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Zu den Briefen des Theodoros Laskaris.') 

Die vom italienischen Gelehrten mit wahrer Selbstentsagung und 
warmer Hingebung herausgegebenen Briefe sind von grofser Bedeutung 
für die Charakteristik sowohl der eigenartigen Person des Kaisers als 
auch der interessanten politischen und kulturellen Geschichte seiner 
Regierungszeit (s. Krumb., Byz. Litteraturgesch. S. 478): dies hat uns 
Heisenberg, Byz. Z. IX 8. 211—221, in einer geschickten Übersicht 
klar gemacht. Wie verhält es sich nun aber mit dem Zustande der 

handschriftlichen Überlieferung der Briefe und mit der kritischen Ge- 
staltung der Texte? Zwar hat Festa für die Verbesserung korrupter 
Stellen vieles geleistet, auch steuerten Heisenberg und Treu (in den 
Addenda) nicht weniges bei; das meiste ist aber nach meiner festen 
Überzeugung noch zu thun (die Kritik von A. Papadopulos-Kerameus, 
Vizant. Vremennik VI, 1899, S. 551 f., hat die Sache nur wenig geför- 
dert), und dies will meine vorliegende spezielle Besprechung auch den 

Lesern der Byz. Z. in extenso beweisen. Sie beruht auf einer ein- 

gehend und wiederholt durchgeführten peinlichen kritischen Unter- 

suchung (die Lektüre der Theodoros-Produkte ist eben nicht sehr 

amüsant), und das Resultat ist, dafs es mit einer von einer strengen 
Festhaltung der kritischen Grundsätze ausgehenden zweiten Ausgabe 
weit anders aussehen würde. 

A. — Epist. II 20 (p. 4) tò pao éx vis anyijs deüue diudéov ele 
viv obxor’ dv Adßn xarà xovóryta xai ovolav Enoérnra: lies mo- 
odrnra (cf. 22 xar' ovolav te xa) moody, 24 odoia te xal x066- 

tte). — 41 ti poòv; modos Oedv dea robro nueis npocakouev 
donna, ot wAovroüvreg diddoxadov, toy vosgdv toy Beiov Toy wvyi- 

x6v": 1. té yodv pde Oedv — npooatouev [roocétœuer?] dagnua, 
ot nAovroüvreg diddoxadov toy — puxixóv; (cf. 48 dtd rodro yodv 
ovx dv &lio roocdiquev avr N) rıunv etc). — 76 (p. 5) obros 
pooy è Beiog xmepl adrov xarexavoato uixpov tod oxoxod: 1. xepl 
aúrov (betreffs dieser Angelegenheiten). 

1) Theodori Ducae Lascaris epistulae CCXVII. Nunc primum edidit Nicolaus 
Festa, Firenze 1898. 
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CXI 13 ‘p. 156 ¿sic riz Ev Ocorogidy: Erro tvirovs xal pav- 

Tins xl Te ovudrobueva rulv rolz Aiavouzro: dicoegrioziev, site 

eu ebber To uov dx 15,2 Ezoaz tovpaior. iv é éréyaers veouudv- 

ubuev; Y zotv zei ví, ivan orvyvotéga: diezoimer:: wohl efre 
ed Zelte pry ev 2,581 to — rovfäior. lv ¿E avéza: rege dv- 
nöpev  700v — orvyvorigas diczoruev:. Was Vizant. Vrem. vor- 
geschlagen wurde ‘efre ¿Barro judy verstehe ich nicht: keineswegs 
handelt es sich um eine eig (W611 Ev 189 Jopie torre IPÓxELTOL 

meg sbyhs. Oriov ¿E avrot rovrou zul de Tor 200 tovrov zagiar), 

auch ist dıdzwuev nicht nötig der Wechsel der Tempora ist fast 
ein« Regel). 

CXHI 7 (p. 197, daiovteı yoty dirroz. éxel ott@z ¿fóa. ro roù 

voévuvroz zvioov, tati Otixeg tolz tiz MUETÈQUE ayaays pipe 

dvdogoioyetro xuì Gre rouvrir etye viv téqyrr: Festa tilgte das 
zweite éxel; viell ist £a/Zovre zu lesen. 

CXVII 15 (p. 164; oí dè xuvôvez — édéovro xel dixo etdoxo:- 

080; xul púliov où ti, qodoe xal tolz Bewgyinasır, aide tH tod 

péious Gudub: xuia@s dè uopguodévroz éxéqr xal atBoguryras ¿d- 

Swov: so die Hs richtig (se. tod gvduoÿ: Festa popgodévres. 
CXVIII 23 (p. 165, óxórav dèi 6 urtooxoifrrz Lagdeav zx 

tig Ebooans Eauveldn 2905 to ‘Ellnvixov xal tiv 2005 Tir avrod 
Eun)ysiav iperiguv ebgopiav Enter, old’ dti dkms iuòv xarauéuve- 

tu: die Hs edgopeíav; 1. égopeiuv. 

CXXI 9 (p. 167) Grav dl otyi, ovvorxioc Cai) taxeveacer (sc. 

Bovina), cipopu talz tev axeutov Txxov deuats, Erıdvniaz te xal 
Ovuod, 1903 Endpasg xoddds: die Ergänzung von xeì ist unnötig, 
Oy}, uvouxiou = you, dazu taxevace wie CXXX 18 ciozò 

ti taxecvacer; | algopa. 
CXXV 28 (175) of dl xoddd 15 A6yp Opojoavres 16 ‘Pivo 

aquoreleouvtes voraus, Ovrıva dij de [schr. 601] rodrov bxaodyxtéov, xdpra 

Ekunehlyyovraı‘ aguoxeidouvres yüap «drá ra un pvijora ¿xovrifovro: 
so die Hs richtig (Papadopulos), Festa éxoritovro; s. Apostol. XIII 1b 
‘O "Pijvos EAlyyeı tov vóbov (Parvem. Gr. II 569, 10). Der Erwähnung 
wert ist eine Stelle von Nikephoros, worüber Festa nichts notiert: 
Append. III epist. XXVII 10 (p. 314) ¿xel rolvvv xal fuets — tà 
navra du Tod Adyov yeyevioda mapa tod Ilerods eimeiv Epdnuev 
té naro6dev ¿ye rdv Abpov xal tò siva xal To Onuroveyeiv nai ur 

üvupyov xabeoráva Oniadr xa) dvuiriov: Es Kuvócapyes di pera 
toy vódov, xiv elev duopevete, 1 tis ang molle Ayıdıyrog xoiois 

xarpuxr xal deororix TO fytov ovvodinds dxoméxoupe, Tig dAndeiag 

eldvia un rpolauféverv ¿vdpóxov apócoxov. Ilótepov, éxeporóev, 
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xqud js wediuvors) tH Aus inxor (abrois mit roaphroouv, té Ara 
mit éxwvéovrec!). 

XL 31 p. 52 rò xard nücav opapixdv Exındedenee (= tò xare 
x. emit. 09.). 

LXV 6 p. 94 eis Sy xul ¿E ob Avrinoe uly xollà xadapdrntos 

vduata teddpgmxe Ot Alav eluórog! 
LXXXII 21 p. 110 édxcixyy tiva mporméupas xal dvıumodusvos 

Huss mods Tv adrod dnavrhv avrod Övvauın (adrod Övvenıv mit 
EAxtınjv tiva mpondunag!). 

XCIX 52 p. 135 und} rH trav dvrımalov xapaymerons, à mére, 
pugay Tod Övrog dvdgumov ovvelsvoc tod ood viod Avaijoai tt = 

undt rh tiv dvumalov ovvsAsdosı nagaymeyons, © ATER, puyny tod 

Gvrog avOgaxov, tod dod viod, Avarijoai ti. 
CXXI 11 p. 168 un xadd pridcopov pvoaxovra éuaurdr = xa 0d 

yıvadxovra guavrdy wh q. 
CXLII 31 p. 203 roög rs ’ExxAnoiag yogyovs te xAvfovras tyes 

dphaluods tiv AAndıryv pavo Evonıguodivan alto. 
Offenbar hat man es nicht mehr mit einer einfachen „collocatio 

verborum artificiosior* zu thun, und ich mufs bedauern, dafs der 
Herausgeber der in den Hss überlieferten Wortstellung sehr oft zu 
Leib gegangen ist, gewifs nicht in der Absicht des seltsamen Autors. 

XVI 4 p. 22 edyÿv dogetra: td Suoputs rovrov tH ovupvei (Festa 

TO rovrov Ovupvei). 

XXV 10 p. 34 éx vis roy xdvrov ¿ye megiovolag Epeoır elopogäs 

(xeguovolas Eyeıv).'). 
XXXIX 69 p. 51 rù mods rods dodpxovs datuovas, víxys Hye, 

Evvdiov (évudluov, víxys 446). 
LXXIII 3 p. 100 zgosdysı xa) yap tà ris Hön éxpodcews (ón 

tà tig éxpo.). 

LXXXIV 10 p. 111 röv ovornodvrov xüxlov adrdv Avdevrav 
(adrov xvxlov). 

LXXXVI 15 p. 113 ef ¿ga ro reorov árdxrog terre, xal opét- 
dovrai tà deúrega (opdllovrar xal rá devrega). 

XC 39 p. 118 xar& oxéowv etdixgivods Gydxns 8408 ris mods 

adrov (ed. hws Aydans). 
CXI 23 p. 120 ef xal proms dè (el dl xal p.). 
XCII 39 p. 123 Srav di wg (09 di rav). 
CVI 22 p. 146 On eig ouvavınoıv tis Ayımodung cov ¿Esuróvres 

xopevovras (xop. de.) 

1) Eingeklammert habe ich überall die Metathesen des Herausgebers. 
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Epıoravaı = npodeyeiv; die Stelle lautet 0474 dov Bod, el Emiorijorıg, 

tà éyaoua), Emapxeía 364 (im Texte fwagxeias), xduara 369 (im 
Texte xaudrov), xarevodetoda: 370 (im Texte xarevodoÿ; notiert im 
Viz. Vrem.), xAfdav 371, uexdgıov 375 „utinam“ (in der betreffenden 
Stelle heifst es uaxdoiov dé, ef nai fuer — Exoıvovoüusv; sollte das 
W. utinam bedeuten, so erwartete man paxdguov [= uexdgıv, pa- 
xagı) dì xal fuets — éxouwvwvoduev, ohne el), voyelela 379 (im Texte 
vagedeta), povixdv 401 (im Texte Yowwıxod), puaiéloya 401 (die 

Stelle lautet £xovraı pag roig puoolóyorg tovta of Sdreqou), ydoxsıv — 

xeynvijver (st. xeynvevar, im Texte xéymvev), Mévôgux (auch im Texte, 
die Hs Mavôgia) etc. — In den Addenda zu p. 340 ,,duynuovedarv 
158, 2“, während im Index p. 340 das richtige „«veuvnuoveveıv 158, 2“ 
steht, im Texte dvouvnuovevdas — dveuvnuóvevozev. — Ohne Grund 
sind die W. fapxovAärog, xıßovgiagiv, ópapa (1. ópapás), xoumouarirkıv, 
xovréevdyro etc, Megxovons, Iadvdrns etc. mit ? versehen. 

G. — Die Ausgabe ist leider auch durch Druckfehler entstellt; 
viele sind in den Emendanda berichtigt, ich habe gegen 80 gefunden, 
welche dem Herausgeber entgingen. CXXXV 20 xovosıdjj steht auch 
Ind. p. 372, CLXXXI 4 edggworie und CXCIV 20 edtegaorm (richtig 
im Ind. p. 364), CCIV 31 dvapedfetjag, Append. XXXII 95 zgosenı- 
deóvcodo (in der Hs das Richtige; s. die Fufsnote), Append. IV 4 
Çaléos> st. <mAécos). Index p. 361 Erepgipijivaı st. emigpipivaı (im 
Texte &wepgipnuev) etc. etc. 

Mit meinen Emendationen und Bemerkungen habe ich weder den 
Wert der Publikation noch das Verdienst des Herausgebers abschwächen 

wollen; sollten dieselben vom Herrn Verfasser zum Nutzen einer zweiten, 
notwendigen Ausgabe verwendet werden, so würde meine Besprechung 
der Princeps das Ziel erreicht haben. 

Saloniki. P. N. Papageorgiu. 
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owolxoouog «urn xal rod deoxotixod oœuaros xıßards, rdv ris fans 
tapiav — Imoavploaon, Ts Tor puyóv wry navmAsdolag évorépo 
xovpitovoa dote to dvdganıvov roda (ÖL) vexgods tóv Tépor 
xevaoaca dxtvaroy Tv qdo noogée rs dvasıdosws; ich habe 
dè ergänzt. . 

2 

Sanctisgmi patr. Photii epist. ed. A. Papadopulos-Kerameus. Pe- 
trop. 1896. 

Epist. 4, p. 3,6 “Qore cor xpópadis Y dvaßoAn xal réyvy un 

BovAousvov uúllov Y wh dvvautvov; doch vielmehr gov. 

P. N. Papageorgin. 

Nachtrag zu B. Z. X 151. 

Den Namen Kagxdga trägt noch heute ein kleines türkisches 
Dorf in Chalkidiki, nicht weit von IoAvyveog (dem Sitze des éxioxoxoc 

Kaooavdgetag). Kagrápa liegt in der Nähe vom Dorfe Magiava, 
welches mit seinem noch erhaltenen alten zögyog (Vita der hl. Theodora: 

toy év th xouy Kagxagée xvgyov), der lokalen Tradition gemiifs, 
seinen Namen einer Prinzessin von Byzanz verdanke, welche dort als 
Mönchin gelebt hat (Vita: td éxsïoe tod xvgyov repupavis uovadtiouor). 
Die Kenntnis verdanke ich meinem Bruder, welcher mir jüngst die 
Abschrift einer römischen Inschrift in Kapxdpa gebracht hat. 

P. N. Papageorgiu. 
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Un synchronisme, fourni par le chapitre XXIX”), nous permet 
d'affirmer qu'Anastase écrivait au plus tôt en 650. Un vieillard lui 
raconte en effet qu'au temps où il était jeune il a vu au Sinaï un 
jeune moine qu'on lui a dit plus tard être Le fils de l'empereur 
Maurice qui fut sauvé par sa nourrice lors du massacre de la famille 
impériale. 

Or ce n'est que vers 620 qu’un jeune moine put avec quelque 
vraisemblance passer pour le fils de l'empereur Maurice qui était en 
nourrice en 602. D'ailleurs, en 620, le narrateur était jeune (vecorégov), 
et il est âgé quand il fait son récit à Anastase (&m)o Soros sel roy 
alado xurégow tod éylou Ögovg ruyydvwr), il semble done bien 
qu'il ne put faire ce récit avant l'an 650. Ainsi le terminus a quo 
de la composition des récits d'Anastase serait 650.8) — On verra que 
bien des indices fournis par ces récits viennent confirmer cette conclusion, 

IL $. Jean Climaque est mort un an avant la composition de ces 
récits, c'est à dire vers 649—650. 

Ce fait résulte d'une phrase du chapitre XXXII omise par le 
compilateur des anecdotes imprimées à la suite de la vie de Jean 
Climaque (cf. Migne, P. @. t. LXXX VIII col. 609): 

Jean Vhégoumene [Hyodusvog xurd tov zepıovvor (sic) zeóvov]”), 
près de mourir, prédit à l’évêque Georges son frère qu'il ne lui sur- 
vivra pas une année entière «ce qui arriva, car durant le dixième mois 
l'évêque (Georges) alla aussi au Seigneur, dans ces jours passés de 
hivers: Gasp al pépovev: ¿vrdg plo déxa umvov dnmlde xal 6 
Emioxonog mods xdpuov, tets mageddovouts tadrers TOD geıumvog Quéquue. 

Ainsi l'évèque Georges mourut durant l'hiver qui précéda la 

1) Voici les passages caractéristiques de ce chapitre: Jınyrjoaro Aue à 
Gppas Temeyıos è Tadnurens, Ere bows nai tov xchady rarégor rod üylov Ögovg 
zuyydvor, Uri ep vewrégov wbrod ruyyévovros, maguyéyovev Évraddé tig ddelpòs 
tal rb éxordbac@at, wre rijv ydouv abro, urjre tò Bvoua Fuddijsus rivi ÉD our 
HILL IS Kagévrog oby abrod xal xomjoavros els ro wécov dio drow diarovlur, 
cÜdéws danider node xúgiov . . - ."Hôéineuv simeiv vives dre œbrèç jv 6 vids rob 
Mavgırlov rod faoıkdug dv Sitomcev $ roopds avrod dv rò apdfectue rà téxva 
tod Mavetxlov vxb Doxk rot rugdwvov Er ra "Immodgoulp ..... “Avópuvdéwros 
oby abrod dinyjaaro wird i) reopèg ro mpáyua... Cette légende a passé dans 
les Annales d'Eutychius. Of, Migne P. G. t. CXI, col. 1082. 

2) Cet Anastase peut donc avoir vécu jusqu'au siècle suivant et être l’auteur 

appelé Anastase le Sinaite. C'est jusqu'ici une pure hypothèse. Il est différent 
toutefois d'un autre moine Anastase, son contemporain, qui écrivit des récits 
utiles à l'âme conservés dans le ms. grec de Paris n° 1696. 

3) Cette incidente ne figure pas dans Migne. M" Croiset a bien voulu nous 
suggérer la lecture xreguewóv: hégoumène l'année précédente, ce qui suffit déjà à 

prouver notre thèse. 





Nixygóoos Kéduoros ZarPdrov20g, 

"EE depopuijs tig vrudda xaraymplszos dilyov rvdv zomueriov 
tod Nienpógov Kalklorov rod ZaevPoxoviov rpOrov wiv Gnuerovneda 
Bou regi abrod dopdóceos xd ovpxdnodoswg Exovary dvayanv ev 
ti) Geschichte der byz. Litteratur, sita dè rè deudfovre roig öAlyorg 
éxelvous xovnucrtors. 

Qs meds tov Blov rod Nixnpdgov ópeldopev ve Öuokoyijoouen, 
bre rodrov mavtòs GAhov Asmrouspeoregov Gvviyoawev 6 paxapírys 
doycuerdoirns KdordRos 6 'Adavacidóns dv toùs éxtevéow wbrod xgo- 
Asyouevorg, vote xgorazPetow Ev rij ¿xdócse rie Eavdorovislov Epun- 
vetug elg trode dvafuduoda tig Oxranjgov (Ev Tegoooddporg 1862, 0. 
unite) xe? boov Y dpope pds tà Fin exdedoueva xomjpata tod 
Numpégou, aévrog more vd prquovevPmow &v ti Geschichte der 
byz. Litteratur td Exmóueva: xpúrov % xegh tod vaod rie Zooddzov 
Tyis svyyeaqy, fre bid rod Krumbacher Zonusio®n &g ¿re vóxoig 
duéxdorog (0. 293), sivar xarè row Cod. Vindob, histor. 103 (Nessel) 
éxdedouévy Ev Biévvy ¿ret 1802-00: © dè ris Exddoems ravens ¿xy ona 
Eye obro" „Nixmpdgov | Kadddorov | rod Zavdoxoúlov | xepl avorá- 
0205 tod cefuouiou olxov | ris Ev Kovoravrivovaóle: Zwolösgov II y%g 
xl ray Ev abro | breopvos relcodéveov | Savuérov. | xal | 6 Blog 
tod év kyplorg | Kiquevros | doyuemoxóxov BovApagius, evypoupels | 
zuge tod &yıordrov doyencoxdxov | rie Ilorne Tovoriviavis xvpiov | 
Ocopvicxrov. | viv | xg@rov rumors ¿xdodévra. | ¿moracía | Ayfpostov 
(sgouovdy. rod Iauxépsos. | uf. 8”, asAlösg 140. ‘Exvrouÿ vis 
ovyyeapis taúrys tod Nixnpdgov sis véxv ÉElinviay yAoooav ¿Esdóby 
role év Kovoravrivoundiet. “E mod abrijg Exdoorg, Hr Queïs Ene div 
sldouer, ¿onuerddy obrog úxo “Avdptov Haxadoroviov-Bgerod* ,,Nixy- 
qpógov Kadilorov rod Zavdoxrovlov ovyyocuua megl overdesmg tod 
csBuculov Olxov tig dv Kuóñe Zaoddyou Impîg, «al cov dv abrò 
bacopuds teleodévrov davudtov. MerupoucOèv uèv dv Erironi) els 
tiv aahiy dedAextov mods xurddqpiv tov ardovortoor. “Exbeooydiv 
dE, xul ds olów te emt rd fédriov perevegbiv xagó tivos eboeBods 
Tergopidocóqov. Nov dè rúxois exdodty de ¿Eódov zul dardvns tod 
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msgıegöueren dv 165 Cod. Miscel, 76 rg O&psodng, obrıvog épévero uvete 
év vi Geschichte: rouedre dadgyovot zul ¿v rö Cod. Sabbait. 150 
(TegoooA. BiBi. t. 2, 6. 231— 234), Boris megrezsr ovyyoupès póvov 
tod iuerégov Nixnpögov. Ody Ürrov bug bxdezovew dvixdoror zul 
moria. “Adee ovpyoapal rod Nixnpdgov, afreves elvar Stecxoomopevae 
dv Stapdgog diapdgay Toro vel qoóvov dvriyodpors” ¿E dv Ertadta 
onuerovueta rag peddov ele hums xeozetgove. — a’) „Bios xal wode- 

tela sal neo) Pavucrov dujyyors tie bolas untods u@v Eëpgo- 
bung tig Néus, tig év Kovoravrwouxdie Gounodons, ovyyeapels 
zeg& Nixnpsgov Keikisrov rod Sav oxoviov.* Cod. Florent., bibl. 
national, Conventi soppressi, B 1= Camaldoli 1214, pvaa, 12—35, 
"Opa Anal. Bollandiana, r. 15, o: 406. 17984. A. Ehrhard &v rÿ Gesch. 
dl byz. Litteratur, o. 136. — f°) „Tod coporérou xugod Nixnpdgon 
rod Æuvoxotiou orıyyok Wedlddusve sis viv bxrepaplav Osoróxov* 
xupsrrouol Eyrwweotıxol xerè GApdfntov, mods rd Tiv Tiuorépav* 
dog. „Xeigs dvorige trav vorgör* xr4. Cod. Sabbait. 434 (‘Tegoaod. 
BiBhiothjxy, 7. 2, 6. 548). — y”) Tooxdque dio eig viv Oeoréxov, dv 
ci doyal Eyovow otras „AygaVTE pijreo Deod, néons dvtoaxlyyng 
Bonteces éxodvbets*, „Ayguvrs zupdevs, wijteg Deod, 9 dedogrouem dado 
xacav péciv Bootav* Tubra éonusiacer 6 Kúouidos “Adavacidóns 
(o. ue), duedijoag ve Onion roy xmdixa, Ev G repiéyovral. — 
6) „lepl vie Zvodgxov olxovouíeg tod corÿgog juav Xpıorod rod 
Deod magdösıyua duc origov mokırizav rod Nixnpdgov Kaidterov rob 
Zuvionoviov.* ’Aoy. sTaétov sivae rigevyoy droordrmv xaxodoyov.* 
Cod. 8. Sepul. 376, gad, 85—87 (‘Ieg0004. BiPizodijxy, r. 1, 0. 396). — 
8°) „Adyog segl rov Pavudroy rod Ev üplog zergög fuov Baocdstov 
dopuenioxóxov Kuegelus Kuxxadoxícs, tod weydiov, xal eons) 
dujynots. "Aoy. „O uéyes obrog zul bynAdvovs*. Kodié 16-0v «lóvos 
év ví Bifliodixy tis uovÿs Kocwirkng, dor. 344, val. 100—126 
(xard rdv Muérspov dvéxdorov xardioyov). 

© Nienpógos Elver ovvrdxrys xl Evdg Sokworrxod (fyov aA. «’) 
slg rovg roelg peydiova Tepdozas (31 lavovagíov), Srep Ev Turixdw 
bvoucter perappucrixóv” moque Nixypógov rod Eevdorovlov"* &o- 

gara dè toùro dad tov Aeteov ,,Zadaloouen dv odimuppi" na) repr 
égetar dvavvuor gv TO rerurouévo Myvaio tod Tevovepíov, Adyou 
zdgw ris éverixio Exddoswg rod ¿rowg 1890, 6, 224° Alpera di pero- 
poucrixóv, dite épévero xark row Guduòdv xal roy ijgov tod peydlow 
Peoroxtov rod zargıdpgov Teouavod, Greg dowtrws koyereı dad row 

Atksov „Eainisousv Ev odinupyt zul wddderae werd tò dofaorızdv 
dusivo év ti) éogr tOV rovdv ‘Teouoy@v. Kel roûro uty obras quete 
Epunvevouey’ bre db rh obro zuAoduevov perapouorizdv Exetvo dofaorızdr 







"A. Tlaxadéxoviog-Kegapets: Niunpögog Kallıcrog Havdóéxovlos 43 

“Luvovs tpatvew x guys Ped xmóbes. 20 

Davndı xiow, ds Eyes Hm reóxov. 
Xapav ddidienrov Ev niow Eye. 
Puyîis TO xéodos, dv Bio xagareezys’ 

"2 wig txavdg loropetv rav Enplav; 

3. 

Eis oravpov tipov xa) &yıov Evlov xexoguquévov yovod. 

To Evlov ¿d0d xal tò mög udva Plexo 
To yodv Baipa mod, ovupvis xiv un Bléxns; 
Tipo to Aoımöv fyraopévov Eviov 
xal thy &Pvtov np00xvvÖ& pov Hvolav. 

4, 

Elg tov avrov Äyıov xal tiuuov oravedy. 

“H pidé dv tyed el td wig dv 16 vio 
„cl Bodpa ros linia pr xareodier* 
N Xguorós aros dv dvalv évavtiors, 

N x«gvoraliwdels*) xal yovods Xoratod dda 
avróv te tyget xal dgootfer ro Evlow. 5 

5. 

Eis Aldov xpuov Eyovra ¿ypeyivuuevov?) Xpuoróv?). 

"Woo úreldov civ bpodv giow Aldov 
xol xovoralioadiy*) rod yAvpevrog th teduo 
xémpyev Eorag®) dE dyooù pAdya roégor 

tiv ayyvvoav xgvorallovt) guxtem tedro. 

6. 

Eig Aidov êuédvoov Eyovra tov coripa Kpıordv. 

‘H AtBog dpébvoos duxélov tedxov 
Gav xepurróv Epxorelca tb Ever 
tov Bórguv bg xexeigov Eyxagnov pepe 
xal Gopoovos ríuxdgo. tv xciow pédns. 

1) K&d. xevoralwdels. 2) Kad. ¿yueylvnévov. 
3) TIeßA. Man. Philae carmina, 7. 2, 0. 420. 

4) Kad. xevoraludtr. 

5) Obros Ev ro nbdim ded val rngetras Evraöde 7) yoeapy aben, det) oùcx 
xarà toy O. Riemann: ¿pa Bulletin de corresp. hellénique, r. 1, o. 440—442. 

6) Kad. uevorador. 
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7. 

Eig etxdve Evregvov rod dplov ueyaloudorugos Tempytov. 

Tig nvedpa xal vovv Epuepgdoas taig yodaıs 

Zunvovv xadiotà rdv Tempylov túrov; 

M nol Baviv E xal Gayels Eimer avde; 

nög pop Epsvdog dv yvadoıg TÜdov piper, 

x0l tabra ovunacauy Éxxevooug tò Ééov; 

"Ovrog yéqus dvodev ¿púyocé oF 

Deod ydpiv yéovra rd béov xdro. 

8. 

Tot abvrod arlyoı eig tov xúpiov xal Bedv judy 
’Inooöv Xgıordv tov ITingopognrí». 

Eis dvrauoıßıv dopeüv cov rioveíov, 

xdngopogrre xal xmovoxríguov Adye, 

ti vis dv einiov Tb xoocÿxov elopepo:; 

xdv yao éaurôv, xiv vd xiv doin naiv, 

undiv dedpuxog gupavas Ödkor tézxa° 
éyo dì addag Eavolymv') yerdécov 
toy edyagoriguoy dx Yurüs pépo, 

evegyectdy tiv Aneigırov ydpıv 

Aaiéy Evapyüg Ev negırekvo Adyo. 

"Enel yao yúdóxycas, bg oidag, Adys, 
nel nédog olxrodv évdouvyodr elg Badog 
Eludas evOds papudxors valo Adpov 
xul aplv xegioar tod ved”) cov tag Wipas, 
üg lyvog obölv xabopúcda xal omikov, 
vato prom lagiv dypóvos Eos, 
xaos yoovioay ¿Esiówv pou ditéder, 

évrigagir cou xal udloa meveoraryy, 
oHtEQ, Tpoodyw, tévde ayyvdg tov Öduov. 

@eddmgog tadré oo Iludaroióyos, 

Adrois éxpuiprfs, Nreuovpapäs uapxéons, 

&vaxtog vids, roppueófiaoros xAddog 

nal deomolvng maïs dí puiñs wapxesiov, 
Eionvns Övrog tig xadijs, ris dAfias, 

tie Tv yuvauxdv ebyeviodang púa). 

1) Köd. dE dvolyav. 2) K@8. xepgdon rob veò. 

10 

15 ° 

20 

3) Ilegl rod Ozodógov tovrov Sea Tenyogáv (r. 1, 0. 234, 240, 243, 244, 396) 
nal Kavraxovinvóv (r. 1, 6. 256 xal r. 3, 0. 12). 
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12. 
"Etegor eig tiv adrv rig txsgaylag @zordxov. 

sod 1dyov pépovoa, mög oryas, “bon, 
&vrixque ¿uxvéovoa nal boa ypdaıs; 

"Tos tò uvorigiov eviafovuévy 
oıyäs, dxpıßäg dyvoodoe tov TeÉxov. 

13. 
Tob adrod eig ypvadßovAlorv!). 

‘O uèv natio por thy xpiow tig dyddns, 

Ey dé cor didomı why ris Eßödung, 
pralv ’Inooög, xgooxoxeiv®) tiv dyddny. 

14. 
"Etego tod adrod sig tov deomóryv Xgioröv, rdv Ev tH pico rovvilo 

tev ‘Ayiov ’Anostéiav, dv EbAdAuog gusta xotrotdonoev. 

"H Xguoróg aúros rarafàs odgavóDev 
pogpís tóxov ÉdaËer xoufouévor 
TO tag qelgas Eyovrı uäAlov evidlovs, 

À poòv mods adrdv dvımv tov albéga 
6 xdeiwos Eviditos jap navaspo 5 
Xgıorov Séav Eypayev Nr ßmuevos. 

15. 
Eis rov äyıov dndarolov xal edayyelerv Incvyny tov @coAdyov, 

xabíuevov xal yodpovra tò legdv xal Belov Edayyélov. 

¡Qg cdveds xdAauov eis Úpovs Pd dos 

pear nôvro npooßeAiv odgavic 
Edxerg tov dngdoırov tyroroy Adyov, 

eis piv xabueís, obs to tod Blov oxépos. 

Mn yoüv xeidum tapazdels fudos ¿vo 5 

Boovray ¿vapyús dvanuyadbeı pépo 
xal nie xataggipvuow dorpanns Bia, 

Boovr@v, celayóv, mods to pads, mods toy Adyov; 

16. 
Els thy deguoredinyov Mizonà: Evregvov tod xAewvod ¿xl téyvns 

lorogixiis xveod Evidiovs. 

"H foypeáqos oxdpvpov eis dvdtav 
EBoapev, ds Fouxev, éyyodpas vón, 

1) 'H émiyeuph dy rÿ da weft. Man. Philae carmina, r. 1, 0. 443, deu. 247. 
2) Kad. mgoexomv. 
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decxóry uov, ri) r6Aun Dágbos uıyıdov, el mal advras Önsgeßnv rote 
aogexroueov, br. rep 07 zul rodro pera xugauvbdias ddbrrow xéheu- 
wig toîs zer’ ¿ul dunprávovo., Akyovzı dixdóron» un) dızalav yépu, 
Ce Tor duugrolòv Evexa mods pijv nareitteiv zul pogécæ td ab” 
hues xal évSoomwor, br ye undèì ygsie roig úyucivoverw lurgod, roïg 
dE xaxdg ¿yovar sal ayeddy dviara vocoücı voojuera*). “Iva obv wh 
mega gucurd to tov dyaglorov Eyrinua sal lows Ex’ ¿uol ro tov 
cor dopsòv dverpuar Üreıgov Eleog, bs wm) ueuvmuévo tov ¿Hpónv 
zul devvdav cov edepyesiöv, old tiva orijdnv «lówov mv xupovadw 
pov dvdonoAöpnow obv 617 puxis mgodvnie Exridme, el sa) un zer’ 
dEtuv tod cod »gdrovg xal tOv dpergijtov oov dopsor, GAL ody ye 
nerd vi» queréoar duvögdv te xal Lodevij dúvapv. Kal toívuv dégov 
6 ueyag „ev ¿Aer au) olarıguoig“?) xal xdovorog To olxrw ris dveızdorov 
youordryjroe viv guy tavrqv dénour xal edyagioriay, bg tà dio Aexrè 

rie pious Exelung (you al yüg xdyò puxa mépuux, zavrög xulo 
xul ddéevorod ¿pyov ¿orsoquéva), iva Goxeg ¿yo tnsivav yo xage- 

derpua ris ons picvPgaxlus EyEyyvov, otras ol xadeEne duegrijoev- 
reg Jue Tis mods gut cvuruDetag «ul ebomiayyviag cov éyaot pe róxow 
nal elxöve rie Gig zonorórntos dEvóypeov. “Exel yee Désuros sboloro- 
por néon patin xa) droxia tov uisyoav apéteov xal ri furapa xl 
zosuai dyoyi zul ri byee xal ¿uydóvo zul Oraxezuuévy for, Ev dè 
póvov ¿xo old tive Üyxvgav kopari) al Befulav rig Ovuratsiug cov, 
où ydow xal oùx éBdelvio tiv ¿uv dino, odd dxdow xal éÉoudé- 
mode pe Gg te &yog aloyodv xal pícopa, KLAR cuvróuos bate advra 
voor zul dutvoray giov Exlivas zo obs ris bmsppvoög sborAuyyvieg 
gov sig mv guy tod dvaklov tod obeavod xal vis yis dena, See 
meg € GAns pov tig vuyie zul xcodias tò cv &yıov Övone buoloy® 
zul miotevo zul dvexnovtra teavi) zal mexagdnoveouery ri ylórry ro 
ris mioreos Éyrov ovuBodov, xabog ol zepk 600 pariotévres &yroe 
zul Heopdpoı maréges Ti xattoAcxi zul krocrolixj "Exxdyoia xugade- 
dóxao., zul où Ev Eregov, 1) ¿uy démos Eis Mra xugiov dvapéPyxe 
Zußeo®. Kal vodro uéyu deïyux, Gg yé por Soxst, od póvov roig 
émurato thy dvdpóxov xa roig GO brxexdvray Heloıg mEOOTEP- 
uaow, Glide zul rotg sor’ dub Guaprévovamw, bg dv i tig éxovotag* 
xul rh tig EAmidog xegucgedh) dmgoodöxnrov zal dwiinıorov xal dmgoo- 

xóxmog xed yools diadopiouov parelav tiv eddeter ód0v xal comjouor 
Bruerigoos, xal u&khor eyo xox’ EEaigerov à dvdkvog xal rv cv Üpge- 

Grov yagıw dato Evvorev acer EHER: xal dopáros detduevos* Hon 

1) Heft. Aovx. #°, 81, 82. Mer®, Y”, 18. Mdex. f”, 17. 
2) Vaina, ef’, 4. 





Múgxos 6 Edyemxdç 

bs xarie Eyios vis Opdodótov Kadolixis ’Exxinstec. 

"Ev th ovyyoupelon dad rod xadnynroo Koovufdyeo loropie tig 
Butavrivis Aoporegvias éonuecmôn, Ste Tod diaoruov ris ‘Epéoov 

unteoroditov Mapxov rod Edyevixod 7) Eyygapn Ev 16 xaralóyo tev 
dyiov xatégov ris 'Opdodótov Kadolixijs ‘ExxAnoiag éyévero Ever 
1869-01) eredi) ÖL robro div siva: dAndés, eig dnddertiv dvayodpouev 
évradba TOURS 5 re pero: Orjusgov yırmaxeraı xepl tod ypóvov 
xal ris Apgmdrnrog TOD Asırovppixod agds tv uviurv tod pEyadov 
Maoxov osßeouod ris Opdodótov "Exxinoias. 

‘H 'Exxdyoía avr tov Mäçxov doyiferas bs Gpiov abris raréoa 

axd ris oripuis, xe iv adrds axébavev 6 Mágxoz. O yodvos tod 

dardrov adrod div silva eloéti xadopouévos. "Tasotioix®n Adyou 
requ ro 1443-0v grog vxd rod yeguavod xadyyirob 'Todvvov Driseke, 

sis desde Gre Er rovr@ aridave To ¿ree 6 Migxos*) Eregoz xcduy, 

à paxagirs Æogoxâñs Oixovôuos, sizev taodeky ro 1451-0v Eros”) 
Er gérer dì à Bavaro: rod Magxov zapd roi: yoctaci xegl adrod 

xvuaíverca peratd rov érov 1441 xal 1452: xal duos apexes xad” 
fuds ve xpocdiopicdi Ev rd 1490 Frei, didri O dv ti dimos us 
Ilsieos xaguy darivoz xowjths Ovpeotivos Tlovoxovioz Aéye Gre 

axédarer è Magxos uerafl rod zedvov tij3 éxxroî: Tod facritn; 

Toarror Ilciaioâdyoe xal vis diadozi;; aurod tao Kororarrívov rob 

Jeayio 1 Obras è Tlovoxovios fepeioî tov Kororevrivov Vixovouor, 

doris Elxa cx DA, Os qaíverar, size 2E00ÖL0pI07, ror Várarov rot Magxov 

1° K. Krumbacker, Geschichte d. byz Litteratur?, 6. 679. 

2 Ryzantinische Zeitschrift, r. 4, 6. 150—153. Opa zai r. 5, 6. 316—378, 
SY Kererarriror rot fi Oixorcuor Ti cojousya fuxirciacriri. Grr;eduscra 

éxdidovros Sogoxitor; K. vor i Cizorcuor. Hôrrre 1565. r. 1. 6. 555560. 
Nepi. 4. Srurrecaoworior “lerog. rot Iyieuaros. "Ev -fe:cia 1367. 6. 147. Tet 
atro? Uptotoies "Eiics. "Er feria 1572, 6. 99. 

4 Monumenta Hang. hist. vol XXIL 1% partie, ni VIT. Utertini Pusculi 
Rrixiensis Constantinopileos libri IV accarante Ph. Ant. Dettiero. 6. 159-141 

Iratierior dti tir pagrugiar rot Ifovezotier, xaicioriecr otecr ri; tot Maserii 

"Prrogos. otdsis xed Laer saesrroner. 
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À pilavdgwnia todrov égébouro, Us elmeo res Tv rod dvdgdg dgeriw 
xed copiav size Suvudous*, O Tevvédros éEepovneer Ets, bre did tè 
nedyjuera zul rag ldlus doerds 6 Múgxos „wor puuvi th wuyî rise 
paxepuórntoS Eupooetrac, iy Ereyvo Log zul Außelv Evrebdev Lonovdaoe, 
Tv év Xovor® xexouvupévqy Ejoas Cow: zul ovveore rois legoig didaoxd- 
2068 tig miorewg, advrov sivexa Ölaaıos dv exelvorg ouvrárreoda*.*) 

‘Ev tH xed vie Davis rod Mdgxov div bvañozs zargıdoyng de 
Kaöısı xovovixbg xal óptródolos, borg tov bad tod Oeod pavspwbévre 

bad te tod Aaod xul tod xAjoov ungvyderra East véov ris “Exxinolus 
üyıov íoperñe ve diardén, brag buviteı ai did Asırovppiag legis 
wmuovednrer eryoims* rowobrog mergidoyng 0lv bañoxev oùd” yes 

abris ths iuious, xa’ iv i) Gamo éyévero vie Tióleog” Aéyereu 
uövor, bri, Eredi) tov xareimezindy abris Pedvoy xaretye aagavdums, 
N uadior xare tóxovs, margrdezns oùvirns, of zıorol pelvavres Yi 
Optodokle pargorodirar rpoffuiov idıov «brov xareiucgyny, oregovpe- 
vor Exıorjuov zußspvnrixjg èvapvoplosws* boris, Agperou addy, ÉEnpa- 
vícdy dv ro yodvo rig ‘Addoems’ zul dy 6 margıdoyng obros (bvoudgero 
"Adavdoiog, sarà dè tè naked tov “Poomy ypovxd "Avaordonog) elvas 

apuyuarizós (rod? reo siver dupifolov), advtmg obrog Fe ele 
uavovion ta xatà tiv pinfjunv rod Mdgxov ds éyiov, i) tovAdyiotov 
Y vôtre tay untgorohitor „legoapie odvodog*, fig boevrws dvemt- 
oípos dquorauévn div dvepvopitero bxd tig tore Pufavrwis xvfeo- 
wmjoswg"äygıs «brisa vis "Along. “AdAd xal dv roabóry tig Erionuog 
Atırovgyun) dvaxavdriorg Sty épévero usratò tòv ¿row 1449—1453, 

ubrol uövor ol ddedqol toy uovöv Mayydvov xa) Aufégou dv Talara 
(6 Magxos Erdpn xuróxiv Ev ri povj tod Autdpov), of re raperidy- 
uodvreg vôtre dv Kader doguepeis xal aig 6 wbrod xAïgos zul dads, 
édixccotvto ve xevovionow ag’ Éevr@v boa fjguote ve yévovre sat 
érog éx Asırovgyiniig dxópeos év th pun vis Muéous rod Huvérov 
tod Mdoxov. Kal xpdyueri dv 10 yodve@ Tic exxdnoveotixijs Exetvyg 
avyzvczwog (1449—1453) ijrov év gode pia meds toy üyıov Migxov 
Goparin) werd xavóvos cxohovitia, hg mors sivar è rovrov dösApdg 
Uodvns è Ebyevixdg.*) 

1) A, Nopof, Mégrou rot "Epsolov nul Terrudiov rod Syolagiov dvindora, 
"Ey Tagofoig 1859, 6. 82. Zyolcofov txlygaupa, Geo Sex roogelpws dv té 
nenslum rovjuari rot A. diaparroroslov, Mägnog è Ebyevinds nel i tv Dogevría 
civodos. “Ev ‘Airis (yo. Eutovy) 1899, o. 262—263. 

2) 'H doper atten dxolovbla péves dvéxdorog iv ro 1295-0 ¿quo 201 
tis év Tlegiotorg Bibliothèque Nationale (¿ga H. Omont, Inventaire sommaire, r. 1, 

6. 291), “ladveng à Ebyerinds ovvérage xad Bio» rod dylov Mágxov, ceryvopévo» 
aPavds +] OnPecoy duodov8la dxd uoepir Aecroveyixod cuvatagiov (Jee A. Anun- 
Tecxorovion ‘arog. tod Eylouurog, 6, 147). 'H duoloviie dnégye xal dv TO 388-0 
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tov «brav orig lows EEepyarıjdn rd robrov ed de pera tiv odvodov 
gree 1484-0 à 1480-0 dv tO margıegyıza vis ITouuexapíorov vad, dv 

d ygivo Önkudı ro xedrov zoos Épévero ris véug xpos tov üyıor 
Mägxov doucrixis dxolovblaz. 'O zepl abrod Iduos Adyog tod Mevovÿi 
eivaı pumords Ex tıvav dexoúvros malady évriyoépor, xl rh Pontreía 
dúo tovrav xareyoplodn EAlmviorl xal dur. brò rod Sdoov rowmv 
dogruavdpirov xal viv éxoxóxov "Apoevíov Lv tots ,,Xgvotievixotg 

"Avayvacuce ris Ev IIergovndisı OeoRoyixijg Areönuieg (1886, r. 2). 
"H mò ached éxnéxracis dvd rag dobodótova rie "Avatodije Ex- 

uAmoius tig mods tòv Äyıov Migxov Asırovgyirjg vus slver Beßeie 
wor ¿E dv Epguipav zepl abrod de ro 17-w0 alam Deolóyo didonpor, 
olov Teupyıog à Kogéooiog xul row Tépocoaduor ol wargıdoya Nexré- 
prog zul JootPsog. Obro advres ody dios odx ÖAlyoıg debodótors 
ovyypupevov ¿iclgovor uert nos dixccoodyns tiv kyiórqre rod 
Mdgxov. Aooiteog 6 'IsgoooAdumv onusodrer, bre „rel Ev rois uove- 
örnpioıg toig xemuévog dv 1H "Ado ebploxereı è xevòv Tic Eogräg 
abrod. elye dè dvanaıdım duet 6 Aoaiteog xal Adyovg Eyrauaorızodg 
elg tov Mägxov, ode Ovépogor xarnynral évéyvoder, bg pulverar, tv 
mó veots ti uvjuy ris Eogris abroò, «ul oxombv elyev éxeivog ve 
dido] tovrovs did rod rémov, GARG ravüv üyvaor« ultia tov Cxomby 
abrod eiyov drvyòg prado?) 

‘H togm) rod &ylov Mégxou bpaler éveupifélog dd rs rçp6- 
ane tòv ¿oparizóv unvalov éxddcemg Ev ra 16-0 «lòvi ve eivar de- 
dnlopéva zul va negıöynraı Ev abroîs i) Erlonuov Eyovou qupuxriou 
dowerin) mods exetvov dxolovbíe rod Gfrogog Mavovyjd- dad’ Fro 
zodro dduvarov ve yévyrac mod tig deyijg rod 19-0v alowos" dedri 

porpuíos sel ra pyvata zul xdvre tè Aoımd ris Ophoddtov Katodexijs 

"Exxinolas Revtoveyixd Bali ovveßn dad rod 16-01 «ibvos ve éxru- 
novreı yervala Edijvay ruxoyodpor xal xAnomov dexévy Ev yoou 
Aarıwır)), dv vi xow@revovsr vis Everınig Önuoxgarlag, zul xa Endara 
abo» rúxmow éxeféAlsro toîs éxddrois 1 Avis eldırng ddslas dE emu 

toons Aoyorgrizäg, e Ürevre tè wein, xalroı xodAdug quiéllmve, 
Mouv Öumg ro ddyue Aartvor xed di) xa) ogfue ovr os xeprfepin- 
pévoe legatixdy. ObtoL dvepivasxoy tà Brflía éxetva, nai el te dv 
abrolg eboicxov daupésxov tO Barızavd, Óiérarrov véxuhelomret, 
N «al «rol obror diéyoupov. "Ex rovrov obre tod dyíov Mág- 
xov rod Epeoov, obre tod dyiou Tenyoglov tod VeconZovians, obre 
Mov tivdg dvdevorızod áylov 7 punjuy xal cxohovila dúvaro và 

xatupao.o8î) Ev roig tóre tumovpévos unvaiois» ¿E où xporidev i) 

1) doclteog dv roig rpoleyonévors rod Tónov “Aydxns. 





a 
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xe Ssopégor zul bovov zul Eniorov ris edocfelas diéxvpov, xal rey 

zat ios legov doyuérov zul rod dpod Adyov ris sbosfstus æp6- 
ueyov unì xpousmory yervardrarov, zul tòv xgonyysepevar év vols 

eyeing yodvorg [egiw Peoióycow xal xoouytégor ris "Exxdnoiug pi 
unriy xal Epdurddov. al were todro Ayer odg todg wyoróras 7 
odvodog „undeve rod Aomod ¿E dubv dxdvrov toy sis rd abrödı xed 
éauvreyoù dgtoddtor dupiyvosiv xed drordgerv xal stedoxdx@s dvrt- 

piocoda: vi tod dvögbs rovrov bourre ual Gytôrmre, und mgooegeın 
vaig xevopovies trav éregoddtar, oîtives Úxo adtovg zul pfévov 

zul xacuovÿg pidovelxov mods tiv diijtacy duphvoxodyreg édéxwg 
éxyosdfover zul émuridevrar vois tod xe? jes yévous detoddtorg, 
pahosmadésrorg Embvoícig zul ocbpuiz exrysrorjucer roda éxAovoré- 
pova tay dedoddEor úxocxelife zul megirpkmew xal rig ebPecag 

630d dEroràv xal dadyav émifovios aergauevor’ dida tuts prdovEecniarg 
Trav toovtay uaxedy yalpsır podoavtes Ti apodo] aerox al awvo- 
dix) Fav vovdkeoía xebviova xul xarnxdovg opàs wôrods xagexyte 
zul toùs bardo evosfetes foviouévovs dopráferv viv uyfuyv tod óndér- 
tog dyiov xa) érnolog xuvnyvpltey xarc tiv Öerdenv evvdryy tod 
Iavvovepiov pyvds, ag ettore: ti xa judg &yla tod Xouoroù ’Ex- 

«noia, undauds xmdvyre À éxorgényte, nd” ds xaworopodvrag dm- 
uéupno®s, uühkov dì dxodezópevo: wer’ eduevelag rv rowovrav roy 
fiiov sel Exewirs tò Epyov be Psopilécraro» zul dixaov zul ragà 
ri xa? jude dyioráry 'Erximole ¿vdeopóv ts xal véuuor sel ¿me 
rergappévov*. Téñog dì i) oúvodos advrae rouvre va esursälgn mv 

panjuny cod dplov Mágxow, Y ve xodúy tov xcvyyvpiópov «brie, 
xedumopddrer eig dpoguoubr zul dvddeun aloviov. 

Tis svvddov ruvrns xçofdgeucer 6 olxovuevizos xarguigyns Zepa- 
pel, wein d abris joav xapóvre Tatovog 6 pb» olxovuemxdg ratori 

doyns, Neópuros 6 Keougelag (6 dv ra avr Ere, wyvl Zerteufolo, 
yevónevos dvr rod Legapelu zargıdoyns), Avavlag 6 Kuflxov, Oe6xAn- 
tog à Nixoumdslas, Kekklvıxog 6 Nixalas, Kaldlvixos è Xulardóvos, 
Twexslu è Gessadovlung, Inaxelu $ "Inovlov, Tauxelu è Begóolus, Te- 

etoruos 6 Korfeng, Tegeules 6 “Pódov, "Avdıuog è Metiuvns, Tenyögios 
6 Meonufolag, “Avaordoros è Zoplus, [Maxdgiog 6 Lyavpolug, Zaya- 
plas 6 ‘Admvor, Teodouos è Haiaróv Ilurg®v, Nedpurog è Zuvo- 
vrs, Aduvéouog 6 Onfòr, davu)i è Ilegovebtas, Au 6 Xiov): & 
dè trav xAngınöv TOD rergiepyeiov Ovuusresgov ray foypuoròv tig &x- 
táxtov taurng svvddov Kertiag è péyus ÉxxAnowéoyne (6 xal ovyyou- 
eds ¿E évrodijg tod xegl rod dpiov Mdgxov ovvodızod yoduuarog), 
Tadving è uéyes xemuueroros, Tedopios è Aoyodéryg, Kovoravrivos 
6 depegsvödgrog, ‘loévynse à Grue, 'Imdvung è xowrouxogroléguoe, 

pp 
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‘O & Mixgoudvng Kúgidios uovéous Ev Ti ation rod bolou 
Adavasiov tod 'Adovírov (1759— 1810), cvyyoupeds xo1iüv ¿uuérgov 
dvexdórov pipiiov, ovvéraker idler sig rdv üyıov Mägxov Gouerieo 
énolov®ler, ris Ebploxeran zerpdypapog itt Ev th Pipliodyjxyn ris 

signuérns Aavas.*) 
Nixddnuos 6 “Ayıogelrng, hyınauevog avo xal yumarbg Peoddyos, 

da moorgorig 'Aduvaclov rod Iaolov ovvératey deciros Eregev &ouu- 
| tv dxohovblav®), Arig «al ovvodixt Sumyvooe eeruxddy rd xQd- 
N rov dv Kadısı ¿ve 1834-0" elvaı dè ofusgor ds du tovrov i póvy dv 
| zero. Tig exddosae rubras À Émyoup Eye otras’ „Arolovdie | 

Tod év ‘Aploig Harods iuov | Mágxov | "Aoxıemioxönov ‘Epéoov rod 
Edyevızod. | “Hug xomdeioa ply vid Nizodijuov tod *ADovirov, | 
éxPeognPeion dì bad | N. Aoyádov, | Nov xgdrov Tóxog éxdidoree 
apa rod Ilevooıwrdrov |"Apyıuavögirov, xvefov Zauowÿi rod ‘Ayio- 
tuplrov. | "Adela rod Ilavaeyrorárov xal Xoporárov Olxovusrızod 
Hergıdoyov | xvglov xveíov Kovoravriov, tod Bufavriov. | "Ev TO tig 
Kovórevemwovaóleos Herorcoyuó Tuxoygapete. | 1834.“ Mixobv 4-0v, 
ociídes s 4-33. "Ev 16 Pifilo roúro vxdoye meüror à tod Aoyédov 
aóloyos, site Ev Erlyoouua rod abrod sls tov Äyıov Mägxov nal Ev 
Eregov eig tòv ubróv, xombiv bad Tenyoglov tod Zrovdlrov. Merd 
dè ro xeluevov vie dxodovdiag úxdoye (6. 21—29) y „owvodırn 
daópuos meo. vie úyiórgros Múgxov rod ’Epkoov, év elds Emiororng 
yevouévn nai dxooradeion sig vv vijoov Kepaddyviay ware ro epid” 
Frog“ wet’ iv orígor tivis mods thy Magxow, nomdevreg xo 
Ozodógov tod "Ayaldtavod megi rd uécov tod 15-0v al@vos. "Exrög 
ris ¿xdócsog ravryg yivooxouer iueis Eréguv ysvouévmr bad rod 
paxcoiov “dAyatayyéhov untooxolirov ‘Egpéoou frs oxúuaros odo 
Lov pio tiv ¿Eng émypapiv sg Axolovdia | Tod Ev ‘Aydorg Targdz 
iuòv | Mdgxov | *Apyiexioxóxov 'Eptoov Edyevinod uta. —— — | Nov 
Dl éxdidorau dardi rod Zeß, Myreorod(rov "Epésov Kvpiov | "Ayu- 
Dayy£hov tod Méyvyros. | "Ev Euvgvy | rdxorg ,Zubgugs” | 18744 
Zeilösg 58. "Ev ti #déoer cairn zQooerePyoav ature xpdg tov Éyiov 
Magzov „ueyalvvdgie* rod zoımrod “Hite Tavradidov (0. 45—46) zei 
Ev tod paxeotov éxdérov ,tyxauov odg tov Ev üyloıs Méoxov tov 
"Epéoov xgdedgov (6, 31—34). 

Kari rdv xgeopiregov Kovoravrivov Olxovóuov*) 6 xegt tò 1814-0v 
Erog unrgomoiting Didadsehpelag Tepouja elye ovvitéon Eréguv zig tov 

1) Alefdvdgov E. Acvotbrou Bioygapie Kvgitiov Aaugrdtov ly ri "Edna 
astixf ‘Aln@eig, Tlepiodog 2-«, répog 4-09, 1887, 0. 114—121, 

2) Ninodrjuov Dvvekegrorris* doa annelocıw auúrod de rÿ 19-7 "Iavovegiov. 
8) Tú cofópeva tunkyormorind cv}ygGupara, a. 560, 

! 



"A, Moradóxovios-Kepapeds: Maguos 6 Ebysvinós 69 

&yıov Maguov dxolovbiav, Sres dixo. arusgov uévez éyvoaros. ‘O Oi- 

xovópos ¿vaupifólos Da sdev adri yst0droapov rag” adie tH ovv- 
réxtn Tapouri. 

“Ere 1850-8 ddeía rod nargıapyeiov duvéraker 6 Tore ’Apyvpov- 
aóleoos Erionoros Zepapelu 5 Bubdvriog xouviv dauarızıv dxoAovdiav 
alg rods éyiovs Dorıov narpıdoynv, Mägxov ’Epeoov na) Tenyóprov 

@scdalovixns iv è Zepapelu ovveidıte và wald 17 2-4 Kuoiaxi] tev 
vyoredv év tO vad tHv Teraoviwov. Tüg dxoAovdiag tavtne To 

xpurórvxov otero dv ti Aúroxp. Anuocia Pifirod xy ITergoviólsog 

(¿q19. 629), ovvlararar 8 Ex dsdidav y + 26 zul péoer tiv ¿Eng Emi- 
yoagry: „AroAovdle [epa Tüv Ev éyloig xatéowv judy xa) apoudyov 

tig Ooftodotlas xal óuoldoyyróv Darivv xeroipyov Kxólewog rod 
doporérov, Mapxov deqiemoxóxov *Eqpégov tod Evyevixod xa) Lon- 
poglov doxemoxémov Oecoalovíxys tod chaps, poldouévo tí dev- 
rege Kvguaxi tav vyoreióv ddeía rg tod Xguorod MeydAns ExxAr- 

Glas’ ovvspmviohelsn ¿E doyuorlgwv ris ’ExxAnotas Úuvov xal avv- 

rayDeïion Und tod Emiondnov *Apyvpovadleos Zepagelu rod Bufavríov. 
"Ev Teraovioıg av. 1850.“ 

’Eoydın St art qpoovodoyixny seedy douatixy mods rov &yiov 
Mägxov dxolovdía iver % Tod wovazyod Kalliorou Blaorod, dis &you 

todde éxrunodeiou" xmeol e iueig Empapperevdnusv éxtrev@g ev tí 
Byzantinische Zeitschrift, r. 9, oeA. 556—559. 

"Ev Ilergovnöäsı, 20 Magriov 1901. 

"A. Maxradórovios-Keqapevs. 



Zu den Dokumenten des Gottesmutter-Klosters 

in Makedonien.') 

Mit Fleifs und Scharfsinn behandelt Hr. Petit in seinem lehrreichen 

Buche verschiedene griech. Dokumente (aus der Zeit der Könige Alexios 
und Manuel Komnenos), welche sich alle auf das verfallene Kloster 
@cordxov ris Edsoveng, in der Nähe von Ergovuxirte (B. Z. III S. 288), 
beziehen. Die Schriftstücke werden hier gröfstenteils zum ersten Male 
herausgegeben, und zwar nicht nach dem Codex des Iwiron-Klosters 
selbst, sondern nach einem, sicherlich schlechten, Apographon desselben 

von Miller (A), welches mit einigen Randnotizen in einem Parisinus (M), 
Nr. 1222 (bei Omont IV p. 399), erhalten ist. Für die kritische Her- 

stellung der Millerschen Kopie hat durch Privatmitteilungen Hr. Kurtz 
sehr viel geleistet; ich erlaube mir folgende Nachträge. 

8. 29,9: didœa voig povazoîs xel nagoixwmy Ebxovossiav ¿levbé- 
Quv xa) dred@ov pire ordoers lölag éyévrov wire Önuorsikaı mQov- 

TOXELUEVOD. 

Wohl aber droorassız (32, 23 undì oixsiag Eyovres brroord- 

asıs, 35, 1 ur Exovrag oixeiac dnoorédeic) und Önuoriish—= Ôn- 

wooıaxoig rédeoe (oder dquociexd réder?, 36, 16 ôpeilovrag EE- 
xovodEVE Dar — And te — tédovg Önuocıaxod xal — Önuodiexäis 
ovveropogis). 

40, 22: Aiéogetar yapdpıov ris povis rd xéroer tod fadéos 

$uaxos, ¿vda xal dodg....torarar, Ev d xal oravods éyxexélantar 
mao Nur. 

Die Anmerkung lautet: „Seüg x0v N° ısrareı cod. M: xovrA... 

xovri [!] U [= Uspenskij]. Peut-être: dois xovrög (= uxpds) malus. 
Le 4 de xov™ paraît être un simple signe d'abréviation. Kurtz“; 

wahrscheinlich: dede xovrds wAnalov Totoro; 42, 17: od rinocov 

xal devs qauados dads Toraras. 

1) L. Petit, Le Monastére de Notre-Dame de Pitié en Macédoine. Sofia 1900. 

S.-A. aus den ,,Izvjestija‘ des russ. archaeolog. Instituts in Kpel Band 6 (1900) 
1—153. 

















78 1. Abteil. 4. Iluxadóxovios-Kequuers: Zvvodınn xe@bis Temeylov Zupıllvov 

Soa piper sig ypiarıavın)v xardaracív te xal osuvongpeneiav“. Eiye 
td „umvl "Angcdio ivdrarióvos 9 dud yergdg tod Gyiorérou xatel- 

&gyov Mıyanı roù ’Ayyidiov*) xal tiv did xnood avvidy opoayida. 
Taira nagexBindévra dad tv fuegnoicav ovvodızav nagaanweaosav 

xal rh bxoyoaph xal dpouyide rod tiuvordrov qapropúdaxos tig «yu 

tárys Meyding tod Osov ’ExxAnotas xvpov Edvoradiov rod Xavrenvod 

Peforodévia éxeddOy unvi xal ivdıravı cols rpopepoaupivors, Eres 
sy (= 1191). ‘H vxoyçapf" „O yaotopvdak ris dyiorérns MepdAns 

’Exxinoiug Evorábios è Xavrenvós. Elye xa) fovidav wor ßölvnv 

dxqopgquévav Ev pry tH Evil pepe Eyovoav tv dpiav Osoróxov, Eyadp- 
diov pepovoav tiv Xouoróv, dv Où tH Ergo pesos (Ta) yoduuare 
teure‘ „Ilavrdg, advayve, rerparnolov fvov | yapropviaxa Xavrgnvòov 

Edorddov". hi 

Ev Ilevgovmdier, 2 'Angıkiov 1901. 

"A. Haxaddxovioc-Kegapetc. 

1) ‘Iegocod. xarerdezou éxsivov Miz. rod ’Ayyıalov. 
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Teitov, &ovvrakia ouvéyovre xa) tà „Eereivo— xaıvdv, bros — 
ovvige—ovv£önoev“, tò dì mvevparinos Gvriudyera th SAN év- 
vota xal &llog xa) dia tà impepópeva „eis Adelpixiv cuvijpe oyéouv 
Tad oouara tovrav“. dv’ ¿log diapdgov dvanimoboeus 6 vods 

Exkduneı OXpéoraros: 
éxsivo dè névin xavvdv, Bros mori [el ui) omwalrıxös deopos 

Ovyyevelas — eig ddelqpiuÿv cvvijpe ogéouv tà oœuara tovrov, Pepuos 

¿03 Ó pos Xootòv adrods — del pixóregov — Ovveönder. 

Téragrov, tacite dimetmoupev in ro Peopós. 

Iléuntov, yivdoxopev ulv jets Tv omavınrdıyv qoñow tod 

óiuaros ¿xoxalúxto Ev th Onuacía tod „navreiäg xadvata, 
elxdfopev 0” Sums pera xdcióryg midavórnros Sr 6 nadie exer vo 

Enıxakörtovoer. 
2,17 Kal xeol yrv ubv Övreg Exe Eniorol tvecvverg xal Baor- 

dedo é¿rúpyavov, ag toy pófov tovtav drossıdusvor, xal move 

Exelvov (ÖL) peraorávres, Sv éxddovv xal mod tod rédovs, Eydw- 

tóregos Evuncor xareorddyoav —, Ev Avdpmnoıg rowrov lodyyedos 
wel |naAıv] dyyélous viv ¿vbeóraros. 

'Avexinoúcauev toy éxpuévra dì ovvdeopor. 
‘Avi rod [rdv] rporeívopev to [Ev] Y uäAlov tà [Ev vois]. 
2, 20 “de (sc. Tounetodvra xal XaAdiav) xal xedotev obang 

éEupérovs dvexattev Ev te Vé[govs] xa) doeav xedou xal dépov 
avsvcs: — odror xal xepifojrovs Ev xóleow avidertav. 

‘End tò Dégog yivwoxera tv recodpmv HEaY pia odon, 
Vectqousy ques to [9 Jose. Locum communem ¿xovoww of Xguoriavol 

Broyecpos evOds dv dexi Tod avróv Adyou tiv HEoıv rig xareidog 
TOv ¿yxoprafopévov éyiov Y Bios dxoder cvyvdtata ¿Emiperos. 

3, 17 ‘Exel dè todg obra uty [epús xar” Cupa xareddog obra dè 
d'évous mepudetiov xal ratoàg tiuias — ed Exovtag xadvrebdev xal de- 
Ocancdovg xar” éxelvo xargod TOV yvixaöra Xorotiavov zul Övrag xal 
Rurvrazod pig diaxpovitopevovs odx slxdg y tad uódiov xpuntecdas 
xed Vis elegiorm weer xal Speor xa) onydaiowg xal taig dxaig tig 

FÜR ovpradvateoda., Gras un duderveov q rd xaddv xal yîjs tots 
Alona dvexiuuxrov, oddé ye tog obra fioòv éxavyonuevovs xal 
CTP AT rorovrotpirms draßımvaı xad toùs Aoınodg A6yors Gua nai 

Tokay avaneıdovrag ¿Edw iv tag méyag dadiögäva tod xovy- 
COD, wiry «yepacrov peivy To xatopdovnevov wg un Toüro Adyots 
morgen voptpow 4014080. Obxovv 000’ ¿v tovrous dildos 

Uunfifyxsv obre yao eig &xav 5 paivor xarexovpy Adzvos 068° 

CE FOR yaavede exadipOy obre ww 1d megupavts xal odpáviov 
FUreoniathy moditevua, 606 pévro ye mpolbvia teure, ruda poli 

















76 I. Abteilung 

Tlérgov, tod Tuedixiov Todrvov, zagıorautvav sei Deopileorárov 
ösororixöv dgybvrov. 

Toiles xul Ev Orexóvors relodse 1) uerguörng judo Enge évéovs 
tov vie ua ques Delag ual legäg ovvddov, ¿ori 0 bre zei ¿muoxó- 

mov, nafaivouévous xal ulriouévova tweg tOV tai oréveoxmylous 
merpiegyixoig Bela reuévy dveyergóveos al oeuweia tovtois émouv- 
OTÓVTOV, dg wh doeozopevovg éxl ubvors tovtos tò TOD nate xetpode 
dyiorárov zul olsovpevizod mateidezou kvapkgesder Övoud, did xed 
freon eburioue dveyelgovres Ev te mapalavoíors moousteloıg zul Exe. 
pois Äxımijroıg 6awooov wbrois diapégover, sa) dÉLoivies zul rabra 

zergreggınd elvar zul Alysodaı xed rd rod xere zuıgodg éyiorérou rarpı- 
dgyov Övoue xl Ev abrois dvaptgeodeı, zul tods leoñotar dt Deion- 
tag év role rorovrors Ebxrmoloıg xel rag [Aaornglovg edyèe évuxéumev 
péliovras TO tev biav O: xag’ Gv ebvrol Povdovrar doyısgeom rd 
tig leomovvns yoloua Ödysadeı, Gg Evreditev roda épyogious doyregsts 
orsvozwgelsder iv rats drepegovourg évogiarg reis sat’ abrods kyıw- 
tate exndyolag, gumdcaróveoda Où roda Boor Bovlovre xgopdse rod 
dal oravpornyloig wergiegyızoig Guvoriv oeuvel« ro uty doxelw, Ge 
quow, éxl tud vis mergiepginng nal Delug pepaderdentog, th dè dAn- 
Dela ext 16 dvexcoxomjrovg pévem abrodz, bog dv édéloor re xoldd 

zal bros Povdovtae péosotur. Taira uty obv xal Erega rá rovrorg 
ovvodd Asyovrwv rıvav [sgurárov dpytegéov dxpomuévy i werguieng 
fuor, bg dvarégm dreiinarar, Übıza mdoyew ¿leyes tovrovs, el ye Témy 
Exe, bg abrol pact, re vis dpmpiiosog' Evreii) yoo xAnoopogtay où- 
dixo zeol rovrov Epôacs oxysiv. ‘Exel dt ele rdv mepionrov rodrov 
dx Podvov ris ayıordeng doyıerısxorjs Kavorarrivouxdiews, Neag 
“Powys, ia!) xe xovòg dimyovulvar tov adrüv adhw évredi aÄngo- 

pogíaw Eußev i) werguörng juov epl rv noAldxız xal apórepo» ug 
tov lepordrov doyuepéov dinyovuévor, bs évorépo disliyxtar, ybdd- 
2906 yvóuy Tov ¿vóquovvrov [egurérov &oyısglov bröurnue ovvo- 
due dxrebivar xEguapody tod Aoımod Tv cddapéro pvoun roAum- 
pévqu map tivaov évetloyor taúrqv mgüfıv‘ dv uovo pag role éml 
sraveomyylors meroreggizoîg aveyecgouévorg lepoîg teuéveciv dvepepe- 
ota Tb TOD xard xcgods dyımrdrov rergrdpyov Övoue apoorárres zul 
diopiterar® GARG xd rode lsplodtar példovras xal Deiav?) lsporede- 
otiuv tehtiv dv toîs Gveu Grevgormylor raroreozuobv”) dveyergouevorg 
eduryolorg ragà tod xard yoguv doxEegtas yxerporovetadar, xal rd adbrod 
Ev tovrois dvapégay dvoua zul tè mag abrov dpeddueva didocda 

1) Xouer. rel ic. 2) Xopar. tiv Peiav. 
3) Xouar. cravgornylov murgraeoginoì, 





78 1. Abteil. ‘4. Ilaxradóxovios-Kequpers: Svvodixy metis Tewpylov Ziprlivov 

Soa péger els yororiavixoy xardoracív te xal ceuvonginerav. Eiye 
TO ,uqvi "Anglia ivdixti@vog 9 dud gerods tod dpiuwrárov mareL- 
deyov Migomi Tod "Ayydiov') xal tiv did xnood sumjiyn opoxyiôax. 
Tadra nopsnßAndevre and av huepyolov svvodixdey nagaanueacsav 
xa ch Sxovyeaph xa) opoayids rod rıuumrerov yapropélaxog Tic «pio 

terne Meydins rod sod ’Exxinoiag xvooò Evoradiov tod Xavrenvod 

BeBaroBevra Enedbdn unvi xal ivdırnavı rots moopeyoaumevors, ¿res 
sy (= 1191). ‘H Önoygapi' „O yapropviak ris dyrordrys Meyding 

Ennimoiag Evoradıog 6 Xavronvds. Eize xa) fovidav podifdivav 
dxpopquevav Ev lv To Evl péges Exovoay tiv dpiav Osoróxov, Eyadp- 
dıov péoovéav tiv Xoratdv, Ev dt tH Eco pége (Ta) podppara 
tabra* „Ilavrög, névayve, neıparnpiov Gvou | gagropélaxa Xavronvov 

Eödoradhov“. * 

Ev Ilergovndisı, 2 ’Anpıklov 1901. 

"A. IMaxadóxrovios- Kepapedvs. 

1) Iegoco4. wargudezou éxeivov Miz. tod Ayyidiow. 

































92 I. Abteilung 

dl nv qopate roy Muyaÿl EpyaniAmoavısg tor 
thy Öekıdv. 

Oùdìv Evvoodusv xa) yodpopev: 
nodorativ: i dt (sc. modoratis) hy qaudte ror 

Cavtag etc. 

46, 25 Tetra elonudros abroö, tüv TGV 1 

onodusvov apooiéve, tH «pim xal date rod érBor. 

xetevovta, of roddol ray év®gorov elaelr. 

xal &poocvyns È Aéyouaiv où ovvixucı“ xal ds ..! 
fiuuore xal ddixiav eig tog EAdAnoe, Ov fus, ix. 
Tig ovyywenoeng xal un broorito leave tr 

Ovdiv ovvisusv xa) yodpouev: 

xaSixerevovra „Ol mollo. trav dvdon. 

éyoouxiag — od ovvijxacc. 
Todpe „di buds [xerevovras ruyéro etc. o 
49,30 dHiarervopévov tov peyav ldeiv der “a 

pati Avrovpévor xadıjuevov xal tiv zug: Mn 
gelocviu Honveliv. re. 

‘H dxapéuparos Bonvetv ovvraxréa 1 (dr _ 
peraysveotioore Ov;youpedor xel To dımynuaro;“ 

pidivo i Towst) Tod óúuaros 600 ovùvrabie) 

tsoudorvo Troofıyun Ealsıarea. Tod abrò « | 

xel «idazod moddazod: 43, 20—30, rapadeiyuer - 

50, 11 Jdxgvov Üuvoız xegcouvter 

avauitavtes. 

50, 14 Avros forw 6 naıdevov xal m 
"Abia nagarrioÿoews 1) Avveuntwarg (dew 

api idoopa) mods Tv deyalav rmaporui: 
50, 28 Kararocóver (sc. è Soevparoveyi. 

xautevvateL toy tégayor, Torio. trav áveuo. 

Tis Baddrrys, ta orryyodvra mAoic 

nuerégav dicrogduever adré, alolova rut, 
Ovderegov ¿vvoobuev, obre Ste 6 ceri 

obre Bre muguoxevdter te mola, xal yoépou 

Acrtys Tú — mAoîa mapgucxeudéer 4 

Eruyyavev «XÁOTOS TOV OLTNYÓV UN x 

adria. 

51, 22 ’Evraöde uly tig os meow, 
éxetdev OF pediorauévovs TOÓV dreievrijr 
uerdgovg yevéo®er eiddaoor. 

’Avri tod ¿xeidev youxréov tò ¿xeto: 



= Zur mm unten hist. imperii Trapezuntini, I 95 

— ame e or 6 Buoidevs, ovdelg &Alog, Gore 

EE m SK Tod (sc. Tod Öpdxovrog) xal odvante 
turn x = ee 

beszwom. + — e “0 x0) (xatà) téyos? 
crt: wen. a: E noel xal sis zeipas adr® eyyerorter 

Fes ta Daduara. 
Ter em un, 

zur. n ir -- Fenysqvos, Ev lepedor xel povoredxoig 0s- 
Di. i mx + Quäc] xardeías elg Uxgov ednhaxds tig TE 

Tupac = u u ic, è Xioviddne xulodusvos' <Ùs) xoootater 

fore: Seems uc IPEXOVOY Ömpopopig, ÉTECXEUUÉVOS tiv viv 
Jess: mean = ıdlav. 

DUI Beer = . tavdytov nea? puig” bg dirroyedpruc, dvamıy- 
Gear - 

yovasvor SO > _ x (tig) Kovoravrívov. 
Del Zi - ro rg" 84,24 „eis rv Kovoravtivov éxave- 

SGusstraszage: am: - Le. 
wi die 1 ¡¡ad0v faloav ti) zoos tod EAuiov; 

To der …laov — dafiov xal disipas rag mAnyds“' 

di pez Jo:.. 1 púpavo), 
mus] dpr - io tóv Oavudrov 6 Adyog fBadiféro xal 

2.5 I- 
fem er - | dè Adyog nai Ep’ Erepov dieor Fadpa 

Toce rue óqua“: 86,14 ,¿m' údda dè xpo- 
hu ser. dj teg Avdyan ERS Ev oÜto 

HA 

es. ov xaxo00Ewv avdo@v Exeivav éviovs 
' : tovtoug Ev vi toredty Dela povi. 

Vi técavtas (dpaoay tiv broorıyunv). 

Tu waig el duov «pedos dpoortovs 
; \ INGE RER srauntber nal TOOVDTOV ¿méd yxew «dT® Tüg 

ug aluérov xpovvndov xatà tod édépous 

op ve, €& Me ¿Eaprydroovre al wiriarıxal 

ug (Emidels — nAjkuz — xarevepuov — 

UW yA yyatz—ápoprrors“(rod3 to xuruıxieı). 

ag Exeivovz Exduup divas nal déer inpoivas 

y pépav sivas xul tods ody avro púprvpas 
7 Ouvauévovz noLsiv. 

‘onincer TO Ovvapevovs MOLEiv 

Torre 1) arapiuparos elvas 







% 5 

“Taoarevouer int è dir: Crézro ir 16 zodi ve Zesziv art rot 

év curó iow? xaudvor zizein 1, ovrreds: dyer: ¿xro ehem dra 

zei jrgdiscı zei aizeir Era tor Cywr Eiyirıor sièges mi rots 

uégrrpcz se sirci uezéiors zei sc. eircı dvrcairorz [= vois 

zei diveoda: ue;cic: drransız“. 
12,9 Tegi Gy of ixxsreogo: zx: idpascr ixewais 
12.17 Qe zei mx Giizor turis eizorro, Exedyamee id wi zuge 

2044012 to ri: Cgoric: fxovorci wei die Havucro; Ey. 
"Hxovoro? 

12,25 Try ägılv darrdcrero wi tiv cirier di ir air 

xupejévovio" tv di ur ri {ivogxiriov E(XOFTOV. 5 zagsrem CR 
toîz z00iv ¿xvidoiro trot IPUEBTÓTO?. 

Toëge zyırasazıv. 

14,15 22 eiodev ir Elia: zoidv. 

Tocge xorziv. 

14.24 "Eoz Gv ürendo; 4 zeineroz Zyezora. 

av. 7 — AG bua? mi 71.25 „Anz ar — séur xcréieÿs 

14,26 "Edsdiesev di 20216. igopsusroı quisxe. 

"Azoxiívo uëiior ez mr Caodoiir ti: taosry: 

16,2 Tò — ucorvoi Er; ario reyyerar éuoio;otuer ¡dior zcr- 

TO: TOY zpodezunrov “THY Ip0CcipeGLY, i ‘TÔT: xpodezosirar 

riv dvveur. 

"Avsv rovi? tivo: GVEA, QOS: just: cuozozotuer dti drozi- 

402 xureiuußevousr ty qopíor. 

16, 25 Kei ..ovx óvera ciror: 6 Kúgioz" dard: of Eden 

gérrovoiv. odi arrncei xe. GoOrpía oîx ¿or ir 16 GI ciròr. 

Kai ai ¿e ovdi Gvryo: siiruuéve, sidir Ex rot pogior 

rod david 93, 7 Kal sizov. Dix üwercı Kvgoz ot dé oversees è 

Guz 16 "laxap”. 
11,13 Tay ayigo zei uexcploy éycOdv chido. 

IV. Zrirovi: derucrov, 622. T3—136. 

7%, 1 ‘Apiéze zai yuiv wiv énorioe 16 20,0 LOruEros té 

Suvuuta, Gre die ro 24702 zei tor Torto: éxoueror iu; pa. Cilia 

te dì xui ive pi, toiz Expovuévoz ¿a autor dieroziduer xOAÉULO> 
709 daouïz xôguz Auzor. G2 tz Egn tov Icrucsior crópor . zei 

roëro fd, Gvvdeuéro:, O3 jéyouare, O2 zei aoc? cpezeiy 16 deu 

Auer. G4A' 0 20903 6 2903 Tov — Eryévior. gourv ti: eicéri roirer 
opuî,z Erieiz. zei Eq" Erepa Butuure tir zoodvuier éxri;e;er ini Japeir. 

H ovvrakiz eye: „nuiv wiv lxotiout — noruéroi: rà 

davuara —xui trotto ¡dx GvrPeuévorz—ài è 16803 —gourr 













102 1. Abt. II. N Jlaxcyeweyiov: dtogfacets eig Fontes hist. imp. Trapezuntini, I 

yeapas fuaprquévas xal 3 véas édvapéçous. Tabra advra xal dida 
10% dv tH Pifliapico “fuiv ob tò bvoua „Dorlov xarerégzov 

a&véndotog OpıAla na éxdedouévar ’Enıoroial“ (Ev Tepyéorn 
1900), xal dy dv 16 devréoo adrod uépa 04. 17—22. 

B') To viv di) óndtv neol ris ueréoas dvrıßoAnjg (Kollation)!) 
tod xbdixos vis uovÿs tay ’Ißigav Exe. Ev ¿avrá rov 16yov rdv B', 
rdv oxovdalov ody focov tod A’, Ov dv éAmitouev Bre è xbdié Tic 
uovÿg tod «piov Aovvoiou expels avufindnoduevos dep díoeras 

éuredov avros ¿vias tev eig tè Toaxefouvriuxà Keiueva Ev roig Eu- 
noo0dEV yevouévor ty muov diapfdcewmv, od why dAAd xal EAlag 

véas pompas Eyav. OÙ üvdgmnoı xAïgov Exopev tò duagravewv, dvandp- 
raros dì uôvog 6 Beds xal y dite abrod. 

"Ev @ecoalovixn. Méteog N. Hanayewgyiov. 

1) Avangıß) Kea tà 4d rod pilou A. Heisenberg, Byz. Z. X (1901) 388, 

yeyecuuéva: „Der zweite Teil der Schrift enthält eine Reihe von neuen Ver- 
besserungen [sic] zu der bekannten Ausgabe der Briefe des Photios von 
A. Papadopulos-Kerameus“. — ’Ev ragddo, Ev 054. 5 yodpe „Evogävreg 
¿xeibev” drıl Toy „Evopmwreg, Ensidev“. 





104 I. Abteilung. IT. N. Ilanaysweyiov: ‘Axd rod Baoulixod oexgérov 

elxiov drouapgrupet xa) rd lyvoyoépmux tod x. ZirepyioyAldov Ea 
néons dupıßoilug naraleixe. 

‘H xagovoía toa tod B yoduuaros % évavrlppntos nette, vopito, 

advra Ste KAN ves Entrée dvayvacıs Ev tH wovoypduuer Ev ply 
TS uéoo (xéro) Eyouev tè yoéuuara A xel A, TU: dpiorepä dl tà 
O, B, A: detta dì rà d, T, E —xai E, P. IIpdg civ dvayvaoın „And 
tod Baorlixod dexpérou“ ypeia Aulv rod yeduparog | à dv &ayaım 
dvdyxy Ögıoreov Ev toig duo xadérors oxéleov. 

"Edy © Eu) dvayvaaıs xpd7 dopadys, tiv dpogumv mods Tadınv 
Edaxev (ôuoloynréov) adi 6 x. Iluxadóxovioz Snag xal ¿vravda 
dead dAn97 elnov 6 noumrie Ev te dv’ ¿oyopévo xai te x00 
8 rod Evönoev, | ôxxog xéodos En“. 

Kol to ¿ml rod érépou trav Eayiov (rod RN povo- 
yocuuarog % dvdyvacıs (KWNCTANTINOY) zoo x. ITaradorovAov 
div gaiveraı quiv Peßaie. Tlugeryonos Où xal tà ¿Eng è x. Ilanadd- 

moviog: 4... @G qatvera, bxéorn popav Ex ngoorgißüg, dıdu M ¿E 

avrod mopıbouevn éx yoau. 300, 80 Aitoa siver doxodvrag élapoo- 

téga tig nagadedeyueryns ro oradulov div eivaı BeBlapuévov, dEsppún 

0 ¿E adroò udvov EAdyıorov nai lemrórarov pépog Tod égyvoov rob 
év 19 yodunerı A, ws xal Ev rh eluóm brednidoauev. 

‘Ev Oso000lovixy. I. N. Haxayswgyiov. 





106 I. Abteilung 

pone. Essi sono tutti di prima mamo e portano una numerazione 
progressiva, che serve di richinmo pel testo. Con segni diversi sono 
invece indicate altre note marginali che contengono o correzioni o inte- 
grazioni del testo, o citazioni di luoghi paralleli. Di seconda mano 
sono poche note giustaposte senza segni speciali ni passi, cui si 
riferiscono: esse derivano verosimilmente da un possessore del mano- 
scritto che ha fatto tali postille per proprio conto e per propria utilità: 
ad es° Kaigıov (ad D. 39, 2. 27): Kr aa” (yorowov mdvv: ad C, 8, 
10, 4): XY o (n XY (Xorjosuov = onusívoa Xorjowior) in più luoghi: 
ví tori Adanog (ad fr. 1 $ 4 D. 43, 14), L’ esempio più cospieno di tali 
note secondarie è quello riferentesi a D. 39, 3, 2, 1 .Üroxetuevor év- 
radia ui) tov Dia vorjone, ¿dde row dovdela brroxstpevov*. — Gli scolii 
di prima mano sono distribuiti nei due margini orizzontali: secondo la 
loro maggiore o minore abbondanza, rimane spazio più o meno largo 
riserbato al testo, Inoltre essi occupano i due margini verticali; ma 
con questo di particolare, che uno di essi (ordinariamente il sinistro, 
ma non costantemente: v. p. 45. 53. 55. 71. 73. 157. 163) è occupato 
dagli indici, somme e relative xaguypaper e |’ altro è riserbato a quelle 
pur antiche note e richiami di diversa natura, a cui abbiamo accennato, 
— Gli scolii relativi alle costituzioni del Codice portano spesso I’ indi. 
cazione delle elaborazioni da cui sono tratti (Teodoro e Isidoro): una 
volta si cita il xarè xódug (Taleleo: e. 4 C. 3, 44). Invece quelli di 
relativi al testo dei Digesti (tratti dalla elaborazione de Doroteo!) e 
dalle paragrafi dell’ Anonimo) non portano veruna indicazione della 
origine loro. Anche negli scolii del libro cinquantesimo nono non 
appare traccia dell’ indice dello Stefano. 

4. Le costituzioni sono riferite senza veruna menzione degli impe- 
ratori, da cui derivano; mentre i passi del Digesto portano l' indicazione 
dei loro autori in lettere latine unciali, ma con desinenza greca: ordi- 
nariamente al genitivo: GAIU: PAULU : AFRICANU : IABOLENU : 
TULIANU : SCAEBOLA. — ULPIANU si trova (fr. 11 D. 43, 24): ma 
di solito questo frequentissimo nome è abbreviato (Ulpi.). — L' IDEM 
è conservato tal quale: inoltre in alcuni passi è mantenuto il nomi- 
nativo (fr. 12 D, 39, 3 PAULU": fr. 13 GAI°: fr. 13 PAUL?) — Invece 
i nomi degli autori riferiti nel testo (e conservati solo nell’ indice 
doroteano riprodotto negli scolii) sono in caratteri greci e in piena 
forma greca (/ovAsavds* xeo[o]iov* vegdriog etc.): Y unica eccezione, 

1) A questa si riconduce anche l' osservazione ad fr. 1 $ 29 D. 48, 20: 
smedonertai Er [6] mâdret al Porboov[u] n{occ:oc6çwr]" — La somma accolta nel 
testo non fa parola che di „eredi* e ,compratori“, 





108 I. Abteilung. C. Ferrini: Di un nuovo palinsesto dei Basilici 

dei Basilici, colla indicazione del loro contenuto, sia rispetto ai Basilici, 
sia rispetto alle fonti giustinianee: 

p 1 Bas. LVII, 10 Dig. 39, 2 
p. 2 LVII, 10 89,3 
p 3 LVII, 10 39, 2 
p 4 LVII, 10 39, 2 
p. 29 LVII, 11 Cod. 8, 10 
p. 30 LVII, 10 fin. 11 in. Dig. 89, 2 e Cod. 8, 10 

p. 31 LVII, 11 Cod. 8, 10 
p. 32 LVII, 11 8, 10 

8, 10. Nov. 68 

p. 33 LVI, 11 fin. 12 in. Nov. 63. 165. Nov. Leonis 71. Cod. 8, 11 
p. 34 LVII, 12 Cod. 8,11 
p. 37 LVII, 13 Dig. 39, 3 
p. 38 LVII, 13 39, 3 
p. 39 LVII, 18 39, 3 
p. 40 LVII, 18 39, 3 
p. 43 LVII, 12 fin. 13 in. Cod. 8,11.8,12. Dig. 89, 3 
p. 44 LVII, 13 Dig. 39, 8 
p. 45 LVII, 13 39, 3 
p. 46 LVII, 13 39, 3 
p. 47 LVII, 18 fin. 14 in. 39,8.43,1 
p. 48 LVII, 14 43,1 
p. 53 LVII, 22 fin. 23 in. 43, 28 . 43, 24 
p. 54 LVII, 23 43, 24 
p. 55 LVII, 23 43, 24 
p. 56 LVII, 23 43, 24 
p. 57 LVITI, 28 43, 24 
p. 58 LVII, 23 43, 24 
p. 59 LVII, 23 43, 24 

p. 60 LVII, 23 43, 24 
p. 71 LVII, 16 43, 12 . 43, 13 
p. 72 LVII, 16 43, 18. 43, 14 
p. 73 LVII, 20 43, 20 
p. 74 LVII, 20 43, 20 
p. 157 LIX, 1 11,7 
p. 158 LIX, 1 11,7 
p. 163 LIX, 3 fin. 4 in. 11,8. Cod. 3, 44 
p. 164 LIX, 8 Cod. 3, 44 

Di questi titoli dei Basilici molti sono conservati in misura abbastanza 
notevole; completo è però solamente il titolo XII° del libro LVII. 

Milano. C. Ferrini. 
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Europa nach Sardis“ (also nach Asien), sondern zunächst „von Europa 
nach Griechenland“ und Thrakien, wie es folgende Stelle in einem 
Briefe an den Metropolit selbst (er hiefs Andronikos und verweilte 
damals in Italien), p. 176 (epist. CCXV 52), beweist: ZU dì xór dv 
éx vis Evoonns dväidns nt 19 v 'ElAdôa; né dv dl xal ro 

Oodxyv dieltàv tòv 'EAANonovrov diaxepdoys xal civ dom ’dolav 
xaridng; — el uf te epa tod dégog xal rijg rod xdAtuatog depopás 
zagnAidydng ai Irahixds diadéyn xal dovvidos xal dtt ulv ylao- 
cas Bogs drt Où dispunveveis; Tovrov ydo adr68s (in Italien), doxó, 
THERMELPODOL. 

Saloniki. P. N. Papageorgiu. 

Zu B. 2. VII 587. 

Während Correra die Byz. Z. VII 30 abgebildete Inschrift ge- 
lesen hatte: 

Avorxodoundn y xvel|yoxo[c]a (statt zvuoyorowra) abra e] y[¿a?] 
mods tatecog Ilavdov | Lovddiavov xt Dydixov | ris Koons tavrns 

stellte ich VII 336 folgende Lesung auf: 
’AvouxodouYon % mvoloroyıja airy dKd) | xgoordkems Ilavlov| 

Lovidsavod xt PrAixov (xepalixod ganz richtig Hr. Kubitschek) | 
Tis 2006 (?) ravens. 

Wie nun ohne weiteres bemerkt werden konnte: „Der Neubau — 
ist nicht d(1&) mooord5en; IavAov ZovAliavod xt | DnAlxov rijg 7075 
(sic) ravrns aufgeführt worden, sondern (à) xgoordtems ITaviov 
Zovidiavod xepadixod tig yooag tavrys* und „Die Herausgeber 

haben das oben breite A wiederholt als H gefafst“, versteht man 
nicht leicht. 

Im übrigen sehe ich keinen Grund vorhanden, den Zweifel an der 
Lesung rveyoxoyx%a aufzugeben: sollte das | Z. 2 (Anfang) nicht ein 
Rahmenstrich, wie ich meine, sondern ein T vor oxop%a sein (die 

photographische Nachbildung bestätigt das M durchaus nicht), wie 
wäre dann das zweite | Z. 3 (Anfang) vor zgoordtems (genau unter 
dem | Z. 2 und sogar mit diesem verbunden) zu lesen? 

Saloniki. P. N. Papageorgiu. 















V. Gardtbausen: 'O “Oktvevyzos zaçourie 117 

Taf. 3 einen Papyrus mit rechtsliegender Schrift herausgegeben (vgl. 

Ehrhard, Centralbl. f. Bibl. 9, 1892, 223), dessen Schrift er in der Ein- 
leitung für mehrere Jahrhunderte älter als die des Fragment. mathem. 
v. Bobbio erklärte. Niemand hat versucht, diesem chronologischen An- 
satz zu widersprechen; aber auch niemand hat deshalb die Konsequenz 

zu ziehen versucht, die W. neuerdings gezogen hat. Die rechtsgeneigte 
Papyrusunciale wird dadurch nicht jünger, die spitzbogige Pergament- 

unciale wird dadurch nicht älter, als man bisher gemeint hat. 

Leipzig. V. Gardthausen. 



a 

Angebliche Maler und Mosaikarbeiter auf dem Athos im 
IX. und X. Jahrhundert. 

Folgende Randnotiz (von 55 Zeilen) in einer Pergamenths (Evan- 
gelium vom 14. Jahrh.) des Klosters dpiov ITaviov wire für die 
byzantinische Künstlergeschichte nicht ohne Interesse, hätte man nicht 

wichtige Gründe, die Echtheit derselben zu bezweifeln (Lampros, B. Z. 
II 616). Die Notiz, welche den ganzen rechten Rand des Fol. 19* ein- 
nimmt, ist zuerst von Zoqoóvios Kadduyac, xadmyodusvog tig wovijs 

tod &yiov Ilavlov, in seinem Buche ’49œn&s (1863) S. 16 heraus- 

gegeben. Viele Fehler dieser Editio princeps berichtigte Hr. Lampros 

in seinem Kardioyos, Töu. A’ Meg. A’ (1888) S. 45 (auch B. Z. 
a. a. O.), an welcher Stelle man auch die zutreffende Bemerkung liest: 

SARà tó TE Bpog xal negiegöusvov trav yeyoauuévov xa) è fududs 

TOV yoquudroy tijg Onuerdosos Ev TH xudıxı xafıoracıy avery, nat 

dub xgırıjv, Úxoxrov, did xal Feaea adrv Tugsyyeygauuevnv dv 106- 

vous veatégors*. Wohl thäte man kein Unrecht, wollte man auch hier 

nach der Hand des Fälschers Simonides spüren, der lange Zeit auch 
im &yıoz IIeölos-Kloster gelebt hat; selbst das in der Notiz zuletzt 

erwähnte Jahr ‚soxe’ (1317) will mit den geschichtlichen Thatsachen 
des Klosters nicht übereinstimmen. 

Bei meinem Besuche im Sommer 1900 habe ich (am 30. Juli) 
die nicht leicht zu lesende Notiz sorgfältig geprüft und genau abge- 
schrieben. In den Fufsnoten gebe ich die Varianten bei Sophronios (S) 
und Lampros (L) an; für die Richtigkeit meiner Lesungen kann ich 
mich unbedingt verbürgen. 

O E e 2 ”, 
rio povijo ris Feourjtog @xodouyPeoyo | tò sin «i H". INA: 

we + 05 È «07 
til = usoourr | ur avy dard T paordoziardoz) xooxoxlov | Y foregov 

v tos È LO È ( = = | xudov xAdEvr div airier xal | raviev uovÿ xadeircı nl T malar ' 
A où 5 nen E jor 05 o ow + 

égexiov Y uorydot T &00dior | ro br otgav tir uvay ¿xl L| 
ov Y 

bextra xai roro sree tio | paordsies Y scouxoordd xv | Ev $ 7000 

Lro sr ivdextia@ros n° tj y SL 3 xirndérros] xegocayopevdiy- 
ros SL 5 xed] fehlt N, lcazocrálor SL 
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alterlichen Legende vom Kreuze Christi eine Rolle spielt. In dieser 
Rolle erscheint sie bei Calderon, wo sie aufser Sibylle und Prophetin 
auch noch die Nikaule des Josephus ist. Sie giebt dem Salomo nicht 
sowohl Rätsel, als vielmehr Probleme auf; so hat er z. B. zwischen 
natürlichen und künstlichen Blumen zu unterscheiden, was noch einiger- 
mafsen an die Unterscheidung der aufgeputzten Kinder beiderlei Ge- 
schlechts erinnert. Andere Lateiner, die weniger mönchisch rigoros 
waren als Calderon, haben jedoch auch das Kinder-Rätsel, und so haben 
wir hier einen biblischen Sagenstoff, an welchem die Gleichartigkeit 
der Sagendichtung bei den verschiedensten Völkern wieder einmal exem- 
plifiziert werden kann. 

Budapest. Samuel Kraufs. 







134 I. Abteilung. 11. I° Zegiévrns: Kegnveatxdy Onuorixdr xolnua 

Tv xgóry nögra rodxioe, ri devtegn patter 15 

xavelo div rdv &pgoiunoe, obre oxvdl yavyikeı. 

éxije nai viv qbenxs 0° Eva yovod xAuvaoi 
x ¿Búcra xal ord yége Tg yovod roDGKEPadcgL’ 
to npooxepaiı merate ot più pepià xal 0’ Kin 
xal ’xeivo n° drediunoe of pd Goa rd xdver 20 
oxvprei xal tive quiet xa) tà Bufia tng mudves" 
K° y «bon &povgotvavnos xal tà waddic ıng mudves. 

1105 ’oaode asts of Alyepes of ovvouyluxés uov, 

yıorl dì wd puidyere xalèg yerróvicads pov. 
"Exot vb ’yere dels of vero) al dels tà xaddynxdgea, 25 

dpévris pate tov xupnd, xAmroare tà xAmvdqua. 

“Hpaya x fs da’ rd devdoòd xal plato tà xedin, 
topa 7’ apiva, to devögd, va to yapoüve xu’ kilos. 
"Exo. vo ’yere dels of vero) éxel, mod dyaxáre, 
dpóvtes pare tov xapróv, tò devdgo Anauoväre. 30 

"Haya x fav an’ vo devdod xel ‘udiata rodg xAvous, 

toga t épivo td devded, và ton yiliovs yodvovs. 
Atv 0° énagviotpo ’yù Tore, xapagoperyn pévva, 

xal ve’ eyourt’ ¿xd nico pov onadıa Ésyvuvœuéva, 
div 0° dnugvioduaı ya wort öko xul Beds Beirosı 35 

xal Pedder TO geodx tov xal was drorwpiseı. 

Ev Ascliayedrora Zvoov. Heçuxiñs T. Zeqiévins. 
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falls den Hygin demnächst: nachfolgen läfst. Auch soll diese Feststellung 
nur die Grenzen bezeichnen, innerhalb deren sich die neue Sammlung halten 
mufste, wenn wir nicht noch lange auf sie warten sollten. Wir wenden 
uns zu einer Übersicht der einzelnen Bestandteile des Werkes, 

An die Spitze hat M., mehr einer Liebhaberei als einem wirklichen 
Bedürfnis folgend, die Fragmente des Attalos gestellt, die wir samt und 
sonders nur aus Hipparch kennen und die doch nur als eine der Voraus- 
setzungen von Hipparchs Kritik Bedeutung besitzen, also auch schon des 
Zusammenhanges wegen besser in Manitius’ Ausgabe nachgeschlagen werden. 
Wunderlicherweise ist sogar einmal eine Textverschlechterung bei Maals 
gegenüber Manitins zu bemerken: man kann Fr. 12, Z. 11 nicht of statt 
6 einsetzen; selbst Ptolemaios kennt an linker Wade und Fufs des Per- 
seus zusammen nur drei Sterne, nicht vier, wie bei of vorauszusetzen 
wäre, und eine moderne Sternkarte zeigt auch nicht mehr. Der Raum von 
24 Seiten für den Attalos hätte sich jedenfalls sparen lassen, und es läge 
nicht fern, sich eine nützlichere Verwendung dafür zu denken. Ein Cata- 
logus codicam commentariorum Arateorum wiirde, auch in knappster Form, 
nicht blofs über die handschriftlichen Grundlagen des vorliegenden Buches 
einen raschen Überblick ermöglichen, sondern vor allem auch von der ganzen 
Verkettung und Verzweigung dieser Litteratur in griechischer und latei- 
nischer Sprache erst ein klares Bild geben und bei weiteren Funden die 
Orientierung wesentlich erleichtern. 

An zweiter Stelle folgen die Exzerpte aus der Isagoge und dem Arat- 
kommentar des Achilles, eines Grammatikers im 3. Jahrhundert. M. iden- 
tifiziert ihn mit Recht mit dem von Firmicus als eine seiner Quellen für 
die Sphaera barbarica genannten Achilles. Die Vermutung, dals er die 
“igyptische” Astrologie vorgetragen habe, schwebt freilich in der Luft; fiber 
das, was Firmicus aus ihm entnommen hat, glaube ich jetzt Klarheit ge- 
wonnen zu haben und werde davon am passenden Orte handeln. Auf die 
Firmieushandschrift von Padua hatte ich seinerzeit die Herausgeber des Firmieus 
aufmerksam gemacht; sie war ihnen aber schon damals bekannt. Der Gram- 
matikerkatalog p. XVII ist 1897 von O. Kröhnert in einer Königsberger 
Dissertation RER poetarum etc. fuerint) aus dem Coislinianus und 
aus Vatie. 1456 neu herausgegeben worden: es ist daraus zu sehen, woher 
“Aoos (Z. 2) im Bodleianus kommt nnd dafs owévne urkundlich bezeugt 
ist. Apollinarios (vgl. M. p. XVII), der bei Achilles und in den Aratscholien 
mehrfach angeführt wird, ist uns jetzt auch durch den von Palchos be- 
nützten Anonymus von 379 bekannt (Catal. codd. astrol. graec. I 80). Auch 
hier befindet er sich in der besten Gesellschaft (neben Euktemon, Meton, 
Kallippos, Dositheos, Hipparch), aber seine Zeit läfst sich auch darnach 
nicht bestimmen. — Am Rande des Textes sind hier wie tiberall sehr 
dankenswerter Weise die Quellen und verwandten Stellen notiert. Man darf 
in dieser Richtung nicht zu anspruchsvoll sein; doch hätte es nahe gelegen, 
eine fast genau wörtliche Wiederholung innerhalb ein und derselben Schrift, 
wie sie bei Achilles p. 39, 28 und 45, 31 stattfindet, ebenfalls anzumerken. 

Anonymus I (aus Vatie. 191), der daran sich schliefst, ist ein stoischer 
Grammatiker, der nach dem 1. Jahrhundert lebte; er beraft sich einmal 
auf seinen Lehrer Isidorianos, der leider sonst nicht bekannt ist, Ist dieser 
Abschnitt der einheitliche kleine Rest einer zusammenhiingenden knappen 
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viel von Krieg und Schlachten spricht! Dazu kommt, dafs ee 
ee 
längst nachgewiesen habe, Dafs schon Theophanes an dieser Stelle 
Wort xóleuos gelesen hat, wie St, (S. 18) meint, ist möglich, aber 
wegs sicher und in jedem Falle für die textkritische Frage irrelevant. Das 
Zusammentreffen einer lexikalischen und einer metrischen Singularität ist 
doch wohl ein hinlänglich sicheres Indicium einer Korruptel. Dieser An- 
sicht ist offenbar auch St. a, a. O., obgleich er seine wertvolle lexikalische 
Beobachtung nicht in dem Mafse in den Vordergrund rückt, wie sie es 
verdient. Völlig unerwartet war es mir danach, S. 289 Anm, 1 zu finden, 
dafs St, sich schliefslich doch mit jenem Verse in der Abeto 
abfinden zu können meint. Für mich ist dies ganz ausgeschlossen. 
8. 37—107 enthalten eine eingehende Untersuchung über das das Abhingig- 
keitsverhältnis der übrigen Berichte über die Regierungszeit des Kaisers 
Heraklios von der Darstellung des Theophanes. St. zeigt, dals diese anderen 
Chronisten nichts direkt aus Georgios Pisides geschöpft haben, sondern nur 

der vier Abhandlungen des Bandes, betitelt: De Pisidae fragmentis a 
servatis (S. 108—198). Hier werden zunächst (8. 109—141) 36 Bruch- 
stücke besprochen, welche Suidas aus uns noch erhaltenen Gedichten des 
Georgios Pisides anführt, sodann (S. 141—178) 35 weitere Bruchstücke, 
welche Suidas aus demselben Dichter zitiert, die sich aber in keinem der 
erhaltenen Gedichte finden. Sie stammen fast ausnahmslos, wie St. nach- 
weist, aus demselben historischen Gedicht, aus welchem auch Theophanes 
uns Verse und Versteile aufbewahrt hat. Endlich werden (S. 178—180) 
ein paar anonyme Verse bei Suidas erörtert, welche möglicherweise eben- 
falls dem Georgios Pisides zuzuweisen sind. Den Beschlufs dieser 
reichen Untersuchungen bildet eine Appendix gnomica (8. 181—198). Hier 
wird über einige Sentenzen gehandelt, die unter dem Namen des Georgios 
Pisides in Gnomologien sich finden, und eine nützliche Zusamm 
von 98 Sentenzen aus den Werken des Dichters (einschliefslich der pro- 
saischen vita 8, Anastasii) nebst daran sich knüpfenden textkritischen 
ürterungen geboten. Zu dieser Appendix gnomica seien mir zwei Bemerkungen 
gestattet. Eine der Sentenzen des Georgios Pisides, welche Johannes 
Georgides in seinem Gnomologium anführt, lautet: 

drenkidynsav of Amövres tov Blow 
Aöreng, uegiuvöv, pgovrldov zul Pleno. 

Boissonade wollte umstellen: @A/pemv xat ppovr/dov, was ihm von St. 
(S. 182 Anm. 4) folgenden Verweis eintriigt: Contra Pisidae artem peceat 
Boissonadi observatio: “scripsit, puto, poeta Hlípeov al poovriday 
servata accentus penultimi lege’. Wenn hier von einem peccatam die Rede 
sein kann, so ist St. der peccator, Denn so zweifellos es ist, dal Georgios 
Pisides sich proparoxytonischen Versausgang gestattet hat, so ist es nicht 
minder zweifellos, dafs dieser Jambograph, wenn er die Wahl zwisehen 
proparoxytonischem und paroxytonischem Versausgang hatte, nur aus den 
triftigsten metrischen oder sprachlichen Gründen sich für den proparoxyto- 
nischen Ausgang entschied, sonst aber regelmälsig den paroxytonischen bevor- 

‘ mugte. Dies ist das Resultat meiner Abhandlung ,; die Accentuation 
der Versausgiinge in den jambischen Trimetern des Georgios Pisides* in 

F 
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Ich bekenne frendig, aus St.s Buch viel gelernt zu haben. Gar manche 
meiner Konjekturen zu Georgios Pisides sind jetzt als unbaltbar erwiesen, 
aber andererseits ist mir die Genugthuung nicht versagt geblieben, dafs 
eine stattliche Reihe meiner Besserungsvorschläge, darunter auch einige 
recht kühn aussehende, in den von St, verglichenen Handschriften ihre Be- 
stitigung gefunden haben. Schliefslich sei der Wunsch ausgesprochen, es 
möge den von St. angekündigten Gesamtausgaben des Georgios Pisides und 
des Christophoros Mytilenaios eine Gesamtausgabe des Theodoros Prodromos 
bald nachfolgen. Ich habe das Mangeln einer solchen bei meinen metri- 
schen Untersuchungen schwer genug empfunden. 

Czernowitz. Isidor Hilberg. 

E. Maals, Analecta sacra et profana. Universitätsschrift zu des 
Kaisers Geburtstag. Marburg 1901. 16 8. 4°. 

Vorliegende Schrift giebt fünf Beitrüge zu dem Sternen- und Sonnen- 
kult der ersten byzantinischen Kaiser. In dem ersten, ausführlichsten Ab- 
schnitt wird eine Stelle der Ito Kaolemg über die Statuen in der H. 
Sophia kritisch behandelt und erklürt. Leider ist dem Verfasser meine 
Ausgabe der Tlagaordoeız, sowie die Behandlung der einen Stelle der 
in meinem Programm (Beiträge zur Textgesch. der II. Kr.) 8. 42 unbe- 
kannt geblieben. Ihre Kenntnis hätte zwar nicht das Endresultat alteriert, 
aber bei der mangelhaften Verwertung der Hss in den früheren Ausgaben 
die Basis etwas solider gestaltet. Als Ergänzung möchte ich deshalb zu- 
nächst wenigstens für die erste, wichtigere Hälfte der Stelle, den Text 
geben, wie ich ihn nach dem Zeugnis der Hss herstellen zu müssen 
glaube. Quelle für die Nachricht der Tlärgıe sind die um 750 verfafsten 
Hagasrdssıg (I bei Maals), von denen wir nur eine Hs (Par. 1336) be- 
sitzen. Aus einer anderen Hs der Hagaoráseis schöpfen Suidas (11) und 
der Anonymus Treu (II) und wiederum aus einer andern eben die 
an zwei Stellen (IVa und b). Die dritte Stelle der Tdrgıe (IVe) stammt 
anderswoher; s. darüber unten. Für I habe ich die hsliche Überli 
in den Seriptores orig. Cpolitanarum I p. 26 gegeben, für IVa und IVb 
benütze ich meine Kollationen. Der Text, der sich nach I, II, II, [Va 
und IVb für das Original der Megeoréoeg rekonstruieren lüfst, lautet: 

"Ev vi pepddy Zunkmalg ry vov dvopagouévy éyle Zople arijku épyeéon- 
cav vat, al sie piv Eldqvov Érégyouces, «drives da tov noAlöv vamo» 
tod te Aidç xal Kégou rod nergoı0d AioxAnticvod, xa) to dadexdfadov boo 
y Zehen rai i) Apgodlın zei 6 "Agxrodgos dora maga dio ITepomdw 
crmh@v Puotatouevos nat Ó wóros modos mul 7) légaux rijg “Abrvas dro rod 
mhevgod row "Howva quécopor uevtevovou. ‘Ex dè tiv Xproriavóv ¿Ayo 
wiv doel re" mai déov de rw roliñv óllyas uvnuovedca: «rd. 

Dazu zunächst einige kritische Bemerkungen. Z. 1. Suidas sagt am 
Anfang &rd rod mhevgoÿ vis è. Zoplag; nach ihm standen also die Statuen 
neben der Kirche. Es ist schwer zu sagen, ob er oder die anderen das 
Richtige erhalten haben. In der Aujynoig egl vis oiodouñs ris &. Zoplas 
(Ser. orig. Cpol. I p. 74) heifst es von Konstantin ganz nai 
minoboas orúles Fornoe words. — Z. 1f. Für dpngtönser hat IVb Toruvro 
eingesetzt. Wer die Statuen entfernt hat, ist nirgends ausdrücklich gesagt; 
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H. Sophia habe stellen lassen. Überliefert ist uns hierüber nichts, Aber 
ages aan pee À Ar afi etext Eire 

stellern überliefert das nur das Chronicon paschale p. 544 Bonn., wo es 
bei der Einweihung der Kirche heifst, dals Konstantin 34 Jahre vorher 
den Grundstein gelegt habe. Die Consularia Cpolitana (Chron. min. ed. 
Mommsen I p. 239) haben diesen Zusatz nicht; er ist also vom Verf, aus 
einer anderen Quelle beigefügt, Sokrates, Hesychios, Theophanes (im ur- 
sprünglichen Text), Nikephoros wissen nichts von einer Gründung der Kirche 

Maafs nimmt an, dafs das dmdexdfodoy ein Monument gebildet habe, wi» 
wohl er es auch für möglich hält, dafs die Figuren einzeln dargestellt ge- 
wesen seien. Dies letztere ist in der That richtig. Denn unter de 
Éodecxû yelzovpyijuore, die im 10. Jahrh. auf dem Hippodrom standen, 
werden wir wohl eben diese 12 Standbilder zu verstehen haben. Sie sind 
wahrscheinlich von Justinian dorthin versetzt worden, wie der Südpol anf 
das Strategium. Die Stelle, die dies berichtet und die auch für den astro- 

1) Diese Inschrift überliefert uns ma di erst Leo Gramm. p. 27 Bonn. 
und ähnlich Cedren I 617 sq. Aber die Ausdrucksweise des Hesychios Gen or. 
Ural 1 17, 14) des lou apohduneorv rois noklreıg zeigt, dafs schon er diese In- 

ift kannte. Ein anderes Epigramm, wonach Konstantin die Stadt ==> 
geweiht haben soll, ist sicher nicht authentisch; es ist, wenn nicht sana a 
© jedenfalls erst später hinaufgeschrieben worden; 8. Konstantin. n 

daraus Cedren 1 564 Bonn. (vgl. B. Z. VI 167). S. jetzt meinen Aufsatz bg 2 
= % »Konstantinos-Helios*. 

2) M. druckt den schlechten Text Bekkers ab, obwohl hier ausnahmsweise 
aus dem kritischen Apparat das Richtige zu sehen war. Die guten Hes nennen 
den 26. November 5837, eine Lesart, die auch durch das vorh de rò 
sobre Aen ern! sos und durch den Totò ordert wird, ist 

enjahr 265, 1 in allen Has überli iefert; s. jetzt Auf- 
po im Hermes 36, 336 ff. 

3) Zu dem von Clermont-Ganneau abgebildeten Relief bildet eine Parallele 
auf dem ehemals Casatischen, jetzt Lenbachschen Marmorsessel; 

= Brunn in den Verh, der Münchener Philclogesvereamralang $, 262, 
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Ebenso interessant wie der 1. Abschnitt sind die vier anderen. Auf 
dem Gewande des Konstantios Gallus im Philocalnskalender (Straygowski, 
Kalenderbilder Tafel XXXV) erkennt Maafs eine Reihe von Sternbildern, 
übnlich wie auf dem Mantel Kaiser Heinrichs II in Bamberg, über den er 
schon früber gehandelt hat. Mit Julian dem Abtrünnigen beschäftigen sich 
der 3. und 4. Abschnitt. M. sucht wahrscheinlich zu machen, dafs diesem 
Kaiser der Kommentar Theons zu Arat gewidmet war; und wie sich der 
Helioskult Julians noch in den syrischen Legenden über ihn zeigt, wird 
durch Verwertung einer Stelle der Héroe dargethan. Die 
schliefst mit einem schönen Beispiel dafür, wie sehr der heidnische Bilder- 
kreis auf die christliche Kunst eingewirkt hat. Das Bild der hl. Weisheit 
in der berühmten Hs aus Rossano (Tafel XIV) zeigt deutlich die Kenntnis 
der Figur der Muse Urania, die auf dem Titelbild der späteren Arat- 
ausgaben des Altertums erscheint. 

München, März 1901. Theodor Preger, 

Franz Diekamp, Hippolytos von Theben. Texte und U: 1 
Münster i. W., Druck u. Verlag d. Aschendorff’schen Buchhandlung 1898. 
LXX, 177 8, 8%. 

Es ist dem Verfasser gelungen, in dieser Schrift ein Problem zu lösen, 
das seit dem 16. Jahrhundert der Lösung harrte. Dieses Problem knüpft 
sieh an die Fragmente einer griechischen Chronik, die 1603 zum ersten Male 
von H. Canisius aus dem Cod. Monac. 306 unter dem Namen eines 
von Theben publiziert wurde, über deren Autor und Entstehungszeit aber 
die verschiedensten Angaben kursierten, die sich zwischen der merkwürdig 
genauen Angabe von Potthast, dals Hippolytos am Ende des 10. Jahn 
hunderts geschrieben habe und dafs seine Chronik bis zum Jahre 996 
reichte, und andererseits der Anzweiflung “der Existenz dieses Hippolytos 
überhaupt durch G. Fischer u. a. als ihren beiden Extremen 
Veranlafst durch ©. Bardenhewer, der bereits eine Studie über diesen 
Gegenstand begonnen hatte, schlug Diekamp den einzigen Weg ein, der 
Ziele führen konnte, zur Untersuchung des unter dem Namen Hippolytos’ 
des Thebaners gehenden handschriftlichen Materials. Auf Grund umfassen- 
der hslicher Forschungen gelang es ihm, innerhalb des gedruckten Text- 
materials fünf Bestandteile zu unterscheiden. 1. Das echte Fragment der 
Chronik und zwar in fünf Rezensionen nebst einer selbständigen Redaktion 
des Schlulskapitels, 2, Texte von zweifelhafter Echtheit, 3. unechte Texte 
(darunter die noch von Lightfoot u, Harnack Hippolyt zugeeigneten Ver- 
zeichnisse der 12 Apostel und der 70 Jünger), 4. Texte, in denen Hippo- 
lytisches ohne Nennung dieses Namens verwertet ist, endlich 5. inhaltlich 
verwandte Texte, die ohne genügenden Grund in den bisherigen Ausgaben 
Hippolyt zugeschrieben werden, Für alle diese Bestandteile weist Diekamp 
teils mehr teils weniger Hss nach, auf denen seine eigene Ausgabe beruht. 
Die Liste seiner Hss kann ich kaum vermehren; ich vermisse nur den Cod. 
Mutin. 71 membr. saec. 11, den ich vor mehreren Jahren einsah. Diese Hs, 
ein sog. Praxapostolos, gehört zur Gruppe 8 Diekamps, d. h. zu den Hss 
der 2. Rezension, die nur den letzten Teil des echten me aa enthalten. 
Die Überschrift lautet: ‘rrolérou Onfulov yoovoyoépou x rod ygovızod 
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Handschriften, die an den Schlufs der Regensburger Ten. Sarr 
Dann übernehme Salzburg die Führung: auch sie halte an dem 
Aufgreifen und Nachbilden byzantinischer Typen fest und erfülle so eine 
bestimmte Mission im Rahmen der deutschen Kunst. 

Mit dieser Arbeit S.’s ist der Kreis von Beiträgen, wie sie Goldschmidt, 

i 

byz. Frage vorzunehmen. Ich beklage es auf das tiefste, dafs Voge sich, 
durch Gesundheitsrücksichten gezwungen, von der Arbeit zurückzog; hoffent- 
lich doch nur vorübergehend. Alle vier Genannten baben, obwohl sie vor- 
wiegend über die nordische Kunst arbeiten, mit allem Nachdruck auch das 
byz. Gebiet beachtet. Sie haben heute schon Fundamente gelegt, die bei 
den Fachgenossen lebhaften Dank und aufrichtige Bewunderung erregen 
müssen. Es kommt gar nieht darauf an, ob da im Einzelnen gleich alles 
riehtig ist. Die Hauptsache bleibt, dafs der Schleier gelüftet ist und unseren 
Blicken kein undurchdringliches Chaos mehr begegnet; die Masse ist in Be- 

Graz. J, Strzygowski 

A. Venturi, Storia dell’ arte italiana. I. Dai primordi dell’ arte 
eristiana al tempo di Giustiniano. Milano, Ulrico Hoepli 1901. XVI, 558 p. 
8°, con 462 incisioni in fototipografia. 

Es ist lange her, dafs ein Italiener es unternahm, eine zusammen- 
fassende Geschichte der italienischen Kunst zu schreiben, mehr als ein halbes 
Jahrhundert. Damals hatten die Italiener noch die Führung in Sachen der 
Kunstgeschichte ihres Landes. Seither ist, in erster Linie in Deutschland, 
eine Wissenschaft erwachsen, die, wenn auch heute zersplittert und weniger 
geachtet als in den Zeiten der Rumohr, Schnaase, Burkhardt und Springer, 
doch vom Auslünder Achtung fordert, sobald er mit seiner Arbeit über die 
Grenzen der Heimat hinaus wirken und die eigenen Landsleute nicht chauvi- 
nistisch irre führen will. Adolfo Venturi wetteifert seit mehr als einem 
Jahrzehnt mit den nordischen Fachgenossen, er führt die Traditionen von 
Cavalcaselle und Morelli fort und hat durch seine als Lehrer an der Uni- 
versität in Rom und Herausgeber der Zeitschrift l'Arte entwickelte unermüd- 
liche Thitigkeit in der Heimat eine Bewegung hervorgerufen, die jetzt 
überall, besonders in Mailand, eine gesunde Rivalität zeitigt. Sein Haupt- 
werk, dessen erster Band hier vorliegt, muls daher doppelt ernst genommen 
werden; die italienischen Fachgenossen werden immer darauf zurüc 
müssen, die leitenden Gesichtspunkte, von denen V. ausgeht, können leicht 
auf Jahrzehnte hinaus bei den Forschern seiner Heimat, mehr oder weniger 
eingestanden, in Geltung bleiben. Deshalb wird es notwendig sein, dieses 
Buch nicht nur als That an sich auf das höchste zu loben, man wird auch 
vorbauend seine Fehler klarlegen müssen. 

Der erste vorliegende Band setzt ohne Vorwort ein, obwohl er ein für 
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Gottes und furchtsam die eigene Geschichte in Kunstformen 
nach Rom; in der Latinität fand die neue Kunst ihr Fundament, und 

beerbte Rom. Auf S. 477 heilst es aus Anlafs der Thür von 
S. Sabina, die V. natürlich für italienisch hält: Der primitiv symbolischen 
Kunst war eine konkrete gefolgt, entstanden unter dem Einflusse des latei- 
nischen Geistes und der praktischen Tendenzen Roms. Angesichts des 
Dioskorides (S. 342) wundert sich V., dafs die Miniaturen, „obwohl in 
Byzanz ausgeführt“, doch noch klassische Formen wiederspiegelten. Nach 
dem guten alten Rezept ist (S. 551) alles, was schlechter ansgeftibrt ist, 
jünger, und einem Aufblühen der Künste zur Zeit des Justinian, wovon 
einige geträumt hätten (S. 494), könne kein Glaube geschenkt werden. 
RT Aine und dagegen halte, was wir an Mühe aufgewendet 
haben, um endlich reinen Tisch zu machen, dann verzweifle ich fast am 
Erfolge, Da heifst es abwarten, bis sich auch in Italien eine Ri 
Bahn bricht, die ausschliefslich die historische Wahrheit sucht und den 
Weg der Erkenntnis bahnt; vielleicht wird Venturi selbst in einer zweiten 
Auflage, die das sonst so ausgezeichnete Buch wohl bald erleben dürfte, 
auch dieser, seiner Studienrichtung im ganzen etwas fern liegenden Seite 
seiner mutvoll unternommenen, schwierigen Aufgabe gerecht werden, Wir 
freuen uns auf die folgenden Bünde des grofsen Werkes, die zunächst II 
von der Longobardischen Zeit bis auf den Anfang des nationalen Stiles, 
dann III vom 13. Jahrh. bis zum Ende des Trecento reichen und in wei- 
teren drei Bänden das Quattrocento, Cinquecento und die italienische Kunst 
vom 17. Jahrh. bis auf unsere Tage behandeln werden. 

Graz. J. Straygowski. 

Jahrbuch der Historisch-Philologischen Gesellschaft bei der Kaiserl. 
Neurussischen Universität (zu Odessa). VII. und IX. Byzantinisch-slavische 
(früher byzantinische) Abteilung V und VI. Odessa 1900 und 1901. 21, 
538, 58 S. und 20, 440, 50 S. 8° (russ.), 

Die byzantinische Sektion der Historisch-Philologischen Gesellschaft zu 
Odessa, der die Byzantologie schon manchen beachtenswerten Beitrag ver- 
dankt (vgl. B. Z. X 234), hat seit Ende des J. 1898 eine Umgestaltung 
erfahren, indem sie sich auf Antrag des Professors V. Istrin zu einer byzan- 
tinisch-slavischen Abteilung erweitert hat. Diese Erweiterung drückt sich 
auch in den Aufsätzen, die den fünften und sechsten Band des Jahrbuches 
füllen, aus, hat aber für das vorliegende Referat leider die Folge gehabt, 
dafs eine Reihe von Aufsätzen, die mit Byzanz gar nichts zu thun haben, 
übergangen werden mufste und zur Berichterstattung nur folgende acht 
Abhandlungen nachgeblieben sind: 

1) A. Papadopulos-Kerameus, Ele fipvos tod zargıdoyov Dorlov 
(V 8.527—538). P.-Kerameus zählt zunächst die bisher gewor- 
denen geistlichen Dichtungen des Photios auf (11 an der Zahl) und ver- 
öffentlicht dann aus einem Oktoechos in einer Hs der Kaiserlichen Offent- 
lichen Bibliothek in St. Petersburg (Nr. 548 aus dem 14. Jahrh.) einen 
neuen Kanon des Photios zu Ehren der Gottesmutter (16 cappáreo Forttgas 
dv rois drodelnvors). Derselbe besteht aus 9 ddal, doch ist die zweite 
wie gewöhnlich weggelassen und auch in der Akrostichis nicht beachtet, 
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des Kaisers steht, sondern ganz am Sehlusse zwischen anderen der kaiser- 
Jichen Familie ferastehenden Männern. Anderseits wird ' im Thesaurus des 
Niketas (p. 253) ein megumößnros dvepids 100 kgurasod 3 jue 

allein dürfte Ci ente nec Die einen es Jo. : 

nee in den Überschriften des Gedichts rühren daber, dafs è 
liche Redaktion desselben nur eine kurze Notiz enthielt, die n 
Abschreibern willkürlich weiter ausgeführt wurde, U r 
wohl nur der Name des Verfassers (Alexios Komnenos) ohne 
stimmung und der Name des als Nine int a Loan 
saten (Spaneas). Alles Übrige, was wir in den verschiedenen 
statt dessen finden, ist das Produkt einer späteren Zeit. An einem 
Komnenos als Verf. müssen wir also festhalten, aber fürs 12. Jahrh. stehen 
uns da zwölf Personen dieses Nemens zu Gebote, und wenn auch einige 
derselben für die vorliegende Frage mit Sicherheit ausgeschieden werden 
können, so bleiben doch zwei oder drei nach, die wohl als Verf. des Ge- 
dichts angenommen werden könnten. Dazu kommt noch, dafs es sich ja 
auch vielleicht um irgend einen Alexios Komnenos handeln kann, der ein 
entfernteres, uns unbekanntes Glied der kaiserlichen Familie war. Aus 
diesen Erwägungen ergiebt sich also blofs das negative Resultat, dafs 
Alexios, der Sohn des Kaisers Jo. Komnenos, sicher nicht der Verf. des 
Lehrgedichts gewesen ist; eine befriedigende positive Antwort läfst sich 
zunächst nicht geben. 

3) 8. Vilinskij, Die byzantinisch-slavischen Erzählungen von 
dem Bau der Kirche der hl. Sophia in Konstantinopel (VS. 227 
— 335). Zu Beginn des 12. Jahrh. (unter Alexios I Komnenos) entstand 
eine anonyme Erzählung über den Bau der Sophienkirche, welche sich auch 
als viertes Buch in einem anonymen Werke über die Altertümer von Kon- 
stantinopel (dem sog. Anonymus Banduri) findet. Diese Erzählung diente 
als Grundlage für alle folgenden griechischen und slayisch-russischen Be- 
richte über den Bau der Hagia Sophia. Von solchen Bearbeitungen der 
älteren Erzählung lassen sich drei verschiedene Redaktionen nachweisen. 
Die erste Redaktion ist vollständig blofs in serbischer Übersetzung und 
mit einigen Kürzungen in dem Text des Georgios Kodinos (14.—15. Jahrh.) 
erhalten. Die zweite Redaktion, die dem Anonymus ziemlich nahe ‚steht 

hängige Übersetzungen bieten, nachzuweisen. Die dritte Redaktion wird 
durch einen griechischen Text in einer Hs der Kaiserl. Öffentlichen Biblio- 
thek in St. Petersburg (Nr. 482 aus dem J. 1602) vertreten; eine sla- 
vische Übersetzung desselben hat sich bis jetzt nicht gefunden. Zum 
Schlusse ediert Vilinskij aufser zwei slavischen Texten auch zwei griechische: 
den Text des Cod. Petropol. 482 und den Anfang der Erzählung nach dem 
Cod. Vindobon. hist. graec. 88 (fol. 238 und 238"), welcher sich als eine 

er nicht 
nur auf Grund der besten Hss einen neuen kritischen Abdruck der alten 
Erzählung vom Bau der H. Sophia in seinen Seriptores originum C-poli- 
tanarum I (Leipzig 1901) gegeben, sondern auch in einem Aufsatze in der 
Byz. Zeitschrift (X4554f.) die Textgeschichte der Erzählung klar gelegt und 

= 

































































230 III. Abteilung 

Revue d'histoire ecclésiastique 2 (1901) 33—55; 239—252. Ein Ausschnitt 
aus dem in der nächsten Notiz besprochenen Buche. C. W. 

Guillaume Voisin, L'Apollinarisme. Étude historique, litté- 
raire et dogmatique sur le début des controverses christologi- 
ques au IV® sidcle. Löwen, Dissertation der Universität Löwen. Druck 
von Linthout, Paris, Fontemoing 1901. 429 8. 8°. Die im Titel des 
Werkes ausgesprochene Dreiteilung wird in der Weise durchgeführt, dafs 
nach der Einleitung im 1. Teile die allgemeine Geschichte des Apollinarismus 
geschildert (1. Apollinaris im Streite mit den Antiochenern; 2. A. im 
Streite mit der Kirche; 3. der Apollinarismus nach dem Tode des A.), im 
2. die apollinaristische Litteratur untersucht (1. die litterarische Überliefe- 
rung der Werke des A.; 2. die echten Schriften des A. und seiner Schüler; 
3. fälschlich dem A. beigelegte Schriften) und im 3. die Christologie des 
A. dargelegt und geprüft wird. Ein Anhang beschäftigt sich mit der 
Trinitätslehre des A. Der Verf. zeigt sich allenthalben als wohlunter- 
richteter, gründlicher und besonnener Forscher. Er erklärt sich in ausführ- 
licher Darlegung gegen die bekannten Versuche Dräsekes, eine Reihe von 
Schriften für A. zu reklamieren, und hütet sich, wie vor der Unterschätzung 
des Mannes, so auch vor der Neigung einiger moderner Dogmenhistoriker, 
die Htretiker auf Kosten der orthodoxen Lehrer zu glorifizieren. “Apol- 
linaire, qui avait rendu de grands services à l’Église et avait entrepris la 
défense du dogme christologique avec une entière bonne foi et un zèle 
louable, causa, par son obstination dans l'erreur, autant de mal, qu'il 
aurait pu faire de bien, s’il était resté fidèle à la Foi’ (p. 408). Seine 
Verdienste um die Verteidigung des Trinitätsdogmas sind unzweifelhaft; 
aber weder darf man vergessen, dafs er sehr viel dem hl. Athanasius ver- 
dankt, noch darf man ihn über die grofsen Kappadokier stellen (p. 421). C.W. 

A.Misier, Corrections au texte de Grégoire de Nazianze. Revue 
de philologie 25 (1901) 253—260. (Vgl. B. Z. X 678.) Konjekturen zu 
15 Stellen aus den Reden und 6 aus den Briefen. C. W. 

B. Melioranskij, Die dem hl. Gregorius von Nyssa zugeschrie- 
bene Homilie über die Auffindung des nicht von Menschenhand 
verfertigten Bildes in Kamuliana. Journal des Minist. der Volksaufkl. 
Bd. 337 (1901), Oktoberheft, Abt. für kl. Philologie S. 23—33 (russ.). 
Mel. veröffentlicht den von Dobschütz, Christusbilder II, S. 12**—18*, 
edierten Text nach dem ins 9. oder 10. Jahrh. gehörenden Cod. Mosq. 265 
(197) fol. 177"—182", der eine bessere und bedeutend vollständigere Über- 
lieferung bietet. Mehrere grobe orthographische Fehler in diesem sonst 
recht: gut überlieferten Texte hat der Herausg. übersehen, z. B. 28, 4 
doyitocav (1. doyelrooav); 28, 8 ddvoráxro (1. ddıordxıp); 28, 16 ¿vepyós 
éposica (1. ¿vagyós 0.); 28, 27 ¿upavioas (l. ¿upavioas); 30, 6 cddcorelocov 
(1. @Aorelwsov); 32, 2 nepénicuv (1. émepolrncev); 32, 6 xaBapl8unow (1. 
xatagí9u.). Im Titel muls natürlich hinter dyecgowosjtov das Wort sixdvog 
hinzugefügt werden; 28, 25 mufs es heifsen zeig retta yeveaig (st. 
Enrà), 29, 18 mufs hinter Ömeoßaivov ein Komma gesetzt werden, mit Til- 
gung der Interpunktion hinter #xdeyopévov. E.K. 

A. Harnack, Diodor von Tarsus. (Vgl. B. Z. X 678.) Besprochen 
von N. Bonwetsch, Deutsche Litteraturzeitg. 22 (1901) Nr. 46 Sp. 2885 bis 
2887; von (i. Ki<iiger», Literar. Centralbl. 1901 Nr. 47 Sp. 1922f. C.W. 
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ravennate. Su quei monumenti e su quella scuola, Vautore getta una viva, 
inaspettata luce. E i monumenti stessi sono da lui liberati dalla servitù 
bizantina, a cui scrittori nostrani e stranieri li avevano ingiustamente con- 
dannati. Wird ausführlich besprochen werden. J. 8. 

Jerusalem. D. Emilio Zaccaria berichtet im Nuovo bull. di arch. 
erist, VIT (1901) 145—159 über die Reste einer südlich von der Grabes- 
kirche gelegentlich der Erbauung eines Bazars durch die Griechen entdeckten 
Kirche mit drei Apsiden und korinthischen bezw. kompositen Kapitellen, 
ferner von Reliefs mit Tieren und einem den Bogen abschielsenden Jager. 
Im Vorjahre wurde an derselben Stelle ein silbernes Reliquar mit Inschriften 
gefunden. Möchten sich doch unsere griechischen Freunde dafür einsetzen, 
dafs diese Funde nicht für die Wissenschaft verloren gehen! — Es folgt 
dann u, a. eine Fortsetzung der Studie über das Praetorium und die 
Sophienkirche. JS. 

Madebu. Gius. Manfredi giebt im Nuovo bull. di arch. crist. VII 
(1901) S. 159 Nachricht von der Auffindung einer neuen Kirche ähnlich 
denen, die in seinem, im gleichen Bulletino V $. 160/1 erschienenen Auf- 
unter Nr. 4 und 6 abgebildet sind. Möchte sich doch endlich irgend eine 
Gesellschaft oder ein Mäcen finden und die für die notwendige Durch- 
forschung und Sicherung der Funde in jenem christlichen Pompeji nötigen 
Mittel bewilligen. Es geht dort alles Gefundene wieder zu Grunde. JS. 

Friedrich Schwally, Zur ältesten Baugeschichte der Moschee 
des ‘Amr in Alt-Kairo. Straßburger Festschrift zur XLVI. Versamm- 
lung Deutscher Philologen und Schulmänner 109—119. Endlich nimmt 
sich ein Arabist der so sehr vernachlässigten Nachrichten über die älteste 
arabische Kunst an. Die beiden Aufsätze von Corbett über die Amr und 
die Moschee des Ibn Talun sind gut, aber doch Dilettantenarbeit. Erst für 
die Fatimidenzeit gewinnen wir durch van Berchem festen Fuß. Ich be- 
griifse Schwallys Unternehmen auf das freudigste, möchte nur raten, die 
Exkurse in das Gebiet der vergleichenden Kunstgeschichte besser beiseite 
zu lassen. Das ist Glatteis. J. 8. 

E. Skulptur. 

Walter Lowrie, A. Jonah monument in the New York Metro- 
politan Museum. American Journal of Archeology V (1901) 51—57 mit 
2 Abb, Uns leider nicht zugegangen. JS, 

Kleinasiatische Plastik. Das von Lowrie veröffentlichte Jonas- 
denkmal ist 1876 in Tarsus gefunden. Es kam 1877 durch den Konsul 
in Beyrut nach Amerika. Seine Bedeutung liegt darin, dafs es einen neuen, 
wertvollen Baustein zur Wiederentdeckung der kleinasiatischen Kunst liefert. 
Ich habe „Orient oder Rom“ S. 40€ das Christusrelief in Berlin mit der 
zugehörigen Gruppe, im Jahrbuch der Kgl. preufs. Kunstsamml. XXII (1901) 
S. 29f. das Petrusrelief aus Sinope vorgeführt. Dazu kommt nun das 
Jonasdenkmal aus Tarsus. Der Aufbau — eine Freiskulptur auf einem 
kleinen Postament mit einer kräftigen Mittelstütze, hier dem Schiffsmast — 
erinnert sofort an die beiden Orpheusdenkmäler in Konstantinopel und Athen, 
die ich als möglicherweise christlich publiziert habe (Römische Quartalschrift 
IV, 104f. Taf. VI). Die Formen des dem Seeungeheuer in den Rachen 
gesteckten Jonas sind von schöner, griechischer Weichheit. I. 8, 
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Gelehrten am Oktogon, die Gründung der Bibliothek in diesem Gebäude 
macht den historischen Wert der Miniaturen dieser Manuskripte begreiflich. 

Die syrischen Handschriften geben die Lösung des Problems nach der 
anderen Seite. Ihre Kompositionen und Typen, ihr Stil kennzeichnen die 
orientalisch-christliche Kunst. Hier findet man eine neue Serie von Orna- 
menten, die verkehrte Perspektive, die platt gezeichneten Figuren mit den 
gesenkten Schultern von orientalischem Typus, endlich evangelische Scenen, 
die den palästinensischen Apokryphen entlehnt sind und die bezeichnenden 
Züge der Kunst wiedergeben, die nahe den heiligen Stätten entstanden ist. 
Zu gleicher Zeit hat uns diese syrische Kunst die malerische Landschaft 
von Pompeji und die phantastische Architektur der alten Monumentalkunst 
erhalten, die schon in ptolemäischer Zeit in die Miniaturenmalerei einge- 
drungen war. Man findet da Bilder begrenzt von Himmel und Wolken, 
beleuchtet von Sonne und Mond, mit Bergen in Luftfarbe — d. h. die 
überzeugendsten Beweise der hellenistischen Malerei. Dieselben Figuren, 
Typen und Kompositionen mit den Zügen der syro-palästinensischen Kunst 
sieht man in der eigentlichen byz. Kunst und zwar der gleichzeitigen wie 
der nachfolgenden. 

Im zweiten Kapitel finden Sie die Analyse des malerischen Reliefs, 
das in der byz. Kunst erhalten ist. Diese Art Bildwerk hat neben dem 
Hochrelief und einem Relief im Mischstil, verbreitet auf christlichen Denk- 
mälern, die reinsten Überlieferungen des malerischen Reliefs der Antike 
aufbewahrt. Die Wandlungen des malerischen Stiles unter dem Einflufs 
der orientalischen Stile sind ebenso offenkundig wie in der syrischen Malerei. 
Wir finden da orientalische und ägyptische Typen, Figuren im sassanidischen 
und assyrischen Stil, die verkehrte Perspektive, das Ornament bekannt von 
Maschita, die palästinensische Legende und historische Züge der heiligen 
Orte. Den reinsten Stil des 4. Jahrh. giebt das Trivulzi-Diptychon. Man 
kann es mit dem Stil der Silberschalen von Boscoreale vergleichen. Die 
bekannte Kathedra des Maximian zeigt so sprechende Verwandtschaft mit 
dem Manuskript des Kosmas, dafs ich sie für ein Denkmal alexandrinischen 
Stiles des 6. Jahrh. halte. Einige Tafeln der Thür von S. Sabina in Rom 
geben infolge von Restaurationen keinen rechten Stil, aber die anderen sind 
von vollkommen griechischer Ausführung. In Kpel kann man ein einziges 
Beispiel des malerischen Reliefs nachweisen, es ist die byz. Säule mit Dar- 
stellung der Taufe, von Ihnen publiziert. Alle diese Denkmäler zeigen die 
Wandlung des hellenistischen Stiles im Orient. 

Untersuchungen über das dekorative System der byz. Monumental- 
malerei bilden den Gegenstand des dritten und letzten Kapitels. Die Prin- 
zipien dieses Systems gehen zurück auf die Polychromie des antiken und 
christlichen Hauses und Palastes. Die orientalischen Kirchenschriftsteller 
und die Wandmalereien der Kirchen in Mosaik geben uns darüber Auskunft. 
Die Kirchen vor dem Bilderstreit weisen alle Arten von Ornamentation der 
alten Polychromie und Polylithie auf. Das System des Wandschmuckes 
mit kostbarem Marmor, verschiedenen Ornamenten, Porträts, historischen 
oder Idealgemälden gehört der hellenistischen Kunst an. Die Wände, 
Decken, Gewölbe, Kuppeln und anderen Teile der Kirche geben uns, ge- 
gliedert in die geometrischen Formen von Dreiecken, Lünetten, Vierecken, 
Kreisen, Streifen etc., die Idee des konstruktiven Prinzips dieses Systems. 

. 

















































































320 I. Abteilung. K. Zimmert: Der Friede zu Adrianopel (Februar 1190) 

und der Schwur der 500 Ritter im Namen des deutschen Heeres; am 
27. Februar langten die Geisel zu Adrianopel an, und bereits vier Tage 
später, am 1. März, fünf Tage vor dem durch den Vertrag anberaumten 
Termin, setzte sich das Kreuzheer nach dem Hellespont zu in Be- 
wegung (A. 52, 11; 54, 16). 

„Nachtrag zu S. 816, Z. 25: Isaak konnte dabei an ein diesbeztigliches 
Versprechen Friedrichs erinnern, das dieser in bedingter Weise am 29. Oktober 
1189 den griechischen Gesandten gegeben hatte (Dietpold bei Magnus SS. XVII 
510, 26f.): “ipse (sc. Fridericus) versa vice ei quoscunque de exercitu eligere 
vellet, iurare faceret quod ipse nulla mala intentione nec regni ambicione in 
terram intrasset’; vgl. noch eine ähnliche Äufserung Friedrichs bei Dietpold 
(M. 510, 11 —14)." 

Nikolsburg (Mähren). K. Zimmert. 

also dem Präliminarfrieden ein Notenwechsel zwischen Byzanz und Adrianopel 
vorausgegangen sein müsse, so würde man die beiden Kirchenfürsteu als Träger 
der letzten Friedensvollmacht und als Zeitpunkt des Präliminarfriedens den Tag 
anzusehen haben, an dem derselbe zu Byzanz beschworen wurde, das ist den 

9. Februar. In diesem Falle hätte Isaak durch die mehrere Tage früher erfolgte 
Entlassung der gefangenen Reichsangehörigen sein Friedensbedürfnis nur noch 
mehr kundgegeben. 
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entstanden, in der 
liefert habe, und ieh 

finden würde, wenn 

jeden Fall will ich aly 

voll erschienen, Abs 

weiter bemühen we 

publizieren. Am mei 

andere meine Aufgabe 
würden. 

Es folge nun ein 
Zettel sind in fünf Ka 
Umschläge verteilt, In 
gruppen, ist die chronolo 

Senato Misti I—XIV (Libr 
von Giomo, Rubriche dei 
duti, Archiv. Veneto XV 

2. | Senato Misti XV—LX. (Hop! 

4. | Senato Secreti, istri Tom, | 
5. | Senato Secreti I—LXXVM. . 

Codex Trevisaneus. . . . . . . . . . sm 
Libri Pactorum II u. VI. (Hopf zitiert ne 

Wiener Abschriften). . . . . . . . . + 
Libri Commemoriali I-XXUI (Libro I—XI ani 

durch Predelli, Regesti dei Libri Comm 
Vol. I-IV). Enthält viele vollständige E 

m res 





















382. L Abteil E. Gerland: Noch einmal der litterarische Nachlafs Carl Hopfs 

8212 Nummern oder 2112 Seiten, also zwei etwas weniger starke 
Bände erhalten. 

Hierzu mufs ich freilich bemerken, dafs ich doch für notwendig 
finde, die teils im Regestenwerk, teils in den anderen Manuskripten 
des Nachlasses enthaltenen Kopien nicht nur im Regest, sondern mög- 
lichst in extenso zu publizieren. Dadurch aber würde sich, wenn ich 
auch die Indices mitrechne, das Gesamtwerk wohl um Y, vergröfsern, 
und wir würden demnach auch bei Abzug alles Antiquierten und Un- 
nötigen immerhin ein Werk von drei starken Oktavbänden zu je 

1000 Seiten erhalten. Ob man nun ein solches Werk für notwendig 
erachtet, überlasse ich der Entscheidung anderer; jedenfalls erscheint 
mir das eine wünschenswert, dafs wenigstens kleinere Quellengruppen 
und namentlich Urkunden, die in Kopie vorliegen, nach und nach zur 
Veröffentlichung gebracht werden. 

. Homburg v. d. Höhe. E. Gerland. 
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35 Fol. 2v°, aux &xdeviza, 

le codex donne le dofaerıxör de saint Romain qui se trouve dans le ménée im- 
prime, edit. citee, p. 2 





364 © L Abteilung 

avevpate Dein xarafalióuevov 
xa) xaprdv éBldornoas, 
‘Popavt Deóxvevore, 
uvorixòs darpépav tà xégata. 

Oùx ¿dwxas Úxvov dpPaipoig, 5 

où vvorayuòv Blspégors cov, 

Eos où eons tóxov td oxıjvana 

tay ody àgéirov ¿qyov Endkıov, 
‘Popavt doldue, 
éxxAnoiag Eperouc, 10 
dedodótov Aatgetas bxéquaze. 

@<eotoxior). 

Nopipov ris puosos éxrós, 

xupdéve, uôvn Teroxug 
Fol. 4v°. tov tod navrög deoadenv | xal xUpiov, 15 

dv è Hedypmv ¿vdéos Lopace 

‘Popavòs Sxipvie 
xal Bedv xal Kvdoazov 
tots Bporois ¿pidlos Ergavwoer. 

<Kadıoua). "Hyos y: ‘H xapgdévos (ojuegov). 20 

Thy xagtévov, Soe, 

thy roy dyépntov Adyov 

éx muteds VEVVOUEVOV 

tate alríav xal Adyov 

duvfous ovvednprviay Xpıorov dondoas, 25 
tavıng oor Sedmonutyns Tv Delav proc’ 

did toùro Eyvopiodns ti olxovpevy 

pacrio Pedparos. 

Fol. 5. Cu 8%) “Opos de * th Cyapırı ti Pela xardaxıov). 

Trépyov 30 
tod fangod xpurijpog Trexovos, 

tav ¿xoorólov óxodos 

xal didacxciov, “Pouavé, 

pehiggura rare 
Odaxrinds 35 

5 Ps., 131, 4, 5 7 sie 8 Zoyov 16 Ssópeov 20 "Exegoy rod 
úciov: Ibba na viv" yoç y": 7 raedévos cod., à cause du xcGiope de saint 

Ananie qui a précédé 



Fol. 5v°. 

8. Pétridès: Office inédit de Saint Romain le Mélode 

viv dexAnoiav exdopnoes 

alien copias ¿gvdéov xal yyadens. 
Meitın 
naöbdev thy yeapay éxsoyólacas ‘’ 
xa) ueravéorns ysyovdg 

ris Pospayévas, ‘Popavi, 
nac@vy thy dsoxdfoveay 

xatalapèv 

Aaparie ¿pávas tv xédecav 
paraynyay dıdayals xdouov ünavıa. 

Nexçooas 

oapxds tag idovás, néreg Sore, 

els dpstöv xEeqeoniy 
de” Epuparziag | vepyods 

dvihdeg tiv &peucrov 
tod ‘Inooù 
uvorayoy@v Delay Elevory, 

Ov fs drgenıog dvdeunoıg builnosv. 

©Leoroxtor). 

"Npdmpev 
of Boorol did cod, ravaudunte, 

tev obgavimv xovovol* 
6 yee tev blov xounris 

éx 000 Nupıadaro 
tò xa® quis 
neivas, è hv, dvalloiorog, 
el nad fporós did olxrow éyévero. 

L 2 

Fol. 6. C6 «>: O porious. 

Ts copias 
thy xnyhy dveoróuooas, Sore, 

xal thy yvouw 
tev doyuérov ¿xsidev Eiiivrindas 

xa Xerocod ro xolunov 
douatixÿs didacxodiag 
TO xóuo, mévEeg, exdgecas. 

“Horgawev 
valo fiv, nérep, 6 Bios dov 
xal nddvin 
bate the tov Adyav 1) divani 

¡dvpdóyyoss Éopaci, 
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366 I. Abteilung 

naredeikas tiv éxxAnolav 
uovooveyuxois uelmOmuaouv. 

@<soroxlor). 
Zrdfover 

tav dagedy cov, déorova, vduata, 

pardevvover 

tovg toy Ääygavıov téxov dov céBovtas 
xal Lopaders Peavover 
tav Evarılov ropardberg" 

did de névreg yepuipouer. 10 

ce 

Fol. 6v°. <Qudi 5°) 'Exúxiwoev Ciuäs doydın &fvocos). 

Meyiorns Bewplas Úpos EpPacas 

bs Ögıorog didéxovos, 

as tay Belov uvornpiov Aectoveyds, 
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0.0 Tovpis 

éxanolavers, udxag, tijg XPEÍTTOVOS. 

Edeiydng ExxAnoiag Belov Öpyavov, 

Xpuorod rv evavdganyow 

&xelddeg évapudviov ddxv 20 
Fol. 7. advras xaracégn@v, Cepo | rare, 

ueliotayàs 

éxpavovpevyny Evdtoıs douaciv. 

6<soroxiov). 

Aouxriüon tov abv Adıpgıv ng dnédebas 25 
Ev Ödxgvav alıjocvre 
xal doyudrov Seoxvevorav uovoovepdv, 
gorcov tod vod pou td xıviiuare 

av dperöv, : 
Gyvn, mods toifovs xadodyyodod ue. 30 

Fol. Tv’. CQudh EI El vontijv, * Osoróxs, adluıvor). 

Qs yAvxaoudv 

puyixis «lodos 

Tay Ody douarav Tv tepavijv 

évrovpriouvres, ‘Pouavé, 35 

ndvtegnvov EVIPÉTELAV 
zo de viv dobdoavi 

1 thy exulnoiay uariteltaz 65 vaura 17 ¿émaxoldfins . . . tng 



S. Pétridès: Office inédit de Saint Romain le Mélode 367 

Xouotd Ev miorer xpuvydfouer" 
Ô alverds 

tev apopneäv (Beds xal dxepévdokos). 
AóEns ¿quv 

Tig &Ajxtov, névooge, 6 

ris ópopévas xal pOapris 
xoreppóvecas, ‘Pobavé 

Eins ydo To xricry dov, 
où xab rd xolírevua 
toyes Body apuxrixóraro" 10 
6 alverdg 

Cray xgopytay Beds nal dxepévdotog). 
Fol. 8. "Iva Bso0 

éxiróxys, Sore, 
tev yopaliloy na) devoró 16 
xarepo6vnoas, ‘Pouavé- 
Agvos yag dols lyveor 

xal zeig zoißoıs Elleuyis 
Seod è vôuos dednpnrar“ 

5 alverds 20 

<rév xapopyróv Beds xal bregévdotos). 

@<soroxlov). 
*Aktatels 

deoxtiag ydpiopa, 

legouvora ‘Pœouavé, 26 
xal td Seog tò Ev XwenB 
vomög dveöguuss, 
röuov Feodidaxtov 
bs xidxag Delos detduevos 

IQOTOVEYÓS 80 

TO uvorigiov èviuvnoas ro igóntov. 

Fol. 8v°. (1d) 7°) ‘Ev xapivo natôes Clopara>. 

Zoporárav poéva, ‘Popave, 
êx Delag Enınvolas 

xal uélous dvVPovias 35 

tansıvade mods Xpuorod 

8 Jai suppléé la fin du tropaire d’après le passage parallèle dans le canon 
type et les innombrables imitations qui en ont été faites 12, 21 Méme obser- 
vation 17 cf. Ps., 119,105 26 cf. Ex., 3, 1 seq. 29 ibid., 81, 18 

Bysant. Zeitschrift XI 3 u. 4. 24 



368 , 1. Abteilung 

Oskdpevog Épalles 

evloyeite, (xdvra tà Egya, 
coy xvpuov, DUVELTE 
xa) bregupodre 
adrdv eig tods aldvas). 

Adga pins Evdeov dv 
avevuari xıvovulon 

pavodia ravaguovios 

tis év xdoum rod deod 
éxdmuiag, Gore. 
edloyelre, ‘ndvra tà ¿pya, 
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@Keotoxior). 
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S. Pétridès: Office inédit de Saint Romain le Mélode 

éxostéhovg, xeogiitas xal udprupas, 
dofovg, lepdeyas, 
tie rovrav Ervgeg leuxçérnros. 

Fol. 9v°. O<eoroxloy). 
Neuoig 

toîs alrotew, kypavte, 

dpagrnuerov Avouv, Biov didetmoy: 
À alria yde 

tay ¿yadiv yóvy xépuxas 
bs texodoa thy xrlorgy xal xUpiov, 
toy ndvras du Pavdrov 

. Tis duaprias Avrgooduevov. 
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"Eñaxoorerddouov: "Hyog. f"* l'uvatxes dxovriodnre). (1 4 

To yéquoux, 5 Elapss 
mapa tig Bsourfropog 
Tod oróuaros Ev dvottet, 
ndvrag dopodg DIOXPÚTTEL, 

“Popavé, xal daégleuxçov 

tay wedizody doudrov Gov’ 
À doyacia dl rovrov 
dpiunrov Eysı yeouy. 

O<zoroxlor). 

Xapav viv évexldAmrov 

À tébaca, navdumpe, 

zagäg pág odpaviov 
peróxyovs xmoíncov xávraes, 

toda ob moths yegatgovrag 

thy oxéxny, Td «peroo 
av svcsfbs Bomyrmv do. 

un éxidd0y cv doviov, 
edloynuévn Magia. 
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Constantinople. Sophrone Pétridès, 
des Augustins de l’Assomption. 

12 cf. Rom., 6, 18; 8, 2 18 Tot óclov en marge, les autres indications 
ayant déjà été données pour l'Ééexocrsildquoy de saint Ananie 
a passé un vers 26 cf. I Pet., 1,8 

19 Le copiste 
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D ri dè Taxi — 888 À ebdniov ds obros | 
= 57, 454 DE hom. 42 in Matthaeum. 

888 A Dége dì) werd rovrovg — € Didixxov rod ddelgoù gov 
= 57, 304 C 305 B—D hom. 24 in Matthaeum (etwas über- 

arbeitet). 
C ‘Eagaxe yüp totrav — D rocodrog ardea. dyoaveds 

= 49, 93 C hom. 8 de statuis 
= 63, 626 D 26. Ekloge, wo das Exzerpt umfangreicher ist. 

D Eides viv mergav — 889 D mv oyéleuav wrote 
= 57, 305 D 304 C—305 B E—306 B hom. 24 in Matthaeum 

(etwas überarbeitet). 
889 D Evveidörss oòr, ddsApol — 892 A repiyevéodas wi divi 

— 50, 754 B—D hom. 1 de fato et providentia 
= 63, 624 A— C 26, Ekloge; beide Exzerpte haben den näm- 

lichen Umfang. 
892 A Mi) Pavuétoner — B tov alóvov. “Aur 

ist wohl Ergänzung des Kompilators und bei Chrysostomus 
übliche Schlufsformel. 

2) Aiulékeowg Devrépas Hdixdv, 892 B— 897 €, 

"Ori ob Övoxerögdwrog odd Emixovog i) doer}, ¿dv sarà rairyy 
EHELouev Liv. 

Vgl. zum Titel die weiter unten 892 D— 893 A aus 62, 99 E 
hom, 13 in Ephes. verwertete Stelle; oùx ¿oriv 7 dosti) éxixovos, 
oùx ¿or dvoxaeriotaros. 

892 C 442 obro pity — dsoxorixnv ¿xópeciw ist Einleitung des 
Kompilators. 

C ri noté ¿ori livbooros — D oddiv évfoomvor Érufrer 
— 50, 482 CD 479 D hom. 2 und 1 de laudibus Pauli 
= 63, 627 E—628 A 26. Ekloge in der nämlichen Anordnung; 

statt „Paulus“ setzt das Ethikon „Johannes“ ein. 
D éooœuévo TG Aoyısua — déEav éxromuévos 

— 53, 214 E hom. 23 in Genesim 
— 63, 625 D 26. Ekloge; in Ethikon und Ekloge gleichmäfsig 

gekürzt. 

D Aoındv ody undels — 893 A odparay Basıkeier 
= 62, 99 E hom. 13 in Ephes. 

= 63, 621 E—622 A 26. Ekloge; hier ist das Exzerpt länger. 
893 A El yao Povioíusda — BC aoearızjg dgeris denoóneda 

= 63, 161 AC 162 C—163 C hom. 16 in Hebr. 

EE 















8. Haidacher: Neun Ethika des Evangelienkommentars v. Th. Meliteniotes 381 

Diese vier Stellen stehen im Ethikon im nämlichen Umfang und 
in der nämlichen Reihenfolge wie in der Ekloge. | 

D Tabra dt Aéyo (!), où 70 eivaı koyovras dvapóv odi rav 
¿Eovoíav diafeliav, dida tod; xaxóg raven yemuévovs, xal 

pds drbmovg deéteig nol Höovdg — stammt wahrscheinlich vom 

Kompilator, der den nämlichen Gedanken gegen Schlufs des 
Ethikons wiederholt. 

D Où yde tory ovale — 944 A copias Epyov ¿oriv 
— 60, 686 C hom. 23 in Rom. 
= 63, 562 E 21. Ekloge. 

944 A dep ydg eloiv — Bimodpete Biov 

= 49, 74 CA hom. 6 de statuis 
= 63,563 A 21. Ekloge; die Sätze sind hier anders geordnet. 

A Aid toùro xal opodeds — B rd ded wodsuet 
— 60, 687 CDB hom. 23 in Rom. 
= 63, 562 E—563A 562 E 21. Ekloge; die eben zitierten drei 

Stellen haben in Ethikon und Ekloge, ein Sätzchen ab- 
gerechnet, den nämlichen Umfang, aber unter einander nicht 
die nämliche Reihenfolge. 

B Roxep Où ro dpyas — bx’ adrdv tarropevorg 
= 47,117 CD Comparatio regis et monachi (eingangs etwas 

ergänzt) 
= 63,561 CD 21. Ekloge. 

B xal advras ¿vrevdev — C Erepov Epydanzaı 
= 49, 221 BC hom. 21 de statuis (überarbeitet) 
= 63, 563 B 21. Ekloge. 

C xal ovdiv obra deixvver — qdo tadeze 
== 61,546 C hom. 15 in I. Cor. 
= 63,563 BC 21. Ekloge; die Exzerpte decken sich vollständig. 

CO dl dvdpanav uty — xareudúverw toils vdpors 
= 47, 117 DE Comparatio regis et monachi 
— 63,561 DE 21. Ekloge. 

Der folgende Schlufs 944 C— 945 B stammt vom Kompilator; 
darin erwähnt er, dafs er eine Lebensbeschreibung Konstantins des 
Grofsen geschrieben habe, obwohl er mit der Abfassung der vorliegenden 
Arbeit sehr beschäftigt gewesen sei. 













S. Haidacher: Neun Ethika des Evangelienkommentars v. Th. Meliteniotes 387 

A où yág Eorıv 9 émiduula — B yomuéror xarapoovodvres 
= 59, 393 BC hom. 65 in loannem. 

B 6 xal adro deiyua — D éggupav xal tà adróv 

= 58, 770 A—C hom. 80 in Matthaeum. 
D ‘Rore ¿dv vipausv — 988 A wdovrov thy ¿mbPvuiav 

= 58, 180 B—781C hom. 81 in Matthaeum. - 
988 A xal ro dewoy vis — B Tüv alóvov. Aurv 

= 59, 394 AB hom. 65 in Ioannem (zu Anfang und Ende ein 
wenig erweitert). 

Salzburg. Sebastian Haidacher. 















394 L Abteilung. J. Bidez: Sur diverses eitations de Malalas 

notre Passion à ces divers documents. Faudrait-il supposer que Malalas 
a utilisé un recueil analogue à la @socopix, peut-être même dérivé 
de l'œuvre d’Aristokritos; que le Malalas primitif en avait des extraits 
plus nombreux que l'édition de Bonn n’en contient, et que l’auteur de 

la Passion lui a emprunté toutes ou presque toutes ses citations? 
Cela parait fort douteux. N'est-ce pas plutôt de quelque collection de 
Xonouol xal BzoAoyicı tiv ‘Ellyvırav Deiv xal qpidocópov que 
Vhagiographe s’est servi? Mais est-il possible de faire entrer dans un 
pareil recueil les dissertations variées qui ont été reproduites ci-dessus, 
et comment, avec cette hypothèse, faudrait-il expliquer l’étroite parenté 

des extraits de la Passion et des passages correspondants de Malalas? 
Devrait-on enfin supposer que l’auteur de la Passion a puisé ses ci- 
tations à plus d’une source? 

Bref, il y a lá une question qu'il faut laisser à résoudre au futur 
éditeur de la Xpovoypaqpía. Mais il semble bien dès à présent que la 

recherche des sources de Malalas ferait un grand progrès, si Von se 

tournait vers les recueils de Xgnouoi, et si l'on déterminait — ce qui 
pourrait se faire avec assez de précision — de quelle collection Malalas 
s’est servi; pour Aristokritos aussi, il importerait que l'on cherchät à 
savoir au plus tôt si des éditions incomplètes et fortement altérées de 
sa @cocopix circulaient dès les temps de Malalas. Enfin, en ce qui 
concerne l'hagiographe lui-même, on arrive à un résultat certain: il 
paraît avoir lu philosophes et poètes, mais il n’y a là qu’une science 
d'emprunt, et ses citations proviennent d'un plagiat. 

J. Bidez. 



The Relation of the Paschal Chronicle to Malalas. 

In the following note I shall prove, with the unexpected aid of 
the old Armenian history attributed to Moses of Khorene, that the 
Paschal Chronicle is not, in respect of the matter it has in common 
with Malalas, a transcript, as usually supposed, of that author. I shall 
demonstrate that Malalas and the Chronicle used common sources, and 
used them independently. 

Chron. Pasch. Ed. Bonn. 

p. 561, L 6: 

Gsodócios è fac 

dedg... 

1. 8. rodg dt vaodc 

tv Eddivov ratéotes- 
" pev ¿ws édépous. 

Kovorevrivos è doidi- 

nos Pacrdescas tà [epa 

póvov ExAsıcev. 

p. 561, L 11: 
xa) xaréAdvosv 

p. 561, 1.14: 
ópoios dl xal To 

legdv dapacxod ¿xol- 

noev ExxAnoiavypiotia- 

vey 

Moses Hist. Arm. 3, 33. 

Et sumit coronam 

Theodosius. 

Is destruxit templa 

idolorum usque ad fun- 
damentum, 

[ta] clausa tantum a 
sancto Constantino, 

[ro] appellatum So- 
lis, 

let Artemidos, 

et Aphrodites 

| ¡in Byzantio. 

Subversit pari modo 
ıtemplum Damasci, et| 
| fecit ecclesiam. 

4 

Malalas p. 344, 1. 19: 

toda dl vaods TOY 

Eilivov névrag xaré- 

orgewev Eos éddpoug 

6 adtig Osodócios Ba- 

ouÂevs. 

p. 345, 1 12: 
TOÙS TRES vaods TOVE 

övrug dv Kovoravrivov- 

node ... Mrs adan 
xéxdgro Eag tod viv 

tod ‘Hitov’ ròv dl 
¡Tis Agrénidos vadv... 
tov dì ris Appoditns 
vadv 

| p. 344, 1. 22: 
|öpoiag dt al ro legdv 
Aapacnod Enoinosv &x- 
‚rAnolav ygıoriavav. 

Ù 



















404 L U | 
was enamoured of the luminous and divine teaching of S. Athanas 
against Arians and Jews concerning the economy of the divine word, .., 
And, as in my humility and poverty of mind I was able, I made a 
summary, taking a few particulars also from the lore of the holy An- 
drew and from others like him; and I put together the ealendars of 
these and collected them in this book, as a memorial of myself“ ete. 

I have not seen the Mush codex itself of the year 980, but only 
a transeript of portions of it made by a Mechitarist father, Ephrem 
Sethean, in the year 1836. The summary of chronology, above men- 
tioned, is among the portion transeribed, but whether it is the summary 
described in the colophon is doubtful, for it contains nothing out of 
Athanasius De Incarnatione, and very little out of the Paschal chronicle 
for the period 41 B.C. to 354 A. D. Its mains sources for this period 
were the old Armenian versions of Eusebius History and Chronicon. 
It is possible however that the lengths of the emperors reigns may 
have been taken from the Paschal Chronicle, 

There remains then on the one hand the fact attested by Holstein, 
Bigot and Ducange, that there was an editio prior of the Paschal 
Chronicle which extended only as far the year 354 found in a ms, 
brought from Constantinople by way of Messina to Rome by the 
Abbé de Farina,") On the other hand, there is the fact that Andreas 
drew up a Paschalion in that very year for Constantius. But the 
Armenian sources do not make it quite clear whether the work of 
Andreas was an extended chronicle, or a mere computus, like that 
of Hippolytus. The work of Andreas certainly included canons, för 
the fifth of these is cited by Armenian authors. 

One other fact favours the identification of the Paschal chroniele 
with the lost work of Andreas. It is the panegyrie of the Arian 
emperor Constantius on page 291 D of the former: dv xo: dè rovrorg 
Tv è Beds werd Kovoravriov, shoddy abrod mv faotdeiav® iv peo xal 
abrog zoAAv ppovrida xovoúnevos valo tOV ixxdqordy rod Xpiotod. 

Such a panegyric can only have been written by a contemporary 
Arian, and is exactly what we should expect to find in a Paschalion 
written at the request of Constantius. Now the Armenian sources ex- 
pressly allege that Andreas wrote his Paschalion by order of Con- 
stantius. Magnus the bishop is mentioned by Socrates Hist. p. 208, 

But, it may be objected in the first place, the common document 
used in the Armenian history of Moses extended up to the death of 

1) This was between the years 1635 and 1661, The existing Vatican 
of the Paschal Chronicle came to Rome from Messina about the year 1551. 

ae 
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Theodosius at Milan in the year 394; the work of Andreas only 
to A. D. 354. 

This is true, but it does not run counter, either to the fact that 

the editio prior of the Chron Pasch. extended only as far as the year 354; 
or to the hypothesis that the chronicon is the very Paschalion, which 

from Armenian sources we know to have been drawn up in the year 354. 
All it proves is that the chronicle in question was continued in a 
second edition up to the year 394, or even to a later date. In every 
generation older chronicles were taken and brought up to date, and 
the last date up to which the Chronicle begun in 354 was brought, 
was, as we know from the Vatican ms. of it, the close of the reign 
of Heraclius. 

And, in the second place, it may be objected that the arguments 
of the above pages based on a comparison of the Armenian text of 

Moses, jointly with Malalas and with the Chron. Pasch., went to prove 
that both the latter used a common source, which before the year 354 
as after it contained some things absent from the Chron. Pasch., but 
given in Malalas; and contained other things absent in Malalas, but 
given in the Chron. Pasch. 

It is, I think, a sufficient answer to this objection, that the codex 
of Holstein, even though it was much older in form than the existing 
codices, may yet have curtailed in some ways the original text, and may 
have contained lacunae. It certainly had one great lacuna in common 
with existing mss., at p. 233 of Ducange’s edition. And further, the 
common document revealed in the Armenian document was certainly 
not the same as the editio prior of the Paschal Chronicle, but a con- 
tinuation of it which ran up to A. D. 394. Such a continuation may 

have omitted some things from, while it added others to, the primitive 
fabrie of the Paschalion of the year 354. 

Oxford. ° F. C. Conybeare. 



Eugenios von Palermo, 

Dem Codex Laurentianus Plut. V n. 10 (L), einem kleinen, teils 
aus Papier, teils (f. 167—176) aus Palimpsestpergament bestehenden 
Quartband des 14. Jahrhunderts, verdanken wir 1376 Verse des Eugenios 
von Palermo, dessen Erzeugnisse einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis 
der griechischen Kultur in Unteritalien und Sizilien unter der Nor- 
mannenherrschaft liefern. Auf den ersten Blick scheinen zwei homo- 
nyme Dichter in Betracht zu kommen’), da dem Lemma von 23 Ge 
dichten trod xvgod Edyeviov?) im 24. Stück (f. 188"—190) die 
Überschrift Edyeviov guiocépo, dveyıoo Bacrisiov rod époig& gegen- 
übersteht, doch wird die Identität beider Gruppen durch den Sprach- 
gebrauch erwiesen.) Hierdurch gewinnen wir einen festen Anhaltspunkt 
zur chronologischen Fixierung des ganzen Materials: das Huldigungs- 
gedicht an den glorreichen König Wilhelm (XXIV) erscheint als 
Jugendwerk des Eugenios, dessen Karriere von der Gunst des Königs 
abhängt; der Verfasser hat noch keinen eigenen Titel, vorläufig ziert 
ihn nur die Verwandtschaft mit dem Emir Basilios.“) Die weiteren 

1) So Krumbacher, Gesch. d. byz. Litter.? 8. 768f. 
2) Die Sammlung besteht aus vier Abteilungen : I—XIV (f. 149"); XV (166"— 167"); 

XVI (f. 168"); XVO—XXII (f. 168°—177°). 
8) Vgl. z. B. XXIV 1 orepnpögov xdçur mit XV 22; 2 col xdiver rdv adzéva 

mit 113f.; 38 25 dixns Évyoorérnr mit XXI 48 (und 178); 58 éxlavel xodnyig 
mit 1186; 79f. &ypoyoıg rooceyyicag, | &xov rave uóuos mit 1129ff. Ebenso ist 

beiden Gruppen (I—XXIII und XXIV) gemeinsam das Prunken mit historischen 

und mythologischen Reminiscenzen, sowie das Haschen nach sprichwörtlichen 
Redensarten (vgl. zu III 38). 

4) Krumbacher macht ihn (S. 769) zum Neffen des Basilios Amiras, in Wirk- 
lichkeit wird der von den Arabern übernommene Name (vgl. C. de Boor zu Theo- 
phanes Bd. II 8. 564f.) in Sizilien unter den Normannen beibehalten; vgl. die 
Urkunden bei S. Morso, descrizione di Palermo antico (Palermo 1827) $. 300. 310. 
312. 348. 352. 354 nebst den Bemerkungen M. Amaris, storia dei Musulmani di 
Sicilia Bd. III 2 (Florenz 1872) 8.851 n.2. Ebenso heifst es bei Eustathius Thessa- 
lonicensis, einem Zeitgenossen des Eugenios, von einem sizilischen Feldherrn (de 
Thessalonica capta S. 472,16 Bekker): edvoöyog yao rod ényós, ¿uspúés tir &tiay; 
zur Form époigés vgl. Du Cange, Glossar. med. et infim. Graecit. Bd. I S. 60. 









410 L Abteilung nei 

Wichtiger wäre das Ergebnis, wenn die Vermutung zutreffen sollte, 
dafs mit unserem Eugenios der sizilische ‘Admiral’') Eugenios zu iden- 
tifizieren sei, der im 12. Jahrhundert?) die Optik des Ptolemaios aus 
dem Arabischen ins Lateinische übertragen hat") und überdies aus dem 
Griechischen‘) ins Lateinische die Orakelsprüche der erythräischen 
Sibylle übersetzt haben soll. 

Es erübrigt uns nun, die im Laurentianus überlieferten Gedichte 
des Eugenios zu veröffentlichen: 

I) Tod «xvpod Ebysviov, brav bajeyger ele ev puiaxıjv. 

Tb vis rÜyns léraxrov, è £oñs doóuos, 
À moıxeAörng, tov xetOv duerpia, 

sig à yodvog BéBlqxe viv ario féov, 
ttyvacra navel xal xpddnia ruyyzdvet, 

1) Die lateinischen Formen amiratus, amiralius, admirarius, admiratus u. 8. w. 

bezeichnen ursprünglich nur die Emirwürde, vgl. Du Cange-Henschel, Glossar. 
med. et infim. Latinit. Bd. I S. 229f. und Amari Bd. IIT? $. 862. 

2) Vgl. Amari Bd. III 2 $, 660f. und Lenormant Bd. III 8. 317. — Ohne ge- 
nügenden Grund wird seine éuw in die Regierungszeit des Königs Roger von 
Sizilien (1129—1164) versetzt. 

3) Vgl. H. Martin bei B. Boncompagni, Bullettino di bibliografia e di storia 

delle scienze matematiche e fisiche Bd. IV (Rom 1871) 8. 466, mit den Nach- 
triigen Boncompagnis Bd. VI (1873) S. 159ff. (exzerpiert von M. Mira, Bibliografia 
siciliana Bd, I— Palermo 1875 — 8. 331). Den lateinischen Text bringt G. Govi, 
l'ottica di Claudio Tolomeo da Engenio, Ammiraglio di Sicilia, scrittore del 
secolo XII (Turin 1885). 

4) Der griechische Text gelangte nach Sizilien unter der Regierung des 
Kaisers Manuel I Komnenos (1143—1180). Als griechischer Übersetzer des chal- 
däischen Urtextes gilt der Archimandrit Neilos Doxopatres, welcher im J. 1143 

im Auftrag Rogers eine rdéic row marginpgınav Poóvov verfalst hat, Die Notiz 
über die Orakelübersetzung (vgl, O, Hartwig im Centralblatt für Bibliothekswesen 
Bd. III — 1886 — $, 174#) wurde von Krumbacher 8, 415 und 463 übersehen; 
aufserdem erkenne ich den Neilos Doxopatres in der Person des Zeugen auf 
einem Kaufvertrag vom J, 1146 bei Morso S. 319: 6 ebredis Ayvellos 6 dote- 
murpós, wo Ayvetlog offenbar aus «7 vellos d. i, povayòs Netlog verdorben ist; be- 

merkenswert erscheint auch die Namensform .Jofurargós, wenn nicht vielmehr 
Morsos fehlerhafte Abschrift statt Aokexeroïs (vgl. Krumbacher 8. 462f.) vorliegt. 

Kritischer Apparat: I) 2 »orxtiörns] fehlt in den Wörterbüchern; weitere 
Supplemente sind aulser #Aovromdooyog (XVI lem., vgl. 8, 408 n. 1 oben) ¿9191 
(= édiirorc) XVII 21, dvexpadicotos III 6, dxouaveoty (= dxapeveoty) XXIT 11, 

dapvoorepis X 1, dıyıis (vgl. rorgís) XX 42, mooodernua XIX 27, ovanapapPelony 
IL 54, ovuredobr (— avunedan) XXII 49, cvvexturjyeew Ill 82, dxepexdéyerw 1208, 
piovorgöpas XX 20, yousvvéris 1173, xeocéroogos III 18, weodadedple IX 69 und 
die Femininform orspnpöen XV 22, vielleicht noch doxsw (= dozer) 1 56, 
XXIV 46 und yepvotr (= yspvooûs) 1103 | 8 eig E] ele à L 

ae 





















420 I. Abteilung 

Où riovolov Aeibava darradoveyias, 

Ddpoy, roddypar, veppixal xagetiae 
nal xdetora Övoiare dvupuÿ add; 
Obro: ydg oùx Eodovamv, bg [601 uévor, 
xodovo: Où tiv thy ¿dsoudrov you. 
Atysıv nagalsipouu tiv dndiev, 
iv Pläxes où mévqtes &x nollod xdgov 
ndoyovaıv' hdoviy yap odx Eyer xdeog. 

Nino Tadra tiudodtaodav ‘EAlfvor yévor 
xal ovyyogevérooav Ev xoumdluis 
Ged dipuet Baxyixd xal Lardgorg’ 
où 8 dxdgecre Avoca Tg dxeacias 

dayndı, paxpav ax’ Éuod yevod tayos! 
“TrrepfoAñs seeks axdorndi wor, 
év navel dì xodypot uirgo qonoréov: 
tay dperóv «urn yap ebfeta tolßog. 

IV) Tot adrod xegl xagPevias. 

Obons retouxitis xockewms tov rapdévov 

dovyxoitas pév gor xvei@tége. 
À tig dvdogov xal rerdcuxods odotas, 
ég’ fixe del tavedeng dropevec, 
lyvog dt xdbdovg odx dv evvooitd tig 

obre rooxfv, od durov odd? xndida. 
Tasrn dì ndliv babuertar devrépa 
À av dvAmv xa) ravevpipov voor, 
odx dp’ Envröv thy ydpıv xextnuévav, 
Os % TEO névrov Snuroveyixh vos, 
dal Evdev elAnpuia thy potavyiav. 
CH 8 ab nag’ judy terrdry répuxé 116, 

As oby éxlodv tò youa xal yao Parépa 
meaty xéxpera xal Oed ovvyupern, 
i und’ dxwoody sagxixig Ovvovaiag 

neipav AnBodou und: xîv ovvevvéroo, 
tig roùg Épaoras oxaving svooitd tig. 

To yodv per” adrmv téypa tov óuofyywv, 
xäv ovvouidi Deuvioig vuupevuétov, 
oùx Gérés ¿otiv 1 OvÉvyia, 

42 Eodovorv] Fofover L | 45 Plaxes L. 
IV) 4 beginnt f. 154" || 6 xniid«] vgl. zu 168 I 16 wide I L | 17 

xaviws L 
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434 I. Abteilung 

XIII) Tod avroó els Tv oravpoci». 

Kal gvrov &llo xadopiv adpearí por 
xa) devrépov Buvarov “Addu Ev Elm’ 
6 xeatog elofyaye thy duapriav, 

add’ obrog àvrhveyxe tiv cornglav. 
Beds yee 6 dov Tara ravobevel «pres, 6 
xdv 4 Évvopls rapdévov rv Evddde 
¿otr xarnpis, Övopopoüce tH made, 

xal avotevatn takıs à Tüv dyyélor. 

XIV) Tod adrod eig To xoıunrigıov TOY uovazòv tho wavdeas. 

Asdo0, re0gira, toy róxov negık oxene, i 
&denoov «big dordav cvvaviiav 
xal podoov aitay tovg 61ovg xal tods A6yovs* 

xdv yupvà bed dapuixòv Evdvuatar, 

un rapafadie rois ndiar dederyuevorg 5 
Engoig, drapoıg év BafvA®vos xédp, 
dad odd’ Eusivors, dv dxpacías yópev 
tà x@la paxgdv elg Epnuov Epdden. 

Téçpor povacróv elo, où uv oixiaı 

évópov ¿pacróv apayuérov didiov, 10 
où xal diopuods tov nav rEpeuyóres 

xa nolv Daveiv Pujoxovres dperís vóuo 
bavotow fddv Unvov bg Beod pidas: 
oixodor xoıwäg bs ddsipol rùv roóxov, 

odixiyyog où teguover povÿr Eardınz . 15 
Hon xparovorv EAnidog rs éyyvas 
xed toîg dpextoîg évrpup@oiv duloos, 

de9dv diavicavtes ¿vdeov Ögduor, 

copà xodnyd Yuyızjg awrnpiag, 
Ovovpoip xparobvt. tv povorodrav, 20 

deiuavr, xoouYoavtr tévde tov Oduor. 

XIII) 6 beginnt f. 166". 
XIV) 1 zigı& onére] mecioxéne L; der Accent auf der vorletzten Silbe wird 

am Versende durch das Metrum geschützt || 8 620vg] scheint aus tedxovg verdorben 
zu sein | 8 fonuov L | 9 wovactay slolv L | 14 redrov] róxov? vgl. XXI 9 |: 
17 outows L | 20 beginnt f. 166" || 'Ovovpeio] als Archimandrit des Klosters 8. Sal- 
vatore in Messina erscheint 'Ovovperos auf einer Urkunde vom J. 1177 (vgl. 

Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della societa Siciliana 
per la storia patria Ser. I Bd. XVIII — Palermo 1899 — S. 168); doch wage ich 
nicht, denselben mit der von Eugenios erwähnten Person zu identifizieren. 





















































460 I Abt. 2. Iluxzadnuntelov: "O tmb odos Ardgovinov I, rod Ileloléyov 

yodpov „axıprnouös“, dudte xul Ex enquérov eis -É0 of Bufavravol 

nagdyover roundra overmorixa sig -oude, yoolo ve rpovadoexy rÜxos 
eis lo, voudra elve x. q. ovvreisoudg (yoov. Ebppaiu or. 6935), 
ovyapornouds (Edoré®. o. c. 83,13), dvdioyov di xul rd uaynouds. 
Entong tnontéa À yeap) Tod zerpoyedpov xal dv TG éxouévo oriyo 

tod abroò pullov „eig Enavrag Exsivav“, Bow rd éxelvov elve pevini) 
Srargercay}. 

'Ev Oôncoû. Lvvddng Haxadynuntetov. 















G.C.Keidel: Notes on Fable Incunabula containing the Planudean Life of Aesop 467 

qi, qiiii, four leaves. On fo 1 ro is the stamp: Bibliotheque Royale. 
Fonds de la Ville. 

10. Liege, Bibliothèque de l’Université, XVII. 56. 5. (Vidimus, 
June 22, 1897.) 

This is a copy of an edition of Steinhöwel’s Latin collection which 
I am unable to identify. Some modern hand has inserted the words: 
Basle 1501 at the end of the volume, which appears to be incomplete. 
The text begins on fo 2 ro: Uita Esopi fabulatoris elarissimi e greco 
latina per Rinucium facta ad reuerendissimü Patrem dominü Anthoniü 
tituli sancti Chrysogoni presbiterum Cardinalem. The signatures alter- 
nate in the following curious manner: the first leaf has none, then a, 
aiii, aiiii, four leaves, b, bii, biii, three leaves, e, eii, ciii, ciiii, four 
leaves, d, one leaf, diii, three leaves, ei, e, eiii, eiiii, four leaves, f, fii, 
fi, three leaves, gi, gii, giii, giiii, four leaves, hi, one leaf, hiii, three 
leaves, i, i ii, i iii, i iii, four leaves, ki, kii, kili, three leaves, li, lii, liii, 
liiii, four leaves, mi, mij, miii, three leaves, nj, nii, niij, niiij, four 
leaves, oj, oij, oiij, three leaves, pi, pij. This is an extremely well- 
preserved copy. 

Readers who are interested more especially in the subject of Fable 

Incunabula may consult my Manual of Aesopic Fable Literature, Balti- 
more 1896, where numerous references to additional copies and edi- 
tions will be found. 

Baltimore. George C. Keidel. 











472 L Abt. L. H. Gray: Zu d. byzant. Angaben über d. altiranischen Kalender 

th <B> tod AexeuBelov tod adrod Zrovg, Goa E, ua’, us” dal évaro- 
Añs flou eig viv dexnv tod Alyoxégoros. Ilegoav tn ud!) ¿vravda 
merAnoopiva, zul?) 4 18 tod Aexeufolov fuéoa Tv $ im tod Dapov- 
apónv Ileporxod xgatov umvög. xl obrog evetoxerar TEosapEs Seat 

tod Erovg, fito. al dio lonuegicı xal al dio rporaì xare Tv IIepaı- 

xiv rodgegov pnpopogndeiou xatà to Eros Óxep dvarepov sipmraı. 
Die Wichtigkeit dieser Angaben der mittelalterlichen griechischen 

Schriftsteller über den awestischen Kalender für Forscher sowohl auf 
iranischem als auf byzantinischem Gebiet leuchtet ein. Meines Erachtens 
wäre es ein dringendes Bedürfnis, weitere und eingehendere Forschungen 
über sie anzustellen und eventuelle wissenschaftliche Ausgaben solcher 
Autoren auf Grund der handschriftlichen Schätze europäischer Biblio- 
theken zu veranstalten. i 

Princeton University, Princeton, N. J., U.S. A. Louis H. Gray. 

1) Scaliger vermutet wi}, vgl. S. 471, Anm. 2. 
2) Scaliger hat hier den sinnlosen Satz: xal % ıB tob AexeuBolov fuica ño 

Ilegoinod unvòs rod Aqua 7 xò. mal vj ıB vob Aeneußelov fuiea iv à im vob 
PDagovegdiy, xed. 

















480 I. Abteilung 

Schuttfläche im SO. Hier ragen an verschiedenen Stellen mächtige 
Stücke von Mauertrimmern in Gufswerk mit Schichten von je fünf 

Ziegeln aus dem Boden, daneben Reste des alten schon am Ober- 
geschofs der Pfeiler der NW-Wand beobachteten Kranzgesimses. 

Zunächst liegt 16—18 m vom Südpfeiler entfernt ein ungeheurer 
Mauerbrocken auf der SW-Seite der Flucht zwischen den vier Pfeilern. 
23m vom Westpfeiler liegt in dieser Flucht ein Stück des oberen 
Kranzgesimses und darüber hinaus nach Osten zu drei Brocken: zuerst 
zwei Ziegelschichten, dann Gufsmauerwerk über einer Ziegelschicht. 
Gegenüber, etwa 30 m in der Flucht des Südpfeilers, liegen drei 
Fragmente des Kranzgesimses (Taf. III, 7), und kurz daneben ist in der 
Flucht des Pfeilerraumes ein grofses Loch gegraben, worin man in 
etwa 2m Tiefe einen Haufen Gesimsstücke fand. Dieses Loch beginnt 
etwa 25m vom Süd- und Ostpfeiler. Hinter ihm, etwas über 30 m 

endet die Schuttterrasse der Ruine. 
Aus diesen Beobachtungen geht zunächst nur so viel hervor, dafs 

das Gebäude sich nach SO noch etwa 30 m weit fortsetzte, dafs die 
durch die Kranzgesimsbrocken bezeugten Steinpfeiler, wie alles um- 
gestürzte oder sonst leicht zugängliche Steinmaterial, von den Be- 

wohnern der Umgebung verschleppt worden sind, ferner dafs hier 
Mauern im Schichtenwerk wie an der Eingangsseite gestanden haben 
müssen, endlich dafs das Mittelschiff in der Flucht der Pfeiler — Zeugen 
die Mauerbrocken — gewölbt war. Alles das läfst sich freilich nur durch 

Grabungen sicherstellen. Nehme ich nun an, es habe dem Pfeiler- 
viereck ein Quadrat von 15,41 m Seitenlänge, dann zwei Pfeiler in der 
Breite von ca. 4m vorgelegen, so bleiben mir noch ca. 10%, m für die 
Anordnung eines Abschlusses in der Raumflucht, der Eingangsseite 
gegenüber, übrig. Wenn ich beachte, dafs die Vorhalle 7,53 m breit 
ist und dazu 1,57 m Mauerstärke nehme, so komme ich, einen ähnlichen 
Abschlufs im SO vorausgesetzt, auf ca. 10 m, wodurch der vor- 

geschlagene Rekonstruktionsversuch als möglich bezeugt wird. Die 
Frage erfährt eine weitere Klärung durch eine Untersuchung der Art, 
wie die Seitenräume gestaltet gewesen sein mögen. 

Erhalten ist nur die heutige Vorhalle im NW (vgl. den Grundrifs 
Taf. II, 1). Sie öffnete sich nach aufsen in mehreren, bei symmetrischer 

Verteilung mindestens fünf Durchbrechungen, von denen die mittlere 

etwas schmäler als die Thür des Pfeilerraumes war. Im Äufseren bemerkt 
man Pfeilervorlagen, die vielleicht auf ein hier anschliefsendes Atrium 
hinweisen, für das nach der Ausdehnung der Schuttterrasse thatsächlich 
Platz vorhanden wäre. Die Mauern sind (Taf. II, 3) geschmückt durch 

horizontale Steinschichten, die aber an den beiden erhaltenen Mauer- 
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gangsseite mit den Mauerresten der Vorhalle, Aufnahme von Ad. Struck, 

Abb. 5, Ansicht des Ostpfeilers von NNO her. Abb. 6. Ansicht des Ost a 
Ann nie cei 
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Eingangsseite mit den Mauerresten der Vorhalle, Aufnahme von Ad. Struck. 

Abb. 5. Ansicht des Ostpfeilers von NNO her. Abb.6. Ansicht des Ost pfeilers v. 
rat PE AS zu Straygowski 
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Nach Heusey et Donmet. 

Aufnahme von Straygowshi. 

dem Konsolfries, Abb. 15. Stück des Kransgesimses. 
Aufnahme von Straygewskt, 































504 I Abt. K. Dieterich: Nachtrag zu d. lat.-rom. Lehnwörtern im Neugriechischen 

der Masten und Rasen mit Tauen“ (nach Rigutini-Bulle, Ital.-deutsches 
Wtb.), ähnlich ven. „fasciature di corde fatte intorno ad un legno per 
rinforzarlo o tenerlo saldo al suo luogo“ (Boërio). Davon ist abgeleitet 
ven. trinchetto, ngr. tevyxéro(a), das G. Meyer a. a. O. S. 91 anführt. 

Anhangsweise möchte ich noch erwähnen, dafs der Erklärungs- 
versuch, den ich für ovuxAos, -ıdfo vorschlug (B. Z. X 595), schon 
von A. Miliarakis in einer Anmerkung zu dem von ihm herausgegebenen 
mepoıxosdupwvov aus Syra v. J. 1597 (‘Aguovia 1900, S. 701 ff.) vor- 
ausgesetzt wird, wenn es ebenda heilst: ouumAros, ror æAnoior. Lip- 

rho xaAodvreı Ev vaig vioois ol Eyovrsg olxovg À dypods épantope- 

vovs. Auch die ebenda angeführte Bedeutung von ovuxiaorís auf 
Kefallenia: of ¿xovreg &ueoov xAnovaopdy führt auf mAnoiov, es wäre 
also ein ursprüngliches ovunAnaıaorıjg vorauszusetzen, wo bei den vier 

6 dissimilatorischer Schwund des mittleren sehr begreiflich wird. 

München. Karl Dieterich. 
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evya, tv yrovady, tv adddevxov und so öfters. Im allyemeinen 

aber wird jeder in sich geschlossenen Wortkomplex, der gegen den 

folgenden Komplex abgeschlossen werden kann, ohne dafs dieser letztere 
zu kurz gerät, als Satzglied im Sinne der oben genannten Regel be 

handelt; so kommen deren durchschnittlich zwei auf die Druckzeile. 

Einen „Hochton“ hat jedes accentuierte Wort, mit Ausnahme von Par- 
tikeln, Konjunktionen, Präpositionen, Negationen etc. 

Also Manasses begnügt sich nicht mit der Wahrung des Meyer- 
schen Gesetzes, sondern er meidet erstens auch das Intervall von 3 
Silben, was L. Havet (Revue critique XXXII 20%) als dem Sinn jenes 
Gesetzes entsprechend erkannt, aber noch niemand für irgend einen 

Autor nachgewiesen hat (vgl Meyer S. 11), zweitens aber auch das 
Intervall von 5 und 7 Silben, ein Moment, das überhaupt noch nicht 

erwähnt ist. Die Ursache davon ist nicht in der grofsen Entfernung 
der letzten Hochtóne zu sehen, wie die Häufigkeit (59 Beispiele) Osilbiger 
Intervalle (z. B. Tellur. 94 rods dymréquoras axodıiorör: beweist: 
Theodor. 7. 11f. 74. 78. 128. 156. 180 Kontost. 20. 25. 34. 43. 52. 54. 

66. 91. 113. 130. 134. 167. 206. 211. 242. 265. 287. 299. 300. 304. 307. 
319 Astrogl. 3, 24. 4, 20. 5, 3. 13. 6, 30. 8, 20. 9, 3 Pumil 19. 40 Tellur. 

58. 94. 118 Cyclop. 23. 53. 67 Fringill. 4. 36. 62. 71 (statt 6’ lies dE. 90. 92. 

95. 116. 132. 135. 156. 179 Monodia Urb. 4. 14; vielmehr kommt bei einer 

ungeraden Zahl unbetonter Silben durch die unbewußst alternierende Ver- 

teilung der Nebentöne (-s-,-u:..) ein wenn auch schwacher Accent 
auf die vorletzte Silbe, was den Rhythmus retardiert und so gegen 
das Grundgesetz der prosaischen Accenttechnik verstofst.") 

1: Am nächsten steht dem Manasses in dieser Beziehung das “E;xeutor 

xvrós des dem Manasses gleichzeitigen Professors der Rhetorik Nikephoros 

Basilakes ed. E. Miller, Mélanges orientaux, Paris 1883, p. 2551f., vgl. GBL? 475.3. 
In diesem Stück ist das oben genannte Accentgesetz nur einmal durchbrochen: 
S. 260 Z. 13 éyo ce xui ws aviwgds quicéo rai ws doprgópos xepigeorerco: von 

Druckfehlern abgesehen, bleibt nur eine Stelle zu korrigieren: $. 261 Z. 8 von 

unten rois ur olxeios gräantıxors (te) xai uessligiors, vois d' dliorgio; 

úveidelz re xaì goßegors. Es wird also von Interesse sein, die Kritik zu hören. 
die Basilakes in der Vorrede zu seinen Werken ed. E. Miller, Annuaire de l'assoc. 
pour l'encour. des études gr. VII [1873] 133 ff. den Rhythmen seiner eigenen Kunst- 
prosa spendet -154:: Oi Aöyoı evpevduodol univ xal xporor drrimosodyra:* où usr 

xci 73085 atroîs rocotrov utreori. Kai 0 GvOuds txogyzetirae uèr, si xal cwqeoras, 

dv ye vols nhsioouv, Er ¿viois dl xœi xvprord. — Mit einer kleinen Modifikation 
(s. darüber S. 510 Anm. 2, ist jenes Accentgesetz streng durchgeführt in den 
Reden dez Nikephoros Chrysoberges ‘ed. M. Treu, Programm des Friedrichs- 
Gymn. Breslau 1:92. ebenfalls eines Zeitgenossen des Manasses. Unter den 
übrigen erwähne ich hier nur den Michael von Thessalonike ‘ed. W. Regel, 

Fontes rerum byzantinarum I 1, 131—182, der das Accentgesetz nicht ganz so streng 
befolgt und gegen 6silbige Intervalle eine grofse Abneigung zeigt. 



























“A. Hanadorovios-Kegapevs: ‘H ¿u rg Terra d'Otranto Exıygapn 519 

ositos xal Ev didas Enıypapais, Óxov td lora ebpioxerar adiapdgas 

xal pero tomas xal &vev touîjg* Epa Adyou yde C. I. G., pid. 8735, 

resuu. 4, 5, 6, 8. 
‘H xpódeos did sivas boauvrog pavepa Ev rh émyoapi nai did 

todro to ¿de div Fro dvayın ve Dempndr aviraguiov Und tod x. 
Ilonayeogypiov. To (bra dndgyer Ev ti dex vie 3-ng yoauuñs, to 

Ot ph diaxoidtv Apa ebpioxeraı ovyxexoldquévov uè rd TT, zoo 
AvBokdov mapaoriouvrog adro did pig xauxvAns lents yoauuñs, 
dexouévas dd tod uéoov Tod mods dpiorepav uv xabérov oxélovs 
tod TT xal viv slot eddvaxpirov = A. 

Td övoua COVAAIANS rovite 6 x. Iaxayempyiov otro Zovi- 
Aıavod. Tovro div siva. ¿ptóv, dure to Bvopa slvar iradindv, ti 

dè eig iano Afyovra (ralixà óvóparo puidrrovow ¿Esdiqvifópeva rdv 

roviguóv tav. ’Idod dvo xpóxeipa rapadeiyuara de Bukavrıvav éy- 

yedpov: „robg ’Ayawvırıdvoug“, „zug TfovAAıdvov“ (Acta et diplo- 

mata 3, o. XVIII xal 253). Kal Erepa xapadeíyuara onuepivd' Beve- 
térivos, Zafittidvos, Iorauidvos, Bapdıdvos. 

"Ev th 4-n yoœuuÿ xa) è x. Correra xal 6 x. Ilamayemgyiov 
aveyvacav yxt DyAixov“, è dì x. Kubitschek ,xepadixod dad’ ¿v 17 
empocpí oböEfregov rodrov dndpye, el un To veosAAnvırov xal Kvogdo- 

yeapor KE DHAAKS = xè (= xal) pu(= v)idxov, bree italiani 
Equynveverar oros: e guardiano. ‘O Aıdo&dog Exdive tiv Aébiv pvdcé, 

#09, obtag è pulaxas, tod puidxov' obrog dì 6 turos elvas xul 

oruegov xowvótaros mage tots "EAAnoıv. 

‘H émyoup dvayvaarda dde: 

’Avouxodou9n $ zvo- 
yorouja atin d- 
ta nooordbeng IasAov 

ZovAlidvov x} pnAdxov 

tis yooag Tavımg song’ 
ivd. a. 

"A. Hanxaddxoviog-Kegapedts. 
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anfangs byzantinisch, weil die Ägypter aus Hafs die griechischen Tempel 
zerstört und aus dem Material ihre Kirchen erbaut hätten. Es folgen Ab- 
sätze über den Bogen, die Kuppel u. s. w., in denen G. seine Aufnahmen 
von Kirchen und Klöstern abbildet und sie in seiner Art datiert. Die 
Kirche des Natronklosters Baramus ist für ihn um 600 entstanden; sie 
gebe die letzte Etappe der Entwickelung und führe direkt auf die Sultan 
Hassan-Moschee. 

Das 4. Kapitel über die Plastik stellt wieder fest: Les premiers 
éléments de la sculpture copte furent, de même que ceux du dogme et de 
l'architecture, importés de Byzance en Égypte par les Grecs, le fait est 
indubitable. Mais, de même aussi que le théologien alexandrin ou l'architecte 
des laures du désert, l'artiste indigène, à peine en possession de cette for- 
mule étrangère, n’eut rien de plus pressé que de léliminer en partie, et 
d'en remanier le reste au gré de ses affinités, tant et si bien que, sans 
exagération, on peut affirmer que la sculpture copte constitue un art indé- 
pendant. Man sieht, G. führt seinen Gedanken wenigstens in den Leit- 
sätzen konsequent durch. Die koptische Eigenart kennzeichnet er S. 208: 
yl’Alexandrin (das ist für G. ein und dasselbe wie Kopte) sculpte une 
impression, une sensation, une pensée; peu lui importe l’animal humain, 
le jeu de ses muscles et le mécanisme de ces articulations. Das sei grie- 
chische Art gewesen. Die Entstellung der menschlichen Gestalt sei nicht 
Unvermögen, sondern Absicht. Im Ornament kämen Schritt für Schritt 
mit dem besoin d'extériorité die altheimischen Motive wieder zur Geltung. 
— Es folgt nun eine Darstellung der Entwicklung der Polygonie und 
ihres Wesens. Nicht die Araber, sondern die Kopten seien ihre Schöpfer 
und diejenigen, welche die sog. arabische Kunst geschaffen hätten. Eine 
Zusammenstellung der erhaltenen Malereien und die Vorführung von Bei- 
spielen der Kunstindustrie beschliefst das Buch. Der Gedankengang ist 
immer der gleiche, er ist auch als Schlufssatz wiederholt: die Kunst, von 
Ägypten über Assyrien und Griechenland nach Rom wandernd, gehe von 
Rom nach Konstantinopel und von da zurück an ihre Wiege, „pour y 
mourir et y revivre sous une forme nouvelle en une serie de transformation“. 

Ich enthalte mich diesen Aufstellungen gegenüber jeder Einzelkritik. 
Gayet überläfst sich einer angenehmen kunsthistorischen Träumerei; ihm 
fallt nicht ein, irgend einen wissenschaftlichen Beweis führen zu wollen. 
Nebel wallen um ihn, er glaubt in ihnen allerhand Formen zu sehen. Der 
eigene Sitz gerät ins Schaukeln: was er einst als Anfänger richtig gesehen 
hat, dafs zerfliefst ihm wieder. Ein Kapitell des ägyptischen Museums, das 
er früher richtig als aus Alexandreia stammend katalogisiert hat — es ist 
in prokonnesischem Marmor gearbeitet —, rückt ihm gefällig herauf nach 
der Thebais (p. 229); die Dinge stellen sich auf den Kopf, wie die Ab- 
bildung der schönen Räucherpfanne S. 297. Warum Gayet nur gelehrte 
Bücher schreibt! Er zeichnet, wenn es ihm darauf ankommt, gut: die 
zahlreichen Abbildungen des vorliegenden Buches, gemacht, als G. einst am 
Katalog des Gizeh-Museums arbeitete, sind zum Teil vorzüglich. Es ist 
ein undankbarer Tausch, wenn man, zum Künstler geboren, Gelehrter sein 
will. Das Buch hätte 20 Jahre später geschrieben werden sollen, wenn 
die ersten wissenschaftlichen Fundamente vorlagen. Mit Taines Methode 
beginnt man keine kunstgeschichtliche Forschung; man leitet damit fest- 
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A. 50, 14), sondern auch der ersten (von Adrianopel bis zum Hellespont) 
angehörte. Dafür scheint zu sprechen, dafs der Pansevastos in der zweiten 
Abteilung wohl auch wie die 5 vorausgehenden namentlich angeführt wird, 
aber ohne Angabe des Vaters, wie dies bei den 5 geschehen ist. War er 
also in der ersten Abteilung schon vollständiger genannt worden, und ge- 
hörte er dann zu den 6 ‘meliores de vulgu Constantinopoleos” (‘secretarii’ 
der ep. H.?)? Wäre dies der Fall, so wären von den 13 (1 + 6 + 6) 
bis zum Hellespont gehenden Geiseln nur 12 entlassen worden, da ja der 
Pansevastos noch weiter bis Philadelphia beim Heere blieb; damit stände 
aber A. (54, 4f.) — vgl. A. (50,3 und 50, 7f.) — im Widerspruch, indem 
er direkt und indirekt angiebt, dafs am Hellesponte 13 Geisel entlassen, 
von da an aber 5 bis Philadelphia geführt worden seien. Aber eben diese 
Ziffer 5, wie auch die der Gesamtzahl der Geisel (18) hat uns schon ge- 
lehrt, dafs A. den Pansevastos nicht zu den übrigen Geiseln zählte, wie- 
wohl dies dem Vertragstext widerspricht, indem dieser, gerade nach A. 
(50, 14), jenen unter den 6 letzten Geiseln anführt. Aber man sieht, mit 
der Ziffer 13 bei A. hat es seine Richtigkeit, er kann unter ihnen den 
Pansevastos nicht mit einbegriffen haben; wenn also dieser, wie kaum be- 
zweifelt werden kann, schon von Adrianopel an beim Heere war, so war 
er eben der 14. Geisel, wie ja auch die HP. (nach At, dem älteren Be- 
richte A.s) S. 74 wirklich 14 Geisel am Eingang des Artikels zählt. Aller- 
dings, wenn man bei A. und der HP. nachzählt, findet man doch nur 
1+6-+6=13 Geisel! Der 14., der Pansevastos, scheint demnach zu 
fehlen. Da kommt nun obige Deutung des “ducatus” als Geleite und seine 
Beziehung auf den “defensor pansevaston” zu Hilfe, und ich glaube mit 
voller Berechtigung annehmen zu dürfen, dafs dem A. sowohl wie der 
HP. der Name des Pansevastos entfallen sei, d. h. dafs im Original- 
texte des Vertrages der Pansevastos schon nach “gratiaque 
ducatus’ namentlich angeführt war, weshalb derselbe bei seiner spä- 
teren Nennung ohne Bezeichnung seiner Aufgabe und Abstammung an- 
geführt wurde, weil diese Angaben das zweitemal nicht mehr nötig scheinen 
mochten. 

Dadurch wird nun zwar manches meiner früheren Interpretation ge- 
ändert, aber die wesentlichsten Ergebnisse derselben gewinnen an Sicherheit: 

1) Die ursprüngliche Proposition Friedrichs (13 + 6 + 6 Geisel, alle 
gehen von Adrianopel bis Philadelphia) wurde zu Gunsten Isaaks Angelos 
abgeändert. !) 

2) Der Originaltext unterscheidet zwei Abteilungen Geisel mit 13 
und 5, bez. 14 und 6 Geiseln; insgesamt waren es 18, mit Einschlufs des 
Pansevastos 19. 

3) Der frühere wie der spätere Vertragstext begann mit der Ziffer 13, 
was zu der unzutreffenden Herübernahme des Attributs ‘sanguine regio” in 

1) Die Ziffer 13 der kaiserlichen Prinzen (vgl. die ep. H.) mag auch jetzt 
noch so zu erklären sein, dafs ein Prinz zum Führer der 12 + 6 + 6 Geisel be- 
stimmt war, ohne dafs diese Führung im Vertrage ihren Ausdruck gefunden 
hätte. Die ep. H. scheint unter ihren Geiseln ebensowenig wie A. den Pansevastos 
mitzuzählen, oder hatte man damals den letzteren überhaupt noch nicht als 
“defensor” in Aussicht genommen? 
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vnv dylov tommy (griech. Text [nach E. Millers Ausgabe] mit russ, Ein- 
leitung und Übersetzung). St. Petersburg 1889. Pravoslavnyj Palestinskij 
Sbornik VIII 2. 

5) Verschiedene Übersetzungen, wie des Geschichtswerkes des Georgios 
Akropolites mit einer gelehrten Einleitung (1863), der Autobiographie des 
Gregorios Kyprios (Christ. Ctenije 1870 II), des Briefes des Gregor. Kyprios 
an den Kaiser Andronikos Palaiologos den Älteren (ebenda 1870 II), der 
polemischen Schriften des Gregor. Kyprios gegen Johannes Bekkos und des 
Bekkos gegen Gregorios (ebenda 1889). E. K. 

P. Thomas M. Wehofer +. 

An dieselbe Stelle, von der aus die Redaktion dieser Zeitschrift dem 
ersten österreichischen Lehrer unserer Wissenschaft, Dr. P. Thomas M. 
Wehofer (früher Ord. Praed.), zum Eintritt in seine Thätigkeit als Privat- 
dozent der byzantinischen Philologie an der Wiener Universität 
Glück zu wünschen beabsichtigt hatte, tritt nun die erschütternde Kunde, 
dafs Wehofer am 3. März 1902, einen Tag vor Vollendung seines 32. Lebens- 
jahres, an einem Herzschlag gestorben ist. Der junge Gelehrte konnte schon 
auf umfassende wissenschaftliche Leistungen zurückblicken, als er sich der 
Byzantinistik zuwandte. Um nur das Bedeutendste zu nennen: Haupt- 
zeuge seiner Thätigkeit auf dem Gebiete der Philosophie, die er in Rom 
als Professor an der Minerva selbst längere Zeit gelehrt hat, ist die Neu- 
bearbeitung von Überweg-Heintzes Geschichte der Philosophie (Berlin 1898), 
worin Wehofer die jüngere Scholastik übernommen hatte; in einer litterarhisto- 
rischen Schrift über „Die Apologie Justins“ (Rom 1897) hatte er seine 
Kenntnis der antiken Rhetorik verwertet, und seine „Untersuchungen zur alt- 
christlichen Epistolographie“ (Wien 1901; siehe oben S. 222), hatten ihn zum 
Nachweis des Einflusses semitischer Kompositionsformen auf die frühchrist- 
liche griechische Kunstprosa geführt; die Absicht, diese tiefgreifende Ent- 
deckung, die an die Arbeiten seines von ihm hochverehrten Lehrers D. H. 
Müller anschliefst, historisch weiter zu verfolgen, bot den Anlafs zu seinen 
byzantinischen Studien. Ein Semester in München verwendete Wehofer unter 
Krumbachers Leitung zur Ausbreitung seiner mittelgriechischen Kenntnisse; 
gleichzeitig begann er ein grolses Werk über die Apokalypse des Romanos 
(siehe oben S. 233); dann wandte er sich nach Wien, um Schritte zu seiner 
Habilitation zu thun; ohne auf seine durch schweres Leiden zerstörte Ge- 
sundheit zu achten, warf er sich in rastloser Thätigkeit auf das Studium 
des Neugriechischen und Russischen; der erste Teil seines ,Romanos“ wurde 
in wenigen Exemplaren als Manuskript gedruckt und der philosophischen Fa- 
kultät vorgelegt. Endlich, Mitte Februar, hielt er seine Probevorlesung. Am 
3. März war er tot. Die bedeutendsten Früchte seiner Lebensarbeit birgt 
sein Nachlals. 

Die Wissenschaft betrauert einen glänzend begabten, ebenso tief wie 
vielseitig gebildeten Lehrer und Gelehrten, der mit der gleichen Liebe und 
Gründlichkeit die grammatischen, stilistischen, metrischen Eigentümlichkeiten 
irgend eines Autors, wie den stolzesten Namen der byzantinischen Litteratur, 
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wie die Geschichte und selbst die Zukunft der ihr so tevez pa: 
Kirche seinem in jugendlichem Feuer vorwirisdrángende- Press 
unterwarf — charakteristisch hiefür sind noch «ire eine : = 
tionen: -Sprachliche Eigentúmlichkeiter de kassistter Jersers 
Novatians Briefen”, Wiener Studien 1501, ©. 269. uri _E- «- 
im Schofse des deutschen Katholizismus?“ a der Belax > ex 
Zeitung vom 1. Februar 1902 ‘im Hinblick auf das rane > Werk 
seines Lehrers A Ehrhardt. dessen wissenschaftliche This : 
lich war) — denen, die ihm nahe stander. ist der acai - mi 
Freund entrisser. ein Mensch von seltener Tief: des Ger 2: 
Seele voll allumfassender, vorurteilsfreier Menschenliebe. 

München Paz) Maa: 










