen immer 1CUu Diesmal nıt außerordentlich wichtigen Okumenten,

der Entdeckung einer bılıngualen (griechisch/koptischen) Klostergründungsstele (S I’ 28)5, Ug
des Bıischofs Joseph VON yene AaUuUs dem 668 In der Klosterkirche (ebd., 11g 4

Daß sıch nıcht WIE das odlewskı behaupten SUC ZF3) das Oster des hl AN-
tON1IUS (B sondern das der Dreifaltigkeıt handelt, IMI sıch angesichts des überwiegenden
Inschriftenmaterı1als, das Jakobielskı vorführt (S K 288), bestätigen. In dem Bericht finden sıch ber
uch schon ange eKannte und behandelte unde, andere möchte I1a als estätigung der mel-
kıtıschen Konversion ZU Miıaphysıtismus (Jakobielskı spricht weıter VO  —; Monophysıtismus, I1 285),
Was schon se1t Jahrzehnten, jedoch hne eindeutige Festlegung, diskutiert WITd. Die neuentdeckten
Wandmalereıien (beı Jakobielskı, L, 1g 1 9 20) werden ıIn eınem anderen Beıtrag VO  —_ Maigorzata
Martens-(zarnecka ( ZwoO UNIQUE pamtınz2s In the INONASLEIV Kom In (Id Dongola, 1L, 705-712)
ausführlıich behandelt. Die Interpretation als Tanzszene hat sowochl 1M Iten lestament als auch In
der och eute lebendigen äthiopisch-christlichen Tradıtion iıhren ILZ ImM en. Die andere S7zene
(Fıg könnte sıch tatsächlıch auf dıe apokryphe Tobıt-Geschichte beziehen (SO Martens-Czarnecka,
I 708), 1m Zusammenhang mıiıt anderen Bıldfragmenten un: der besonderen Popularıtät des
Erzengels Raphael (S u.) wahrscheiminlich e1in narratıves Bıldprogramm ausgemacht hat

Die Präsentatıion der Ausgrabungen In Banganartı Zurawski (s O.) ber dıe ich seinerzeıt
teılweıise be1 der JTagung der Görres-Gesellscha In Regensburg (2006) referierte” brachte eIn viel-

Be1 a  em Verständnıis für unterschiedliche Meınungen MUu. für außenstehende Leser
ersic  1C| se1IN, daß dıe späatere und fraglıche Benennung des Dreifaltigkeitsklosters ıIn Old Don-
gola (n der Fachlıteratur se1it 1992f.) als Antonıjuskloster uUrC| Godlewskı (S L Z& nıcht
verschiedene Klöster kennzeıchnet. Man geht SOWI1ESO davon AUuUs, dalß In Alt Dongola mehrere
Klöster gegeben hat, das Iteste Wal das des Anton1us, Ian folgte damıt der koptischen Tradıtion

ben 134, Anm 42)
Dongola-Studıien. 35 Tre polnıscher Forschungen 1Im Zentrum des makuritischen Reıiches, hrsg.
VON Stefan Jakobielskı 101r Scholz |[Bıblıotheca nubıca ei gthiopıca % W arszawa 2001
Es ande sıch meılınen Vortrag Höllenfahr: Chriıstı In den nubıschen Wandmalereıen AUS

Banganartı In der ähe O Alt-Dongola. Fıne sonderbare Vısıon anı der vVETSCSSCHCH,
christliıchen Welt (vgl Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft 2006 In Regensburg,
Bonn 2007, 182), der, nachdem dıe Ausgräber dıe betreffenden, VO  - mIır präsentierten Bılder
veröffentlich aben, In veröffentlich werden ann (dıe Druckvorlage befindet sıch In
Vorbereitung). Es geht e]1 dıie rage der Rezeption des apokryphischen 1kodemus-
Evangelıums für dıe Darstellung des DIESCENSUS ad ınferos !l Anastasıs; azu besonders wichtig
die ON Zurawskı unberücksichtigte Monographie VO Anna Kartsonıi1s, Anastasıs The 11A-

kıng f image, Princeton Der uftfor welst mıt eC| auf dıe Sonderbarkeit des nubıschen
descensus hın, In dem sowohl In Banganartı als uch In Faras/Pachoras das urmenschlıche Paar
dam und Fva naC erscheıinen! Er olg el Caecılıa Davıs-Weyer (Die Iteste Darstellung
der Hadesfahrt Christı, das Evangelıum Nikodemi und e1in Mosaık der Zeno-Kapelle, In Roma
”’Eta carolıngıla. tt1 g1ornate cı stud10 38 agg10 1976, hrsg. VO StItUufLO dı Stor1a
dell’Arte dell’Unıirverıita al Roma, Rom 1976, 183-194) un meınt, dalß sıch In der westliıchen
Ikonographie das äalteste Beispiel aTiur in Müstaiır eiınde » The FErmMINUS anlte IT for the
Müstaır ITesCo S(O0« (S 314° Hıerzu mu ber festgestellt werden, daß dıie karolingischen
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seit1ges Materıal, sowoch| 1m Bereıich der Archıtektu als uch der Wandmalereıien und Inschrıften
(darüber ausführlıich Lajtar, 0.) Tage Im Zentrum einer Befestigung befinden sıch Sakralbau-
ten (Kirchen), dıe se1ıt dem 6./7. ständıg umgebaut worden Sınd, DIS S1Ce Sschlıe  ıch seI1it 1: ıs In
dıe Miıtte des einem Pılgerzentrum (Raphaelıon gennant)”” dıenten, 7, dem I1allS AUS Sud-
frankreıch pılgerte, Was Ine Inschrift mıt dem Namen Benezeg (S L. wahrscheimnlich
Benezet (#) bestätigen cheınt. Ort erhaltene Wandmalereıen sınd sehr fragmentarisch, dennoch
erlauben S1C ein1ıge Identifikationen, die mıt der nubıschen Standardıkonographie korrespondieren,
finden sıch In der 5SO2. »Lower Church« heılıge Reıiter, die 1mM Nıltal cehr populärnbesonders der
Köni1g) Merkurıios (Fig 13):

Den beachtenswerten Ausführungen ber Banganartı chlıeß sıch die Besprechung VO  —; Lajytar
(S O.) ber dort gefundene schriftliche (meist griechische un! altnubısche Hınterlassenschaften A}
dıe VO  — emımnenter Bedeutung für dıe christliche Prosopographie un! Toponomastı Nubiens SeIN
dürften anche extfe bestätigen N1IC 11UT dıe Popularıtä: des Erzengels Raphael, sondern uch seine
Verbindung mıt der apokryphen Erzählung (ebd i dıe 1mM Dreifaltigkeitskloster In Alt-
Dongola eınen iıkonıschen Nıederschlag In Klostermalereıien gefunden en (s artens-Czarnecka).

Es Ist begrüßenswert, daß das Bıldprogramm, VO  — dem iıch In der Dıskussion mıt urt Weıtzmann
(der davon nıchts WISsSen wollte ) seIıt 1969 sprechen begann (die Veröffentliıchung erfolgte TST
975) be1 diıeser Konferenz unerwartete Beachtung erfuhr. Es Tfanden sıch ZWEI eıträge, einer als
Hauptreferat VO  —; Wiodzimierz Godiewskı 1ShODS and Kıngs. The officıal programm Pachoras
Faras) Cathedrals, D 263-:282) , der zweıte als Sektionsvortrag VON Dobrochna Zielinska (Z7he ICONO-

Wandmalereıen In der Klosterkirche Johann In Müstaır eute »kaum VOT dem zweıten Jahr-
Z7e des Jh.« datıert werden ürg Goll, IER Exner, Suzanne Hırsch, Müstaiır DIie ıttel-
alterliche Wandhilder In der Klosterkıirche. München 2007, 108 Beıitrag VO  —; Exner|). Es han-
delt sıch das iragmentarısche Bıld der OTawan: 1ImM egister (ebd 6/k, 170) Damıt
ergıbt sıch ıne Parallele ZU Stuttgarter Psalter (Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart,
bıbl fol 23) der S() datiıert wırd.

10 DiIie besondere kultische Bedeutung der ngel 1mM Nıltal, auf dıe Detlef üller (Die ngel-
Tre der koptischen KCHE:; Wıesbaden ausführlich hingewlesen hat, INa dıe Bezeichnung
Raphaelıon rechtfertigen (obwohl I11all Aazu be1l Zurawski keine Begründung iindet). üller
schre1ı hilerzu (ebd., 49) » Die Hauptaufgabe Raphaels wırd jedoch In dem Schutz und Schirm
gesehen, dıe den Menschen angedeıhen äßt Wıe den Jungen Tobıas, führt S1e auft den rich-
tigen Weg296  Besprechungen  seitiges Material, sowohl im Bereich der Architektur als auch der Wandmalereien und Inschriften  (darüber ausführlich A. Lajtar, s. 0.) zu Tage. Im Zentrum einer Befestigung befinden sich Sakralbau-  ten (Kirchen), die seit dem 6./7. Jh. ständig umgebaut worden sind, bis sie schließlich seit 11. Jh. bis in  die Mitte des 15. Jh. einem Pilgerzentrum (Raphaelion gennant)'” dienten, zu dem man sogar aus Süd-  frankreich pilgerte, was eine Inschrift mit dem Namen Benezeg (S. I, 317b) - m. E. wahrscheinlich  Benezet (?) — zu bestätigen scheint. Dort erhaltene Wandmalereien sind sehr fragmentarisch, dennoch  erlauben sie einige Identifikationen, die mit der nubischen Standardikonographie korrespondieren, so  finden sich in der sog. »Lower Church« heilige Reiter, die im Niltal sehr populär waren, besonders der  (König) Merkurios (Fig. 13)''.  Den beachtenswerten Ausführungen über Banganarti schließ sich die Besprechung von A. Lajtar  (s. 0.) über dort gefundene schriftliche (meist griechische und altnubische) Hinterlassenschaften an,  die von eminenter Bedeutung für die christliche Prosopographie und Toponomastik Nubiens sein  dürften. Manche Texte bestätigen nicht nur die Popularität des Erzengels Raphael, sondern auch seine  Verbindung mit der apokryphen Erzählung Tobit (ebd. I, 323f.) die im Dreifaltigkeitskloster in Alt-  Dongola einen ikonischen Niederschlag in Klostermalereien gefunden haben (s. Martens-Czarnecka).  Es ist begrüßenswert, daß das Bildprogramm, von dem ich in der Diskussion mit Kurt Weitzmann  (der davon nichts wissen wollte) seit 1969 zu sprechen begann (die Veröffentlichung erfolgte erst  1975)* bei dieser Konferenz unerwartete Beachtung erfuhr. Es fanden sich zwei Beiträge, einer als  Hauptreferat von Wiodzimierz Godlewski ( Bishops and Kings. The official programm of the Pachoras  (Faras) Cathedrals, 1, 263-282)', der zweite als Sektionsvortrag von Dobrochna Zielinska ( The icono-  Wandmalereien in der Klosterkirche St. Johann in Müstair heute »kaum vor dem zweiten Jahr-  zehnt des 9. Jh.« datiert werden (Jürg Goll, Matthias Exner, Suzanne Hirsch, Müstair. Die Mittel-  alterliche Wandbilder in der Klosterkirche, München 2007, 108 [Beitrag von M. Exner]). Es han-  delt sich um das fragmentarische Bild der Nordwand im 4. Register (ebd. 67k, S. 170). Damit  ergibt sich eine Parallele zum Stuttgarter Psalter (Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart,  bibl. fol. 23) der um 820 datiert wird.  10  Die besondere kultische Bedeutung der Engel im Niltal, auf die C. Detlef G. Müller (Die Engel-  lehre der koptischen Kirche, Wiesbaden 1959) ausführlich hingewiesen hat, mag die Bezeichnung  Raphaelion rechtfertigen (obwohl man dazu bei B. Zurawski keine Begründung findet). Müller  schreibt hierzu (ebd., 49): »Die Hauptaufgabe Raphaels wird jedoch in dem Schutz und Schirm  gesehen, die er den Menschen angedeihen läßt. Wie den jungen Tobias, führt er sie auf den rich-  tigen Weg. ... Er beschützte weiter die Apostel und führte sie glückhaft auf ihren Missionsreisen  durch die Ökumene. Auch die Märtyrer und die Asketen in der Wüste stützt er in ihrem Stand.  Über allen Betern wacht Raphael schließlich und ist auf die Rettung aller zu ewigen Seligkeit  bedacht.«  11  Dazu vgl. meine beiden Aufsätze Merkurios aus Faras — Heiliger oder König?, OrChr 89 (2005)  113-147; Wer war Merkurios, der »Bezwinger des Bösen« in der Wandmalerei aus Fa-  ras/Pachoras? Ikonizität des Drachentöters im Niltal, Bulletin du Musge National de Varsovie  XLI1/2001 (2006) 164-209; beide blieben unberücksichtigt und wurden nicht diskutiert.  12  Es handelt sich um die — von Zielinska berücksichtigten — zwei Artikel: The iconographical pro-  gramme of the Faras Cathedral. Some marginal remarks concernig Professor K. Weitzmann’s the-  ory, Etudes et Travaux (Varsovie) VII/1975, 296-299; Noch einmal zum Bildprogramm der nubi-  schen Kirchenmalerei, in: Acts Geneva 1990, ITI, 237-244 (vgl. Dongola-Studien [Anm. 8], 186f.).  Es ist von Interesse, auf die Feststellung von Marcell Restle — in dem erstaunlicherweise kaum  beachteten Art. Nubien in RBK VI/2005, 1046/1258 — hinzuweisen, in der er hervorhebt: »Nach  Weitzmanns Ansicht hatte Faras kein sinvoll ausgearbeitetes Programm, sondern nur Einzelbil-  der an geeigneten Stellen an der Wand. ... Diese Meinung wurde, soweit ich sehe, von den mei-  sten Autoren übernommen: Godlewski, Mierzejewska. Anders P. Scholz ...« (ebd. 1202).  13  Der diskussionswürdige Ansatz geht in seiner Argumentation prinzipiell von seinen früheren,  nicht unwidersprochenen Ansichten aus, die bewußt oder unbewußt die Forschungsergebnisse  anderen Fachkollegen außer acht lassen (so auch meine Bemerkungen und Untersuchungen zur  Wandmalereien, Bildprogrammen, aber auch die über die Bedeutung der langen Tradition der  Königin-Mutter im Niltal: u. a. Bemerkungen zur Ikonologie der Theotokos, in: Tito Orlandi &  Frederik Wisse (Hrsg.), Acts of the second International Congress of Coptic Studies, Roma 1980,Er beschützte weıter dıie Apostel und tührte SIE glückhaft auf ıhren Missionsreisen
durch die Okumene. uch dıe Märtyrer und die Asketen In der uste stutzt In ihrem an
ber en Betern WAaC Raphae!l schlhelblıic und ist auf dıe Rettung er ewıgen Selıgkeıit
bedacht.«

K Dazu vgl meıne beıden Aufsätze Merkurios AUS Faras eılıger der König?, (2005)
113-147; Wer Wal MerkurI10os, der »Bezwinger des Bösen« In der andmalere!ı AUS Fa-
ras/Pachoras” Ikoniızıtät des Drachentöters 1m Nıltal, ulletıin du Musee atıona de Varsovıe
XL11/2001 (2006) 164-2009; el blıeben unberücksichtigt und wurden NIC dıskutiert.
Es handelt sıch dıie VO Zielinska berücksichtigten ZWEeI Artıkel Ihe iconographical DIO-
STAIMNME of the Faras Cathedral Ome margınal remarks concern1g Professor Weıtzmann’s the-

E:tudes el IrTravaux ( Varsovıe) V111/1975 296-299; och eınmal ZU Bıldprogramm der ubı1-
schen Kırchenmalerel, In cts (Jeneva 1990, IL, 23 71-244 (vgl Dongola-Studıien |Anm S
Es ist VOINl Interesse, auft dıe Feststellung VO  —_ Marcell Restle In dem erstaunlıcherwelise aum
beachteten Ar Nubıen In RBK V1/2005, 1046/1258 hinzuweilsen, In der hervorhebt »Nach
Weıtzmanns Ansıcht Faras eın ınvoll ausgearbeıtetes Programm, sondern 11UT Eiıinzelbil-
der gee1gneten Stellen der Wand296  Besprechungen  seitiges Material, sowohl im Bereich der Architektur als auch der Wandmalereien und Inschriften  (darüber ausführlich A. Lajtar, s. 0.) zu Tage. Im Zentrum einer Befestigung befinden sich Sakralbau-  ten (Kirchen), die seit dem 6./7. Jh. ständig umgebaut worden sind, bis sie schließlich seit 11. Jh. bis in  die Mitte des 15. Jh. einem Pilgerzentrum (Raphaelion gennant)'” dienten, zu dem man sogar aus Süd-  frankreich pilgerte, was eine Inschrift mit dem Namen Benezeg (S. I, 317b) - m. E. wahrscheinlich  Benezet (?) — zu bestätigen scheint. Dort erhaltene Wandmalereien sind sehr fragmentarisch, dennoch  erlauben sie einige Identifikationen, die mit der nubischen Standardikonographie korrespondieren, so  finden sich in der sog. »Lower Church« heilige Reiter, die im Niltal sehr populär waren, besonders der  (König) Merkurios (Fig. 13)''.  Den beachtenswerten Ausführungen über Banganarti schließ sich die Besprechung von A. Lajtar  (s. 0.) über dort gefundene schriftliche (meist griechische und altnubische) Hinterlassenschaften an,  die von eminenter Bedeutung für die christliche Prosopographie und Toponomastik Nubiens sein  dürften. Manche Texte bestätigen nicht nur die Popularität des Erzengels Raphael, sondern auch seine  Verbindung mit der apokryphen Erzählung Tobit (ebd. I, 323f.) die im Dreifaltigkeitskloster in Alt-  Dongola einen ikonischen Niederschlag in Klostermalereien gefunden haben (s. Martens-Czarnecka).  Es ist begrüßenswert, daß das Bildprogramm, von dem ich in der Diskussion mit Kurt Weitzmann  (der davon nichts wissen wollte) seit 1969 zu sprechen begann (die Veröffentlichung erfolgte erst  1975)* bei dieser Konferenz unerwartete Beachtung erfuhr. Es fanden sich zwei Beiträge, einer als  Hauptreferat von Wiodzimierz Godlewski ( Bishops and Kings. The official programm of the Pachoras  (Faras) Cathedrals, 1, 263-282)', der zweite als Sektionsvortrag von Dobrochna Zielinska ( The icono-  Wandmalereien in der Klosterkirche St. Johann in Müstair heute »kaum vor dem zweiten Jahr-  zehnt des 9. Jh.« datiert werden (Jürg Goll, Matthias Exner, Suzanne Hirsch, Müstair. Die Mittel-  alterliche Wandbilder in der Klosterkirche, München 2007, 108 [Beitrag von M. Exner]). Es han-  delt sich um das fragmentarische Bild der Nordwand im 4. Register (ebd. 67k, S. 170). Damit  ergibt sich eine Parallele zum Stuttgarter Psalter (Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart,  bibl. fol. 23) der um 820 datiert wird.  10  Die besondere kultische Bedeutung der Engel im Niltal, auf die C. Detlef G. Müller (Die Engel-  lehre der koptischen Kirche, Wiesbaden 1959) ausführlich hingewiesen hat, mag die Bezeichnung  Raphaelion rechtfertigen (obwohl man dazu bei B. Zurawski keine Begründung findet). Müller  schreibt hierzu (ebd., 49): »Die Hauptaufgabe Raphaels wird jedoch in dem Schutz und Schirm  gesehen, die er den Menschen angedeihen läßt. Wie den jungen Tobias, führt er sie auf den rich-  tigen Weg. ... Er beschützte weiter die Apostel und führte sie glückhaft auf ihren Missionsreisen  durch die Ökumene. Auch die Märtyrer und die Asketen in der Wüste stützt er in ihrem Stand.  Über allen Betern wacht Raphael schließlich und ist auf die Rettung aller zu ewigen Seligkeit  bedacht.«  11  Dazu vgl. meine beiden Aufsätze Merkurios aus Faras — Heiliger oder König?, OrChr 89 (2005)  113-147; Wer war Merkurios, der »Bezwinger des Bösen« in der Wandmalerei aus Fa-  ras/Pachoras? Ikonizität des Drachentöters im Niltal, Bulletin du Musge National de Varsovie  XLI1/2001 (2006) 164-209; beide blieben unberücksichtigt und wurden nicht diskutiert.  12  Es handelt sich um die — von Zielinska berücksichtigten — zwei Artikel: The iconographical pro-  gramme of the Faras Cathedral. Some marginal remarks concernig Professor K. Weitzmann’s the-  ory, Etudes et Travaux (Varsovie) VII/1975, 296-299; Noch einmal zum Bildprogramm der nubi-  schen Kirchenmalerei, in: Acts Geneva 1990, ITI, 237-244 (vgl. Dongola-Studien [Anm. 8], 186f.).  Es ist von Interesse, auf die Feststellung von Marcell Restle — in dem erstaunlicherweise kaum  beachteten Art. Nubien in RBK VI/2005, 1046/1258 — hinzuweisen, in der er hervorhebt: »Nach  Weitzmanns Ansicht hatte Faras kein sinvoll ausgearbeitetes Programm, sondern nur Einzelbil-  der an geeigneten Stellen an der Wand. ... Diese Meinung wurde, soweit ich sehe, von den mei-  sten Autoren übernommen: Godlewski, Mierzejewska. Anders P. Scholz ...« (ebd. 1202).  13  Der diskussionswürdige Ansatz geht in seiner Argumentation prinzipiell von seinen früheren,  nicht unwidersprochenen Ansichten aus, die bewußt oder unbewußt die Forschungsergebnisse  anderen Fachkollegen außer acht lassen (so auch meine Bemerkungen und Untersuchungen zur  Wandmalereien, Bildprogrammen, aber auch die über die Bedeutung der langen Tradition der  Königin-Mutter im Niltal: u. a. Bemerkungen zur Ikonologie der Theotokos, in: Tito Orlandi &  Frederik Wisse (Hrsg.), Acts of the second International Congress of Coptic Studies, Roma 1980,DIiese Meınung wurde., soweIıt ich sehe, VO den me1-
sten Autoren übernommen: Godlewskı, Mierzejewska. Anders Scholz , < (ebd
Der dıskussionswürdige Ansatz geht In selıner Argumentatıon prinzıplie. VO'  — seiınen früheren,
NIC unwıdersprochenen Ansıchten dusS, dıe bewußt der unbewußt dıe Forschungsergebnisse
anderen Fachkollegen außer acht lassen (so uch meıne Bemerkungen un Untersuchungen ZULr

Wandmalereıen, Bıldprogrammen, ber auch dıe ber dıe Bedeutung der langen Tradıtion der
Könıgin-Mutter 1mM Nıltal Bemerkungen ZUT Ikonologıe der Theotokos, 1n Tıto (Irlandı
Tederı Wiısse (Hrsg.) cts Of the second Internatıional Congress of Coptıic Studıes, Koma 1980,
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graphical In 'ubıan churches: report SE 16 reconstructon projJect, b
643-651).

|DJTS Ausführungen VON Godlewskı gehen VO'  —; nalysen dUuUS, dıie In der Forschung keine Bestätigung
finden, möglicherweise siınd ıhm uch dıe wichtigen und klassıschen Untersuchungen Ol 0SEeE Deer,
ber uch VO eICy Schramm'“ N1IC ekann SCWESCH. Das hat ZUTI olge, daß VO'  — eiıner en
Krone 1mM byzantinischen Sti1il spricht, S1e umzeıchnet (S L, ZEU Fıg un:' teilweise beschreıibt:

In the 10th CCNLUTY, the ruler Byzantınızıng jeweled cırle, ıth [WO sıde 1T holdıng
hangıng TNAaments called prependoulıa In eır eaks, an jeweled arches surmounted Dy

and the aVl star nd CTOS:! 276)
Abgesehen VO  —; dem Irrtum, den »Davıd-Schild« als avıd-Stern bezeichnen . ist anzumerken,

daß C In Byzanz solche Kronen N1IC| gegeben hat. Der 1Inwels auf dıe otiv-Krone des alsers LeoO
V des WeıisenE euftfe 1m Schatz VOIl San Marco In Venedig‘” hat hiıerfür keine ArgumeN-
tatıve Bedeutung. DiIe Öögel, VO  —_ denen dıe ede WAal be1l der O=  otiıvyvkrone WAarlCcCIl eindeutig
rel tellen angebliıch Pfauen (m könnten das uch Vorstellungen VO  — Phönıx-Vögeln se1In dar.
Die dauerhaften Versuche, der nubıschen Ikoniızıtät eiınen eindeutigen byzantınıschen (C’harakter
zuzuschreıben, mussen scheıtern, weıl Ian ann dıe lokale Tradıtion des Nıltals nıcht ausreichend
würdigt und analysıert. Das soll N1IC edeuten, daß 1Im Laufe der Entwicklung nıcht vielseitigen
Begegnungen und Beeinflussungen gekommen wAare. uch die herausgestellten erkmale, die angeb-
iıch die Repräsentationsdarstellungen (von Portraıits sprechen, erscheımint mMIr immer och als sehr

problematisch) der Könıgsmutter (Godlewskı spricht VOIN »Mothers of the King« korrekterwelise
VO  z »Kıng Mother«) bestimmen sollen, sınd VaRC, überzeugen; e1in Vergleich mıt den
Kronen der byzantıniıschen Herrscherinnen (beı erCYy Schramm, IE Taf. 47/Abb 58) äßt sıch NIC|

1mM Sinne VO  — Godlewskı voll und SanZ nachvollziehen
Der sachlıche Beıtrag VO  —_ Zielinska (S.0.) erweıtert das aterı1al, das der assung der Ikonizıtät

der nubıischen rchen diıente dıe N1IC WI1IEe Weıtzmann meınte programm10s Wa  — [)Das Pro-
äßt 115 I1WAS mehr ber dıe lıturgische Bedeutung der Bılder erfahren. DiIe zweıte Präsen-

tatıon VO  —; Zielinska ( Edıfice wıithout parallel: crucıform uldıng the OId Dongola Cıtadel, 11

695-703) unternımmt den Versuch, einen kreuzförmigen Bau VIrtue rekonstruleren, ihm

ebı  Q 1985, 323-343; Kusch-Mero€-Nubien, NTIKE WELT, Sonderheft 11986/87], besonders
OSI Sıe bedürfen tiefgreiıfender Diskussion, dıe den Rahmen cheser Rezension
würden. Man ann 1L1UTI festhalten. daß dıe wıissenschaftlıche Werkstatt des jetzıgen ] eıters der
Dongola-Grabungen und des Lehrstuhlsınhabers für Archäologie Agyptens und Nubıiens Aall der
Universitä Warschau A ein1ıgen Stellen csehr unvollständıg erscheınt, Sschre1i Godlewskı
» Che CONCEPL of the dıvıne OT121NS of royal authority, developed the wa f the cathedral In
Pachoras, has undoubtedly Byzantıne rOOlS, but the iconographical 'Ontext much broader han
In the CASC f known Byzantıne models« (S und verkennt €e1 die Kraft der ägyptisch-
kuschitischen urzel, die uch das Verständnis des byzantıschen sakralen Könıgtums regalıa Sa-
Cra) gepragt en und sıch In der Ikonographie des Nıltals se1ıt Jahrtausenden spilegelten (hierzu
1eg iıne sehr umfangreıiche I ıteratur vor)
0SE Deer, Der rsprung der Kaıiserkrone, Schweizer eıträge für Allgemeıne Geschichte
8(1950) a (abgedruckt In DeIrss Byzanz und das abendländısche Herrschertum, oFo Z
Sigmarıngen ISR Ders., Miıttelalterliche Frauenkronen In (Ist und West, be1l EeICYy
Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymbolık IMGH 13/11], Stuttgart 1955, 418-449; uch
oachım OUtt, Krone und Krönung. Die Verheißung und Verleihung VO  > Kronen In der uns VO  —

der Spätantıke Dıs 1200 und cdıe geistige Auslegung der Krone, Maınz 1995 (mıit einer Bıblıo-
graphie, 321-364). Am an! darf bemerkt werden, daß sıch d1ese Angaben schon In meınen
etrachtungen der Wandmalereıen In Dongola-Studien |Anm 203-207 finden und also
gänglıch

1 Vgl Gershom Scholem, Das Davıdschilde Org deutsch erweiıtert ın DerTs. udaıca ”
Frankfurt/M 4# ] 18, besonders 798.

16 argaret Frazer, ıIn Ausstellungskatalog Rheinisch-Germaniısches Museum Köln, er Schatz
VON San Marco IN Venedig, Maiıland 1984, |Godlewskı Zzıt. unkorrekt den Herausgeber der
englıschen Ausgabe des gleichen In Brıtish Museum, N1IC| ber den ufor
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kommemoratıven Charakter zuschreıben (daß dıie ekonstruktion Aas des islamıschen Fried-
hofs erinnert, älßt sıch aum leugnen).

/u den verhältnismäßıig wenıigen Beıträgen, dıe das nubısche Christentum nd seiıne (Genese betref-
fen, gehören och dıe VO  —_ aTro. Pıaseckı ( Christianization and changes INn Nubıa anthropologıica
struKture, 1L, 625-632), VOIl arzena Romanıuk (Zhe character ot Nubıan monastıcısm SOCIal sıem-
98i  /g E 633-641), VO  —; Mierzejewska (s 0.), Magdalena Laptas (Archangels AdSs ProteCLOTS anı
Quardıans INn Nubıan pammtınz, 1L, 675-681) und dıejen1ıgen, dıe prachen und Inschrıiften betreffen

mıt dem Religionswechsel uch einem Populationwechsel gekommen ISt, cheınt N1IC
eindeutig se1nN, obwohl zugegebenermaßen dıe anthropologischen statıstıschen ethoden mIr {WAs
TEM: geblieben SINd.

Die Ausführungen VO  e Romanıuk ber das Onchtum In Nubien sınd sehr dürftig; 111a wıird
konfrontiert mıt eiıner unsystematischen Zusammenstellung VO  — verschıiedenen Angaben und Ver-
gleichen (sogar mıt Bulgarien), dıe keine atıerung, keıne Klassıfizıerung und keıine durchdachte
Konzeption 1M Sinne des 1fte spuren lassen. Man erkennt ber ıne (Grundtendenz INa möchte das
nubısche Onchtum fälschlıcherweise der byzantınıschen Welt einglıedern.

Dıe umfangreıiche iıkonographische Untersuchung VO Mierzejewska (S. 0.) dıe des UJan:
angs aum als Konferenzbeıitrag angesehen werden ann sucht dıe tellung der nubıschen Ikoniızıtät
In der Welt der Spätantıke und des Miıttelalters bestimmen, und das korrekterweise unter Berück-
sıchtigung der patrıstischen, hagıographischen und theologischen | ıteratur. An einıgen Stellen ber
äng SIE A en NıIC verıfizıerten Ansıchten und Lesungen, spricht SIE weıter VO  —_ dem nge
»I ıtaksskuel« (S 1L, 667°°), obwohl schon ans-Martın Schenke darauf hingewlesen hat, da sıch

Litharguel (bzw. Lithärküel) handeln muß.!
Laptas (s jefert e1in weıteres eispiel und ıne Ilustration für dıe besondere Wertschätzufig

der nge In der nubıischen Frömmigkeıt leiıder NI1IC ıimmer mıt Bıldern VO Qualıität hne
ber {IWAas mehr 5 als schon üller In seiner klassıschen Engellehre (vgl Anm. 10)
zusammengefaßt hat

Es lıegen weıtere Diskussionsbeiträge VOÖL, dıe ber veranlassen iragen, ob Konferenzen VO

einem großen thematıschen Ausmalß och Inn aben. WENN In diesen Rahmen keine sachlıchen
Diskussionen mehr finden können. Deshalb sollte uch überlegt werden, ob Ial dıe teuere Ver-
öffentliıchung aufteilt, dal I11all jedem thematıschen Bereich einen Band wıdmet IDIie Explosion des
Umfangs der Konferenzakten i1st beachtenswert, ber uch dıe Verschiebung der Schwerpunkte, VO  —;

sachbezogenen un: inhaltlıch reichen Untersuchungen bıs posıtıvistischen Ausgrabungsberichten.
Aus dıesen (Gründen dıe {exT- und sprachbezogenen orträge un: Werkstätten ergjlebiger.

Das präsentierte aterıa! V  —; (Claude 111y 0 1omas Häge (S 0.), Alexandros Isakos ( Zerracotta
NErary stelae from (hrıstian ubıia, I 683-694), dam Laytar, Jacques Van der 1e (ZThe Coptic
and rTeE. INSCTIDHONS from OQasr Ihrım annOUCINZ forthcoming, 11,713-718) und 00S agen
(>A CI Fhat IS se[lt hıill CAannOTL he hıds:. ProgTess FCDOTT the Coptic INAanUSCIIDES from QQasr TIM,
IL, 719-726) konnte be1l dem orkshop (Languages In the 1ıddle ıle valley, 1L, 729-772) kompetent
weıter diskutiert werden. Vıeles bleıbt 'ohl O'  en, ber ein1ge Ansätze, besonders VO:  —; Helmut Satzın-
SCI, machen eutlıc: daß Ian hne sprachvergleichende Forschung keine sSiınnvollen Ergebnisse
erreichen ann. L eıder ein1ıge Forscher nıcht anwesend (u 1n elwe Roland Werner,
Andrze] Zaborsk1).

Eın weıterer orkshop (Royal 1ICONOgraphy In the ıddle ıle valley, 773-787) schloß mıt Zwel An
tzen VO:  — OTo und Angelıka Lohwasser, dıie ber deutlich gemacht aben, daß 1eTr grundsätzlıch
unterschıiedliche Posıtionen verzeichnen SINd: der unterschıiedlich rezıplerte altägyptische Kontext

1/ DIie aten des Petrus und der ZwOÖlNtf Apostel, In Wılhelm Schneemelcher (Hrsg.) Neutestament-
lıche Apokryphen”, übıngen 1989, IL, 369-380, 3/48; ausführlich azu ıIn meınem In Uppsala
(1986) gehaltenen Beıtrag ( mostische emente In nubıischen Wandmalereıen: Das Chrıstusbild,
NUBICA 1/11 (1987-88)1990, 565-584:; uch In Dongola-Studien S 240 Gleichzeıitig darf
vermerkt werden, daß INan 1m Abkürzungsverzeichnıs der veröffentliıchten Konferenzakten (S L,
16) hinzuzufügen vergal, daß neben den Hauptreferaten, dıe Iomas Hägeg herausgegeben hat
(1987/3); dıe In Sektionen gehaltenen eıträge als Sonderteil der NUBICA 1/I1 (1987-88)1990, 431 -
66’7 erschılıenen SINd.
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und das fehlende Verständnis für das Fortwirken der Bıldsprache MerToe: auf dıe spätere christliche
Ikonographie des sakralen Königtums. “

Eın Problem, das immer wıieder aufkommt, äng mıt der inkonsquenten Verwendung und Vermıu-
schung VO  — oponymen So wıird eiınmal VO  —_ »Joseph der Bıischof VO  —_ Aswan« (S L, 283)
gesprochen, obwohl Aese Bezeichnung TST mıt der Expansıon der er und der Entstehung der
wichtigen Festung zweıten ach Fustat Uswan (davon uch die populäre Form Assuan), ZUuUr

Abwehr dıie Nubier verwendet wurde.” 1C| anders verhält sıch mıt Der nba Hadrä, VO  ;

dem Nan In den Reiserführern notiert »MONaAaSTETY of Saılnt Simeon In Aswan« (S 1L,
hne auf weıtere Detaiıls einzugehen, uß INan eiıne gute edıtorısche ualıta und dıe NnNdızes dıe

sowohl Örte, als uch historische Personen umfassen ervorheben DiIie anı werden mıt einer
Adressenliste der Teilnehmer und Autoren abgeschlossen.

101{r Scholz

Petrossian, Gregoire de are Commentaire SUT le Cantıque des Cantıques.
Introduction, traduction eTt Il Orıientalıa Christian alecta 265), Rom
2010, 45() Seıten. ISBN 978-88-7210-367-8, 30,00
DiIe vorliegende eılt, dıe dem Gedächtnis des Erzbischofs Chahe Adjemian (1926-2005) als dem
Begründer der Theologischen Fakultät der Universıtät Eirevan gewıdme wurde, ist als Dissertation
für Geschichte der Ecole ratique des "aufes Etudes der Sorbonne und für Theologie A NSI
SE CIZE, Parıs, eingereicht worden.

Iiese Dissertation ber den größten armenıschen Mystiker mıt einem kurzen > Prolog« (pp
S e1n, der PE einen aut die früheren TDeıten verwelst, auf cd1ıe grundlegende Untersuchung
VOI T'amrazyan ber dıie VOIN Ananıa Narekac‘ı gegründete, eruhmte „Schule VON Narek«, dıe
1999 In krevan auf Armenisch erschıen, 7ZU anderen qauf die französısche Übersetzung und FEinfüh-
TunNng ZU »Buch der Lamentatıion« des Grigor Narekac‘ı VO  - Annıe und Jean-Piıerre Mahe, dıe In
S} 584, subs. 106 (Löwen erschıenen ist Außerdem wırd In dıesem »Prolog« das 1e| der
el umrIissen, nämlıch dıie Beschreibung des Ursprungs der een des Gri1gor VO  $ Narek und dıe
Eıinflüsse SeINES Vaters, AOSTOV Anjewac 1, SOWIE sSeINES Onkels, Ananıa Narekac“ Im ersten Teıl wıird
dabe1 der historische Kontext aufgeze1gt, sıch annn 1mM zweıten Teıl dem utfbau des Kommentars
Z »Hohen 1 1ed« uzuwenden und der Klärung der rage, auf welche Modelle dieser Kommentar
zurückgreıft. ußerdem wıird der bıblısche lext mıt anderen armenıschen Versionen verglichen und

185 Man ann sıch NI1IC| des Eindrucks erwehren, daß sowchl ein1ge Teilnehmer der Dıskussionen qals
uch cdıe Vortragenden selbst vermeıden, den sakralen Charakter dersund der Machthaber
(La egalıta sacra/The sacral kıngship, Sth Intern Congress for HıstRel, Rome 1955 Leıden
1959, hlerzu besonders 259-250, 437-632) und somıt auch des meroıltischen Könıgtums hervorzu-
en (dazu meılne Stellungnahme 1n Frühchristliche Spuren [S.0 127 mıt entsprechenden
Liıt.-Verweisen). Das TU owohl die IC un: Verbindung ZU en Agypten (Z. B
Kamses oftah, Studien ZU ägyptischen Könıgsdogma 1m Neuen Gic Maınz 1985, besonders
198-265; Marıe-Ange Bonheme Annıe Forgeau, Pharao, Sohn der Sonne, Zürıch/München
1989, besonders 234-268), als uch dem Verständnıiıs des Könıgtums 1m Christentum
(u oachım Kügler, Pharao und Christus? Bonner Bıblische eıträge EL Oodenheım
insbesondere 1m christlichen Nubıien eutfe endierTr‘ Ial ZU!T Ideologisıerung der Sachverhalte
(Uwe CCKReT: artın arnke, Hendrik Ziegler (Hrsg.) an  uUuC| der polıtischen ONO-
graphie, München In dem Ial den au der Unterschiede zwıschen Sacrum und TOIa-
1U ordert: dabe1 verg1ißt INall, dalß sowochl phänomenologisch, als uch hermeneutisch ein STLO-
Ber Unterschıe zwıischen der (Königs)- Theologıe und der -Ideologie besteht.

19 B  Z Gargın, EI“ (2000) 938: dıe Etymologıe leitet sıch ZW AAal AUS Swenert, VENE, Suan ab, das
ann ber eın nla dafür Se1IN, mıiıt modernen Bezeichnungen arbeıten, WECIN alte vorliegen.
Archäologisch, im Sınne der gegenwärtigen Topographie eINes Kulturraumes, INa Nan dem
stiımmen: AUS historischer IC MU| INan das ber für falsch halten. Fıne Kompromisslösung lau-
telt eben/Luxor
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darüber hiINaus werden uch och dıe patrıstiıschen Quellen herangezogen. Der drıtte Teıl wıdmet sıch
der näheren Untersuchung der 1m Kommentar verankerten mystischen Symbole Und schlıeßlich wiıird
erstmals ıne französısche Übersetzung (8)]8! Gr1gors Kommentar 7U »Hohen Lied« vorgelegt.

Im einzelnen ist e1 folgendes festzustellen Der Übersetzung ist 1ne außerordentlich detaıilherte
WIE informatıve Eıinleitung (pp. 13-270) vorangestellt. Im ersten Teıl wird dem rsprung der Schule
VO  —; Narek« nachgegangen 099 19-117) Hıer wırd der hıstorıische und spirıtuelle Kontext SOWIE cdie
amalıge polıtısche Lage des Y u Jh.s erorter'! Dieses reichhaltige Kapıtel verdıient besonders her-
vorgehoben werden. uch c1e Beleuchtung der tellung VO  —_ X OSTOV Anjewac 1 (pp. S un dıie
VON Katholiıkos Ananıa okac‘ı ausgehende Anfeındung, ber uch die große Bedeutung Anjewac 1s
aufgrun SeINES hochbedeutsamen Kommentars P Offizıum und der ıturgle ist sehr aufschluls-
reich. Jedoch ollten dıe armeniıschen lıturgischen Bücher 47) NIC mehr mıt lateinıschen Begriffen
wıedergegeben werden, sondern das Zamagirk‘ mit »Horologion« (nıcht »Breviarıum«) der Pa-
taragamat'Oyc’ mıt »Anaphora« er »Liturgie«‚ N1IC »Missale«) übersetzt werden. Anjewac 1s
Kkommentar ZUr ıturgle wurde VO  —_ H29 Feulner In seiner krıtiıschen Edıtion der armenıschen 1fur-
g1e des Athanasıus VO  —; mıteinbezogen und sollte gewiß maßgeblich »DOUI uUNle etude SUT Ia 1tUur-
o1E armenienne« angeführt werden (pp 47-48)! Feulner’'s krıtische Edıtion der Athanasıus-Liturgie
cheınt dem unbekannt SeIN, enn ıtıert 1er (p 4 / Anm 164 und 165) och dıe Ausgabe VO  —_

atergıian-Dashıan ON 158597 (!) sechr wahrscheımlıich hat 16S mıt den fehlenden Deutschkenntnissen
des tun Be1 einer eingehenderen Siıchtung der bıblıographıischen Angaben zudem auf, daß
In dieser Dissertation durchgängıg fast ausschließlich auft armeniısche und französısche Publikationen
verwiesen wiıird. So fehlen neben vielen anderen Arbeıten ebenso Fiındıkyans krıitische Edıi-
tıon un! englische Übersetzung des Kommentars ZU armenıschen Offizıium des tep anos Sıwnec 1
VOIN 2004

DıIie weıteren Kapıtel ber Ananıa Narekac’ı (pp 5/-81 un:! Grigor Narekac‘ı (pp 7-85 bleten
wıederum ıne wichtigen, VOT em hıistorischen Informatıonen, be1l gleichzeıtig wahrnehmba-
FCN, eingeschränkten lıturgiewiısenschaftlıchen Kenntnissen un: den einschlägıigen Publıkationen SO
wırd In der Bıbliographie (p 445) für das Yaysmawurk‘ (Synaxarıon) och dıe Ausgabe OI EL
angeführt, anstelle der bahnbrechenden Veröffentlichungen 7U Synaxarıon VO  — Erzbischof
Yeznık Petrosyan, dıe alle Jüngeren Datums Sınd. Mögliıcherweise ist 1er jedoch vielleicht davon AU!  S:

zugehen, daß dıese uesiten, mehrbändıgen WIE großformatigen Veröffentlichungen Yeznık Petrosy-
Alls ZU Yaysmawurk' zeıtlich NIC: mehr eingeglıedert werden konnten azu 58-59, Anm
34 Anm 331 zudem die Bıblıographie, 445)

Im zweıten Teıl geht der den roblemen e1m armenıschen bıblıschen lext des »Hohen Lieds«
nach, beı dem uch dıe patrıstiıschen Quellen mıt herangezogen wurden (pp 118-193). uch 1er WT -
den dem Leser wesentliche und euue Informationen geboten Zugleıc ıst e Dıskussion 1Im /Z/usam-
menhang mıt dem bıblıschen lext und selInen Varıanten VO  S emınenter Bedeutung (pp 136-184),
zudem A ein1gen Stellen lıturgische Parallelen auftfallen (SOo 136, heißt »aussgcgOSSCHNCS

ist Dein Name«).
Miıt dem drıtten Teıl ber d1ie ymbolı un:! der amı verbundenen Theologıe (PP. 194-265) klıngt

chese umfangreıiche Eıinleitung AU!  S Daran schlıe sıch die erstmalıge französısche Übertragung VON

Gr1igor Narekac’ıs Kommentar ZUuU »Hohen | 1ed« (PP. 271-390).
DIe Anhänge, 1 dıe Textgestalt des »Hohen | 1edes« ach der Septuagıinta, Zeıle e1ıle dem

armenıschen Text vorangestellt, mıt eiıner darunter gesetzten französıschen Übersetzung (pp. 393-416),
ist hılfreich für das Verständnıs des Kommentars. Ahnliches gılt für den »Index verborum« (pp A TG
432) SO WEeTTIVO dıe sıch anschließenden Te1I geographischen Karten Armenıen unter dem Kalıfat
der Abassıden, der Bagratun!] un VO Vaspurakan der TCrunı eigentlich waren, dıe EWSONS
bekanntem as entnommen wurden, ıst el leiıder testzustellen, daß SIE selbst mıt einem tarken
Vergrößerungsglas des winzıgen Schriftbilds (dabe!1 och teiılweıise mıt hellgrüner Schrift auft
beigem Untergrun: und aufgrun der UÜbertfülle Angaben, dıe sıch gegenselt1g bedrängen, 11UT
sehr schwer zugänglıch Sınd.

Die bıblıographischen Angaben (pp. 439-464), dıe außerordentlıch detaıilher gegliedert wurden,
nämlıch In Angaben ber dıe benutzten Bıbelausgaben, Wörterbücher, Enzyklopädıien (_ darunter
werden uch dıe beiden Handschrıiften-Kataloge des Matenadaran In Erevan und Venedig vermerkt!),
In usgaben un! Übersetzungen der er des Grigor Narekac 1, Angaben ber armeniısche Quellen
und Untersuchungen, allgemeıne Studıen ber das »Hohe Lied«‚ dıie 1e€ Uun! dıe he, außerdem
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uinahme biblıscher, hermeneutischer lıturgiewissenschaftlıcher udıen zudem Zur Patrıstik nd
Theologıe (dabe! insgesamt leider hne Schwerpunkt auf den Christliıchen rient! phiılosophi-
scher und anthropologischer Werke geben InSsgesamt uch Aufschluß ber en sprachlichen Horıiızont
des Autors Hıer auf WIC schon ben vermerkt wurde daß sıch dıe verwendete [ ıteratur neben
dem Armenischen mMi1t SdllZ WECNISCH Ausnahmen erstaunlıcherweılse fast ausschließlich auf franzö:
sche Publiıkationen beschränkt und zudem Kenntnisstand ber den Christliıchen Orıient Was dıe
Patrıistik Theologıe nd VOT allem dıie ıturgle eir! N1IC WITKI1C 1NS Blıckfeldg
wurde IDen detaıilherten eX den Bıbelzıtaten (pp 46 / 476) nımm INan ZUT Kenntnis uch
WENN 1er keıine Seıtenangaben gemacht sondern lediglich auf dıe einzelnen Abschnitte 16SCII

wurde Eın Autorenregıster fehlt
Insgesamt 1ST C1INC SCWISSC ungleiche Gewichtung dieser Dissertation festzustellen neben reich-

altıgen historıischen Angaben stehen Insgesamt her dürftig ausgefallene Informatıiıonen ber e Pa-
ristiık Theologıe und ıturglıe des Christlıchen Orıients dıe eigentlich für Narekac Kommentar ONM

CIM Belang WAaTeEN

abrıele Wınkler

Emerı Johannes| Van Donzel Andrea |Barbara| chmiıdt Gog and agog
arly Eastern Chrıistian and slamıc SOUrCEes Sallam Quest for Alexander Wall
Leıden/Boston Brıll) 2010 I1  S Inner Asıan Lıbrary, 22) Z Seıiten Abhbh
ISBN Y/7S U() 04 99 00

DIe vorliegende Studıe behandelt CIM Kapıtel Weltgeschichte legendarıschen (jewand das In prak-
1SC en nahöstlıchen spätantıken un: ıttelalterlichen Wiıssenskulturen abrahamıiıtischer Tradıtion
Z7UuU festen Inventar gehörte ema der Überlieferungen Alexanders des Großen ara A
garnaın Bau CINECIIN 1ores, Barrıere dıe unter der Kollektivbezeichnung Gog
agog (Syr A202 W-Magog, rab Yagug  xx Wa-Magug) bekannten » Völker des Ordens« WAar nıchts
WC qals e Stabilıtät und der Fortbestan: un: dessen zeıtliıche eschatologische Begrenzung
der Welt SschliecC  ın DiIie VON außer o1lkumenıschen Horden verbreıteten Schrecken un! (jrau-
samkeıten WAdIC VO  —_ dem akedonen-Önıg e1Ns buchstäblıc VOIl der Welt ausgeschlossen worden
un: würden ı der Endzeıt erneut ber S1IC hereinbrechen.

Im ersten Teıl der Studie geben dıe ert. zunächst CIiHNCH überlieferungsgeschichtlichen Überblick
ber e jJüdiıschen und christlichen Tradıtionen, beginnend mıt den bıblıschen Quellen (Jes, Jer un
EZ) ber dıe spätantıke Jüdısche Literatur (JubD S7D Josephus) DIS Z frühchristliıchen berlieferung
( OffD Hıeronymus Isıdor ON Seviılla) und egen dar WIC dıese Iteren Tradıtiıonen VO syriıschen AÄAN-
Tren der voll entwiıickelten Erzählung ber Alexander den Torbau Gog ag0g und deren end-
zeıtlıche Freiılassung zusammengefügt wurden Es dıe 63() Edessa und/oder M1 VCI-

fasste Alexanderlegende und das Jexanderhed VO  —; denen AUS dıese Erzählung sıch VOT allem ber
das edium der spateren Fassungen des Alexanderromans dıe syrische nDOokalypse des PSs.-
Methodios un: UrC| den Our AI verbreıtete unäaCch3s verfolgen dıe Autoren e Überlieferungsge-
Schıchte we1ıter durch dıe syrısche koptische äthıopısche armeniısche un: georgische | ıteratur
sıch ann der islamıschen Überlieferung zuzuwenden

Begiınnend MI Suren 18 un! 71 des Qur Ad. deren Schilderungen WIC e Autoren noch einmal
demonstrieren syrıschen Ursprungs Ssınd fassen SIC den Iradıtiıonsbestand AUS den muslımıschen
(arabıschen persischen, türkıschen Lıteraturen 'adith Tafsır, wıissenschaftlıcher Lıteratur, Poesıe
aD eTIC ZUSammen indem S1C ıh ach einzelnen Aspekten ordnen Aussehen Lebenswelilse, Her-
kunft Anzahl der unter »Gog Magog« subsumilerten Völker ıe geographische Lage des VO  - ihnen
ewohnten Landes Beschreibungen der Barrıere ber dıe eschatologische dıe den Anus-
gesperrtien zugeschrieben wırd Diese beeindruckende Materıalfülle (S 5() 117) reprasentiert das
Vorwissen der Akteure des e1ls des Buches

Das wirtschafts- und verwaltungsgeographische an  16 Kıtab al Masaälık al- Mamalık (»B11Ch
der Wege und der Länder«) des Persers u ] Qasım UÜbalın: Alläh ıbn Hurradädhıh (Hordädbeh
( 8&2() DAZ) nthält den Bericht 10 Mannes 1Nammens Sallam der Dolmetscher (al fargumäan),
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der, vermuten dıe Autoren, C’hasare und vielleicht jJüdıschen aubens Wäalr und 1mM Auftrag des Ab-
basıden-Kalıfen al-Wätıig bı- 11äh s zwıschen 842 un!: 84 / ıne Expedition dem VO  —;

Du T-garnam errichteten Ollwer machte, das mıtsamt der mgebung genauestens untersuchte.
Be1l der Rückkehr konnte seinem erleichterten Auftraggeber berichten, Aass nıchts auf einen bevor-
estehenden Ausbruch jener Barbarenhorden iındeute.

Zunächst geben dıe ert. den Text VO  — Sallaäms Bericht In Ihn Hurradädbıhs Werk (als Nachdruck
der Ausgabe VO  — Michael Jan de Goeje, Leıden mıt gegenübergestellter englischer Übersetzung.
Es folgen Besprechungen VO zehn weıteren arabıschen Autoren, dıe Versionen dieses Berichts über-
lıefern, SOWIE ein1ıge Bemerkungen ZUT krıtiıschen Rezeption seıtens muslımıscher und westlicher
Gelehrter (S 121-165). Eın bemerkenswerter Abschnıiıtt olg (S 166-172), In dem ıe ert. zeigen,
ass ıne ununterbrochene Überlieferungskette Sallams Bericht mıt der christlich-syrischen Iradıtion
des Jhds verbindet. Schließlich analysıeren dıe Veırft. den Bericht mınut1Öös (S 173-243) und demon-
strıeren, Aass dıe Orte, Bevölkerungsgruppen, kulturellen, relig1ıösen und polıtıschen Verhältnisse, dıe
Sallam beschreı1bt, tatsächlıche Gegebenheıten entlang der Seidenstraße wıderspilegeln, seiıne Reıise
Iso hıstorische ealta ist un: eın Phantasıegespinst darstellt (wıe gelegentliıch ANSCHOMM! WOI -

den ist) eın 1e]1 meınte Sallam In Yumenguan westlich VO  —_ Dunhuang erreicht aben, der » Jade-
107« genannten Befestigungsanlage westlıchen Ausläufer der Großen Mauer, dıie Chına
Zentralasıen abgrenzte. Immer wıeder ist 1m HEext. insbesondere In der Beschreibung der Barrıere
Du’l-garnaıns, das beobachten.,. Was dıe erT. »interpretatiıon of aCcts Dy fict10n« (S 244) HMEHHCH.
»Fiction« würde vielleicht treffender UrC »tradıtion« ETSECTZT,; enn ze1g] sich, ass die Überliefe-
TUNSCH Gog agog und Alexanders Gr. Mauerbau S1e dıie rwartungen des Reisenden
(bzw seINES Auftraggebers) S| sehr bestimmten. ass S1e immer wıeder zuungunsten der tatsächlichen
Beobachtungen dıe ernanı In seinen Schilderungen gewınnen.

DıIe Verwurzelung dieser Tradıtiıonen 1mM syrıschen Christentum und deren uch 1mM Jhd annal-
tender Eınfluss auf dıe Vorstellungswelt der orlıentalısch-christlichen Un muslıimıschen Zeıitgenossen
(vgl uch 176-178; 202-207) sınd CS, dıe Vall Donzels/Schmidts Buch einem für dıe wıissenschaft-
1C) Beschäftigung mıt dem Christliıchen Orıient überaus wertvollen Beıtrag machen.

Wünschenswert waren ıne Ergänzung des Namens- Urc e1n Stellen- und Begriffsregister ebenso
SCWESCHH, WIe eıne wıissenschaftliche der vereinfachten Umkschrift VO Namen und Begriffen. AD-
gesehen VO  - SOIC nebensächlıichen Desıiıderata empfiehlt sıch dıe Arbeiıt als dıie überaus sorgfältige
un: umfassende ekonstruktion eInes Epochen-, Kultur- un! Relıgionsgrenzen überschreıtenden
Iradıtıonszusammenhangs und der herausragenden olle, dıe orjıentalısche T1sten sowochl als Inno-
vatoren WIeE als TIradenten für diesen gespielt en

1 it7z Greisiger
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