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Vorwort.
, t:; ^^ ^

Dem Herrn Professor D, P. Drews in Gießen sage ich für die

Güte, die er mir während meiner Arbeit gezeigt, und die Hilfe, die er

mir geleistet hat, verehrungsvollen Dank.

Auch den Herren Dr. E. Lidblom, Stockholm, Lic. E. Wallstedt

und Dozent Dr. Hj. Lindroth, Lund, spreche ich meinen herzlichsten

und ergebenen Dank aus, einen Dank, den ich auch auf die Bibliotheks-

verwaltune in Lund ausdehnen möchte.*&
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Die Proskomidie der Liturgien des Chrysostomus
und des Basilius während des Mittelalters.

Vorbemerkung.

Folgende liturgische Texte werden in der Abhandlung berücksichtigt.

I. Chrysostomus-Liturgien.

1. Eine Liturgie des Chrysostomus aus Roman. Bibiioth. Barberin.Ms.

m 55 (A. D. 795), pp. 1—73, 512, 519. Die Liturgie ist gedruckt bei

Brightman pp. 309—344 und bei Swainson pp. 88—94. Sie ist auch

unter dem Titel „Exemplar Liturgiae e M. S. Barberino S. Marci ante

Septem et amplius saecula, ut putatur, exarato transsumptum" Goar
L Aufl. pp. 98—100, II. Aufl. pp. 83—85 zu finden. Hier ist der von

Brightman herausgegebene Text berücksichtigt; er kommt in der Ab-

handlung vor als BC.

[Swainson sagt p. 100: Saint Chrysostom, the name of the great preacher,

was prefixed to two of the prayers, biit not to the whole work. In Wirk-

lichkeit tragen drei Gebete den Namen des Kirchenvaters 1) sü/.vj -üöv /.y.-.f\-/m-

jiEVtov TTpö TVjs a",^ias Ävacpopä;, io3 Xpaacja-oiiou, 2) öü/jj ~y(C -po~/.o\iiof,- xoö ü-flo'j

''Icoävvou Toö Xpoaoa-ojiO') [xazä -ö GCTro-sS-vjva: -de ay^oc ocopa iv tv; öi.\'i% ~pa-.i^-Q

y.ai TiXvjpwaai xöv Xaöv xöv [iua-Ly.öv üijivov, 3) äbyj, ÖTrtj'O-äiißtovo; to5 Xp'j^oa~d[iG'jl.

2. Eine Chrysostomus-Liturgie, signiert III 42, aus der Sammlung
von Burdett-Coutts. Sie ist gedruckt Swainson pp. 101—143 (oben) und

in der Dissertation genannt BCCl.
Swainson sagt p. 100 das Ms. „contains a complete text of the Liturgies,

which I ascribe without hesitation to the eleventh Century at the latest".

II, 42 p. 100 in dem Werke Swainsons ist wahrscheinlich Druckfehler.

In der Einleitung p. XXI und p. 101 wird die Liturgie IH, 42 signiert.

3. Eine Chrysostomus-Liturgie, signiert I, 10, aus der Sammlung
von Burdett-Coutts. Die Eigentümlichkeiten des Textes sind von Swainson
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pp. 110—143 (oben in den Noten) notiert. Die Liturgie wird be-

zeichnet BOG 2.

Swainson sagt p. 100: „-
- a qitire is niissing". Dieser Bogen enthielt

aber nicht die Prothesis.

4. Die Prothesis einer Liturgie des Chrysostomus Bodl. Ms. Auct. E.

5, 13, ff. 6 sq. Sie ist gedruckt bei Brightman pp. 542, 543 und in der

Abhandlung bezeichnet Bodl Gl.

Brightman sagt p. 543:-This ms. of the end of the twelfth Century be-

longed to the monastery of S. Salvator in Messina, .and therefore pre§umably

represents a use of Sicily and Soutli Italy. This form is also contained in

Qrottaferrat. 1"
'^ II, f. 1 (twelfth Century).

5. Die Prothesis einer Liturgie des Chrysostomus Ms. Bodl. Cromw.

11, ff. 22 sq. Sie ist gedruckt Brightman p. 544 und wird in der Dar-

stellung erwähnt als Bodl G 2.

Brightman sagt p. 544: This ms is dated 1225 A. D.

6. Die Proskomidie einer Liturgie des Chrysostomus Ms. Paris Graec.

323 ff. 5 sq. Sie ist gedruckt Brightman pp. 545, 546 und wird be-

zeichnet PG 1.

7. \z'.~o'iO''[y. -y) Xp'jaoaxoaou, herausgegeben von Richard Eng-

dahl, Neue Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche von N. Bon-

wetsch und R. Seeberg. Berlin 1908. In der Darstellung bezeichnet G.

S. Die Proskomidie einer Liturgie des Chrysostomus Ms. Paris Graec.

2509 f. 226 V. Sie ist gedruckt Brightman pp. 549 ff. und wird in der

Dissertation bezeichnet P G 2.

Brightman sagt p. 551 : Paris Graec. 2509, ff. 226v— 230v, of about 1430,

is a Supplement to the text of the Liturgy in its ordinary form, consisting

mainly of the rubrics and the cue-words of the formulae. It probably repre-

sents the central type of prothesis of the fifteenth Century.

9. Eine Liturgie des Chrysostomus, gedruckt in dem .Ku'/oAovlov von

Goar I. Aufl. pp. 94—98, II. Aufl. pp. 77—83. Goar sagt u. a. von

diesem Texte: Primum autem adest ducentorum et amplius annorum e

Bibliotheca Christianissimi regis, post diuturnas, quibus latuit tenebras - -".

Der Text wird genannt GhRG.

Der Text ist als Variante P von Daniel t. IV p. 327 und von Swainson

pp. 100 ff. beobachtet. Swainson sagt Introduction p. XXII: „Amongst these

who are prayed for as living are Joseph the Oecumenical Patriarch, Philo-

theus of Alexandria, Mark of Antioch, Theophilus of Jerusalem and others.

This fixes the date of the Liturgy definitely between 1426 and 1443".

10. Aliud exemplar Chrysostomianae liturgiae, qua Monachi Graeci

in Occiduis partibus Rome, Campaniae, Calabrie, Apuliae, Siciliae, et

aliis utuntur, e vetusto Dom. Basilii Falascae Crypte Ferratae Archi-
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mandrita transsumptum. Goars Eux.oXoYt.ov I. Aufl. pp. 100—103, II. Aufl.

pp. 85—89. Die Liturgie wird in der Abhandlung bezeichnet CryFG.

Brightman sagt von diesem Texte p. 549: This Ms. of the fourtheenth

Century, still at Grotta Ferrata (r ß III), represents the Italian and Sici-

lian use of the fourtheenth Century.

11. Aliud exemplar liturgiae Chrysostomi ejus operibus insertum.

Gedruckt bei Goar I. Aufl. pp. 104—107; IL Aufl. 89—94. Bezeichnet

AlExC.

12. 'H %'zicL XeixoupY^'ct xoö dytou 'Iwavvou Xpuaoaxdjiou. Cp.

Dimitrievskij Bd. II, p. 83. Sie wird bezeichnet DG 88.

Die Liturgie ist in einer der Sinaibibliothek gehörigen Handschrift

N. 973 EöxoXöyiov zu finden. Das Ms. aus Bombyx, 16°, 169 Blätter stark,

im Jahre 1153 geschrieben.

13. Eine Chrysostomus-Liturgie. Cp. das Werk von Dimitrievskij

Bd. II, p. 170. Genannt DG 170.

Die Liturgie ist in einer Handschrift aus Pergament (N. 719), die der

Patmos-Bibliothek gehört, aufgeschrieben. Der Text ist aus dem dreizehnten

Jahrhundert.

14. 'H 9'£''a 7.a'. [spa XscTOupY'Ia xou £V dy-'occ t.oli^oc, '/j[iü)V

'Iwdvvoo xo-j Xpuaoaxcjiou. Die Liturgie ist bei Dimitrievskij zu finden

und wird in der Abhandlung bezeichnet DG 262.

Sie ist in einer Handschrift, die aus dem Jahre 1306 stammt und die der

Esphigmenschen Bibliothek auf Athos gehört, aufgezeichnet. Einige Teile

des Textes wurden von Krasnoseljcev in dem ersten Teil seines Werkes:

Materialy dija istorii cinoposledovanija liturgii sv. Joanna zlatoustago.

Kasan] 1SS9, str. 9—16 gedruckt.

15. 'H ^'s-'a XeixoupY-'^^ "^^^ ^^^ oi^C-oic ~axpdc fj;j.(öv
'Icoavvoo xoü

Xp'jaoaxcjiou. Cp. Dimitrievskij Bd. II, p. 273. Der Text wird in der

Dissertation genannt DG 273.

[Diese Liturgie wird einer Handschrift N. 133 (744) aus der Vatoped.

Bibl. auf Athos entnommen. Die Handschrift hat Bogenform, ist 362 Blätter

stark und wahrscheinlich zwischen 1350—1368 geschrieben.

16. 'H 9'£''a XsoxoupY-o' '^oxj Iv dY''otc iraxpoc tjjjlwv 'Iwdvvou,

äpy^isTziaxoTLOu Kwvaxavx'.vouTioXeco^ xoö Xpuaoaxd^ou. Cp. Dimi-

trievskij Bd. II, p. 394. Bezeichnet DG 394.

Die Liturgie ist in einer Handschrift N. 968 aus der Sinaibibliothek zu

finden. Das Ms. aus gutem Pergament, im Jahre 1426 geschrieben.

17. A[ %'eia.i leixoup^.ai xoö' dycou 'Iwdvvou xoö y^puGoaz6\!iO'j,

BaaiAciou xoö
\!.s^(älox>

y.al
-q
xwv 7üporjYtaa[x£Vtov Tzou.a.VQ\j d.pyjiz~'.G-

y.OTiOX) KcovaxavxcvouTücXcWG laxopi'a §-/.7.XrjG:aaxoy,rj -xac
j.iuaxr/.Tj •8"£top:a.

'Ev
Tci)[j.'(j yj.ALoaxq) cpy.c' (1526) [ir|v6c ö"/.xo,3p:ou* o£E'.wx-^xi Ar|[i-r]xp{ou

Engdahl, Liturgien.
^



Aouzä TOI) zf/Tj-o;. In der Abhandlung ist die von Swainson edierte

Ausgabe der oben erwähnten Liturgie des Chrysostomus berücksichtigt.

Die Liturgie wird genannt EPC.

Brightman sagt Introduction p. LXXXIII: „This is the editio princeps
of these liturgies, published with the licence of Clement VII, and. according
xo the colophon, edited with the co-operation of the archbishops of Cyprus
and of Rhodes. Beyond this the soiirce of its text is unknown".

IL Basilius-Liturgien.

1. Aoixo'jpYta Toij ayiou BaaiXsioo aus Roman. Biblioth. Barberin.

Ms. III, 55, pp. 1—73, 512, 519. Der Text ist gedruckt Brightman

pp. 309—344, Swainson pp. 76—87. Die fehlenden Parteien werden

von Brightman aus Grottaferrat. Ms. T ß VII und von Swainson aus

British Museum Ms. 22749 suppliert. Der Text wird in der Abhandlung
bezeichnet BB.

2. Eine Basilius-Liturgie, signiert III, 42, aus der Sammlung von

Burdett-Coutts. Der Text ist gedruckt bei Swainson pp. 151—171 und

wird genannt BGBl.

Cp. die Bemerkung von Swainson hinsichtlich der zweiten der oben er-

wähnten Liturgien des Chrysostomus.

3. Eine Basilius-Liturgie, signiert I, 10, aus der Sammlung von

Burdett-Coutts. Die Eigentümlichkeiten des Textes sind von Swainson

besonders notiert (pp. 151— 171 oben in den Noten). Bezeichnet BÖB 2.

Cp. die unter der dritten der obigen Chrysostomus-Liturgien gemachte

Bemerkung.

4. Ast.-0'jpYia xou dytou BaaiXsiou herausgegeben von Richard

Engdahl, Neue Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche von

N.Bonwetsch und R.Seeberg. Berlin 1908. DieLiturgie wird bezeichnet 05.

5. Exemplar aliud Liturgiae Basilianae iuxta M. S. Isidori Pyro-
mali Smyrnaei Monasterii Sancti Joannis in insula Patmo Diaconi. Goar
I. Aufl. pp. 180—185, II. Aufl. pp. 156—157. Die Liturgie wird in der

Abhandlung bezeichnet PyrB.

Brightman sagt Introd. p. LXXXIV von diesem Ms., es sei „of an ancient

type interniediate between the Barberini and the mass of later texts". — Die

Liturgie ist nahe verwandt mit einem lateinischen Texte, herausgegeben in

Liturgiae patrum Paris 1560 von Morelius.!

6. E'jx_oa6ywv, aijv ©ew ap)(^6[jLSVov t:y]v 9'Siav Xsi-oupY^av xou ev

v.-[loiz. Traxpö^ -^[jlwv BaatXötou. Cp. Dimitrievskij Bd. II, p. 64. Der

Text wird genannt DG 6d.

Das Ms. ist in einer Handschrift N. 962, die der Sinaibibliothek gehört,

zu finden. Es ist aus Pergament, 195 Blätter stark. Das Format 16°. Es

gehört dem 11.— 12. Jahrhundert.
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7. Eöy^o^vCY^GV auv 0£w TsXeitüjjLavcv xcö dyccu BaatXec'cu y.a:

'Iwavvou Tcö XpuGoaTC[iou. Cp. Dimitrievskij Bd. II, p. 75. Der Text

der Liturgie Basilius wird bezeichnet DB 75.

Der Text gehört einer Handschrift N. 961 in der Sinaibibliothek. Das
Ms. stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert, ist aus Pergament, ICO Blätter

stark, 16°.

8. Eine Basilius-Liturgie. Cp. Dimitrievskij Bd. II, p. 140. In der

Abhandlung wird der Text bezeichnet JDC140.

Liturgie einer Handschrift N. 1020, die der Sinaibibliothek gehört. Das
Ms. ist aus dem 12. oder 13. Jahrhundert.

9. 'H 9'eca leixovp^cia. xou ev äyioic, Ka.xpcq f/fj-wv BaacXsioo xou

MsYccXou. Cp. Dimitrievskij Bd. II, p. 273. Genannt DG 273.

Von der Handschrift cp. die Angaben unter der 15. der obigen Chry-

sostomus-Liturgien.

10. Editio princeps der Liturgie des Basilius. Gedruckt in dem unter

der 17. der obigen Liturgien des Chrysostomus erwähnten Werke und bei

Swainson pp. 151— 171 (unten). Die Liturgie wird in der Dissertation

bezeichnet E P B.

Mystagogische Schriften, auf welche in der Abhandlung Bezug
genommen worden ist.

1. 'laxopt'a b/.y.X'f\(ji(XQx\.-/.'f[ 'aoX [jLuaxi7CYj S-etopLa, gedruckt von
Milles: Opp. Cyrilli Hieros. Oxon. 1703 p. 325—332.

2. 0£o5wpou iTTta-xÖTtoi) 'AvooSwv TipC'S'ewpta -/ecpaXatwS-fjC Tüepl

xwv Iv
x'^j

8'efa XecxoupYca Ytvo[x£V(i)V aujißdXwv y.ac piuaxYjpcwv tcovyj-

%'bIqcl £-/. TTpoxpourji; '/tat d^cwGEWc; xoö 9-£ocptX£axdxou lirtay-CTrou

3)ut£ca? BaacXeoou. Mi. S. G. Bd. 140, cc. 417—468.

3. r£p|idvou dp)(L£7r:ay67tOu KwvaxavxcvouTOXEWc taxopfa iv.vX'f\-

otaaxcy?], yal [iuaxcy?] 9-£(i)pca. Mi. S. G. Bd. 98, cc. 383—454.

4. Adycc 7r£pL£)((i)V xYjV r/xX-^acaaxr/Yjv dTraaav [axoptav y.al Xzr.io-

[jLEpYi d^'/jY'/jacv Tidvxwv xwv Iv x^ 9'£ia Ccpoupyca xeXouvxwv. Mai,

Spicil. Rom IV, 31—48, Mi. S. G. Bd. 87,3, cc. 3981—4002. Die Schrift

wird, wie bekannt, in Verbindung mit Sophronis von Jerusalem gesetzt.

5. Nr/.oXdou xoö KaßaatXa £p[j.TjV£ca xt^c '9'£''ac X£ixcupYw'a;.

Mi. S. G. Bd. 150, cc. 367—492.

6. n£pc x~qc, Izpäq XtixoM^-^icLc,. Diese Schrift Symeons von Saloniki

ist gedruckt Mi. S. G. Bd. 155, cc. 253—304.

7. üspL xoö dYtou vaoö. Diese Schrift Symeons von Saloniki ist

gedruckt Mi. S. G. Bd. 155, cc. 305—362.

2*
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Die Einkleidung.

Aufschlüsse bezüglich des mit der Anlegung der liturgischen Ge-
wänder verknüpften Ritus sind in folgenden Ms. zu finden: OC,
PCI, PC 2, CryFC, AlExC, Ch R C, DC 170, DC262, EPC,
OB, EPB.

Von diesen. Ms enthält PCI die kürzesten Nachrichten. Sie be-

ziehen sich nur auf die Frage, welche Personen die liturgischen Ge-
wänder anlegen sollen. Msxa zo a[jLcpcaai)-?iva: xov lepsa 7.al xöv

o'.azovov a-£p7^£-a: ö o'Avxov, heißt es in dem Ms. Demnach war es

also der Priester und der Diakon, welche die Gewänder anzogen.
Die meisten der oben erwähnten Liturgien erwähnen das erste

Gebet der Proskomidie als den ersten Akt des Gottesdienstes. DC170
hat doch eine eigenartige Darstellung. Nach dieser geht der Priester—

sl'-cp il'iÄsi Xö'.-o'jpYYjaa'. wie es im Ms. heißt — zu den heiligen

Türen. Dort verbeugt er sich dreimal, küßt die heiligen Bilder und sagt— auch dreimal — BaacXsO o^'j^y^iz. Erst dann spricht er das erste

Gebet der Proskomidie.

Nach DC2Ö2 wäscht sich der Priester zuerst, dabei die Worte des

Psalters XXV (XXVI), 6 sprechend. Dann kehrt er sich gen Osten und sagt:

Er verbeugt sich dreimal und verrichtet vor den heiligen Bildern das

Gebet der Proskomidie.

Bezüglich der Sitte gtn Osten gekehrt zu beten enthält Pseudo-

Germanus (Mi. 392) eine Auslegung. Man wandte sich nach ihm gen
Osten, weil Christus in dem Orient erschienen war, und die Propheten
dazu ermahnt hatten. Einige alttestamentliche Schriftstellen — gekünstelt

erklärt — wurden als Belege angeführt. TaOta cpaaiv ol T^po^-^xa:,

äußert der Verfasser, -/.ac o:a zo 7,T.o-Axr)OLOov.z~.v
"/jjjta;

TiaXiv tov sv

TYjV i'^x-zGA-qv xTj: ^oj-o^Javsfa: -?]; Oi'JTspa; toO Ivjp:ou Ttxpo'jaia.^

y.yi -aÄ^YT-'^saia;.
— Pseudo-Sophronius sagte, daß man in dieser Lage

bete, o'.oT'. iA-:Zo\xzv x-qv iv 'Eo£|i a-oXa[x|javö'.v xpo'Siriv x-qv y.ata

ävaTGATiV -£c:u-:£U|jL£vrjV (Mi. 3985).

Wie die moderne Liturgie des Chrysostomus enthält EPC im Anfang

einige Regeln, die sich auf die Gesinnung des Priesters und sein Be-

nehmen vor dem Gottesdienste beziehen. Er soll eine versöhnliche und

reine Gesinnung haben, er soll vom Abend an Enthaltsamkeit üben

und bis zur Zeit des heiligen Dienstes wachen. ToO oi 'A7.'.po~j z~'.-



ysTat iv xto vaw, heißt es in dem Ms. Der Priester und der Diakon

verbeugen sich dreimal vor den heihgen Bildern und je einmal vor den

zwei Choren. Dann sprechen sie das erste Gebet der Proskomidie.

OC enthält betreffs der Einkleidung nur ein einziges Gebet,
' dem

folgende Überschrift gegeben wurde: Eö-/-/] lz'(oaivq ot-g xoö [spsw;
6'xc äuwisvvuxai z-qv ispav cxoayjV. Der Inhalt zeigt, daß das Gebet,

welches, wenn auch in verschiedenen Formen, in vielen der oben er-

wähnten Ms. wiederkehrt, mit Rücksicht nicht nur auf die Anlegung der

liturgischen Gewänder, sondern auch auf den künftigen Akt der Pro-

thesis geschrieben wurde. Es durfte darum als ein erstes Gebet der

Proskomidie, wie wir es oben nannten, angesehen werden. Für die

Richtigkeit dieser Auffassung sprechen auch andere Gründe. In Bodl C 1

ist ein Gebet Ivjpcs 6 %-zcz fjatöv lEa-caxstACv \ioi ouvaa^v kz -j-ioor

avi'o'j 'jo'.j y.a: brlayuaov [iE sie xr^v 0'.a.v.ovi%v aou xauxTjV etc. gleich

vor der Prothesis zu lesen. Dieses Gebet wird als E-j/Tj r^v Tioizi 6

[spsuc i-isaXwv 7zpoa-/.o[iiaai bezeichnet. — In der Darstellung der Pro-

thesis, die man in Bodl C 2 liest, wird Eoyji xtj; r.poov.oiiibfiz ohne

daß der Inhalt angegeben wird, als etwas schlechthin bekanntes hervor-

gehoben. In OC und OB und auch in anderen Ms. wird von „Eö^v]

xr^c -pGa"/oijLtoY]c", einem Gebet, das in die Messe der Gläubigen gehört,

gesprochen. Da das unter OC oben erwähnte, in mehreren Liturgien

wiederkehrende Gebet der Prothesis zugehört, dürfte es, wie schon be-

hauptet, mit Vorteil als das (erste Gebet der Proskomidie bezeichnet

werden.

Nur der erste Teil dieses letztgenannten Gebets kommt in OB vor.

Die letzten Worte sind axoATjV 7repc|jaXAG|jLsv6v p,£. Möglicherweise ist

das Gebet verkürzt. Hierfür spricht, daß es durch keine Doxologie be-

endigt wird. Von späterer Hand wurde die Überschrift Ed/jrj Az^(0\iivq

TTsp: xgO isp£w; ev äpyjj xfj; ÄcCxoupY^'a; zugesetzt.

In den Ms. AlExQ^ChRC, EPC und EPB kommt das erste Gebet

der Proskomidie in einer diesen Ms. gemeinsamen Form vor. Das

italienische Ms. Gry FC und PC 2 haben dagegen je seine eigene Variante.

Sowohl die;Gebete Gry FC, PC 2 als das Gebet in AlExC, ChRC,
EPC und EPB enthalten nichts, was die Anlegung der liturgischen

Gewänder berührt. Dieses Verhältnis ist auffallend, weil eine Darstellung
der Einkleidung in sämtlichen Ms. gleich nach dem Gebet erfolgt.

Wie angedeutet wurde, wird eine solche Darstellung in OC und OB
vermißt.

Die enge Verwandtschaft der verschiedenen Varianten geht aus

folgender Vergleichung hervor:
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Der Grundgedanke sämtlicher Gebete, daß Gott dem Betenden die

nötigen Kräfte zur Verrichtung der Opferung verleihe, tritt gleich hervor.

Wahrscheinlich liegt dieser Gedanke auch dem verkürzten Gebet DG 262

aoo y.ai kvia-/uaov zugrunde.
Er ist auch, obgleich mehr individuell gefärbt, bei dem merk-

würdigen Gebete der Proskomidie, welches DC 170 enthält, zu finden.

Schon die Einleitung mit ihrer mächtigen Anhäufung der Attribute des

Heilands ist auffallend. '0 ^-ebq 6 9-so; fjp.wv, 6 -ol- y^spou^lpi oc^-eMp-q-Ciz

'/.a.1 Tolc, aepacpcji a.%o!,X(kyv(j)a~o:;, xocl Tzöcacciq xaf- ZTZOöpocvioc',- Suvajiöacv

dTZpoGi-oq, b
"-{j Q~q a^paaxw cpcXavxJ-pcoTrca xat a.vzq'.yyiy.QXi}) y^^x^-o-

xr\-i asauTov x% Yj^istlpa Tüxwy^^sca y.ac xoLTzzivüoe: ivwaa^, y.at tgv tv,;

[spwa'jVT'f]; -/.avova
'^[xlv toI^ d[j.apxü3XGT^ v.ou. ava^ioc; oo-jXot; aou

y^apiaaiisvog. So heißt es im Anfang dieses mit schwungvoller Phantasie

geschriebenen Gebets. Der Heiland ist es, zu dem gebetet wird. Das

geht nicht nur aus den Worten der Einleitung, sondern auch aus der

Doxologie: „ö~i cp^XavQ-pwTio- sl -/.ac ö£Oogac7[j.£Vo; cuv xw avap/^o) ccu

naxp: '/.od t(p Tüavayfw" hervor. Wie bekannt, betonte die Kirche des

Morgenlandes mit Vorliebe die Einheitlichkeit der göttlichen und der

menschlichen Natur Christi. Dabei wurde die Menschwerdung unsres

Heilands besonders hervorgehoben. Die Einleitung des jetzt zu be-

sprechenden Gebets verneint die Richtigkeit dieser Beobachtung nicht.

Als ein Mangel des Gebets soll bemerkt werden, daß man die

nötige Kürze und Konzentration vermißt. Zweimal wird z. B. von der

Stola und ihrer Anlegung gesprochen. Acs 0£G[xa: aou, i^iar.ozoi. cp'.Xav-

^pfjL)-£, svouaov
[Ji£,

xiv avacicv oo\)\6v ao'j, x-qv Itpxxiy.fi'^ xa-j—^v

gxoXyjv 7.a: )(apcv xoö %-zio\) y.ai Travavoou aou IIv£'jp,axoc, so heißt es

mitten im Gebet und am Ende desselben sagt der Priester: „oio "/.ayto

6 aijiapxtoXo? Iv x^ evouati xi\z i£paxr/.Tj; axoXfj; x-}]v gTjV iy.£X£'jLO

9'£dx'^xa, ö'aa -A]ö^a[x'^v, aTxdoog [xot £:; otox'^p^av {xoo, K6p:£". Ganz

byzantinisch wird in dem ersten dieser Zitate zugleich von der Gnade
des Geistes und der priesterlichen Stola gesprochen.

Um ihrer Schönheit willen sind die Worte zu bemerken, durch

welche der Priester erklärt, dem Altare Gottes wolle er sich nähern,

nicht in die eigene Kraft und Reinheit sein Vertrauen setzend, sondern

„xfOLp^&v elc, xb äizeipov 7zi\cc^(ö- x-q- vjaizl'X'c/vioc.- aou* cj y^p v:y.rj-

GouGiv (X.I ä\i7.pxi(x: [lou xö 7iXYix)-o; xcov oiy.xtpiiöv aou.

Das erste Gebet der Proskomidie wird verschieden beendigt. In

AlExC, ChRC, EPC und EPB lesen wir folgende Doxologie: öx: ooO

eaxtv
Y] o6va[xc; xal

"fj ooqot. s.lq xobq cfKbvxq xwv a:wvcoV
a.\x-f\v

und
in dem italienischen Gry Fe: oxi aov xb y.paxo; y.al go\) saxiv

'f\
3aj:-
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Acta y.ai
Y,

ouvaiicc "/.ai
Yj ooca -ou TcaTpoc v.ai. xou uiou y.ai tcj ay^oi)

7:v£'j[jiaxoc vOv -/.ac äec -/.ac eüi; xouc; acwva^ xwv acwvcov
'x4.[r/jV.

Diese

Doxologien erinnern beide an die Schlußworte des Vaterunsers.

In dem oben erwähnten Gebet K'jpie 6 Q-soc Yj[j.wv £ca7:öj-£CA0V

des ebenfalls italienischen Ms. Bodl C 1 fängt die Doxologie mit den

Worten ott g6v xb y.paxo;
— durchaus wie in GryFC an.^)

Die Doxologie des Gebets in OC ist von einem anderen Charakter

als die oben erwähnten. Sie lautet: oti. r.pir.e'. ooi t:oL<jix ooEa, t'.[jiy]

yai Tcpoaz'JV'^a:; xco -axpi 7.a: xco uiw y.at xto aycto 7iV£'j[j.ax: vOv y.at

a£t yal alz xcj: aiwvaj xwv aücovwv*
a[j.Yjv.

Sämtliche Worte der

Gloria minor — das erste zac ausgenommen — kommen in dieser

Doxologie vor. Eigenartig ist auch der Schluß des ersten prosko-
midischen Gebets PC 2: oxi-avcoc eI y.a: aol x-/]V oocav avar:£'j.7:ca£V.

Oben wurden die Schlußworte des Gebets DG 170 zitiert.

OC, AlExC, ChRC, DG 170, DG 262, EPC und EPB bezeugen,
daß das erste Gebet der Proskomidie von dem Priester gesprochen
wurde. Nach den Aufschlüssen des ziemlich jungen Ms. ChRC, EPC
und EPB sprach es aber auch der Diakon. Das Gebet wurde vor den

heiligen Türen gesagt
— dies erzählen ChRC, PC 2, DG 170, DG 262,

EPC, EPB und die Worte AlExG: EO/Yj YjV lb[zi 6 '.epz'^~
t.oö xgO

£:c7£Xi)'£:v zlz xd i£pdv o'-ou azitcj^-^zZ, deuten es auch an. Braun hebt

p. 708 hervor, daß v/ir nicht kennen, wann die Ankieidegebete ent-

standen. Er teilt auch nu't, daß schon Simeon von Saloniki sie erwähnt.

Aus unserer Darstellung ersehen wir, daß die fraglichen Gebete schon

in OC — S. Xll/XIil zu finden sind.

Da das erste Gebet der Proskomidie, von dem wir ChRC lesen:

v.yA A£YC'jcr: xa'jXYv iv. to:xo'j jaAACvxsc äva aiav [XExavo'.av. beendigt

war, küßten der Priester und der Diakon nach der Darstellung des

letzterwälinten Ms. die heiligen Bilder, verbeugten sich — auch vor den

Choren — und gingen in den Altarraum,

In DG 262 wird erzählt, daß der Priester, Tiotwv £'jaoyt,x6v, das

Bema erst betrat, als er sich vor den Brüdern verbeugt und von ihnen

Vergebung erhalten hatte.

Mit dieser Darstellung ist die des DG 170 verwandt. Gleich nach

dem ersten Gebet der Proskomidie geht der Priester in den Altarraum,

verbeugt sich dreimal und küßt das heilige Evangelium. Dann geht er

hinaus, verbeugt sich und spricht: EuAOYrjaax£, Tzxxipz- y.a: 7.ozA'soi,

GUYywpY.aaxE uci xo) äaaoxwAO).

^) Dieses Gebet wurde nicht in Erwägung" gezogen, weil es mit ausdrück-

licher Beziehung auf die Anlegung der liturgischen Gewänder nicht vorkommt.
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Als der Priester in das Bema geht, spricht er nach AlExC: Elat-

Xsoaoijiai s!c töv oXxov gou etc. Dann küßt er den Tisch TS-paz:; zlz

xöv axocupov.

Gry FC, EPC, EPB sind die einzigen Ms., nach welchen das An-

kleiden gleich auf das erste Gebet der Proskomidie folgt.

Folgende Gewänder werden in den von uns zu besprechenden

Liturgien erwähnt — von den Untergewändern: das Sticharion (Gry FC,

AlExC,ChRC,DC 170, DG 262, EPC, EPB), die Epimanikien (ChRG,
DG 170, DG 262, EPC, EPB und GryFG, in welchem Ms. sie die

Hypomanikien genannt werden), der Gürtel (GryFG, ChRG, DG 170,

DC 262, EPC, EPB); — von den Obergewändern: das Phelonion

(GryFG, AlExG, ChRG, DG 170, DG 262, EPC, EPB); — von den

Insignien: das Orarion (Ch RG, EPC, EPB), das Epitrachelion (GryFG,

AlExG, ChRG, DG 170, DG 262, EPG, EPB), das Hypogonation

(AlExG, EPG, EPB).
Nach GhRG, EPG und EPB legten nicht nur der Priester, sondern

auch der Diakon feierlich die liturgischen Gewänder an. Es geht auch

aus dem Ausdruck: Msxa ok xb a[j,c3iaa^vjvac xöv lepioc za: xöv o'A-

v.ovov OG hervor. Gp. PG 1 und OB. — Das Ankleiden fand in dem
Altarraum statt, wie wir den Ms. AlExG, DG 262, GhRG, EPG, EPB
entnehmen.

Nach GhRG fängt der Akt der Einkleidung damit an, daß der

Priester und der Diakon, sich dreimal vor dem heiligen Tische ver-

beugend, je ein Sticharion nimmt. Als sie das Gebet „'0 iVsoc

iXocgStj-'' jxot -1(0 aiJLap-coXw" gesprochen, zeigt der Diakon das

Sticharion nebst dem Orarion vor und bittet den Priester die beiden

Gewänder zu segnen. Der Priester sagt: EüXoy'^xo; o %'söc, '7\\x(bv

rAvxoxz. Diese Darstellung erinnert sehr an die des EPG und des

EPB, nach welchen Ms. der Diakon, als er das Sticharion anzieht, die

Worte jes. LXl, 10 spricht. Das Orarion küßt er und legt es auf die

linke Schulter.

Zuerst wurde das Sticharion, zuletzt das Phelonion angelegi:
—

die übrigen Gewänder in verschiedener Reihenfolge
—

Gürtel, Epi-

trachelion, Hypomanikien GryFG, Epitrachelion, Hypogonation AlExG,

Epitrachelion, Gürtel, Epimanikien GhRG, DG 262, Gürtel, Epimanichien,

Epitrachelion DG 170, Epimanikien, Epitrachelion, Gürtel, Hypogonation

EPG, EPB.
Bei der Anlegung des Sticharion spricht der Priester GryFG: Elq

xö ovo[xa xo'j -axpog v.od xoO ocoO v.olI xoO aY^ou T:V£'j[jLaxo; und

danach Jes. LXl, 10 'A^aX^cdaexa: -?j 'h^r/^'f] {Jiou
etc. Dieser Spruch —

ohne die einleitenden Worte — begleitet auch AlExG, GhRG, DG 170,-

Ensjdahl, Liturgien. 3
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D C 262, und wie schon gesagt, E P C, E P B das Anziehen des

Sticharion.

Bei dem Anstreifen des rechten der Epimanikien sagt der Priester

Ex. XV, 6, 7 'H osEia aou y^slp Kupts Ssoö^aaxat etc. und bei der An-

legung des linken derselben Ps. CXVIII (CXIX), 73 AE y^ecpeg aou z'KOi-qaä.v

[iz etc. (ChRC, DC 2621), EPC, EPB). DC170 hat eine eigenartige Dar-

stellung. Er spricht nach diesem Ms.: AsHta Kupiou zTzoi-qae Suva[jiiv,

osSta K'jp''o'j 'jdiwae
[j.e

-/.al tw '^payiovi a5xoO tw
u4»'i^>*-w bTiepa-aTiizZ

'^ijlIv. Auch nach Gry FC betet der Priester nur einmal, da er die Hypo-

manikien-) anstreift: 'Eviay^oaov zouz ßpay^iovd^ [xod, zlc^ zriV ocaxoviav

Bei dem Umgürten wird nach GryFC und DG 170 Ps. XLIV (XLV)

4, 5 JlspiJ^waov TYjV potJL^atav aou eitl tov [r^pdv aou etc. und nach

ChRC, DG 262 EPC und EPB im Anschluß an Ps. XVII (XVIII), 33

E^lo-cQ-bc, ö '9-sö- 6 7:ept(^ü)VVutov [jls ouvd[Ji£i gebetet. ChRC enthält

nur die letztgenannten Worte. In DG 262 wird ,,xal £9'sx(o) a[jLOJ|xov"

und in EPC, EPB „'/.a.1 zxyritov xyjv yapcv auxou -ndvxoxs, vöv xixl

äst y.ccl sie, zobz alGivac, xöv aiövo)V
'A[ji,fjV zugefügi. Auch das Gebet

des Umgürtens Giy FC wird mit Tzdvxoxe, vuv y.ocl dsl xal zlq xou;

akova^ xwv akovtov 'A[i,fjV beendigt.

Als der Priester das Phelonion anzieht, spricht er Ps. GXXXI

(GXXXII), 9 Ol [sper? aou, Kupcs, evouaovxai etc. (Gry FC, AI Ex C,

ChRC, DG 170, DG 262). In mehreren der Ms. kommt der Schluß

Trdvxoxs, vöv xod äzl etc. vor. — Ein mehr entwickeltes Ritual als die

übrigen Ms. enthalten DG 170 und Gry FC bezüglich der Anlegung des

Phelonion. In DG 170 lesen wir: Ecg x6 os^cov tpsXovtov Aeyst. Ol

Itpzic. aou evouaovxa: .... Wie, ok x6 dpcaxspov AE y^slpec, aou etzoi-

'qoä.v [JL£
y.ocl STxXaadv

[le. Wie, zo ydXaa[xa" SvwSTraaov '^[xäg Iv x^j

av.ir.'Q xwv Tixepuywv aou. Nach älterer Praxis war das Phelonion auf

den Armen in Falten gelegt. Ich meine der Priester habe die Worte

Ps. GXXXI (GXXXII), 9 gesprochen, als er das Gewand rechts, und die

Worte aus dem Ps. GXVIII (GXIX), 73, da er es links zusammenraffte.

Endlich bat er bei dem Herablassen des Phelonions mit dem Spruche
des Ps. XVI (XVII), 8. Bezüglich des letzten Punkts enthält Gry Fe

1) In diesem Ms. kommt das Wort Epimanikien nicht vor. Daß es die

Epimanikien waren, bei deren Anlegung Ex. XV, 6,7 und Ps. CXVIII (CXIX), 73

gesagt wurden, wird aber durch die Überschriften 'Ev xf, oc^tä yeipi und 'Ev

ok ift dpiGzepv. deutlich.

^) Zwar übersetzt Goar ÜTioiiävr/.a mit submanicalia und sTziiiäviy.a mit

supermanicalia. Daß die Hypomanikien und die Epimanikien identisch sind,

halte ich jedoch für wahrscheinlich.



15 —

foJo"endes: Iva: scpaT^Ätov aöxö, Asycr ^y.ST^aadv
[le, Küpiz, £V tvj ovAtzti

Tcöv --ssuvtov aoi) TcavTOTö, vDv y.ai dsl v.cd zlz. lobc, aowva- "cwv aicovo3v.

Merkwürdig ist, daß die Anlegung des Epitrachelion in fast allen

Ms. von verschiedenen Gebeten begleitet wird. Nach GryFC sagt der

Priester: Ka: cr/J^JJ-^c äq^pcG'jv/]; Tü&pCcßaXou* oxi axi^pavov iq av.av-

ö'wv sc. -cp'.siV/jy.av Xp'.a-£ o S'soc fi\iGiV sASYjaov tj[iäc. Verwandt

mit diesem Gebet sind die entsprechenden Worte des Ms. DG 170:

HXicT/'z; a-i'sxvov iz, äy.avö'wv, Tzzpii^-qx'xv c7i:l -öv -zpa.yjqXov aÖToO

u*r,'c.v or/.atO'j'jvYjc '/.a'. oYjaavrsc äötov 7.T'ff(ar(ov y.al Tzccpioor/.'xv llovrifo

IhXaTfo T(p tjYSHovL. Nach DG 262 spricht der Priester bei der An-

legung: 'H
y^ocp'-Z

y-y-i
''i po-q%-zi(x xou nvs'j^JLaxog saxai [Jis^^ fj{xcov

-av-o-2 und nach AlExG Ps. XGII (XGIII), 1. Im Anschluß an den

Ps. GXXXU (GXXXÜI), 2, 3 wird der Herr vom Priester gelobt (GhRG,
EPG und EPB).

Bei der Annahme des Hypogonation wurde wie bisweilen bei dem

Umgürten der Ps. XLIV (XLV) 4, 5 — jedoch mit den Schlußworten

nävTOTi. vOv y.ccl äs: -/.aL sS; xobz aoövac xcov aowvtov* diJLYjV
—

ge-

sprochen (AlExG, EPG, EPB).
Die oben erwähnten liturgischen Gewänder sind von J. Braun in

seinem großen Werke: Die liturgische Gewandung im. Occident und

Orient nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik.

Freiburg im Breisgau. 1907. beschrieben — das Sticharion p. 92 ff., die

Epimanikien p. 98ff., der Gürtel p. 115ff., das Phelonion p. 234 ff., das

Orarion und das Epitrachelion p. 601 ff., das Hypogonation p. 550 ff.

P. 707 ff. erörtert der Verfasser „die mystische Deutung der liturgischen

Gewänder in den Riten des Ostens". Zu notieren ist — der Zeit-

bestimmungen des letzterwähnten Verfassers halber —
,
daß er die von

Germanus edierte "laxopca iy.%X-qaiy.a~iy.'}] y,(xi [xuaxr/.Y] ^^£wpca in das

erste Jahrtausend setzt. Unzweifelhaft ist die Schrift viel später. Nach
Braun fällt der älteste bekannte Text der 'laxopix „wahrscheinlich noch

in die vorkarolingische Zeit" (o. a. A. p. 10). Drews ist dagegen der

Ansicht, dieser Text gehöre am frühesten in das 10. Jahrhundert^).

In OC, OB, DG 170 wird von einer ,,axoX7]" gesprochen. Sxoatj
in diesem Zusammenhange bezeichnet das Phelonion.

Nach dem Ankleiden verbeugt sich GryFC der Priester dreimal vor

den heiligen Türen und spricht leise: Kat cpsXaai xou Xaov aov' xod

[AY] 0(b-QQ x-qv yJyqpovo\i.ia.v aou eic, oveiooc. DG 262 erzählt, der Priester,

in die Prothesis gehend, sage (im Anschluß an Mk. 15 : 1): Kai ouaavxec

(sie) xöv K'jpiov '?][JLWV TYjaoOv Xpiaxdv, diciQYaYOV npöq (Ilddxov).

') Theologische Studien und Kritiken, Jahrg. 1900, p. 482.

3*
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In EPQ EPB wird wie in der modernen Liturgie die Hände-

waschung nach der Einkleidung und unmittelbar vor der Prothesis

gesetzt. Der Priester spricht dabei Ps. XXV (XXVI), 6—12. So viel ich

gesehen habe, enthalten nur DC262, EPC und EPB von sämtlichen

der besprochenen Ms. Aufschlüsse, die sich auf die Händewaschung
während der Proskomidie beziehen.

Die Prothesis.

Eine weit größere Zahl liturgischer Ms. gibt Aufschlüsse betreffs,

der Prothesis, als hinsichts der Einkleidung. Dies ist erklärlich, da die

Prothesis der älteste Teil und das Gerippe der Proskomidie bildet.

Angaben bezüglich des Akts der Prothesis sind in folgenden griechischen

Liturgien zu finden BC, OC, BCCl, BCC2, BodlCl, BodlC2, PCI,
PC2,ChRC, Gry FC, AlExG, DG 83, DG 170, DG 262, DG 273, DG 394,

EPG, BB, OB, BGB 1, BGB 2, PyrB, DB 64, DB 75, DB 140, DB 273,

EPB. Aus den folgenden Hinweisen wird man jedoch auf den un-

gleichen Wert der in den verschiedenen Ms. gelieferten Aufschlüsse

schließen können. —
Der Akt der Prothesis fängt (EPG, EPB) damit an, daß der Diakon

die heiligen Geräte ordnet. Er setzt dabei den Diskus auf die linke

und den, Kelch auf die rechte Seite des Tischs^). Dann verbeugen sich

dreimal der Priester und der Diakon und beten um die Gnade Gottes

(PG2, GhRG, EPG, EPB). Nach EPG, EPB sagen sie dabei alle beide

im Anschluß an Luk. IS^o 6 %'söc, DAad-qxi [xoi xcö Ä[JLapttoXq) xa:

iXs7]a6v jx£
und dann 'E^-/]Y6paaa5 'hixäg ix tyj^ -/.axapa^ xoO

vo'iio-j

TW
T'.ijLiq)

aou al'ixat:,
zCo a-ccopCo izpoQ-qXLii^-sic,, xocl

--(] 16\'yrQ y.cvxrj-

i)-£ic' ~v)v aB-avaai'av £7tff|'aaa<; äV'Q'pwTcoic. }j03ty]p '^[jlcov,
ootoc ooi

(cp. Gal.Sjo)
— es ist gerade wie in der modernen Liturgie desGhysostomus,

nur daß der Priester nach dem jetzigen Ritual den letzten Spruch allein

spricht. Die Lanze wird auf die Prosphora gelegt (GhRG, PG2). Auf

die Bitte des Diakons EuXoY'/jaov oeaTzo-a spricht der Priester EöXo-

YTj-ö; ö il-so; (Gh RG, PG 2, E P G, EPB) -rjjxwv Tcavxoxs, vuv -/.cd äzi y.x'.

cic xou; aitovac töv aiwvwv tx^-qv (EPG, EPB). Der Diakon sagt:

Tou -/.uptou osTjS'Wiisv und dann Kupis sXsYjaov (GhRG, PG2).

^) D. h. links und rechts von dem vor der Prothesis nach Osten schauen-

den Diakonen. So ist es noch in der morgenländischen Kirche gebräuchlich

und war es auch bis an das Ende des XV. Jahrhunderts in der abend-

ländischen Christenheit Tcp. Cracau. p. 18. N. 1).
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Vor der Schlachtung des Lammes finden wir BodlCl das p. 93 er-

wähnte Gebet Kupts 6 %-eoc, -^»icov ktocTzoaxziAov [xo:
ouvaiiiv ic udjou;

y^(io'o
ao'j '/.(xl iviayuaöv \xz sie tyjv ocay.ovoav ao^j ~y/j~T\"i ~.o~j Tcapa-

jxfjVai [xs dcy.atay.pLXtog to) cpoßspo) cjpr/.'cw aou ß'^iiaT: y.a: Trpoasvsy/-^'-'

ao: TTf/ äva''[xa-/,tov 'O-uacav* ox: gov xo y.paxo; y.xA. Es ist das erste

Gebet der Proskomidie, das hier der eigenth"chen Prothesis gleich

vorangeht.

Einen eigenartigen Anfang des letzterwähnten Akts enthält das Ms.

DC 170. Nach dieser Darstellung nimmt der Priester [xsxa izoWo~j

-jCjSo'j
y.al y.axav'jEcw; apac xo

o[i,[xa sc; xdv oOpavov das heilige Brot

mit der linken Hand und, indem er sich dreimal verbeugt, spricht er

das Gebet: Töaa: Ivopis xov Aaov gou y.al
[jlyj ow; xtjV yA-/jpovo[x:av

aou s:; oveiooc xoO y.axapgai aöx'/jv S'S-v/], (x'^Tztoxs cl'~coaf ~oD £ctx:v

ö {-)s6; aOxwv. Der Anfang erinnert an die Worte, mit welchen die

Einkleidung Gry FC beendigt wird, und auch an das Gebet der zweiten

Antiphonie.

Über die Anaphora wird mit der Lanze das Zeichen des Kreuzes

(Gry FC, ChRG) dreimal gemacht (OG, BodlG2, PC 1, DC 170, DG
p. 262 OB). Wahrscheinlich kam dieses Zeichen auch dreimal in den

Gottesdiensten nach Gry FC, ChRG vor. Vlc, y.aö-'sva o'jv axaupov
s-'.G'jvaTtxs'. 6 oiy.v,ovoz ToO

y.'jp''oi) os'^9'to|Jiev, heißt es nämlich ChRG,
und fast dieselben Worte begegnen in dem Texte des Ms. GryFC.
Bei dem Zeichen des Kreuzes wurden die Worte YJ.z xo '6vo\xix

xou

y.'jpio'j y.al %-zo~j y.a: awxYjpor '/j[j-töv ^l-f\oo\> XpcaxoO xoO x'j-9'svxo; OTtsp

xyj: xoO v-OüixoM lwyjc y.al ctox'/jptac OG, PC 1, OB gesprochen. Bosxat

d ätxvd; xoö Ösou 6 u:öc xoO llaxpd- 6 al'pwv xYjV äixapxcav xoü y.oaixcj

begleiteten nach der kurzen Darstellung Bodl G 2 das Zeichen des Kreuzes.

Nach GryFC sprach der Priester: Tou yopfou y.ac 9'sou y.al awxvjpo;

YjliWV 'iTjGOU Xp'.GXOU, \l"J\^'cVXOC OT^Sp xTjC XOU y.OGJlOU citOY]; y.al GtOXTj-

p:ac' vOv y.al asl y.al sie xo'jc alcova; xtov accovtov. Diese drei Sprüche— besonders der erste und der letzte — erinnern an einander. Dagegen
wird Elc occav y.al ava[iv/jGov xoö y.upcou y.al 9-soü y.al GtoxYjpc^ 'r]|jLwv

Irpi-yj XpLGxo'j D G 262 und Et^ äva[j,v'rjGLV xou y.up{o'j y.al ^soO

zal Gtoxfjpoc '?i[xtov T/]GoO XptGxoü DG 170, PC 2, ChRG, EPC, EPB
bei dem Zeichen des Kreuzes hergesagt. Zu beobachten ist, daß in

sämtlichen Sprüchen — nur die oben erwähnten Worte Bodl G 2 aus-

genommen — dem Heiland die Epithete Kupio;, Bsoc und iltoxr,p

beigelegt werden.

Aus der Prosphora wird die Sphragis geschnitten, wobei man den

Spruch Jes. 53^. g (Alg. Sgoff.) spricht (OQ PCI, PC 2, BodIGl,

BodIG2, DG 170, DC262, CryFC, AlExC, ChRG, EPC, OB, EPB).
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Doch werden die Worte aus Jes. auf verschiedene Weise rezitiert. In

OC, PCI, OB kommen sie mit der Doxologie: „oo^a r.a-pi xat uü]>

y.al a,'('M -Vouiiaxi v-ccl vuv y.ai asl xocl sie xob- aEwva; töv aicovcov
"

ä|iY/v" vor. DC 170 lautete der Anfang: „Kupio; 'rj|io)V Trjaoü; Xpiator
/.a: •9'cöc, WC TüpopaTov ird

a^)(x^(riv ff/ß-q eic. Die letzten Worte Jes. 53^:

6'ti ai'psTai dcTio xfjZ Y'Tjc; yj u|o)-?j
adxoO wurden AI Ex C später

—
gerade

als der Priester auf die Ermahnung des Diakons das Lamm schlachtete —
gesprochen. Auch in BodlCl, PC2, ChRC, DC262, EPC, EPB
wurde der Spruch aus Jes., wie wir sehen werden, nicht auf einmal

gesagt. Dies stand damit im Zusammenhang, daß der Akt des Aus-

schneidens der Sphragis und das Hinlegen derselben auf den Diskus

eine rituelle Entwicklung durchmachte. Ihr Anfang ist in den Ms. PC2
und ChRC zu finden. Hier spricht der Diakon nach dem Ausschneiden

der Sphragis: ,,"E7iapov olaTüo-a", und der Priester stößt die Lanze

schief in das heilige Brot und legi es mit den Worten : „"()-'. aipöra:
ÄTiö ttj; y'^/? 'Q ^WTj aÖTou" auf den Diskus. In den älteren Ms. OC,
PCI, OB wird dagegen das Hinlegen der Sphragis als ein Akt, der

von keinem besonderen Ritual begleitet wurde, erwähnt.

Die Darstellungen DC 262, EPC und EPB sind mit einander ver-

wandt. Als die Sphragis aus der Prosphora geschnitten wird, werden

nach DC252 bei dem ersten Schnitte folgende Worte gesprochen:

WC -p6,jaTov ETzi acpay^jv yiyß'y]: bei dem zweiten Schnitte wird gesagi:

'Axl w^ ä{iv6c a[xco<io; £VavT''ov tou -/.sipavtoc xbzbv a^tovoc. bei dem
dritten : oOxtoc ouz divorfzi xb a-6[xa y.uzob, bei dem vierten : iv x7j

-aTtSLVwas: aotoO
yj '/.pCaic auTou -qp^'-q. Die Worte: r/jV os ysvsav

aÜTO'j Tic dirfcqatxai begleiten den Stoß, der das Lamm seitwärts trifft,

und, als die Sphragis von der Prosphora weggenommen wird, um auf

auf den Diskus rücklings gelegt zu werden, spricht der Priester:

oTi ai'psTao äTTG tyj^ Y'Tjc 1] Zloy] auxoö TzavxoTS. — Sehr ähnlich, nur

ein bischen mehr durchdacht und entwickelt, tritt der rituelle Akt des

Ausschneidens und des Hinlegens in den Ms. EPC, EPB hervor. In

diesen Ms. werden die Worte, die DC 262 den zweiten und den

dritten Schnitt begleiteten, bei dem zweiten Schnitte gesagi:, und die

Sprüche, die DC262 bei dem Losmachen der letzten Seite der Sphragis
und bei dem Stoß, der das Lamm seitwärts traf, geäußert wurden, spricht

der Priester bzw. bei dem dritten und dem vierten Schnitte EPC, EPB.
Der Priester fängt mit der rechten Seite, die er durchschneidet, an

EPC, EPB. Dann macht er die linke, die obere und untere Seite los.

Bei jedem Stoß spricht der Diakon, der das Orarion mit der rechten

Hand hält: Tou -/upc'ou 0£-/]9-w[i£V EPC, EPB. Zuletzt fordert er (wie

in PC 2, ChRC) mit den Worten "ETiapov oiaTzoxa, den Priester auf,
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das Opferbrot wegzunehmen. Dieser tut dies und legt das Lamm rück-

lings auf den Diskus. Er spricht dabei: "Ott al'psxa'. ixTzb xy); '(fjc fj

"C^orq aöxoö Tiavxoxc, vOv.

Die Worte „z-qv 7T;poG^opav 7tspc7.d7i;x£i aöxTjV '^-qoev zo auvoAov

Asywv lassen uns vermuten, daß der Spruch Jes. SS^-s nach BodlCl
nicht auf einmal gesagt wurde.

Rücklings wurde die Sphragis auf den Diskus gelegi um damit

das Lamm abzubilden, „welches auf dem Rücken liegend der Schlachtung

entgegensieht"^). Die Sitte ist alt. Sie wird nicht nur DC262, EPC
und EPB erwähnt. In BodlCl lesen wir: ,,~/.<xl axpliLac xTjV [jispfoa

i)"U£c xa6x-/]V axaupou x^tüw evoo^-:". OC, OB enthält dagegen folgende

Aussage: „sixa Xajilwv xtjV dycav dvacpopdv STrdvto xoO oiG'/.ou ävsTt:-

axpocptoc -/^pdaas'. aöxTjV" etc. Diese Behauptung scheint mir voraus-

zusetzen, daß man die Sitte, die Sphragis zu kehren, kannte.

Nach PC 2, AlExC, ChRC, DC262, EPC, EPB schlachtete der

Priester das Lamm erst nach einer förmlichen Aufforderung des Diakons:

(-)Oaov, olaTCOxa. AlExC enthält die Variante: Suaov, diar.oza., xov

d^JLvdv. Bei der Schlachtung, die kreuzweis OC, PCI, PC 2, CryFC,
DC 17Ö, DC262, EPC, OB, EPB gemacht wurde, spricht der Priester:

O'jsxac 6 diJLVÖ? xoö ^-soö (OC, PCI, CryFC, OB), 6 al'pcov z-qv äijLap-

xcav xoü
"/.öa[i.o'j (OC, PCI, OB). Viele Varianten seiner Worte sind

vorhanden — z. B. AlExC: "Ozi al'psxat dTcö xYj- y"^S 'h ^^'^'h ^'J~0'J"

»l'usxac'ö d[xv6; 9'Eoö, 6 aiptov x-?jv Äjiapxcav xoö y.dcixou. Anders

spricht der Priester DC262: 0u£xaL 6 d[jLVo- xoO O-soö -br.kp xyj; xou

•/,da[iou CwYiS "/-^'^ uox'^poag und PC 2, ChRC: O'jsxac o d|ivdc, ö 'jEo;

xoö {)-eoö, ÖTxep xyj^ xoO xdajiou C^v]'; /cac ^tox-^piac, ö d"j6[xzvo: '/.(xl

[vq o(x.7Z(xVL0[izvoc„ ö 7.£Vou[j.£Voc y-ocl ix'qbzTzozz TcX'^pouiJLSvo;" Tcdvxoxs.

Die mehr durchführte und n. m. M. jüngere Form des Spruchs:

0u£xaL .... 671:2p z-qc.
zou

y.dajjLO'j C^tj? etc. kehrt auch DC 170, EPC,
EPB wieder. In diese Ms. ist auch das Zitat Joh. Uo aufgenommen.
Nach DC170 sagt der Priester: 0u£xac ö d[xv6; xoO 9'£oD, 5 uic; xoO

Traxpdi;, uTüEp xyj^ xou y-da[iou ^wvjs 7,aL ^tox'^ptac, al'pwv xtjV Ä[j.apXLav

xoö 7.da[iou, Ä;dvxox£, vöv xal d£c xac £:«; xou^ atwvac. Dasselbe — nur die

Schlußworte TtdvxoxE, vöv etc. ausgenommen — wird gerade wie in der mo-

dernen Liturgie des Chrysostomus in den Liturgien EPC, EPB gesprochen.
Die Sphragis wird auf die mit dem Kreuze bezeichnete Seite gekehrt

(EPC, EPB). Der Diakon spricht Nu^ov SlaT^oxa PC 2, ChRC, EPC,
EPB, und der Priester stößt die Lanze in die rechte Seite des Lammes,
wobei er den Spruch Joh. 19.^ (DC 170, PC 2, ChRC, EPC, EPB) spricht.

*) Cp. Cracau, p. 25.
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Gemäß den Darstellungen der meisten Ms., die die Prothesis aus-

führlicher schildern, OQ DC 170, DC262, BodlC 1, PCI, PC2, ChRC,
EPC, OB, EPB wurde gleich nach der Schlachtung des Lammes oder

dem Lanzstoße in die Seite des Verstorbenen der Wein und das Wasser

in den heiligen Kelch gegossen. Der Spruch Joh. 193.^.35 wurde in den

Worten des Priesters, die die Mengung begleiteten, ganz oder teilweise

zitiert nach dem Ms. PCI. In einigen Ms. wird nur erwähnt, daß der

Priester, während der Diakon die Mengung vollzog, einen Segen her-

sagte (PC 2, ChRQ EPC, EPB). Nach EPC, EPB sprach der Priester

den Segen erst auf die förmliche Aufforderung des Diakons: ll^öXoy/jaov

'oi'3-.rj-x. DC 170 erzählt, daß bei dem Eingießen des Wassers folgende
Worte gesagt wurden: Iva: 6 stopazwc |i£{j.apt'jprj-/,£, y.ai 6fX'q%'iVf^

ioxv/
T| [.'.apTupia aötou, '/.ac

'^[isTi;
T^La-c'joasv xai

b\i.oXo'{o\j\iz.v ,
oi'.

Ao'dc saxiv 6 XpiaTc- 5 u^öc "ou il'eoO xoO C^wvxog, 5 al'pwv xyjv aji-ap-

xiav xoO
"/-6a|jL0'j,

Travtots vuv -/a'. des: xai sic xoug aiwvac xwv aiwvcov.

Dem Akt angemessener war das Gebet, welches DC262 vorkommt:

"IvAoaov osaTwOxa"' "JvAoa:^ xcO '/.upcou 7vac Q-soO "/,ai atox^^poc vjiiwv

MrjaoO XpiaxoO. Dann sagte man den Spruch Joh. 1934.3;,.

Das Ms. AlExC enthält die Angabe, daß „015 xö sv.y^ssiv xgv oIvov"

der Spruch Joh. 19oj gesagt wurde, und daß der Dienstverrichtende,

indem er das Wasser auftrug, Joh. 19
3-, sprach. Aus dieser Angabe wie

auch aus der Behauptung DC 170, daß y.ocl ö ecopazwc etc. bei dem

Eingießen des Wassers — der Wein wird nicht erwähnt — rezitiert

wurde, scheint hervorzugehen, daß man während der in diesen Ms.

wiedergegebenen Gottesdienste den Wein und das Wasser nicht gleich-

zeitig hineingoß. Wahrscheinlich geschah es ebenso in der CryFC
dargestellten Liturgie. Hier heißt es: Kixa acppaYCs: 'o va[i.a 7.ac xö

uocop Äsycov" "Jv/tOGTL; TtVc'jjjiaxoc dytou. 'E/'.y^itov
o£ xo va[j.a scc xov

'/.paxY^pa ÄSYci" Kai sl; xwv axpaxicoxtJöv etc. (Joh. lOgJ. Wie bekannt,

herrscht in der jetzigen byzantinischen Kirche die Sitte, daß der Diakon

zugleich den Wein und das Wasser in den Kelch gießt. Dieses Her-

kommen entspricht n. m. M. mehr dem in etlichen Ms. vorkommenden

Gedanken der "Evcoat;.

In AlExC kommt nach dem Anbringen sämtlicher Prosphora und

nach dem Eingießen das aus dem Ms. BC bekannte, alte Gebet Kup'.s

G tVco: Yjncov,
6 -poil'si; iauxiv ä[j.vdv ajxtojiov vor. (Bezüglich dieses

Gebets cp. p. 30f., wo es abgedruckt und besprochen ist.)
Nach AlExC

wird es mit folgenden Worten geschlossen: Sxc
'r^^{icf.Qi%'.

v.a: osooEaaxa'.

x6 -dvx'.iiov -/.al jj.£YaÄ07:p£7:£c ovoiad aou, xoO Tcaxpöc:.

Zu bemerken ist, daß der Spruch Joh. I934.35 ganz oder teilweise

stets wiederkehrt, wenn die Worte des Priesters bei dem Eingießen an-
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gegeben werden. Bei dem Stoße in die Seite des geschlachteten Lammes
kam Job. 19^^ DC 170, PC2, ChRC, EPC, EPB, wie oben erwähnt

wurde, auch vor. Es scheint, als ob man wünschte, daß in diesem

Teil der Liturgie das eben erwähnte Bibelwort unbedingt gesprochen
werden sollte. Kabasilas behauptet (Mi. 385), daß bei dem Eingießen
des Weins und des Wassers in den Kelch die Worte: 'Ey/sojv [isv sü:

-d iepdv TroTYjp:ov olvov zat uoiop nebst dem Spruche \\ol\ su-O-ico; sEyja-

M'iV alaa 7.a: liScop geäußert wurden.

Wir hoben hervor, daß in den meisten Ms., die ein mehr ausführ-

liches Ritual der Prothesis enthielten, das Eingießen des Weins und

des Wassers gleich nach der Schlachtung des Lammes oder nach dem
Stoße in die Seite des Verstorbenen folgte. Eine Ausnahme machen

GryFC und AlExC, in welchen Liturgien das Anbringen der zweiten

und folgenden Prosphora gleich vor dem Eingießen stattfand^).

Nach den Ms. DC170, DC262, PC2, ChRC, CryFC, AlExC,

EPC, EPB wurde das Anbringen der letzteren Prosphora von einem

besonderen und eigentümlichen Ritual gekennzeichnet.
— Es wird von

den aus den Prosphora ausgeschnittenen Merides in den drei verhältnis-

mäßig jungen Ms. ChRC, PC2, EPC, EPB geredet. Der Priester legt

die Meris der zweiten Prosphora auf die linke Seite des heiligen Brotes

(ChRC, PC 2, EPC, EPB) und die Meris der dritten und vierten

Prosphora unten auf dieselbe Seite des Lammes EPC, EPB. — Wir
werden später die Bedeutung, die Nikolaus Kabasilas und Symeon, der

Erzbischof von Thessalonike. dem Hinlegen und der Anordnung der

Gaben auf dem Diskus beilegten, erörtern.

Die zweite Prosphora wurde nach DG 262 sc; odcav y.aö r:;xT|V tyj;

Asa-ofvYj; Tj[xtov
Hsotoy.ou '/.a: äscTcapil-svou Mapc'ac und nach ChRC,

EPC, EPB SIC "CjxYjV v.olI
[jlvy/jx'/jv [xy]; ozaT.oiTf\z\ hingelegt. Die Mutter

Gottes wird „OTzspsuAG-Y^iisv-/];, svoo^ou" DG 262, ChRC, EPC, EPB
und .-.xvcLyj^y^nrjS' PC 2 genannt. Gott wird gebeten PC 2, ChRC,
EPC, EPB, daß er durch die Fürbitte der heiligen Jungfrau das Opfer
zu dem überhimmlischen Altar aufnehme. Wie inDC262 wird in den

Gebeten CryFC und AlExC dagegen das Opfer nicht erwähnt. Jlpsa-

psLa'.c -/.upts TYjc Tsy.ooaVj; as 'bz'jT.obn\c, '^[xwv 9'£0':c-/.0'j -/.aL äsc'n:ap-

Ö'EVO'J ]\[apta;, iAs'/jcjov 7.ac (^(h'^a') xac "Iiuy^a; -^nxcöv (}:iz dcyaxl'oc "/.x:

'ciXavil-piOTCo;, heißt es in CryFC-). Mit dieser Anrufung verwandt ist

') Es soll bemerkt werden, daß die Darbringung sämtlicher Prosphora
nach der Darstellung des OC schon sogar vor der Schlachtung des Lammes
statthatte.

-) Dieses Gebet hat Petrides, Echos d'Orient, Tome 111, p. 70 französisch

mitgeteilt.
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das Gebet des Ms, AIExC. Dieses unterscheidet sich doch dadurch

von sämtlichen andern, daß Gott um Erbarmung und Rettung- nicht

nur wegen der Fürbitte Marias sondern auch um Willen der Gebete

Twv ayctov TraVTWV ouvaasojv aaa)|jLaxcov, xo-j xc{i,iou ixpo^fjxou. -poopö-
uou y.al BaTtXiGxoO 'Icodcvvou, xwv y.-^'MV svoo^tov a7:oaxdX{.')V za'' xoO

ayco'j ^S^txoXaou, ou za: xyjv ^v/i[X'/]v £7^cx£/.ou[j,£V, erfleht wird^).

Das Hinlegen der dritten Prosphora wird DG 170 von einer kurzen

Anrufung begleitet. Sie lautet: llpoaos^ai, Kupcs, xtjv Q-uafav xauxrjv

xTj TzpBafjBicf. XGÖ x^ixiou TüpocpTQXOü llpoSpoiiou '/at jSa-xcaxoO 'Twavvou.

In dem entsprechenden GelDct DG 262, PC 2, ChRG, GryFG, EPG,
EPB wird auch Johannes der Täufer erwähnt. Twv dyctov y.at ir.o'j-

paML^yi o'jvajxecov, xoO xi^iou Txpocp-^xou -poopöfiou "/.at ^Ja-x'.axoO

"Jwavvou, Tcov Äyotov Ivoögwv */.ac 7:aV£'jq3"^[j.wv dcTXCCTXÖXtoV •/.ai xo'j

av^ou xo'j osTvoc, ou 7.a:
x'?jv [jlv^[jl-/jv ItzlxsXoüjjlsv, 7.a: rcavxiov xwv äY-Wv

heißt es in GryFG^). Das Ritual dieses Ms. bei der dritten Prosphora
ist sehr eigentümlich. Nach den eben zitierten Worten nimmt der

Dienstverrichtende das Brot, welches er auf den Fingerspitzen erhebt,

und spricht: T'Tj^ -avayoa; a)^pdvxou obXo^-qixivqq dtcsTzoiTq;, rji-uov

B'coxoxo'j xa: astTrapxJ-ivou Mapiac' xwv xc[xoo)V aatO[xaxtov iTrcopav'tov

ouvajxscoV xoO xqjLiou Txpot^YJxou, 7cpoop6[JLCU xyJ. jjaTTXtaxoO Twavvo-j

xwv ayccov ivoo^tov "/.ai. 7uaV£ucp"^[jLWV äTioaxoXtov
*

xoCi £V ky^oc; Ttaxpo;

-^ijiwv -/.a: äpx.o£p£W5 BacrcXötou' xoO £V äyco:; Tcaxpo^ -^[iwv Xp'jaoaxd-
•jLO'j' xoO £V aYLOC? Tiaxpo; -/jjxwv Tp-q^opio'j xoO S'EoXoyou" xoO 3V äytoic

Ttaxpöc; '/j[jiwv
"/.at ap)(C£p£coc jSTty.oAaoi), xoö ä'(iov, zo'joz cj y.ai xr^v

|jLv/j[JL'/]V
£—tX£AO'j[jL£V, '/.a: Töavxtov xwv 7^{'MV wv xa: xalc ty.saca'.c; st::-

cr7.£(l;a: Yjjiäj 5 'i)'£6;" "/.at
[iV'^a{)-^x:,

Tiavxwv xwv x£7.oc[j.7j[x£vtov *v

zXtlioi S'.vxTCT.'jac.oyQ uo^jc a:o)v:ou' 7.ai ävdTiauaov aoxo'jc otüou irt'.'jy.or.tl

-b 'XiGic, xoO TupoawTTOu aou 7.upt£^). Er gedenkt auch xwv 7.xr(xdpwv,

..7.ai xwv £VX£cXa[i,£VWV tj|JLrv",
7.ai 7wa'8'£g7ir aOVXCOV 7.at V£7.pWV.

Der Inhalt des Gebets zerfällt, wie man bald ersieht, in zwei Teile. In

dem ersten Teil wird Gott erfleht, daß er wegen der Fürbitte gewisser

hervorragender Mitglieder der christlichen Kirche zu der eucharistie-

feiernden Gemeinde sehen wolle; in dem zweiten Teil betet der Dienst-

verrichtende für die Verstorbenen etc. Gewöhnlich kommt bei der dritten

Anaphora nur der erste Teil vor — so DG 262, PG2, GhRC, EPG,
EPB. Die Fürbitte des Geistlichen für die Toten etc. folgt in diesen

Ms. erst bei dem Hinlegen einer anderen Prosphora.

1) Cp. Echos d'Orient, Tome III, p. 70, 71.

-) Cp. Echos d'Orient, Tome III, p. 70.

'^)
Petrides gibt Echos d'Orient p. 70 die abgedruckten Worte des Dienst-

verrichtenden auf französisch wieder.
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Wie Gry FC weicht auch AlExC auf dieser Stelle von dem ge-

wöhnlichen Typus ab. Das Oebet AlExC lautet: Mv'qa^'-q-i vApit xcov

c'jaSiJsßscjTaxwv y.a.1 ö'SocpuAay.-wv JiiaaiXswv. "Sivfia^-qzi -/upcs ~o~j ttvc'j-

•xaxr/.oü
-rjjiwv Tüaxpo; '/.ai. TcaaY)^ xvjg sv Xpiaxw yjixwv ao£Äyöx-/]xo;

xxi Tüavxwv xwv TrpoaTcsX'S'dvxwv Tiaxsptov */,al aosXcpwv Tjiiwv').

Es ist leicht zu sehen, daß diese Anrufung mit dem zweiten Teil des

oben abgedruckten Gebets Gry FC verwandt ist. Sie ist auch desselben

Charakters als die Gebete, welche bei dem Hinlegen der vierten und

fünften Anaphora DG 262, PC 2, ChRG, EPC, EPB vorkommen.

In den letzterwähnten Ms. wird bei der dritten Prosphora eine

weit größere Zahl von Heiligen mit Namen erwähnt als in der Liturgie

Gry FC der Fall war. — In sämtlichen der sechs Ms. Gry FC, DG 262,

PC 2, ChRG, EPC, EPB kommen beider dritten Prosphora folgende,

mit Namen bezeichnete Personen vor: Johannes der Täufer, Basilius

der Große, Gregorius der Theologe und Johannes Chrysostomus. In

DG 262, PC 2, ChRG, EPC, EPB werden Georgius, Demetrius, Theo-

dorus, Antonius, Euthymius, Sabbas, Gosmas und Damianus erwähnt.

Hervorgehoben werden DG 262, EPC, EPB, Joachim und Anna,

Athanasius, Gyrillus, Stephanus, Gyrus, Joannes, Panteleaemon, Hermo-

laus und Tryphon. Den Erzbischof Nicolaus von Myra findet man EPC,
EPB. hl dem Ms. Gry FC wird ein Erzbischof Nikolaus erwähnt.

Auffallend ist, daß es in Gry FC bei der dritten Prosphora zum zweiten-

mal von der heiligen Jungfrau gesprochen wird. — DG 262 enthält eine

lange Reihe von Namen, die nur in diesem Ms. vorkommen. Es werden da

erwähnt: die Könige Gonstantinus und Helena, Gregorius Nyssen.,

Gregorius Decapolit., Gregorius Agrigent., Gregorius Thaum., Grego-
rius Illuminator, Joannes Eleemosyn., Blasius, Modestus, Polycarpus,

Euplus, Eustathius, Eustratius, Auxentius, Mardarius, Orestes, Theodosius

Goenobiarch., Macarius, Ephraim, Joannes Glimacus, Joannes Calybita,

Theodorus Studita, Thecla, Barbara, Anastasia, Gyriaca, Photina, Marina

und Parascevia. Wir finden in dieser Liturgie auch die Namen

Eö^poaovo'j, "Ar/.axeptV/]?.
— EPC, EPB werden einige Heilige hervor-

gehoben, die wir in den übrigen Ms. nicht treffen. Es sind Onu-

phrius, Athanasius Athonicus, Sampson, Diomedes und Thallelaeus.

Fast alle diese Heiligen sind in Nilles, Kalendarium Manuale, Bd. I

aufgenommen. Ein „Index Sanctorum" ist p. 514 ff. diesem Werke zu-

gefügt. AuchCracau liefert in seiner Edition der Liturgie des Chrysostomus

p. 28 ff. mehrere Personalien. Mit den Arbeiten von Nilles und Cracau

als Hilfsquellen orientiert man sich ziemlich leicht hinsichts vieler der

^) Cp. Echos d'Orient. Tome III. p..
71.
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Heiligen, die nicht sehr bekannt sind. Ich will nur in größter Kürze

einige Punkte, betreffs welcher man vielleicht in Zweifel bleiben konnte,

zu beleuchten suchen. Mit Polycarpus ist der Bischof von Smyrna,
-r um 156, gemeint. Er hat in dem katholischen Kalender wie in dem
Ms. DC 262 den Titel tspo[j.d(>-upa, während sein Namensvetter Poly-

carpus Alexandr., der unter Maximianus getötet wurde, Milles p. 131 nur

\>Ap-'j; genannt wird. Der Tag Polycarpi Smyrn. wurde in der griechi-

schen Kirche am 23. Februar begangen. Eustratius, Auxentius, Marda-

rius und ^Orestes starben alle als Märtyrer. Es geschah in Armenia

unter der Regierung Diocletians. Der 13. Dezember ist von der ana-

tolischen Kirche ihrem Gedächtnis gewidmet. Eustathius scheint mir

mit Eustathius Antioch. identisch zu sein. Aus Milles p. 489 geht her-

vor, daß dieser als Märtyrer gefeiert wurde. Ephraem durfte Ephraem

Syr. sein. Anastasia ist die in dem Werke Milles p. 359 erwähnte

'h'Cy. aevaAouapx'Jc. die am 22. Dezember gefeiert wurde. Von Para-

scevia sagt Milles p. 2231: „S. Parasceve, Sicula TiapQ-cVopiapxup in

Graecorum fastis notissima, ex Menaeorum relatione ex Italia oriunda,

et feria sexta nata ideoque in baptismo Ilapaay.sufj appellata, post multas

res praeclare gestas martyrio coronata est, forte sub Antonino impera-
tore." Die Schwierigkeiten, die mit den Namen Eöcppoauvou (sie) und

Ar/.a-£p:vYj; verbunden sind, habe ich nicht zu lösen vermocht.

Bei. der dritten Prosphora werden in den Ms. auch ganze Gruppen
von Heiligen, wie die Aposteln, alle Hierarchen usw. genannt. Auch

die Engel kommen DC 262, PC 2, ChRC, Gry FC vor. Dieses ist zu

beobachten, weil man später behauptet hat, die Erwähnung der Enge!
in diesem Zusammenhange sei nicht berechtigt. Unten werden wir diese

Frage erörtern. — Wie bekannt, widmen die Byzantiner jeden Tag des

Kirchenjahres dem Gedächtnis eines Heiligen. Darum werden auch bei

dem Hinlegen der Anaphora die Fürbitten -oO avc'o'j zouoz g'j y.al tTjV

uvr,irr|V £'c-£ÄoOsjlsv DC 262, PC 2, ChRC, Gry FC, E PC, EPB hervor-

gehoben. In dem zuerst erwähnten dieser Ms. spricht der Dienst-

verrichtende nicht nur von den 12 und 70 Apostel, sondern er gedenkt
auch ,,Twv cafcov xal xHzpöpLOV Tzaxlptov ziri'". Es sind unzweifelhaft

die bekannten 318 Mitglieder des Nicänischen Konzils, deren Verdienste

hier bei der Anordnung der Prosphora besagt werden.

DC 170 wird das Hinlegen der vierten und folgenden Anaphora
nicht als unbedingt vorausgesetzt. 'Eav oz zlal -/.oil öilloci T^poacpopa:'.

heißt es in dem Ms. Hervorgehoben werden die Fürbitten der Apostel,

Basilius des Großen, Joannes Chrysostomus, Athanasius, Cyrillus, Nico-

laus Thaum., Spiridions, Amphilochius, Ambrosius, Epiphanius, Aber-

cius, Gregorius Thaum., Gregorius Illuminator, Gregorius Agrigent. und
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Gregorius Nyssen. Wenn andere Prosphora noch da sind, wird, wie

wir lesen, gesagt: Eic xfjv Tcpsaßeiav xou y.axa r/^v tj[j,£pav Äytou. Eha

Asye:' Elq x-qv Tcpsaßscav xwv TraVTWV ayccov. Damit wird die Dar-

stellung beendigt. Keine Fürbitten für Lebende und Verstorbene etc.

kommen bei dem Hinlegen der Anaphora in dieser Liturgie vor.

Dagegen enthält DC 262 eine förmliche Ektenie bei der fünften

Pi^osphora. Von einem vierten Opferbrote wird in diesem Ms. nicht

gesprochen. Es kam aber wahrscheinlich vor. Man vergaß nur, es zu

erwähnen. In der dem Pantelejmonoffschen Kloster gehörenden Abschrift,

die von Krasnoseljcev herausgegeben wurde, wird nach den Worten

Twv d-f^'wv Ttpoqj-^twv auf die vierte Prosphora — Ec^ -y]v o
' — hin-

gewiesen. Cp. Dimitrijevskij, p. 263, Not. 2. Die Worte töv aycMv

-poccYjxtov stehen schon am Anfange des langen Gebets, das nach dem
Texte DC 262 in ganzer Länge bei der dritten Prosphora gesprochen wird.

Wir erwähnten, daß bei der fünften Anaphora DC262 eine förm-

liche Ektenie vorkam. Bei der in den Ms. PC 2, ChRC, EPC, EPB
entsprechenden Prosphora — der vierten — war das begleitende Gebet

viel kürzer. — Die Fürbitte für die frommen Könige und jede christ-

liche Seele waren den Liturgien DC 262, PC 2, ChRC gemeinsam.
Auch der am Schlüsse des Gebets ausgesprochene Wunsch, daß der

Herr der Unwürdigkeit des Betenden gedenken wolle und ihm jedes

vorsätzliche und unvorsätzliche Versehen verzeihe, lautet in den drei

Darstellungen fast gleich.
— Dagegen enthält DC262 allein eine Bitte

um die Wohlfahrt der heiligen Kirchen und Fürbitte für diejenigen, die

in den Tempeln Gaben darbrachten und schöne Taten leisteten, für den

ganzen Hof der Könige und für das ganze Heer. Man bat auch um
Frieden und Ruhe für die ganze Welt. Der Höchste wurde erfleht für

die, welche der Armen gedachten, für die Väter und Brüder, die mit

Fleiß und Gottesfurcht arbeiteten und dienten, für die Zurückgelassenen,
für die so in der Ferne waren und um die Heilung der Kranken, die

Losgebung der Gefangenen. Nach den Worten: Trsp äcpsastoc xcov

äpiapTKbv Toü oouXo'j Tou ö-coii ostva -/,a: Träavjc xyj; sv Xp^axo)

-^{iwv docAtpÖT-^TOi; wird für den Erzbischof Jacobus, für Joannes und

die Nonne Callinica gebetet. Auch der
lspo[x6v!x.-/oc Amphilochius, die

Mönche Rabulus undjoannicius nebst einem gewissen Georgius werden

in der Ektenie erwähnt. Dagegen werden in den Gebeten der anderen

Ms. keine Personen namhaft gemacht. In PC 2 und ChRC wird für

den Bischof und ÖTTSp tou Traxpoc yjjjlcov
v.a: Kdo'qz xv]- Iv Xpiaxo)

-rj^öv äbeAcpoz'qioq gebetet In diesen Liturgien kommt auch eine An-

rufung vor: Mvria%"q-i, xupcs, -dvxwv xwv svxscXaijisvcov
-/][j.:v xoT;

dva^&ic adxwv b7ztpe\>yz<y%-ix'..
— Hervorzuheben ist, daß der Wort-
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laut der Gebete, die PC 2 und Ch RC bei dem Hinlegen der zweiten,

dritten und vierten Prosphora gesprochen werden, fast derselbe ist.

E P C, E P B enthält bei der vierten Prosphora ein Gebet, das, wenn
auch kürzer, mit seiner klerikal gefärbten Einleitung an die entsprechende
Fürbitte der modernen Liturgie erinnert. Der Priester betete EPC,
EPB für den Erzbischof, das Presbyterat, das Diakonat und jedes geist-

liche Amt. Nach diesen Worten sagte er: TTiisp [xv-^[r/jg
y.c/l

d.<:fieaeiac,

Tfov auapTiwv twv
|j.a"/.ap{(i)v -/.xYjxopcov ~yj; Äyta; [xov'7/s zaux-qq.

Wurde der Gottesdienst in einer Kirche, die mit keinem Kloster ver-

bunden war, gehalten, vertauschte man selbstverständlich die Worte

zfjz 7,\'i%z [J.0V7/C Ta'JtYj; mit toO Äy^'ou otV-ou xoutou. Dann gedachte
der Priester mit Namen der Lebenden und Verstorbenen, die er wollte.

Das ganze Gebet wurde mit einer Anrufung für die rechtgläubigen

Väter und Brüder, die entschlafen waren, beendigt.

In den Ms. OC, PC 1, OB wird der Asteriskus nach der Mengung
des Weins und des Wassers, aber vor der Beräucherung auf das heilige

Brot gestellt. Dabei werden die Worte: Tw Xoyw -/.upcou ol oöpavot

£crTöp£w9-/]aav Ps. 32 (33),; gesprochen. Gry FC, DC 262, PC 2, ChRC,
EPC, EPB begegnet uns der Aster dagegen während des Akts der

Beräucherung. Nach PC 2, ChRC, EPC, EPB wird er selbst be-

räuchert. DC 262 erzählt, der Asteriskus werde mit den Worten;

.,lvai -/aTsX-9'WV 6 a.axrip, 'iax-q ou ^v 7.£t[xevov xo Tzaibiov" auf das

Brot gestellt. Matth. 2g kommt auch in EPC und EPB vor, wo der

Priester spricht: Kac eX'ö'WV 6 daz-Qp laz-q sT^avw o'j yjv x6 tzocioiov

-/.siiicvov, Tcavxoxs vöv. Nach den Ms. PC 2, ChRC tritt der Diakon

vor der Beräucherung des Asteriskus mit der Ermahnung Toü -/wUpfcu

5£Yj8-Ö)!i£V hervor. Der Priester spricht PC 2, ChRC Ps.32(33)c und

nach ChRC die Worte Matth. 2;,, wie sie nach den Ms. EPC, EPB zitiert

wurden. PC 2 hat eine andere Variation: Kai coou 6 daxvjp TxpoYJYsv

aOxoug gwc IXö'WV zaz-q ou -^v xö Tzaibiov. Auch das Fehlen des Asters

wird in GryFC als möglich vorausgesetzt. In der Liturgie, die uns das

Ms. DC 170 referiert, wird der Asteriskus nach der Mengung des Weins

und des Wassers, aber vor dem Hinlegen der zweiten und folgenden

Prosphora und vor der Beräucherung erwähnt. Der Dienstverrichtende

spricht: 'AaxYjp icpaVY] 1^ oöpavou v,(xl IX'Q-cbv saxYj sTcavw ou 7]V xö

Txaiocov und dann sowohl in GryFC als DC 170: Tw Xö^to xoö xu-

piou ol oöpavoL £ax£p£w9-rjaav v.a: xw 7;v£6ixaxt, xoO axöiiaxo? adxoO

Tzötacc
fj ouva[j.Li; aOxwv.

Den Ms. zufolge enthält die Abteilung der Prothesis, die sich

zwischen dem Hinlegen der Prosphora und der Apolysis vollzieht, fast

immer die Bedeckung des Diskus und des Kelchs mit den Hüllen, die
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beräuchert werden, und das Gebet der Prothesis. Zuerst steht gewöhn-
h'ch die bekannte Anrufung: 0u[xca[ia aoi 7T;poatpspo[xsv, Xpta-s 6 9'sö;

zl:
öa|jLY|V cOtooca; 7:vsu[iaxr/.YjC, yjv Trpdaoe^ao osGTuoTa dg iö ä^iov

y.oil ÜTspo'jpaviov zac vospov aou 'B'uacaax'^pwv "/.al av~c7.aTa-e[Jid;ov

-/jjJLiv
-Aouaia xa £a£-^ cgu y-a: "uou; o?-/,x^p[j,oU';

ctou '/.<xl of.op-/jaa: '?j[xTv

aöxa xoTc oo'oAoiz ao'j, xoTc £7T::y«aXou(j.£Vot'; x6 ovo[jia aou xoö Ttaxpoc

7.a: xG'j uiou zal xo"j ccycou 7;veu|xaxoc. Dieses Gebet kommt mit un-

bedeutenden Varianten OC, PCI, Gry FC, DG 83, DG 170, DG 262,

BodlG 1, BodlG2, AlExG, PG2, GhRQ EPG, EPB, OB vor. Nach

GryFG und BodlG 1 steht es zuletzt, nach einer Beräucherung der

Gaben und nach dem Gebet der Prothesis. Es wird in vielen Liturgien

erst nach einer Aufforderung des Diakons gesprochen. Toö -/.upiou

Gtrixl-M\itv, sagt der Kirchendiener GryFG, BodlG 1. Kup^s DA-fjacv

wird von dem Hypodiakon beigefügt BodlG 1. 'Et^i xou i)"ju.La[xaxo;

xYjC T^pcöicrsco; xoO Y.upiou bs-q%'G)\izv, lauten die Worte des Diakons

nach CG, PG 1 und OB. PG 2, GhRG, DG 170 spricht er: mio-rqaov
ozoTZQ-a, x6

%v\iioi,\x<x, EPG, EPB: Eua6y"/]cjOV oeaTioxa xo 8-'j[i:a[ia

und IVj y.upLoi) o£-/]9-w[xsv. OG, EPG, OB spricht er seine Ermahnung,
indem er sich mit dem Weihrauch und dem Rauchfaß beschäftigt.

DG 170 bringt er es dem Priester, der oft die Beräucherung vollzieht.

Die Hüllen, womit man den Diskus und den Kelch bedeckte,

wurden beräuchert. Dabei sprach der Dienstverrichtende Bibelzitate.

Ps. 92(93)i. 2- 3 und Hab. Sg, obgleich in verschiedener Reihenfolge,

wurden fast immer erwähnt. — Bei der ersten Hülle, mit der man den

Diskus schützte, sprach der Priester OG, PG 1, OB im Anschluß an

Ps. 16(17)^ 'Ea7-S7raaa; -^jiJtwv
Iv x"^ axiTzt} xwv TCXcpuyoiV cou. An

dieser Stelle kamen DG 262 die Worte Tw Xöyo) xupiou ol oöpavo:

EGxspsW'ÖTjCTav, die wir schon bei dem Hinstellen des Asteriskus fanden,

vor. PG2, EPG, GhRG, DG 170, EPB wird die Verhüllung des

Diskus mit dem ersten Schleier von den Anfangsworten Ps. 92 (93) be-

gleitet. Nach PG2, EPG, EPB wurde das Zitat aus den zwei ersten

und dem fünften Verse geholt. Es lautete: '0 xupco^ IßaacXsuaev, sö-

Tipiiiziav svsouaaxo, Iveouaaxo xupioc, ouva[ji.iv xac TöspcsCwaaxo, xal

Yocp saxöpswae xyjv or/ou^lvYjV, y^xc^ o5 aaXsu^YJaexat. Tcp oi'Aid aou

TzpiTiBi aytaaiJia, y.upte, bIc, piay,pdxYjxa -fjixepwv. Damit verknüpfte man
die üblichen Schlußworte Travxoxe, vuv, y.ao asc. Die verkürzte Dar-

stellung GhRG, DG 170 erlaubt uns nicht festzustellen, wie viel man
in diesen Liturgien aus dem Ps. 92 (93) zitierte. Dagegen wissen wir,

daß in der Liturgie, die GryFG zu finden ist, bei der ersten Hülle der

Psalm 92 (93) bis zu den Worten y.ac yap laxepewas gesprochen wurde.

AlExG hat an dieser Stelle den Spruch nach Hab. 33: 'ExaXud^ev oO-
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pavsuc Yj ipsr/j aou Xpta~s zal. tyjc acvsaswc crou rJ.-qpric. ?] ^"0 "av-

zoTi vOv -/a: äsi -/,a: so;; xouc atwvac twv a!tovtoV
ajjtVjV.

Mit der zweiten Hülle wurde der Kelch bedeckt. Nach OC, PC 1,

AlExC, OB wurden dabei die Anfangsworte Ps. 92(93) gesprochen.

Der Schluß lautete in den beiden ersten Ms.: I-oijio; 6 %-p6voz ao'j vjv

y.y.l äst v.ai sie 'cob- accova^ -(öv aitovwv. In Gry FC wurde das Zitat

aus dem eben erwähnten Psalm — man fing es, wie gesagt, bei der

ersten Hülle zu sprechen an — mit den Worten y.xi yap sa-epsioas
wieder aufgenommen. — In den Ms. PC 2, ChRC, EPC, EPB sprach

der Priester, als er den Kelch verhüllte, im Anschluß an Hab. S;.. Das

entsprechende Gebet in der Liturgie DG 170 enthält Anklänge an den

Ps. XVI (XVI!) 8. !!j7.£-aCTov
fjj-iac,

6 0s6c, sv x'q 'j'/.iiz-Q
twv TrxcpuYWV

aou -/ai xO) fjgxyyjvi ao'o xo) ödiYjXco uKspaaTvts!; -/jjjlwv,
heißt es in

diesem Ms. Nach DG 262 sagt der Dienstverrichtende: 2y.£7iaaov Y][xa:

£v r?j Gv.ir.-Q xrov -xsp'jYWV aou, 6 Hsdc, äTtooicocov äcp^Yjjxwv -'hr.y.

sxO'pov.

Die dritte Hülle, in den Ms. xpiTov -/.aÄDjxjjLa, ä'/jp, vs'^eäYj, xö

[JL£Y^- s:a:[jijjl£V&v genannt, diente zur -Bedeckung sowohl des Diskus als

des Kelchs. Indem die Verhüllung vollzogen wurde, pries der Dienst-

verrichtende OG, PCI, Gry FC, DG 262, OB den Herrn im Anschluß

an Hab. 3;;. DG 170 hat hier die Worte: 'Ey.aA'jdisv oopavou; Y| y.^zxr^

y-OxcO y.ai x~qz. a'jvsCTSWc auxoO TC^YjpYjc Yj v-Tj. 'Avacpopav y.ai oXcy.a'j-

Tcoixzxa' -6t£ dvoiaouaiv stüI ~ö xl-'jataar/jpwv acj jida/^ouc. Vielleicht

steht im Ms. durch ein Versehen auvsaccoc; statt acv£C7£toc. — Nach der

Liturgie AlExG wurde an dieser Stelle gesprochen: Ival vs^säYj co)-

-sLVYi £-£C7y.:aa£V aoxouc' "(T) aoyw to'j zupcou 0'!)pavo: laTcpöwH-rj-jav

und die Fortsetzung dieses Spruchs.
— Anklänge an den Psalm XVI

(XVII), 8 sind bei dem Aer in der Anrufung der jüngeren Ms. PC 2,

ChRC, EPC, EPB enthalten. — Als die heiligen Gaben mit den

Hüllen bedeckt worden sind, spricht der Dienstverrichtende DG 262:

'0 yjpto; £,3aa:A£uasv, £ürcp£7t£tav eic. bis an das Ende des Psalms.

In der Liturgie EPC, EPB falten der Priester und der Diakon nach

der Verhüllung die Hände und sagen: IvjXcy'/jto- i %'tb^ 'rj[jLWV
ö outw;

£OoGy.Yjaa;, -av-oti, vOv y.ai ä£i. In den anderen Ms. kommt kein

besonderer Abschluß des Akts der Verhüllung vor. In den Liturgien

PC 2, ChRC, EPC, EPB — sie gehören dem ausgehenden Mittelalter

- bedeckt der Priester den Kelch mit der zweiten Hülle und entfaltet

den Aer über die heiligen Dinge erst auf die Ermahnung des Diakons.

KaAudiov oEaTcoxa, sagt der Kirchendiener PC 2, ChRC, bevor der

Priester mit dem Schleier den Kelch verdeckt. ToO y-uptou 0£'r]S'tötx£v.

KaAudiGV osa-oia. lautet die erweiterte Aufforderung nach EPC, EPB.
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Bei dem Aer spricht der Diakon ^xeTcaaov oiQ-.o-'x PC 2, ChRC und

nach der Darstellung EPC, EPB sagt er: Toö Kupfcu osYj^öfxev.

^xsT^aaov oeaTüoxa. In den italienischen Liturgien OC, OB wurde

nach dem Gebet xoO Q-u^taiiatoc und vor dem -% T^poMasco; von

einer Beräucherung, die nicht besonders charakterisiert wurde, ge-

sprochen: Kai TüXYjpw^sLa"^; xif]c, eü)('7jc,
6 ooa-/.ovo(; •9'Ujita.

Die eben-

falls italienische Liturgie GryFC zeigt auch hinsichts der Beräucherung
eine Eigentümlichkeit, zu der wir später zurückkommen werden. Das

Zentrum der Prothesis machte das Gebet desselben Namens aus. Dieses

lautete: '0 9:£6c, 6 9-co; yjjjlwv 6 tov cupavwv äptov tyjv xpocp"?jv -oQ

TraVTÖ; -/da^ou xov 7,'jptov -?]{jiü)V
y.ai •6*e6v 'rrjaoOv Xp^atov l^aTüoaxs:-

Aa; awxYipa y.al XuxpcoxYjV '/.cd eöspyex-^v eöXoyoOvxa -xat ayta^cvxa

fj[xä5" auxoc; £'5X6Y"/]CiGV xyjV 7tp6i)"cCTcv xaux-r]V "zat updaos^ac a'jx-/]v

dq xö uTTspoupavcdv ctou 9'uacaaxT^ptov' [jlvy] ^dveuaov w«; ayaS-o;; y.ai

QJiXaV'ö'ptOTiO!; xöv 7T;poaev£YywavxcL)V y.al S:' o-jg 'Kpoari-(xyov y.aL
'f)[iä;

axaxayvptxouc StaqjoXa^ov Iv x^j [spoupyca xwv -O-siwv aou [i,uax-^ptü)V.

Wenigstens in vielen Ms. wird mit dem Anruf die Doxologie: ox:

'/jY^aaxai y.a'. osoogaaxai x6
txocvx'.ijlov

y.ai |j.£Y°^^0'^p2'^^? ovo{ia aou xoü

T:axp6; etc. verknüpft. Die Ms. OC, BodlCl, BodlC2, PCI, PC 2,

BCC 1, BCC2, Cr}'FC, AlExC, ChRC, EPC, DC83, DC 170, DG 262,

DC394, BB, OB, BGB 1, BCB2, Gl B, EPB, DB64, DB75, DB 160

enthalten dieses Gebet der Prothesis. Wahrscheinlich kam es auch in

den Liturgien DC273, DC828, DB 273 vor, in denen von einer „e'^/jj

T-qc, 'n:po8'£CT£ü); gesprochen wird. Das Gebet ist, wie man gleich ersieht,

sehr abgeschliffen und in seinen verschiedenen Teilen wohl abgewogen.
Der Charakter ist hierarchisch. Die Zähigkeit, womit es auch in den

älteren Ms. zurückkehrt, und der Umstand, daß die alten liturgischen

Handschriften, obgleich die Prothesis unzweifelhaft schon um die Zeit

der Niederschreibung der Texte mehr entwickelt war, nur dieses Gebet

von der ganzen Prothesis erwähnen, zeigt, daß es schon seit alters den

Ritus dieses Teils des Gottesdienstes beherrscht haben muß. — In den

ziemlich alten Ms. OC, PCI, OB wurde das Gebet vor der Verhüllung
des Diskus und des Kelchs gesprochen. In GryFC kam es gleich vor

dem Gebet ,,xgö ö-ujicajiaxo;", dem sich die Apolysis anschloß, vor.

Dagegen finden wir BodlCl, AlExC, PC 2, ChRC, EPC, EPB das

Gebet der Prothesis nach der Bedeckung des Kelchs und des heiligen

Diskus. Diese Anordnung — der Höhepunkt des vorbereitenden Gottes-

dienstes gleich vor den abschließenden Teilen desselben — war viel-

leicht die beste. — BodlC2 enthielt nur das Gebet xoü
%'\j\i'.i\i.ocxoz

und dann das jetzt zu besprechende Gebet. — Nach OC, PCI,
Gry FC, BodlCl, ChRC, PC 2, EPC, OB, EPB sprach der Priester

Engdahl, Liturgien. 4
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das Gebet der Prothesis erst auf eine förmliche Ermahnung des Diakons.

'Etto xYj Tcpofl'iasc twv xt[xca)V owpcov toO Kupiou SsYj^ö^ev, sagte der

Kirchendiener OC und PCI. Nach OB lauteten seine Worte: Stw^asv

y.aXw?" ettI t^ T^po^east töv ~i\x'MV ocotwv toO xupc'ou SeiQ^coiJiev. In

CryFC hieß es „xwv dyo'wv owpwv" statt twv Ti|xtü)V Stopwv, sonst

lautete die Aufforderung wie in den Ms. OC und PCI. Kupte sXsYjaov

wurde PC 2 der Ermahnung beigefügt; sonst war sie dieselbe

wie die in OC, PCI, OB. Denselben Zusatz bekamen ChRC
die Worte des Diakons, die übrigens wie seine Aufforderung

CryFC lauteten. EPC, EPB sprach der Kirchendiener nur: Toö

KuplOU 0£-/]'9'ü)|i£V.

Es ist nur ein einziges Ms, und zwar ein sehr altes, das Ms. BC,
dessen Inhalt durch positive Angaben uns vermuten läßt, es könne auch

ein anderes Gebet der Prothesis als das eben besprochenegebetet worden sein.

Das einzige, was in B C von der Prothesis referiert wird, ist eine ziemlich

kurze Anrufung, die mit gewissen Teilen der Epiklese verwandt ist.

Diese Verwandtschaft der beiden Gebete ersieht man bald aus einem

Vergleiche.

Teile der Epiklese desselben Ms.: - -
"/.axaTiefxtpov ~ö Tzve.u\iä aou

xd ayiGV sqj' Y^xac v.ccl ir.l xa -p07>.c{p.sva Söpa xauxa -/.aL izoifioov xöv

[X£V apxov xoOxGV xqioGV awjjia xou ypcaxou aou [j,£xa^aXcov xw T^VEup-axi

aou xö ayLW' a[x*/jv.
x6 6s Iv xö

Troxrjpccj)
xouxco

x''{i.tov aljxa xoü

/ptaxou aou [xexa^aXwv xq) Tüveuixaxi aou xw ayup' ajiYjv.

Das Gebet des Ms. BC: Kupoe 6 i>£dc; '/j^wv 6 r^go^-elq sauxdv

ajxvdv a[ia)u.ov UTtsp z-qc, xou
-xo'ajxou i^o)-^? sctoe ecp''fj^ä5 y.ai

zTil xöv äp~ov xouxov xccl Itt;: xd izoz-qpiov xouxw xocl Ttoi'qoov

auxd oiy^poLVzöv aou
a(i)[ia y.a: xc[i:6v aou aljia bIz \izx6iX'f]fhiv d>uy^(i)V

y.xl aa)[j.axcov.

Die Frage ist, ob in der ältesten Liturgie des Chrysostomus „Kupts 6

8'sd; fjjxwv 6 TcpoQ-sic iauxdv djxvdv d[jico|iov" etc. anstatt der üblichen

suyjj5 XY]; Ttpo^'saswc gesprochen wurde. Es ist zu beachten, daß

beide Gebete in der Prothesis des ziemlich alten italienischen Ms. CryFC
vorkamen. Die Worte in BC ,,Kupc£ 6 ^-zöc. fjiJiwv" etc. haben keine

Überschrift, während es BB ausdrücklich gesagt wird „'0 Ö£d- 6 9'£d;

Yj[xü)v" etc. sei eine ,,£uyY] yjv 7:o:£: 6 E£p£u; iv xö ar.EuocpoXazoq) a.7zo-

xi\)'£ji£Vou xou dpxou iv xcp bio'/M". Doch muß auch darauf hinge-

wiesen werden, daß der Inhalt des Gebets ,,Kup:£ 6 %'zcz -/jjxwv 6

TcpoB's:- sauxdv äixvdv d[xtO[xov etc. sich in der engsten Weise auf das

hingelegte Brot und den Wein bezog. Der schon hervorgehobene

Umstand, daß dieses Gebet in dem Ms. BC allein von dem Ritus der

Prothesis zitiert wurde, beruhte vielleicht nicht auf einem Zufall. Die
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Möglichkeit kann deshalb nicht in Abrede gestellt werden, daß hier ein

Versuch vorliegt, das alte Gebet der Prothesis durch ein neues zu ver-

drängen. Ist das der Fall, gelang es jedenfalls nicht die neue Formel

durchzusetzen. Wahrscheinlich fand man, daß sie allzuviel die ent-

sprechenden Teile der Epiklese antizipierte.

In den Ms. OC, DC170, DC262, PCI, PC2, BodlCl, ChRC,
EPC, OB, EPB wird gegen das Ende der Prothesis von einer Be-

räucherung, die eines allgemeineren Charakters war, gesprochen.

Diese Beräucherung wurde nach den alten Liturgien OC, PCI, OB
von dem Diakon gemacht und umfaßte die heiligen Dinge, die in der

Prothesis Bezug auf die Eucharistie hatten. Dieses geht daraus hervor,

daß in jenen Ms. erwähnt wird, daß der Priester und der Diakon nach

der Beräucherung zu dem Tische, d. h. hier dem Altar gehen, vor dem
sie sich auf den Dienst in der Missa Catech. und in der Missa Fidelium

vorbereiteten. DC170 wurde erzählt, daß nicht nur die Prothesis,

sondern auch das Bäma, der heilige Tisch und das Sanktuarium be-

räuchert wurden. Dabei sprach der Dienstverrichtende aus dem 50. (51.)

Psalm: 'EXr/jadv [xs
6 xl-eoc,. DC262 wird nur eine Beräucherung

des ganzen Tempels und der Brüder erwähnt. Der Geistliche singt dabei

leise {'liälXei Yjau/w-) den 25. (26.) Psalm: Kp^vov jjlo:, y.üp'.s.,
özi

i-'^'O)

£V ocy.a.yd(x
[jlou i7zopz'j%"qv etc. Dann — wider alles Erwarten — spricht

er zum zweitenmal das Gebet der Prothesis. — Wie in dem Ms. DC262
kommt auch BodlCl keine Beräucherung in der Prothesis vor. In der

Darstellung dieser Liturgie wird hervorgehoben, daß der heilige Tisch,

d. h. der Altar, die heiligen Türe, der Tempel und das Volk beräuchert

werden. Der Diakon geht dabei mit einer Kerze voran ([jis-a AatiTiäoo;).

Nach PC 2 und ChRC nahm der Priester das Rauchgefäß und be-

räucherte dreimal die heiligen Dinge. Dieser Akt wurde — wie wir

erschließen können — in der Prothesis vollzogen. Dann verbeugten
sich der Priester' und der Diakon und sprachen alle beide: EuAo-f^xöc
c -ö-sog Yjjiöv ö ouxo)- z^OQv,-{]r;oL-' oöqcc Qoi. Nach diesen Worten be-

räucherte der Diakon den Tempel. Nach der Darstellung ChRC ging
er dann in den Altarraum; vor dem heiligen Tische stehend, verbeugten
sich der Priester und der Diener dreimal und sprachen: Aoca sv ö'i^:'-

(3X01:^ xs-z(h. Dann erflehten sie Gott im Anschluß an den Ps. 50 (51)j7 :

K'jpts, d(.voit,ziQ ib axcjjia [lou 7.a: ta yzOc{\ [j.ou.
In der Darstellung

DC394 kommt diese Episode ebenfalls vor; doch wird der Priester,

der vor der Anrufung das Kontakion nimmt, allein erwähnt. Auch ist

anzumerken, daß er nach DC394 Ad^a Iv u(i:a-oc; zweimal sagt.

Sowohl in dem Ms. ChRC als in DC394 wird erzählt, daß der Priester

dann das heilige Evangelium und den heiligen Tisch küßt. — DC 170
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enthält eine Darstellung, der zufolge der Dienstverrichtende nach der

oben erörterten Beräucherung des Tempels etc. sich dreimal vor dem

heiligen Tische verbeugte und dann fast wie in den Liturgien ChRC
und DC394 das Gebet: BaaiXsü oupavie, Kupie, xa x.eQai [xou etc.

sprach.
— Es. dürfte hier geeignet sein die Stelle zu erwähnen, die

nach GryFC der Beräucherung zukam. Vor dem Gebet xoö S-uptta^iatoi;:

(-)'j[x:a[ia aoi 7i;poacpspo[ji£V beräucherte der Priester die Prothesis, die

heiligen Ding'e und den Tisch. — EPC und EPB enthalten genaue
Aufschlüsse bezüglich der jetzt zu besprechenden Beräucherung, die in

diesen Liturgien mit der Apolysis verwoben ist. Bevor aber die frag-

lichen Parteien der zuletzt erwähnten Ms. dargestellt werden, wollen wir

die Nachrichten erheben, die hinsichtlich der Entlassung den älteren

Liturgien zu entnehmen sind. DG 262, PG2 wird in größter Kürze

gesagt, daß die Apolysis vor der Beräucherung vollzogen wurde. In

den Liturgien CG und OB geschah dagegen eine 'ÄTCöXuaii; xöv wpwv
während der persönlichen Vorbereitung des Priesters und des Diakons,

eine Vorbereitung, die gleich vor der Enarxis stattfand. — Es wird in

den Ms. Gry FC, AlExC von einer Apolysis gesprochen, die mit der

Apolysis OB (cp. p. 34) am nächsten verwandt ist. GryFC sagt der

Diakon: Aöga aoi 6 •9-sog fjijiwv elnlq Travxwv
yjjjicüv.

Der Priester

spricht dann: 'H X^-P'? ''-^^'^
'h pOTj'9-s'.a

xoü Travaycou v.od dya^Q-oö '/.a.1

ZoiOTzoiou Tzve6[xxzoc, el'Yj {j.e9"' Yj[xtöv ndv-oxe etc. Die Worte des Diakons

erinnern sehr an diejenigen, womit die Entlassung in EPC und EPB und

auch in den modernen Liturgien des Chrysostomus und des Basilius ein-

geleitet wird. In den Ms. AlExG lesen wir folgende Entlassungsformel,

die fast wörtlich mit derjenigen der Liturgie GryFC übereinstimmt:

Ilptoxov c'jXoysT 6 cspsug x6v Aa6v Xeywv ouxtög' 'H
y^ö^p'-c

xou Travaytou
y.xl dYaB'G'j "/.ai uWottocoü 7zyfj\ixToc, z(f] \ie%'' i]\i(b^.

Diese Bitten um
die Gnade des Geistes haben ihr Seitenstück in dem EPC, EPB vor-

kommenden Gebet Baa^Xsü o'jpdvce Tüapdy.XYjxs, x6 7:veö[jia xyj? äX-q-

xYdoLc, etc. Es ist aber zu bemerken, dieses Gebet sei in den Liturgien

EPC und EPB nicht Entlassungsformel.
— Wir hoben hervor, daß in

EPC und EPB die Apolysis und die Beräucherung -mit einander ver-

woben waren. Zuerst beräuchert der Priester die Prothesis. Dann

spricht er: Ad^a aoc Xpiaxs 6 Gso; fj iXizl^ 'fjtxwv.
Der Kirchendiener

sagt: Acca Tzaxpi zal u[(T) -/.ai dy^'q) Trvsujxax: vOv '/.al dzl y.ocl elq to'jq

ocMvoLz ~(ov atwvcov 'A[xrjV. Es folgt die Entlassungsformel: Xptaxo;
6 dXrjQ'ivöc 9'so; fjjiwv xalc; TCpsa^jcta'-g xy); izccvoc'^ioic, dypdvxou bitzp-

£'jAOY-^[i£v/]c svooco'j 0£a-GivYj- Yj[i.(Ji)v,
•9'£Gxöxoi) xocl a,Bi~a,pd'evo\i Mapiac,

x-(j S'jvd[j.£: xoO
XLjjLco'j

'/.o-i (^woTuoiou GxaopoD, v,(xl Trdvxwv xwv dyfwv,

i/ir^aai tjjjtac, öiz, dya^oc •9'£6; y.ai cpiXdvö-pcoT^oc:. Die Worte des
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Priesters werden von dem Chor mit: 'A{x:^v beantwortet. Die Be-

räucherung fängt wieder an. Jetzt gilt sie dem heiligen Tisch, der

ringsum kreuzweise von dem Kirchendiener beräuchert wird. Dieser

spricht dabei leise: 'Ev xatfw awii-aToxwc, sv aoou os
[ületoc ^'J'/JIC loc,

d-eoQ, iv TzocpccbziGM OB [xsToc X'^GToü, 'Accl £V %'p6vo) 'jTZ-qp'/sc,, 'Kpiaxi,

{Asxa Tza.'zpöc, 'xac 'KVzü[ia.xoq, Ttavxa 7:Ä"^pa)V 6
6(.7zsp''^(pa,Tcxoc,.

Dann

spricht er den 50. Psalm 'EXeyjgov [xs
ö \)-z6c, etc. Er beräuchert das

Heiligtum und die ganze Kirche, geht dann wieder in den Altarraum,

wo er den Priester und zum zweitenmal den heiligen Tisch beräuchert.

Vor demselben stehend, verbeugen sich der Priester und der Kirchen-

diener, indem sie leise beten: BaaiXsü oöpavts, 7capa-/.X-^-£, xö TüVsO^ia

x'Tjg o:A-q%-e'.<xc, 6 Tiavxa/oO Tiaptov y.a: xa Ttavxa TüXrjpwv, o l)-/jaaup6c

xtbv ayaO-öv xa: Cwyjc yop'q''(6c, äX9'£ 7.at a-/,iqvtoaov sv
'^[Jttv,

y.ac y.aö-a-

piGov Y]|iäc aTTO Tüaarj; v.-rjPJooc, v.al atoaov, 'Aya^e, xac 4''^X^? 'rjiJLWV.

Dann werden die schon erwähnten Worte Kupos, xa /siX-^ {jlo'j avoics:;

etc. einmal gesprochen. Es ist, wie wir gleich sehen, eine sehr genaue

Darstellung der Beräucherung und der Entlassung, die diese Ms. ent-

halten. Die Beräucherung der Prothesis war von der Beräucherung
des Altars und des Tempels durch die Apolysis getrennt.

Es geht aus den liturgischen Texten DC262, PC 2, EPC, EPB
hervor, daß die Entlassung in der Prothesis vollzogen wurde. Dagegen

geschah in den Liturgien OC und OB die 'AtiöXuctlc xwv (bpwv un-

zweifelhaft vor dem Altar.

Nach der eigentlichen Prothesis fing eine persönliche Vorbereitung

an, die der Priester und der Diakon vor der Enarxis durchmachten.

Der Diakon sprach zu dem Priester die Worte des Psalms 118 (119), 126

Ka:p6c xou iiorqaai xw xjpo'w OC, CryFC, ChRC, EPC, DB 139, EPB
und ermahnt dazu in den Ms. CryFC, ChRC, EPC, OB, DB 139, EPB
EdXdyvjaov BsaTroxa. Diese Ermahnung wird von dem Priester, der

jetzt den Diakon EPC, DB 139 mit dem Kreuz bezeichnet, durch die

Segnung: EöXoy'^xö? 6 ^so? yjijlöv (OC, ChRC, EPC, OB, DB 139,

EPB) uavxoxo (OC, EPC, DB 139, EPB) vDv (OC, EPC, OB, DB 139,

EPB) y.aL dec (OC, EPC, OB, EPB) zat (OC, OB) beantwortet.

CryFC sagt er: "A-'(^eAoc, y.upcoo auXXetxoupY'/jas: [X£\)-' '/j[xü)V'
y.a:

y.ax£uooa)a£c xvjv boov aou £[jL7tpoCT^£V ao'j Tcdvxoxc, vOv y.al etc. In

der Liturgie AlExC empfängt der Diakon eine gleichartige Segnung,
indem der Priester das Haupt des Dieners mit den Worten "AyysXo;

y-upiou -/axEu^uvat X7]v 6odv acj etc. segnet. Der Spruch "AyysXoc

xupfc'j .y.ax£i)^uv(j z-qv 6o6v aou -/.ocl cuXXsLxcupY'^fj'Ci [xsö-' fjjjiöv ist

AlExC auch vor den Worten des Priesters an das Volk: 'H yßp'-Q xoij

TiavaY^'c'j y.ai äYaO-oö y.ai iTtoo-oioO TzvEuiiaxoc
sl''^ [i£i)-' yjixwv zu finden.
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Ich giaube jedoch, daß der Spruch nur einmal gesagt wurde, und zwar

nach der Segnung des Volkes.

Nach den Ms. OC, OB betet der Diakon: Wjyou bnep fjiiöv

oiaTzoTo.. Auf dies Gebet nimmt aber der Priester OC keine Rücksicht,

sondern antwortet: "A'^'(oloc 'AUpLou T:po7zopZ'jQz.~ai ejiTcpoa'Q'cV 'fjp-öv

7.al -/.a-£"joowa£t. xa^ oocjg fjjiöv t"7j
aOxoü yapixi vuv. Dagegen spricht

er nach dem Ms. OB: KaisuGowcat y/jpioc, o S-sög xa oia^ri[i.a.-a. rjjjiwv

x"?/
aöxoO y^ikpixi vOv y.al asi 7.ac ecc xouc (atwvac). Auch in der

Liturgie ChRC ist die Antwort des Priesters besser formuliert. Da

spricht der Diakon: Eo^a: b-nzp sp-cO oior.oxx ayts und der Priester

sagt: Kax£"j{)"jvoi Küpioc. xa 5:ajjY/[iaxa aou.

Sowohl OC, OB als ChRC ergreift der Diakon wieder das Wort.

'S\vriG%"q'zi \j~kp yj^öv y.upts, heißt es OC und [iv^a^Yjxi y]{xöv osa-

Ttoxa OB. 'Sbr(]a%-'q-C {jlcj
ola-oxa äyis, spricht der Diener ChRC.

Der Priester antwortet: MvYjaS-ec;^ Y]p.(5v 7.'jp:og 6 d-töq sv x^ jjaatXsi'a

a'jxoO vuv y.xi as: (OC, OB) '/.al elq xouc aiwvac (OB). Nach ChRC
spricht er: ^\vr]a%-si'q aou y.upioc 6 9-edc iv

x-{j jSaatXsia aüxoö Ttdvxoxe.

OC, OB macht der Priester jetzt die WtlOÄuctcc xwv wpöv. Dieser

Akt wird OC nicht näher beschrieben. OB dagegen liefert folgende

Aufschlüsse. Die Apolysis wird dadurch eingeleitet, daß der Priester

spricht: oocx ao: y/jpit 6 Q-cOc.
"?] eXtci; fjjiwv Xsyovxö^ oöqa ao'..

Seine Worte werden vom Volke mit: oö^a Tiaxpi y.at vuv beantwortet.

Dreimal wiixi das Kupis zAtqaov gesungen. Dann betet man auch

Kupis eblö'cqaoy. Schließlich folgt die Entlassung: 'H yßpic y.ai
r,

,3o'rj9'£'v!X
xoO K<xv'x^(i''yj

v.y.l dyaiJ-ou zal i^ü)G7io:ou Trvsujjtaxoc: el'Y]

av.E-Güaa 7.al ocacuXaTüouaa
'^[Jtäg

vOv y.ai de: y.a: e^c xoijc

afwvac.

Noch aber ist nach den Ms. OC und OB die Prothesis nicht aus.

Der Priester spricht zu den Dastehenden: Eu)(^£a^£ OTisp /jfxcöv dbel^poi

und sie antworten ~v£U[j.a dytov £7r£A£ua£xao etil aoi, xa.1 6uva[xcc

u6iaxGU £7::ay.:dc£: ooi, y.ai £Ü/^gu U7;£p fj[jiwv, dyie Tüdxcp. In

den Liturgien OC, OB und ChRC ist das Gespräch zwischen dem
Priester und dem Diakon, wie man übrigens gleich ersieht, auffallend

tautologisch. Kürzer und weniger langweilig ist die Darstellung EPC,
EPB. Hier spricht der Diakon nach der oben erwähnten Segnung

EuAOYYjXGc d %-s.öc. Yjjiöv etc. das Gebet: Eu^a: &7t£p £[iGü OEaTioxa

und der Priester antwortet: Ishrq'j^'Zirj go'j y.upcoc o O-eg^ £V xyj ßaac-
A£:a auxGu -dvxGXE, vuv xa: dal. Der Diakon fügt ein dreifaches

'AiifjV dazu. Mit den Worten des Ps. Slj;, die sie beide leise sprechen,

wird der Akt beendigt und die Prothesis im weiteren Sinne voll-

endet. —



35

Die symbolische Deutung, welche die mystagogischen

Theologen den in den oben erörterten Liturgien vor-

kommenden heiligen Gewändern beilegten.

In den oben besprochenen Ms. kamen folgende liturgische Gewänder
vor: das Sticharion, die Epimanikien, der Gürtel, das Phelonion, das

Epitrachelion, das Orarion und das Hypogonation.

Sie wurden von etlichen der mystagogischen Theologen eine sym-
bolische Bedeutung beigelegt.

—
Von dem weißen Sticharion sagt Pseudo-Germanus, daß es den

Glanz der Gottheit und den glänzenden Wandel des Priesters symboli-

sierte (Mi. 393 npöTov [JLSV
xb ozi-/jx^iov Xvjy.ov cv, ty); xs-töx-q-oq -TjV

ai-(A-qv £[xcpa:vst, v.al toO ispswg trjV lci,\nzpdf.v noAaeio!.v). Nach Pseudo-

Sophronius wird das zu erörternde Gewand, oiöxi sar^xcv yj x^P'S "^"^

6£0ij£vaöxü),Stichariongenannt(Mi. 3988). SeineweißeFarbebezeichnetedas

Weiß des Fleisches Christi wie das menschliche Fleisch weiß ist (Mi: 3988

T'jTTog oe eait, X7jc aapv.o? xoO XptaxoO wc as-jv.c'v, -/.a^ö-wc y.oc.1
-q

äv-

d-p(i)K(v'q crap^). Das Sticharion wurde o:a xf/V sx
ao'yx*'^!? x.svx'/jiJ'sraav

TiXeupav mit Achselgruben versehen. Symeon von Saloniki behauptet,

das Sticharion sinnbilde das helle Gewand der Unsterblichkeit. Nach

ihm bezeichnet es auch die Reinheit und den Lichtglanz Jesu, die Un-

beflecktheit und den Glanz der Engel (Mi. 257 '0 bk Ö!.p-/iepzb<; evSusxa:

[X£V, toc £tpfj-/.apL£V,
xö

axf/^dp'.ov, tog £VO'j^a ixcpd-ocpiiocq cpwxecvov '/.ocl

aYiwauvTjS, xö za^apov xoci cpcoxiax'.y.öv 'IyjgoO, v.aL xo xöv dyYSÄwv

ccyvöv y.ai Xa|jL7T:pöv S-^Xouv). In der Schrift "'Ep|i-/]V£''a Tispi X£ xoo

ih£iou vaoO behauptet Symeon, das Sticharion bezeichne die glänzende
Tracht der Engel (Mi. 712 '0 oy] axt/^aptov xyjv 9cox£:v/jV xwv ayveXcov

ElicpaiVEt 7i£pi,jOA'i^v). Es symbolisiert aber auch die Reinheit und die

Unbeflecktheit des priesterlichen Standes (Mi. 712 'AaXcc 7,7.1 xb -/.aO-apöv

xac a^dXuvxov erxov:u£t xf^i; tcpax:xy/g xa^ewe -
-). Als er (Mi. 256)

von den heiligen Gewändern des Bischofs spricht, behauptet er, das

Sticharion, welches weiß ist, symbolisiere das reine Licht Gottes und

daß Gott unsere reine Natur schöpfte und annahm. Ist das Sticharion

aber rot, ist es des Leidens halber, weil das menschgewordene Wort
mn unserwillensein Blut goß (x6 |X£V axc/aptov Asuxöv ov, xb cpwq xoO ^^£o•J

Y.a.1 '/.a'Q'apdv, y.7.i 6'xt 7.ai)'apav xtjV cpuacv yjjjlwv £7wX'.a£ y.ai
—
pGa£{ArjCj:£V.

Et 0£ TtOpcpupoOv, Sia x6 TcaQ'Oi;, öxixb ai[xa £p/££ 5:' "^[ia? o ivavO-pw-

TCYjaac Xcyol;). In der Schrift Ikp: xwv :£pa)V yeipoxoviidv (Mi. 368)
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behauptet Symeon, der Subdiakon lege ein weißes Sticharion an, weil

dieses Gewand den reineren Umkreis der Herrlichkeit Gottes, innerhalb

dessen es kein Leiden gibt, bezeichnet (T6 as'jxov ob QxiyoL^'^ov ivjv

zaö-apco'epav i~t]z. o6^'f]c "ou 0soO 7r£pi3oXY^v aTra^Q-fj e[xq3aivcov).

Daß der Glanz und die Reinheit nach den mystagogischen Theologen
durch das Sticharion symbolisiert wurde, es hing offenbar mit der

weißen Farbe des Gewandes zusammen. Benutzte man ein rotes

Sticharion, wie es bisweilen geschah, wurde von der dunkleren Farbe

die Stimmung der Trauer und die Gefühle des Schmerzes sinnbildet. —
Symeon erzählt, daß der Bischof bei der Anlegung der Tunika die Worte

Jes. LXI, 10 'Ar^oüX'AQZXOLi (] 'li'r/J] \iO'j
ird xip Kupuo sprach. Die

Worte kamen, wie wir oben cp. 13f. erzählten, in vielen Liturgien vor.

Was die Epimanikien betrifft, sind sie — um mit Braun (cp. p. 100)

zu sprechen — „lediglich die von den Ärmeln losgelösten und zum

selbständigen Ornatstück gewordenen Xwpia, Zierbesätze des Ärmel-

saumes des bischöflichen Sticharions". Darum ist es von Belang, die

Aufschlüsse hinsichts der Awpia, welche bei den mystagogischen Theo-

logen zu finden sind, zu beobachten. — In dem ältesten erschienenen

Text der iaxooia. £y//,XYja:aatr/,Yj v.al
jjtuaTi-/.-/] %-etopia heißt es (cp. Milles

p. 328); ta Awpta tcO ati/apiou, xa ev tyj yj-'-pl ejxcpaivouai xöv osc-

[J.GV
ToQ 'Kp'.QXox), (]) o'fpx'ntz, aOxöv xTi'q-rix'^ov Tzpoc Kalacfav "/a: IlLAaxov.

Dieselbe Auffassung von den Awpi'a, xa ev
x-(j yj'-pi als Symbole der

Fesseln Christi kommt bei Pseudo-Germanus (Mi. 393) und Pseudo-

Sophronius (Mi. 3988) vor. Diese entnahmen gewiß älteren Quellen

ihre bezüglichen Behauptungen. Pseudo-Sophronius spricht von den

[xayiy.ia Xwpia, ein Ausdruck, der, wie mir es scheint, einen Über-

gang zwischen der Bezeichnung xa AMpia, xsc ev x'Q XS'pi und der

Benennung xa eTrcjxavczca bildet. Als derselbe Verfasser von den

Fesseln Christi redet, fügt er mit typischer und phantastischer Peinlich-

keit bei: oo yap 07icct\>£V, aXX' 'i\i.T:poQd-zv 'iZ-qaixv auxov. — Die Epi-

manikien wurden — so viel wir wissen — zum ersten Mal in einem

Briefe des Patriarchen Peter von Antiochien an den Patriarchen Michael

Caerularius um 1054 erwähnt. Trotzdem habe ich innerhalb der mysta-

gogischen Literatur das Wort erst bei Symeon von Saloniki gefunden.
Der Erzbischof von Thess. hält die Epimanikien für Symbole der all-

gewaltigen Kraft Gottes (Mi. 260 - - xa £7::[iav:7.:a, a c-q xo Travxoup-

yr/cv aYj[iaivc'jCL xoO Oeoö; der Lateiner bei Migne c. 259 übersetzt:

- -
epimanicia quae quidem Dei opus, creationem indicant). In seiner

'Ep[JiYjV£:a Tcep: xs xoO O'Sto'j vaoü erwähnt er aber auch (M. 713) was

ich die ältere Anschauung nennen wollte: WaIcc y.al xa ev "/ßpoi osa\io(.

~o~j ^ü)~ripoc, r/.z 7:pocro£i)'cL r^r.zi'(z.~o "pö; IhXaxov, '^aai xlvs; xa
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STT'jiaviV.ia k'/.vj-ryjv. — Symeon erzählt, daß die Sprüche Ex. XV 6. 7

'H oeqca QO'o, y.upis, oeod^aaxai ev
l'^y^'Si

und Ps. CXVIII (CXIX), 73

M X£^p£C ao'j £-oc-/]aav [is
zac iTU.oLoäv

[j.£
bei dem Anstreifen der

jetzt zu erörternden Kleidungsstücke gesprochen wurden. Durch viele

Liturgien wird diese Behauptung bestätigt. Nur in den Ms. DC 170,

GryFC kommen andere Sprüche vor; auch in ihnen aber ist es von

der Kraft die Rede. Offenbar verknüpfte man mit den Epimanikien
die Eigenschaft der Kraft, weil sie den Gedanken an die mächtige Hand
Gottes lenkten.

Schon in der von Milles veröffentlichten Textgestalt der ta-cpia

£-/.-/,Arjaoaa-i-//^ -/.a:
[xucj-r/"?] B-swpta wird der Gürtel erwähnt. Der

Verfasser sagt (p. 331): 'H os ITcov/j, i~zl oi.~o vsv.pwv oepiiattov v-vs-

xa:, TnsptaccLYY^- 2s (i'ja;; v-ixl 6|j.cpaXdv, rj'{\^'xb)zi xyjv vsy.pwciiv, xtjv

oioL zr\c, äyy.paxsfag, v.olI tbc /_pY] xauxTjV sTcr/wSlaO-ai äsi etüi xs
x-(j xyjc

v.oLvSixc, ouvaijLSi y.ai Evspyta.
— Nach Pseudo-Germanus bezeichnet der

Gürtel die Majestät, mit welcher der herrschende Christus umgürtet ist

(Mi. 393 'H o£ uojv/j, r^v Ttcpccwvvjxac, Txscp-Ajvsv yj sÖTüpeTisia, yjv o

Xpiaxoc; ßaacPvSuaac, cÖTtpsT^tj TispisCwaccxo Bovap-iv XTJc 9'cOx-/]xo;).
—

Pseudo-Sophronius behauptet, der Priester lege das Cingulum an, weil

es ihm geziemt umgürtet geistige Dinge vollzuziehen, und weil seine

Gedanken zusammengehalten werden sollen. (Mi. 3988 Td Citovvua^a:

xov ispsa O'A xö slvac aöxov ev
7T:v£'j[jiaxr/w'(j oiaycoYti oo£Ccoa[i£VOV, y.a:

xö Xoyr/ov aOxoij 7i:£pLac:iYY£a9-aO.
— Mi. 260 sagt Symeon Thessa-

lonicensis, der Gürtel, der um die Nieren gelegt wird, sinnbilde die von

Gott gegebene Kraft. Dieses wird nach ihm auch dadurch bezeugt,

daß bei der Anlegung des Cingulum die Worte: EöXoytjxo? 6 ^-zöq, 5

Tcspiuwvvutov •!£ ouva^iLV gesprochen wurden. Dieser Spruch Ps. XVH
(XVIII) 33 kommt in den meisten der oben besprochenen Liturgien vor

(cp. p. 14).
— In der Schrift Ikpi xwv cspwv )(£'.poxGViü)V erzählt Symeon

hinsichts der Ordination des Subdiakons, daß man ihn umgürtete um
ihn zu lehren, daß er die Tracht der Keuschheit nicht nach Belieben

tragen konnte, sondern daß er sie um seine Nieren zusammenziehen

mußte. Dieses geschah in Demut durch Mäßigkeit und Keuschheit, weil

der Subdiakon sich in der Zukunft nicht verheiraten durfte. (Mi. 368

Elxa y.aL 7C£ptCü)VVJGuat xoOxov, 'ix:
[xyj

dTXOAuxwc 'iyz'.v ouva[X£VGV xyjv

z'qc. 7^(Vziocc. axoAT^v, ixlly, ~spia'^i-(^(Z'y aöxYjV £V xaTXctvcoasi Txsp: xYjV

GGCfuv iauxoO oia xyjc acocppoauv/jc y.ai xyj; ÖL^^vziac,' er.zl y.aL gü ouvaxai

Äa[j.j3av£:v £xi
y'-^'-''^^''-^)-

Es ist also die ascetisch gefärbte, religiöse

Sammlung, die hier durch das Tragen des Cingulum sinnbildet wird.

Noch eine Erklärung gibt der Thessalonizenser Erzbischof in seiner

'Ep[r/]V£:a -sp: x£ xcO [>£:o'j vaoO. Nach dieser Schrift ist der Gürtel
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ein Symbol des Amts, das Christus um unser willen angenommen
hat (Mi. 713 'H 5s ye wtovr] tyjV UTtsp f/ptcöv oiaxovt'av osr/.vjat xoö

^üco-fjpoc
-

-). Er sinnbildet aber auch die Stärke und die Gewalt seiner

Macht und auch seine Weisheit (Mi. 713 'AAAa y.ai ib b^upov sixc-

v:Tci -/.ai TO -/.pataLÖv xf^c aOioO ouvajjiEw;, xai eti xtjV acocppoauvTjV).

Die Heiligung des Körpers wird nebenbei durch den Gürtel bezeichnet

(Mi. 713 Kai |i£-a xrjc '-ifu/jj;
xoO atöiiaxo: xdv aYiaa[j.6v etil xwv V£a;ptI)V

y.SLIiEVrj Tj vWVY/ ).

Schon in Milles editio der [axopia £-/.y.Ä-^a:ac7xr/rj wird das Phe-

lonion erwähnt. Es wird da als ein bis an die Füße hinabreichendes

Gewand y.axoc xöv
rzoo-f^p-f] "Aapwv geschildert (p. 328 'H rj-ol-q xoO

izpioiz iaz'. 7.axa xöv -ooTi^-fi "Aapwv, xov [isxp' xwv Troowv, de eoxiv

svcuiia :£pax'//.GV xi}iitbxaxov). Das Gewand war feuerfarben nach den

Worten des Ps. 103 (104), 4: T) ttokov xo-j: äYYSÄcjc auxoö Ttvsuiiaxa,

-/.a: xc'jc Asixo'jpY'^'J? aöxoO TZ'jpoc z^AÖya, und auch nach dem Spruche

Jes. 63
1 T:; cuxw; o

r.7.p7.'(zv6[i.v/oc sc "Eowji. Edom bedeutet ^(-fpoz

oder £-/.Xs-/,xo:, fügt der Verfasser bei. Hinsichts der Farbe werden

auch die Worte Jes. 03^.2 ,r
-

sp'JiVrjaa :[j.axitov aOxoO ev. Bcoawp -/.a.:

oia x: cjo'j epyS'pa xa l\iöc-ix y.cil xa Ivo'jjxaxa aou w^ aTO -axYjxou

Xr;vo'j" angeführt. Die rote Farbe des Phelonion sinnbildete die Tracht

des Fleisches Christi; diese Tracht aber war in Blut auf seinem un-

befleckten Kreuze getaucht (cp. p. 328 Ejx'^aivwv xy/V jjacpslaav xoO

XpiaxoO ific. aapxc; o~o)/{^v, sc OLi\xoLXoc £V xw a)(pävxw Gxa'jpw aöxoO).— Pseudo-Germanus verknüpft mit dem Phainolion des Priesters die-

selbe Erklärung. Offenbar ist sie von ihm älteren Quellen entlehnt.

Hinsichts Edom sagt er: 'Eow[x y^P £p|JiYjV£'j£xa'. yyjVvoc, yj £-/,A£y.x6c y;

y.öv.y.ivoz. Der Verfasser stellt hier
'Eo(.o[i mit dem hebräischen DIX

zusammen. Dadurch wird die Erwähnung des Spruchs: Tic o^noc 6

-apayEvoiJLEVög IE 'Eow[x anläßlich der roten Farbe des Phelonion be-

gründet. Die beiden Bedeutungen yriivoc und t/.ley.-cöc, die wir, wie

schon gesagt, in der von Milles herausgegebenen Taxopta finden, er-

innern schlecht an etwas Rotes. Dachte der Verfasser der Taxopfa bei

vYjVvoc an die eigenartigen Farben des Landes der Edomiten? „Die

Berge im Osten der Araba werden von den neuern Reisenden ge-

schildert als steile und meist kahle Porphyr-Massen mit darüber ge-

lagertem roten Sandstein, am Ostrand und an den .abhängen nach der

Araba begrenzt durch Kalkstein", heißt es HRE5 p. 164.

Später erwähnte Pseudo-Germanus noch einmal das Phelonion.

Nach der Deutung, die er hier gab, bezeichnete es den scharlachroten

Mantel, welchen die Gottlosen, die Jesum verspotteten, dem Heiland

anlegten (Mi. 393 Td ok caivoAiov. £|ica,tvE: xyjV ärcc y,Gy.y.''vo'j Tcop'-pupav,
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TjVjcsp to) TrjaoO £|jL7taxovx£; ci äasjjsr^ itydpsaav). Diese Bedeutung
stammt gewiß aus einer anderen Quelle als die zuerst angeführten, der

ioTopia. und dem falschen Germanus gemeinsamen Auslegungen.
Der heilige Geist ließ nach Pseudo-Sophronius das Phelonion, den

scharlachroten Mantel erscheinen. Sophronius erwähnt das Phainolion

als ein Gewand ohne Saum (Mi. 3988 T6 cpsXwvicv eaxtv 6 yixoiv i

appacog 6 67, to-j aytou nv£"j[xaxoc ey-cpavS-ecc, saxc oz
yj •/.0"/w7.''vrj )(Xa[i'Jc).

Eine eingehende Darstellung der Bedeutung des priesterlichen

Mantels liefert Symeon von Saloniki (Mi. 388, 389) in der Schrift llsp:

Twv Lspwv yetpoTovitov. Einzelne Eigentümlichkeiten des Phelonion

werden von Symeon als Symbole geistiger Qualitäten dargestellt. Das

Phelonion ist weiß um der Reinheit und der Heiligkeit willen, aber

auch des Mantels der göttlichen Herrlichkeit halber; denn Gott, sagt

der Verfasser, ist Licht, mit Licht ist er umgürtet wie mit einer Kleidung; oft

zeigen sich auch die Engel, in Weiß gekleidet (Mi. 389 Xeuy.cv ^ev, oca tyjV

y.a^apoxYjxa -/,ai ayiwauVYjv, y.cd x-?jv X'Tjc ö-eiac So^'^g TzspLpoHjV, oxi i

BcOg cpöc äaxo, 7-ai ävaßaXXdpisvoc cpö? wg [[jiaxLGV, y.at oE aYY£^^^'

A£'J7/?]V £(j9"7ixa Tr£p:p£!3Xrj[i,£Voi ';^oXAa7.tc wcpö-'/jaav). Das Phelonion

ermangelte der Ärmel, weil es den Mantel, welchen der Heiland während

seiner Verspottung trug, sinnbildöte. Es umhüllte den ganzen Körper
vom Kopf bis zu den Füßen um der Vorsehung willen, die Gott uns

zeigt, und als ein Symbol der Tatsache, daß er uns einigt und schützt

{phy. iyov oe [jLavcV.ca oia. xo £7,xu7touv xdv aa7.7.ov, ov o
2l^tox-?]p IjiTtai-

^d[JL£Voc EVcOuaaxo" TrEptaxEXXwv ok öXov xd awjxa oiypi '/.olI xwv tzoo&v

y.Tiö 7£cpaXfj; oca x-/jv dvbi%-ev izepl '^jj-äi; Trpcvocav y.aL xo auv£7.xc7,dv

xoO 0£oD 7at a)uAa7.xr/-Gv). Während der heiligen Handlungen wird

das Phelonion mit den Händen von den Seiten des Körpers entfernt;

es wird Flügeln ähnlich gemacht um die Würde der Engel, welche der

Dienstverrichtende erreicht hat, zu bezeichnen (Al'pexai Se xjtzo xwv

y^BipGiV £7. TrXay^'ou £V xw y.atpw xöv Espwv Epytov, oiov o)c "^xxepa v^vc-

ijLEVov oca xc ä^f(eXi'Aov XYjg d^tag).

Die Grundbedeutung, die von den älteren mystagogischen Theo-

logen dem Phelonion zugeschrieben wurde, war die des scharlachroten

Mantels, den unser Heiland während seines Leidens trug.
— Mit den

Worten Pseudo-Sophronius, daß der heilige Geist das Phelonion hat

erscheinen lassen, vergleiche man den oben besprochenen Ausdruck

'ivGUGOV
[JL£,

xcv ävdEicv oobXov cto'j, xtjV CEpaxr/vYjv xaux-/]V axoA"/]v xac

-/dp 17 xoO 9'£tou zat Tuavaycou gou lIv£"j[xaxoc aus dem ersten Gebet

der Proskomidie DG 170 (cp. p. 11).
— Die Erklärungen, welche

Symeon von Saloniki betreffs der Bedeutung des Phelonion lieferte,

wurde durch die Angabe in der 'Ep[jL-^v£:a r.epi xe xcO xYsio-j vacO
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(Mi. 716): Ata toOto v.7.1 e^aipltwc, ov ivsouaaxo £jjL7taiC6[JL£VOc
6 2jü)ttjp

Etsr/.oviTsi aar.y.ov bereichert. Eine andere Erklärung fügt der Mysta-

goge auch bei: T6 lEpov os cpaivöAiov ud;r^Xox£pav y.cx.1 avto^sv X^P'^"

Y^"J[i.£V/jv ToO nv£'j|iaxc/g cpoüvai ouvaijitv xe y.a: s^Xa^tLcv (Mi. 713).

Bevor die Darstellung der mystagogischen Auffassung des Phelo-

nion beendigt wird, sollen die Worte Pseudo-Germanus (Mi. 393):

To c£ aTtcLwaiiEVou; lobc. IspzZz TcspiTtaxsIv cocivolaic, OEtV.vjacv 6'xt

/.a: ^piozbz iv xo) axaupo) ä7zzp'/6[xzvoc, o'jxloc. '?]V ßaaxaCwv xdv

axa-jpcv a'jxGu zur Besprechung kommen. Die Behauptung ist nahe

verwandt mit der Angabe, die wir in der ältesten Textgestalt der

laxopta (cp. Milles, p. 328) finden. Es heißt da: T6 ok d7zeC(jiG\i.evo\>c

xo"jc oix'/.övo'jz T.zpiT.7.~tZv Octxv'jct, 6'xt y.a: 6 Xpiaxoc elc xo axaupco-

il-7/va: a-£pxdp.£Vo;, g-jxwc fjV TZEp'.-axwv y.ai ,jaaxaCü)V xöv axaupcv
aOxoO. Wie bekannt, tragen die Diakone in den orientalischen Riten

kein Cingulum. Die Priester dagegen umgürteten sich, seitdem sie das

Sticharion angelegt hatten und bevor sie sich mit dem Phelonion um-

gaben. Die Bedeutung, die in der von Milles herausgegebenen ccjxopca

der Tatsache, daß die Diakone ihre Sticharien ohne Cingula trugen,

beigelegt wurde, überführte, wie man ersieht, Pseudo-Germanus oder

sein Autor auf die Weise, in der die Phainolien von den Priestern ge-

führt wurden.

Wir kommen jetzt zu den Insignien.
— Das Epitrachelion wird

schon in dem ältesten Text der la-opicx. iY.Y.X-qai(x.axiy.'}] (cp. Milles,

p. 328) erwähnt. Nach dieser Darstellung sinnbildete es die Binde, mit

welcher der Hals Christo umgebunden war und mit welcher der Heiland

zum Gekreuzigtwerden geschleppt wurde (x6 ok £7t:ixpayjjXtGV eaxc xd

^iay.EtoXtov, "xail'' o\) c 'Xpiaxöq o-qd-elc irzl xdv xpdx'rjXov y.ai aupo-

[xTjVoc TjYSxo eüc xd cxaupwS-Yjvai). Dieselbe Auffassung finden wir bei

Pseudo-Germanus, bei dem auch eine besondere Erklärung der rechten

und linken Teile des Epitrachelion mitgeteilt wird. Nach Pseudo-Ger-

manus wurde das Rohr, das die Spötter Christo in die Hand gaben,

von dem rechten Streifen des Epitrachelion bezeichnet. Der linke

Streifen symbolisierte die Tatsache, daß das Kreuz auf den Schultern

getragen wurde (Mi. 393 Td os xoO eTZ'.xpxyjqliou bz^iov {lipoc^, Tzi-^-qvtv

6 y.aXajioc ov Eb(:)y.xv £[i7rauGVX£c x"(j 0£^ca xoö XpiaxGÜ. Td 0£ xou

£g EOWvujjLGU iJ.£pGu;, Yj
xoü axaupoO (jaaxaY'/j ettI xwv wiiwv aöxoD).

Pseudo-Sophronius berührt — so viel ich ersehen habe — die Bedeu-

tung des Epitrachelion nicht. — Symeon von Thess. sagt in seiner Ab-

handlung Uepl xTjc cEpac Ä£ixG'jpYiac das Epitrachelion bezeichne die

Gnade, die von oben vom Himmel her gekommen ist und die von

dem Kopfe gegeben wird (Mi. 259 Elxx xd £-:xpayj,AiGV, xtjV avw^J-EV
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i'A Toö oöpavoö dizö y,c(faXyjg oof^scaav )(apiv a-^fiacvov). Bei der Anlegung
des Epitrachelion wurden nach Symeon die Worte: EdXoy/jxö- 6 0eö$ 6

£7.)(£(ov x-?jv xapiv aöxoü etöc xoug EepsTg aötoö (Mi. 259, 260) gesprochen.
Auf entsprechender Stelle im modernen Ritus kommen diese Worte, wie

bekannt, nebst dem Spruche des Ps. 132(133)2 vor. In der Darstellung

Symeons Ilept xwv cepwv yecpoxoviwv bespricht dieser auch die Bedeu-

tung des Epitrachelion. Von ihm wird die Gnade, welche von oben

von dem Haupt her niederkommt, symbolisiert. Die Gnade ist — um
ein Bild Davids zu nehmen — wie eine Salbe, die vom Haupt bis an

den Saum der Kleidung fließt (Mi. 389 o-qXoi hk xyjv avw^ev y.axcoüaav

(XTzb y.ecpaXTjg yccptv, 6)q [xupov etüc y.sfpaXYj?, oTjaLv 6 Aaßc'o, xo '/.ocxa.-

ßarvov STIC xYjV wav xou £Vou[iaxoc). Der Gedankengang dieser Er-

klärung ist derselbe als der von Symeon in seiner Schrift IIsp: xrjc, lepötz

Xecxoupycas dargelegte. Übrigens ist er von den oben erwähnten Worten

des Psalters beeinflußt. Nach Symeon sinnbildet das Epitrachelion auch

das gute Joch des Amts Christi (Mi. 389 o-qXol ok %a.l xöv y^p-q-

axöv L^uyov xYj^ lepmauv-qc, xoO Xptaxoü). Einige sagen, erzählt ferner

der Mystagoge, das Epitrachelion symbolisiere die Tatsache, daß der

Priester, als er selbst die Mysterien des Leidens vollzieht, das Kreuz auf

den Schultern trägt und in dieser Weise zum Leiden geführt wird (Mi. 389

OYjXoI 0£ v.a.1 oiQ cpaat xcveg, x6 kXxua^-ri'Jcci T^po; x6 tzoc^-oc, aöxov

xov axaupov sTc'wpiwv v.cLxiyovzcL' £7t£: xat auxo^ 6 E£p£ijc xa xou tzt.-

%'0\)c, [luax'/jpca IvEpyEcv yax'/j^t'wxac).
— Wie man ersieht, sind es viele

Bedeutungen, die man dem Epitrachelion während des Mittelalters bei-

legte. Doch behauptete die Bezeichnung des priesterlichen Orarions als

ein Symbol der niederströmenden Gnade zuletzt einen Vorrang vor

anderen Erklärungen. Die Richtigkeit dieser Beobachtung wird durch

die Angaben Symeons in der 'Ep[j.-/]V£ca 7r£p: x£ xoö 9'£W'j vaoD erhärtet.

Es heißt da (Mi. 712 Tö oi yc £7toxpa/-/jXcov xyjv xzXzov.vSqv v.aX avcoO-EV

7.ax£p)^o[i.£V-/]V xou nv£U[iaxoi; 7i;apoax"/]at ^apLV. Aca xo\)-o yap ö dp-

jizpzxyq x£ v,cd lEpEO^, dTcO "/.EcpaXvjs xoCJxo 7ü£pcßaXX6[j.£Voc, EuAoytjxo';,

cpYjacv, 6 ÖEO^, 6 £"/vy^£ü)V x-/]V x^P^''' cc'Jt^o'^ £^^ "O'J? lEpsT; aöxoO.

Das Epitrachelion bedeutet aber auch, der Träger desselben sei ein

Priester Christi (Mi. 713 'AXXa zat xo bTZ(xuyiv'.ov zlvoci Xpcaxw xöv

LEpla StjXoT ).

Bei Pseudo-Germanus finden wir das diakonale Orarion unter dem

Namen o^-övq erwähnt. Die o^B-dv/j bezeichnet nach diesem Verfasser die

DemutChristi,welche der Heiland bei derWaschung der Füße seiner Schüler

zeigte (Mi. 396 'H ok G%-6vq [xeQ-' rjc, Xzizo\jp^o\)Giv oi h'Axovoi, o-qXoZ

~'qv xoö Xpcaxoü xarcEcvcoa^v, -qv ive'^ziqa.-o iv xw vtT^XYip:). Die

Erklärung ist Isidor von Pelusium (f ca. 440) entlehnt (cp. Braun,
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p. 605).
— Nach Pseudo-Sophronius ähnelt das Orarion den Flügeln

der Engel; weil es bis an die Füße herunterfließt und auf der linken

Schulter ruht, symbolisiert es die beiden Bünde — den neuen Bund
durch den vorderen Streifen, den alten durch den hinteren; das Kleidungs-

stück ist zusammenhängend, wenn der alte und der neue Bund nicht

ineinanderflößen, wäre das nicht der Fall (Mi. 3988 Tö ok wpdpiov tic,

zoTzov Tcöv Twtepöv ayveXcov, biox:
~AOiza.yJ.zx(X'. swg twv tcoSwv, y-a: eizi-

y.ei-a: to) apiaxepco topiq), |Ji*^v6ov -ra^ o6o h'.ccd-rixocQ, T7]V [xev veav
£[ji-

TüpoaO-cV, xYjV OS. TraXacav öizia^-zv §:a touto ev x'q y.oivwvca, sav
jji"^

\ii^ei TYjV Tzoclaiccv v-aX xy]V veav, o5 y.oivwvsl).
— In der Schrift Symeons

llepl xwv Copwv y^s'.poToviwv wird das über den Schultern hängende
Orarion auch mit Flügeln verglichen. Das Trishagion, der Gesang der

Engel, ist auf ihm eingeschrieben (Mi. 381 y.cd toc Tcxepoc a"^p.aiv£i

d7XYjo)p-f]u.£VOV xwv wjxwv. Kai XG Tp^adywv aajxa xwv dyyeXwv eyys-

Ypa{jL[i£Vov sxsO- Der Diakon selbst wurde nach Symeon mit dem
Orarion als mit Flügeln geschmückt; besonders, als er der Kommunion
teilhaft wurde, ähnelte er den Seraphim, die, wie es geschrieben steht,

mit sechs Flügeln versehen sind — mit zwei verhüllen sie ihre Gesichter,

mit zwei ihre Füße und mit zwei fliegen sie, indem sie: Heilig, Heilig,

Heilig rufen. Die sechs Flügel erinnerten auch an den Gekreuzigten

(Mi. 381,382 Otovsl
'(Oi-p

%al obxo;, b) xouxco wg Iv Txxspuciv (bpaL^sxa:

yal |iaX:axa sv xto \xtxiytiv xt]^ y.ocvcovtac, xd Espacpcpi exslva

{ii[iO'jjJ.£VGc'
d O'q EEaTrxep'JYa, öc ^lyp^Tcxa'., ovxa, xaTc jisv oual tcxe-

^Xi^i y.aX'jTcxouai xd TcpoawTza sauxwv, xalc; Oc ouai. xoijc Tcooac, yal

xa:c oual TiiXOjisva, xo "Ayio^, dyioc, dyio; ly.jjocbaiv. 'AXXd zai xoD

axaupü)0-£Vxo; dv xo'jx(;) £-/_g'jcj:
X'jtiov xd i^aTxxepuya. Td dvü)

[jlev ydp
v.a.1 y.dxco r.xzoy. c6a-£p xg '!yp:GV eaxi xoO axaupGu" xd Sc kv. uXayc'wv

Ttxepd XG y£pac). Symeon behauptete auch, das Orarion symbolisierte

die vernunftbegabte Natur der Engel (Mi. 381 ö orj xg voepov of]XoZ xwv

ä-c^ÜMv). Diese Behauptung wurde in der 'Ep|i.-^V£ia TCöpi xs xg'j %-ziou

va.o~j) wiederholt. Es hieß da (Mi. 712) ToOxo oi ys coq 7:x£pd ÖTrEji-

oxivBi oicc XG düAGV x£ y.al VG£pGV xYjc dy^cXizT]; xäceißz. Als ein

Zeichen der Zusammenziehung des Geistes, der Furcht und der Demut
wurden die Orarien zu gewisser Zeit — nur bei der Kommunion —
angelegt. (Mi. 381 llspi^wvvjvxa: |Ji£V

g-jv y.ai g-jxo:, dXXd y.axd y.aipGV

£V xrj y.GLVwvfa [ioyq xo!; wpapcot; sc; Sscyiia xr]c auaxoXfj; x£ y.al

cuXaSscac yai xaTXE'.voSaEw:). Im Anschluß an die Bedeutung von

wpaC£LV wird es hervorgehoben, daß das Orarion seinen Namen erhalten

hatj weil es den Diakon mit der Gnade schmückt und mit der Schön-

heit der Herrlichkeit Gottes ziert (Mi. 381 'Qpdpiov ok y.aXelxai, Std xg

C'jpaC£'.v a'jXGV xyj ya.pixi, y.al xfiz oöcqc BsoO xw y.dXXs: Trepr/oaiielv).
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Wie man ersieht, brachte das Orarion die Phantasie der Orientalen in

Bewegung. Es scheint mir, als ob die Bezeichnung des diakonalen

Ehrenzeichens als ein Symbol der Flügel der Engel besonders hervor-

zuheben sei. Aus dieser Erklärung folgert es, daß der Träger des

Orarion den Engeln ähnelt.

Von den Gewändern, die in den von mir untersuchten Proskomidien

erwähnt wurden, ist nur das dem abendländischen Manipel (cp. Braun,

p. 550) entsprechende Epigonation oder das Hypogonation, wie es AlExC,

EPC, EPB genannt wird, noch zu erörtern. Pseudo-Germanus ist der

erste der mystagogischen Theologen, der das Epigonation bespricht. Es

kommt bei ihm mit seinem ursprünglichen Namen i-^yzipiov vor. Das

Enchirion, das an dem Gürtel hängt, erzählt Pseudo-Germanus, ist ein

Tuch, mit welchem die Hände abgewischt werden; das Verhältnis, daß

man das Enchirion am Gürtel hat, geschieht nach dessen Vorbild, der

die Hände abtrocknete und 'A^wdc: el[xi sprach (Mi. 396 Tö ok SYX^-'"

piov zo STtl xr]c, ZoiV'fjq soxl zö a7T;o[jLa£av xag y[zlp<xq aöxoO Xsvtcov" y.at

T^E^uxE ~b e^y(tipiov 'iyj.iv
et^;: z-qc, <i,(JiV'qq

dvxixuTzov toO d7üO[j.a^avro^

Ta; ^(sTpag %xl xoö ,,'A'i)-w6ig si[jic" ETCctytöVYjaavTog). Man besaß also

genug psychologischen Blick nicht um zu verstehen, Pilatus wäre gewiß
kein geeignetes Vorbild hervorzuheben. Offenbar ist bei Pseudo-

Germanus von der ursprünglichen Form des Epigonation, der eines

viereckigen Tuches, die Rede. — Pseudo-Sophronius behauptet (Mi. 3Q88):

Tö £Y)(£ipcov xt Xeviiov eaxi. Unten sagt er: Ta
i-(-/z'.pio'.<x, cLizzp

|3aaxa^oua'.v ol oidy-ovoi, elal xoc Gouoip'.a, xo\J yptüxc,:; xwv a-oaxoXcov.

Hinsichts dieser Aufgabe äußert Braun (cp. p. 554): „Eigentümlicher-
weise schreibt Pseudo-Sophronius eyyE'.pioKx. auch den Diakonen zu.

Es ist das erste und einzige Mal, daß wir von solchen bei diesen hören".

Vielleicht waren sie anderer Art als die i-^y^ipia, der höheren Geistlich-

keit. Auf diesen Fall gehören sie nicht den Gewandstücken, die in den

hier untersuchten Proskomidien erwähnt wurden. — Wie gewöhnlich
liefert Symeon wertvolle Aufschlüsse hinsichts unsres Themas. Nach
ihm symbolisiert das Epigonation den Sieg über den Tod und die

Auferstehung Christi. Es hat die Form eines Schwertes (Mi. 260 - - xö

£7i:lyovaxLov, xyjv xccxcc xoO ö-avaxou vi'A-qv o-/jaoOv y,xl x-qv xoO -itiyx-qpo;

dvxaxcx.üLV, omp xat, öic, cj/'TjiJLa poiiocäa;, lyz'). Bei dem Anlegen des

Ehrenzeichens werden die Worte: ,,]l£pouO)aa: xtjV po[j,9a:av aou hd
xbv

|x-/]p6v aou, oovaxE" gesprochen. Der Träger des Epigonation

symbolisiert die Kraft und den Sieg und die Auferstehung Christi, die

durch Reinheit und Sündlosigkeit erfolgt ist. Darum wird das Gewand-
stück auch um die Lenden gehängt (-

- £7. xooxgu y.al xrjv ouvajicv y.ai

XTjV viv.'qv '/.cd xy^v E^Epcriv xcö Xpiaxcu Sca XTjg y.ax)'apcxrjXog y.at ava-
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[xapT-qaixc o"/]Xwv. Aca -o\)~o vap xat, auxo £7:1 ttjc cacpuog £zy.p£[iaTai).
In den Lenden war nach der Auffassung der Orientalen der Sitz der

Kraft und der Weisheit zu finden. In der Schrift Symeons 'Ep\v(]vda

Tzzpi t£ TO'j ^-eiou vaoO, die die obigen Ausführungen desselben Ver-

fassers erhärtet und ergänzt, heißt es (Mi. 713): Aoö -/al oyji^oc §o\i-

'ctxioLz E/^ct, y.ac Itj. -fjc oacpuo? £Z-/,p£[xaTac, ev^a x6 ouvaaO'at, y-cd xb

awcjpovsiv TGV av9-pw7tGV syetv cpaac. Nach der 'Ep[rf)V£oa sinnbildet

das Epigonation nicht nur den Sieg über den Tod, sondern auch tyjv

dcp^-apaiav ttjc Y][i£~£pa- cpuaEco^, y.al tö
[jLEya xf]; toO 0£Oö cayuo;;

y.axa xv^; xoO TcovTjpoO xupavv^'oo^ Ejjicpafvsc, ^(Z-^zv(\\iivi]V
O'.cc xo dva-

[jiapxfjxtoc £"/- TlapO-EVou x£)(^i)'Yjvai xov K\>piov, v.cv. xwptc ajiapxca; ^Tjaat

y.ac axaupto^-TjVai, v.a: xöv xy]v a|iapxc'av ^(tvvriacLV-OL vixfjaac, x^^]
ava-

axaaöc xov -saövxa o:a xyj; ajxapx^'a^ 'Aoajx dvacrxfiaavxa (Mi. 713). Der

Mystagoge erweitert also hier die Bedeutung des Epigonations, insofern

er es als ein Symbol nicht nur der Auferstehung Christi, sondern auch

der Unvergänglichkeit des menschlichen Geschlechts überhaupt erfaßt.

Symeon erzählt, das Sticharion, das Epitrachelion, der Gürtel, die

Epimanikien und das Phainolion seien weiß um der Reinheit und des

Glanzes der Gnade willen. Oft, während der Fasten, sind sie aber, wie

der Mystagoge angibt, purpurfarben, weil wir, die wir gesündigt haben,

trauern, und um des für uns Geschlachtenen willen, damit wir,

seines Leidens gedenkend, ihm nacheifern (Mi. 261 - -
ozv/ß^iov,

ETCixpa/TjAiov, "Cüvq, sTtqxavczia, v.olI (dol'.vöX'.ov. Asu/.d 0£ xaOxa

o'A xo y.aO-apöv xf^c '/^dpixöc; x£ 7.ac z,(ji'z:vöv tzo/S/A'/j-z^ ok y.ac Tzop-

c'jpsa yaxd yaipöv xwv vTjaxELWV, o'A ^s ~^ ti&vÖ'eTv
YjjJ.ä^ a.ixocp-fiaa.v-

xa;, y.at o:a. xöv acaylvxa uTrsp f/[j.wv,
l'v' tlz ü7co[j.V'/jacv IX-S'OVxsc xoO

TrdO'Oi); auxo'j, auxov jji:ix-^aw[i£9'a
-

-).

Oben sind die mystagogischen Erklärungen der Gewänder, die in

den hier erörterten Proskomidien vorkamen, dargestellt worden. Es

werden noch einzelne Gewandstücke, die gewöhnlich von geringerem

Belang sind, in den mystagogischen Schriften erwähnt. Unter ihnen

durfte das Omophorion eine besondere Hervorhebung verdienen. Es

kommt schon in dem von Milles herausgegebenen Text der laxopia. ex-

yJ.TjaKxax'.y.rj als ein Gewandstück y.axd xtjV axoXr]V xou 'Aapwv vor.

Dieselbe Angabe ist auch bei Pseudo-Germanus zu finden (To wiiocjo-

piöv £ax: xoO dpyicplw^, yaxa xtjV oxcI-qv xoö 'Aaptov Mi. 393f.). Derselbe

Verfasser erzählt auch," das Omophorion, welches der Bischof anlegt,

bezeichne das Fell des Schafes, das der Herr, während es herumirrte,

fand, auf seine Schultern nahm und zu denen, die sich nicht verirrt

hatten, rechnete. Das Omophorion hat auch Kreuze, weil Christus selbst

über die Schulter sein Kreuz trug (Mi. 396 Tö os (biioocpiov o Tispi-
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ßspXYjxaL 6 iTZiGY.oTzoc, 0-qXol xr^v xoO 7cpo,3axou oopav, OTcep 7rÄavcL)|j.iVov

s5po)V 6 Kupoo^, £7il xcbv töfiwv aöxoO avsAaßs, y.aL ouv xorc |x-^
::£-

TüXav/Jixsvoc; Yjpt'8'ji'^asv. "Exst os v.aL axaupou;, oioc ib y.ac xdv Xpcaxov
£7tc xoij

(j)(i,o'j ^aaxaaa'. xöv axaupdv aöxou).
— Pseudo-Sophronius

nimmt hinsichts des Omophorions die Aufgabe der ältesten Textgestait

der taxopca £-/,xA-^aoaaxr/,-/] auf. — Nach Symeon von Saloniki bezeichnet

das zu besprechende Gewandstück die Inkarnation des Wort Qottes,

welches, als es das verlorene Schaf gefunden, auf den Schultern getragen

hat, welches, mit der ganzen menschlichen Natur bekleidet, diese Natur,

die es mit sich vereinigt, vergöttlicht hat, welches diese, die es an-

ofenommen, um unser willen durch Kreuz und Tod dem Vater dar-

gebracht hat, und welches, aufgestanden, auch uns erhöht hat. Darum

trägt das Omophorion Kreuze ringsum, und es ist aus Wolle und wird

auf den Hals und die Schulter gelegt (Mi. 421 Tö ok ys Ö3[xo23dpcov aöxr/v

OYjXoI 7:poa:avö); xyjv xoO il-eoO Aöyou aapy.coacv, 6x: xd aiüoAwÄöc;

Y)|jLä; Ttpcjßaxov £7ci xwv
o)[jl(i)v eopcov sßaaxaas, xyjV ävö-pcoixwrjv svo'j-

aajxsvGc oXyjv cpuatv, y.at svtoaac iauxw y.aL S-ewaa; xaux'/jv, xa: ajia

TipoCTa^ac t)7C£p Yj{j.(i)v
adxo xö 7CpdaX'rj|j,[ia xco Ilaxpc o:a 'jxaupou y,ac

O-avaxou y.ac avaaxYjca^ yac avuc|;waa; YJixäg. Acö xa: xou; axa'jpouc;

Tüspicpipsc ). Aus Wolle ist das Omophorion, wie Symeon näher

in der Schrift 'Kpjx-^vsia (Mi. 716) ausführt, öxt xo TcXaVYj^sv xu7;:or

-poßaxov, sTüt. x(ov (0|xo3V sXaßsv 6 ^cox'/jp, xoDxlaxo xvjv Vjfxexepav

'^(i<2'.'') ,
'Acd ox'. iy. xcov odpavwv y.axsÄii'Wv soapy.wi)*"^, xat oxo -/.aX atÄizo-

afivöc sy.Xi^H'Yj aoaYtacS'sts OTtcp '^(i.töv.
Mit dem Omophorion selbst

wird der Bischof geschmückt, weil er als der Hirt der Schafe Christi

angesehen und als Christus selbst durch Gnade geworden ist (Mi. 421

Kixa '/.cd ö)c 'Jzo',^ivcL oziy^^bna. xwv xoO XpLaxoO Tüpoßaxwv y.at y.axa

)raptv toc xdv Xp'.axov Y£vd|jL£Vov, xw
tbjjLocpoptq) y.oa[i£l ). Offenbar

wurde das Omophorion als ein Symbol der ganzen Erlösungstat Christi

gehalten, weil der Träger des bischöflichen Ehrenzeichens nach byzan-
tinischer Auffassung Christum selbst vorbildete.

Die Erklärungen, die von den mystagogischen Theologen
mit dem liturgischen Akt der Prothesis verknüpft wurden.

Die Zeit des Anfangs des Gottesdienstes — sie wird von dem
Bischof dem ersten der dienstverrichtenden Priester angegeben — sym-
bolisiert nach Theodorus Andidensis die von dem Propheten Jesajas

wahrgesagte Zeit der Geburt Johannes des Täufers und der Ankunft

Christi (Mi. 432 Ac'ooxa: ~oivvv xaipoc Tüapa xoO äp)^:£p£toc xm
7i:pc')X(;>

Engdahl, Liturgien. 5
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Tcbv Lspecov [leXloy-i ap^^aS-ai xYjg %-ei(xq (rjataycDyLac. Ourog 5e 6

zatpo; a)('^|xa~LLec ~6v Tüapa zou Tzpo^'fizou 'Haatou TüpoavacpwvYj'ö-evTa

y.acpov xYj5 tou T^pocp-^TOu 'Iwavvou "/.al IIpoBpöjiO'j yswT^aeti);;, xal x^g xou

XptaxoO Twpöc '^[i-äc £7üt§Yj[jLcac). Dieselben Nachrichten werden in den

Schriften Pseudo-Germanus (Mi. 400, 401) enthalten. Jedoch wird die

Angabe vermißt, es sei der erste unter den Priestern, der von dem Bischof

die Aufforderung, den Gottesdienst zu beginnen, empfängt.

Der Priester aber, der den Anfang des Gottesdienstes vollzog, sinn-

bildet Johannes den Täufer, der zu predigen anfing (Pseudo-Germanus,
Mi. 401 '0 0£ ye cepsug, 6 tyjv svap^cv xvj^ O-scag Xeixoupytai; 7Zoio\>-

IJ.CVOC, slxövcx, tpspsL xou npoopd[iou 'Iwavvou y-al Barcxcaxoö Tüpoxaxap^a-

[levou xoO 7//]puY[xaxoc
- -

-). Auch Pseudo-Sophronius, der offenbar

hinsichtlich dieser Fragen seine Angaben der 'laxopca ey.y.l'qaia.oxiv.i]

von Pseudo-Germanus entnimmt, hat diese Mitteilungen (Mi. 3992).
—

Symeon von Saloniki bespricht den Anfang des Gottesdienstes und er-

wähnt dabei, der zweite unter den Priestern vollziehe die Proskomidie,

seitdem er der Segnung des Bischofs gewürdigt worden ist (Mi. 261

'0 iapzbc, 6s sv xw i)"jCTtaax"/]pLü) eöXoY^'a; a^cwö-ecc Tzoielzoci xyjv

7xpoGy.o[jLio-/jv, und 'AtteXö-wv oöv \is~di zip ov^jodp-qaiv y.aX suXoycav
xwv :£p£OJV 6 6£ux£poc, £7i£to-/] xoc 7üpooc[jLia xTjC; [spoupYcac xeAeT

).

Der Dienstverrichtende läßt die typischen Rätsel, die Handlungen und

Predigten der Propheten durchblicken. Denn er spricht während der

Prothcsis aus Jesajas und den übrigen, was die Schlachtung und den

Tod Christi betrifft, und während er die Gaben vorbereitet, erwähnt er

alles hinsichtlich des Täufers bis auf die Ankunft Christi (Mi. 261

jjiaXXov EiTtslv xa xwv TtpocpTjXwv £[i,tpaoveo xu7:r/,a acv:'Y[jiaxa y.ac

r.pä.-\\i.a.z'y.
y.al y.-^puY[J-axa £V x^' -pox)'£a£L '{ap Isyei za. viEpi. xyj^

atpaY'Tjc y.ac xoO Suvocxqu XptaxoO £y, xou 'Haacou y.ao xöv lonz(bv y.at

SV x(p xa ocI)pa TtpOEXOcjjLaCscv y.al xoö j^aTüxiaxou ocTüavxa, scoc vjX^ev 6

xuptoc). Der Diakon, der die Sphragis aus der Prosphora schnitt, ähnelte

nach Theodor von Andida dem Engel, welcher Maria begrüßte (Mi. 429

A'jxög. 0£ 6 xö %-eiov aö[j.a OLaxEjJivtov bi(kxovoc, dizö x^c söXoYc'ac:, xov

a^C^elov [jiijjiccxat,
xdv

x-(j Txap-ö'svw xö „Xalps" 7i;pO(ja5 9-SY^a|X£Vov).

Pseudo-Germanus (Mi. 400) und Pseudo-Sophronius (Mi. 3989) teilen

auch diese Nachricht mit.

Der Raum, wo der liturgische Akt der Prothesis statthatte, hieß

auch Prothesis und v/ird mit diesem Namen schon von Theodorus Andi-

densis (Mi. 425) genannt. Theodorus vergleicht in diesem Zusammen-

hange die Prothesis mit dem Allerheiligsten des jüdischen Tempels.
^H Tüpdö'saic o£ — sagt er — xijc xai)-'

fi\).a.c, 'Exy.X'/jata^ laoo6va.\i.og

7üecpuy.£ zoXq xwv dy^wv aycot^ zfic ay.cwSou; Xoczpeiocc, xwv 'louoatwV
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{jLaXAov ok TTOAu xauxYj; [isc^tov.
— In der von Milles edierten Ausgabe

der 'laxopt'a finden wir folgende schlecht stilisierte Behauptung p. 330:

'H YW0[JL£V/] 7zpoüy.o[i.ihri ev ~(T) axEUocpuXayiw l{j,<pa:'v£t
t6v toö -/.pavwu

-Ö7L0V, iv fT) sataupwi)-/] 6 Xptaxoc.
— Bei Pseudo-Germanus finden wir

Mi. 396 fast dieselben Worte, zu welchen der Verfasser fügt: Iv co

Xöyog, 'Aeir!%-ai ib -zpavtov roü 7rpoü;atdpoc 'ASa^ji. Unten (Mi. 400) sagt

Pseudo-Germanus: To oe cj-/£uoc)uXa-/,tov, otuou
-?j 7i:poCT'/o[i,:5-/]

Itzcts-

XetTai, avxl tou Kpavwu tottoo. — Nach Pseudo-Sophronius war die Pro-

thesis sogar von größerer Bedeutung als das Bäma. Durch sie wurde die

Höhle in Betlehem und der Saal, wo Jesus das Abendmahl einsetzte,

symbolisiert (Mi. 3989 ""H 7i;pd{)-£a:c caoouva^o^ izz^m-az xoTg xcov dycwv

"Aycotg, [jtaXXov §£ y-aX r.okh
~<yx)~'{\c, [iscJ^wv ^(\

zac toO
a7T;-/]XaL0'j ttjc

.BY)v^'Xe£j,r Yj xd laxptop-EVov ävtoyEov, sv tT) auvoE^TCv/jaag 6 Kupto; xoTc

[xaB-^jxarc; £!?'/]

'

,,Touxg tioizi-z £t; x"/jv I^yjv avapiv/jacv").

Symeon von Saloniki bespricht auch die Prothesis. Mi. 264 sagt er:

'AXXa y.aJ
Tj Ttpo-Q-Eat^ x'jTvOV zr^.bj:zi

xc'j aT.'qkctiou x£ -/ac x'^g cpax^r/jc.

Mehr eingehend erörtert er die Fragen hinsichtlich der Prothesis in der

Schrift Tl£pt xoD d^ooi) vxo'j y.yl ~f^z xouxou -/,a\)-t£pci)a£ü)^ Mi. 347.

Das Skenophylakion bezeichnete Bethlehem und die Grotte. Es ist,

sagte der Verfasser, wie in einem Winkel gelegen, nicht fern vom Altare.

(Bisweilen war es jedoch erlaubt, daß die Prothesis in großen Kirchen

um des Verwahrens der Geräte willen mehr entfernt lag.) Die Tat-

sache, daß die Prothesis in der Regel in einem Winkel gelegen war,

symbolisierte die Armut der ersten Ankunft Jesu, und die Dürftigkeit'

des Ortes bezeichnete die Dunkelheit und den als Wohnort zufälligen

Charakter der Höhle. ('0 £-/, TiXa^iou os, sagt Symeon in seiner eben

erwähnten Darstellung, xoö ßyj^axo? xoO a-/,£uo©uXa7,fcu xotcoc, g; -/.al

X£Y£xat 7T:p6x)'£aic, x'?jv Byj'9'X££[x v.cd x6 a~^Xatov o:aypa9£:. "OS-öv

xat üq £V Ywvia ia~i v.cd xoO 8"JCT:aax-/jpfcu o^ Tuoppo), £c y,cd Trpppco-

x£pw Tzoiz £V ZQic, {jLEyaXoic Yjaav vaoTg oca xyjv cpuXaxTjV xöv 'j"/.£uwv.

Td £V ^^lüvia o5v Ecvac xoOxo 5"r]Xor, xyjv x"?]? lüptox'fjc JT:apouaLa(; tüxü)-

)(£iav xoij T/]aoö, xa^ x6 7L£VL)(p6v xoö ^^wptou 7,aL acpavic: a;(£o6v xoö

a7r-/]Xacou 7,at auxoCT)^£0:ov).

Wir hoben oben hervor, daß die Prothesis von Theodorus Andi-

densis mit dem Allerheiligsten des jüdischen Tempels verglichen und

den Vorrang vor dem letzteren gegeben wurde. Als Grund gibt der

Verfasser Mi. 425 an:
yj yap %'tioL xpa7i:£Ca, £V

fj
i)-ü£xac 6 'A[xvög 6

al'pcov xvjv djxapxcav xoö /coa^ou, aauyzp^'xwc £ax:v ö'i'i'jXoxIpa xyjc

TtaXaioLc, iy.eivqc, zp<x-AL;qc. ooov Tcpog aYtaa[ioO X6'(ov xat CTuyX^?'^'^^'''

7cxaca[xaxü)v xocg |Jt£xa Tüc'axEWc y.at y.a'ö'apäg auvficoTjaEcog Trpoa&py^ojjilvctc.

Später wird der eben dargestellte Vergleich wieder erwähnt werden.

5^=
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Hier will ich nur die von Theodor benutzte Bezeichnung yj
ö-so'a zpir.eL^x

markieren. Der Mystagoge gebraucht auch den modernen Namen des

fraglichen Tisches -q Tzpod-z'yi;,. Die Prothesis, wo das Blut des Herrn

und der göttliche Körper gelassen wurden, ähnelte nach Theodor der

Geburtsstadt Christi und wurde auch mit den Aufenthalten unseres Heilands

Nazareth und Capernaum verglichen. Ja, die Prothesis sinnbildete sogar

das Leben des Herrn vor der Taufe, oder besser formuliert —
-q äy^a

TpaTüs^a symbolisierte die Stätten, wo Jesus vor seiner Taufe verweilt

hatte. |(Mi. 429 '0 \iiv~oi OKxy.ovoc,
- - zt jxsXaov 6!.7ZoxeXzZ%'a.i AeaTCoxr/.dv

ai{JLa äcpr/jai "aO-a iv xl^ -po%-i'j=,i
- -. Outw -oiY^cpoüv acpceia:

~o 9-sTov awjjia iv
~.\[ T^poS-east, ('6a7i:£p Brji)'X££[x, ot^ou

^'^Z'[b)^r{\-x'.
ö

^Q'.(3iöz . '0[xoO 0£ xao WC £V r?i xX'aL^apEt. -jxpöc ok xal z-qz

iv Ka7t£pvaooji otaxpiß-^c; xov xottov
-/j izpo^-eaiz i'A-izXfjpoZ xtüXw-

iCTüslv TGV -pLa/Cov-aetYj j^povov zöv Tipb zou pa.T.zi<j\ia,zoz -/.ac xa- oca-

Tptßac Vj Tzpo^-ziiQ iv.-XripoZ). Dieselben Bedeutungen wurden dem in

der Prothesis befindlichen Tische von Pseudo-Germanus und Pseudo-

Sophronius beigelegt.

Schon in der von Milles herausgegebenen Textgestalt der Taiopc'a

i'/.y.Afiaix'jZ'.yAi wird das heilige Brot erörtert. Es symbolisiert nach dem
Verfasser den überschwänglichen Reichtum der Gnade Gottes (cp. p. 329

'0 apxo; z-qz ~pcl)-£cr£coc -qzo'. i a7ro-xalh£po'j|i£VOc £[xcpa''V£i zöv OTCsp-

i3aÄXovxa -XoOxov z-qz yjxpizoz zo\) {)'£oö). Diese Gnade wird dann

.näher begründet: oz: ö uiö; xou Heou avil-owTco; -(t^ove -/,ac saoxöv

-poEÖ-rjV.E y.xl -poaYjVSYV.E ii-'jaiv.v y.rtl Tzpc/oziopccv y.<x.i avx:Xuxpov xa:

£ttXac7ijLa xo awiia a'JxoO u7r£p xyjc xoO y.öa^ou i^coTJc (<)z liys:' lr(o

£:|jLi
6 apxo; i kx zo~j o'ipavoO y.axaßa; y.at 5 xpcoytov l[xoQ xyjv aapy.a

ZriaezT.'- zlz xov yiwva, 7t£p: ou y.ac 6 -po^TqxTjc TspEjjiia; Xi'(s.'.'
oeuxe

yai £[i5aAA(>)[j.£v rj/.ov e:; xdv apxov aöxoO, oeiy.vbz xc ^uXov xou -jxaupoO
£V XO) acoiJLax: TLayEv. Dieselbe Darstellung der Bedeutung des heiligen

Brotes finden wir auch bei Pseudo-Germanus (Mi. 397). der offenbar

diese Aufschlüsse älteren Quellen entlehnt hat. Das Brot der Prothesis

symbolisiert aber nach ihm nicht nur wie in der von Milles gedruckten

lazopia den überschwänglichen Reichtum der Gnade Gottes sondern

auch die Reinigung der Welt (xtjv ya>apa:v xou
y.6a[xo\}). Er sagt

auch hinsichtlich des Brotes: 'H ok ~po'jysj[xiori xou apxoo, izicp-qve xö

aw{jLa xo'j Kup^G'j. zi r.y^fzv oia xrjv atox-/]p{av yjjxwv xcov 7i::axcov (Mi. 396).

Theodorus Andidensis, der einen Exkurs über das Verhältnis zwischen

dem jüdischen und dem christlichen Gottesdienst Mi. 425, 428, 429 liefert,

und von welchem das Brot als eine dem Herrn zq okoxi xoO avi)-pw7i;cvoo

z;upa[jLaxoc (Mi. 424) dargebrachte Prosphora erfaßt wird, verweilt lange
bei den verschiedenen Namen des heiligen Brotes. Es wurde nach
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Theodor von den Aposteln und den Vätern sowohl apto; als zÖAoyioc,

rcpcacfopa, ÖLTZixpyri genannt. "Apxov nannte man es als Christurn, das

himmlische Brot, welches von der unbefleckten Gottesgebärerin ganz
leiblich aus ihrem eigenen Blute bereitet wurde, und soAGY^a als Fort-

nahme des Fluchs, von dem die ersten Menschen betroffen wurden.

Das Brot hieß -poacpopä als die Gabe, die Gott, dem Schöpfer, aus

der menschlichen Masse in das Allerheiligste dargebracht wurde, und

es bekam den Namen aTcap/Y|v als das geweihteste und heiligste aller

der Gott dargebrachten Erstlingsopfer (Mi. 425 ap-cv aö-ov Itüovo-

jjiaaacjiv sÖAoyc'av, Tipo'jifopav, är.o(.pyjiV apxov \iiv, cbc xcv oöpav.ov

apT&v, xüxov, o-qAxo-q xov Xpiaxov, oo)\xxziy.Mxzpov zy. ~wv loioiv %:-

[j.a'üfov aiail'Tj-w; y.pxG—oi'f]oa,o'qz tyjc ';wava)(^pav:ou »VsoToy.o'j
"

sOAoy^'av

0£ MC T7jc apac T(OV TcpwüOTtÄaaxtov ävaipsaov" TcpOGcpopav 0£, d);; ec

ö'Xgu 7cO äviVpto-i'vo'j :f:upd|iaTOc ol'av Tiva cp'.Aoxiiicav
"(o Hsw xa:

v.xiaxy^j zlc -a "Ay.a xcov äv^e^''* "pcasvsy »l-slaaV a-apyjjV 0£, c^c "avroiy

ä7-apY[j.at(ov il-stj) 7i:psacVrjVSY|ji£V(0V zuyy^ivouaxy ispcoxspav y.a: Äycoj-

Tspav). Diese Auslegungen werden auch von Pseudo-Sophronius mit

den eben erörterten vier Bezeichnungen des heiligen Geistes verknüpft.

Hinsichtlich der Prosphora kommt bei Theodorus von Andida auch

folgender, bemerkenswerter Ausspruch vor: O-j-to "rotvuv y.ac oia xcc

—pGscpYjjjLeva Yj Tcpoacpopa y.ai 6 apToc y.ai.
i] cöÄOY-'a: y.ac

Yj äTüap/^Yj

tlz TUTüov --YjC äsiTrapil'SVou y.a'. ^-eoTOzo'j Aaiipavs-cat yjtu y.ax'suooxiav "oO

r.x~pöc.'/.7.i iS-sÄY/aLV TG'j uioO aöxoO yai Aoyou zai s—sAsuasi toO Äy^'ou 7i;v£'j-

\ixzoc ~.b-/ 3va xy/c äyfac xpiaooc uicv toO O-scO v.xi Ädy^v s^aosSa^svYj,

•riXetov il'cöv y.ai xeAscov aV()-pw7:ov ä-sy.uYjasv (Mi. 429). Pseudo-

Germanus wiederholt diese Behauptung, gibt ihr aber eine genauere

Formulierung, indem er äußert: ,,'H oz -po-jccopd. y'|
v.xl xpzoz y.ai

sÖAOYi'a v.xl xTzxpyfi Ä£yo|J.£VY], ic yj; xö v.'jpixv.oy crwjxa ocax£ii,V£xai,

sie X'j-Gv xYjc y.ziTzxpiHvo'j '/.xl D'SGxoy.G'j Aaj^ßavöxa: etc. (Mi. 3Q7). Die

heilige Jungirau wurde also von der ganzen Prosphora, aus der die

Sphragis wie aus dem Leibe Marias geschnitten wurde, sinnbildet.

Hinsichts des Ausschneidens der Sphragis cp. Theodorus Andidensis

Mi. 42Q, Pseudo-Germanus Mi. 397 und Pseudo-Sophronius Mi. 3989.

Nikolaus Kabasilas hat, wie man erwarten könnte, hinsichts der

Prosphora eine eigenartige Darstellung. In der Schrift „'EptxYjVsca x-^c

\)-ziac A£ixGupY''ac", dem sechsten Kapitel, das den Titel ,,Aia xi iv xo)

apxf;) x'j-g! ö Izpzbz xg xg'j XpcaxGu -a>)'G;'" hat, teilt der Mystagoge
cWe vornehmsten Züge seiner Anschauung mit. Die abgeschnittene

Prosphora ist nach Nikolaus, so lange sie in der Prothesis bleibt, nur

Brot. Sie ist nur als eine dem Herrn dargebrachte Gabe, welche den

durch die Geburt zur Gabe gewordenen Heiland symbolisiert, zu be-
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trachten. Daß Christus durch seine Geburt zu einer Gabe ward, es

wird -durch Heranziehen der Vorschriften des Gesetzes von dem Mysta-

gpgen begründet. Mi. 380 '0 [xsv ouv 7,7zox\iy]%-elg ä,pxog, cO)s Iv
x'li

TüpoO-eaei -/.elxac, apxo^ saxt JjcXöc' xoOxo txövov Xaßwv xö avaxsiS'YJvai

i>£W y.al yeviG%-oc: oöpov, oxe a'/]|JLaoV£t xcv Xptaxöv ytaxd x^jv :?jXcxtav

ixeivqv et TJc lysvsxw otopov. 'Eyevcxo 0£ 1^ aöxyjg yevvViaswg, /.«S-aTCsp

sl'p'^iac, 5~L xal -/.aia x^jv yevvYjaiv owpov '?jv
y.axa xov vd[iov, sttsi Tüpto-

xdxo-/.oc Tjv). Nikolaus wirft die Frage auf, warum die heihgen Ele-

mente nicht gleich zum Altare gebracht, sondern zuerst als Gaben Gott

in der Prothesis dargeboten wurden. Die Antwort sucht er darin, daß

Christus selbst, den, wie schon gesagt, das Brot sinnbildete, als Erstling

unseres Geschlechts und um des Gesetzes willen, weil er ein Erst-

geborener war, Gott im Anfange gewidmet wurde (Mi. 376 Atax;.' yap
o^y. söS-uc tlz xö O'uaiaax-^pcov ayexa^ y.ai il-usxa'., aXXa Tzp&zcv (i)g

owpa ävaxcB-sxa: xw B-eco: - - - 7.vixeizo ok i^ ^PX'^? ^fi> Osw, y.ai.

owpov Yjv auxo)
xi[JLiov,

"/.ai w; r:poaAY]9'8'£V Coc, airapyjj xoü ysvo'jc

Yjixtov -/.ai o:a xov vd[xov, ox: 7rptox6xo7.o? yjv. Touxod
X'^P^'''

~'^ ^'''J'*'

TTpoGayöiisva ot'wv xö
crwjjia

i%Bivo ayjjjLacvsxac, oo"/. söö-uc; scc; xö B-u-

cjiaaxiQptov öcYSxa: y.aL O-UExa!.' iWa. xouxo
[jisv uaxspov jtpdxspov ok

ÄvaxL'8'Sxau */.a: owpa xi^oa xö) Oso) y.ai
'(iveza'., y.oü y.aXslxa:.

Nikolaus behandelt das Hinlegen des Brotes auch aus anderen Gesichts-

punkten. Er fragt, warum nicht das ganze Brot, sondern nur ein Teil

desselben dargebracht wird. Der Körper des Herrn wurde aus der

Prosphora geschnitten, weil der Sohn Gottes sich selbst aus der mensch-

lichen Masse schied. Christus selber gab Gott eine Gabe, seinen eigenen

Körper, und legte die Gabe in den Busen des Vaters, obgleich der

Geber von diesem Busen nie getrennt worden war. Die Gabe sollte,

indem sie gestaltet wurde, Gott gegeben werden. Schließlich führte

Christus sie zu dem Kreuze und opferte sie (Mi. 380 Tö ok y.uptaxöv

awij,a 'jtlÖ xoO aöxoO ispscoc v.olI äotopio^'-q xuv ojxcycVwv y.ai TipoaYj-

yi'/ß-fi y.ai ävcX'^tpö'Yj y.a: dv£X£i)'Yj x)'eC) y.ocl x£A£'jxarov ixu'ö'Vj. AOxö^

[J.EV vdp £^£lA£V sauxcT) xo'j Yj[X£X£po'j cpopdjJLaxoc xoO •9'SoO uiö'- d^EXwV
x^xoc ok x(T) i)-£a) owpov EOwy.EV, £V zoZc, y.dXTüoc^ aOxö d'zlc, xoO Tcaxpdc,

cog av xwv y.dXT^cov £y.£''vü)V aoxöc [J.y]5£
7üox£

y(<)pio\\'eC^,
yJJ." exzl y,aL

xo^jxo y.xcaa; ycci 7r£pC'9'£(j.£Vo; wax£
a[jLa x£ irXaa'O'YjVac y.al 0£OOjX£vov

(-)£(p
£lvai. T£X£uxaTcv y.at iTti xöv axaupöv aöxöc YjyaYS y.ai. £'8'ua£

).

Geopfert wurde es nicht auf die Weise der Alten, die Erstlinge der

Früchte, der Schaf- oder Rinderherden oder anderer Dinge oder Geschöpfe

darbrachten, sondern die Griechen widmeten dem Herrn die speziell

menschliche Nahrung als einen Erstling ihres eigenen Lebens. Denn

das Leben besteht durch die Nahrung und nicht nur das, sondern es
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wird durch sie auch symbolisiert. Wenn jemand einwenden will, die

Menschen werden fast von allem, was die Alten opferten, auch genährt,

muß es dagegen hervorgehoben werden, daß menschlich im eigentlichen

Verstände nur die Nahrung genannt werden kann, welche auf die

Menschen und auf keine andere abgesehen ist. Da dieses der Fall

betreffs des Brotes und des Weines unzweifelhaft ist, muß die oblatio

aus diesen beiden Elementen bestehen (Mi. 377 'AXXd tc to
cr}(Yj{ia

töv

otöpwv; KapT^öv auapy^ag ol -clXclioI :zpoaJi-(oy fj 7:oc[jlvccov y) ßouy.c-

At'wv
fj

aXXwv ztLCjewv. 'H[A£Tc os 6)z olt^ol^^/ol^ tTjc "/jixsxspa; Cw'yj;

x(T) 8-ew a<piepou[i,£V xauxa xa owpa xpocp'?jv av9*p(.07:w"^v ovxa, o:'y);

aü)[iaxr/,Yj ^w/] auv£ax7j-/,s /.al q5 auV£ax-/]"X£ [jlövov oca X7j; xpocpyj; Tj

^ü)":^,
aXXa xaL 'j"^|xaLV£xat, St' a5x"^;. 'AXATaw; ecto: xt; av

öxi %aE Ttavxa a}(£o6v xa T^apa xöv -aXatwv xio 9'£tp
—
pOGayö^iVa

xp£(^£tv ouvavxa: xov avS'ptöTwOV'
- - - Ilavxa £-/,£lva xy); avS'püjT^cvrj;

Cw'^c: Yjaav a7cap}(a:; OöoajJto)-' oöoev yap £7.£:vwv locw; äv^po)7:{vTj

xpocpYj' 7.ocvfj yap %ac xwv aXXwv ^W(OV 'Avö'pWT^ivov yo'? cy-Älv:

A£YO[Ji£V, xd (jidvw ocacpipov aV'9'pt07T;(p' xc 3s xaxaaxs'jYj; apxou osy;-

8-Yiva!. tocxE cpayElv, */tac ix-^^^av^aaG^Q-a: olvov toaxs -:£cv, ävö'pWTro'j

[Jlövov lotov. Kai XG [i£V £!go; X7jc oü)po230piac xauxrj; xoco'jxov).

Den Erstling des Lebens sollen wir Gott darbringen, weil er uns Leben

für unsere Gaben spendet, und weil die Gabe mit der Belohnung ver-

wandt sein soll. Christus selbst hat befohlen, Brot und Wein zu opfern,

und er spendet für sie lebendes Brot und den Kelch des ewigen Lebens

(Mi. 377 Ti 0£ x6 aixiov xa: xi; 6 ÄdyGc ywaö-'ov cXP^l''' 'h\^^i y.r.'x^-j^oi.z

i^wyji; xtp i)'£cp
xa oöpa xaüxa -poadyEiv; 'Ox: ^o)'/]V "?]|Jilv

i iH-so; äv-

xioiStoai xouxtov xtov owpwv y^ai yjv £iy.6c xy; ävxiowasc xyjv odaiv
ijiyj

TüavxEÄö)^ äTüaosiv, yXX^ zyziv xi a'jyYEVE;' Auxci £y,£A£'ja£V dpxov
xai olvov Tüpoadyfiiv, adxo- yj^nioiobiai xouxtov apxov ^wvxa, yai -oxyj-

piov Ct«i'^i? aicovi'ou). Die Leiden, das Kreuz und der Tod, welche der

Körper des Herrn ausharrte, wurde von dem Priester, bevor er das Brot

zu dem Altare trug, um es da zu opfern, in symbolischer Weise bei

der Behandlung der Prosphora dargestellt (Mi. 380, 381 "Ox: os xd

{jax£pov Y£vd[jL£Va £V sxsivü) xö awtxaxi
Tzdx)-/]

oio!. xyjv atoxYipcav yjiiwv,

5 axaupö; v.oC'. 6 9'dvaxo; TipOöxoT^w^"/] 7;pdx£pov xoT; äp^^aio'.;, xo'jxou

)^dptv y-ai 6 i£p£u; ivxaO^-a iipiv dYaY£Tv si; xd il-uaiaax*^ piov xou;

dpxo'jc; y.ai ihöaai, xouc; xutcou; £y,£ivo'j; 7i:pdx£pov 7i:£ipäxai 0£'.y.v6va'.

£V aöxw). Diese typologische Darstellung, von Kabasilas (Mi. 381) eine

xwv XpiaxoO 7xad-ö)v y.ai xou 9'avdxo'j Tüpavcxr///] o'A\-^'f]Qiz genannt,

wurde, wie wir wissen, auch von mündlichen Aussagen begleitet. Die

Nachrichten, welche Nikolaus hinsichtlich des bei der Darbringung der

Prosphora üblichen Ritus mitteilt, bereichern jedoch unsere derartige,
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aus den Liturgien gewonnenen Kenntnisse nicht. Die Worte: scc

äva[iVYjaiv tou yjjpio'j xocl il-eou y.at awxfjpo; -/jixwv T^aou Xpcaxou
liefen nach den Mystagogen nicht nur auf das Brot, sondern auf das

ganze Mysterium hinaus (Mi. 381 Kai oö Tisp: xo'>apTOü i%tivou touto

ÄSY^' [-10VGV,
äXXa 7,aL -spi Tiaarjc xeAsxvjc, 0)z av £V xsXs'JTfjast cspoup-

•;iay äp/d|x£Voc). Zur Begründung dieser Behauptung hebt der Ver-

fasser das Beispiel des Herrn hervor (Mi. 381
f.):

stcei v.al c xupioz [xexa

xd XcAsaai xo [vjG'-qpiov a— av, xoOxov £—riya^s xov Aö^oV ,,To"jxo ttol-

£:x£ £L; £[iYjV äva[iVYja:v". Das Kreuz, das Leiden, der Tod des Herrn

wurden sinnbildet und ins Gedächtnis gerufen, während das der Fall

hinsichtlich seiner mächtigen Wunder nicht war. Den Grund dieser

Tatsache fand Nii<olaus darin, daß die Leiden Christi notwendiger als

seine Wunder waren (Mi. 384 "()x: xaOxa ixEcvtov ävaYxaidxspa
'

xo-

aci'jxou ö'aov xa ii£V -oi-q-iyA xvjc ao)XYjpia; Yjjj-wv zloi, xocl Xtopl; xou-

xcov. oOy. YjV ävaaxY^vac xcv av9'po)~cv xa ~a.%'ri Ai^(O), ixzXvoiok, 7.7Z0-

o£r/,xt"/.a [iövGV. "E^svexc -^ccp
xa ^ha'jjiaxa, Iva r.iizLOxi'ii i y.'jpioc,

tb: aöxö; 7.a-q^)'C<)z
i awxYjp iax:).

Symeon von Saloniki liefert in seiner Schrift llspi xyj; ispa; lei-

xoupYcac (Mi. 264, 265) eine Darstellung der priesterlichen Handlungen
bei dem Auftragen der Prosphora. Seine Mitteilungen enthalten nichts

Neues über das hinaus, was wir aus den Liturgien kennen. Der Mysta-

goge beendigt die Erzählung mit den Worten: yal a 7C£-ovD-£V ÖTüEp

Y|[jL(ov i-ATj-oZ, xYjV ävajjLVYjaiv a'jxG'j (b; -apIooy.EV cV£pYWV (Mi. 265).

Symeon betont ausdrücklich, durch das Mysterium der Eucharistie würde

nicht nur das Leiden unsres Heilands, sondern auch die Menschwerdung ver-

kündet (Mi. 265 Tö ji"jax-/jp:GV Zk xy/; aapzwaEco; y.a: xoO r.ä'd-o'öz y.ri-

p'jxxcxa:, y-al xa xyjc ivavH'pWTTY'jaEto; i<)OZ iy.x\jT.o\)Vxa.i y.a: xyj^ axau-

p(')a£(');). Als er die Frage, warum die Griechen gesäuertes Brot dar-

brachten, zu beantworten versucht, behauptet er auch: '0 ij.£V o"jv apxoc

v/Z-j[k6c iaxiv. (b; £ud)uy^6; xi; o'.a xyjc C'^t-'-'^j?
''''<' "/-^- aX-^i)'(Oc apxcoc.

]\lapx'jp£l 0£, (b; y.a: xIaslov YjV x6 -poaA'^ijLjxa. o ÖTtEp -^jitov
6 xoO

il£G'j -pGasAajiicXG ag'yg; (Mi. 265). Das Brot bestand aus vier Teilen.

Der Grund dazu war nach dem Thessalonicenser Erzbischof ota xg

X£A£'.GV XGv avn'p(i)-Gv gXgv £7. x£
'i^'J/Jj;

v.al xwv x£aGapo)V aXOf)(£CWV

XGV il'£Gv ~po'jAx%'j\)'7j. (Mi. 265). In der Abhandlung I[£pL xou aytou
vaGO y.a: zr^z xguxg-j

y.al)'i£po)a£{i); stellt Symeon in einer sehr konse-

quenten Weise die Prothesis als ein Symbol von Bethlehem und die

Ereignisse, welche bei der Geburt Christi da geschahen, dar. Das Brot

glich dem fleischgewordenen Wort Gottes; wie Christus von der heiligen

Jung-frau geboren wurde, schnitt man den Körper des Herrn aus der

Prosphora (Mi. 348
Y; Byj'i^').££ij.,

£vH'a oyj y.al -ooy.-z-zi\\-q oapy.to-
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•vl'slc ö Tcü 0SOU ÜTTSp "/j[xwv Aöyoc, -c}(9-£:c [X£V
£7, -apO-cVou äL-^ia.-,

otc y.ai a-6 zaoi'apä; izpoocpopäc o äpxoz £^aY£xac).

Nikolaus Kabasilas bespricht die unter den Byzantinern übliche

Sitte Merides, welche verschiedenen Mitgliedern der christlichen Kirche

gewidmet wurden, auf dem Diskus anzuordnen. Nach dem Mystagogen
übte die Kirche diesen Gebrauch teils um Gott für erwiesene Wohltaten

zu danken, teils um sich Gaben von dem Höchsten zu erbitten (Mi. 388

TaöTa 0£ ta 00)07, 7.a: ÄaccoTSotov £V£7va -(o i)-£(T) -oodaYOueva 2JaLV£~a:,

y.y.1 Q-i £Xd[Jo[ji£V
y.ocl l'va Xa[jtoii£V y.a.1 cO/^apca-ouvt&c x(o %'sm v.al :'/-£-

Tc'jovTsc aOxov). Kabasilas fügt unten hinzu: "AXXa xtva xa yjoyj 00-

iVsvia Yj[ilv aYaD-a: ziva oz 1%
!I!-^TO'j[jL£va: Ta ao-a -avTw;, ac^Eau

äiiapxKOV, ßaacÄEtac zÄr^povo [i^'a.
- - -aO-a iaxiv v.r.zp Tkyfpzv 'f\

'Ev.-

y.k-quia. y]oyj, xaOxa y.a: 0-sp wv ly.z-.zuzi. Die Kraft, die Vergebung
der Sünden und das Erbe des Reichs zu empfangen wurde der Kirche

durch den Tod des Herrn und durch die heiligen Sakramente zuteil.

Die Kirche, die auf diese Weise ihre Güter erreicht, erinnert sich um
der noch Kämpfenden willen und deren halber, die einen bezüglich der

Seligkeit ungewissen Tod erlitten haben, des Herrn; sie gedenkt auch

der Heiligen und sagt ihren Dank für sie; für die Beladenen, die um
Vollkommenheit ringen, legt sie Fürbitte ein (Mi. 388 Ouxto ;x£V xwv

|L£YaÄo)V xo'jxcov
yj zy.yj.rpix zz-'r/r^y-z y^(Xi)-C>)V.

A'.oc oz xcjc £-'.xp£-

yynoLc xwv xiy.vwv aOxy^c, £~l xö 3pa|j£Tov y.a: a~X(o; zobc. zv xo) ßup
xouxco ZOrnxz, wv xd 7zzpa.z xotiAov y,o:l xouc ä-£/.i)-ovxac, oO a£xa -avu

ypYjaxcov y.al
jj£fja''(.ov sÄrrfotov, xouxou "/apiv ijL£|j.VYjxa: [jl£v

xoO Kupfou'

[jL£[xvY|Xa'.
0£ y.ai x(I)v ä-£/il'6vxo)v «y^'^ov pi£[jLvrjxa'.

0£ xwv \i-q-o) xeXoUOv,

J7r£p }i£v £X£cvo)v EO/ap^axo'jjiivYj. '!)-£p o£ xo'jxwv :y.£xo'jo|i£V/j). Seiner

Auffassung gemäß hebt Kabasilas hervor, daß die bei der Anordnung
der Merides gesprochenen Worte sie oöcay, zlc -pzapzixv, zlz acp£aiv

äixapxaov auch die Bedeutungen £V£y.a xrj; 56gYj;, £V£y.a xyj; -p£aß£''ac.
£V£y,a X7); acp£a£(o; xwv ajiapxuov hatten (Mi. 388, 389).

Symeon von Thess., der die fragliche Sitte eingehend erörtert,

erwähnt nichts von einigen Fürbittgebeten, welche die noch nicht Voll-

kommenen bezwecken sollten. Ihm geschieht das Auftragen der Merides

um der Heiligen willen. Als man sich an den Heiland erinnerte, war

es nach dem Thessalonicenser Erzbischof notwendig, daß m.an der

Heiligen auch gedachte (Mi. 281 Kat ävaYy-alcv [xzxt. x'/j; , äva[j.vYjcr£0):

xoO yjjp:G-j y.a: xy^v ävaiivYjaiv izo:zl.'j'i)-a'. xwv oo'jawv aOxoO). An alle

Heilige sollte man sich erinnern, £-£C0Yj xyj iVua:a xa-jxYj xyj i£pa 7:avx£;

saou aYYSÄGc X£ za: avO-pto-o: ci^^'ioi
y-yA YjVWi)-/jaav xw Xptaxw y.ocl £v

a"5x(T) YjY^aail'YjCTav, y.al xouxw Yjjxä; ivoOaiv (Mi. 281). Symeon zählt

in seiner Darstellung besonders einige der Heiligen, denen Merides ge-
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widmet werden, her. Die Erwähnung der Engel von dem Priester sucht

er ausführlich zu begründen. Es geschah, oxt xai xw ijLuax-^pto) -cTjc

ototovoiita? aÖTot "/waÖ'UTro'jpY'^aav' y.ac oxi YjVWiVvjaav Yj^Tv "/.ao [xta safJLSv

£-/,xXYjaia' y.ai öxi £7t:\)'U|i,ouat 7rapaxu7i:T£CV st^ xa xTj^ sxzA'^atag {xuaxYj-

pta, 7.0[ji:u6[j,£Vo:
xa.1 ooxot ävaßaaiV zat oxt ^E'Ö-' :^[iwv £tac 25u)wax£^

yj|jlTv
'/iocl otaXXaxxat Ttipdc xl'sov övx£c; (Mi. 280). Ausdrücklich betont

der Mystagoge, daß die Merides in die Körper der Heiligen nicht ver-

wandelt werden, sondern daß sie nur Gaben, die den Vollkommenen

gewidmet werden, sind. Diese Gaben dienen als Vermittler der Gnade.

Durch die Vollziehung der Mysterien geheiligt, bringen sie Heiligung
den Empfängern und die Vollkommenen, indem sie unsere Gaben

empfangen, heiligen auch uns durch diese (Mi. 281 IIXtjv oö [xsxaßaXXov-
xat ai [X£pLO£c *?j

£ic aw[i,a 0£a7ioxc-/,GV
yj öcc xa awiiaxa xwv O'.-^Cmv

yXky. [xdva oöpa £!!aL xai Tipoacpopat xai. D-uacac oC apxou xaxa ixtjxYjatv

xoO 0£07:dxou. -/.a: £~' cvö|j,axc xoux(ov auxw 7i:poa(f)£pd^£vac, y,at xfj

lEpoupyt'a xwv jxuaxYjpiwv, xfj £va)a£c x£ zaL y.oivtovca ayiai^öfxsva'. y.a'l

£ic £y.£ivouc UTTEp wv £t!c>c XGV avtaaixöv TrapaTrljxTZOuaa: y.ac 5ca xwv

•j7L£p xcov Äyctov £cc Yj|xac' 0£yd|X£VO'. 0£ y.ac xa nap" Yj|xo)V,
5:'

aoxwv
'?j[xäc aYcauouotv).

In dem von Milles herausgegebenen Text der 'laxopca iy.xAYjac-

aaxty-Yj wird nicht nur das heilige Brot, sondern auch der mit Wasser

vermengte Wein erörtert. Der Wein und das Wasser sinnbildet nach

der Darstellung das aus der Seite des Heilands geflossene Blut und

Wasser (Mi. 329 '0 ok ohoz y-oX xo -joojp iaxL x6 £% xyjc; -Xö-jpäc; auxoO

£^£ÄI>6v ai{xa y.al üotop). Hinsichtlich des Brots und des Kelchs sagt

der Verfasser: 5 %^ioz y.ai. xö TzoxT^pidv äcjxi yup:o)c y.ao aX'/jö'wc y.axa

[xiix'/jCTcv
xoO [xuaxr/.ou z'/.zbio'o apxou xou G£17t:vou, iv (o 6 Xpcaxo^ cXap£

XGV apxGv. Pseudo-Germanus, der von der ältesten Edition der laxopia
beeinflußt ist, vertritt dieselbe Auffassung. Er fügt hinzu, das Wasser

bezeichne durch seine Wärme die Glut des heiligen Geistes und durch

sein Weiß den aufrichtigen Glauben (Mi. 397 Tg oz 'jotop ota xyjv

i)'£p[xdxrjxa o'^XgT xyjV ^satv xgö äY^'ou 7iV£uixaxoc* xy]v gs Ä£uy,dxYjxa xyjv

äy.t|jGYjXGv TTtaxLv). Die Ansicht Sophronii hinsichtlich der Bedeutung
des Weins und des Wassers geht aus seinen Worten hervor: -X£upäc,

GTiYjvl yva'jy-£0); I^'7jAi)'£V al[xa y.ac üotop, scc ätpö-apaiav xai avauXaacv

xG'j Tiavxdc;, aM:£p 7i:poatp£p£'. g :£p£uc H'oaiav 07r£p xoO XaGu (Mi. 3989).

Nach Theodorus Andidensis richtet der Diakon iv x(o -poaYjy.ovx:

XGu 7i;ai)'Guc y.aipo) das Getränk an, das bald durch die Spendung des

heiligen Geistes das Blut des Herrn werden wird. Es wird, während

der Priester das Gebet der Prothesis spricht, auf den Tisch gesetzt.

Sonst gibt uns der Mystagoge keine Aufschlüsse bezüglich der Symbolik,
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welche mit dem Wein und dem Wasser verknüpft war. — Nikolaus

Kabasilas erwähnt, daß der Priester die Lanze in die Seite der Prosphora

stößt, indem die Worte: „Kai zlc, xwv axpa-iwxtov Xo-^'Q aOxoö xyjv

TiAsupav svu^ev" gesprochen werden. Das aus der Wunde geflossene

Blut und Wasser wurden dadurch sinnbildet, daß man Wein und Wasser

in den Kelch goß. [Hinsichtlich der übrigen Nachrichten, die Kabasilas

von dem Eingießen gibt, cp. p. 21].

Das Messer, mit dem die Sphragis aus der Prosphora geschnitten

wurde, nannte man, wie bekannt, ^<ö-^'q, nach dem Speere, der in die

Seite des Herrn gestoßen wurde. H. Lucas hebt hervor^), daß der Name

^-^ITQ schon im 9. Jahrhundert in der von dem Studiten verfaßten

Schrift Ka-d er/.ovo[xdxwv zscpdXata iTöxd Mi. S. G. Bd. 99, cc. 485—498
vorkommt. Theodor sagt nämlich hier: "H oö ooy.sT aoi x-^jv Izpx-

xtxTjy Xoyyjiy, av9-' 7]^ xocl £v
fj x-qv 9"sdaa){i,ov izlsupccv svuyyj (Migne489).

Diese Auffassung wird auch von Pseudo-Germanus (Mi. 397) und Pseudo-

Sophronius (Mi. 3988, 3989) ausdrücklich erwähnt.

Bezüglich des Diskus lesen wir in der von Milles edierten Ausgabe
der 'laxopca p. 331 : Acay.oc saxlv avxc xwv ytipGiv "IwaYjcp -/ac Niy.c-

ori\io\j xwv 7.'/]0£oaavxtov Xp:axdv, sjiüaivsi os y.ai y^ax" aXXov xpoTüov

bi<jy.oi;, oxt sv
\ii'/.pa. TcspcYpa^"^) aü)[xaxo; ö vo-rjxo; t^aco; Xpiaxö:;

6 •ft-eös 'fi\i.(öv £xwpiQ'9-^. Eine andere Erklärung liefert Pseudo-Germanus:

'0 0£ biGv.Gc, Yj y.Xcv"^ icxiv, £V
*(j

xö aa)[xa xoO Kup^o'j ö-c xoO :£p£{o;

xal xoö otaxdvou y,axaa-/,£ud(^£xac. Bezüglich der Dienstverrichtenden

fügt er hinzu: oizivig daiv "iMu-qz) '"'-^^ Nr/>,65'/j[xo; (Mi. 397).
— Pseudo-

Sophronius sagt von dem heiligen Brote, daß es auf den Diskus wie

auf eine Wolke hingelegt wird (Mi. 3989 xcv apxov y.ac ä-oxti)ivx£c

auxdv SV xw oia'/.(i), 6)c, sv vz':piX'q
-
-). Demgemäß sagt er auch Mi. 3985:

'0 biav.oz vscpsX-qQ xutiov iiziy^z'. sv {xrxpa Tzzpv^px^p'q.
— Symeon von

Saloniki betrachtet den runden Diskus als ein Symbol des Himmels

('0 [i£v oöv biü'/.o;, vjtzoZ xtv oopavov y.ac o:d xo^zo y.'jy.Aox£pfj; iaxc --

Mi. 264). Dann fügt er hinzu: y.al xdv xou oupavoO y.xxiyz: OEandxYjv.

Von dem Kelch werden in der ältesten Ausgabe der 'laxopCcc folgende

Nachrichten p. 331 gegeben: T6 -ox-qpiov 0£ iaxiv ävx: xoO ay.suo'j;.

£0£^axo £xxu'8'£v ly. xoD oä\i.a.yß'zCa-qc, aöxoü äxpdvxou -A£upä; alixa

y.ai 'jowp, y.ac aXXwc 0£ TcdXw yaxd xov ypaxYjpa, ov ^(poc^piVM- Tj

C70:pca, Yjxoc 5 ucoc; xou xl-soO, s'/tlpaas xo aEiJta auxoO avx: olvou TCpo-

xiil-sic; £v x-^ dY^'o' ''^po^'^sC^j? "'^'^^ ^sytov xoti; 7i:dar -l£X£ xg ai'id iiou.

^— Von dieser (Auffassung ganz abhängig ist Pseudo-Germanus. Nach

l

^) The missa chatechumenorum in the greek liturgies, The Dublin Review,

No. 225. p. 285.
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ihm wird von dem Kelch das Gefäß, in welches das aus der Seite des

Heilands geflossene Blut und der von seinen Händen und Füßen ge-

ronnene Balsam aufgesammelt wurde, sinnbildet. Der Mystagoge spricht

auch von dem Kelch, den der Herr bei dem letzten Abendmahle seinen

Jüngern gab {To oi Tzox-qpiöy ectcv dvxl rou axsuouc, o ioe^xzo xo

E-/./jj\t'£v xijia -Vj^ y.zyz'qxHia-qc äypavto'j TrXsupäc xat yzip&v xal tzooCdv

ToO XpiatoO TC ä-oiiup'.ajia. '0 ck x^cn-rip xo puacov -oxi^pcov, o'-sp

c£Gt')7.£ ~oIc [ial)'-/jtar;
a'jtoO iv tw osi-vti) /,. x. X. Mi. 400).

— Die

zuletzt erwähnte Bedeutung legt auch Pseudo-Sophronius dem Kelch

bei: To 7:o-Y|p:ov, -spi o5 •slus' „Ilistc Tcavtsc:". (Mi. 3985).

Von den Behältern, in denen der Wein und das Wasser verwahrt

wurden, sagt Pseudo-Germanus: KpaxYjpsc ipjJiYjvsu&vxai 7-ac ci \iyj^ol

xTjZ i)'£oxo"/.o'j. puatov cöcppoCTuvYj; -ox-/jp:ov. v.at q^'jXayvXYjpiov Tzccvxog

7£VG'j; jpox3''&u (Mi. 400).

Das Corporale bezeichnete nach dem von Milles herausgegebenen
Texte der 'laxopfa (Mi. 330) und nach Pseudo-Germanus die Leinwand,
in welche der Körper des Herrn gewickelt wurde (Td £:Ärjx6v arj(iatv£'.

X7/V aivoöva, £v
v, £V£'.Ärji)'Yj

xo
a(0[j.a xoO XpiaxcO, £/, xoO axa-jpoO

y.axajav y.a: iv nvYjixax: xsBiv Mi. 400). Dieselbe Bedeutung schreibt

der zuletzt erwähnte Verfasser der ersten Hülle des Diskus zu: Kac
-q

i~av(') vA'/.'j'h'.z xoO o''aY,''yj hv^aivti x'ftv aivoova. yj £l'ÄiEav xd awaa
1 - II I

'
li

~
I

-ou K'jp^G'j (Mi. 400). Er teilt aber auch eine andere Erklärung, die er

der ältesten Ausgabe der 'Jaxop-'a (cp. p. 331) entlehnt hat, mit: Tö 0£

5'-a7.GxaXuij.aa ectxiv zvxl xoO ao'joapfo'j xoO ovxoc £"'. xcO rcpcatOTrcj

-£pr/.aÄ'j7:xovxo; aOxc £v xo) xa^to (Mi. 400). Die Auffassung", welche

Pseudo-Germanus hinsichtlich des Katapetasma hegt, hat er der ältesten

'laxopfa gleichfalls entnommen. Der Aer symbolisiert den Stein, der

vor die Tür des heiligen Grabes gewälzt wurde (T6 y.axa-ixaaiia yjxouv

d aYjp iax: yal X£Y£xai ävx: xcO Xfll-cj g'j /jasaXcaaxo xc [iVYjjisTov
6

"1(077/3. drzcp iacppa-YiacV yj -Aac xyjc y.oocjxooia; Mi. 400).
— Symeon

von Saloniki sagl Mi. 264 von den Hüllen: 03; v.al xa y,aAuii[iaxa x6

crx£0£(oaa, xa cr-apvava x£ zai xYiv ov/oö^rj. xoO xaoou za: xa ivxaccia.

"Aaa Y^-p ''-^-- ~^- ~"'/? 'japy(ba£(')c y.a'. xoO iVavaxo'j xuTroOcriv .

Pseudo-Sophronius behandelt die Bedeutung des Asterikus: ^\ax£-

piay.or y.ail'O); xa xiaaapa ^töa £-LyaXu7:x£'. xc-v oopaviov av-iVpay.a'

£axiv 5£ y.yl c:a xö
ij.y,

y.OAAäaH'aL xobz uapYapixa; £v xo) o'.rj'Aov.oi-

Ä'juaax'. (Mi. 3985).
— Symeon von Thess. behauptet, der Asteriskus

symbolisiere die Sterne und besonders den Stern, der sich bei der Geburt

Christi zeigte ('() a£ycijl£vo; oe äcx£p:ay>,o; y.al xou; äax£pa;, y.ai aöxov

xcv £-: XY, '[zvvriGz: 'Kp'.GXCj oTjAoI Mi. 264).

Nach der ältesten Textausgabe der Taxopia iy.y.ÄYjaiaaxiy.Yj sinn-
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bildet das Rauchgefäß die Menschheit Christi, das Feuer die Gottheit,

und der duftende Rauch symbolisiert den Wohlgeruch des heiligen

Geistes ("0 D-ujiiaxYjp 6—oosr/wVusc tyjv ävö-pcoTvOtyjTa toO Xpca-coO, z(]y

Ttupc XYj5 d-zdz-qxoc svto i)-eraav xat ö soojo"/]; 7.a-v6c •üy/v eötooiav jxyjvus'.

Tou ayiou tivsojigcxo; npCTcops'Jopisvrjv cp. p. 330). Diese Erklärung gibt

Pseudo-Germanus (Mi. 400) auch wieder.' — Symeon sagt von dem

Rauchgefäß; (-)u[i:axYjpidv zt iy.cTas o'A xö -poacplps'.v x(o (-)zO) ~~jp öyz

oo\)Xov a'5x(o iicxa xwv i)"jjiia[xaxtov (Mi. 344).

Was das Räucherwerk betrifft, war es nach Pseudo-Germanus ein

Symbol der Spezereien, die zur Bestattung des Herrn gebracht wurden

(Tö ok
\)-ij\xi7.\xcc TTScpuzsv ävxc Xü)v äpw|JLaxo)v. a T.pOGZ'-^zpov zlz xöv

svxacpiaaiiöv xoO Kupt'cu Mi. 400). Dann sagt der Mystagoge: Y.ai Yj

ajjtupva ~/.cf.i i Xi^ocvoz xwv [iaYcov, i] y.aö'apa 7(:poasuyYj xwv äyai^wv

spywv, iq wv
-/)

sötoSia
'ip'/srzy.i

etc. — Der Thessalon icenser Erzbischof

verweilt lange bei der Bedeutung des Rauchwerks. Er hebt scharf

hervor, es sei ein Vermittler der Gnade und daß es den heiligen Geist

sinnbildet: --
9>uiJicajj.x*

8 ci; tojiyjv [isv
'iaz: ii-soO y.a: rrap' -^[itov

(oc

owpov, suwoe; 51 sc? avarcauacv xs aoxoO v-al '^[xwv aY'.aaiiov. Hz

yap £7. xoO
i)'U[jiia[jiaxoc xYjv cacpp-zjatv '^[iwv y.at tüvoyjv y.aH-a'.pd-

[XEVOi" öj:; y-ai xw H-sco) apxw y.a: rcox-Ajpcw xpz^6\iz^)-a, xs y.at xyjv 4'u)^y)v

axY]pcCö|X£i)'a. Td ouv i)'U{xca[i.a
xöv xipv. /CaD-aytaus:, y.at xyjv

oatppYjatv Yjij,wv y.at avaTivoYjv, suei, -/.ai [X£xaooxty,6v xyjj suwoi'a;; saxcv,

duö Ivoc x:vo; sloou; Tüäac Ti-riyaCov xyjv 6a[XYjV oca xou Tüupoc;. Aio y.ai.

sixovoXs- ^i 7üV£U{xa xö äycov' oxc y.at iv aöxw y.ac, [xovov saxL y.ai Ttäa:

V£{X£!. xd owpa y.ai o:' aüxöo Tüavxsc xwv y^ap:aij.axwv \).zxiyouG'.. \'A

Aal dvaxLb-£cc xoQxo xcp ©£q) ö dp}(C£p£uc xat acppoi^'Xtüy, O'jxto q/Yja:'

(-)u[x:a[jid aoc, Xptax£ 6 0£dc, 7rpoca)£po[A£v, 5 -jipoaOE^dji.cVoc, ävxiy.axd-

Ttcdjov
'?j[i.Tv XYjv /dpcv xoO TravaYiGu TiVEUiiaxoc (Mi. 344).

Besprechung der Proskomidie.

Die Proskomidie entsprang dem Bedürfnis, die heiligen Gaben
vor dem Hauptgottesdienste zu ordnen. Demgemäß beziehen sich

die ältesten literaren Zeugnisse betreffs des fraglichen Akts auf Ver-

hältnisse, die mit der Zubereitung der Gaben in nahem Zusammenhange
stehen. Es kommt das Gebet der Prothesis schon in der dem aus-

gehenden achten Jahrhunderte gehörenden Liturgie BB vor. Wahr-

scheinlich war es schon da ein in die Liturgie seit lange aufgenommenes
Gebet. Die Zähigkeit, mit welcher es in den späteren liturgischen

Manuskripten wiederkehrt und die durcharbeitete Form, die ihm von
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Anfang eigen war, deutet darauf hin. Schon Theodor von Studion (f 826)

nennt, wie wir wissen, das während der Proskomidie benutzte Messer

eine heih'ge Lanze. Auch diese Benennung zeigt, daß die Zurüstung
der heiligen Gaben feierhch vollzogen wurde.

Die ältesten Handschriften, in denen Nachrichten von der Schlachtung
des Lammes gegeben werden, sind BodlC 1, BodlC2, OC, PCI, OB.
Sämtliche diese Texte — das Ms. PC 1 ausgenommen — wurden kurz

vor oder nach dem Jahre 1200 geschrieben. Der Inhalt zeigt, daß eine

stete Fortentwicklung der Formen der Proskomidie in der Zeit vom

Jahre 800— 1200 stattgefunden hat. Die Zubereitung des heiligen Brotes

ist ein ritueller Akt geworden, dessen präzisierte, wenn auch etwas

variierende Formen in die liturgischen Texte aufgenommen worden sind.

Der Höhepunkt des Akts wird erreicht, als der Priester mit den Worten :

HijExai ö äjxvö; tqO \\-öo\), 6 al'ptöv z-qv d{JLap-Lav toO -/.öajxou (cp.

OC, PC l,OB) das heilige Lamm schlachtet^). In sämtlichen Ms., wenn
man von der überaus kurzen Darstellung des Ms. BodlC 2 absieht,

wird auch die Mengung des Weins und des Wassers besonders hervor-

gelioben. Es wäre aber ein ziemlich geringfügiges Resultat — hätten

die Byzantiner während vier Jahrhunderte den proskomidischen Akt nicht

mehr bereichert. Wir finden die Verhüllung und die Beräucherung der

heiligen Gaben schon als feste, genau beschriebene Parteien der Prothesis.

Die Ms. OC und OB enthalten sogar eine Darstellung von einer vor

der Enarxis stattfindenden, persönlichen Vorbereitung des Priesters und

des Diakons nebst der y.Tzöhji'.z töv opwv. Es ist eine lange vorher-

gehende Entwicklung, die hinter diesen rituellen Gebilden liegt, wie wir

auch das rege liturgische Interesse der Byzantiner in der mystagogischen
Literatur dieser Jahrhunderte spüren können. Die Manuskripte des aus-

gehenden zwölften Jahrhunderts zeigen uns die Proskomidie als einen

ziemlich reich entfalteten, ganz selbständigen Teil des griechischen Haupt-

gottesdienstes.

Die ersten Keime der folgenden, proskomidischen Entwicklung
finden wir schon in den Texten OC, OB, PCI — besonders in dem
Ms. OC. Mit den Worten: \xz~7. xauta -pO'jy.o\xiZ.zi v.a,l xo^q aXXac

-pcacopac (cp. p. 2 in der von mir herausgegebenen Liturgie des Chry-

sostomus) wird zum erstenmal das Anbringen der späteren Prosphora
erwähnt. In den Ms. OC und PC 1 ist es auch von der Anlegung-

heiliger Gewänder die Rede.

Lange dauerte es nicht, bevor wir die Anordnung der aus dem

zweiten, dritten und folgenden Opferbrote ausgeschnittenen Merides als

') Das Ritual des Bodl C 2 weicht in diesem Punkte ab.
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eine reichentwickelte, rituelle Zeremonie und als einen steten Appendix
der Zurüstung der allerheiligsten Gaben finden. Die Liturgien des

späteren Mittelalters DC 170, DC262, PC 2, ChRC, GryFC, AlExC,
E PC, EPB enthalten sämtlich — wiewir schon p.21 hervorhoben — mehr

ausführlicheNachrichten hinsichtlich des fraglichen Akts. Esscheint mir, als

ob die Entstehung derZeremonie dem zwölften, die für den Fortbestand und

den Charakter des Akts entscheidende Fortentwicklung dem dreizehnten

Jahrhunderte gehörte. Aus der früheren Darstellung ging hervor, daß

die älteren Mystagogen keine Anordnung der Merides erwähnten. Zu-

erst Nikolaus Kabasilas, f 1371, besprach
— und zwar eingehend den

Akt, der sich ohne Zweifel schnell in den Kultus weit entlegener Gebiete

des griechischen Ostens eingebürgert hatte.^)

Es wurde oben behauptet, daß es in den Ms. OC und PC 1 von

der Auslegung der liturgischen Gewänder gesprochen wurde. In der

Darstellung dieser Texte erscheint die Einkleidung als ein keimender,

ritueller Akt. Zuerst in den jüngeren Ms. wird die Anlegung der

heiligen Tracht in kultischer Beziehung mehr entwickelt.

Wann wurde die Ankleidung ein Bestandteil der Proskomidie?

Wenn man den Texten nach urteilt, ziemlich spät
— n. m. M. während

des elften oder zwölften Jahrhunderts. Damit will ich nicht sagen, die

Anlegung der liturgischen Gewänder fände schon lange vorher mit

Feierlichkeit nicht statt. Im Gegenteil
— das rege Interesse, welches

in der ältesten Textausgabe der Lo-opioc ixY.l-qiio^rjxix'}] den heiligen

Gewandstücken gewidmet wird, läßt das frühzeitige Vorhandensein ge-

wisser bestimmten F'ormeln während des Ankleidens als sehr möglich
erscheinen. Nur das hebe ich hervor: ein zu der Proskomidie be-

stimmt gehörender Akt wurde die Einkleidung erst in dem elften oder

noch wahrscheinlicher in dem zwölften Jahrhunderte. Übrigens glaube

ich, daß die feierliche Anlegung der liturgischen Gewänder — sie er-

scheintmirals eine Begleiterscheinung der hierarchischen Machtentfaltung
—

in dem Westen etwas früher als in dem Osten rituell entwickelt worden

war (cp. H., RE., Bd. 12 pp. 717, 719, Art. Messe von Drews).

') Petrides sagt in seiner Abhandlung: La preparation des oblats dans

le rite grec (Echos d'Orient, Tome III, p. 70): „Mais ce qu'on n'a pas encore

remarque, je crois, c'est que le rite des parcelles est presque sürement ori-

ginaire de rAthos: on ne saurait expliquer autrement rintercalation du nom
de Saint Athanase de TAthos apres les noms des saints Antoine, Euthyme,
Sabbas et Onuphre". Diese Behauptung Petrides wird schon dadurch wider-

legt, daß Athanasius Athonicus zuerst in den Ms. EPC, EPB erwähnt wird.

Wir wissen überhaupt nicht, wo der jetzt zu besprechende Akt ursprünglich
entstanden ist. M. E. geschah es wahrscheinlich in Konstantinopel.
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Hinsichtlich der Frage, wo die Proskomidie stattfand, finden wir

Aufschlüsse in den Ms. OC, DC 170, DC 262, DC 273, ChRC, Gry FC,
AlExC, PC 1, BB, OB. Das erste Gebet der Proskomidie wurde vor

den heiligen Türen gesprochen (DC 170, DC 262, ChRC, PC 2, EPC,
EPB). Es scheint mir, als ob dasselbe durch die Angabe AlExC:

bestätig! werde.

Die Anlegung der liturgischen Gewänder geschah in dem Altar-

raum selbst (cp. die Ms. DC 170, DC 262, ChRC, Gry FC, AlExC).
hl dem liturgischen Texte OC wird der Platz, wo die Einkleidung

vollzogen wurde, nicht erwähnt. Es geht jedoch aus den Worten der

Handschrift Jlsxa os xi ä[xcpi5calH|Vai xdv izpiT: v.y.i ziv 5cay,ovov irzip-

yzxy.i oiay.ovcc sie "r^v -pdil'scriv etc. hervor, daß die Dienstver-

richtenden die Gewänder an einem anderen Orte als in der Prothesis

anlegten. Jener Ort war wahrscheinlich das Bäma.

Die Proskomidie im eigentlichen Sinne hatte in dem Skeuo-

phylakion oder — wie es später genannt wurde — in der Prothesis statt.

Das Wort Skeuophylakion kommt in den Ms. BB, DB 64, DB 75,

DB 160 u. a. vor. Auch in der von Milles herausgegebenen Texte der

'laxopia £VvV.X-/]aiaaTr/.Yj (p. 330), bei Pseudo-Germanus (Mi. 400) und

Symeon von Thess. finden wir es. Aus der Angabe des letzten:

'() £7.
-XocY-'o'j

o£ s/i
|jY'j[jiaxoc

toO 'jv.z'yj'j^'jk'xylo'i xönoc, o;, y.at

ÄsYsxai -p6%-tGi:: (Mi. 348) erhellt, daß die Prothesis und das Skeuo-

phylakion identisch waren ^).

Von der Prothesis, als in dem Raum der Prothesis stattfindend,

wird in den Ms. OC, PC 1, PC 2, ChRC, CryFC, AlExC gesprochen.

In dem letzten Texte AlExC hieß es: F/r/ji elc ~yjv izpö^-zaiv, ör.o'j

Tti)-£VTa: xa Izpä,, -pö xoO y.oixtcjiHiVa: tlz tö
,jYjjj.a, oc i'.c tOTto; ia-ziv

ZV xYj y-piazspy. toO pri\xxxoc. Die Prothesis lag also gen Norden, ganz
wie heute der Fall ist.

Der persönliche Vorbereitungsakt des Priesters und des Diakons

— er kommt, wie wir uns erinnern, in den Ms. OC, CryFC, ChRC,
AlExC, EPC, OB, DB 139, EPB vor ~- fand in dem Altarraum statt.

Fast sämtliche diese Texte lassen in dieser Hinsicht keinen Zweifel ob-

walten. Die Proskomidie wurde also, wenn ihr Ritus mehr entwickelt

worden war, vor dem Altare beendig-t. Man verknüpfte dadurch in

geschickter Weise die Prothesis mit der Enarxis. — Aus dem obigen

^) Die von Sophocles (Greek Lexicon p. 993) gemachte Frage: -y.s-io-

^'/Ady.ioy
— Pseudo-Gerni. 400 B — 7zp6\Hc:: of achurch? muß darum bejaht

werden.
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geht hervor, daß die Proskomidie, welche seit der Entstehung der

feierlichen Einkleidung kein einheitlicher liturgischer Akt mehr war,

auch an verschiedenen Orten des Tempels vollzogen wurde.

Der Priester verrichtete die vornehmsten Parteien des Akts^). Es

wird schon in dem alten Ms. BB erwähnt, daß er das Gebet der Pro-

thesis sprach. In den jüngeren Texten, die uns eine mehr erschöpfende

Darstellung der Proskomidie liefern, finden wir auch die Aufgaben, die

dem Diakone während des Akts oblagen, dargestellt, BodiC 1 wird

sogar von dem Subdiakone gesprochen. Es scheint, als ob der Diakon

bisweilen umfassende Aufgaben zu lösen gehabt habe. Theodorus An-

didensis sagt (Mi. 429): xA5xöc; ok o xo %-zZov aöp.a oiax£[JLVO)v oca-z-ovo;

dTtO T"?i5 euXo-(ia.z, tov ayYsXov [i'.\iei-<xi,
xov

T'(j 7Z(xp%-evto xo „XaTps"

7zpGacp%-zy^cc[iBVov. Ec 0£ "/.aL lepsZ- xouxo xljJivouaLV , äaX' ev tyj

MeydX'^j 'Er.xX-^a^a O'jxw; ixeXs/.xo rAXcci, 'aoX T^apa twv öcay.cvcov

Yj Trpöaqjopa ol£X£[j.V£to. Aus der Angabe OC und OB: M£xa 5£ xö

diJ.tycaa'ÖTjVac xov [£p£a -/a: xov oic(.7.ovov y-Apyzxvx b O'.a.-Aovoz £:; xTjV

7:po''8'£a^v 'f\ \vq -apovxö^ oia"/.cvc/'j 6 Izpzhz y.yl 7:gcsT x-/]V
—
p&a-/.o[iio:av

'

oOxco; Xaßwv x-/jv dytav dvacpopdv a'^p7^(iZ.z'. auxYjV etc. geht hervor,

daß die Sphragis in diesen Liturgien gewöhnUch von dem Kirchen-

diener ausgeschnitten wurde. Obgleich viele jüngere Texte hinsichtlich

dieser Frage ziemlich schwebende Nachrichten geben, ersieht man aber

aus den Ms. ChRC, EPC, EPB, daß den späteren, vornehmsten For-

mularen nach, der Priester sowohl das Lamm als die Merides ausschnitt.

Damit siegte im großen und ganzen die orthodoxe Anschauung, welche

von dem Thessalonicenser Erzbischof Symeon verteidigt wurde. In

der Schrift IIcpL xtj; tepcc; X£txo'jpYca; sagt dieser Verfasser (Mi. 289):

Y.ocl Ol oid'/.ovoi OS. Trdvxs- oicc xwv r:p£(j|3'jx£p(.ov.
Ooo£ ydp i)'Sjji:c

r.pooziipeiy ocay.o'vouc oo'iauxcov. 'EtcsI xö y^dp:ajxa xo 7:poa"/.o[j.x£:v

9-£W oöv. eyo'jQi. Kai si 6 xavwv ä-aYops'Jsi oL6i.y,6vov ~pb xcj

LEplw^ [JL£XaC7)(^£TV
'A7X XWV

X:[iL(DV OÜpii)^) X£X£L(l)9'£VXWV, l'va V[\poiri XTjV

£a'Jxou xd^iv £xaaxö;, tzw; Iv xoT; owpoc; 7:poQv.o\ii'jzi o'Av.ovoz'. ii'.o

xö T^ptv Yivo'[ji£Vov £V 0£aaaXovr/.-(], y.ai. vuv iv xw dyto) bpzi xw "'Aö-o)

xb ocay.dvo'jc Trpoa^Epsiv, ouy. euxay.xov oöo' ÄpjioSLov. Kai —poaEy.xsGV
xö ÄTSp: xo'jxo'j. El' xt^ os xöv 5:ay.dvtov 7zpoa:pips:v po'jAO'.xo %-zG)

[i£p:oa; y.ax' c'^£tX-/jv, oit. xoü
7:p£ajj'jx£po'j xoöxw -O'.eixi').

') We may here call attention to the circumstance, - - - that in a Ponti-

fical Mass the service of the Prothesis was performed not by the celebrating

prelate, but by a deputy or assistant priest (6 Ss'jxspsücüv). Cp. The Dublin

Review 1893, Vol. 112. H. Lukas, The missa catechumenorum in greek

liturgies p. 283.

Engdahl, Liturgien.



— 62 —

Noch heute kommt ausnahmsweise in der anatoHschen Kirche die

Sitte vor, daß Mitgheder der Gemeinde Gaben zum Gottesdienste dar-

bringen. „Encore anjourd'hui, les fideles apportent souvent au pretre

un on plusieurs pains de messe, quand ils desirent que le pretre prie

plus specialement pour eux ou leurs defunts^)." Die Opferung von

Gaben seitens der Gemeinde wird auch in der mittelalterhchen Literatur

erwähnt. In dem Cod. vetust., der bei Cochlaeus Speculum antiquae

devotionis Mogunt. 1549 gedruckt ist, lesen wir p. 117: Primum pa-

triarchae cum sequentis ordinis clero ecclesiasticis vestimentis induto

offeruntur in sacrario ab oblationariis mundatae et compositae oblatae

a populis susceptae quas ponit in patenis etc. — Kabasilas sagt (Mi. 380):

ib. Y^-p aXXa owpa o[ '/,£ZT-/j[X£VOl [jlsv
twv öixoysvöv acpwptt^ov 7,a:

£c; Tov vasv fj^ov y.ai xai; y^spaiv £V£T''i)'£aav twv Lspscov oi ok \z^^,z

ioiyovi'j y.yl avsxi'O-saav yj
s^ö-ijov

yj
o t: 'iov.

yjp~'f\Gy.<3%'yj.
xöv Tvpo-

a£V£/^^svTcov iy.aaxto. Es scheint mir, als ob hier besonders von den

Opferbroten gesprochen wurde. Das Zitat gehört einem Kapitel, in

dem Kabasilas die Frage: Aia xi oz \vq 6X6xX-qpo<; avaxt9-£xai apxoc,

ÄAAa x[XYj[ia;
zu beantworten sucht. Auch wenn die Mitglieder der

Gemeinde Abendmahlselemente in die Kirche darbrachten, waren sie

gewiß während der Zurüstung der heiligen Gaben in der Prothesis

nicht anwesend. Dieser Umstand schließt aber keinesfalls aus, daß

Mitglieder der Gemeinde in dem Tempel zugegen sein könnten. In

der Tat — wir wissen, daß den Ms. AlExC und OB nach der Priester

am Ende der Proskomidie die Entlassungsformel dem Volke sprach.

Er befand sich n. m. M. dabei unzweifelhaft in dem Altarraum. Das

Volk trat sogar aktiv in der Liturgie OB während der Proskomidie

auf. Lukas hebt (Dublin, Rev. Vol. 112, p. 290) hervor, daß die Ge-

meinde, die in dem Narthex gewartet hatte, den Bischof begleitete,

wenn dieser, um den Gottesdienst zu verrichten, während der Enarxis

den Naos betrat. Auch wenn man davon absieht, daß die Beobachtung-
Lukas nur den bischöflichen Gottesdienst betrifft, schließt der relatierte

Umstand m. E. nicht aus, daß ChristeUj von welchen Abendmahls-

elemente dargebracht worden waren und auch andere, die dem Klerus

nicht gehörten, wahrscheinlich schon vor dem Eintritt des Bischofs

sich in der Kirche befanden. Ich glaube, daß die Proskomidie in

ihren ersten Anfängen ein Darbringungsakt war, dessen ursprünglicher
Befund von späteren Zusätzen überwuchert wurde-).

—

^) Petrides, Echos d'Orient, Tome III, p. 65.

-) Cp. die Ausführungen von Kattenbusch, Lehrbuch der vergleichenden

Konfessionskunde, p. 491.
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Die von Milles herausgegebene laicipLa sy-xX'rjGLaaTr/.-?] ist kein

wohl durchdachtes Werk. Die Notizen werden ziemHch mechanisch

aneinander gereiht. Dessen ungeachtet sind die Aufschlüsse, die wir

hinsichtlich der dem proskomidi sehen Akt gehörenden Dinge in der

Schrift bekommen, fast durchaus desselben Charakters. Sowohl die

priesterlichen Gewänder als die Abendmahlselemente und die während

der Prothesis vorkommenden Geräte werden mit ein oder zwei Aus-

nahmen als Symbole von Verhältnissen, die sich auf das irdische Leben

unsres Herrn bezogen, bezeichnet.

Die Tendenz, verschiedene Teile der Liturgie mit dem Leben

Christi zu verknüpfen, wurde, wie bekannt, von Theodorus Andidensis

mit kühner Konsequenz weiter geführt. Er faßte die Liturgie als eine

Darstellung des ganzen Lebens unsres Heilands. Die Schrift Theodors

ist einheitlicher und mit viel größerem Geschick als die von Milles

edierte Taxopia geschrieben. Die von Theodor gehegte Auffassung

spürt man auch in den Erklärungen, die er hinsichtlich der Proskomidie

lieferte. Von der Zeit, die dem öffentlichen Wirken Jesu hervorging,

ist es in den bezüglichen Teilen der lIpcH-öcopia die Rede.

Man ersieht bald, daß die Schrift Pseudo-Germanus und das

Fragment, das mit dem Namen Sophronius verknüpft ist, von derselben

Bedeutung als die mystagogische Abhandlung Theodors nicht sind.

Theodor ist als Denker jenen Verfassern überlegen. Pseudo-Germanus

und Pseudo-Sophronius sprechen nicht nur von der Ankunft und den

vorbereitenden Jahren des Herrn, sondern in ihren Darstellungen taucht

auch das Bild des Vorläufers auf. Der während der Proskomidie dienst-

verrichtende Priester sinnbildet den Täufer.

Den Vorstellungen der Byzantiner nach war das Symbol nicht

bloßes Abbild und Zeichen, sondern stets geheimnisvoller Träger^).

Darum ist es berechtigt, die Frage aufzuwerfen : was dachten die Byzan-
tiner von dem Lamm, das in der Prothesis geschlachtet wurde? War
die Sphragis ihnen nur Brot oder welche Eigenschaften legten sie ihr

bei? Schon pag. 30 wurde erwähnt, daß ein mit der Epiklese eng-

verwandtes Gebet im Anfang des liturgischen Textes BC vorkommt und

daß dasselbe Gebet in dem italienischen Ms. GryFC wieder auftaucht.

Es muß als sehr auffallend bezeichnet werden, daß man in die Pros-

komidie dieser Liturgien eben die charakteristischen Worte der Epiklese

hat einschieben wollen. — Hinsichtlich der Sphragis sagt Theodorus

Andidensis (Mi. 429): c'jtlo /.at zo Kupiaxov a(b[xci ü)c 'i'/. zivoz '/.oOdac

^) Cp. Harnack, Dogmengeschichte Bd. II, p. 432; Seeberg, Dogmen-
geschichte, Erlangen und Leipzig 1895, Bd. I, p. 242.

6*
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•/.ai
y.[\iy.~i')V

v.y.l aap-/,c; to'j -apit-eviV-cO aw[J.axGc, xcO gXgu aptcu,

yTjjxi, TYjC eöÄCY^'occ v-a: tt/c Tipoa^opac oiaTe[i,veTa'u. Unten erzählt

er weiter: O'jtw TOL^apo-jv cc-sit-y. zo O-eTov cwixa ev
t"(j Äipoil-eas: woTiep

BrjHv.sia Pseudo-Sophronius hat von der Prothesis den bezeichnen-

den Ausdruck (Mi. 3989): 'H -pdiVsaLc :aGouva[jLöc ~i'^'j7.B xoZg xcov dy^cov

'Ayi'&i:, [jLaÄAGV G£ 'äv.I -ga-j -auirj: jisiucov. Es scheint mir aus dem
oben Gesagten hervorzugehen, daß eine gewisse Unsicherheit hinsicht-

Hch der Auffassung der Quahtät des Lammes sich eingebürgert hatte.

Wenn die Liturgie das ganze Leben unsres Heilands darstellte, wenn
das Symbolisierte wie die Griechen meinten, von dem Symbol getragen
wurde

^),
wenn das Ausschneiden der Sphragis den älteren Mystagogen

ein Sinnbild der Menschwerdung war, konnten sie sich n. m. M. den

Konsequenzen, die aus der eben erwähnten Anschauung betreffs der

Eigenschaften der Sphragis folgen mußten, nicht ganz entziehen. Nikolaus

Kabasilas suchteauch eventuellen Mißverständnissen hinsichtlich des Lammes

vorzubeugen (Mi. 380). ,,'0 [i£V g"jv d-GTir/jD'Scc ap"Gc, bloc, ev
z-7j TipG-

iMas: -/.ELTa- y.o-oz i'j-l 'hOAz' tgOxg ijlg'vgv Xaßwv xg dva-£i)'Yiva: %-eG)

7.7.:
•^'Z'/sgD'T.i GcopGv, GTS

c7Y||jLa''v£:
-GV XpcGTGV xatd xfjv f[X'.y.'.y.v e'/.sivqy

£C Y/C £Y£V£TG GOüGGv. "EyEVETG G£ £^ 7.0tyjc ^'svvfiOZi'K xy.d^ar.ep sXp'q-

77.1, Ö-'- y.y.l -/.7.X7. TY^V '[hvqi'.V GOjpGV -qV -/,7.X7. XGV
VG'[JIGV,

£7t£l TIpWXG-
xGy.Gc Yjv. Wie man ersieht, werden durch die von Kabasilas gegebene

Erklärung, die mit der zu erörternden Frage verbundenen Schwierig-
keiten nur weggeschoben. Sie konnten nicht überwunden werden, weil

die ganze Anschauungsweise der Byzantiner es verhinderte.

Lange verweilt der fragliche Mystagoge bei dem dargebotenen
Brote. Übrigens nehmen die rituellen Handlungen dem sicheren Urteile

Kabasilas' gemäß die Aufmerksamkeit in Anspruch. Für die Erklärungen,
die mit den liturgischen Gewändern und Geräten verknüpft wurden,

zeigt er kein Interesse. Seinen Tiefsinn und seine sittliche Feinfühlig-

keit zeigt der Verfasser z. B., wenn er sagt: Ky.l xlc 6 Xgyoc, gxi
\ifi

xwv iV7.'j|i7.xtov. äXXd xöv 7:y.\)-&v iisuvr/xa:; "Ox: xaOxa execvcov dva";-

y.7tGX£pa" xGGG'jxG'j GGGv xd iji£v -oir^zivA xYjc awxTjptac '^jjjiwv elü'., y,a.l

/top:: xG'Jxwv, gÖ7. Y/V dvaaxYjVai xgv dv^pWTiGV" xd
Ti;d-9-fj XEyw, ezelva

G£ d7:GG£Ly.xi7.d
[J.GVGV. 'E^EVEXG ^dp xd d'O.'j^az'X, Iva 7::oxto-8'Yj 6

K'jpiG;, ö)z y.ÖToz dXYj8-wc 6
5(.ox-//p £axi (Mi. 384). Kabasilas erörtert,

wie schon voriier dargestellt, eingehend die in die Liturgie eingedrungene

^) Cp. auch Gaß, Symbolik der griechischen Kirche p. 298. „Liturgie

und Sakrament verhalten sich zu einander wie die rituelle und plastische Ein-

kleidung zu dem Kern einer göttlichen Mitteilung, daher muß der geheimnis-

volle Schimmer des letzteren auch auf jene übergehen".



— 65 —

Sitte auf dem Diskus den Heiligen gewidmete Merides anzuordnen.

Der Akt geschah nach ihm teils um Gott zu danken — der Dank

wurde auch um der Heiligen willen gesagt
— teils um Gaben von ihm

zu erbitten.

Symeon von Thess. vermochte den geistigen Sinn, den Nikolaus

Kabasilas der Anordnung der Merides beizulegen suchte, nicht festzu-

halten. Durch die Darstellung Symeons schimmert der Gedanke, daß

die Heiligen bei der in dem heiligen Abendmahle sich fortsetzenden

Vergottung nicht vermißt werden dürfen^). In gutem Einklang mit

dieser Anschauung begründet der Verfasser das Auftragen einer Pro-

sphora „zIq -i\xriv v.od
\xvfi\x-qv xöv xi\i.'MV sTioupavitov 0'jva[jLeo)v" damit,

daß diese Mächte dem Mysterium der hikarnation gedient hatten.

^) Cp. Harnack, Dogmengeschichte Bd. II, pp. 428, 429.
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