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Im 8. bande von Krumbachers Byzantinischer zeitschrift s. 52 ff

habe ich drei briefe eines „ Martiolos Inionojioq 'Icoviag xal

:Aaidndog yrjs
u mitgeteilt, die er an den philosophen Ioseph

geschrieben hat. Er giebt darin der hohen verehrung aus-

druck, die er fur diesen merkwiirdigen mann hegt, und bittet

ihn um seine fiirsprache beim autokrator Andronikos. Ich

habe mich aber damals auf die mitteilung jener briefe be-

schranken miissen, weil mir ausser der kleinen briefsammlung,

der ich die schriftstiicke entnommen, von dem bischofe nichts

weiter bekannt war.

Ich muss es lediglich einem zufalle zuschreiben, dass ich

mich von neuem mit ihm beschaftigt habe und jetzt in den

stand gesetzt worden bin, nicht allein das dunkel, welches

den briefschreiber umgab, einigermassen aufzuhellen, sondern

ihm auch eine bemerkenswerte stelle in der litteratur der

Byzantiner anzuweisen. Einem zufalle: Es lag mir daran,

eine anzahl bisher nocli unbekannter briefe und anderer schriften

von Nikephoros Gregoras kennen zu lernen, die in einer Wie-

ner handschrift enthalten sein sollten. Der direktion der K.

K. hofbibliothek bin ich zu aufrichtigem danke verpflichtet,

dass sie mir diese handschrift im sommer 1899 hier in

Potsdam zur verfiigung stellte. Das ergebnis meiner unter-

suchung war iiberraschend : Ich gelangte zu der uberzeugung,

dass die handschrift mit Nikephoros Gregoras ganz und gar

nichts zu thun habe, dass sie vielmehr zu jenein freunde und

verehrer des philosophen Ioseph in der engsten bezieliung stelie.

1

Digitized by Google



2

Dariiber will ich im folgenden bericliten. Ich stelle zu-

nachst alles das zusammeu, was ich in druckschriften iiber

den bischof Matthaios gefunden habe.

I.

Unsere bisherige kenntnis von Matthaios

Der briefschreiber Matthaios wird in der handschrift,

der ich jene briefe entnommen, zajteivdg imaxonog 'looviag xal

.Amazidot
;

yrjg genannt. Ein bischof unter diesem titel koinmt

in den bischofsverzeichnissen, soweit sie mir bekannt sind,

niemals vor. Es kann indes gar keinem zweifel unterliegen,

dass unter dieser bezeichnung der metropolit von Ephosos zu

verstehen ist. Wollte man den in manchen handschriften

vorkommenden verzeichnissen der stadte und gegenden, die

ihren namen verandert haben, glauben sclienken, so hatten

die spatereu Byzantiner Aaia geradezu fur fj 'Ecpzaog , 'Iiovia

fur fj jjsgi 'Aoiav gesetzt; vgi. statt vieler verzeichnisse die bei

G. Parthey, Hieroclis Synecdemus pag. 313. 316. Das finde

ich aber durch den spraehgebrauch der schriftsteller nicht

bestatigt; die spateren verstehen unter Asien zwar immer

nocli den erdteil ira gegensatz zu Europa, daneben aber auch

im engeren simie nicht die stadt Ephesos, sondern das

gebiet von Epliesos; vgl. ausser Nilus Doxopatrius (bei

G. Parthey pag. 277) ein altes verzeichnis der bzagyiai zfjg

yijg, ijzoi aazgajziai bei I. Sakkelion, Ilaz/utaxij BifiXtotir/xy pag. 73:

das giebt unter den biagyiai 'Aaiag fjjzetgov peyaXrjg an zweiter

stelle die eparchie 'Aaia ij Iduos jzgog zfj Eqpeocp an. In beideu

bedeutungen koinmt das wort Asien z. b. in Gregorios Ky-

prios’ lobrede auf Andronikos Palaiologos vor; vgl. Migne,

Patrol. Gr. 142, 389C Aaia dk xal Evgzbnr), dagegen 400D

Aaiag xal <Pgvyiag xal rijg Tigog Maiavdgov Kagiag, 401A <Pda-

dekzpeiag mgiy/ogog - Mvaia xal Mflovia xal za &va> Avdiag, —
Ionia xal fj jiegi zavzrjv Aaia. Nur diesen engeren sinn liat

„Asien u
,
wonn der bischof von Ephesos mit seinem amtlichen

titel ( vjzkgzi/iog xal) e£agyog Jidat/g Aaiag genannt wird, nur an

den kirchlichen sprengel von Ephesos denkt Theodoros Las-

karis, wenn er ausruft 'Axovaov, Jidaa t) zfjg Aaiag yij, ivwzioaode

zovzoov, Tidvzeg oi zavzi/g biioxonot,, ebenso Nikephoros Blemmides,
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wenn er den Ephesischen kirchenfiirsten Manasses zfjs ’Aaidndoi

do/uioi/jtjv nennt; vgl. Theodori Ducae Lasoaris Epistulae ed.

N. Festa, ep. 11,10, Nicepli. Blemmydae Curriculum vitae

ed. A. Heisenberg, pag. 22,10.

Ueber das zeitalter, in dem Matthaios lebte, waren wir

schon unterrichtet; denn dio abfassungszeit jener briefe, von

denen ich ausgegangen, lasst sich wenigstens ungefahr be-

stimmen. Der philosoph Ioseph erhielt sie in K/pel, soli er

doch beim grosslogotheten und beim patriarchen ein gutes

wort einlegen. Er war dort, von 1307 bis spatestens 1325;

vgl. Byz. Ztschrft 8,33.48. Um diese fiirsprache kann er

aber nickt schon in den ersten jahren seines aufenthaltes in

der hauptstadt gebeten sein, er ist ais unbekannter fremdling

dorthin gekommen und hat erst allmahlich durch sein eigen-

artiges wesen die aufmerksamkeit der hochsten kreise auf sich

gezogen. Wir werden also nicht fehl gehen, wenn wir an-

nehmen, dass die briefe nach 1310, vor 1325 geschrieben

sind. Im iibrigen aber helfen sie uns wenig, wir wissen

weder, in welcher stellung sich Matthaios bofand, ais

er sie schrieb, nocli, was er mit ihnen erreichen wollte.

Die erste zuverlassige kunde iiber ihn ais bischof von

Ephesos erhalten wir aus den verhandlungen des oikumeni-

schen patriarchats
,
die Fried. Miklosich und Ios. Mulier nach

den in der Wiener hofbibliothek befindlichen originalen in

den beiden ersten banden der „Acta et diplomata Graeca

medii aeviu veroffentlicht haben. In diesen patriarchatsakten

werden gewohnlich die hohen geistlichen wlirdentrager ver-

zeiclinet, die an einer synodalverhandlung teilgenommen haben,

immer nach ilirer kirchlichen stellung, oft auch mit hinzu-

fiigung ihres namens. An den synoden, liber die in der zeit

vom jahre 1315 bis zum Dezember 1329 berichtet wird, also

auch an der ersten synode des jalire 1329, die im April statt-

fand, hat ein bischof von Ephesos nicht teilgenommen; wohl

aber an der synode des Dezembers 1329. Daraus ist meines

erachtens zu sc.hliessen, dass er entweder erst in der zeit zwischen

April und Dezember 1329 ernannt worden ist oder aber schon

friiher ernannt worden, aber erst nach derAprilsynode nach K/pel

gekommen ist. Das erstore hat die grossere wahrscheinlichkeit

fur sich.

1
*
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Dieser bischof ist Matthaios. Ea lieisst namlich im pro-

tokolle der synode vom 2. Dezember 1829 (Acta I 149): Mi]vi

dexefigico, ijueog Sevregrf, ivi), ty' , xgoxaihjjuevov tov jiavayuoTihov

ijfiwv deanojov tov oiy.oviieviy.ov nargidgyov xvg 'Hoaiov h> roig

xard tov aytov Qeo<pvXaxrov xe/.kiotg airrov, ovvedgiaCovriov rij

tteydh] uyiaxjvvfl airrov xal legondrarv dgyiegtcov , tov 'Eipeoov,

bjiegrifiov xal r.£agyov jiaoijg Aoia q, Marftatov,

Ebenso findet sicli nun in allen protokollen der synoden,

die dieser synodo vom Dezember 1329 folgen, so oft die an

den verhandlungen teilnehmenden wiirdentrager aufgefiihrt

werden
,

aucli der metropolit von Epliesos, teils mit liinzu-

fiigung seines namens, teils ohne ihn, aufgefiihrt, bis zur

sitzung vom Juni 1339; vgl. Acta I 151,155,164,170,178,179,

190,193.

Es stelit soinit urkundlicli fest, dass Matthaios mindes-

tens vom Dezember 1329 bis zum Juni 1339 metropolit von

Ephesos gewesen ist. Ob er freilich diese ganze zeit ohne

unterbrechung in K pel gewesen ist, lasst sicli aus den akten

nicht erkennen; denn aus den letzten jaliren des patriarchen Esa-

ias undaus den orston soiuos nachfolgers loannes Kalekas, nach

April 1331 bis Juli 1337, finden sicli in den akten tiberhaupt

keine synodalbeschlusse
;
nach Juli 1337 folgen drei undatierte,

das erste datierte erst wieder vom Februar 1338.

Unter allen umstanden wurde sein langos fernbleiben

von seiner gemeinde nichts aussergewohnliches sein. Wir
wissen zwar, dass die patriarchen es aus versohiedenen griinden

selir ungern salien, wenn sicli die biscliofe langere zeit in

K pel aufhielten, dass vor allen anderen nocli um den an-

fang des 14. jahrlmnderts der gestrenge patriarch Athanasios

ernstlich bemulit gewesen ist darin wandel zu schaffen
;

vgl.

seine briefe an den autokrator, besonders auch die acht briefe

„De necessaria episcoporum residentia 11 bei Migne, Patrol.

Gr. 148,513 ss, Nik. Gregoras I 181. II 1192 ss, Gedeon,

IluTgiagyixol jiivaxe

;

408. Aber die bemiihungen der patriarchen

liatten nur wonig orfolg, am wenigsteu natiirlicli bei den

bischofen, deren gemeinden nicht tnelir unter der Byzanti-

nischen herrschaft standen. So ist der bischof von Dyr-

rhachion, Gregorios. vielleicht iiberhaujit nicht in sein bistum

gekommen; wenigstens zeigen die synodalprotokolle
,

dass er
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mindestens vomjaliro 1315 bis zum September 1327 ununter-

brochen in K pel geblieben ist.

Audi Matthaios scheinen die ungiinstigen politischen

verhaltnisse gehindert zu haben sicli in sein bistum zu be-

geben. Denn bereits im jahre 1308 war die stadt Ephesos
von den Seldsdiuken unter ihrem emir

( Ihgodgyjj^ )
Sasan

erobert worden; vgl. Geo. Pachymeres II 589.868. Nik. Gre-

goras 214, Geo. Phrantzes 77, P. Kalligas, MeXhai Bv£. Imo-

glag, Athen 1894, 334. Seit dieser zeit ist sie dauernd unter

der herrschaft der Muslimen geblieben.*)

Matthaios liat sidi aber nicht mit dem blossen titel eines

metropoliten von Ephesos begnugt; an der synodalverliandlung

des Juni 1339 liimmt er zwar nodi teil, aber nicht mehr an

der nachsten, die im Februar 1340 abgehalten wird; vgl.

Acta I 193,195; ebensowenig an den folgenden. Er hat sich

in der zeit vom Juni 1339 bis zum Februar 1340 auf seinen

bischofssitz begebeu. In Ephesos liatte damals seinen

herrschersitz Aitines’ solin Amur (oder, wie ihn Io. Kanta-

kuzenos einmal nennt, Amurpekis d. i. Omar Beg), weit-

aus der miiditigste der Seldschukischen emire jener zeit. Waren
schon damals die Seldschukischen eroberer, wie spater

die Osmanen, frei von fanatischer bekehrungssucht, so

brauchte er am wenigstens zu befurchten, gerade von Amur
in der ausiibung seiner geistlichen thatigkeit gehindert zu

*) Der letzte orthodoxe bischof von Ephesos unter christlicher herr-

schaft, von dem wir kenntnis haben, ist Ioannes Cheilas. Er warmonch
des Klosters Ostreidion und erhiolt jene wiirde durcli seinen hohen gonner,

den oikumenischen patriarchen Gregorios Kvprios, im jahre 1283 oder

1284. Er hat aber nur bis zum jahre 1289 in Ephesos seines amtes ge-

waltet. Ais er in diesem jahre nach K 'pel kam, zogen ihm beschwerden

seiner eigenen geistlichkeit, ganz besonders aber seiue iiberaus feindselige

haltung gegen seinen wohlthiiter Gregorios die ungnade des autokrators

Andronikos zu. Mari hielt ihn zuriiek. Wenn es auch nicht wahr-

scheinlich ist, dass er jemals wieder in seine gemeinde zuriickgekehrt,

so hat er doeh titel und rang eines Ephesischen bischofs bis an sein

lebensende beibehalten. Im jahi'e 1297 wird er in einer kirchlichen

frage, an deren losung dem autokrator viei gelegen war, hinzugezogen

;

nach dem jahre 1300 horeu wir niehts mehr von ihm. Auf den tod

dieses bedeutenden, aber viel angefeindeten geistlichen haben wir noch

eiu dutzend gediclite in je 4 zwolfsUbern von Manuel Philes. Cheilas

muss in den ersteu jaliren des 14. jahrhuuderts gestorben sein.
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werden, denn treue freundschaft und bundesgenossenschaft

verband jenen bis zu seinem tode (1348) mit dom um die

herrschaft kampfenden Ioannes Kantakuzenos.

Ueber Matthaios’ wirksamkeit in Ephesos sind uns zwei

aktenstiicke erhalten: Sie zeigen, dass er es in der that ver-

standen hat, sicb mit dem andersglaubigen gewalthaber in

ein gutes einvernehmen zu setzen; um so bedenkliclier treilich

scbeinen sieh seine beziehungen zum patriarchen und zur

synode gestaltet zu haben.

Die synode vom August 1342 (Acta I 228 ss) ent-

scheidet folgendermassen: Matthaios hat fiir Pyrgion einen

bischof ernannt; dazu ist er nicht berechtigt: denn Pyrgion

hat zwar anfangs unter dem Ephesiscben metropoliten ge-

standen, ist aber seit dem 12. jahrhundert der selbstandige

sitz eines metropoliten, der nicht unter Ephesos, sondern un-

mittelbar unter dem patriarchen und der synode steht. Das ist

urkundlich zu erweisen, erst kurzlich wieder durch kaiserliche

verordnung (oeniov TtQoozay/ua) anerkannt und wird jetzt durch

diese ovvodixt] Eyygatpog ngagig der metropolis Pyrgion eig

dtaioiviCovaav rr/v aocpakaav bestatigt.

Ich verstehe diese synodalentscheidung nicht reclit: Die

anspriiche des bischofs von Pyrgion auf eine unabhangige

stellung mogen ja begriindet gewesen sein; aber war es denn

angezeigt, in einer zeit, in der doch wichtigere dinge auf

dem spiele standen, alte gerechtsame herauszusuchen? War
es klug, die machtbefugnis des exarchen von „ganz As ien u

durch abtrennung von PyTgion zu schwachen? Denn lebens-

fahig war doch diese neue metropolitankirche auf keinen fall:

Schon 1368 wurde bestimmt, der metropolit von Ephesos

solle fortan immer zugleich auch metropolit von Pyrgion sein;

vgl. Acta I 497 ss. So macht diese entseheidung ganz den

eindruck, ais ermangele sie der unbefangenheit und umsicht

sachlicher erwiigung, sei aber von kleinlicher verstimmtheit

rein personlicher natur stark beeinflusst.

Ist also schon dieser beschluss schwerlich der ausdruck

einer wohlwollenden gesinnung des patriarchen und der syn-

ode gegen Matthaios, so verrat der andere synodalbeschluss

offene feindschaft; vgl. Acta I 235 ss. Yor dor synode er-

scheint im April 1343 der ais metropolit von Pyrgion be-
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statigte biscbof — seinen namen erfahren wir nicht — und

bittet, der zwischen ihm und Matthaios bestehende konflikt.

moge untersucht und zum austrage gebracht werden. Mat-

thaios, obwohl wiederholt vor die synode geladen, lehnt sein

personliches erscheinen ab, lialt aber seine friiheren be-

scliuldigungen gegen den Pyrgier nicht nur aufracht, sondern

klagt ihn auch noeli besonders des inordes und des eidbruches an.

Die synode untersucht die anklagen und kommt zu dem ergebnis

,

der bischof von Pyrgion sei von allen anklagen freizusprechen.

Es ist sehr zu bedauern, dass wir uber diesen process

nicht naher unterrichtet sind. Wir wissen weder, warum
Matthaios eine personliche vertretung seiner interessen vor

der synode so beharrlich abi eluit, noeli kennen wir einen

einzigen seiner berichte, die der synode vorlagen. Wir
kennen die thatsachen nur insoweit, ais sie die synode zur

begriindung ihres spruches anzudeuten fur gut befindet. Aber

selbst. nacli dieser unserer einseitigen kenntnis der verhalt-

nisse erscheint die entsclieidung der synode aus manchen

griinden ganz unbegreiflich.

Ich will nur zwei punkte hervorheben. Nacli der an-

sicht der synode hat der angeklagte allerdings falsch ge-

schworen: aber, sagt sie, er war dazu berechtigt; er wurde

dazu von dem unglaubigen landesherrn gezwungen, und einem

unglaubigen braucht man nacli dem lieiligen Basilios den

eid nicht zu halten. Was soli man dazu sagen! Der spruch

zeugt, ganz abgesehen von der unsittliehkeit der gesinnung,

die darin liegt, von unglaublicher kurzsichtigkeit. Patriarch

und synode scheinen gar kein verstandnis dafilr gehabt zu

haben, dass Matthaios die lage dor Christen nur dann er-

traglieli gestalten konnte, wenn er sicli gut zur weltlichen

obrigkeit stellte, wenn er vor allem aut' treu und glauben

auch den unglaubigen gegenuber hielt.

Sodann aber, wenn Matthaios anklagen wirklich ais

„sykophantie und offenbarer betrug“ anzusehen waren, wie

die kleriker von Pyrgion und einige laien behaupteten, wenn

Matthaios nacli der meinung der synodalen nicht bei der

strengen wahrlieit {/ur/d’ okwg ahp‘}e.v<ov
)
geblieben, wie konnte

man sicli denn da mit der freisprechung des angeklagten be-

gniigen? War es jetzt nicht die heilige pflicht der hdchsten
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geistlichen behorde, dem „verleumderischen u bischof von

Ephesos selber den process zu macben und ilin abzuberufen?

Yon massnahmen gegen Matthaios aber verlautet nichts,

er blieb unangefochten in seinem amte.

Es will mir scheinen, ais habe die feindselige haltung,

welche die synode oder vielmehr ihr vorsitzender, der pa-

triarch IoannesKalekas, in dieser lediglich Ephesos betreffenden

frage gegen Matthaios bewies, ihren tieferen grund in dem
gegensatze, in dem sich Matthaios zu der herrschenden

kirchlichen richtung befand.

Denn gerade in der zeit, ais sich Matthaios nach

Ephesos begab, hatte der sogenannte Hesychastenstreit seinen

anfang genommen, jener gewaltige kampf, den der griind-

liche kenner jener zeit, Heinrich Gelzer, zu den merk-

wiirdigsten und kulturhistorisch interessantesten phanomenen

aller zeiten reclmet. Leider fehlt uns eine eingehende kri-

tische geschichte jener grossartigen geistigen bewegung noch

ganz; die „unubersehbare“ flut von schriften, die sie hervor-

gerufen, ist noch wenig bekannt: sie rulien zum grossten

teil noch in den bibliotheken
,

mit unrecht sagt man „in

wohlverdienter ruhe.“ Die beste ubersicht iiber den ganzen

verlauf der bewegung gewahren meinos wissens immer noch

F. L. Steins „Studien iiber die Hesychasten des vierzehnten

Jahrhunderts“, Wien 1873.

Der streit wurde bekanntlich durch dio angriffe eiu-

geleitet, die der Kalabrische monch Barlaam in den dreissiger

jahren gegen die mystische lehre der monche des „heiligen

berges u
richtete. Barlaams standpunkt vertrat nach seinem

zurucktreten besonders Gregorios Akindynos, dann Nikeplioros

Gregoras; ais vorkiimpfer und fiihrer der angegriffonen monche,

der Hesychasten, trat Gregorios Palamas auf. Der kampf

wurde, von dynastischen
,

nationalen und personlichen inter-

essen stark beeinflusst, jahre lang mit erbitterung ge-

fiilirt und fand erst im jahre 1351 insofem wenigstens seinen

abschluss, ais es den vom autokrator unterstiitzten Palamiten

'gelang in der Blachemensynode ihre lehre zur lehre der

kirche zu erheben.

Es ist nun durchaus feststehend, dass Matthaios in

dieser ganzen bewegung eine sehr hervortretende rolle gespielt
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V

hat; leider ist es aber ebenso gewiss, dass die berichte, die

iiber seine beteiligung bis jetzt vorliegen
,
vollig unzureichend

sind, um uns iiber sie ein klares bild zu gewahren. Sein

verhalten wahrend des kampfes erscheint voller widerspriiche.

Eino erklarung fiir den scheinbar wiederholten wechsel seiner

gesinnung ist bei der diirftigkeit der iiberlieferung nicht zu

finden. Die unerschiitterliche glaubensfestigkeit jodoch und

der martyrermut
,
mit dem er im hochsten greisenalter in der

entscheidenden Blachernensynode fiir eine verlorene sache

eintrat, solito uns davor bewahren, ihn des wankelmutes und

der gesinnungslosigkeit zu zeilien.

Ich beschranke mich auf eine kurze aufzahlung der

tbatsachen.

Wahrend der beiden synoden des jahres 1341, in denen

zu Barlaams und dann zu Akindynos’ ungunsten entschieden

wurde, befand er sicli in Ephesos, scheint sicli aber von dort

aus offen fiir beide erklart zu liaben. Denn er sagt spater

in einem schriftstiick von 1350: .... avve^tj de xal jiqo xatoov

rivos ravja yeveoftai eis xrjv exxbjoiav Xqiotov ii vTioftoAfjs (xvftoomoiv

Tivibv xnxojQOTWiv xal xaxodoicov, tov te HaoAadii xal Axivdvvov

,

ofrtves hdnaiav xal ovvexeav aintjv , Sdy/naTa iri /tkv airrol iJyovxsg,

rd Se akicov xaitjyopovvres , xal Atd to dveihaara t)fuv td jtXsltna

xaTaXeup{H)vai en ovaiv Iv 'Erpeacp, ixQtva/iev Seov avamktjvai elg

iamovg xal trjg xoivojviag xrjg legas dxoarrjvai . . . vgl. Migne,

Patrol. Gr. 151,772 D. Solite nicht diese lialtung des Ephe-

siers auf das ihm ungiinstige urteil im Pyrgionprocess ein-

gewirkt liaben? Denn dass Matthaios dem patriarchen Io-

annes Kalekas fortan feindlich gegeniiberstand, zeigte sicli

bald: Ais im weiteren verlaufe des streites Palamas mit dem
patriarchen in widersprucli geriet, trat er nicht fiir diesen,

sondern fiir Palamas ein; er wird mit Palamas und seclis

anderen bischofen in strenges gewalirsam genommen. Von
dort reicht er mit den bischofen im September 1340 der

kaiserin Anna eine beschwerdeschrift gegen den patriarchen

ein; sie ist in Migne Patrol. Gr. 151,707—770 abgedruckt,

vgl. Steins Studien 87 ff. Der angriff hatte erfolg: Kalekas

wurde 1347 abgesetzt.

Das nachste, was wir von Matthaios erfahren, ist seine

oben erwahnte erklarung vom 22. April 1350: Er tritt darin
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offen fur Palamas ein; vgl. Migne, Patrol. Gr. 151 ,772D von

den worten Emi xara diaqpogovg xaiooiK owiftrjoav axavdaka . .

bis 774A Kal dt’ olxeioyetgov vnoygcupfjs x6‘ 6 tcmeivos /igxgoTio-

Xhtjs 'Etpeaov , MaxdaTog. Vgl. Steins Studion 109.

Jetzt aber geschieht etwas seltsames: Er und der me-
tropolit von Ganos werden in der grossen synode, die im

Mai und Juni 1351 unter dom vorsitze des autokrators Ioannes

Kantakuzenos im Blachernenpalaste in 4 sitzungen abgehalten

wurde, da sie sicli beharrlich weigerten den von der ganzen

synode angenommenen Palamitischen leliren zuzustimmen,

ilirer stellon entsetzt.

Ueber diese synode sind besonders drei berichte von

wichtigkeit: 1) Die amtliche denkschrift, zuletzt abgedruckt

in Migues Patrol. Gr. 151,717—704; 2) Der kurze mit der

denkschrift sachlicli iibereinstimmende bericlit Kantakuzens

in seinem geschichtswerk
,

vol. III 166— 171 (vgl. Nik. Gre-

goras. ed. Bonn., pag. LXXVII oben), vomit zu vergleichen

Philotheos im enkomion des Gregorios Palamus, Migne,

1. 1. pag. 621 ss und Neilos in desselben enkomion, Migne,

1. 1. pag. 674; 3) Nikephoros Gregoras’ eingehende darlegung

in seiner geschiclite pag. 889— 1(K)2. Leider erfahreu wir

nicht, wie sieh Matthaios an den verhandlungen personlich

beteiligt liat. Der amtliche bericlit und Kantakuzenos be-

schranken sicli darauf, ihn unter den vertretern der ketze-

rischen Barlaamiten und Akindynianer wiederholt an erster

stelle zu nennen, erst nach ilirn den metropoliten von Ganos,

Dexios und Gregoras, und schliesslich seine absetzung zu

vermelden
;
vgl. Migne pag. 720.739, Kantak. 168 ss. Im T6fiog

awodtxcx; gegen Prochoros Kydonos von 1368 wird dalier dieoben-

genannte amtliche denkschrift zweimal kurz ais 6 xnxa tov

Ecpeaov xal I 'grjyoo<~i xouoz bezeichnet; vgl. Migne 1. 1. pag. 697.

Gregoras aber, nach Akindynos’ tode der leidenschaft-

liche vorkampfer und beredte wortfulirer der Antihosychasten,

legt zwar die vorgange von seinem parteistandpunkte aus

selir eingehend dar, stellt aber seine eigene person ganz aus-

schliesslich in den vordergrund, fur seine freunde und partei-

gonossen liat er leider nur wenig iibrig. Nur einmal

verweist er uns auf denkschriften
,

die sie selber verfasst

liaben; vgl. pag. 975. Von solchon denkschriften seiner
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freunde ist bis jetzt niclits bekannt; die herrschende Palamiten-

partei wird wohl nach kraften berauht gewesen sein sie zu

unterdriicken. Gregoras selber hat ja kliiglich dafiir gesorgt,

dass seine schriften moglichst unversehrt erhalten blieben;

vgl. Nic. Grog. Hist. Byz. III 549.

Es darf aber angenommen werden, dass auch Mattliaios

selbst, vielleicht im verein mit einigen anderen geistliohen,

eine denkschrift verfasst hat. Diose denksclirift scheint es

zu sein, die der eifrige Antipalamit Ioannes Kyparissiotes im

auge hat, wenn er in seinen Palamiticae Transgressiones

(lib. I serm. IV cap. X) sagt:

Ei d'dxgtfteozeo6v rtg, djg erpa/iev, xai zavz’ i^eza^eiv fflekoi xai

xaE exaazov dvegevvav, dura) fiev . . dttza) 8’ avfttg zi/v zeXevzaiav

exeivrjv avvodov imo zov zd>v Ezpeaicov zpcoozrjgos zov davuaozov xai

/ueyaXov nazgog avyxgozt]deioav , xavovixaig fiev xai doypazixai'g

ihzodeigeai zi/v xatvozo/uiav zrjg iziazeiog xai zip’ zdw xavovwv xaza-

Xvoiv etg /ueaov Tzagdyovaav xai xai)' exaazov i£eXeyyovaav , ovx

eXaaoov de xai lazogiaig xai dipr/yr/oeaiv avzi/v ozr/Xtzevovoav. Vgl.

Migne, Patrol. Gr. 152,737, Steins Studien 176.

Aber auch das wenige, was Gregoras uns uber seinen

freund berichtet, ist fur uns von hohem werte. Er kenn-

zeichnet ihn in seiner geschichte s. 892 also: Eni zoinoig xai

6 zfjdv Ezpeaicov diejtge;zev dgyidvzr/g' dvrjg Tigeaj}vzr/g uev,

dydozjxoazov yag rjdt/ jtagr/XXazzev ero? zrjg i/Xixiag, Iggao-

fievog de zag zpgivag xai zd aloihjxrjgia Tiavza, xai fidXa

fiaXXov i
)
xazd veaviaxov. ijzrjv&ei d' adxzp xai xoa/uiov

eidos xai yXidzzt/g evozgoqoos r/yd) xai qnXoaoqria avvav$t]-

deiaa adzip, oarj ze xa{)
}

EXXrjvag xai oat] zrjg deiag avXrjg.

Das emporende verhalton der synodalen gegen Matthaios und

Ioseph von Ganos schildert er s. 1011: Kai jzgdnov aev zoZg

dvoiv exeivoig dgyiegevaiv fjpwv, xa&dmeg drjgeg, eneumeaovzeg

,

fji)eotv dygtoig xai Xoyois dae/uvoig ze xai jue/irjvoat , xazeggr/yvvov

edi lotHjzag xai xazeanwv za zrjg dgytegwavvrjg ar/fieZa, olg ovva-

veotiwvxo xai zgiyeg zrjg imi/vr/g zmv zaXauiwgarv ixeivcov’ ovx

egejrhgdeg /uev , lyiyvexo d’ ovv zf/ gvfii/ zr/g dxaiMxzov (iiag exeivi/g,

zfj oxeipei xaigov ov nageyofievr/g , h axozei ngooeyeiv d ze orpiniv

idgdzo xai d zoZg dgar/uevoig iitr/xoXovdei x. z. X. Xach dieser miss-

bandlung durften die beiden abgesetzten nach hause gehen;

Xik. Greg. 1013, Steins Studien 176.
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Ueber sein weiteres schicksal ist nichfcs iiberliefert. Es
ist wahrscheinlich, dass auch or, wie viele andere gegner <ler

Palamiten, nocli mancherlei ungemach hafc erdulden miissen.

Ioannes Kvparissiotes fiihrt ani angegebenen orte s. 730 mit

namen ausser Nikephoros Gregoras und Ignatios ais opfer der

verfolgungswut nur noch drei an: Bovgdrjv tov dav/iaarov xal

IIoXegiavtTtjv (offonbar verdruckt fiir Ilokefuavixrjv
)

tov Detov

xal Avf}dlxi]v tov ftavfidntov. Von diesen droi mannern wird sonst

nichts berichtet: den familiennamen unseres Matthaios kennen

wir noch nicht; moglich, dass es einer dieser drei namen ist.

Vor dem jahre 1300 ist Matthaios gestorben; das er-

giebt sicli aus einem schreiben des patriarchen Kallistos, in

dem er gelegenheit nimmt auf den irrglauben der beiden rne-

tropoliten von Ephesos und Ganos hinzuweisen; Acta I 407 s.

Unter Matthaios namen fuhrt man bis jetzt folgende

schriften an:

1) Im cod. Bodl. Gr. Miscell. 242 fol. 102 ss: 'Emarokal dtdepogot

Mardaiov raneivov imoxdjtov 'hovias xal Aoidudos yijs. Vgl.s. 1.

2) Im cod. Vindob. theol. Gr. 174 (Nessei) fol. 138 ss: Teo

TifuutTaug Deiordnu) aoepandrep AoytcoTunp peydhp tov Xgimov

bcxhjoias yaoTo<f>vXaxt xaxd Seugedv Deov MarDatos tojxeivos

htioxonos 'horias xal 'Amandos yTjs ev xvgicp /tuori r.

3) Im cod. Vatie. Gr. 1080 fol. 230: Mm&alov tov 'Ecpeoort (ein

brief an Nikephoros Gregoras).

4) Im cod. Par. Gr. 2001 A fol. 324 ss: Tov tojieivov firpigo-

jioXhov 'Eepioov Mardaiov tov QiXadeXepeuiS Ev/ijuma vi’xuxa

xal i^ayogevTixd eis tov xvgiov fjptcbv
'

'Itjaovv Xgtmdv.

Ich habe nun zu zeigen, dass Matthaios seine hohe

geistige bedeutung noch in vielen anderen geistlichen mid

weltlichen schriften bekundet liat, dass mithin das glanzende

zeugnis, welcbes Nikephoros Gregoras dem hochbotagten

greise ausgestellt hat, der wahrheit entspricht.

n.

Cod. Vindob. theol. Gr. 174 (Nessei) und

Nikephoros Gregoras

Die Wiener handschrift theol. Gr. 174 (Nessei) hat bei

Lambecius die nummer 332, vorher liiess sie cod. philos. et
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philol. Gr. 265. Sio umfasst 306 nummerierte hlatter von ziem-

lioh gloichom papier und format: 230 150.

Einen friiheren besitzer der handsehrift lerneu wir

aus folgenden randbemerkungen kennon: fol. 300r unten:

juagxov /m/iovvd, fol. 305v unten: /idgxov /in/iovva xal ribv

rpiXutv

,

fol. 306v : ro mxgbv /itfiXiov xrijfia iorlv /idgxov tov /xa/iovva.

Der Kreter Markos Mamunas lebte im 15. jahrhundert; seine

meiston handschriften iibernahm Georgios Komes Korinthios:

vgl. Th. W. Allen
,
Notos on Greok Manuscripts etc., London

1890, s. 37; Aon. Piccolomini im 1Y. vol. der Studi Italiani

di filol. classica, Fir.-Roma 1896, s. 16 f. In die K. K. hof-

bibliotliek ist sio im 16. jahrhundert durch loannes Sambucus
gekommon; er hat, wie gewohnlich

,
soinen namen auf die

erste seite geschrieben.

Die orste beschroibung der handsehrift verdanken wir

Petrus Lambecius Hamburgensis; vgl. lib. V Commentariorum

de Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi, Vindob.

1672, pag. 288 ss. Er beginnt sie folgendennassen:

„Trecentesimus trigesimus secundus, (3) Codex Manu-

scriptus Theologicus Graecus est chartaceus, antiquus & lectu

perdifficilis, constatque nunc foliis trecentis sex, & ad Joannem
Sambucum, ut ipse solita propriae manus inscriptione testatur,

olim pertinuit. Continentur eo haec: Primo, & quidem a fol.

1. pag. 1 . usque ad fol. 15. pag. 1 . NICEPHOR1 GREGORAE
Dialogus (2) de statu primi hominis ante lapsum. Principium

hujus Dialogi, quasi de industria erasum
,
haud amplius est

legibile, quod autem Nicephorus Gregoras ejus autor sit,

indicatur ibi in margine primi folii his verbis: rgt/yoga avy-

ygaju/ia
;
item in antiqua schedula operculo Codicis extrinsecus

adglutinata, ubi haec, leguntur: Fgijyoga ovyyga/i/m, xal

Movwdiai diaipogoi, xal ii? "O/ir/gov. Argumentum porro ejusdem

Dialogi proponitur ibidem non multo post principium hac

Interrogationo: 'Fiva dijjrore aga deo? tov dvdgionov ri/v agyi/v

biofyoev, ijroi dvrjrbv ij dddvarov; cui subjungitur haec Responsio:

Ovberegov , cj5 ffekriore' orne yag xadfhm? dvr/rov, etc. Clauditur etc.“

Der anfang des ersten dialogs, d. i. die uberschrift der

ersten schrift, die zum toil verwischt ist, lautet mit leichter

erganzung des geschwundenen: IIgb? eigtjxoro? rivos rd>v vecov

[ ijroi dvtjrb? F/ adoraro?J roxaraoya? bikdadr/ 6 avdoiono? ’
ij
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/ue&ogifog §-vrjTOTi]T0<;] / xai aftavaniaq • o di] xai ucillov 6 loyoq

fiovXefxai]. Ueber dieser iiberschrift, am oberen rande der

seite, etwas hinter der mitte des blattes, steht, wie Lam-
becius richtig bemerkt, rgtjyoga avyyga/xfia; vor dem namen
ist das papier geglattet und mit grossen buchstaben SAM-
BYCVS geschrieben: moglich, dass an dieser stelle nocli

etwa Ntxrjfpogov xov gestanden.

Nun liat aber Lambecius einen sehr wiclitigen umstand

garnicht beachtet: Fgrjyoga avyygaju.ua ist niclit von der hand

des schreibers der ersten sclirift
,

sondern erst spiiter von

anderer hand hinzugefiigt, iiberdies sind dann die einzelnen

buchstaben des namens von jungerer hand nocli einmal mit

dunklerer tinte nachgezogen.

Dieselbe unaclitsamkeit begegnet ihm an einer anderen

stelle: Er sagt: „fol. 86. pag. 1 . . IlgoXoyos dia figayjiov iyxu>-

fuaaxixoe h? xov "Opnjgov, omog xe xai /ted’ otag xrjg yvw/iijc; xa

xaxd xov ’Odvaaea ingayfiaxevoaxo. Fgtjyoga. Ll Aber ,I'gt]yog<l‘

steht nicht da, vielmelir ist zu jener iiberschrift von anderer

hand zuerst ,1'grjyog. Nixrjxov' hinzugefiigt, und eine dritte

hand hat dann durcli iiberschreiben der silbe ,<pog‘ aus ,Nixrjxov'

,Nixrjq>6gov‘ gemacht. Es liegt auf der hand, dass diese vorfasser-

angabe ohne wert ist: Sowohl ,rgrjyog. Nixrjxov' ais auch die

silbe ,<pog‘ ist nicht von Griechen
,
sondern von wenig unter-

richteten abendliindischen gelehrten, wolil des 17. jahrhunderts,

geschrieben; denn die abkurzung Fgrjyogf fiir ,rgrjyoga' ist

fur einen Griechen natiirlich unmoglich. Aber der schreiber

dieses abgekiirzten namens hat auch garnicht an den eigen-

namen Gregoras gedaclit, sondern an den vornamen Gregorios.

Es stand ihm wohl jener Georgius Nicetas voraugen, der

in einem 1583 in Ziirich gedruckten katalog der Wiener liand-

schriften figuriert; vgl. liber den ergotzlichen iiTtum, dem

dieser autor sein dasein verdankt, Lambecius-Kollarius,

Comm. de bibi. Caes. lib. I pag. 916.

Wenn wir nun auch diese nichtbeachtung der ver-

schiedenen liande einer handschrift dem trefflichen Lambecius

gewiss nicht zum vorwurf machen werden
,
so begelit er doch

nocli einen anderen fehler, den wir auch einem gelehrten des

17. jahrhunderts nicht verzeihen konnen.
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Ob die unmittelbar auf die worte ,rgrjyogd ovyygafifia'

folgende abhandlung in wirkliclikeit Gregoras zum verfasser

hat oder nicht, ist vor der hand ganz gleichgiiltig; von

wiclitigkeit ist es nur festzustellen
,
dass der mann, der diese

worte vor die erste sckrift gesetzt, sie ganz unzweifelhaft

auch nur auf die erste sckrift bozogen wisson wollte. Hatte

er seine bemerkung auf den ganz en codex beziehen wollen,

dann wiirde er nicht avyyonfi/un, sondern ovyygdfiuam geschrieben

haben, dann konnten wir ihm aber auch den vorwurf der

leichtfertigkeit und oberflachlichkeit nicht ersparen; denn vor

zwei schriften der handschrift wird der name des verfassers,

der aber nicht Gregoras ist, ausdriicklich genannt. Von dem
thoricliten vermerk auf dem alten (jetzt verlorenen) zettel,

den Lambecius erwahnt, will icli garnicht erst sprechen.

Den fehler aber, den wir dem schreiber der worte Fgrjyoga

avyygan/na nicht zutrauten, begeht Lambecius: Er setzt ohne

weiteres voraus, dass sich jenes ,ovyyga/a/ia‘ auf den ganzen
codex bezieht, und nimmt stillschweigend an, dass auch

samtliche folgende schriftstucke, deren verfasser nicht aus-

driicklich genannt oder ilim nicht zufallig anderswoher be-

kannt sind, von Gregoras herriihren. Er falirt also in der

beschreibung der handschrift fort: „Secundo, & quidem a fol. 15.

pag. 1. usque ad fol. 57. pag. 2. ejusdem Nicephori Gregorae

Epistolae variae. u
„Tertio . . . ejusdem Nicephori Gregorae

Oratio . .
.“ und vor jedem titel, bei dem der name des

verfassers nicht angegeben (was, wie gesagt, zweimal der

fall), wiederholt er dieses „ejusdem." Eine ausnahme macht

er zweimal: die ,IIagaiveoet?‘ betitelte sckrift teilt er (mit

recht) Maximos Planudes zu, bei der vorletzten abhandlung,

die auf eine rede des protasekretis Leon folgt, bemerkt er

zwar treffend „Anonymi cujusdam Autorisu
,

fahrt aber dann

ohne triftigen grund fort: „seu Nicephori Gregorae seu Maximi

Planudis, Dissertatio . .

Der nbose kobold u Tov avrov hat schon viel verwirrung

und unheil angerichtet, hier aber ist er unschuldig: Tov avrov

steht in der ganzen handschrift bei keiner einzigen iiberschrift,

sondern „ejusdem u
ist ohne ausnahme liberali ein willkiirlicher

zusatz, den ganz allein Lambecius auf dem gewissen hat.

Wundern diirfen wir uns denn auch nicht, wenn auf dem
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einbande der handachrift, der 1755 hergestellt, zu lesen ist:

NICEPHORI GREORAE (so!) OPERA.
Dieser irrtum des Lambecius liat nun sehr schlimme

folgen gehabt: Keiner von denen, die nach ihm eine inhalts-

angabe der liandsclirift bringen, liat sie aufs neue untersucht,

sondern Lambecius’ beschreibung ist fur alie seine nachfolger

fortan massgebend gewesen.

Daniel v. Nessei in seinem leider nocli immer unent-

behrlichen Catalogus sive recensio specialis etc., Vindob. et

Norimb. 1690, pag. 257 ss und Adam Franz. Kollarius in

der zweiten auflage von Lambecius’ Commentarius (lib. V,

Vindob. 1770, pag. 608 ss) drucken Lambecius’ beschreibung

ohne wesentliche anderung wieder ab. Ioannes Bo i vinus,

der erste und — letzte gelehrte, der sicli ernstlich mit Gre-

goras’ leben und scliriften beschaftigt liat, nimmt vor seiner

1702 in Paris erschienenen ausgabe von Gregoras’ geschichte

in das verzeiclinis seiner werke alie die scliriften auf, die

nach Lambecius im Wiener codex stehen; nur bei einer

schrift ist ihm ein bedenken aufgestiegen : Zu einer Evyrj

,

Ex(pa)vr]dewa im Tfj elg xrjy 'Erpeaov eloodq) bemerkt er

„Videndum utrum ea precatio sit Gregorae, an Ephesi me-

tropolitae. u Boivinus’ verzeichnis aber wird die grundlage

fiir Io. Alb. Fabricius in der Bibliotheca Graeca, vol. VI
pag. 600 ss, Hamb. 1715, und fur Gottl. Christoph. Harles

in der neuausgabe der Bibliotheca, vol. VII pag. 698 ss,

Hamb. 1801; es wird endlicli 1829 von Ludov. Schopen in

der Bonner Grogorasausgabe und in M ignes Patrologia

Graeca vol. 148 wiederholt.

Es ist klar, dass auf grund dieser ubereinstimmenden

berichte Karl Krumbacher in seiner litteraturgeschichte auf

den Vindobonensis ais eine fiir Gregoras wortvolle liandsclirift

hinweisen musste; vgl. Byz. Lg. 297.296.480.482; dass

Ehrhard ebenda s. 195.101 Gregoras unter den biblischen

exegeten auffiihrte. *)

*) Mit recht, hebt Krumbacher, Byz. Lg. 206, hervor, dass Boi-

vins verzeichnis unvollstilndig, dass die von ihm zusammengestellten

scliriften wenig gesichtet sind. Ich glaube indessen nioht, dass sich

jones verzeichnis, von den briefen natflrlich abgesehen, erheblich wird

vermehren lassen; wohl aber kann man sclionjetzt eine ganze reihe von
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Die thatsache, dass dieser handgreifliche irrtum des alten

Lambecius bisher von niemand bemerkt worden, ist recht

befremdlich. Und doch erklart sie sich leicht. Von allen

den gelehrten, die iiber den inhalt der handschrift berichten,

hat sie nur nocb Kollarius in handen gehabt; er hat eine

anzalil von briefen und eine rede ins Lateinische iibertragen;

vgl. s. 28 f, Krumbacher, Byz. Lg. 297. Im iibrigen hat sich die

gelelirtenwelt der letzten jahrhunderte um die so hoch inter-

essante personlichkeit des Gregoras recht wenig gekiimmert.

Giebt es denn iiberhaupt seit Boivinus einen gelehrten, der

sich eingehender mit ihm beschaftigt hat? Wie ware es sonst

moglich
,
dass gerade dieser Vindobonensis unbeachtet bleiben

konnte! E in umstand allein hatte schon hinreichen miissen,

die aufmerksamkeit eines Gregorasforschers zu erwecken: Die

handschrift enthalt eine recht stattliche reihe mannigfaltiger

werke, namentlich auch viele briefe; und unter allen diesen

schriften ist auch nicht eine einzige, die noch in irgend einer

handschrift unter Gregoras’ namen iiberliefert- worden ware,

nicht eine einzige
,
die Gregoras in einem seiner anderen werke

jemals erwahnte oder einer seiner zeitgenossen ihm zuschriebe.

Da hatte man doch, solite ich meinen, in unserer handschrift

ein hiilfsmittel ersten ranges erkennen miissen!

Aber bis jetzt hat man sie, soviel ich sehe, nur des-

halb beachtet, weil sie einige aufsatze iiber Homer enthalt.

schriften mit sicherheit ausscheiden. So kann man doch alie die reden,

kleineren aufsatze und briefe, die er meist wdrtlich in sein geschichts-

werk aufgenommen hat, ais selbstitndige werke kaum noch in betracht

ziehen; vgl. meine bemerkung in der Byz. Z. 8, 62. Folgende schriften,

die Boivin aus dem cod. Barocc. Gr. 48 anfiihrt, haben mit Gregoras

nicht das geringste zu thun: „De mensura Arcae Noe" (pag. XLIV),
„Numerum septenarium multis nominibus sacrum esse11 (XLVII), „ixegi

dg&oyQatpia; dvxioxoixcov
u (XLIX); das lehrt allein schon ein blick

in Coxe, Cat. codd. mss. bibi. Bodl. I pag. 66. Echt dagegen sind die

schriften, welehe Boivin noch aus jener handschrift, freilich nur mit

lateinischen titeln anfiihrt; pag. XLVII „Utrum bruta" bis „Terram esse

natura siccam et sphaericam." Es sind jedoch keine einzelschriften

,

sondern teile einer schrift „jtgog xfjv jiaailiba xvgar 'EXevrjv xrjv TlaXaioloyivav

Xvacu (Ijtooiwv
,

ag avrij TiokXaxts ev rats ngog avxov ctoijyev SfuXlai;," vgl.

ausser Coxe: G. Jorio, Codici ignorati nelle biblioteche di Napoli (Lps.

1892) pag. 8; E. Martini, Catalogo di manoscritti Greci vol. I part. 2

(Milano 1896) pag. 405 s; E. Miller, Catal. des mss Grecs de la biblioth.

de TEscurial, pag. 325.

2
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P. Matranga bringt in seinen Anecdota Graoca, Rom. 1850,

pag. 520—524 ein Encomium Odysseae, ferner pag. 524—53

1

eine Enarratio errorum Ulyssis, beide stiicke aus dem cod.

Vatie. Gr. 1098, einer papierhandschrift des 15. jabrhunderts.

Beide kleinen arbeiten sind dort ais herrenloses gut iiber-

liefert; Matranga hat sie nur aus dem gruiule unter Nikephoros

Gregoras’ namen herausgegeben, weil er, auf Lambecius’

autoritat gestiitzt, glaubte, sie seien so im Vindobonensis

iiberliefert; vgl. praef. pag. 24. Uebrigens iibereilt sich

Matranga: Nur das „Encomium Odysseae u
fiihrt Lambecius

ais Gregoras’ schrift an, die „Enarratio errorum Ulyssisu des

Vaticanus findet sich weder im Lambecius, noch im Vindo-

bonensis; vgl. Arthur Ludwich, Zwei byzantinische Odysseus-

Legenden, Konigsberg 1898, pag. 5 s.

Rud. Hercher hat den Vindobonensis selbst eingesehen.

Er giebt im Philologus 8 (1853) pag. 755 ss aus ihm die

varianten zu einem allegorischen werke uber Odysseus’ irr-

fahrten, welclres, ich weiss nicht nach welcher handsclirift,

wiederholt ais die schrift eines anonymus abgedruckt ist,

auch in Westermanns MYOOFPA <I>OI, Brunsv. 1843, pag.

329 ss; vgl. pag. XVII. Eiir Hercher aber ist der verfasser

nicht mehr anonym, er uberschreibt seine varianten still-

schweigend „Zu Xicephorus Gregoras’ de erroribus Ulixis.

“

Dass sich Gregoras auch zuweileu mit der exegese von

profanen schriftstellera beschaftigt hat, ist sicher; aucli

Homer hat er in den bereich seiuer studien gezogen: So

fiihrt er (im cod. Monae. 10 pag. 127) die dunkle stelle im

anfange von Aristides’ Encomium Romae (Aristides ed. Din-

dorf, vol. I 321) jtoujTrig-xQvooxeQa) hfiavanov, die auch einem

Reiske schwierigkeit bereitete, in liingerer ausfuhrung aufHomer

zuriick. Aber derartige traktate, wie jene des Vindobonensis,

wie die „vno&eaeig ’Odvoadag

“

lagen seinen studien sebi' feru.

Es mogen noch viele gelehrte die haudschrift in handen

gehabt haben, es ist mir aber nicht bekannt, dass sie sonst

irgendwie benutzt worden ist.

Lambecius’ „ejusdem“ liisst sich nicht rechtfertigen.

Nikephoros Gregoras hat lteine von den schrifteu, die jener

ihm zuschreibt, verfasst. Das fiir jede einzelne nachzuweisen

wiirde nicht allzu schwierig sein. Aber dieses nachweises
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sind wir zum gliick iiberhoben; wir brauchen uns nicht mit

diesem rein negativen ergebnis der untersuchung zu begniigen.

Ich berichte zuerst uber den inhalt und uber die aussere

beschaffenheit der handschrift.

m.
Inhalt der handschrift

Die handschrift ist nicht in der jetzt vorliegenden folge

der blatterlagen gesclirieben worden, sie bildet kein zusammen-

hangendes ganze, sondern besteht aus 13 heften, die inner-

lich meist von einander unabhangig und erst spater in meist

willkiirlicher ordnung zu einem ganzen verbunden worden
sind. Es umfasst das

I. heft: fol. 1—57 und 4 nicht nummerierte blatter: 6

quaternionen, 1 ternio, 1 quaternio. Fol.

1—48 6 quaternionen; fol. 49—53 1 ternio,

zwischen fol. 52 und fol. 53 1 blatt heraus-

geschnitten, ohne dass der zusammenhang des

textes zwischen fol. 52 und fol. 53 unter-

brochen ist; fol. 54—fol. 57 und die folgenden

nicht nummerierten blatter 1 quaternio; diese

letzten 4 blatter unbeschrieben, auf fol. 57 v

nur 6 zeilen.

II. heft: fol. 58—65: 1 quaternio. Auf fol. 65v nur

10 zeilen.

III. heft: fol. 66—73: 1 quaternio.

IV. heft: fol. 74—81: 1 quaternio.

V. heft: fol. 82—137: 7 quaternionen.

VI. heft: fol. 138— 145: 1 quaternio.

VII. heft: fol. 146—151: 1 ternio. Die letzte seite leer.

VIII. heft: fol. 152—157 und 1 nicht nummeriertes blatt, dar-

nac.h 1 blatt herausgeschnitten : 1 quaternio.

Auf fol. 157r ungefahr 10 zeilen leer, ebenso

fol. 157v und das folgende blatt.

IX. heft: fol. 158—245: 11 quaternionen, jeder quater-

nio ist unten auf der ersten seite des ersten

blattes bezeichnet: die nummern also fort-

laufend von d bis td.

2*

Digitized by Google



X. heft

XI. heft

XII. heft
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fol. 246—277: 4 quaternionen.

fol. 278—293: 2 quaternionen.

fol. 294—300 und 1 nicht nummeriertes (leeres)

blatt: 1 quaternio.

XIII. heft: fol. 301—306 und 2 herausgeschnittene blatter:

1 quaternio.

In der folgenden ubersicht, des inhalts habe ich die

briefe mit B, die gebete mit G, die ubrigen schriften mit A
bezeichnet und jede dieser drei gruppen besonders nummeriert.

Fol. 1—15
r

: AI:

15r— 15’:

15T— 16’:

16
r— 16':

16’—17r
:

17
r—18r

:

18
r—18T

:

19
r—20r

:

20r
:

20’—20’:

20’ 21’:

I. heft:

IJqos eigr/xozog zivog xd>v ve(ov[fjxoi

dvr/zog f} ddavaxog] zoxazagydg inXa-

oftt] 6 &v&ga>nog' i) fie&ogi[og {Xvr/xo-

zr/zogjxal d&avaotag' 5 dr/ xal fiaXXov

6 Xoyog /3ovXe[zai

]

'Eonegag xf/ jzgoxegatq-xbv avXXoyov SieXv-

oapiev.

Bl: Tcg rapga
X&kg zijv zov deov-cKpodgcbg ngooTiaXaiovxeg.

B2: T(p avxcp

Eoi /uev dei xr/v ai/v-icegi avzov fie/laidtaaig.

B3: Tcp <piXoo6<pco xvgcp ’Iu>aij<p

Ovdev P/wiye xov-ocxpiag xal XQtjozozrjxog.

B4: Tq> avzrp

Kaigdg cpr/ai AaviS-dXX’ dvdgiozeov.

B5: T<p xavtxXeiov

MX) oxiye ngaypdxmv - {larazov XXofzevco.

Gl: [Etyr/J

Gee vnegdpuope-f/ do£a eig xovg alcbvag. dpr/v.

B6: Teo I a(Igq
r
IIv /uev i/uol xal ngoadev-jiagoipuag exa-

zegovg noteiv.

(B7):

’Eyxeivxai /uev del-xcbv ogexziLv tmoXaveiv.

(B8):

"Eazi /uev xdv fiXXoig-xo Ttadog elgydaazo.

B9: Tgi rafigq.
’
IIjiov av yevo/uevog-olfiui etg §euv.
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Fol. 21':

22r—22':

22'—23':

24'

:

24':

25'—25':

26'—27':

27':

27'—27':

27'—28':

28'—29':

29'—29':

29'—80':

30'—31':

31'—32':

32'—32':

32'—33':

33'—33':

B10: Tcp cpiXooocpcp xvgg 'Icoarjcp

’HXicp jukv cpcbg-xcp ocp yjMQWfifo.

Bll:

'Hv /uiv ifiol xai ngoodev-OdvaoeT Tr/Xe-

/xaxos.

B12: Tto xvgcp ’Iu>tjX

Eyd> 7toX2ijg jiavv-dvdgcxcbi dycovi£o/tevoi;.

B13: Tcp ijii xov xavixXeiov

Tloxegov xa 2oXo/ubvxog-t£ dvayxrjg xov

ovgavdv.

B14:

EI dya&dg pkv ov-xotg Tigocnvyydvovoiv.

B15 : Tcp <PiXavfigcD3zr]V(p

'Aga aot rdjv ianegtcov-aov dr/Xadi/ Jiaxega.

B16: Tcp raflgq

Olada xov ov ngo JioXXov-xovg dXXovg didd$tj.

B17: Tcp 'Icootjcp

TdXXa /uiv a/uagzoairjg - ayicbxaxog Tiaxgi-

dgxrjg.

B18: Tcp Olvaicoxfl

EI /uiv jiavxajiaoi-Ejiagxcdxag xo Sogv.

B19: Tcp 'laoar/cp

'Agexijg /iev Xoycp-lxeTvo nagaoxevdCerai.

B20: Tcp Vappa.

'EyJMg 7icjv Tiegl-i) xd xotva.

B21: T-cZ avxcp

Et di] xai xwv-d'ovdkv iXaxxov.

B22: Tcp Olvaichxy]

'Ecrxi /uiv ovdeig-db£eiag elxoxa Jioieiv.

B23: Tcp decvi

TloXXd /uiv i^evgr/xai-djicog fi)] ddixoho.

B24: Tcp Vappa
Ovx’ dfiadiq xexQrj/ubov-did^o/uv xov (ttov.

B25: Tcp avxcp

’Egycov dgExrjg-dXXd xai r//uv ov.

B26: Tcp Avggayjov

Olg /uiv iXeovfie&a-i) yovv rjge/utjoei.

B27: Tcp ngcoxovoxagicp Aapgir/vcp

Efioi naidcov dgi&/idg-dtaxovcbv Evgvo&et.
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Fol. 34r
:

34r— 35r
:

35r— 35v :

36r
:

36r— 37r
:

37r— 37v ;

37T— 38v :

38T— 39r
:

39v— 41 v :

41 v
:

41 v— 42r
:

42r
:

42 v
:

43r— 44r
:

44r— 44v :

44v— 45r
:

45r— 45v :

45v— 46v :

B28: Tcp avxep

Ovxe epvoei Adxeov-oi] ooepla xgivel.

B29: Tcp avxep

Tov phv xov juagxvgog-xa xebv cpiXeov.

B30: Tcp rafiga

2v per olpai-xgdjiov xebv pavevxeov.

B31 : Tcp Ilejiaycopevcp

EI de dvolv %ncbvoiv-xr]v xaxeiXvopevr]v.

B32 : Tfi IlaXaioXoylvj]

<PavXov Sjiag xdgog-zag Igfjpovg xnvyav.

B33: Tcp xvgep rafigq.

Ileglodoi pkv biavxebv-dei di] naXalopev.

B34: Tcp peyaXcp dovxi

Ovdev olfxcu xoiovxov-xov Tiavxbq xxfjpaoiv.

G2: JEWJ
Ovgavie fiaouev-f] dolja elg xovg alcovag.

djutjv.

B35: Tcp xvgcp Nixrjepogcp

Olov di] xovxo-yega naga xfjg dXiy&elag.

B36: Tcp Maxagdyycp

’Avdgebv pev Sgiene-ovvegyovoiv avxolg.

iggcooo.

G3: ’Erega ev^r] elg jiaoiXea

'0 fieog 6 ayiog-etg xovg alcovag xebv aledveov.

dfiryv.

B37:

01 xijv xebv Svzcov-epvoei ngoaxtxoovxhat.

B38:

Old’ 8xi jioXXbxiq-epiXovvzt xa dlxaia.

B39: Tcp rapgg
Efiovkoprjv ovxeo-ygdipai Jigo&vfoy&fjvai.

B40: Tcp avxep

Oipai x6 ep8daav-xoiavxt]g yagtxog el.

B41:

Ovy ovxeo epiXoooepla-xal epiXeov ebielv.

B42:

Aijjeiv xa xfjg buenoXfjg-dvxixgvg ebv.

B43: ITgdg xovg Iv Sgei doxovvxaq

‘YpeTg ol xaxa Xgunov-vvv f] evyagiaxia.
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Fol. 40v— 47r
:

— 23 —

B44: Tfj (inaiXioar)

Tfj fiaoikiaafl [tev rrjv d£iar - <piXdv&gwne

xvgie.

47 v— 48v
: ti4: Evyi] eis r tjv efaodov

tov iviavTov

Kvgie 'Iijaov Xgiore-els rovs alwras nor

aiiorcov. dfjrjv.

48T : B45:

Tov ieoov Trjf/egor-xeyagia/xera dia/itjvvoas.

49r— 49v
: B46:

r

H/ieis d>s eyo/ter-ipiXdv&gwne xvgie.

49v— 50r
: B47

:

Nie ab Mtvcos-nooiiv/ir/ihjxi dnoSovvm.

50r— 50v
;

B48:

Ti ai) fiev vo/Mp-ljufigores ovd’ ervyes-

60T— 51 r
: B49: Teo XaXafiarivfl

Ta uhv HXXa T(7)v-(piX(p te xai naroi.

51 r B50:

EIjis ini q>iXav&ga>mav-Xein6/AEvov rrjs d£tas.

5F—51 v
: B51: l(p avr co

Ei <pdg/uixa /iev-d/ieifiouivov fteov.

51 v - 52r
: B52: Teii r<iX))anbr

t)

Ti)v nor t)peg<bv-OTegyo/iev rois yivopevois.

52r— 52v : B53: Teo MeXiaarjnp

'Iayvei fier drdgcbr-TO rijs nagotutas.

52v - 53r : B54:

IloXXibr oiwv neigoj/terot-ios eyovai Sia&eis-

53r - 55r
: B55

:

Teo dra/ivrjoeiov Aoyugef negi

rdiv xar’
v
Eqpeaor ovfifiefii]-

XOTO)V i)fllV

Avarvypvfier fv rfj nor-nov ovjuipogcbr avv-

aXyeir.

55r— 56v : B5fi: To) avzu}

Ei Se ayoXl/ xaff nmi)v-TOVTois eldeier av.

50T— 57r : B57:

Ei xai dv&gamivoK-ftee (ptXAv&gtnne.
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Fol. 57r— 57v : G5: Ev%r) ngog (taoikia jiaga

dgyiegecog

Gee ayie xai-bxeXevxrjxovq aldmxg. dfitjv.

II. heft:

58r— 65r
: A2: Ilgooipcovtjxixdg elg xov fieyioxov avzo-

xgaxoga xabv *Pco/xaiajv 'Avdgdvtxov

Aovxav "Ayyekov xov Ilakaiokoyov

Jtegi zfjg Ivovorjg xovzw <pikavftga>Jiiag

,

Sjirjvixa xai z 6 fj/iexegov xaxajg zfj

voocg zakainaigov/xevov Ineaxiyaxo'

8v ovjico xadagcbg dxzakkayevxeg xov

jzddovg avxix' djueifiofievoi xaxa dv-

vafuv xai xov jxagdvxa kdyov Elg ev-

%agioxiav Ixnenovrjxafiev
1

'Efiol /j.ev jzdggardev-fzexa negiovoiag <pavelg.

65r— 6ov : B58: 7 ig raf}g(J

'Hfxeig xai ngoafiev-bva/bteveoi xa dvoyegfj.

m. heft:

66r— 69r
: A3: 'EnU-voig tieqI xov Tivog ydgiv 6 d-

/uvcgdog Ivdo^oxegav xwv Eegaipifi x fjv

&eox6xov vfivrjoag dia xrjg jigoo'&rjxr]g

av&ig xov dovyxglxcog dovyxgixov xo

ovyxexgifievov inoirjoe, xai 7igdg xlva

de d6£av Sgcbv xavxj] xdv vjuvov

l£vtpflvev

Ovx dneixog olfxai-ngbg xrjv dxpeikrjv.

69r— 70r
: A4-: IJgokoyog elg xo xaxa xrjv Zoooavvav

dirjytjfia

Ovx Z/xeilev olfiai-dvdgeuog dirjycoviofievovg_

70r— 72r
: G6: Evyr] xaxavvxxixrj xai

l^ayogevxixi] elg xov

xvgiov f)fi(bv 'Irjoovv

Xgioxov

Kvgie 6 i9edg fjfxcbv-ndvxcov oov xoyv dylcov.

d/urjv.

72r— 72v : G7: Ev%
r)

IXaoxrjgiog Ini xfj

(pave(oj) fioi dtpei

A-vag^e, dddvaze-xovg aidrvag xojvahbviov. dfirjv.
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Fol. 72v— 73v : G8: Ei'%{] nagaxXrjxixf] eis

rtjv vnegayiav deoxoxov

"Aygavxe, {Xe6wfi(pe-nvev/iaxt eis xovg aid>-

vag. (ifirjv.

73v : B59: Tcg Movo/id^w
'Efiov xtg ijdrj-navovgyaos ovoxevaofievxa.

IV. heft:

81 r
: A5: "Ori ol Jtgbg Snoxegav ooq>iav loyoXa-

xdxeg ov dixaicos dv oorpol Xeyoivxo,

vnoxgixal de /laXXov xf/ dXrj&eiq xrjg

dvxcos ooqpiag

Meya fiev ivdgdmoig-xgiveiv xalvjxoxgiveoftai.

81 v
: BOO: Tcg vndxq) xdtv quXoooepcov

Ei ov /uev o-nagaCevyvvs imeixeiav.

V. heft:

82r—86r
: A6: ''Exxpgaoig xrjg dvaoxaoewg xov Xgtoxov

Tldw poi doxeT-oxeiXdjuevoi xijv dnoS>]/utav.

80r—87v : A7: IJgoXoyog did figayewv iyxu)qiaoxixog

eis xov "Ojitjgov, otico? xe xal /ie&’

oiag xijg yveo/urjg xa xaxa xov’Od vooia

ingay/uaxevoaxo

Iloirjxai ftev xal-ov noXXa xa noXXa.

88r— 116v : A8: Ai nXdvai xov 'Odvooecog

IJgdnog ovxog TiXdvrjs-heXet xa xrjg evyijg.

116v— 126r
: A9: Enixojuog Sir/yrjots eis xag xad’ ”0/ui]gov

nXavag xov ’Odvooea)? fiexa xivog

deiogiag ry&ixwxigag qpiXonovtjfteloa

xal xo xov fivfiov oa&gov cos olovxe

fteganevovoa xfj ; xcbv viu>v eivexev

(bqpeXeiag

Tlgotieiogia : — Ovx dXoycog ol/j.ai-hndvfiia

xaxadovXdtaaoftai.

126v— 131 r
: AIO: Movxpbia ini xfj xeXevxfj xov cpiXxdxov

fioi KaXXiegyt]
T
£? OertaXcov ndXis-fiug xaxaXeinojuivoig.

74r—

81 r—
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Fol. 131T— 135T : Ali : Tfj f}aoiUooi] nagaivexixog ii avxo-

aytdio v ovvxedeifievog ini xfj xeXevrfj

xov <Ptiadei<peiag xvgov Oeokrjnxov

Baalhaaa ro /j,iya-dvaepavelaa fjaathoaei.

135T— 136r
: Auszug aus Eusebius Pamphili Ec-

clesiastica Historia, lib. IV cap. 15

und lib. V cap. 17

136r— 130v : B61: Tcg Kg^g
'H uev di] jUtfiXog-ngoaigiaeoK xal ywxijs-

137r— 137T : B62: Teo delvt

Et ti /noi-ngo navxog re&iaatv.

137T : B63: Teo Avggei%ie>v

Ei depavovg fj/uv-ndvxeog /3or]{)ov[ievov.

VI. lieft:

138r— 145v : BG4: Teo xtfiimxaxeg &eioxdxeg aoepeo-

xaxeo Xoyieoxdxeo fjeydiep zfjg

/u.eydi.7]g xov Xgioxov ixxirj-

oiag yagxoepvkaxi xaza deogeav

deov Max&alog zanetvog ini-

oxonog Teoviag xal Aotdztdog

yrjg iv xvgieg yaigeiv

'H/telg 6’ ebg eyofier-ix xfjg Xayovoijg f]/xag.

VH. heft:

150r
: A12: Moveodia ini xeg Xov/nveg xvgep leo-

avvt} dnoxexa/Aevr] ngog xi]v fieio-

xaxrjv paaiitaaav
,

fiexd (igayeiag

xtvog nagaiveaeeog naga/iv&ov /xivej

x 6 Siyog

AMrjxal ftkv xal nvxxat-dn’ atehvog dtxaioig.

151 c
: G9: Eityr] ixrpeovrjt^elaa ini

x fj elg x T)v Eepeaov eia-

odep fffiedv

'0 debg 6 alebviog-eig xovg aiebvag xedv

auuveov. djurjv.

146r—

160T—
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vm. hoft

Fol. 152r— 157r
: A13a: IJgoXoyos iyxwfuaozixos eis zovs

deoneoiovs xai fiaxagiovs ngoiprjzas

ini Ttj nag’ rjficbv abv deio tpikonovrj-

deiofl zo>v xatgicozdzwv avzcbv gr/-

aecov ovXXoyfj ,
fieza zijs ngootjxovorjs

avzaTs l£r]yrjoe(os

IJnvzMv juev iyih-enadkov ngoadoxcbfzev.

IX. heft

158r— 245v : A13b: Agtozj] ovXXoyi] zibv ngotprjzixcbr

xal gijoecov xai i£t]yijoea)v ovv decp

nag’ (piXonovrj&eioa

' iiorjk igfiijvevezai - zov vlov zov •deov.

d/utjv.

X. heft

246* — 253r
: A14: Agioztj imXoyrj deiwv zivwv orjoezov

zov /zaxagiov xai yevvaiov 'Iwfi,

ovpfiaXXofxivrj navzi XgiaztavcJ eis

dxpeXetav

Kai iyevezo d)s-6 xvgtos dvaozrjaei.

Darnaeh Hiobs genealogie (in 5

zeilen)

253 r— 206r
: AI5: 'Ajzo zibv nagoifuibv zov XoXo/tcbvzos,

ai oatpeozegai xai cbipeXi/Ucozegai Si’

ojv dgioza dv xazog&M&eii] ijdixrj

ze a/ua xal noXizixij dgezij

Tlagoi/uai 2oXo/xibvzos-zov dvdgds avzijs.

266v— 271 r
: A16: 'And zov ixxXr/oiaozixov za ygijoi-

fidyzaza xai dvayxaioxaza ngb s xaza-

<pgovi]otv zibv nagovzcov xai naida-

yaoylav yjv/ijs

'Prj/uaza ixxXrjoiacrzixov-xai iav novrjgov.

271 v—277v : A17: IJgoo<pa>vr]zix6s eis zov fiaoiXea ini

zfj xoifirjoei zijs deo/Lirjxogos

'Efioi fiiv d) fifytozt-fiaoiXetas avfinagazelvrj.
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XI. heft

Fol. 278r— 290v : A18: Ilgog ziva twv ovvrjdov: f Tlegl ozga-

z Tjyov zivog epavXov xaxog ra;

7zoXetg Stazr&evzog xal og detq. 7100 -

volq. zov Xvjirjgov fjfuv nagayivo-

fievov elg xadagoiv vozegov xal za

zijg zi/xogtag dgyava biaepdelgezai

Olfiai ae jzoze-xal dv&gdnoig ngoaxe-

xgovxdg.

290T— 292T : B65:

T6 /uev ngog bvdga-ngdt-ag xeyagiajxevov.

292T— 293v : B(M>: Tcp Ta^gii

Oto&a zov ov Jigo TioXXov-zovg SXXovg

dida£fl.

XII. heft

294r— 298r
: A19: Tlagaiveoeig

AvanoXrjoag lyd xazd-zrjv bjueXetav. zeX.og.

298v— 300r
: A20: Tov jigozaorjxgijzig xvgov Aiovzog

jigog zov flaotXea xvgov Avdgdvixo v

IJaXatoXoyov zov veov

Ov naXivcgdtav ddov-elodvg &9XUog.

XTT T heft

301 r— 305v : A21 : Tlegl zov imXa/x flavofievov ovx og-

dog xal veov xal jtaXaiov ooipdv

Aoyog i(avaozdvzag - l£eve%&fjvai tprjtpovg.

306r
: G10: Evyrj Ini &e/xeXlo

oixov xal ndXeog

Kvgie 6 'deog-elg zovg aldvag. dfirjv.

Die adressen der briefe stehen bald am rande
,
bald uber

den briefen. Unten auf fol. 15r steht (ohne beziehung auf den

text): loxdgmoev idoxe zolg itevrjoiv. fj dixatoovrt] avzov /xevet elg

zov aldva zov aidvog. Sonst stehen am rande nur ver-

besserungen oder zusatze; einige malo bemerkt Kollarius zu

briefen am rande, wie er schwer leserliche worte verstanden

hat. Zur adresse von B1 schreibt er: „Epistolas has usque
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ad p. 57 latini/tate jam donavit Adam Kollarius Panon/vete-

romontanus. Bibi. Caes: Custos. A. 1749/24 Junij u
;

ebenso

hinter dem titel der schrift A2: ^Latinitate donata est haec

oratio/ab Adamo Kollario Pann: veteromontano Bibi: / Caes:

Cus. / tode. 1749. 17. Aug.“ Sonstige randbemerkungen

fehlen.

Auf der letzten seite steht uber Mamunas’ bemerkung

( vgl. s. 13): 6 tov deov jiavreAeiog xai jiavro xtujtwq Hoyog' rov

ovgavdv tov avaargov naQrjyaycv Aoyfy&ev
: j 6 tov fleov navziXetoe

xai navroxTuajo j oi tbiooroAoi jzavAajg xai jiergog; darunter eine

oi

ov e VI]

zeile, die ich so lese: vtuibaae awrjToTg jtq . Diese zeile ist un-

mittelbar unter Mamunas’ bemerkung noch einmal wiederholt,

dann noch zweimal, das zweite mal nur bis roig. Mein freund

Paul Wendland glaubt, in ,iaove‘ eine auch sonst bezeugte

transscription von nilT' zu erkennen (vgl. Deissmann, Bibel-

studien, s. 3—20); ebenso im niichsten ,aa>' eine transscription

in korruptel statt „Ob der schreiber sinnlos nach-

kritzelte oder einen guten zauber anwenden wollte, weiss

ich nicht. u

IV.

Der schreiber der handschrift

Unter den handschriften
,

die uns aus dem spateren

mittelalter erhalten sind, nehmen die sogenannten excerpten-

codices insofern eine besondere stellung ein, ais sie nicht von

einem berufsschreiber geschrieben, nicht ftir eine weitere ver-

breitung, fiir die offentlichkeit bestimmt sind. Sie sind

iiberreste aus der werkstatt von gelehrten, das ergebnis

langjahriger lekttire, die lesefriichte, meist nacli bestimmten

gesichtspunkten aus den verschiedensten handschriften ge-

machte auszuge, welche gelehrte lediglich zu ihrem eigenen

vergniigen, zu eigenem nutzen eigenhiindig zusammenge-

schrieben haben.

Von solchen excerptencodices ist nun zwar unsere hand-

schrift grundverschieden; denn dergleichen lesefriichte bringt

sie nur an einer einzigen stelle, fol. 135 und 136, im iibrigen

aber nur vollstandige, in sicli abgeschlossene schriftstucke.
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In einigen recht wichtigen beziehungen ist sie aber docli mit

jenen nake verwandt. Rote tinte ist in der ganzen hand-

sclirift nicht ein einziges mal angewandt, weder fiir die

uberschriften
,

nocli fiir die anfangsbuchstaben
,
und ebenso

fehlen auch sonst manclie merkmale der sclirift eines

berufsmassigen kopisten. Man erkennt vielmehr auf den

ersten blick, dass diese jetzt zu einem ganzen verbundenen

hefte ebenfalls aus der studierstube eines gelelirten stammen,

dass es uberreste sind einer urspriinglich sicher viel reich-

haltigeren sammlung von langeren ausarbeitungen
,

briefen

und gebeten, die er zu eigenem gebrauch aufbewahrt,

meistens auch eigenhandig niedergeschrieben hat.

Ich behaupte also, dass die in unserem Vindobonensis

befindlichen verschiedenartigen schriften weder zufallig zu

der jetzt vorliegenden sammlung vereinigt worden, nocli

von einem berufsmassigen kalligraphen besorgte abschriften

sind, sondern dass samtliche bestandteile des codex aus dem
naclilasse eines gelelirten stammen und dass dieser die weit-

aus meisten schriften dieser sammlung zunachst nur fiir den

eigenen gebrauch ainoxeigl geschrieben und auch selber ver-

fasst hat.

Ais fremdartige bestandteile sind das zwolfte und
dreizelmte lieft insofern anzusehen, ais sie zwar ebenfalls zur

gesamtmasse des nachlasses gekoren, aber vom ersten besitzer

der sammlung weder geschrieben nocli verfasst worden sind.

Die unter dem einfachen titel Jlagaiveoeis' iiberlieferte

sclirift AID ist ein werk des im anfange des 14. jahrhunderts

gestorbenen monches Maximos Planudes. Es ist die in un-

zahligen handscliriften erhalteno griechische iibersetzung der

lateinischen spruclisammlung des iilteren Cato; sie ist meines

wissens zuletzt herausgegeben von Otto Arntzenius 1735 und

1754 (Dionysii Catonis disticha do moribus ad filium etc.);

vgl. Car. Frid. Weber, De latine scriptis quae Graeci veteres

in linguam suam transtulerunt, Cassellis, (part. IV & V)
1852, pag. 24; Krumbacher, Byz. Lg. 546. Unser text ge-

hort nicht zu den besseren. Die in diesem hefte folgende

A20 ist eine verteidigungsrede des protasekretis Leon Bar-
dales; vgl. Krumbacher, ebenda 554. Die rede hat er ais
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hochbetagter greis, ich denko im jahre 1328, vor dem
jiingeren autokrator Andronikos (III) gehalten.*)

Von wem die anonym iiberlieferte schrift A21 und das

gebet B10 herriihrt, weiss ich nicht.

Endlich ist auch die erste schrift des siebenten heftes, A12,

ausser der tiberschrift von einer fromden hand, von einem

wirklichen xa}Juyod(f>o<; geschrieben.

Alie iibrigen im ersten bis zum elften hefte befindlichen

scliriften sind nach meiner iiberzeugung von Einer hand ge-

schrieben. Das schliesse ich 1) aus der schrift, 2) aus der

anordnung der schriftstucke.

Die schrift.

Auf eine darlegung iler besonderheiten dieser hand, der

grosseren oder geringereu gleichmassigkeit in der schreibung

der wdrter und der worterverbindungen, der buchstaben und

der buehstabenverbindungen
,

im gebrauch der spiritus und

accente, sowie in der interpunktion
,
kurz aller der dinge,

deren beobachtung fiir die schriftkunde ein bedeutendes

interesse liat, kann ich mich nicht einlassen. Denn die qual,

solche darlegungen ohne veranschaulichung durcli zahlreiche

schriftproben zu maclien oder zu verstehen, steht meines

erachtens in keinem rechten verhaltnis zu dem nutzen, den

sie gewahren.

Der wert der schriftvergleichung ist docli in vielen

fallen recht fraglich: Es ist zwar ohne weiteres einleuchtend,

dass man aus der gleichmassigkeit und der wiederkehr der-

selben charakteristischen eigentiimlichkeiten mit recht auf

Einen schreiber schliessen darf; aber man soli doch auch

nicht vergessen, dass grosse ungleichheit der schrift noch

lange nicht beweist, dass verschiedene liande thatig ge-

*) Der alte mann schliesst seine rede mit folgenden worten:

Trjg aijg zoiyagovv avfjjtadeazaztjg xai adexdazov xai vxegyvovg xgiaeiog,

flaotXev, dtaizijoai xai auiofptjvao&ai xai daveiazaTg xai xgizatg
,

a&teg av

ifiTivevoeiev 6 evoixa>v zfj ofj xagdig deog, f *Aozeio[wv de xagtv, w xazd zov

Mtovoijy dazeiozaze , xai eig drjXcooiv oxcog 6 aog ylgcov xazejieiyofievog eg

avuyx?jg xai dxcov veavievezat , xai zade zfj vjzo/xvtjoet zavzfj ovvze&eizai'

Tavz\ w (iaotXev
,
avaxgdgei ooi Aecov,

deivwg daveiazdov eojtagayfiievog fivXaig'

• Xeojv 6 ndXai
, vvv de fivg tbv zvyxdvei,

slg yoiviav dtjxov&ev ehdvg ddXtcog,
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wesen. Wie sehr unterscheidet sich nicht bei den meisten

menschen die handschrift in dem, was sie fur sich schreiben,

von dem, was fur andere bestimmt ist? Und wie viele giebt

es denn, die ihre schrift und eigenheiten ihrer schreibweise

nicht im laufe der jahre reclit erheblich andern? Gerade

diese ungleichheit der schrift ist ein beweis dafiir, dass

nicht die handwerksmassige arbeit eines schreibers, der fur

andere abschreibt, sondern die arbeit eines gelehrten vorliegt.

Mir ist kaum ein codex in die hand gekommen, der in

dieser beziehung so lehrreich wiiro, wie unser Vindobouensis.

Er enthalt eine grosse zahl verschiedenartigster scliriftstiicke

:

Jedes einzelne fur sich ist in durchaus gleichmassiger schrift

und gewohnlich auch in einem zuge gesclirieben; sehr selten

aber kommt es vor, dass zwei oder gar mehrere unmittelbar

auf einander folgende schriften in einem zuge geschrieben

und genau denselben schriftcharakter haben. Diese ver-

schiedenheit erklart sich allein daraus, dass zwischen der

niederschrift der einzelnen stiicke gewohnlich einige zeit ver-

gangen, und dass bei dem einen mehr, bei dem andern

weniger sorgfalt angewandt ist. Die tinte, mit der ein stiick

geschrieben, ist selten diesolbe, mit der das folgende ge-

schrieben; bald ist sie von anfang bis zu ende eines

stiickes heller, mehr oder minder vergilbt, bald durchgangig

dunkler; das eine mal bedient sich der schreibende einer

frisch geschnittenen
,

spitzen feder, das andere mal geniigt

ihm eine abgeschriebene
;
einmal schreibt er mit bedacht und

sorgfalt, dann wioder so fliichtig und in hast, dass die ent-

zifferung miihe maclit; manchmal verbessert er ziemlich

haufig, wie man das bei ersten entwiirfon zu thun pflegt,

er streicht aus odor radiert, maclit grossere oder kleinere

zusatze zwischen den zeilen oder am raud, andere texte sind

untadelige reinschriften.

Wahrend sich nun unmittelbar auf einander folgende

scliriftstiicke oft wenig gleichen, findet man andererseits in

spater folgenden stucken genau dieselben schriftziige wieder.

Recht bemerkenswert ist das verfahren, welches er bei der

niederschrift der gebete einschlagt. Ihre schrift unterscheidet

sich wesentlich von der anderer stiicke: Sehr sorgfaltige

schrift, grosse buchstaben, fast keine von den ihm sonst
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sehr dunkle tinte. Zu diesen abweichungen bewog ihn nicht

etwa hohere werteinschatzung der gebete, sondern ein rein

praktischer gesichtspunkt : Alios ist darauf berechnet, dass

sie mit leichtigkeit zu lesen sind; jedes gebet, ist auf einem

oder zwei blattern Eines quaternio geschrieben; der schreiber

war geistlicher und hat bei seinen amtshandlungen jedes

gebet direkt von diesen blattern abgelesen.

Ein anderer beweis dafur, dass der codex nicht einer

schreiberwerkstatt, sondern der studierstube
,
und zwar, wie

wir wohl jotzt schon behaupten diirfen, eines geistlichen ent-

stammt, ist aus der anordnung der schriftstiicke, aus der

art, wie diese sammlung entstanden ist, zu entnehmen.

Der codex enthalt nur ein werk von grosserem um-
fange: A13b fiillt das ganze neunte heft, 11 nummerierte

quaternionen aus; die schriftziige sind dieselben, wie in

manchen besser geschriebenen briefen. An die ausarbeitung

einer vorrede (A13a) ist der verfasser erst nach vollendung

dieses werkes gegangen. Er beginnt mit der vorrede einen

neuen quaternio; er muss aber bei der niederschrift schon

gewusst haben, dass er mit ihr nicht den ganzen quaternio

ausfiilleu wiirde: Er schreibt deshalb viel grosser und mit

viel griisseren zwischenraumen zwischen den einzelnen zeilen.

Er hat aber doch nur o l

l2 blatt beschrieben
;

die librigen

seiten des quaternio hat er leer gelassen, damit nicht der

zusammenhang mit dem werke durch fremde zusatze unter-

brochen wiirde.

Umfasst somit das achte und neunte heft ein in sich

abgescldossenes werk iiber die alttestamentlichen propheten,

so steht das zehnte heft mit ihm wenigstens insofem in

zusammenhang, ais es drei schriften enthalt, in denen nach

demselben plane und nach denselben grundsatzen das buch

Hiob (A14), die Proverbia Salomonis (A15) und der Ecclesi-

astes (A16) behandelt sind. Sie stehen auf 4 quaternionen,

aber vom 4. sind nur noch 3 seiten dazu benutzt. Die

folgenden 13 seiten lasst der schreibende aber nicht leer,

sondern er benutzt sie zur niederschrift von A17, also einer

rede, die mit den drei vorhergehenden schriften in garkeinem

zusammenhange steht.

3
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1 ' In ganz gleicher weise wie in diosem zehnten hefte ver-

fahrt er in den meisten anderen; das zweite bis fiinfte, sowie

das elfte enthielten urspriinglich nur je eine sauber geschrie-

bene arbeit, die wolil dazu bestimmt war, ais vorlage fur den

abschreiber zu dienen; in ilirem jetzigen zustande aber nicht

melir: koine von ilinen ftillt einen ganzen quaternio, den

leeren raum, den sie iibrig lassen, hat er zur niederschriffc

von briefentwiirfen und anderen arbeiten benutzt; ja selbst

die paar seiten, die das von fremder hand auf eiuem ternio

geschriebene A12 nocli iibrig lasst, verwertet er zur nieder-

schrift eines gebetes.

Und alie diese zusatze liabon unter sicli nicht den ge-

ringsten zusammenhang. Ein solches verfahren kann nur der

einschlagen, der diese niederschriften nicht fur audere

bestimmt hat, sondern f ii r sich behalten will. Das
bombyci npapier mag noch immer so kostspielig gewesen sein,

wie zu den zeiten des patriarchen Gregorios Kyprios: bittet

doch dieser einmal seinen freund Ioannes Phakrases, er miige

ihm von seinem papiervorrate wonigstons solche blatter

scliicken, die nur auf einer seite beschrieben wiiren; vgl.

Max. mon. Planudis Epistulae ed. M. Ti'eu, pag. 197.2(51.

Und so hat unser gelehrter jede leere seite, die er in soinen

heften fand, zu niederschriften benutzt.

Audi im ersten hefte fiigt er der abliandlung AI,

welclie auf dem vorletzten blatte eines quaternio endigt.

briefentwiirfe liinzu; aber er bogntigt sich nicht damit: er

hat hier offenbar das bestreben, kunstmassig verfasste briefe,

die er im laufe der jahre an seine gonner und freunde sendet,

ebonso die gebete, in einer grosseren sammlung zu voreinigen;

er hat naeh und nach 57 briefe und 5 gebete zusammen-

gestellt. Dass ihn aber wirklich der wiuisch leitete seine

briefe zu sammeln, dafiir dient zum beweise ein brief an

Gabras: er stetit zweimal in der handschrift, im ersteu hefte

(B16) und im elften (BMS). B16 ist bessor geschrieben ais

B<M» und zeigt, au einigen stellen kleino abwoiclningen, die

man nur fiir stilistische verbesserungen lialten kann; also ist

B(K> der ersto entwnrf, Bl(l die fiir die sammlung bestimmte

abschrift. Zugleich erkennen wir, dass die jetzige ordnung
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der hefte in unserem codex willkiirlich ist: Das elfte heft ist

alter ais das erste.

Diese besonderheiten der sclirift und der entstekung

der ganzen sammluug machen es wahrscheinlich, dass die

meisten schriften eigene ausarbeitnngen dessen sind, der sie

niedergeschrieben. Diese wahrscheinlichkeit liegt. am nachsten

bei den briefen (B) und den gebeten (G). Es ist nicht

glaublich, dass er fromde briefe abschreibt, ohne den namen
des verfassers zu nennen, und zwar so abschreibt, dass er

nach der niedersehrift eines jeden briefes absetzt und erst

nach geraumer zeit zur niedersehrift eines neuen iibergeht,

dass er diesen briefen gebete fremder untermischt, oline den

verfasser zu nennen. Aber auch die abhandlungen hat er

wahrscheinlich meistens selbst verfasst. Die meisten arheiten

haben ausfiihrliche uberschriften
;

bei allon mit einer aus-

nahme felilt der name des verfassers, statt. dessen spricht

aber der verfasser in manchen von sich in der ersten

person. Dass sich unter allen diesen abhandlungen schriften

von verfassern, deren namen er kannte, befinden, halte ich

fiir ausgeschlossen; es ist schleckterdings undenkbar, dass or

ihn neben diesen breiten uberschriften hiitte unterdrucken

sollen. Aber es ist denkbar, dass einzelne arbeiten abschriften

sind von schriften, deren verfasser ihm unbekannt waren.

Die aus der ausseren boschaffenheit der handschrift ab-

geleitete wahrscheinlichkeit, dass wir es im wesentlichen

mit einem autographon zu thim haben
,

wird dadurch zur

gewissheit, dass einzelne der in unserer handschrift be-

findlichon briefe und ein gebet auch in anderen handschriften

vorkommen und dort einem bestimmten autor zugeschrieben

werden. Diese bestimmten zeugnisse berechtigen uns nicht

bloss samtliche briefe und gebete ihm zuzuschreiben
,
sondern

auch die abhandlungen mit ausnahme der wonigen
,
bei denen

die moglichkeit vorliegt, dass sie herrenloses gut sind.

y.

Die briefe und gebete der handschrift und Matthaios

Die handschrift ist uns aus der hinterlassenschaft des

metropoliten Matthaios iiberkommen.

3
*
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Fur die briefe und gebete wird das direkt bewiesen

durch die oben s. 12 genannten handschriften.

1) JeUe zehn briefe des cod. Bodlei. Gr. Miscell. 242

entsprechen den briefen unserer handschrift B1—B6, B17 und
B7—B9. Eine vergleicliung lelirt, dass die Bodleianische

sammlung auf unseren codex zuriickgeht; sie bietet nirgends

einen besseren, recht oft aber einen schlechteren text. Sie

ist aber wohl nicht unmittelbar aus unserer handschrift ab-

gesclirieben. Ein recht auffallender fehler ist es, dass cod.

Bodl. die beiden schriftstiicke B7 und B8, die gar keine briefe

sind und deshalb im Yindob. mit recht an niemand adressiert.

sind, ais briefe ausgiebt und falschlich mit den tiberschriften

Tcp Fafiga und To3 airtcp versieht. Die andei'en adressen im

Bodl. sind richtig.

2) Der brief an Nikephoros Gregoras, der im cod. Vatie.

Gr. 1086 unter dem namen des biscliofs Matthaios von Ephesos

iiberliefert ist, ist derselbe brief wie B35.

3) Im cod. Par. Gr. 2001A sind unter Matthaios’ namen
drei gebete iiberliefert; das erste, ohne besondere iiberschrift,

beginnt: Kvgie 'Itjaov Xgtcne, 6 deos Fjumv 6 djuhgrjzov lyoyv

UXeos xai apvanov oixzigfiwv, 6 juovos ayios, 6 juovos a/tuo/wg.

Das zweite tragt die iiberschrift:
r
Ezega eir/rj eis dedv und

fangt an: 01da xvgie, ozi ei xai to nXij&os zd>v a/uagzubv /iov

ioziv iuteigov xai ovde Svvafiai zfi afj TrgoofiXeyai ygrjozdzryzt, aXX’

olda xai zo aov UXeos imeg&neigov. Das dritte ist iiberschrieben:

Eziga eiyj] eis zr/v vnegayiav deozoxov und beginnt: IFag&eve

deonoiva deozoxe, r) zov iieoi) Xoyov xazd adgxa yewrjaaaa, olda

/tev, olda «?. Von diesen gebeten stimmt das erste mit G6

iiberein; die beiden anderen steheu nicht im Vindob. Das

hat nichts zu sageu; Matthaios hat in seinem langen leben

natiirlich nocli viel mehr auch kunstvolle gebete verfasst.

Die beweiskraft dieser zeugnisse ist unanfechtbar; wir

sind berechtigt alie im Vindob. enthalteneu briefe und gebete

unmittelbar auf Matthaios zurtickzufiihren. Kein brief, kein

gebet, dessen iuhalt oder geistiges geprage dem widersprache.

Er hat die sammlung im ersten hefte lange zeit. vor

seiner walil zum bischof von Ephesos angefangen; erst in

B53 erwahnt er die 'Aoiazts yrj xai r/ xaz’ airrijv 'Iwvta, die

letzten briele der sammlung, B54—57, sind in Ephesos go-
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sclirieben; ebenso hat er natiirlich G9 bei seinem einzuge in

die stadt verfasst.*)

Erst jetzt ist es angezeigt vom briefe IU54 zu sprechen,

jenem briefe, der ja schon darum besonders wichtig ist, weil er

das einzige schriftstiick der handschrift ist, vor dem
er sicli mit liamen benennt. Denn gerade mit diesem

briefe hat cs seine besondere bewandtnis.

Matthaios erzahlt uns darin von der muhseligen und

gefahrvollen reise, die er nach seinem bistum unternommen,

und von den unbefriedigenden verhaltnissen
,
die er dort vor-

geftinden. Er hat zuerst diesen reisebericht. aufgesetzt, erst

spater hat er vor die anfangsworte : <I>dlvovrog 'Iovviov xrjg noXecog

i£iovre? . . . die schwiilstige adresse und die einleitenden

worte 'II/ieTs d’ cbg tyo/aev, yvoirjg av (Zdt, deojieoie dgojiora ge-

schrieben. Doch darin lasst sicli kaum etwas auffalliges

finden; etwas anderes aber hat mich anfanglich recht stutzig

gemacbt. Matthaios nennt sicli in dieser adresse biscbof

Ioniens und des Asiatischen laudes, das ziel seiner reise, der

bischofssitz, nach dem er reist, ist nicht, wie man doch er-

warten solite, Ephesos, sondern das nordlich von K pel in

Thrakien gelegene Brvsis! Aber die sache ist vollstandig

*) Es ist iibrigens recht iiiteressant, dass sellist der auszng aus
Eusebius Pamphili kirchengeschichte, der sich zwisehen Ali

und B01 befindet, zum be.weise herangezogen werden kann, dass

Matthaios die handschrift geschrieben. Es sind zwei stellen aus jenem

werke, aus lib. IV cap. 15 (ed. Migne, Patrol. Gr. 20,‘157 C, ed. Vales,

pag. 1514) und lib. V cap. 17 (pag. 474 B, ed. Vales, pag. 183). Der aus-

zugwird mit folgenden worten eingoleitet: + 'O ri/v exxXtjataaxixriv laxoglav

avvxa^dfierog Evaefitog 6 roD ITa/i tpfXov <ptjoiv ev xexdgxxp xijg avxov jxgay/ia-

xeiag, ori roP ayitaxdxov xai fiaxagiundxov hxioxdjtov xijg Euvgruunv exxXgolag

I[o/. rxdoTio

v

ro / did jrrgdg re xai gtfforg vjreg Xgiaxov fitayatvtoafievov axddtov

xaxd xavxdv xai ddedexa fi.ro 4XtXadeX.<petag ev Xfivgvr/ e/iaorrot/nav . . . und

scllliesst: dtaxe dia rovxwv xageoxiv eldevai, / uig xai fiagxvgeg xai xgoxfijiai

ev &iXadeX<peirf dvetpdrtjaav

:

— Die veranlassung zur abschrift gerade

jener stellen aus Eusebios lag allein darin, dass in beiden von miir-

tvrem aus Philadelpheia die redo ist; dass aber diese fiir Matthaios

von lebhaftem interesse waren, verstehen wir wohl: Philadelpheia war
seine vaterstadt. Das wissen wir nicht bloss aus der seite 12 au-

gefiihrten uberschrift der gebete; aucli in anderen schriften gedenkt er

gern seiner heimat.
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in ordnung, ich habe mich iiberzeugt, dass zwischen der

adresse und dem iuhalte des berichtes kein widerspruch be-

steht: Ein einziges wort giebt, die losung dieses scheinbaren

ratsels. Wenn Matthaios in seinem berichte sagt: Eicn/iev

xrjv dtrprjgav etg ndv oxiovv dyaiXov Bgvoiv, xi]v ijjiuv ,imdo&Eioav'

dr/Xadr) /irjxgonoXiv . . so erfahren wir durch das eine wort

emdo&eloav

,

dass ilim das bistum Brvsis per adiunctio-

nem, y.ara Xoyov iniddaecog iiberwiesen worden, dass aber

seine metropolis Xnyovaa nach wie vor Ephesos war. ,Kard

Xoyov iniSooew?' wurden von der synode vakante metropolitan-

sitze mit ihren einnahmen solchen bischofen iiberwiesen

,

denen ihr eigener sprengel ohne ihre schuld nicht den not-

wendigen lebensunterhalt gewahrte. So erhielt 1316 der

s. 4 erwahnte Gregorios von Dyrrhacliion, anogovfievog jiegi xd

avayxaTa, xaxa Xoyov emdooeoK die metropolis von Selybria,

%r]gevovoav rjdrj xal deo/Mvrjv xov imoxaxtjoovxog . . . (bg 5v avxog

/uh> Imxovgiav txzldev e£ei, cbv ioxiv imderjg, so 1318 Theodosios,

metropolit von Melitene, ovx evnogwg fiev zyoiv xwv jzgog yneinv

did x6 xrjv xax’ avxov IxxXgotav imo ftagfidgoig jxgd noXXov yeyo-

vevai xai eloexi vvv xaxdgyeodai xal xvxXovo&ai, Ixavdjg drj Pytov

deov ydgixi . . die metropolis von Keltzene. Offenbar aus

demselben grunde ist dem Ephesischen metropoliten Brvsis

per adiunctionem iibertragen worden. Dass die synodalakten

dariiber schweigen, ist nicht anstossig; der nachweis, dass sie

unvollstandig sind, lasst sich unschwer fiihren.

Die zeit dieser iibertragung ist nur annahernd bestimm-

bar. Das archiepiskopat Brysis ist vom autokrator durch

ein 7igoaxay/M vom Dezember 1323 zu einer metropolis er-

hoben (Acta I 96), die emennung des erzbischofs zum me-
tropoliten wird zur selben zeit durch ein synodalschreiben

bestatigt (Acta I 97), desgleichen durch einen kaiserlichen

Xgvao(SovXXog Xoyog vom November 1324 (Acta I 131). Erz-

bischof von Brysis ist schon 1315 Gerasimos, ais metropolit

ist er in den jahren 1324, 1329, 1331 in K/pel anwesend

(Acta I 119.146.164), dann wird er nicht mehr erwahnt,

Brysis selbst erst wieder 1347 (Acta 1261). Wahrschoinlich

ist er bald nach 1331 gostorben, und Matthaios hat unmittel-

bar nach ilim, sicher vor 1337, die rechte eines metropoliten

von Brysis ausgetibt (vgl. s. 4, 3. absatz).
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Matthaios darf alloin schon ais verfasser der briefe und

gebote den anspruch erheben zu den schriftstellem gerechnet

zu werden. Es geniigt hier wohl ein kurzer hinweis, dass

die epistolographio in der litteratur der Byzantiner ein selb-

standiger, vollberechtigter zweig der kunstprosa ist. Sie hat

bei ihnen dieselbe hohe bedeutung, wie nach ihnen bei den

humanisten des abendlandes; was Georg Voigt iiber ihre

briefschreibekunst sagt, gilt auch fiir die Bvzantinische
;
vgb:

Die Wiederbelebung des classischen Alterthums, 2. bd. 3.

aufl. seite 417 ss.

Recht empfindlich beriihrt uns aber aucli hier die be-

kannte leidige unsitte der Byzantinischen epistolograplien:

Der wissende schreibt dem wissenden; der dritte aber mag
sich allein der schbnheit der darstellung erfreuen, alles sach-

liche kann ihm gleichgiiltig sein. Ueber Matthaios’ aussere

verhaltnisse erfahren wir aus seinen briefen herzlich wenig;

er hat sich, nachdem er monch geworden, wohl die meiste

zeit in K/pel aufgehalten, aber er hat auch, vielleicht ofter,

entfernt von der hauptstadt gelebt — in welchen klostern

,

in welchen orten er verweilte, welche amter er verwaltete,

alles das verrat er mit koiner zeile. Immerhin geben auch

diese briefe willkommenen stoff zur belebnng des zeitbildes,

bringen uns Matthaios in manchen kleinen bozeichnenden ziigen

personlich naher. Das eingehen auf diese dinge, auf die

geistigen interessen, die ihn mit seinen freunden verbanden,

auch die einfiihrung in den freundeskreis hat wohl erst dann

einigeu wert, wenn seine gesamte korrespondeuz im druck

vorliegt. Ich will jetzt riur eine kurze bemerkung libor zwei

von seinen freunden machen.

Seine meisten briefe sind an Micliael Gabras gerichtet.

Ich habe iiber diesen unsorem denken und fiihlon so fom

steliendon mann zuletzt in der arbeit iiber Ioseph gesproclien

(Byz. Ztschrft. 8,50 ss). Wie jener ,plulosoph’, so nimrnt

auch Matthaios ihn fiir voll, auch er spriclit ganz ernsthaft

iiber das A und 0 der meisten Gabrasbriofe
,

iiber den tod

seines bruders. Darum hilft es schon nichts: wenn wir zum
richtigen verstandnis jener zeit gelangen wollen, so miissen

auch wir diesen ungliickseligon Gabras ernsthaft nehmen,

seine gewaltige sammlung von briefen ist ais wichtige quelle
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fur die geschichte des geistigen lebens seiner zeit anzusohon.

Wie schon Krumbacher hervorhebt, bildet dieses corpus von

454 briefen nur einen kleinen teil dor korrespondenz
,

die er

gesammelt. Nacli seinem letzten briefe sagt er unter anderem

(cod. Mare. Gr. 446): Tekos iov jzganov jiifSXiov xwv avxov

huorokwv rovro [xevtoi Xeyeiv adrj&es, on xai rghov yfaoir' av

huaioXwv fiifttlov, ei diaigov/uevai idia yodxpoivro ' yiliui yag nobg

TetQaxookus ni) drj/Movgyq) yeyevrjvcai. So erklart es sicb, dass

sich unter den vorhandenen Gabrasbriefon kein einziger be-

findet, der an Matthaios gerichtet ist. Uebrigens ist Gabras

auch sonst litterarisch thatig gewesen. Er liat besonders

gebete verfasst (B9.25). Darum schickt ihm Matthaios

eigene gebete zur kritik, einmal (K2) auch eine audere

schrift; die will er garniebt veroffentlichen
,
wenn sie ihm

nicht gefallt: soviel gewicht legt er auf das urteil eines Gabras!

Drei briefe an den protonotarios Lampenos; mit dem
vomamen Nikolaos, wie wir aus einem briefe von Gabras

an ihn erfahren. Er hat eine lobrede auf den von so vielen

verherrlichten nationalheiligen von Thessalonike
,

auf den

myroblytes Demetrios verfasst. Matthaios schickt Lampenos
eine eigene schrift und erbittet sich dafur die zusendung

jetier lobrede (
B27

) ;
dann bespricht er sie in B28 und 29.

Seine kritik erstreckt sich nur auf die sprachliche seito.

Dieselbe schrift hat Lampenos auch an Gregoras zur beur-

teilung gesandt; der begleitbrief steht Nik. Greg. ed. Bonn.

pag. LXXXII. Ein Lampenos Tarchaniotes, der von

K/pel nach Thessalonike gezogen ist, ergeht sich in einem

briefe an Gregoras iiber eine lobschrift, die dieser selbst uber

Demetrios verfasst, und bringt zugleich eine lesenswerte

wurdigung von Gregoras’ schriftstellerischer bedeutung; vgl.

Nik. Greg. ed. Bonn. pag. LXIII. Endlich hat Gabras noch

einen brief an einen Georgios Lampenos geschrieben.

VI.

Die abhandlungen der handschrift und Matthaios

Ein direktes zeugnis, wie bei den briefen und gebeten,

dass Matthaios auch nur eine der abhandlungen verfasst

Digitized by Google



41

habe. liegt nicht vor. Jede einzelne ist also nach den ge-

sic-htspunkten
,

die ich s. 35 angedeutet, zu priifen; und da

konnen, wie mich diinkt, nur die droi Homerschriften A7—9,

ferner A12, A6, AI aulass zu bedenken geben.

A7 ist von Matranga nach einem Vaticanus bekannt ge-

macht (vgl. s. 18) und bei Migno, 149,6(13 ss wiedorabge-

druckt; zu dem zuletzt von Westermann aus anderer quello

edierten texte von A9 hat Hercher die varianten aus unserer

handschrift gegeben (vgl. s. 18). Homerforsc-her werden

wissen, ob auch A8 noch anderswo zu finden ist; ilire aufgabe

wird es auch sein festzustellen
,

ob unsere handschrift die

alteste und beste iiberlieferung von A7 und A9 ist, oder ob

vielleicht Matthaios iiltere vorlagen iiberarbeitet hat. Hier

nur noch folgendes: Matrangas text von A7 ist ganz schlecht

und unvollstandig. In unserem cod. schliesst A7 nicht mit

cbg h no jrnQovri, sondern fahrt fort: ei de zi xai f/fieig avveorj-

veyxo/iev t
jj

diaroig zov ttoujzov nnog ztjv jzagovoav vtiodeoiv, rj

Jtgog zo Xoyoeideg ze xai vimov zo f/gcoixov zijg jionjoemg xazevey-

xovzeg diag/ia Fj .zgog zo ovveyeg xai evovvojtzov tx zov dteoTzdodat

za nXeUo xai eig /xrjxog djtozerdodai ovvdifavzeg 6/zov xai ovazeiXavzeg

i) zo /iv&dbdeg zijg iozogtag xai jzegizzbv xai elg dvd/ivzjoiv <pegov

noXv&eiag negieXnvzeg cbg fidzatov[Fj zo /ivit. — /zdzaiov am rand/,

avzodev eozat SrjXov zolg havyydivovoiv ebyvw/iorcog zcgde zcg £oycg.

etg /zezga ydg ziva xai z/irj/iaza ecpeirjg xei/tera hhjxa/iev zdg

ov/upogag zov dvdgog ' x&v jiov zivdg avzibr eTSo/ter elg fiijxog

nXeiozov iovoag, eig duo xai jiXeico jzoXXdxtg zeudvzeg ovxovv /zezgov

zavzzjg dedwxa/zev cbg zaTg d/J.aig xaza zr/y zojut/v, dX/.d xai avihg

zo er elvai IcfvXdgauev zij diaigeoet, (bg er xai avdig ymboxeodai

zo /tezd zovzo xai ov no)j.d za jzoXXa. Aus diosen worten ergiebt

sicli, dass A7 zu A8 den prologos bildet.*)

A12 ist eine monodie, welche ein alterer geistlicher auf

den tod des nparakoimomenos 11 Ioannes Chumnos gehalten

*) Homer ist Matthaios’ lieblingsautor; ilm erwkhnt er am haufigsten.

Natiirlich gilt er ihm vorwiegend ais ein praktisches handbucli der

moral. Aber nicht aussehliesslich: Besonders lelirreich ist in dieser be-

ziehung ein brief an Gabras (B20). Er stellt darin im anschluss an die

zufallige lektiire einer stelle der Ilias betraelitungen an. Die volker

haben sich gelagert, Meneleos und Alexandros sollen allein kampfen:
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hat. Dio fiaottiooa, an die er sie richtete, ist dio schwester

des friih verschiedenen, Eirene, dio um 1288 geborene tochter

des bti rov xavodetov Nikephoros Chumnos; sie hoiratete den

despotes Ioannes, den altesten sohn des autokrators Androni-

kos Palaiologos aus seiner zweiten eho mit Eirene von Mont-

ferrat. Ioannes starb aber schon 1804 zu Thessalonike nach

kaum zwei- oder vierjahriger kinderloser ehe; vgl. Nik.

Greg. 234.241.1208, Kantak. I 67, Boissonade, Anecdota

Gr. I 285 ss. 203 ss. Es ware eine dankenswerte aufgabe,

die mancherlei nachrichten, die wir von ihr haben, zu einem

gesamtbilde zu vereinigen; denn sie gehort neben der

Rhaulaina zu den geistig hervorragenden frauengestalten der

Der sieger erhalt Helene und ihre habe, die vdlker aber machen dem streite

ein en de. Eig xovx' ovx ot8' oncog dnohoftijoag xijg vjzo&ioecog ifiavxdv ye

xaxefieficpdfirjv, oxtneg ovxco aadga enea xai nd/.ai 8i) fioi xazecp&agfieva xfj

A//#// xcjj UT] ngog dgexrjv ovvzeletv eAaftov fiexayetgi^dftevog oucog nottjztxfj

Eeigijvi xaraxrjAoifierog exdjv uxcov ngovycbgovr xai fjydfUjv (id).a xfjg Movotjg

xov avdga, oncog dvaxcoyrjv xcp noUficg 8ovg xai xovg xijgvxag dtcuti/Aipag xov

ftev eig xdg vavg, xov 8' eig idiov otoorxag dgvag, ira xavrjj xa xcov ogxcov maza
yevotxo, ovx dgydv ov8 ' ovxco xov %g6vov nagijxe xfj noitjoet xexgicp&ai * dxx’ ix

firjXavijg igyov avxig yiyvexat xa&ioat ftiv xi]V 'EXevrjv ini xcov nvgycov xai

navias 8s 8ijfioyegovxag xai avidv 8'e xov Tlgtafiov eift' vn' ixeivov dtegiozdoOai

dvdga exaoror xcov tjgcbcov exeivrjv elneiv, Snotdg xtg eiij.

xavxa ye davfid£cov "Oftijgov xai ngog ye exega ov8 ' exeiv' ddaiftaoxov

nagaXeAotna, ooov ygacptxijg xe xai nXaoxtxijg avxcp xeyyrjg negieoxtv * icbgcov yag

e£r]g, oncog aga 8ta£coygacpei,v 8vvaix* dv dgioxa rpvyrjg ijihj, ygibuaia Xoyoiv

m&avcog fidia ovyxegawvg, oncog 8' av ocoftdxcov ovvuOevat fieytfh) xai evaofid^eiv

xovg egco&ev dvdgtdvxag zoig ev8ov cbg ovx 018 ' ei xtg avdgiavxonoiog. ei yag xai

xfj noiijoet ndoegyov avxixa edoxet, «//’ oficog ajLtj&afg xai xovx' egyov diavotag

'Ofitjgov yagaxxfjgag vcpetvat xcov agtoxcov ev "EkXrjoiv, iv' eyotfiev eidevai , oncog

ecp ' exaxegov xijg cpvoecog etyoi’. Und nun begiimt er die moraliscbe

wiirdigung: ovxco xoi fiegog dtefrXrjXv&cbg xov ygdfifiaxog xayecog iyevdfitjv xfj

dtavoia Ini xijg oXtjg nottjoecog xai x6 xe(f>aAatov dteoxonovv dxi nox' eoxiv‘ yvvtj

8' e(patrero agnayeloa xai xxrj/iaxa xai dyevvr/g xig egcog noAefiov xexivtjxcog eig

xooovxov xov ygovov, 'iv' ei detjoei rdr vpgioxijv ztocovzai xov fiij fiagfidgovg

eioav&ig 'Elhjvcov xaxacf goveiv .... Er bescbliesst sie mit folgenden

worten: negi xovxcov 8eXv eyvcov ooi emoxei/.ai, iv ’ eyoig eidevai, cbg xai ano

xcov cpavAcov ngay/idxcov eoxt xov cptXooocpiag igcbvxa xegdatvetv xi dvvao&ai,

cooneg xovvavxtov and xdrv agtoxcov xov an' evavxiag cpiAooocpuf. xetfievov' fiear,

g

yag ovotjg xijg vXtjg xcov ovxcov ngog ndoag xdg evavxiag fiogqdg 6 vovg eyet

xaxa navzog ye xo xgdxog xdv onoxegav avxfj xrjv fioocptjv ent&fj e!g exeivrjs

ivegycbg yvcogi&xai.
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Palaiologenzeit.*) Don nachhaltigsten einfluss auf Cliumnos

tochter liat der metropolit Theoleptos von Philadelpheia aus-

getibt.**) Ais er starb, hat Nikephoros Chumnos eine monodie

auf ihn geschrieben, nicht zum wenigsten
,
um seine tochter

Eirene, die sein ganzer stolz war, zu trosten; vgl. Boissonade,

An. Gr. V pag. 183—186.239.335 ss. Lange jabre hat sio

ais nonne untor dem numen Eulogia gelobt; ais sio, fast

siebzigjahrig, starb, hat ilir auch Nikephoros Gregoras glan-

zendes lob gespendet; vgl. Nik. Greg. III 238 ss.

Wann die monodie AI2 geschriebon, ist ungewiss: Ioannes

Chumnos iiberlebte seinen vater, dieser lebte aber noch 1321

(Kantak. I 67); andererseits fallt die monodie vor 1339, weil

das im 7. hefte auf die monodie folgendo gebet, friihestens

in diesem jahre geschrieben. Matthaios hat nim zwar AI2

gewiss nicht mit eigener hand geschrieben; aber er hat dio

iiberschrift hinzugefiigt (vgl. s. 31), und es ist ganz un-

glaublich, dass er, wenn ein anderer die monodie verfasst,

ihn nicht dem namen nach gekannt und diesen seiner iiber-

schrift hinzugefiigt haben solite: Er hat eben auch die mo-

nodie selbst verfasst. Denn er stand den Chumnern besonders

nahe: Mit dem vater war er befreundet (B5. B13), mit der

tochter verband ihn die liebe zu ihrem gemeinsamen lehrer;

denn auch Matthaios hatte in seiner jugend in seiner vater-

stadt zu Theoleptos’ fvissen gesessen. Darum fiihlt Er sich

vor allen berufen, Eirene beim tode ihres geliebten lehrers

Theoleptos zu trosten (vgl. die monodie AI 11. Auch zwei

briefe geben zeugnis von der verehrung, die er ihr zollte.

*) fiaauiq odor fiaaiXtaaa heisst sie ais die frau oines konigssolmes,

ais prinzessin, riakaioXoyCva ais die frau eines Palaiologeu. Zu ihrem

nachteil wird sie von jeher mit ihrer rUnkevollen schwiegermutter, der

flaoilis (d. i. kaiserin) Eirene verwecliselt. Auf diese beziehen sich

Theodoros Hyrtakenos’ monodie (Boissonade, An. Gr. I 269 ss) und
Theodorus Metoehites’ noch unedierte httzaipiot. Eine dritte paoiXfc Ei-

rene, eine jungere zeitgenossin von Chumnos’ tochter, ist die „kaiserin“,

die frau von Ioannes Kanhikuzenos, mutter der s. 17 erwiihnten Helene.

Sie war gonnerin von Nikephoros Gregoras und liess sich von ihm
eine dankrede an die jungfrau Maria schreihen; vgl. Nik. Greg. pag. L.

625.825. III 108.

**) Auch dieser von seinen zeitgenossen hochvercdirte inann ver-

dient eine eingehende wiirdigung; mehrere seiner (noch vorhandenen)

schriften hat er seiner schiilerin gowidmet: nicht der kaiserin'
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Mit dem einen (B32) sendet er ihr eins seiner werke.*)

B44 schreibt er an sie aus der ferne (ix rfjs io%anas zav-

rrjs, evtf djHoxlojue&a )**)

Wie er sie also beim tode ihres lehrers trQstete, so hier

boi dem ihres bruders.

Man darf dagegen nicht einwenden, dass A12 mit der-

selben iiberschrift, also auch anonvm
,
im cod. Vatie. Gr. 112

(fol. 56 r— (50 r
) erhalten ist. Ieh besitze oine abschrift

dieses Vatie.: Der text ist nirgends besser, stimmt aber so

mit dem Vindob. uberein, dass er offenbar direkt. aus diesem

geflossen. — Man kann aber auch noch einen anderen einwand

gegen Matthaios’ autorschaft. erheben. Unter Ioannes Chum-
nos’ briefen, die Boissonade, Anecdota nova, herausgegeben

,

ist einer Teii Eqcaov uberschrieben
;

vgl. pag. 204. Adressat

ist in K pel, also kann es nur Matthaios sein; denn ein

anderer bischof von Ephesos ist dort, ais Ioannes Chumnos

erwachsen war, nicht gewesen; vgl. s. 5. In diesem briefe

erscheint nun aber der bischof in dem allerbedenklichsten

lichte: Er ist ein wucherer, der gottliches und menschliches

*) Es befinilet sich nicht in un serer handschrift. Ich brauche

kaum zu sagen
,

dass Matthaios nntiirlich yiel mehr geschrieben hat,

ais wir jetzt von ihm haben. Leider sind die haufigen hinweise auf

seine schriften, die sich in den briefen finden, meistens so allgemein,

dass sich damit nichts anfang<‘n litsst. Nur auf dies an Eirene gesandte

werk geht er etwas liiiher ein; ich teilo deshalb seine worte mit: . . . .

Bt/iiidxxa fioi avrffiij H-eveyxeTr • xd ster rij; ngtitxt]; rno/tnj/taxa tptloaoepia;

,

e! xai fitfSiotv al.iot;, dU’ eftoty' avito, xd Si Soy/tdton 1 anoSei;et; xgetixovtor

xai rivxov Si ioyitor im xo /texetogov xij; Staroia; araycoya;, ali' ovS' et xt;

ini Setrot; alov; a/iaoxij/taoiv rvyanOat ftovhfdehf, ori ygtj Oror Svatonijaat

eineir, dnogeI, evgot S ’ av iv avxot; xai tpogvxdv xtra xrjliSwr ix ftexaroia;

i&iyogev/tiror xai xaOagftdr Si, ol; Seor einelv xe xai .igniat xa&aigro&ai-d Srf

jitfi/.ia ei; fiiav dgyarwoa; xavxrjvi fiifilov u>; ai arx' i/tavxov ninotitya. xdv avxjj

flexa ayolij; xivo; ovitflityfj; xor vovr yruvdr olor iaSijxo; ano xij; aiodtjoea);,

evgtjaet; Staroia; anovSaoftaxa, ovy olei xt; av intSet£atxo ovS' ol aixtu ya-

gtetxat So;ar Idywv ifttgdjitero; , di/i a tgvytjr avxifr intoxgetpci ini xijv anlari

j

iyj;tv xdfr orxtov . . .

**) Er schliesst die charakteristik ihrer bestrebungen: ov z">9c‘

xo xij; imoxoiij; fiixgor ini nliov inei;terat xoi; aot; xaxog&wnaat . n/.ifv

ixetro fidror eineir e;eoit ir xqi nagovxt, dxt yaiget;, yvratxdir oaia xe xai

xoafita • xai eitj; ei; ftaxgor xdr aicora .nagaietrourr>j ,
d>; av (ini axxjii];

xtdv domor iftqwyov xtg (3ito xtpSe nagjj; xai narxa; intoxgitpjf; ei; aeavxxfV

Tv' eyottter andreo; /u/teTo&at xdv xovnxdv aot xij; yvyij; arSgtdvxa , . .

Digitized by Google

.



45

recht mit fiissen tritt. Ware Matthaios dieser mann, so hatte

er die monodie nimmer geschrieben. Aber er ist es nieht,

diese zum teil vortrefflichen briefe bat Ioannes Chumnos zwar

verfasst, daran ist koin zweifel, aber die adressen der briefe

sind nieht von ihm; die bat allein der zu verantworten, welcher

diese briefe ais muster fiir verschiedene briefgattungen aus-

gewahlt; Matthaios stebt diesem briefe gerade so fern, wie

der „philosoph u Iosepb dem o. und 6.; vgl. Byz. Ztschrft. 8,40 s.

Nieht in gleicher weise vermag ich die bedenken zu

iiberwinden
,
welche mich hindem auch AB Matthaios zuzu-

schreiben. Ich bedauere das; denn ohne zweifel ist diese

besehreibung der feier des Osterfestes in K pel die wert-

vollste schrift dieser handschrift. Eduard Kurtz wird es mir

gewiss verzeihen, wenn ich hior mitteilo, was er mir uber

den eindruck geschrieben, den sie auf ihn gemacht hat:

„ 111rem urteile uber das interesse
,
das dies ineditum erweeken

muss, stimme ich vollkommen bei, ja ich mochte beliaupten,

dass es hinsichtlich des gewahlten stoffes neben der von

Ihnen in der Byz. Z. 8,49 erwahnten schilderung des kame-

vals durch Io. Chumnos so ziemlich ein unicum der byzan-

tinischen litteratur ist, wo einmal niclit ein heiliger oder ein

lebender kaiser gepriesen, oder eino dogmatische frago odor

irgend ein fingiertes rhetorisches schulthema behandelt wird,

sondern anschauliche szenen aus dem leibhaftigen zeitgenos-

sischen leben und treiben auf den gassen dor hauptstadt ge-

boten werden.“ Ich stimme auch darin mit Kurtz iiberein,

dass in der schilderung des festos nichts vorkommt, was den

im 14. jahrhundert herrschenden brauchen zu widersprechen

brauchte. Aber die einleitung kann ich mit dieser zeit doch

nieht recht in einklang bringen. Dass im eigentlichen Hellas

die christlichen volksfeste noch in gar manchen ziigen an die

altheidnische gotterverehrung erinnerten, dass „die alten gott-

heiten uud heroen oft in seln- durchsichtiger hiille ais lieilige

imd blutzeugen weiterlebten (H. Gelzer),“ glaube ich gern,

ebenso, dass sicli noch im 14. jahrhundert die Rhomaier in

schroffen gegensatz zu den fiaides 'EU.r)V(ov‘ stellten (vgl. Nik.

Greg. HI 209,1 1 .12) ;
dass sie aber noch damals den hellenischen

gottesdienst geradezu fur heidnisch erklaren konnten, ist mir

nieht glaubhaft. Vielloicht werden wir doch wohl gezwungen
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sein, diese besc.hreibung der Osterfeier auf einen anonymus

etwa des 12. jahrhunderts zuruckzufuhren.

Endlich konnte noch der verfasser von AI in frage

kommen, weil ein unbekannter diese schrift rgrjyooa avy-

yQa/ifm nennt. Sie ist vor dem jahre 1324 verfasst; denn sie

steht im ersten hefte vor einem briefe, den Matthaios in

diesem jahre an den jungen Philanthropenos richtete, ais er

seinen vater, den pinkernes Alexios Philanthropenos auf dem
feldzuge gegen Philadelpheia begleitete. Es ist ein in gegen-

wart jungerer leute geistlic-hen standes abgelialtenes zwie-

gespracli: Ein alterer geistlicher fiihrt das wort; er berichtet

von dieser unterhaltung in der ersten person, der jungere

mann ist wenig redselig, aber etwas eigensinnig. Er glaubt,

dass der erste menscli unsterblich geschaffen sei; die be-

miihung des alteren, ilm von diesem glauben abzubringen,

hat keinen rechten erfolg. Nur ein unberufener konnte diesen

dialog Gregoras zuschreiben: an seine so charakteristisch

e

denk- und darstellungsweise erinnert nichts; die undankbare

rolle oines milden vermittelnden geistlichen herrn konnte

wohl ein Matthaios iibernelunen, niemals aber der grosse

rhetor und dialektiker Gregoras, zumal in seinen jiingeren

jahren, ais er spitzfindigen theologischen fragen nocli nicht

naher getreten war.

Alie anderen abhandlungen
,

namlich A2—5, AIO, Ali,

A 13—18, hat Matthaios auch selber verfasst. Es ist unter

ihnen keine, die mir in irgend einer beziehung zweifel an

seiner autorschaft erweckt hat. Wohl aber lassen sich bei

einigen noch griinde anfiihren, die fur sie sprechen. Ichhebe

einzelne hervor, lasse aber die sprachliche seite absichtlich

ausser betracht.

A2: Die ansprache fallt in die letzten regierungsjahre

des alteren Andronikos, sie spielt deutlich auf seinen zwie-

spalt mit seinem enkel Andronikos an. Der verfasser spricht

in der uberschrift von sich in der ersten person; auch weist

er einmal auf seine nvaterstadt
u

,
auf Philadelpheia hin.

A3: Eine ahnliche schrift ("Chi rifuanf.Qa fj ficoroxog tu>v

Xt.QovjUfi

)

hat oin gross - ekklesiarch Manuel verfasst; vgl.

Sathas, MEXAIQN. BIBA. I pag. 280. Sie ist aber viel

spater geschrieben, denn ein gross-ekklesiarch kommtmeines
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wissens im 14. jahrhundert noch nicht vor. Unsere schrift

steht offenbar in engstem zusammenhange mit dem Marien-

ktdte, den sicli der altere Andronikos mit besonderem eifer

angelegen sein liess, ebenso wie die Marienreden von Theo-

doros Hyrtakenos und Toannes Gabras (Boissonade, An.

Gr. III 1 ss. 71), wie Gregor as’ schriften Ei? rijv vnegayiav

&eoxoxov, Ei? zijv evayyekia/udv xrj? vnegayia? deoxoxov (Nik. Greg.

pag. L). Durch ein von Nikeplioros Chumnos eingehend

begriindetes §eamo/ua ordnete der autokrator an, dass das fest

der xoifxtjoi? xrj? deoxoxov nicht bloss am 15. August, sondern

den ganzen monat hindurch gefeiert werde-^i; xaxd juiav fiovrjv

i)fiegav, xaxd io nakai xgaxrjoav edo?, ti/v eogrl/v xavxrjv xelelodai,

au’ e£ dgyij? xrj? xai ngcim)? xov uxjvo?, ev q> xd (ivoxrjgiov , dg?a-

fievtjv fieygi? airxov narro? e£ijxeiv xdxei di) ov/megaiveiv, onoi xai

6 ui)v negaivei (vgl. Boissonade, Anecd. Gr. II pag. 107).

Diese neuerung fand Matthaios’ vollen beifall. Er spricht

sich dartiber in einem briefe an den philosophen Ioseph aus

(B19) und bezieht sich darin auf eine ansprache, die er im

jahro vorher dem flaaikei? aus anlass dieses festes gewidmet

habe. Diese ansprache ist in A17 erhalten.

A4: In A13a und in A13b spricht Matthaios von sich

in der ersten person. Wie wir aus der lesensworten vorrede

AI.Ia erfahren, verfolgt er mit seinem werke einen rein prak-

tischen zweck: Er will in seiner behandlung der wichtigsten

stellen der prophetischen schriften besonders ihre beziehung

auf das neue testament und ihren sittlichen wert fur das

menschliche leben nachweisen; er benutzt dabei fleissig

andere exegetische werke, halt aber auch mit seiner eigenen

meinung nicht zuriick. Sein werk soli ein erbauungsbuch sein

fiir jeden christenmenschen
,
ein handliches compendium echter

weisheit fur alie lagen des lebens-oovf/.drrn d’ eineiv, ei’ xi evoefieia?

xai dgexrj? vnodeixwcn ngdy/ta xai xd juev ngoxgenei, xaxuiv de

xai /joydtjgiav dnoxgenei xai diuy&eixai, xavx’ ano xcdv dilwv xai

xd? xovxoyr ovvrefidxv i£r]yrjaei? xai xi nag’ ifiavxov ngoo&efxevo?

eyyugidiov xi noirjoa) roi? (puofiadeoi xai qilodeot? ygrjaifiov i? xd

fiaXurca' tv ov fiovov cpdoxifuav nageyoi dia noXvneigiav xwv re

yeyovoxcov xwv xe Svxcov xdxv re eoo/uevtov, dXXd xai gddiov xoi?

dvayiyvdxoxovoiv eit), uxaxe xai ini azofutxo? eyeiv, ei (iovXoivxo, xai

t
jj (wxjfyfl ygijodai dvxi jhjdtov, ijnoi deijoei xai i<p’ aloxrn xai?
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alxiarg . . . Denselben zweck verfolgt er mit seinen weiteren

alttestamentlichen studien, deren ergebnis er in A14, A15, A16

niedergelegt; vgl. s. 33. Ob er A4, den prologos zur ge-

schicbte Susannas, die er den frauen, aber aucb den mannern

ais vorbild der dvdgia, aaxpgoavvt] , negupavrjg tXnig aufstellt,

mit der exegese des proplieten Daniel verbunden hat — dar-

auf lassen vielleicht die worte xal fj vvv eig dirjytjoiv rui AavitjX

ngoxeifievtj (Ztoadvva) schliessen — , weiss ich nicht. In A13b hat

er, soviel ich selie (ich habe davon keine abschrift, nur von

A13a), alie kleinen proplieten von Hoseas bis Malachias (fol.

192) behandelt, von den grossen nur Esaias (fol. 192) und

Ezekiel (fol. 221).

AIO: Matthaios spricht in der iiberschrift von sich in

der ersten person. Kallierges ist sein jugendfreund, mit dem
er gemeinsam erzogen. Ihre vaterstadt ist Philadelplieia (d>

naxglg ijnfj xal xov davovxog /noi (piXov <5 dvorv^earart) noXewv

0iXadeXipov) ;
erst spater (ngoarjfioi yeyovoxeg) trennte sie ihr

beruf: iyd> /uv ini ap/juaxog ejueiva /toro?, ak dk naxigcov uvdyxt]

rtjg xan> Xoywv naidetag aneozijoe' xal ae /itv 6 noXmxog, e./ue d’ 6

legog el/e (Uog. In Thessalonike ist sein freund gestorben, in

derselben stadt, die kurz vorher den jungen konig Michael

liinwegraffte (1320: ngiurjv /isv ydg fiaoiXetos f/fiiv rjveyxag

ftdvazov). Dieser Kallierges ist mir sonst unbekannt; die les-

art KaXhegyov statt xaxegyov, an der Lambecius im Io. Kantak.

I 234,19 festhalt, ist nicht zu halten.

AII: Auch hier zeigt nicht bloss die iiberschrift
,

dass

Matthaios der verfasser; vgl. s. 43. Er sagt zur leidtragenden

Eirene: ovdelg ovxojg wg iydt dgioXoyog elar]yr]zrj<; aoi yevrjoexai

ngdg x6 fiexgicog xijv avfixpogdv iveyxetr ' ovdelg dixaioxegog yvidftijv

eloeveyxeiv gregi xov Davdxov xov didaoxdXov. xgyd» ydg d>g ai

jiuig ixeivo) nvevfiaxixibg dvayewrjftelg, ov yJH;g etvat dgijdfievog,

aXXa ndXai xal ngd /laxgdjv ye xxbv ygdvcov xal ex ngcdxtjg rjXixtag

av^rjdelg in’ ixeivov xal xd aa>fia xal xijv ipvyijv, xal Xoywv

fi,EiaXayu>v x&v uev naideiag, xrbv dk agexrjg ....
A18: Das ist eigentlich auch nur ein brief; er iiber-

schreitet aber weit das gewolinliche mass, und deshalb hat

er ihm noch die besondere iiberschrift gegeben. Matthaios be-

schaftigt sich hier mit demselben bosartigen feldherrn, wie

in BOS und B16 (06). Der verraterische Rhomaierfeldherr ist
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im ostlichen teile des reiches, in der metropolis befindet, sich

Matthaios, die feindlichen nachbani sind rbarbaren.
u Aber

leider kommt weder in der ganzen schrift, noch in jenen

beiden briefen ein einziger name vor. Zur zeit habe ich

nicht einmal eine vermutung, auf welche verhaltnisse sich

Matthaios bezieht.

Das ehrendenkmal, welches Nikephoros Gregoras in

seinem geschichtswerke dem freunde errichtet hat, ist ver-

dient.. Matthaios ist anfangs der siebziger jahre des 13. jahr-

hunderts im Lydischen Philadelpheia geboren; wir kenDen

weder seinen familiennamen, noch den vornamen, den er ais

laie hatte. Er verehrt in dem hochangesehenen metropoliten

Theoleptos seinen lehrer und erzieher. Im ersten jiinglings-

alter verlftsst er seine geliebte vaterstadt und tritt in den

geistlichen stand. Ucber sein leben und seine schicksale bis

in sein reifes mannesalter, bis zu der zeit, da er ais bischof

nacli Ephosos ging, sind wir wenig unterrichtet. Wohl nur

voriibergehend lebte er fern von der hauptstadt, einmal

wahrend der langen jahre, in denen die zeitverhaltnisse ihm

verboten seines amtes in Ephesos zu walten, im ungastlichen

Brvsis ais metropolit im nebenamt. Moistens aber fiihrte er

in K/pel das beschauliche stillleben eines frommen und ge-

lehrten monches.

Ein ausfluss seiner frommigkeit sind seine streng kircli-

lichen kunstvollen gebete. Religiosen fragen, die weitere

kreise beschaftigen, tritt er naher, zu streitfragen nimmt er

in massvoller polemik stellung. Aber auch auf leben und

wandel seiner mitmenschen will er einwirken: seine alt-

testamentlichen studien sollen ihrer erbauung und sittlichen

besserung dieneri.

In schriften dieser art ist er frommer theologe; in

anderen aber gehort er ganz zu den Byzantinischen hurna-

nisten, zu jener grossen gemeinde, die das alte Hellenentum,

oline seines geistes einen haucli zu spiiren, in dem schein-

leben formaler wohlredenheit fortsetzt. Er ist ein kind seiner

zeit: Er steht, im schroffen gegensatz zu der folgenden

4
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italiertischen renaissance, mit allen seinen anschauungen
,

mit

seiner „philosophie
“ unter dem banne ilas kirclienglaubens.

Sein gedankenkreis bewegt- sicli in den abgefahrenen geleisen.

seine gdfiihlsausserungen teilen die schwachen, aber auch die

votziige der besten: beriilirt einmal die rauhe wirklichkeit

sein innenleben, so kommt aucli wohl sein natiirliches gefdbl

zum ausdruck; in der prunkrede, mit der er dem autokrator

fur sein mitgefiild dankt, in seinen keineswegs gelialtlosen

monodien, in manchen seiner briefe.

Ehr wandel in seinem leben vollzieht sich. ais er das

harene gewtfnd abwirft: Er waltet ohne menschensclieu seines

geistlichen hirtenamtes im lande der ungliiubigen; er stelvt

sodami mitten in den gewaltigen geisteskiimpfen . die dio or-

thodoxe birche ersohiittern , er tritt > sogar nach mancherlei

xms unvferstandliclien wandelungen an die spitze einer partei

ufid unterliegt mit der glaubenstreue eines martyrers. Der
aChtzigjahrige wird seines hirtenamtes entsetzt und stirbt

(vor 1300); von' seinen siegreichen widersachern verliohnt,

in vergessenheit.

Voh seinen schriften aus der zeit seines offentlichen

wirkens hat sicli, wie es scheint, nichts erhalten, wir ver-

missen ilamentlich seine parteischriften. Und doch hat ein

frenndliches geschick xiber ilin gewaltet: Ansehnliche zeug-

nisse von dem,- was 'er in frilheren jahren in stiller klause

geforsoht, gedacht und mit eigener band niedergeschrieben

.

sicheni ihm ein gedachtnis.

Mag er uns schliesslich selbst erzahlen, was er beim
eintritt in seine metropolis erlebt hat.

Das gebet und die drei briefe, die hier folgen, bediirfen

koiner erklarung; ich bemerke nur folgendes:

Gi>: Diediberschrift, hat Matthaios dem gebete erst spater

binzugefiigt. — Die lesezeichen der handschrift habe icli bei-

behalten, weil sie uns die pausen angeben, die er beim vor-

trage des gebetes gemacht; vgl. s. 32. — Die metropolitan-

kirche des evangelisten Ioannes in Ephesos wurde 1308 bei

dor eroberung der stadt von den Seldsclmken gepliindert;

8eo. Pacli. II 589.

B55: Imgaras ist, wohl Philippos Logaras. an den 27

briefe von Michael Gabras erhalton simi: cinen Logaras cr-
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wahnt Manuel Philes (ed. Millor I 234); Gregorios Akindynos

sclireibt 4 briefe an Sabbas Lobaras (cod. Mare. Gr. 155). —
Die vor Aoyagg stehende amtsbezeic.hnung ist so verschnorkelt

gesckrieben
,

dass ich fur die richtigkeit meiner lesung nicht

einstehen kann; dva/ivrjoeorv fur ini nbv avapyr/oearv Lat

kaum zulassig. Im jahre 1341
,

also wohl zwei jahre nach

diosem briefe, fiihrt ein Saponopulos diesen titel; Io. Kantak.

II 09. — Ueber Amurpegis vgl. s. 5; seinen bruder Clietir-

pegis nennt Io. Kantak. 1481 Xerrjg
;
vgl. Nik. Greg. 1178.

B54: Erapfanger des briefes unbekannt.

II57 : Der /repas iv dvdgdmois Sjgws, an den der brief ge-

riclitet, ist kaum ein anderer ais der allmaclitige gross-

domestikos Ioannes Kantakuzeuos. Matthaios hofft, der au-

tokrator Andronikos (III) der jungere werde Ephesos den

barbaren wiederentreissen; noch dringender spricht er diese

hoffnung in seinem zweiten briefe an Logaras (B56) aus-

Wie kurzsichtig!

G9

EvX t)

ixtporvijdeToa ini rfj ei? rip' *E(peaov eioodo) fj/iidv

'O deos 6 atomos' »/ dxardXvros i$ovain' fj dtjmjros dvva-

/uiS' rd drayatgeror xodroc' i/ ii aiiovos xai eis aidtvas dia/tevovoa

fiaoikeia' d/ioyevl/s vy 'toros' 6 ovoubdtjs rov nargos Xdyos' d /ioq- 5
(pardeis ro xard rdv drdgconov dtd rov dvdgotnov' xai notirevdeis

ini rijs yijs, "va rijv nentiivtj/iivrjv rpvotv ano rp/s yr/s dmnpcbofls eis

ovgavovs' d roj xodrei rPjs isovotns aov ndoav iijovoiav xuraXvoas

dvrtxeifiivtfV xai fioykovs aicoviovs ovvrgttpas xai xadetibv ri/v rv-

gavvtda rov "Aidov, avros dyade xai (pudvdgame (iaaiXev, erdvoov 10
xdtte n)v ii vipovs dvva/uv (ds rois uyiovs oov dnoardkovs

isanooreuas ini rd edvtj' xai xnrdt/ oatjov rtj rov aravgov navantia,

tva pera rmv vorpxrov xai rovs aiodtjrovs rovrovs ocpeis xaranartb'

xai rP]s dkedgias avribv fitiifitjs dvdnegos dtaytrm/taf aoi ydg dag-

gd)r, xai roj figayiovt rr/s dol-tjs oov initm/gt£dttevos, navrds ipofiegov 15

4*
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xaxaxoXfiw delfiaxog' xal ifiavxbv imggbnw xolg oxbfiaoi xwv Xeov-

xwv wg AavifjX jtoxe' xal ol roris naideg xfj BaftvXwvlq cpXoyl' oxi

ovdi dvvdfiei Xoyov ovd’ drdgwmvrjg aocpiag layvi ovd’ dXXcg xivl

xwv durdvtwv rlaggfjaag xov dydbva xovxov vniaxrjv' dXXa xol axo

5 fiovw xgaxei xal xfj dxarafiayfjxo) axgaxig xwv dylwv xal (pofisgdjv

aov dyyeXwv.

dXX’ 6 noidbv fXeog xaxd xijv af/v bxieixeiav fieri fjfiwv, 6

ebiwv xolg aolg fiafhjxai'g x6, idov lydo fieri vfidbv elfd ndaag xdg

fjfilgas iwg xrjg avvxeXeiag xov aiwvog, jiXijgaraov xal iri Ifiol

10 xdg dvagicp dovXig aov xdg dyievdetg aov inayyeXiag ' xal djxooxetXov

fjfjuv dyaxlbv ayyeXov ypvXaxa xrjg f/fiexegag llwrjs' ngo ngoadmov

fjfiwv ngojiogevofievov xal xaxaaxevdljovxa xrjv Sdbv fjfiwv eigrjvixijv

xal/f. 151 T/dvefuiodioxov av yag el 6 xal Mwvafjv Iv Atyfungo

diaodbt/wv tioxe xal xrjg yeigog xov <Paga<h gvofievog' av el o xal OaXdx-

15 xrjg ’EgvfXgag diaxefidov xv/xaxa xal xov aov Xaov d/tgoyorg dtaawaag ex

xov fiv&ov' av el 6 xal iv igfjficg xd ypo/legd jidvxa xaxegyaod/tevog

eis do£av xfjg fieyaXoiavvrjg aov.

dXX’ ejuSe xal vvv 6 ov/ijxadeaxaxog xvgiog irii xfjv

xXrjgovofUav aov xal iddbv, Ide xrjv xaxwatv fjfidbv ide xyv ilXiynv

20 fjfiwv xal firjxexi ngoadfg xaxovoiXai fjfidg. dXXd axrjaov xt)v xari

fjfidbv aov ogyr/v, xal dgov xov (lagvv xrjg dovXeiag tjvyov xwv adbv

dovXwv xgeyiov xovg ftagelg imoxdxag • xovg deivovg igyodubxxag

SveXe' xal dog fjfuv iv dvoi^ei axdfiaxog mevfia oorpiag Xafieiv' xal

daai aoi dbg iv xvfuidvqi xal yogdi xd imvixia dofiaxa. eyeig ovfi-

25 ngenfievxfjv d^toygemv, xov imaxfjfhov xal ypiXov aov fiafhjxrjv ovy

vjteg fjfiwv fiovov, dXXd xal vrieg eavxov ixexef>ovxa ' xal xrjg dxa-

fXagaiag xal xwv dafidxmv xov aaravd duiaXXayrjvai deo/ievov. ifda-

vav yag ol ivayelg xov vaov avxov xov ayiov' idevxo avxov dbg

bnwgocpvXaxiov fieflfjXwoav avxov xal fjygeiwaav' avxl xrjg /ivaxixijg

30 Xaxgelas daifiovicbdrj Xaxgetav imxeXovaiv ' ovx oidaai diaaxiXXeiv

fieaov dylov xal fiefhjXov ovde Xeyetv, xig fiegig vaco deov fiera

eibdbXwv.

dvdoxtjfh deoiiai xvgie' vtpwaov xrjv de£iav aov avaxalviaov

flfiag ' laaai xrjv avvxgifirjv fjfiwv ' det£ov xoig iyfXgolg xr/v dvvafilv

35 aov xal xrjv dvvaaxelav xrjg do^r/g aov. oxi av el fj owxrjgla

xal dmoXvxgwaig fjfiwv, xal ool xijv evyagioxlav xal jrgooxvvrjoiv

dvanifuiofitv aavxw dvagyw aov naxgl xal xw avfupvet xal jxavayug

aov nvevfiaxi, vvv xal dei xal eis xovg alwvag xun' aiuivwv d/ifjv.
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Teo (ivn/ivijnewv Aoyagei

neot xebv xax’ *Eepeoo v ov/ifiEptjxdxeov fjjiTv

Avoxvypvftev ev rij xebv pagpdgeov oaa av f;ij; yvotij; ditjyov-

fxeveov ' 5 dk fidhnra dverrvyov/xev, oxi /irjdk xeg xoiveg yovv eyo/uev

Xgrjodai epag/mxeg nor htyenv ebv ndoyofiEV eIq neiga/ivi)iav. rniv 5

fiEv ydg bedta/xev ygdepeiv aboavei ngodedofuvoi fiFxu xov nebnaxo;

xa i tqv tov ygetepev iXEudegtav fin i’ e! xai ygdipat/iEv, Xav&uvoyiEv

xavx’ depthns; y.end xgrj/evov xai flagdUgeov. dXtyov yeig f. 53 T
/

ngoadev eb; Eoys xd xm fjfiag ngo; ok ovx old’ ondregor epeb xgayegd/j-

aavTEg ij enienEiXavxE; syveo/iEV dxgipeb; Xt](f)$EVTa xoi; noXe/uoig. 10

ovx eyovTE; ovv xd Toa xebv EnsenaX/ieveov ei; dsvtigovg avxov;

deprjxafiev jiovove, ei oloi te ysvoififSa /ivij/uj xai dtavoia ovvaya-

yeiv sysi dk ootw?'

xaxayikevxe; /f ev&eiei; ei? Xiov, eb; ye xij; Bv^avddog Xgjjsifuv

xai yifjva oX.tjv avxov nov ygovoTgiptjoavrE; nugo. xfj vrjoeg, eyveofiev 15

6f1v fiaxegep xebv ddeXxpebv, oT ini xaxep t(f> xjftebv xij; Aeiia; xnxaxv-

gawovot, ovvxvyeiv xaxei Zfivgvav Auovgneyt; ovo/ia xeg pagfidgm,

di; ye xai alno; olo&a. dtanenXeuxore; <Ye xijv ev /leoea DdiXaaaav

ovv noXXeg deet xai negateo&evxe; ei; ye rijv KXa£ofievebv, di dvv-

bgov /jdXn xai xgayFia; rjxo/.iev dvelv ivxb; x/fiegebv, dnot dij xai 20

ngoviXegeDa.

sv&dde xaxafXgov/iEV noXiv dtjXadi
)

fieytoxijv xai veebv ovy tjxxeo

xaxd avfifiExglav rijX.ixijejde noXeeo; dnijgrjiteopEva S/iepm Xijoxal;

inixrjdeta xai jxeigaxat; xaxeiyeodai, dXXoi; d’ ovda/.eeb; higoi;. ikgtj-

vovfiEv ovv xai flgljvoi; entri&e/m' ikgrjvov; xai Agioxeidat xivf; tm25

nd&ei yiyvo/AE&a, ov noXiv anXeb; ab; IxeTvo; daxgvetvxe; oEiofxig

xaxanenxeoxvTav ovdk IXF.d/iaxa dyaXftdxwv, dXXa xai Xgtoxiavdrv

ajioixiav xai fieroixlav Idvdhv ex xlbv Tij; yrj; txov layaxuhv. xai

dij ibxo daxgwov orna); dgl-dftevoi jiovt/gov xi xovxo ov/ifioXov

aiofiEtia elvai ngo; ye xd intov, d); alnixa yEyovev. 80

6 ydg, ov iojisvdo/jev IdEiv fiagfiago; ovd’ dgyijv iiMXror fj/uv

ovvxvyeiv, ovd’ Sjxeq aurei) ngo; xov (taoiXico; exofu'£o/iFv ygd/i/iaxa

ij XafiFiv ij bnftJTFrv, ovdk ufvxoi ovyycogd»’ antevat did xfj; altxov

ye!)ga; et; ys xijv
v
Eqeaov Ijvia xd udhoxa xeti anogiei nFgiFfiakke xij

ioydxTj' xai ydg vnonxov idoxa xij; ei; xovmou) uyan&ai fiij xai? 85

odor IvedgFvikeltj/iFV xoT; lyihjoT; i) xov koyov ei xai xovx’ inyvoa/iEv

diadoeivxE; noUebv xiveor epvyotftev lyxhjndxeov eb; dr ov ngo; xov
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pagpdgov eigyjierreg, tov Si voarov airroi tv rtg eyovreq' tjvtoyXet de

naga noXv xai ni tmv imoxonuxv, of’s avrov jigovfjakofiefta, riva

arat}/tov oi Svtnvyeiq evgoeoi xai noi nore bjqujoi /n]S' ovroi reeug

avyy/ogov/terot niq nt/eregaq ISetv exxh/ataq. 8 Si/ xai aXXrj n?

5 eSoxet ovfitfoga xaxmv xai Xoyio/uov 6 otpoSgdraToq xXvdwv ov%

oloq Mare xai Sntoaovv IveyxeJv.

ovrw S’ ovv fj/twv Svrrov ev Cdk/] xai doQvfim noXXciJ vnoxptfit'-

gt£et nq tmv dnaSovvnov fj/uv ex Xtov Striga t]/taq tc!) paopdgtg

xofufaiv, xai Sthga noiiov nvog toaneg t]v ai-ia. olg ok rjxo - oev

10 exeivog IntxXaofieiq, poytq fj/iaq eIg rgmjv fj/tegar anaqttoaaq ngore-

gov, ISeiv dqioi & Si] xai ngone/mo/itporaq aimii el&’ ijfiag nagayeyo-

voTaq ogfi fjSkoq, f. 54 r <dg ye eSet^e, xai owtvyydret xai Avanvv-

tidrerat d re xai negi tov potiono. erfier nagareivaq ri]v 5/uXiav nieov

i) ngooijxev AnoXeXvxev ifnena IStoiq avrov ygdfi/iaoiv aruerat ini ri/v

1 o^Etpeaov.

xai Sfjra rijq X/ivgnjq ifiorreg eonegaq oXi/v paSiqo/tev vv-

xra Sta. Xoyjtgq Apdrov oxoXoyu ovyroTq negtneigoptevoi xai axdvflatg,

ovy dgdivrrg, onot Si
)
xai tpego/teda ' ngooetXtjt/tdreg Si xai /legoq n

rf/q tj/tegaq ixroq imo roiq ngonooi rijq Svmvyovq ravrrjq evoxijvov/iev

20n6Xea>q, ivoxgvov/tev 6’ iv pgayvrdng /idXa xai Acrj/up rivi tmv

evxrt/giMV veto' ovrw yag ijv ngoarerayoiq ddnegoq ASeXtpdq tov

pagpdgov ' Xertgneytq ovroq fiagfiagtori Xeyerat.

AXXti xai npSe eig ovvrvytav eXttinneg xai aneo xai ngdg avrov

Sroga inexo/aqd/tefia Sedtoxoreq ergecpA/iefia ro /terra rovro tpvygatq

25 /tdXima ratq iXntat nagaytogrjaat f]fdv xai tegov xai olxiaq xai ngay-

fidnov xai oa ’ Agyiegevm ro xar Agy/iq Stetpeoev, el /ai] Si’ aXXo n,

St’ d yovv naoeoyofiev Sdiga noXXov n/uo/ieva. AXXA /idrtjv rjXni-

na/tei' navia, /idrip’ iSgd/to/ier 8v iSgd/io/iev Sgd/iov' <bq elq ro /itjSkv

fjfitv ra tmv ndvMv xai rrjg raXatnaigiaq eXi]£e, ndvrotv yag vrpev

30 Anervyopev' liga St) •

ovviiXifio/tevoi yag xai xaraoTevoy/ogorfierot m Si] erpa/xev

pgayvTUTM vero xai to7 atriot uvt}' tegov xai olxiaq ygtoirerot ixhai

ytyvdfieOa ng fiagjidgtg AnoSovvat i/fuv, fi ygefbv AnoSovvat. o Se

vmoyvetTo /ter Xdyoiq, egyotg S' ontonovv ovx eSeixrv. xai Syra av/i-

35 patret, S ov/ipairetv elxoq roiq ovuoq vnd ye n~]g digaq xaTegyaafielat

ngthegor. l/r yag i) tov degorq Atx/iiy xai Si
]
xai ryq negiXt/ira£ovat]q

xovecog tc/T Aegt ovno ntoq netpvxviaq rf/q ytftgaq xai ryg xard tov otxt-

axov aTFroytngtaq xai tov /tl] eyetv finot av Avanvevaio/tev ’ ngoq Si xai

rijq ovvraxeiarjq nixotaq vno Tgq Xvnrjg tjttiv. ovxovr xai roaot
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Tieginimo/iev yaXeitfj xal tooovtov dvoeXnides yiyvofieDa, rbs jiageord-

vai vofit^eiv davarov ngoDeofiinv rd jrgdy/m xni tov eoynTuv tov £ijv

dgov. oine ydg largos >/v 6 reyvj] rtvl ro ndDos xovepifcwv, oine tu

rijs vooov qpdg/iaxa Ttddev miXeios eis tooovtov di/eondotjs 'PmuuUov,

fiuXXov d’ ninov tieov xal Ttgos rfjs rr/s ipvyijs xai rijs tov ou’>- 5

fimos Degasteias dTToXurovotfS- emevdev TigovffefiXtjfieDa giyeoi naga-

vdXwfia xal nvgerots Xufigois TiXi/v Davarov ptqdev eregov Ttgoodo-

xdivres. eis i}fregas de jiXeimas ovtcos eyovres Oeov fiovov Tvy f. 54v

yavofiev iargov, ds xdv rois dnogois rijv ocperegav etoyDev emdetxvvvai

dvva/uv. ovxovv xal ggovs dno tov nddovs yivopieDa xal rwv 10

eyxeifievo>v ni) ftagjidgu> wyeiv a£iovfiev, ovyybbs iyxetfrevoi ri]v

yrwiirjv djtoyvfivwoat, Sn not’ tori ro tovtov (iovXbftevov. 6 de tov

fiev vadv ov rpr/oiv ijfuv dnoduraeiv unas eis rtfv ainov fieraordvra

Dgrjoxetav oixov de xaihoauogevov rijv dgyi/v rois dgyiegevoiv ovd
’

avrov iyetv oadiios ong /iovXono migaoyeiv ov ydg uvr’ dgyiegews 15

rijs eavrov jrXdvijs Ttgo/idXXerat, tovtovI xaroixeiv. aygidv de negi xai

iiXXrjs xrrjoews fidXa riva erprj aaretav dnoXoyiav fj de’ druieg (paoydvqr

tu it' eiXqqe ng avrov xal tiqo avrov fitj ygrjvai eregov eyeiv. Ttgos

ruina ' ,TtV f/fids eyetv otei ywyr/v, tivdgdiv (feXnore, xal ornos roig rrjh-

xoiode diaxeio&ai xaxois navnov dnoTewyqxoras xai ovd’ eis rjfiegav 20

fiiav rervytjxdras Tcor/ijs, <bs d Tzdvnov deos iipogos olie xai nds ng twv

evddde dvOgibmov eis tooovtov yug r/yvioiidvtjoev 6 fldgfiagos, ars

fiijr' evDvfirjdfjvai l-evlav, /ur/Te d’ dfioifiijv rjvnvovv ibv Ttag' ij/iuiv

eiXtjrpe, Tibina d’ aioneg xal Deov l-eviov drtfidoas vfigioev eis rjftas

nihfihws. dye d' ovv Sfiojs vtio tov twv ovvijihov vnofivtfodeis fiij 25

dixaiov f)fixis elvai ngovoias uneggixpOai Ttdatjs Ttet&erai n dgdoat

tmv a fieyahjifvytnv fiag/iaqixi/v fiagrvgei' fjris ei xal yeXota, dXXd

xal yugiv eyei rd fidXiora, dr' iv fteorf Tgayagdig siagarpaveioa. xal

yug riva ygavv xal rarnqv 'IafintjXinv rijs orperegas dnotxions oixias

rfjs 'Aotdndos yi)s efagyov, fiafial tov Davfiaros, elooixigu xai ng 30

tooovtm td tooovtov (bs uv tis eijtoi didioot dibgov, ei fiij tov Xafi-

fiuvovros, tov yovv dtduvios usiov, iva rd zltoyevovs xaxd Toirvavtlov

Ttgos 'AXe^avdgov emoifu. sigoorrih/ot rf/ TtjXixavTt] evegyeoiq xal

ywgav ndvv roi dXiyiortjv eis ugooiv, f/ jtdggM re ovoa rijs TidXeavs

ov Tgoif ij fidXXov uv ehj ng eyovn, dXXu xiiTaorgorpr/, ei ye nagd 35

Dgrjoxeinv tov didovros dftoXoyoitj. esu. de tovtois xal legeis tovs

ovfinavras e£, ovs i) ri/s Aoias fitjTgoTtoXis xal ov TtXeiovs avyei,

dXXd tovtovs fiev xal Tigiv i/ Drjvai dovvai ex fieravoias dvaXafijidvei

xal tov tTuxeifievov adruis </bgov elonganeiai’ rijs de yijs tjfielg
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exorre; {ute$totdfie&a, ddxgva nagatrov/ievoi &egitjeiv, aW ovfievovv

ordyva;. tov d’ olxov d;tov/ter vn drdyxij; oixetr, cb; av /tdgrvga

eytotiev elgxrij; xai deoft&r, dkk' ov xarotxta;.

ovtcos Pyojuer xni ovno rij; xakij; rami); anokavo/ter jutjrgo-

5 ndkeoi;. d de nkeov toiv dkktor xax&v rjftd; una, brmeg ex

yenoviov oixovrre; tov /teyakov rovde ved) xni)' t)/tegar em rij;

dootf’fjs ixmjdwvra; ogtb/iev tov; Kogvfiarra; tovtov; xni rd Tij;

o(/(7)v dkakdijovra; kargetn;, doov yiogovoiv at xerpaXai ij/tel; d'

bnot rvyot xd)v iegibv, nagaggtmov f. 55r /teDa, (boaret Tire;

10 dnbktde; i) dt/xr/Tgondkide; iegdgyat.

ngooanu de xai rj tcov aiyjiahonnv nkij&vg, eonv ibv /tev

'Iovdatot;, ibv de 'lo/tarjkhai; dvorvyib; dovkevovrcov. eioi de Tire;

tovtiov, oi rij; /lovadixij; xai iegd; yrcogiCorrat itoign;, drayxrj dta-

xoviav na.va.yei; viptord/ievor oi di vvv av nylHvre; ex Tij; rea;

15 T(rirrr); aty/takiooia; xaru yiktdda; r/gid/ir/ftevoi xni oinot d' ex trj;
c
Pio/tai(OV notat; dkiboeai ytogdev ij nokecor ex tov narro; aibbvo;

yeyevtjfierai; f) ikurrov; evgef)e
rer iiv ij yovv Tool naoafibjikevre;,

ndvre; (5
’ ovtoi, Tb; nvu xaraq evyovre; ei; ijfid; Syxvgav, bnobvgorrat

tu Tij; ovutj ogn;' xni ij/iet; d' avroT; arrniOerre; ddxgva xai nkeov

20 ovdev xerov; Atpie/uev.

ei; tooovtov evnogov/iev uneoTak/ierot ivDdde. diefyjetfiev d'

itv xai ukkuTTd detvd, ei /nj n; erigar dvmvyuiv nafteTv evo/uijo/tev

tijv Tij; eniorokij; d/iergtav. oi yag xai)’ Tj/nbv dei wxrd; Aque/xerot

ktDoi nagd nbv ngoonbkiov tov dtnfibkov xni tojv ktOiov ai /tetijov;

25 dtnfiokni ngd; tov; idtov; odrgunn; re'io; raiueveodcoauv ei; devregnv

ImoTokrjv' iv’ ei ;w/ier xai /ilj (pi)dirre; dnokoiueika roi; dro/toi;

intoreiMo/ier oot re xai dkkot;, ot roi; qtkot; neqvxaotv ini ribv

ovfKfogibv ovvakyeiv.

1)54

Ifokkdrr otcov netgajfievoi dvoyegdn' iv rf/ tuiv fiagfidoiov, eri)'

80 amevat xaradedixdo/ieDa, rovi)’ er ovy olot re ipegetv eo/ter, ovre

rij; yrcb/nj; tovto yjogoioij;, ovre tov Detov vo/iov ngorgenorro; ' ov

ydg egagxei mi; dvo/iot;, bn reto tov fieydkov xai oixia; xai xnj-

oeai; uvexaOev aing} ngootjxovoi);, ovre rij; vo/itCo/iertj; tiu; dgynt;

i^ovota; oid’ dgyijv vnoyaegeiv fj/ur fiovkorrai, ovde tpeidd ti; avroT;

35 yiyvemt vjigeior xai (ikaotprjfitrTtv xard Deov xai ij/nbr, dkk' bn /iov-
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Xijv (iovAevodfievoi Tzovrjgdv Pj fj/uag dnoxzeTvai >) yovv elg (pvyrjv

zgtipaodai xal zoidvde riva xaxiav iTnzeyvdivzai' wxrog (iadeiag ovjtoi

rwv ngamov v7igddvra>v ogvtdcov Aidoig eTiaidepevoi jidkkovoi ye xaza

tov areyovg i) udi, oroyatd/tevot zov xAividiov 07101 di] xet/ieda Aidoig,

6710101 rovg xegd/iovg xazaggip/vvvzeg etou) TrokMxig nlmovoiv em- 5

tttov d' hv expF^ijg jtdviF.g, f.l fit) zoig ix gvXatv Ttgoonhuovzei ziiva-

£iv vTtave/ovoi rovg xeod]iovg HAijyov tov dvpiov xal fjiuag rrjg z>]-

hxavzi]g fjipUoav Atdfhjg.

ahia de 7tao' rjptarv avroTg ini zotg rotovroig rokurjpaaiv dAXrj

/isv ovde f. 53 r /tia jr/Jjv tov
j
uaiveadai rovg dvd’ iegicov zovroig vo/u- 10

Qoftevovg xal rijg Txkdvrjg xgovxag, olofievovg rd Tikeicnov tov dgr/oxev-

ftarog drptjgrjodm, orineo oi rrjg ayuozazrjg hrzgeiag elg avrovg drpiy-

fieda iegeig xal doyfiarog Trgotordfieda deiov xal Xgiorbv vldv •deov

xal deov dh]drj xrjgvzro/iev, dnorgoTiaiov zovz’ avroig udla doxovv,

xal tnavgov xaza tojv daiptovwv xal avzddv di] rzbv ovdev rjzrov 15

dai/uovojv diaxeifieviov dzg tiva /naanya <po(iegdv drpie/tev. xav elg

Xoyovg iyyeigijowatv levat, Xrjgovg avrovg avzw TrQotpijzi], avzfj TtXdvtj

xal vd/ioig xal vo/iodeoiatg igeXeyyofiev xal fiovg) zzvgl alcovico xal

oxwXrpxi Ttdrra ygtjoipievetv zd xar’ avrovg 7iaggt]oia£6pieda.

zavd’ 6gd>vreg oi kvayeig (povmoiv dei oXrjv enedvpuav yaXwv- 20

zeg oagxdg xal atftmog yevoaodai, xal ovx etpeioavz’ av, ei pii] zov

idvdgyjjv hdgwv ov /idXa ralg oipwv piaviaig izpievra, ovde rijg

og/iijg gadicog yivopievov. ovxovv d dvvavrai, zovzo zoXfudoi xal

/Jdotg ov eipa/iev zgdzrov diool [idXXovm • xal zovzo ovyyd dgwot xal

itoovv olov e.lxdg xal deog ij/i(T>v re xal rihv Ttaidwv ralg xpvyalg 25

ivtuot ralg Ttagaygy/ia (ioXalg. ri av einoipiev, onzog dtpaigov/ieda

zov imvov, Imo rijg Tihjyijg rwv avtwv ddgdrog i^aviordpievoi rwv

deuvtiov xal ftagfiagtxi/v eq>odov ro Ttgaypta olo/ieda,

ovx eyope.v oirv eldevai Ttgdg ojioidzza detvd zov dyidva loro)-

pev, Tiozegov Ttgog rdg xaza Xgiozov xal nravgov fiXaocpg/uag, T] 30
Ttgdg rdg x.aiF fjfiarv empovAdg xal dia/iokdg, ij 8n xal Tuxgoig ovzu>

jleAeoi daveiv xivdwevofiev, d')om:g oi Jtagavo/uiag iakurxdztg ' el fii]

fiezajiovAevaaivzo zayeiog oi orno rd xad’ fj/tdg diadevzeg, /leza/iov-

Aevoaizo deog old’ ori zd xar’ avrovg cdg eyovoi diadeig.

B57

Et xal dvdgioTtivcog i//iiv ovx egeortv dnoAaveiv rijg ovx hpezijg 35

ravrrjg Ezpeoov rd>v (iagfidguiv dvvaorevdvnov, d/./.’ ovv deuog xal
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pdkiara dnokavopev. ov ydn x.dr rovrco bvvaivr’ dv ij/idg ol daeftelg

dbixeiv, ovd’ (moxkelaai rovg dxjaavgavg rov deov, ovd’ daa rq>

padrjrfj xal tptkq) Xgiarov Jiageayrjxat deovgyixd ngdypara eig£ac

jiokkov ye diovaiv.

5 dkkd t(7)v gtdkai (ikvgdvxotv ex tov fegov pvtjpaxog pexa xijg

xoverog Uikatv ivrv/f. 57r
/yovreg evi, axeordkxapev aoi np peyakxp h>

dvdoohoig ijaan. eyei d’ 6 Udog irp’ exarena xwv vwroov rov dtbd-

oxakov xai rov padtjrtjv, ov ovvbeurvovvTag cbg hu. pvarixtjg ixeivtjg

rqagie£i]g, dkkd avvakyovvrag olpat xai avaxejxropevovg, Sirtcog dv r

6

10 fiaqfiaqov i£ekdawat. dgiaxov ovv eyvwprv, iv' diojieg imorrjdiog

oho? ixeivop yeyovev, cbg dv dgvijxai xd xfjg deokoyiag pvorrjQia
)

yevtjxai 6rj xai aoi exepov toojxov auro xovx' imoxtjdiov, iv’ iv pev

nokepov xatgcp xo rov tpgovx/pmog dggevomov av£w, iv b’ elgijvtjg

xd tijg rpvyrjg koyi£6pevov bvuxa&aig]] xai ndvra aoi bibcp, ojtoaa

15 xai avrog eikgcpe.

begai bij ro peya xovrl bmgov, xpikanoaxoke xai cpikevaef)'eg

dvdgcone, xai xai)' avrb pev Taojg peya, pdkiaxa b' ori ix yrjg igtjpov

xai dfidrov xxagd bogav beba)QO<p6gt]xat, rexpaigdpevov olpai xai

Jtgoxrjgvxtov xi/v iaopevrjv avdig ijyepoviav ri/g ypbgag xai xi/v daov

20 oimw aijv evddd’ ekevaiv pera rov peydkov xai deioxdxov poi (iaoi-

kecog' xai yevoiro, dee oibreg' xai yevoiro, i)ek tpikavdgcojie.
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