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Lateinische Parallelen Didymus
Von

Dr Theodor Schermann.

7u Didymus de Irin. f 14 * iinden sich Parallelen iın
Abhandlungen zweler lateinischer Schriftsteller, dıe beinahe 200
1e auseinanderliegen. Das Kapitell des DIid andelt hauptsäch-
ich VON der symbolischen Erklärung der Taufceremonien. / war

1T ] chrıft de baptismo ursprünglıch eine apolo-
getische Tendenz, iıhr Inhalt ist aber wesentlıch dem angedeuteten
ema gew1idmet. uch des Ambrosius Traktat de InySTerLSs”
rklärt ın den ersten sechs apıteln die maıländische Taufliturgie.

Um 1Un gleich einen eıl des Resultates vorwegzunehmen,
kann Testgestellt werden, Aass mbr. nicht DA ertullans Schrift,
WIE sich Von einem Lateiner erwarten Jässt,“ Ssondern auch das
Kapıtel AaUuSs Did de Irin. zZzu Vorbilde hat Z weifellos aber sind
einige ıdym Stellen olchen AauUus er Schrift nachgebildet. ISS
liesse sich die bılden Tertullian-Didymus-Ambrosius, könnten
NIC die Bındestriche auch als ITrennungszeichen aufgefasst werden.
WÄährend Del den ersteren 7We] utoren die rage Wiıe konnte eIn
(jrieche einen Lateiner ZUrTr Quelle aben, da doch dıie lateinische
Sprache den (jriechen ziemlich unbekannt war? eine direkte Be-
ahung der Abhängigkeit des Did VvVon Tert ausschliesst, bietet. zur
Feststellung der lıtterarıiıschen Verwandtschaf des letzteren Paares
die Abfassungszeit der ın EITaAC kommenden Schriften einıge
Schwierigkeit.

' Migne, CGr. 39,
Ich cıtiere nach der Ausgabe VON Reifferscheid ınd 1SS0 wa

1m Corp. SEF. eccl. lat. (1900) nach Seite und Zeıile
Migne 16,

Reuter, Augustinische Studien, 1837, O  5
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Bevor WIT auf die rage eingehen ob LDIid des Lateinischen
mächtig War werden WIT die Parallelen erts mI1t DIid vergleichen
Der Merausgeber der 1dym Schrift ]O h ga e ] ] I VEeI-

WICS in SECEINEN zahlreichen cholıen des Olteren aut äahnliche f
klärungen ert Er vermutete die Exegese des faciamus CGjen
in D)1d de Irın (5065 B) SCI verursacht EC T1eri dV
Praxeam 192 (Migne 167 D) während diese Stelle schon
VOTNN Iren aer 13 interpretie und VOINN ası als
trinıtarısches rgumen Nspruc wırd Ebenso 1st
der nhalt der OTrTTte ad ef sSindlitudinem nostram
Dı1ıd de Irin (5065) und 2 (680 A) als das UVOAUMOOTNTOV
AL AQÜUTEEOVOLOV N1IC allein (ı adv Marc (Migne

200) vorgebildet sondern auch Iren Aaer
rklärt auft rTun Stelle den Urzustand des paradısıschen
Menschen 1dym Sinne CIn Schriftsteller, der auch beiden Tert
WIC [)Id WIE sıch noch ZeISCNH wırd Quelle WAalT Ueberhaupt dart
man D, ass Did HE Kap E Tert enn ass
a1sO auch dıe Gegenüberstellung VoN LId de Irın 11 (520 D)

Denn dermM1C Tert de bapt (201 12 keine Berechtigung hat
Ausdruck xolvußNVOoa ındet sıch ar oft auch be1 CYyTI Ol

JetTusaTem Cat InNySE (ed RuUupp 358), WIC auch die
VonN Cyrill überkommene Homuilie den 1te ELG TOV MAOAAÄUTIKOV
TOV EITL UNV xolvußNToar

Dagegen erklären el gleicher Welse die Wiırkung der
Bluttaufe DIid de Irin (681 B) ert de bapt 16 (214

11); Joa biletet auch Cyrill VoN erus Aehnliches WIC DIid
und ert cat I1 und VII alleın der /usammen-
hang verwelst bel DIid auft ert insbesondere die orte

D1Iid de Irin 11 13 (689 B) Tert de bapt (208 20)
TT VOO NS TÄEVOAS TO  S OWTINOQOS Cu vulneratur (SC Christus)
vo AL ALUC OMUMOU EUOEV,  Q  DÜ  Q aAaQUua de latere prorumpsit SCIT
OUX UVYVOEL AOYYN HIL OTOCTLWTT)S lancea mılıtis

' Mig Cir. 7A Vgl Klebba, Die Anthropologie des
hl. Irenaeus, Münster 1894, 15 ff

D Vgl Klebba a 26
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Unzweildeutig ist Did in der Exegese VON (jen. 1, VON

Tert abhängıg.
D1ıd de Trıin. I1 (692 D) ert de bapft. (203, 28)

TAVTI Va NOOÖNLOV ÜUNAOYEL (SC TO sanctum autem ut1que
IIvevua) (DS (1l TO ÜUNEOKELUEVOV Sancium jerebatur, aut ab C
LA0T) ÜTNOKELLEVO) TNS OLXELAG UETAÖL- quod superferebatur 1d quod
ÖwWOLV, OUTWC ELTLW, TOLOTNTOS ferebat sanctitatem, mutuabatur

quon1am subiecta QUAaCYQUCCl AA ÜTTOHELLEVN v  ‚Gr  An TINS TOU
EITTLXELMEVOV DÄET W QOTNAC E LOLO-= ter1a e1us, QUaC desuper imminet,
eNTOS ,  el AÖLAXOLTWS TEAVTI datı qualitatem rapiat MEEESSEe est. 1ta
“ (1l €V  u ÜaAOTTN ÖE AVvayAXNS MATAU- de SANCIO sanctılicata natura
Aa B0oVONs BATNTLOUO yYWVETAL, (WS UWLAS et 1DSa sanctilıcare

0VONS QUOEWS VOATMY Al NWAÄONS concepIit.
AyıaOoPElONS.

Ebenso nüp DIid W1€e Tert dıe Erzählung VON der -
scheinung des eiligen (jelistes in (Cjestalt einer au dıe Mahnung

O
Da de I rıin. (693 B er-t de bapt. (207, 16)

tunc JleTO A LOV TLVEU MO W  E  Ün /ö8/ TO pIrıtus columbaae
TNVIXAUTO, EV elÖeL TEOLOTEOAS EITELÖN gura elapsus In Dominum, ü
TO C@WOV TOUTO AXEOGLOV TE OTL AL natura Spiritus sanctı declararetur
yohns EOTEONTAL VLYyVSEOÜE atth DCT anımal simplicitatis et INnnNO-
10, centiae, quod et1am corporaliter

1deo-1DSO cCareat olumba
JUC estote 10,

DIie Zahlensymbolik, welche das Wort NEOLOTEDA bietet, rklärt
DId., lert miıt Irenaeus also:

DUa de Irıin. TertIren aer. ] 14, de PFAESCH.
(696 OTL YaO JTE  - 608 A): EAVOVTOG (WU- Aer. Z A)
OTEOC ULAS (LÖXTAXOOLOV TOU EITL TO BATTLOUN, Marcus quidem ei GO=
WNDOV, ALTLVEG ÖNAOUVTAL INS TEOLOTEDAS %A oÖOG, arbasus 110 Vam haere-
ÖL TOU et Ta r  NTLS 8OTW XL SIN (jraecorum Al=
ÖE OTOLYELG TAUTA AOXN YaO A0 uOS QÜUTYS UG phabeto N-
%AL TELOGC ACDV KAÜEOTNKE (L ÖXTAXOOLAL XL ÖL tes propier hanc

enım CAauSsSsam rıstumTWV OTOLYELMYV, TOUTO ONOW (WUTOV XALl
W, A  IVa tNV MEOLOTEOOY dix1isse: CQO Su  a el
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WUNVUVON, TOYTOV EXOVYTOS (M. den1ique Jesum
TLOV A uOV TOUTOU TOU T1IsStum descendisse
OQVEOVU, columbam

esum VEeN1ISSE QUaC
DTACCO LOININEC C

JLEOLOTEO pronuntietur
secundum

[DDIie Auffassung des DIid on der Deutung der Buchstaben-
werte 1St grundverschieden VOonN derjenigen des Iren und Jlert
etiztere erkannten darın CeiIiNE gnostische Manıpulatıion nach I)id
aber KULT (SC OUVayOUEVN) UJLOO  OLVEL C UITEOLYOUITLOV TOU

IIvevuatos Dennoch onl DIid Irenaeus VOT ugen
War ihm aber oNnenDar der Zusammenhang, weichem Iren die

L )ass \DITe| dieseWortzählung verwendete He mehr (jedächtnis
Schrift er nd überhaupt noch S16 andere als de bapt kannte,
1ST unwahrscheimnlich

|)ie Vorbilder der auiTlie nd die Heilung
der Kranken Al Jleiche Bethsaida die Sintfilut nd den urchzug
de1 Israelıten MR das Frofe Mee!l erklären ert und DDIid beinahe
Strich tur Strich ahnlıcher WeIlise

Ba de Irn l TK de bapt (206 16)
MIl O AyyELOS VÖ HIC QUOQUC gura praecessit SIC

V NOO0dDOMOS HV 1O Joannes ante DTACCUTSOT
IIvevuatTOs OUTLIVOS AyyEAOV »a dominı Tunt 1Ta et angelus bap-
OMOLOTHTO Twarıns AyyELOS TO  S Uusm1 rbıter superventuro pIirı-
Kvotov EXANÜN HUL NOO0DOMOS CVE- {U1 SANCIO V1as dirıgit ablutione

70} ÖEOTLOTOU IL VOAOLV del1icetorum
EPATITIOEV

A(Al XOLOUC Ey OJTEO EYOLOÜN- (206 28) CQTESSI de Aavacro
PETUNZ1MUF benedicta unctione deUL Aa006V VUVIT! MawÜc&ws, l

XL TAVTES OL (ATT! LO  S LEOCTL- prisuna discıplina UUa ung1 leo
XO  S KEOUTOG, Ol ETWUHÄNDEVTEG (ATT! de sacerdotio Ssoleban
TO  S XOLOUMUATOS ONOTOL,) QUO Aaron oyse UnNCIius est
TO  S HYIGOUMEVOU XOLOLULATOSG, ACLL- nde T1ISTIUS dicıtur chrismate
BAVOLEV EL VAaO XL OWUN- quod est UncH0o SIC et

LOEXEL, WE OQOUV WU nobIıs carnalıter currıt uUunctio sed
KG DOELEL, spiritaliter profici
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DIie Sintilut g1ie beiden Schriftstellern folgende tertizi COINN-

paration1s in die and

de Irın. I1 (696 A-B) WE RT de bapt. 207
(L XATAXÄVO MOS TOWUV, TNV quemadmodum enım DOST

AÖLXLOV IO  SA0OYALAV EXKAUAOAS dıiluvıı quıbus In1quitas antıqua
XOOMOV, TOOEPYNTEUVEV OLOVELTTWOG EITL- purgata CS DOSt baptısmum, ut
KEHXOUVUMEVWS TOV (1ITO TNS VELAGC ita dixerim, mundı n COC-

xolvußnNVoas TAWV AUOOTLOV Xxa a0L0- estIis rae DTAaCCO olumba terTIS
UWOV /xal Y XLB WTOS QUTN, O(D- adnuntiaviıt dimissa ANGE ei
0104010) TOUC %u UT EL DONOAVTAS, C lea TeVEISA, quod signum
ELXCODV TNS GEITTTNG ETUVYOAVEV EXKAN- et1am apud nationes pacı PTAaC-
OLA (L TNS EVTEUÜEV UINAOYOVONS enditur, eadem disposiıtione SPIN-
Y UU Ayaiis EATLÖOS. / Hl talıs EITECTIUS terrae Carnı

nOostrae de AavacroTEOLOTEOC. %AQ00V ELaLAG XO UWLOAOC emergenti
EV  u TN XL OTO, Xal TNS YNS TNV DOst veiera delicta olumba sanctı
AvadsıELy UNVVOAOA, EONMOALVE TOU DIırıtus advolat DACCEH Del ad-
AyLOV Ilvsüuartos INV ETLLOOLTNOLV jerens, ” em1Sssa de coelis, ub1 e_
(L TV Ava ÖLAAAOAYNV OUUWBOAOV clesia est AIrcCca 1gurata.
Yao N E  53  Aa TNS ELONVNS.

Der urchzug der Israeliten r das rofte Meer, Moses,
der mıt dem das W asser In der Uusitie TIN  AT machte,
(Exod. I0S {T) lassen In verschiedensten Farben en /Zustand des
Menschen VOT der aufte, die Wiırkung des Sakramentes, deren

meritoria wiederschimmern. DIe Erklärung des ersten Bıldes
ist Gemeingut der Kirchenväter; Iindet siıch W1Ee bel D1ıd de
Irin. (696 B) und ert de Dapt. (208, auch bel Athan
ad erap 12 (26, 561)

Allein das etztere Symbol be]l [a hat eın eigentlichstes
Vorbild

Dr de Irin. 11 (697 A): He de Dapt. (208, (S5)
Mwvons Ö& in 04500060  A TO TXOOV tem AQUud de amarıtudinIis vit10
VOWO YONOLWOV NOLNOAGS, GWTNOLAYV In SUMM: commodum suavıtatis
xa olıxnV TOONVYOOEVEV AUTOS &  S Mosel 18NO0 remediatur. lıgnum
TÜTLOV EQEDEV OU YOLOTOU Z  U iıllud erat ristus, venenatae et

AINaTadaC reiro naturae Sa lii-0AaB000 TOU OTOVOOUVU, TO ÖE TLXOOV
VOWO TOU EUAOYNVEVTOS VOATOS TNS berrimas aptısm1, scıliıcet
KOAUUÖNVOAS, SCSC temedians.
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Fs cheint sıch dıie Abhängigkeit des D 1id auch auf dog-
matische Anschauungen, bezüglich des Wertes der Johannestaufe,
in de Trin. I] 14 (708 D) VON ert de ap (210, 22 erstreckt
Zzu aben, dagegen spricht sıch D1id (708 B) ur die Kındertaufe
AuUS, während lTert 18 (216, 20) sich dagegen rklärt

DIie Abhängigkeit des DIid ON lert STEe test. S rag
sich weilter‘: DIid eine Kenntnis des Lateinischen ? Anbetracht
seINes körperlichen (jebrechens und der nalogıie mi1t den andern

/ waroriechischen Vätern ist die rage verneinen.
irüheren Zeıten ein allgemeıner uzug VOoON sten nach der altehr-
würdigen Kirche VON Kom stattgefunden nd selbst der bedeutendste
Vorsteher der alexandrinischen Schule, Origenes, WAarTr das Jahr
2192 dorthin gereist; ‘ allein VOIN lateinischen Kenntnissen desselben
oder gal davon, ass unter den manıgTachen Lehrifächern der alexan-
drinischen Schule das Lateinische uiInahme fand, 1St niırgends dıe
Rede, TOTIZdem on einem späateren Vorsteher
DPierius 281 — 282) de Vzr ıll berichtet np05t persecutionem
omne vitae t(eIMPUS Romae {ulsse versatum“, und auch SONS 1mM
Morgenlande das L ateıin eın emen der profanen Bildung DEWESCH

sein schlien.*
Die Mutmassungen eliner allgemeineren Kenntnis der lateinischen

Sprache 1m Orient, welche Nan aul einzelne Angaben des Mierony-
INUS und Photius stutzte, 1elten der Kritik N1IC SsStan Denn der
Bericht ber Gregor den W underthäter de VzIr. IUl „adolescens
ob studia (jraecarum ei L atınarum lıtterarum Berytum transılt ist
eine Uebersetzung des 11Ss5e VI, 30,° weshalb
unter den Latiınae (Romanae 1Lterae das Studium des fömischen
Rechts verstanden werden muss.‘

E SeD 0, VI, Vgl Casip dra J Quellen ur (ieschichte des
Taufsymbols Un der Glaubensregel 88| Christiania 1575, 252

Hıiıeron. de VIr.Vgl über die Berufung des Laktanz ach Nikomedien.
zUl. Steinacker., Die Fom Kiırche und dıe Sprachkenntnisse des Ma
In Festschrift JÜr Theodor (jomperz, Wien 1902, 320 f

} S t \p SyYycC1OwSKT, ITieronymus als Litterarhistoriker, München 1894,

46, 893
158 A3 Vgl die Biographie des Gregor aumat, VO  —_ regor yssa (ir.

4 An den Hochschulen Berytus und Byzanz auch lat. (Girammatiker
angestellt. Vgl Budinozky, Die Ausbreitung der Iat. Sprache, Berlın
1881 241

Kom ua -Schrift 902 10
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d 201 Cod. 80,' erwähnt, (jelasıus VON ('aesaurea SdLCc
ın selner Fortsetzung der Kırchengeschichte des Eusebius, el sSe1
VON Cyrill VOINN Jerusalem ZUT Abfassung derselben angereg worden,

aber (  ot1us habe anderswo gelesen, ass Cyrıill selbst und
(jelasıus die rufiniısche Kirchengeschichte 1NSs Giriechische übersetzt
hätten Die Unrichtigkeit dieser Bemerkung eUuCNTEe ÜE den
chronologischen Wiıderspruch eın uch des Basıilius T1eli-
wechsel miıt en (Occıidentalen ist kein DBewels TUr dessen lateinische
Kenntnisse; enn War In griechischer Sprache geführt.“

Wollen WIE bsehen on dem 1n etzter Zeit 1m /Z/usammen-
hang mıiıt der rage nach der el der Briefe und TIkunden
Konstantıns In dessen Biographie, gestreiften Problem, ob Fusebius
einige lateinische Urkunden selbst übersetzt abe, sind alle
Analogien dıe Vermutung, LId na L ateinısch verstanden.
Auf einem zweıifachen Wege konnte jedoch \DJTel VonN Tert. etwas
gerette en In de Irıin. 15 (207 A) iindet sich In griechischem
lText ein lateinisches Wort miıt lateinıschen Buchstaben, WY1e dıe
einzige HS, welche die Trel Bücher de Trin. des D{ uns aufbe-
wa hat, eın AaLTIC. AlL, uberliıeier In dem ariıanıschen Satze
NV, OTE  , OUX NV 'ass das eiztere NV als „Plusquam perfectus.“
Mıngarelli Schre1i der Stelle, ware niıcht unmöglich,
ass |)id VonNn seinen chülern, Mıeronymus und ufın, welch
letzterer sechs C in AÄAlexandrien weıilte, Lateıin gelernt habe
Dennoch wırd CS sehr raglıc bleiben , ob IDid sich viele
lateinische Kenntnisse angeeignet hat, einen lateinıschen Schriftsteller

verstehen.

Mıgne Cir. 103; 206.A
Fın si, RBasıltus des FOSSECN Verkehr mit den 0cc;'derzfalen ıIn ZFKG

XVI (1896) 626 {f.
Die We]l Forscher, welche In etzter eit die Echtheit der Urkunden CI-

wiesen aben, scheinen nicht auszuschliessen, dass Paus ein1ges selbst übersetzt
hatte, trotzdem meilistens alle Erlasse VO Kanzleivorstand 1NSs CGriechische über-
seizt wurden. IM Hel kı FusebtuLs erRe II Leipzig 1902, |LXXV.

Seek, Die Urkunden der 1a C onstlantinı In ZEFK G XVIN 1898 342 USe-
DIuUS erwähnt In der M, keinen latein. Vertasser und kennt nicht die
Annalen des JTacıtus. Heıkel LIX und A

Vgl über die AÄAufinahme lat. Wöorter In griech. Schriften. Fd ord C
Die anltıke Kunstprosa 1, Leipzig 1895, und KTUNLDa CT (iesch,

Oyzanlt. Litteratur®, München 18597, 50, 1306.
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ıne Woahrscheinlichkeit düurite dıie Behauptung en
DIid habe die Schrift erLs de bapt griechisch VOT sich gehabt
DIie Erwähnung des Fusebius.! Tertullians Name SC1 überall bekannt
Mag dadurch rklärt werden ass sich bald griechische eDer-
seizungen VON tertullıan Schritten verbreitet en uch Fusebius
selbst War mM1t ert HE EINE cschlechte ogriechische Uebersetzung
bekannt lert SC1IMH uch VONMN der auile WIEC de Speclaculis
und de VErgInLOUS velandis, selbst auch griechisch herausgab C1I-

Dennlär das Selbsteita de bapt 15 (214 O) NIC Z Genüge
1Ur phes sagt CT de sSto plenıus 14a nobIs (jraeco
igestum est“® och Mag es NIC unwahrscheinlich SCIMN ass Tert
vieles VOTNN der griechischen Schrift wieder SEINET lateinischen VeI-

wertete und Aass DId deshalb m1T letzterer (jemeinsames aufwelst

11
DId die alexandrıinıschen Vorbilder ausgedehntester

Welise sich ZUu gemac Miıt den rel Kapadociern WAarTr die
Theologie spekulatıv entwickelt Nur Punkte konnte der
(irieche VOIl Jert lernen der Darlegung der altchristlichen Sym-
bole Nert bot SCHTET: Schrift de aptismo symbolische AUS-
legung des Taufrıtus 1hm möglicherweise dıe arstellungen
der atakomben hilireich dıe and geboten en

Aus sprachlichen und lıtterariıschen (jründen er EeI WEISECT

sıch die Parallelen die Ar manchmal Z E1 a IS
LId Tand als sekundäre indem Dıid und 11ar 11UT Benützung

SEMEINSAMECN Quelle zusammentreiften
Iie beinahe gleichzentige Abfassung de1 1dym Schrift de

Trinitate und der tfuntf Bücher de fide des AB E STUS
378 281 machen dıe Verwelse welche der HMerausgeber der

Bücher des DId mbr gemacht hat beinahe wertlos Bel der
ausglebigen Benutzung, welche der Ambrosius VOoON den Schriften

Chronitc 11 ad 208 (P Gr 56 /) Tertullıan us OINN1UM eccle-
S1arum celebratur

2JV Heikel a XI AB
SCH an Z Ciesch FOML. Litteratur ILL, München 18906, 3094 bezieht

dies auf CINE oriech. Schrift über dıe Taufe,
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der griechischen Kırchenväter gemacht hat, dart eine Collision mit
Did N1IC Wunder nehmen, der siıch gleicher Hılfismitte ediente
F ist ragliıch, ob mbr in selnen Büchern VO eiligen CGjeiste
Did de Trin. gekannt hat; In der Schrift de MySTErLS hat ihn
OIfenDar verwerteft. ugleic berücksichtigt werden, in wieweit
mbr auch Von lert abhängig sein annn

I)1d de Irin. 14 (092 bewelst, ass die Neuschaffung
des Menschen bel der auie selne schöpferische Wirksamkeit
bel der Konstituierung der Welt einschliesse. DiIie Stelle (jen 1,
ürg W1e DIid , auch mbr de yST. 5 (302 A), aber ebenso
Tert. de bapt (202, 24) iur die Richtigkeit des Schlusses DIie
Symbolisierung der FEigenschaiten der au iIindet sich Del mbr.
WIEe bel Did

DE de Irin. (693 B) mbr de MyST. S 1 392C
InDYÜN  SE Ö& TNVIXAUTA EV  u ELOEL JE: olumba est, CU1US specie

OTEOAS EITELÖN TO CO0V TOUTO -  o  s descendit Spirıtus Sanct{us..., qu]
OQLOV TE O7 XL yoAns EOTEONTAL. bı 19  I, tranquilıtatem mentis

Inspirat.
Der Ooruau des mbr. unterschéidet sich wesentlich VOoN

dem des 4-eft de bapt. Wohl 11UTr adurch, ass mbr AUuUs
dem (jriechischen übersetzen musste, WarTr seline Irele, eigene [)ar-
stellung bedingt. DIies i auch Jage in der Schilderung der
In  ut, welche ZWar ihre griechische (Irundschrift eutliıc  n autweIlst.

D1id de Irin. 91 D de MYST. 3 lTert de Dapt. 4,
(696 A) ° Xal %ATAX/ÄUGO- undevolens 396A): et hIic
UOGS TOLWVUY, TNV QOYALAV [Deus Y quod pIirıtus Ss1cut olumba
AÖLXLAV EXKAVADAS TOU deerat, diıluvium ecı, descendit, 1S1 ut {u
XOOUOV ) NOOEQYNTEVEV et Justum Noe in Adl- videres; NIS1 ut agNnNOS-
OLOVELTLWGC ETUKEXOUM- Ca  3 Jussıt ascendere. columbam et1am
MUEVWS LOV (1IT. NS qul dum decedente illam, Noe 1US-
Ösiqg XOAVUPNVOAaS TWV diluvio COIr Vum d1- {Us emıisit AarCa,
AUAOTLOV XaAVaoLOMOV. misisset prius J qul ISt1USs columbae SPC-

dımıisıtAL NEOLOTEOC XAAQOOV NON revertit clem TU1SSe, ut typum
EACLAG XOMLOAOC %'3u T columbam, QUaC Cu AQNOSCETES sacramenti!
XLÖWTO %AL TNS YNS Ialn O leo egitur 1C-
'Ü7'V AvaÖELEL UNVVOAOCO vertisse.
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EONMALVE TOU AYLOV
IIv”svuartos TNV EITTLOOL-
HOLV XAL TV vm Üer
ÖLAÄAAYNV.

Dass mbr aut das griechische rigina zurückgeht, gesteht
CT selbst de InyStT. Ö 25 (396 B) „secundum (jraecos in specıe
lIlumbae pırıtum sanctum descendisse“, CT ann wiederum In
eigener Weise die Mahnung 10, anschliesst

Es Tolgen sich ann ın de MNySL. 3, 10 11 die Vorbilder der
auie W1I1Ee bel DId.,, umteil In einander verflochten [DIie Vef-
gleichungspunkte der 1n mıiıt der auie sind bel mbr die
gewÖhnlichen, hnlıch mit DId und ert Die Art und Welse, VATS
mbr se1in Vorbild übersetzt und erweıtert, zeigt nachstehendes
eispiel :

1) 1  Q, de Irin. de MyStT. 3, 393 B
Mowtons E, IN 00  C  BÖm TO TLXOOV merraha Ions amarıssımus erat
v  /  Öwo YoNOLWOV NONOAG, GWTNOLOAV mıisıt in eil Ooyses lıgnum, et
aD OLV MOONYOOQEVEV. AUTOSC YaoO dulcis est tactus AaUYUud enım Ssine
TÜTLOV EMEDEV TOU YQLOTOU , z  — praedicatione Dominicae CTUCIS
0A5 00G TOU OTAVOOU TO Ö& TLLXOOV ad nullos SUS uturae alutis

estVOWO TOU EUAOYNÜEVTOS IN XOAÄUU- C eTO salutarıs fuerit
BNÜVOAS; DU ÖVOYONOTOV UEV TLOTE CTUCIS myster10 CONsecrata, tunc
DAVEVPTOS TOLS ÄINLOTOLG, EUOEVEVTOS ad SUMmM spirıtalıs avacrı ei

TOLG ILLOTOLS ELG UG Avawvlıv. utarıs poculı temperatur.
Im folgenden gehen |ıd und mbr sehr auseinander, TOTZ-

dem el ihr Cileichnis AUSs Reg nehmen. WÄährend 1)Id
Reg. l A siıch Zu Objekte nımmt und NUr Yanz zufällig und
kurz auf die Meilung des Syrers Naaman In Reg. I, kommt,
MmMaC mbr etztere Stelle in seiner Darstellung Zu einzigen Ver-
gleichungsgegenstand, daran die SieDeENTIACHEe Unadengabe des
eilıgen (jeistes anzuschliessen:

Dıd de Irıin. 11 700C mbr de MnysStT. 3, 16
7 TLVEUUATIXN NOOVOLC Nesuav Naaman ‚ dyrus . erat et lepram
TO) 2000V TOV AETLOOV, TOV AAAOQU- habebat, C aD ullo mundari
AOV, ÖENVEVTA. AÜUTOV TNS NEOLOÖLAG, noterat Y et CUM venisset,
F  EL TOV "T0000vnV ENTAKIC HATAU- mandavıt el, ut septies IMNCTHCIC-
BantıocdN va ETTEUWEV, Iur In Jordane Nuvio.
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49 Schermann

Im vierten Kapıtel cheint mbr auch Cyrılls Homilie IN
paarlytıcum enutzt, W1IEe sich dessen Katechesen in dieser, Ww1e
ıIn anderen Schriften angelehnt haben.!

Sowelt dıie Erklärung des Taufritus in de MnySt. reicht, 1st
die Schrift ohne edenken SCAL- enn die Quellen, welche 1er VeEeI-

wertet sind, Cyrill VON erus nd Didymus, haben dem AÄAmbro-
STMS auch in seinen andern Schriften den geboten Fınen
Z weiıtel Al dien Abfassung durch Ambrosius könnte 1Ur dıe IIa
tierung beider Schritten CITEDCN. Die Schrift des Da de Trin.
ist 1L1UTL kurze /eıit V 261 geschrieben; dıe ambrosianische agegen
nach den orun  ıchen Ausführungen VON 6{“ in den
etzten Jahren des Ambrosius. j=6 wüurde also die diıdymianısche
Schriuft innerhalb Jahren in den (Q)ccıdent gekommen SeIN. Miıt
dieser raschen Verbreitung ware vergleichen die ulinahme der
Katechesen Cyrills IN athanasianıschen nd basıl1anıschen CheteN:
allein auch 19 selhst beweilst dıe chronologische Möglichkeı1 in
der Verwendung der auch oder nıcht einmal Jahre irüher
geschriebenen Schrift des DIid VOIN heiligsten (jeiste ın seiner gleich-
benannten.

T Sch C MN Die griechisé/zcn Quellen des Al Ambrosius In den
MI ITI de Spir. I, München 1902,

1EULFOLE des Vierten Jahrh und deren Reform, München 1893, 3 f
Schermann f Die Notiz VON PrODSY a 9 C)

U „selbstverständlich circulierten diese nachgeschriebenen orträge (de eN-

{1S) wıe die Katechesen des Cyril! bloss unter den Neophyten und Gläubigen“ ist
zu berichtigen.


