
Des Joseph Bryennios Schriften, Leben nnd Bildung.
„Eine eingehende Untersuchung ber Joseph Bryennios' Leben

und Werke fehlt noch" sagt M. Treu in dieser Zeitschrift I 93. Im
Besitz der sehr seltenen Werke des Bryennios will ich diese L cke
ausf llen. Ich denke zuerst von Josephs Leben und Schriften, dann
von seiner Bildung und schriftstellerischen Th tigkeit zu handeln. Sein
theologisches System ist so umfangreich, dafs es dazu einer gesonderten
Darstellung bedarf.

L
Die Werke des Joseph Bryennios sind herausgegeben von Eugenios

Bulgaris. Zuerst erschienen die beiden ersten der drei B nde. Ihr Titel
lautet: Ίω6^φ μονάχου τον Βρνεννίον τα ευρεθέντα άζιώβει τον νφη-
λοτάτον καΐ εύαεβεβτάτον πρώην ήγεμόνος Μολδοβλαχίας κνρίον Γρη-
γορίον Άλεζάνδρον Γκίκα Βοεβόδα, δι,' επιμελείας Ενγενίον διακόνον
τον Βονλγάρεως ήδη το πρώτον τύποΐξ εκδοθέντα. Εν Λειψία της
Σαζονίας εν τη Τνπογραφία τον Βρεΐτκόπφ. "Ετει ,αψζη. Der Τόμος Λ
z hlt 500 Seiten und ist mit einer ausf hrlichen Einleitung, einem
Register und 2 Karten versehen. Der Τόμος Β hat 432 Seiten nebst
einem Register. Die Ausgabe geschah nach einer Handschrift.1) Der
dritte Band folgte erst sp ter. Er f hrt den Titel: Ίωοήφ μονάχου
τον Βρνεννίον τα παραλειπόμενα εφ' οϊς καΐ τον βοφωτάτον άρχιεπι-
ακόπον Νοβογροδίας Θεοφάνονς τον Προκοπόβιτς ιβτορία περί της
διαφοράς της περί της έκπορενβεως τον αγίον πνεύματος εκ της
λατίνων φωνής έζελληνιΰ&εΜα καΐ ίτι τον βοφωτάτον άρχιεπιοκόπον
πρώην Σλαβηνίον τε καΐ Χέροωνος κνρίον Ενγενίον τον Βονλγάρεως
Άνάκρι6ις περί Νικηφόρον τον Βλεμμίδον. 'Ήδη πρώτον τνποις εκ-
δοθέντα επιμέλεια τε κάί δαπάνη Θωμά Μανδακάοον ίατρον τον εκ
Πόλεως Καστοριάς. Τόμος Γ. Εν Λειψία της Σαζονίας εν τγι Τνπο-

1) Einl. zum 1. Bande, S. λη'. Eugenios giebt ber sie keine genaue Aus-
kunft. Es scheint Nr. 10 des Athosklosters Xenophontos gewesen zu sein. Vgl.
Lambros, Catalogue of the gr. msc. on Mount Athos I, S. 61 und des Eugenios
Einleitung S. λε'. Hier auch ber sonstige Handschriften.
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γραφία τον Βρεϊτχόπφ. "Ετεί αψπΟ'. Der Band hat mit dem Register
466 Seiten. Davon bieten aber nur l #2 Schriften des Joseph, auf
den brigen folgen die beiden auch im Titel genannten Schriften des
Prokopovitz und des Eugenios Bulgaris ber Nikephoros Blemmides.
Die im dritten Band enthaltenen Schriften haben eine Handschrift der
Moskauer Synodalbibliothek zur Grundlage, die aus dem 16. Jahrhundert
stammt.1) Ich habe den Titel dieser Ausgabe so genau angegeben,
weil derselbe im Abendlande fast g nzlich unbekannt geblieben ist.
Die beiden ersten B nde haben wenigstens noch Schr ckh und K lb
gekannt, den dritten Band finde ich nirgends erw hnt. Da bei der
grofsen Seltenheit der Ausgabe den meisten Lesern demnach ein Nach-
schlagen der Werke nicht m glich sein wird, so sehe ich mich auch
gen tigt, wenigstens die Titel der einzelnen Schriften des Joseph
Bryennios meiner Untersuchung voranzuschicken.

Tomos L S. 1—406: Die 21 Reden ber die Trinit t mit einem
πρόγραμμα und dem Gesamttitel Ίωβήφ Μοναχού, ω Βρνέννιος το
έπώννμον, όμιλίαι διάφοροι, ρη&εΐβαι εν Κωνβταντινονπόλεί επί της
βαβίλείας Μανονήλ τον Παλαιολόγου τον αοφωτάτον xal της πατριαρ-
χίας Ίωΰήφ του άγιωτάτον xal οίχονμενιχον Πατριάρχον. Jede Rede
tr gt die Sonder berschrift Περί της αγίας oder νπερ&έον etc. τριάδος
mit einer kurzen Inhaltsangabe. Nach einer gleichfalls zugef gten
Ortsbestimmung wurden die ersten 8 Reden gehalten εν τω τον Παλατίον
Τριχλίνω^ 9 und 17 εν τω βαΰίλιχώ Κοιτώνι, 10—16 und 18 εν τω
των αγίων Άποοτόλων ναω, 19 εν τοις Βαΰιλείοις, εν τω προς την
εω Τριχλίνω τον Θεόπτον Ήλιον, 20 und 21 εν τω Σεχρέτω τον
Παλατίον.

S. 407—423: Τον αντον διάλε&ς Α' περί της τον αγίον Πνεύ-
ματος έχπορεύόεως μετά τον λατι,νόφρονος Μαξίμον της τάξεως των
Κηρύκων. Γεγονε δ% περί την περίφημον Κρήτην, iit άχροάοει πάοης
της έχει Μητροπόλεως.

S. 424—442: Τον αντον διάλε&ς Β' περί της τον αγίον Πνεύ-
ματος έχπορεύοεως μετά των εχ 'Ρώμης πρέββεων, επί ίνώβει των
έχχληοιών δή&εν άφιχομένων xal λαβήν αν&ι,ς αλλην ξητούντων λαβείν
παρ* ημών.

S. 443—468: Τον αντον διάλεζίξ Γ' περί της τον αγίον πνεύ-
ματος έχπορεύοεως μετά των εν Κωνβταντινονπόλει Λατινοφρόνων
ων τα Ονόματα ον γέγραπται, ως 'έτι ζώντων xal δνναμενων εφ' οϊς
φρονοϋβί μεταβαλέβ&αι.

S. 469—500: Τον αντον λόγος ονμβονλεντιχος περί της ένώόεως

1) Einl. zum dritten Bande, S. β'.
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των έκκληόιών, της μελετωμένης γενέό&αι κατ εκείνο καιρόν9 εί'ρηται
di εν τω Συνοδικω της του Χριβτοϋ μεγάλης εκκλησίας.

Tomos Π. S. l—25: Μελέτη περί της των Κυπρίων προς την
όρ&όδοζον έκκληόίαν μελετημένης ενώβεως. Εΐρηται, δε εν τω πε-
ριωνύμω της του &εοϋ Σοφίας ναω, εν τω Συνοδικω προς την Σύνοδον.

S. 26—47: Περί της ημών Πίότεως' δι αξιωματικών επιχειρη-
μάτων δεικνύς, ότι παόών των ημΐν έγνωόμένων πίβτεων ουκ εβτι
ταύτης εύόεβεοτέρα.

S. 48—65: Λόγος Α' είς τον εύαγγελιαμον της ύπεραγίας δεβποίνης
ημών Θεοτόκου καΐ αειπαρ&ένου Μαρίας. (Ρη&εϊς εν τω Παλατίω, τη
Παρασκευή της πέμπτης Εβδομάδος των Νηστειών, τυχούαης τηνι-
καϋτα της εορτής καΐ επαύριον τελούμενης της ακολουθίας του
'Λκα&ίΰτου.

S. 66—91: Λόγος Α' ρη&είς τη αγία καΐ μεγάλη παρασκευή εν
τω αύτω Παλατίω, είς το ίννατον εύαγγέλιον των αγίων Πα&ών, ήτοι
είς το Ειότήκειόαν παρά τω Σταυρω ή Μήτηρ αυτού, κτλ.

S. 92—111: Λόγος αναγκαίας τινάς απορίας περιέχων καΐ λύβεις
περί της του &εοϋ λόγου ένόάρκου οικονομίας. 'Ρη&είς εν τω αύτω
Παλατίω, καΐ Πρέββεων εκ Περόίδος έκεΐοε παρατυχόντων των περί
αύτάς έόχολακότων.

S. 112—140: Λόγος εν τω Τρικλίνω του αυτού Παλατιού ρηδ-είς,
διδαόκαλικαΐς χρήόεόί καΐ γραφικαΐς ρήόεόι παριότών, ότι καΐ ή &εία
ενέργεια καΐ τοις άζίοις θεωρούμενη ίλλαμφις καΐ ή εν τω Θαβωρίω
παραδειχ&εΐοα χάρις ακτιοτος.

S. 141—160: Λόγος Β' είς τον Εύαγγελιβμόν §η&εϊς εν τω
αύτω Παλατίω προ των εσπερινών ύμνων, μετά ένιαντον ένα της
του Α' έκφωνήόεως.

S. 161—189: Λόγος Β' είς την οταύρωόιν του Κυρίου ημών
Ίηόοϋ Χριότοϋ. Εΐρηται di τ^ 'Λγία καΐ μεγάλη παρα6κευ% εν τ<5
Παλατίω της βασιλίδος των Πόλεων, 6υνελ&όντων απείρων καΐ δια
τοϋτο λαλη&είς τεχνικώτερον.

S. 190—207: Λόγος Α' περί Συντελείας, ρη&είς επί όυνελεύβει
της πόλεως εν τω των αγίων Άποότόλων Ναω, καΐ του ενός των
Bau ι λέων αύτό&ι παρόντος' διαλαμβάνων φιλοτιμότερον καΐ περί του
επτά άρι&μοϋ.

S. 208—226: Λόγος Β' περί Συντελείας, λαλη&είς εν τω Πα-
λατίω επί παρουσία πολλών 'Λρχιερών τάς των πολλών περί ταύτης
δό%ας άποκρουόμενος, καΐ ΰυμπεραίνων ότι, ει μη το έκπεβον εκείνο
τάγμα ταις των αγίων φυχαΐς τέλεον άναπληρω&ϊ}, Συντέλεια ου
γενήοεται.

S. 227 — 243: Λόγος Γ' είς τον Εύαγγελιομόν εν τω αύτω
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ρη&είς Παλατίω, μετά ένιαντον ένα της τον Β' λόγον προς την
αυτήν Έορτην έχφωνήβεως.

S. 244—272: Λόγος Γ' εν τω αντω λαλη&είς Παλατίω, κατά
την εφεξής τω τότε μεγάλην Παραβχενήν παριβτών άριδήλως, ότι
οία το πωλεΐο&αι χα& έχάότην το τον Χρΐ6τον Σώμα χαϊ Αίμα καρά
των οντω λεγομένων Πνευματικών, χαΐ άγοράζεβ&αι παρ9 ημών, οΐμοί
το ήμέτερον γένος άφανιβμω παραδέδοται καΐ Ίόμαηλίταις περιπίπτει.

S. 273—282: Λημηγορία εις το αντο ρη&εΐβα Παλάτιον, επί
παρονοία τον Πατριάρχον καϊ των εν Τελεί xal τον Κλήρον χαϊ
πάόης της Πολιτείας, περί τον της Πόλεως άναχτίβματος.

S. 283—290: *Τπόμνηβις περί της τον βίον ματαιότητος έχ των
ήδη γραφέντων τοις διδαοχάλοις, ρη&εΐοα τοις ΒαόιλενοΊ χαϊ τον
Οίχονμενιχον οννεδριάξοντος τούτοις, επί λύπη όνμβάβΐ].

S. 291—298: Παραμν&ία ρη&εΐβα προς τον Αυτοκράτορα εν τοίς
Στονδίον επί τη τελεντη της αυτόν νύμφης "Λννης, παρονοιάζοντος
αυτόθι τον Πατριάρχον xal τον Βαϊούλον χαϊ τον Ποτέοτα χαϊ των
περί αυτούς.

S. 299—321: 'Ι^πόμνημα περί Νοός, εν τω αντω ρη&ΐν Παλατίω,
χεφαλαιώδεοι χρήόεοι διαλαμβάνον ως χρή τοντον χα&αίρειν, έπεί
των εν τη ημετέρα ψνχη δυνάμεων ούτος έβτι το χράτιατον χαϊ
τιμιώτατον.

S. 322—343: Λόγος ρη&είς εν τω των * Αγίων Άποβτόλων Σηχω,
προ τριών ήμερων της των αγίων Θεοφανίων εορτής.

S. 344—360: Λόγος Α' περί της μελλούσης Κρίοεως χαϊ της
Άϊδίον Μαχαριότητος. Εΐρηται δϊ εν τοις άγίοις Άποότόλοις, τ%
Κνριαχγι της Απόκρεω, βννελ&όντων πολλών.

S. 361 — 384: Αόγος Β' περί της μελλούσης Κρίοεως χαϊ της
Άϊδιον Μαχαριότητος' ρη&εΙς χαϊ αυτός εν τοΐς άγίοις Άποοτόλοις,
μετά έβδόμην ήμέραν της τον Α' έχδόόεως.

S. 385—404: Λόγος ευχαριστήριος εις την Θεοτόχον. Εϊψηται δε
εν τη Μονή των 'Οδηγών, μετά την έχ της χώρας της ΕΙχόνος ταύτης
έπάνοδον.

S. 405—413: Λόγος περί Καρτερίας. Εΐρηται δϊ μετά την άπαλ-
λαγήν τον Πολέμον, εν τη της 'Οδηγήτριας αυλή.

Von den beiden folgenden Reden hat Eugenios nur die ber-
schriften in seiner Handschrift gefunden:

Αόγος Ε' ρη&είς εν τω αντω Παλατίω, εις το χατά χήν μεγάλην
Παραόχενην εν τη άχολον&ία της Έννάτης "&ρας άναγιγνωβχόμενον
εναγγέλιον. Anfang: Έπει εν ταΐς προψρη&είβαις δνόΐν χτλ.

Αόγος εκφωνηθείς ενώπιον της Όδηγητρίας εν τη γενομένη Αι-
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τανεία μετά την τέλεσαν της Πόλεως άπολύτρωβιν Anfang: "Εργον
έβτΐ ταΐς μελιβοαις.

Tom. ΠΙ. S. 1—13: (Τπόμνημα είς την Γέννηβιν της ύπεραγίας
Λεΰποίνης ημών Θεοτόκου καϊ άειπαρ&ένου Μαρίας.

S. 14—17: Λόγος έτερος είς την Γέννηβιν της ύπεραγίας Λεβποινης
ημών Θεοτόκου.

S. 18—20: 'Ομιλία ρηδεΐβα είς την Σταύρωβιν τον Κυρίου ημών
Ίηόοϋ Χριβτοϋ. Έφρέ&η δΐ τγι Άγια καϊ Μεγάλη παρασκευή.

S. 21—24: Λόγος Πανηγυρικός εις την Λαμπράν Κυριακήν.
S. 25—35: Λόγος είς την Μεταμόρφωοιν του Κυρίου καΐ θεού

καΐ Σωτήρος ημών Ίηοοϋ Χρίβτοϋ' ότι το φανεν εν τω Θαβωρίω
φως ακτιοτον, άΐδιον καΐ δόζα έβτΐ της Θεότητος.

S. 36—47: Λόγος Έζιτήριος προς Κρήτας.
S. 48—126: Κεφάλαια έπτάκις επτά.
S. 127—182: Die Briefe des Joseph.
1. Τω Μεγάλω Σακελλαρίω της (Λγιωτάτης του Θεού Μεγάλης

Έκκληόιας, 'Λρχιδιακόνω και Λιδαοχάλω τα &εΐα, Κυρω Θεοδώρω τω
Μελετινιώτ^ εν Πόλει.

2. Τω Εύλαβεατάτω καΐ Λογιωτάτω εν Ίερεϋβι, Κυρω Νικήτα
τω Μυρόινιώτΐ}) εν 'Ρόδω.

3. Τω Μεγάλω Χαρτοφύλακι της *Λγιωτάτης του Θεού Μεγάλης
Έκκληβίας καΐ 'Λρχιδιακόνω Κυρω Ιωάννη τω Όλοβόλω, εν τη Βα6ι-
λευούαγι των Πόλεων.

4. Τω Σοφωτάτω 'Λνδρών Λημητρίω τω Κυδών^ εν Βενετία.
5. Τω Παναγιωτάτω Λεόπότγι Λωρο&έω, τω των (Ιερο6ολύμων

Πατριάρχη, εις την Ίερουόαλήμ.
6. Τω Σοφωτάτω 'Λνδρί, 'Λρετης τε ακρω φίλω καϊ Πίστεως Κυρω

Νικολάω το Καβάαιλα, εν Κωνόταντινουπόλει.
7. Τω Σοφωτάτω καϊ Λογιωτάτω Πατρι, Κα&ηγουμένω της Σε-

βαβμίας καΐ Βασιλικής Μονής των Στουδίου, Αρχιμανδρίτη τε καΐ
Πρωτοαυγκέλλω Κυρ& Εύδυμίω, εν Βυζαντίω.

8. Τω των 'Λρχιερέων "Λκρω, Τρκίκαιδεκάτω τε των 'Λποβτόλων,
Ποιμένι Ποιμένων καϊ Κριτή της Οικουμένης^ Μάρκω τω Πάπα
'Λλεζανδρείας.

9. Τω Οικουμενικά).
10. Τω από Γραικών Ίταλω, Άδελψφ Μαζίμω, της τάξεως των

Κηρύκων.
11. Τω εν Έπιόκόποις εύλαβει Κυρω Μακαρίω τω της 'Λμοχώβτου,

εν Κύπρω.
12. Βαβιλικόν.
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13. Τω Λογιωτάτω 'Λνδρών Κνρω Μανονήλ τω Πό&ω, εν Λακε-
δαιμονία.

14. Τω ευδοκιμώ χαί ενφνεΐ χαί βπονδαίω εν Ιατρική χαί fΡη-
τορική χαί Φιλοσοφία Κνρω Μανονήλ τω Όλοβόλω, εν Θεβοαλονίχτ].

15. Τω Μητροπολίτη Ήραχλεέας, Πρωτο&ρόνω χαί 'Τπερτίμω,
Κνρω 'Λντωνίω.

16. Τω Πανιερωτάτω Μητροπολίτη Κιαίβον χαί πάβης *Ρω6β£ας,
Φωτίω τω 'Τπερτί'μω, χαί εμώ Λεοπόττ] χαί φελώ γνηοιωτάτω χαί
χατά πνεύμα Πατρί.

17. Ίωοήφ Άλά>ίφ.
18. Ίωοήφ 'Λλεξίω.
19. Ίωβήφ Άλεζίω.
20. Ίωβήφ Γεωργίω.
21. Ίωόήφ
22. Ίωαήφ '
23. Ίωόήφ Ίωάννγ].
24. 'Λλε&ω.
25. Ίωβήφ Ίωάννβ.
Stephan Gerlach, der lutherische Gesandtschaftsprediger in Kon-

stantinopel vom Jahre 1573—1578, ist der erste Abendl nder, der die
Schriften des Bryennios erw hnt und zwar sowohl in der Turcograecia J);

als in dem T rkischen Tagebu h, welches letztere mir allein vorliegt.2)
Er kennt Reden ber die Trinit t, „etliche disputationes" ber den-
selben Gegenstand, „etliche Predigten auf die Feste des Jahrs, Maria
Verk ndigung und dergl/', eine Rede auf die Menschwerdung Christi
und „eine Rede von der Wiederkunft des Bildnisses Maria gen Kon-
stantinopel, welches einer von dannen entwendet hatte", „endlich eine
von dem Feste άχα&ίοτον oder des Stillstehens". Letzteres wird sich
wohl auf die erste Rede εις τον Εναγγελιόμόν beziehen; ber das Ver-
schwinden des Bildes der Maria hat sich Grerlach geirrt; das Bild war
bei der Belagerung der Stadt von den Griechen von seinem Orte ent-
fernt. Die anderen Werke lassen sich leicht einreihen.

Bekannter sind die Schriften Josephs geworden durch Leo AUatius,
der sie allgemeiner bespricht und auch einzeln vielfach zitiert. Er
kennt die 18 ersten Reden ber die Trinit t, die drei Dialoge, eine
disputatio de orthodoxa ecclesia, de fide et alia alibi8); er zitiert in

1) Lib. VII S. 498 bei Eugenios, Einl. S. λε\
2) Stephan Gerlachs des lteren Tagebuch etc. Herausgegeben durch seinen

Enkel Samuel Gerlach. Frankfurt a. M. 1674, fol. S. 120.
8) De ecclesiae occ. atque Orient, perpetua consensione S. 863. Hier nach

einem Codex der Ambrosiana.
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l ngeren oder k rzeren Ausz gen aus den Trinit tsreden die siebente
De perp. cons. S. 494, die achte ebenda S. 560. 609. 757. 915 und De
oct. Syn. Phot. S. 164, Contra Hott. S. 319, die neunte De perp. cons.
S. 515. 769, die sechzehnte Contra Hott. S. 315, die beiden Eeden περί
της μελλ. κριό. De libr. eccl. Gr. S. 136. 143, die erste derselben
S. 237, wie aus Jos. opp. H 378, ersichtlich und S. 339 sqq., cfr. Jos.
Π 365, die zweite S. 340, cfr. Jos. H 392, und S. 341, cfr. Jos. H 391,
die erste Rede εις τον Εύαγγελιβμ,όν mit den Anfangsbuchstaben De
Sim. 88, die zweite ebenso De Sim. 88, die erste Rede εις την βταν-
ρωβίν ebenso De Sim. 95, die vierte De Sim. S. 110, eine andere de
domini crucifixione, wahrscheinlich die f nfte De libr. eccl. Gr. S. 311,
den λόγος ενχαρίβτήρι,ος De Sim. S. 96 und De perp. cons. S. 529, die
Rede είς την μεταμόρφωβι,ν De perp. cons. S. 837.

Fabricius, dem ich die meisten dieser Stellen verdanke, kommt an
verschiedenen Stellen auf Joseph zu reden, l fst aber gr fstenteils den
Allatius seinen Gew hrsmann sein. Er scheint selbst ndig zu nennen
die Rede περί της &ε£ας ενεργείας1) und eine Rede auf den hL Apostel
Bartholom us, Anfang: Ό τον παρόντα βνγχεκροτηκώς.*) Hier liegt
indessen wohl ein Irrtum vor, denn Leo Allatius, der diese Rede mehr-
fach zitiert, nennt diesen Joseph nur monachum et minimum in lauda-
tione Sti. Bartholomaei apostoli.8) Aufserdem kennt er eine Rede des
Joseph contra ludaeos, wobei indessen Nicolaus Comnenus sein Garant
ist. Ich nehme an, dafs mit diesem Comnenus der Papadopulos ge-
meint ist, der im 17. Jahrhundert lebte und Jesuit wurde. Die Richtig-
keit der Angabe des Fabricius konnte ich nicht weiter kontrollieren.
F r die brigen lteren Abendl nder, die Joseph kennen, ist Leo
Allatius mafsgebend, n mlich f r Wharton und Genus bei Cave, f r
Du Pin und Rechemberg, den Eugenios seltsamerweise in dieser
Reihe mit nennt, obwohl er in seinem Summarium hist. eccl. nur eine
kurze Notiz enthalt.4)

1) Fabr. Bibl. Graeca X 525. Die zweite Ausgabe von Harless steht mir
nicht zu Gebote. 2) Ebenda IX 61.

3) De syn. oct. Phot. S. 541. Cfr. De Sim. S. 103. Die Rede steht lateinisch
bei Gurius, De probatis sanctorum historiis etc. tom. IV 1573, zum 21. August,
S. 875 sqq. Der Titel lautet: losephi humilis et τηίιιίτηι laudatio in sanct. ap.
Bartholomaeum. Habetur in Simeone Metaphraste. Die letztere Bemerkung ent-
scheidet zwar nicht unbedingt gegen die Autorschaft des Joseph, denn dem
Simeon werden viele Reden zugeschrieben, die er nicht gemacht oder bearbeitet
hat. Aber es fehlt der Name Bryennios. Im brigen ist die Rede, wie sie vor-
liegt, so farblos, dafs sich schwer eine Entscheidung treffen l fst. F r mich
berwiegt der Eindruck, dafs Joseph nicht der Verfasser ist.

4) Ausg. von 1700, S. 482. Eug. benutzt allerdings die von 1714.
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Von den lteren Griechen hat zuerst der Metropolit von Athen,
Meletios, in seiner Έχχληβίαατίχή ίβτορέα (Wien 1783 — 84) lib. 14
cap. 16 den Joseph und seine Werke besprochen. Er rechnet ihm

ber 50 Schriften zu und lobt besonders die achte Rede ber die
Trinit t.1) Diese Rede streicht besonders auch Dositheos von Jerusalem
heraus, was dem Eugenios entgangen ist.2) Ausgeschrieben hat den
Jos., ohne ihn zu nennen, der Hagiorit Dionysios, der Verfasser einer
Bufspredigt an seine Genossen. Der Anfang seiner Rede ist der der
vierten Rede Josephs auf die Trinit t, ein anderer Passus ist dem dritten
λόγοξ εις την βωτήριον βτανρωβιν entnommen II246; cf. auch ΠΙ 122.123.8)

In diesem Jahrhundert hat Schr ckh in seiner Christlichen Kirchen-
geschichte zuerst den Blick auf Bryennios gelenkt. Er kennt nur die
ersten beiden B nde seiner Werke, lobt ihn als einen nichts weniger
als ver chtlichen Schriftsteller, der das filioque mit vieler Belesenheit
und Geschicklichkeit bestritten.4) Sodann hat Ph. H. K lb in Ersch
und Grubers Encyklop die, aber auch nur auf Grund der beiden ersten
B nde, an Joseph eine im 15. Jahrhundert h chst seltene Reinheit
der Sprache, gesunde Moral, Einfachheit und Anmut ger hmt, er er-
kennt dabei aber auch bertreibungen, sophistische Trugschl sse,
erm dende Breite und falschen Witz.5). Was Demetrakopulos ber
Joseph sagt, ist ein d rftiger Auszug aus Eugenios.6) Die in Betracht
kommenden Verh ltnisse Cyperns hat Philippos Georgios ausgef hrt.7)
Von den Briefen unseres Helden nennt M. Treu 17 in der Byz. Z.
I 93 sqq., darunter einen, den Eugenios nicht giebt, mit der Adresse:
Τω εν ίίρχονΰιν εύγενεΐ—κνρω Ίωάνιη τω Σνριανω εν τη Κρήτι^;
den 14. bei Eugenios an den Manuel Holobolos hat Treu aus anderen
Handschriften abgedruckt. Er f gt auch wertvolle Notizen zur Datie-
rung der anderen Briefe hinzu. Einen weiteren unedierten Brief ver-

ffentlicht der Erzbischof von Patras, Nikephoros Kalogeras. Derselbe
tr gt keine Adresse, ist indessen deutlich von Konstantinopel aus nach
Kreta gerichtet und spricht die feste Hoffnung Josephs aus, bald
dorthin zu kommen.8)

1) Bei Eugenios S. λη.
2) *Ιστορία περί των εν Ίεροσολνμ,οις πατρι,αρχενσάντων S. 760.
3) Meine Haupturkunden f r die Geschichte der Athoskl ster, S. 218;

220, 26 sqq.
4) Te 34 vom Jahre 1802, S. 430.
5) II. Section 23. Teil 1844, S. 182.
6) Graecia orthodoxa S. 90.
7) In seiner trefflichen kleinen Schrift ΕΜήαεις Ιστορικαΐ περί της εκκλησίας

της Κύπρου, Athen 1875, S. 61 sqq.
8) ^Εταιρεία ο Ελληνισμός. Tu tv αντγ γενόμενοι αναγνώσματα. Tom. A',

Byzant. Zeitschrift V 1. 6
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Alle diese Schriftsteller haben das Leben des Bryennios und die
Chronologie seiner Schriften noch nicht gen gend aufgehellt. Die
Angaben des Allatius werden wir als oberfl chlich erkennen.1) Aber
auch Eugenios hat seine Forschungen nicht gen gend ausgedehnt, denn
er hat nur die Schriften der ersten beiden B nde ihnen zu Grunde
gelegt. Er geht von dem Jahre 1404 aus und schliefst mit 1431.
Den Tod des Joseph setzt er zwischen 1431 und 1438. Ich ziehe
einen anderen Weg vor. Bryennios hat n mlich selbst einen gr fseren
und zwar den mittleren Teil seines Lebens chronologisch festgelegt,
indem er den Trinit tsreden voranschickt, dafs sie unter dem Kaiser
Manuel Pal ologos und dem Patriarchen Joseph gehalten seien und
zwar in Konstantinopel. Das f hrt im allgemeinen auf einen Kon-
stantinopler Aufenthalt des Mannes in den Jahren 1416—1425. Indem
wir diese Zeit als feststehenden Ausgangspunkt w hlen, sehen wir
zuerst zu, welche Schriften sich in jene Zeit einf gen, gehen von da
auf die sp tere Zeit und dann auf die fr here Zeit ber, indem wir
die sicheren Spuren des Lebens unseres Helden nach den Angaben
seiner Schriften und sonstigen Quellen verfolgen.

Nicht allein die Trinit tsreden fallen nun in diesen sicheren Zeit-
raum von 1416—1425, sondern auch einige andere und zwar fr her
und sp ter als jene.

Eine der fr hesten Schriften ist die erste Rede είς την οωτήριον
βτανρωβιν. Sie ist gehalten am Karfreitage 1417, denn Joseph be-
rechnet von Christi Geburt το παρωχηχος ώδε τον χρόνον μήκος auf
έπταχαίδεχα προς τοις τετραχοΰίοις ίτη χαΐ χίλια Π 69. In dieses
Jahr f llt auch die παραμν&ία an den Kaiser ber den Tod seiner
Gemahlin Anna, denn diese starb damals an der Pest.2) Ganz nahe
liegt auch sehr wahrscheinlich die νπόμ,νηβις περί της του βι'ον μαται-
ότητος ^ die die K nige επί λύπη βνμβάότ} tr sten will, denn das ge-
nannte Ungl ck l fst sich am besten auf Annas Tod beziehen. In
diese Zeit setze ich auch die δημηγορία περί τον της πόλεως άναχτίΰματος^
denn unter das Jahr 1414 resp. 1415 hinunter zu gehen erlaubt nicht

Athen 1894, S. 5—23. Ein Auszug des Artikels in der Revue internationale de
Theologie 1894 S. 505 ff. Eine andere kurze, aber genaue Anzeige in der Byz. Z.
IV 218. Ebenfalls ist Joseph von Kalogeras benutzt in der Schrift Magvog 6
£4y6iuxos καΐ Βεσααρίων ό Καςδι,νάλις, besprochen in der Byz. Z. IV 145 sqq.
Die Kenntnis des ersteren Briefes verdanke ich der G te des Herrn Professors
Krumbacher.

1) De perp. cons. S. 863 sqq.
2) Michael Dukas, Hist. Byz. cap. 20 ed. Bonn. 8. 98. Zhishman, Die

UnionsVerhandlungen zwischen der orientalischen und r mischen Kirche, Wien
1858, S. 7.
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die Hinweisung in der Rede, dafs die Hexamilionmauer auf dem
Isthmus bereits vollendet war II 280. *) Da die in der Rede voraus-
gesetzten Verh ltnisse aber friedliche sind; darf man auch nicht ber
das Ende der friedlichen Regierung Muhamets I 1421 heraufgehen.

Hier w rden sich die Reden ber die Trinit t anschliefsen. Ihre
Zeit l fst sich erkennen an der h ufigen Bezugnahme auf Anwesenheit
von Lateinern in Konstantinopel. So sagt die dritte Rede in der

berschrift: ί% Ιταλίας τοτηνιχαντα ονγχα&ημ,ένων 'Ρωμ,αίοις εις την
τούτον ακρόαβιν Ι 36; die vierte: έηεΐ δΐ κατά το ένεβτως ίτος τούτο,
προς δ$ καΐ το επών παρά τε των εκ της δνόεως όννελ&όντων Ι 59,
die 16.: *Ό δε μ,οι προς ταύτα χ&ές τις των έ% Ιταλίας ύπέβαλεν Ι 305.
Ebenso erw hnt Joseph in der letzten Rede solche, die die Leute auf-
wiegelten, wobei man auch nur an Lateiner denken kann I 388. Von
Lateinern aber, die als Gesandte in Unionsangelegenheiten damals
Konstantinopel besuchten, kommen in Betracht der Kleriker Jacob Porci
1422, der Minorit Antonius Messanus, der den 10. Sept. 1422 dort ein-
traf, und der Bischof Andreas von Rhodos 1425.2) Es finden sich
aber auch sonst in den Reden chronologische Bez ge. Joseph sagt in
der achten Rede, dafs, seitdem der Papst Christophorus aus den
Diptychen gestrichen wurde, 420 Jahre vergangen seien I 14l.3) Er
rechnet aber das damit eintretende Schisma von 1003 an I 443. Die
achte Rede f llt damit in das Jahr 1423. Eugenios will zwar die
Rede ins Jahr 1420 setzen, da Joseph I 137 die Zeit nach Christi
Geburt so sch tzt. Es mufs das aber hier eine runde Zahl sein, wie
Joseph h ufig solche gebraucht, z. B. im dritten Dialog, der mit
r mischen Gesandten, also nicht vor 1422 gehalten ist, wo es von den
Lateinern heifst: τετρακόσια έτη την τον Χριϋτον έκκληοίαν έαχίβατε
Ι 432. hnlich auch I 141. 446. Die Trinit tsreden stehen aber auch
in einem engen Zusammenhang. Sie sind geteilt in die Gruppen l—3,
4—8, 9—15, 16, 17—21. Wenn also einzelne Reden aus dem ganzen
Komplex deutlich auf die Jahre 1422—25 weisen, so folgt als wahr-
scheinlich, dafs alle Reden in diese vier Jahre fallen.

In den Anfang des Jahres 1422 f hrt auch der Inhalt des λόγος
βνμβονλεντίκός. Eugenios stimmt zwar f r das Jahr 1419, weil es

1) Nach Schultze, Georgios Gemistos Plethon, Jena 1874, S. 43 wurde die
Mauer am 28. April 1415 begonnen, nach dem "Αν&ος des Joannikios Kartanos bei
Hopf, Chroniques gr^co-romanes, 1873, S. 267 bereits 1414.

2) Zhishman a. a. 0. S. 10 sqq.
3) ber das Irrige der Rechnung, die f r unoere Chronologie nat rlich nicht

in Betracht kommt, siehe Hergenr ther, Photios ΙΠ 5281 und die dem Joseph
wahrscheinlich auch vorliegenden Quellen, ebenda S. 843 sqq.

6*
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Ι 472 heifst, δ δη καΐ προ ένιαντων πέντε εν τ% Κωνστάντια της
Γερμανίας τα των Λατίνων επτά γένη προς άλληλα πεποιήκαβιν.
Doch k nnen diese f nf Jahre nur als runde Zahl gemeint sein, denn
aus S. 470 geht hervor, dafs ein Gesandter von Rom gerade erwartet
wurde und zwar ein Kardinal: έπεί έκεΐ&εν τοποτηρητής του 'Ρώμης
καΐ των εκκλησιών μεσίτης απεστάλη — τον μεν καϊ πλουσιώτατον καΐ
Καρδινάλιον είναι. Das pafst nur auf 1422, denn damals wurde der
Kardinal Fonseca in Konstantinopel erwartet. Er reiste indessen nicht
hin, da Murad II am 10. Juni 1422 die Stadt einschlofs. *) Es scheint
dem nun zu widersprechen, dafs Joseph sagt, die r mische Kirche habe
noch zwei P pste 478 und 477 sogar: ημείς μεν τόσα έ*τη πολιορκού-
μενοί, στέγομεν έτι' ύμεΐς ί£ μετά πάσης υμών της παρατάξεως καϊ
ftaO·' όσης των οπλών παρασκευής άπαξ τοις 'Λγαρηνοΐς έπιόντες, ανά
κράτος ήττή&ητε. Das w rde zuerst in die Zeit vor 1417 und weiter
zur ck in den zeitlichen Umkreis der Schlacht von Nikopolis 1396
f hren, wo zugleich die Belagerung der Stadt durch Sultan Bajesid
stattfand. Indessen der ganze Abschnitt der Rede S. 474— 480 ist nur
eine berarbeitung des Briefes an den Minoriten Maximus III 148 und
in die Rede eingeschoben. Joseph fingiert hier n mlich einen Apostaten,
den er dann mit den Worten anredet, die er einst dem Apostaten
Maximus geschrieben. Er hat nun ungeschickterweise das stehen
gelassen, was f r 1422 nicht mehr pauste. Der Eigenart Josephs, fr her
Geschriebenes hernach wieder zu verwenden, begegnen wir h ufiger.

In dasselbe Jahr 1422 und zwar bald nach dem 10. September
fallen der λόγος ευχαριστήριος an die Theotokos und der λόγος περί
καρτερίας. In dem ersten stattet Joseph nach dem siegreichen Ab-
schlagen einer gef hrlichen Belagerung der Stadt der Theotokos den
Dank f r ihre Hilfe ab, Π 408. Das Bild der Hodegetria, Π 411,
ist als Schutzwehr vor den Thoren gewesen, II 409, und zwar εν τη
των Ζώντων χώρα, II 410. Es kommt nun zur ck in das Kloster
των ύδηγών, II 410, und zwar nach dreimonatlicher Abwesenheit. Diese
Beschreibung pafst genau auf die Belagerung der Stadt durch Murad II
vom 10. Juni bis 10. September 1422.2) Mit diesem Logos h ngt, wie
gesagt, der περί καρτερίας eng zusammen. Der Zweck desselben ist

1) Zhishman a. a. 0. 8. 10.
2) Dukas nennt auch die drei Monate, cap. 38 ed. Bonn. 8. 188. Job. Cananus

betont auch die Hilfe der Theotokos, w hrend Dukas den wahren Grund der
Befreiung anf hrt, n mlich dafs sich damals in Kleinaaien der Kronpr tendent
Mustapha erhoben hatte. Siehe Joseph von Hammer, Geschichte des osmanischen
Reichs, 1827, I S. 414. Thatsache bleibt dabei, dafs die Griechen den Sturm der
Ungl ubigen am 24. August siegreich abschlugen.
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ebenfalls der Theotokos zu danken, besonders aber der k rzlich ge-
fallenen Br der zu gedenken, f r die bereits in der Sophienkirche ein
μνημόουνον gehalten ist. Es soll f r sie auch eine Akoluthia ge-
schrieben werden, die in gleicher Weise denen gelten soll, die beim
Kommen Timurs im Osten den M rtyrertod erlitten, und denen, die in
den acht Jahren der Hungersnot gestorben, und denen, die gegen
Musa in Thessalien, dem Peloponnes und sonstwo gefallen sind.1) Die
Rede blickt demnach auch zur ck auf Timurs Kommen um 1400 und
die Greuel unter Musa, der 1410 zur Regierung kam, Thessalonich und
Konstantinopel belagerte und 1413 durch Muhamet I besiegt und er-
schlagen ward. Mit diesen beiden Reden ber hrt sich auch genau der
von Jos. ενώπιον της 'Οδηγήτριας gehaltene Logos, von dem wir nur
die berschrift haben.

Deutlich ist das Datum des dritten Dialogs I 443 sqq. Er ist
gehalten, wie Joseph ganz genau in der Einleitung sagt: τ% ενδέκατη
τον Νοεμβρίου μηνός, κατά το έζακιαχιλιοοτον έννακοόιοβτον τριακοοτον
πρώτον έτος από κτώεως Κόαμου, άπύ δ^ Χριοτοϋ χιλιοότον τετρα-
κο(5ΐο6τον είκοβτύν τρίτον, Ίνδικτιωνος πρώτης.

In das Jahr 1425 als fir hesten Termin setze ich die Rede περί
της πιβτεως Ι 26. Joseph kommt in dem Gedanken, dafs Gott unaus-
gesetzt Wunder thue an den Orthodoxen, zu dem Ausspruch II 35:
ότι της όρ&οδόζων βασιλείας ΰμικρυν&είβης τοβοϋτον, &6τε μιας πόλεως
της βασιλίδος αρχειν. Das konnte er erst sagen, nachdem der durch
Johannes Pal ologos mit Murad II abgeschlossene Friede von 1425, von
einigen ganz unbedeutenden Besitzungen am Pontos abgesehen, das
rhom ische Reich auf Konstantinopel beschr nkte.2) Es ist daher un-
m glich, die Rede in das Jahr 1404 zu setzen, wie Eugenios aus der
Stelle II 35: δει δΐ κάκείνον μεμνή6&αι, ότι προ χρόνων διακοόίων
των εξ Ιταλίας κρατηόάντων της Κωνσταντίνου κτλ. sich verpflichtet
erachtet. Denn damals war eben der Sultan Bajesid gegen Timur er-
legen und die Rhom er hatten die besten Hoffnungen. Ich m chte aber
auch nicht viel ber 1425 heraufgehen, weil mir die Argumentierung
des Joseph den frischen Eindruck der erlebten unerh rten Beschr nkung
des Reichs vor Augen hat.

Nachdem wir nachgewiesen, dafs Joseph von 1417—1425 jedenfalls
in Konstantinopel gewirkt hat und zwar als ein Prediger, der sowohl
in den Privatangelegenheiten der Kaiser als in politischen und kirch-
lichen allgemeinen Dingen an erster Stelle die Kirche vertrat, gehen

1) Vielleicht ist statt λιμώ II 426 „Hungersnot" λοιμώ zu lesen. Festen
herrschten damals z. B. 1399 und 1410. Chron. breve (hinter Dukas ed. Bonn.) S. 517.

2) Dukas cap. 39, ed. Bonn. S. 196. Hammer a. a. 0. I 419.
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wir dazu ber die Zeit nach 1425 im Leben des Bryennios zu unter-
suchen. Hier wird sehr viel davon abh ngen, ob der von Syropolus in
seiner Geschichte des Florentiner Konzils h ufig genannte δίδαΰχαλος
Ίωοήφ mit unserm Joseph Bryennios identisch ist.

Syropulos erw hnt den δίδάοχαλος Ίωοήφ zuerst f r die Jahre
1416 und 1418, wo es sich darum handelt, die Unionsantr ge Kaiser
Manuels dem Papste Martin V zu berbringen. Joseph ist dabei
zweimal der Begleiter des Eud monojohannes und wird mit unverkenn-
barer Verehrung erw hnt.1) Er wird von neuem eingef hrt bei den
Beratungen der Griechen zur Absendung der Gesandtschaft nach Rom
im Jahre 1430. Damals regierte bereits Kaiser Johannes, der um jeden
Preis die Union haben wollte. Daran nahm Joseph Anstofs und wollte
die Beratungen nicht weiter mehr besuchen. Im Anschlufs daran be-
richtet Syropulos eine Privatunterhaltung mit Joseph, in der dieser
seine Ansicht deutlich ausspricht.2) Von nun an wird des Joseph nur
noch als eines Verstorbenen gedacht und zwar von den Mitgliedern
der Synode von Florenz. Als bei einer der Spezialkonferenzen in
Ferrara Markos Eugenikos einst nicht so gut gesprochen, wie die Ge-
nossen erwarteten, machten sie ihm Vorw rfe, wobei sie den Tod des
χύριος διδάόχαλοξ Ίωόήφ auch bedauerten und meinten, der w rde sich
gefreut haben, an dieser Stelle zu stehen, und seine Sache anders ge-
macht haben.3) Bei einer sp teren Gelegenheit sagt der Patriarch
Joseph, dafs er den χνρις διδάοχαλος Ίωβήφ einst gefragt, wie der
Kirchenvater Epiphanios zu der Trinit tsfrage stehe. Joseph habe seine
Unkenntnis in diesem Punkte bekannt.4)

Sonst kommt der διδάοχαλος Ίωόήφ nur noch in Verbindung mit
einer wunderlichen Sache vor, in die Kalogeras in dem oben genannten
Artikel Licht bringen wollte. Es heifst n mlich, Joseph habe oft ge-
sagt, er besitze ein Mittel, die Union leicht zu st nde zu bringen, sei

1) Sylvester Sguropulos, Vera Historia unionis non verae etc. ed. Eob.
Creyghton, 1660, τμήμα fi κεφ. η : στέλλονται γονν τα τοιαϋτα γράμματα προς
τον πάπαν μετά τον Βλαδνντέρον, τον γεγονότος νατερον μονάχου καϊ 7ω0ήφ μετωνο-
μαα&έντος, ος ην εκ τον Πελοποννήσου, την Λατινικην πεπαιδευμένος διάλεκτον καϊ
άκόλον&ος.

2) Ebenda τ μ. β κεφ. ις' und tf: ηκονοα αντον είρηκότος μοι, ότι εγώ αφ'
ονπερ ηκονβα, όσα εν τ% παλατιανή άκήκοα, καϊ έπϊ τούτοις έκπληκτικόν τι βοήαας,
καϊ την χείρα κατά το άτομα Τέμενος, Ιχτοτε Ι-γνων, $φην, ως ονβέν τι άγα&ον Ιν-
ταν&α γενήαεται. άντέΰτην γαρ, είπε, προς εκείνο το βονλημα κα&ώς ήδννάμην.
ως δη είδον προβαΐνον κα\ τελειονμενον, είπον προς έμαντόν, ως έπεϊ δ Ιωσήφ ον
παρέσται εκεί ονδε οψεται το βονλενόμενον, ποιηαάτωβαν ως βονλονται.

3) τμ. ε' κεφ. ς', S. 120.
4) τμ. α·' κεφ. t^, S. 273.
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aber nicht zu bewegen gewesen, dasselbe zu verraten, jedoch habe er
versprochen, es nach dein Tode schriftlich zu hinterlassen. Auf die
Sache beziehen sich der Kardinal Caesarini und noch zweimal der Kaiser
Johannes in ihren Reden an die griechische Geistlichkeit.1)

Danach wird man zu entscheiden haben, ob die beiden Josephe
identisch sind. Leo Allatius konnte dar ber noch nicht sprechen, denn
sein Werk De perp. cons. erschien fr her als das des Syropulos, in
seinen sp teren Schriften zitiert er aber den Bryennios nur nach dem
Inhalt der Schriften. Daher haben Cave, Du Pin und Fabricius die
Frage auch nicht aufgeworfen. Ebenso verf hrt Dositheos von Jeru-
salem.2) Eugenios identifiziert die beiden M nner, aber ohne auf die
Schwierigkeiten der Sache einzugehen. Kalogeras folgt ihm, ebenfalls
ohne weitere Begr ndung, denn in seinem neuaufgefundenen Briefe
spricht Joseph Bryennios durchaus nicht etwa von seinem Unionsmittel.

Ich bin nun auch f r die Identifikation. Es ist im allgemeinen
ja schon unwahrscheinlich, dafs es zu gleicher Zeit zwei διδάσκαλοι
Ίωόήφ soll gegeben haben, beide ber hmte Leute, beide dem Kaiser
nahestehend, beide M nche, beide Unionsfeinde, beide vor dem Konzil
gestorben. Doch erhebt sich zuerst der Einwurf, dafs sie nicht den
gleichen Namen getragen. Denn ich kann die erste Stelle bei Syro-
pulos auch nur auf den διδάσκαλος Ίωοήφ beziehen. Hier hat er aber
den Namen Bladynteros getragen. Indessen hebt sich die Schwierig-
keit, indem dadurch zugleich die seltsame Weise erkl rt wird, in der
Joseph Bryennios diesen seinen Zunamen Bryennios gebraucht. Er
schreibt n mlich in den Unterschriften seiner Briefe, namentlich der
ltesten τον εν μοναχοίς έλαχίβτον, bv ή φήμη έχ νέον Βρνεννιον 7ώ0ήφ

έγνώριύεν ΠΙ, 128, oder bv την έπίχληόιν ή φήμη Βρνέννιον οίδε
χαλειν III, 131, oder bv δια το γνώφίμον οι πολλοί Βρνέννιον γράφονβιν
III, 143, oder ον Βρνεννιοξ η έπίχληόις III, 145, oder S Βςνέννιος
το έπώννμον III, 162. Ich nehme nun an, dafs der Name Bryennios
dem Joseph im Gegensatz zu einem ndern altern Namen beigelegt
wurde, den er bei seinem Eintritt in das M nchtum aufgab. Das aber
war der Name Bladynteros. Hat er so den Namen bekommen, so ge-
h rte er nat rlich nicht zur bekannten Familie der Bryennier, wie
Eugenios und Kalogeras noch offen lassen.3)

Eine weitere Frage ist, ob die Angaben ber das Vaterland der

1) τμ. ε κ8φ. «T, S. 117; τμ,. η χ*φ ή, S. 229; τμ, & κ«φ. J', S. 259.
Eugenios irrt, wenn er an der vorletzten Stelle den Syropulos selbst redend denkt.

2) A. a. 0. S. 900. 902.
3) Du Gange kennt 7 Bryennii nach dem 12. Jahrhundert, die nicht auf den

Stamm des ber hmten Nikephoros IV zur ckgehen. Farn, yz S. 177.
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88 · I. Abteilung

beiden M nner sich vereinigen lassen. Der Joseph des Syropulos
stammte aus Laked mon. Leo Allatius hat nun zuerst aufgebracht,
dafs Joseph Bryennios aus Konstantinopel gewesen sei.1) Er st tzt sich
daf r auf die Stelle in der 2. Trinit tsrede ο τοίννν της γεννηβαμ,ένης με
ταύτης καϊ τρεψαμένης ή ακόλουθος τάξις κτλ. Ι, 21, indem er annimmt,
dafs hier von Konstantinopel als Mutter des Joseph die Rede sei.
Das ist aber ein offenbarer Irrtum, denn es ist hier von της των δρθο-
δόζων έκκληοιας ακολουθία die Rede I, 21. Eugenios, hierdurch be-
einflufst, f hrt andere Stellen dazu an, wo Joseph sagt, Konstantinopel
sei το ήμετέρον γένους Ιδαφος Π, 273, oder ημών μητέρα Π, 274.
Aber auch das beweist nichts, denn Joseph nennt in demselben Zu-
sammenhange Konstantinopel κοινή πατρίς και μήτηρ χαΐ τροφός των
δρ&οδό£ων χρΜτι,ανών II, 274. hnlich II, 23; Ι, 414; Π, 104. 105.
Es liegt daher aus den Schriften des Bryennios kein Beweis dagegen
vor, dafs er nicht aus Laked mon stammte.

Es spricht nun aber f r die Annahme der Identit t, dafs Bladyn-
teros Joseph und Joseph Bryennios beide διδάσκαλοι waren. Ersterer
f hrt den Titel bei Syropulos in fast allen Stellen. In den Werken
des letzteren findet sich der Titel auch h ufiger, z. B. I, 425: εΐ δε το
νομίζεο&αί με διδάόκαλον, oder III, 142 αμελεί μοι καϊ προς τον έπι-
τε&εντα της διδασκαλίας τούτον ζνγον αφορών. Er rechnet zu den
φωοτηρες της εκκλησίας, durch den der Geist Gottes spreche wie durch
die alten Kirchenlehrer I, 411.

Von beiden ist bezeugt, dafs sie des Lateinischen kundig waren,
von Bladynteros in der ersten der oben zitierten Stellen, von Bryennios
durch einen Anonymus, den Eugenios anf hrt.2) Aus den Schriften
l fst Joseph nicht genau erkennen, was er vom Lateinischen wufste. Er

1) De perp. cons. S. 866.
2) ΠΙ, δ* nach einer Handschrift, die fr her im Besitze des Metropoliten von

Tirnowa war: Ούτος ό των διδασκάλων διδάσκαλος σννεγρά'ψατο είς φιλοσοφίαν
καϊ &εολογ£αν οΐκο&εν βιβλία πολλά, πολλαχοϋ νυν ευρισκόμενα. Ήρμήνενσε df καΐ
από της Λατίνων σοφία? καΐ γλώττης εις την Έλληνικήν πολλά βιβλία. 'Ρητορικού?
de λόγους εν πασιν είδε GW αναρίθμητους σχεδόν καΐ διαφόρον Ιδέας' καΐ περί
Γραμματικής πολλά σννετά£ατο' πολλονς δϊ βοφωτάτονς εν π&ΰΐν Ιποιηαε μα&ητας
εν ϊκατέρα τ% γλώσσγι, &ν βραχείς καΐ ώδε καΐ εν Ιταλία ΰώξονται, οι δε πάντες
οχεδόν, οί (ΐεν προ της αλώσεως, οι δε επί τ% αλώαει της πατρίδος, οι δϊ μ,ετ'
αυτήν τεδντμ,αΰΐν. — Πολλά δΐ κα) υπέρ της πίστεως ήγωνίαατο' πολλά δε προ-
εΐπε καΐ οννεβονλενΰεν αντοΐς προ των δεινών. Καϊ ην διδάσκαλος της ιεράς των
χριστιανών Θεολογίας, διδάσκων εν τω Τρικλίνω τον Παλατιού, επί βασιλέως Μανονήλ,
καϊ της 2/υγκλήτον καΐ της εκκλησίας καΐ της πόλεως παρούσης καΐ άκροωμένης'
καϊ διδάσκαλος των επιστημών εκ βασιλέως κεχειροτονημ,ένος. Ich halte diesen
Bericht, der offenbar fvon einem Griechen des 15. Jahrhunderts stammt, f r stark

bertrieben, doch kann er nicht ganz aus der Luft gegriffen sein.
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f Ph. Meyer: Des Joseph Bryennios Schriften, Leben und Bildung 89

verbreitet sich ber das Wort substancia I, 98 und I, 448, hnlich
ber procedere, das wegen der Armut der lateinischen Sprache f r

προιέναι und έχπορενεβ&αι stehe I, 206. 462. Er kennt den Thomas
von Aquino genau; doch war dieser damals schon bersetzt.1)

Der Joseph des Syropulos ist Gesandter in Konstanz gewesen, nicht
in Rom, wie Syropulos irrig sagt.2) Auch Bryennios l fst das er-
kennen, wenn er weifs, dafs in Konstanz nach Nationen abgestimmt sei
I, 472. Er will auch die %&η und ε&η der Abendl nder kennen I, 474
und hat ein lobendes Urteil ber die παιδεντήρια (Universit ten) von
Italien, Gallien und Britannien I, 454.

Wenn aber der Bladynteros nach Aussage des Patriarchen Joseph die
Stellung des Epiphanios zur Trinit tslehre nicht gekannt hat, Bryennios
dagegen sie kennt, da er den Kirchenvater mehrfach zitiert I, 275. 376,
so schiebe ich den Widerspruch dem Patriarchen zu, der in theologicis
wohl nicht bedeutend war, wie er denn von dem Konzil auch nur welt-
lichen Nutzen erwartete.3)

Auch hatten beide M nner die gleiche Stellung zur Unionsfrage.
Beide wollten die Union, doch so, dafs das orthodoxe Dogma unverletzt
bliebe, I 425. 402. 469. 471: η tf£ πάντως έΰται,, άπαρατρέπτων μενόν-
των των ημετέρων δογμάτων. Kalogeras nimmt nun an, dafs die
Rede des Joseph von dem Unionsmittel eine mit Kaiser Manuel ver-
abredete Fiktion war, um einerseits die T rken zu schrecken, anderer-
seits die Hilfe der Lateiner zu gewinnen, wie denn auch sp ter Murad II

ber die Unionsreise der Griechen sehr ungehalten war.4) Wenn man
aber bedenkt, dafs keiner der Griechen von der Sache etwas wissen
will, als der Kaiser Johannes, und dieser log, wo es ihm Vorteil brachte,5)
so kann man auch annehmen, dafs die ganze Geschichte eine Erfindung
des Kaisers war, denn aus den Schriften des Joseph weist ganz und gar
nichts auf den Besitz des Geheimmittels, wie schon Eugenios gesehen.

Endlich f ge ich noch 2 Zitate aus Gennadios Scholarios an, der
nur einen όιδάβχαλος Ίωβήφ kennt. Er sagt in der Schrift περί της
τον άγ. πν. έχπορενβεως μερ. Ι cap. 10, wo er die neueren Zeugen f r
die Orthodoxie der Griechen anf hrt: Ίωβήφ φημι τον διδάβχαλον, τον
'Ρόδων Νεΐλον, το βχεϋος της έχλογής, τον οοφώτατον βαοιλέα τον

1) hnlich Gennadios Scholarios cd. Migne, Patrol. graeca B. 160 C. 698 A.
619 D. Dieser kannte sicher Latein.

2) Zhishman, a. a. 0. S. 6.
3) Syropulos τμ. γ κ£φ. α'; τμ, δ' κ£φ. £#'; τμ. .ζ κεφ. ιβ.
4) Syr. τμ. γ' κθφ. ιβ'.
5) Nach Syr. τμ. f κβφ. «ίΚ belog er z. B. die Griechen ber die bevor-

stehende Verlegung des Konzils von Ferrara nach Florenz.
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90 I. Abteilung

χριβτιανικώτατον Μανονήλ κτλ.1) und bei hnlicher Gelegenheit: Προβ-
τε&ε£(5&ω γαρ τω των πατερών εκείνων άρι&μω καΐ 6 θαυμάσιος ούτος
Ιωσήφ εν ταΐς ήμέραις ημών διαπρέφας καΐ βίω καΐ λόγω' και
πολλά μεν διδάζας κατά το συμβαίνον της μνήμης, πλείστα δΐ συγγε-
γραφως περί της του παναγίου πνεύματος έκπορεύσεως, τη κοινή
της εκκλησίας γνώμη Συμβαίνοντα' καλών διδασκάλων άριστος μα&η-
τής γεγονως καΐ δια τούτο τοις άλλοις εν διδασκάλου τάξει γεγεν-
νημένος.*)

D rfen wir demnach als erwiesen annehmen, dafs der Joseph dee
Syropulos identisch mit dem unsern ist, so haben wir dadurch nicht
allein eine Menge Einzelheiten aus seinem Leben gewonnen, sondern
wir k nnen nun auch die Zeit desselben nach 1425, bis wohin wir in
der Untersuchung gelangt waren, genauer bestimmen.

Also auch unter Kaiser Johannes stand Joseph anfangs noch in
Gunst. Erst 1430, als die Unionsverhandlungen seiner Ansicht nicht
mehr entsprachen, zog er sich aus der ffentlichkeit zur ck. Darauf
spielt auch der zweite Dialog an. Dort sagt n mlich der έρμηνεύς,
nachdem der πρέσβυς sein Bedauern ausgesprochen, dafs Joseph sich
aus der ffentlichkeit8) zur ckziehe: αιγών μίν ήδη τρίτον χρόνον^ αδι-
κεί τους 'Ρωμαίους κτλ. Ι, 424. Diese 3 Jahre rechne ich von 1430
an, so dafs der Dialog 1433 gehalten wurde. Auch stimmt zu dieser
sp ten Zeit die pessimistische Stimmung des Joseph, die wir unter
Kaiser Manuel nicht bei ihm finden.

Noch einige Jahre sp ter liegt die gewaltige dritte Rede εις την
σωτήρων σταύρωσιν^ die den Mi brauch tadelt, den die damaligen
πνευματικοί mit dem Bufssakrament trieben. Joseph wirft ihnen vor,
dafs sie Vergebung der S nden um Geld verkauften. Er sagt nun im
Pro mium, dafs er nur auf strengen Befehl des Kaisers und des Patri-
archen erscheine I, 244. Denn σιγή βιωναι το λοιπόν μοι του βίου
προήρημαι, κα&ά καϊ προ του πολύν -σεσίγηκα χρόνον Ι, 443. Zugleich
schildert er in den d stersten Farben die Lage des Reichs. Besonders
frappant ist aber die Stelle: έγω προ τεσσαράκοντα χρόνων όρωι/ τάς
ημετέρας πόλεις έρημω&είοας δεινώς καΐ τέλεον τάς χώρας άφανιό&είβας,
πυρικαύατους τάς εκκλησίας γενομένας κτλ. II, 270. Haben wir die
Rede recht angesetzt, so f hren uns die 40 Jahre in das letzte Zehnt
des 14. Jahrhunderts zur ck, und dann kann man dabei sehr passend

1) Opp. ed. Migne C. 681.
2) Bei Dositheos, Τόμ,ος της αγάπης, Einleitung S. 8. Nach Eugenios S. λδ'.
3) Der Gesandte war ein hoher Geistlicher, wie aus mehrerem hervorgeht

I, 424. Nun war 1433 gerade der Bischof von Koron, Christoph Garatoni, in Kon-
stantinopel anwesend. Zhishman, a. a. 0. S. 57.
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ί Ph. Meyer: Des Joseph Bryennios Schriften, Leben und Bildung 91

an die Belagerung der Stadt durch Bajesid von 1391—1396 denken.1)
Aber auch von allem ndern in der Rede abgesehen, w fste ich nicht,
von wo an man die 40 Jahre rechneu wollte, als von der ersten Be-
lagerung, denn alle sp teren w rden das Ende der 40 Jahre ber das
Konzil von Florenz hinaus verlegen. Dies hat Joseph aber nicht mehr
erlebt. So wird diese Rede etwa 1436 gehalten sein, doch auch nicht
vor diesem Jahre, denn der 9. Brief des Joseph an den kumenischen
Patriarchen, also nach Konstantinopel adressiert, setzt voraus, dafs diese
Stadt noch belagert war. Zugleich machten damals die nt roi an der Donau
Portschritte und drangen bis Macedonien und Thracien vor ΙΠ, 147. 148.
Diese Situation pafst nur auf die letzten Monate vor der Schlacht bei
Nikopolis, als die Kaiserlichen Widdin und Orsowa einnahmen. Die
Schlacht machte alle Hoflhungen zu nichte, befreite aber Konstantinopel.8)
Ich nehme danach an, dafs Joseph kurz vor 1400 nach der Stadt ge-
kommen und die genannten Verw stungen gesehen hat. Die 40 Jahre
darf man dann wohl als etwas rund betrachten. Damit sind wir in
die allerletzten Jahre Josephs schon gekommen. Denn als die Griechen
am 24. November 1437 nach Ferrara reisten, war Joseph wahrscheinlich
schon tot. Ob sein Tod in Konstantinopel erfolgte oder in Kreta,
werden wir unten sehen.

Haben wir hiermit die Lebenszeit Josephs nach 1425 ersch pft,
so haben wir auch schon ein sicheres Datum f r die Zeit vor 1417
erhalten. Joseph kam um 1396 nach Konstantinopel, doch, wie gesagt,
eher etwas sp ter, denn auch der 10. Brief, der auf die soeben erfolgte
Niederlage der Abendl nder bei Nikopolis hinweist: 6 γαρ εναγχος
όνγκροτηδείς εν τω Ύατρω πόλεμος ηλεγζεν ύμ&ν την άβ&ένειαν ΠΙ,
151 ist noch nicht in der Stadt, sondern εν τ& έρήμω geschrieben,
III, 146. Der 14. Brief aber ist bereits aus dem Geiste der Grofsstadt
geschrieben, wahrscheinlich w hrend Jer Abendlandreise des Kaisers
Manuel 1399—1403.3) Damals ist dem Joseph auch wahrscheinlich
bald das Amt des διδάβχαλος bertragen, denn als er die Trinit ts-
reden in dem πρόγραμμα bevorwortet, und das jedenfalls nach 1425,
kann er sagen, dafs ihm vor 30 Jahren jenes Amt bertragen. ber
seine ersten Zeiten in Konstantinopel berichtet Joseph interessant an
seinen Freund Johannes im 23. Briefe. Er lebte im Studitenkloster; /
k rperlich und geistig f hlte er sich sehr wohl. Er hielt Gottesdienste, /
predigte, schriftstellerte und verkehrte mit Philosophen, wie er sagt
III, 178.

1) Hammer, a. a. 0. I S.JL. J AJtCDlIllllV^A, «I. t*. \S. Λ. U. U&W,

2) Hammer, a. a. 0. I S. 238.
3) Dukas cap. 57. Byz. Zeitschr. l, 95.
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Von seinen Schriften l fst sich in dieser Zeit nur eine genau
datieren, die μελέτη περί της των Κυπρίων ίνώβεως, die den Unions-
antrag der Cyprier abweist. Als Datum giebt Joseph selbst das Jahr
6920, also 1412 an, und zwar den 17. M rz II, 21. Er erw hnt aber
auch die Thatsache, dafs er vor 7 Jahren, also 1405, als τοποτηρητής
des Patriarchen in Cypern gewesen und damals schon eine Unions-
synode abgehalten habe, Π, 21. 10. In diese Jahre f llt auch der
16. Brief, de* an den Metropoliten von Kiew, Photios, gerichtet ist.
Dieser kam wohl 1410 zur Regierung.1) Da der Brief eine Art von
Gl ckwunschschreiben ist, d rfen wir ihn etwa in dieselbe Zeit setzen.
In die Konstantinopler Zeit fallen der berschrift nach noch folgende
Schriften, deren genaue chronologische Bestimmung ich aufgebe. Es
sind die 3 Reden εις τον εύαγγελίόμόν, die περί της ένβάρκον οικονο-
μίας, περί της &είας ενεργείας, die 2. und 4. εις την αωτήριον 6ταν-
ρωοιν, die beiden περί της ονντελείας, εις τα &εοφάνεια, die beiden
περί της μελλοναης κρίσεως, die Abhandlung περί τον νοός, endlich
die 5. Rede εις την ότανρωοιν, von der wir nur die Unterschrift
kennen, ebenfalls die Briefe 11—13, 15, 17—22, 24—25. Doch kann
man bei einigen seiner Briefe zweifelhaft sein.

Vor dem Aufenthalt in Konstantinopel war Joseph l ngere Jahre
auf Kreta, wie wir namentlich aus den Schriften des 3. Bandes unserer
Ausgabe erfahren. Grundlegend ist hier der λόγος έ&τήριος. Es ist
die Abschiedsrede des Bryennios an seine Glaubensgenossen. Darnach
hat sein Aufenthalt in Kreta 20 Jahre gew hrt III, 36. Seine Haupt-
th tigkeit ist gewesen, seine Gemeinde durch Predigten zu unterweisen;
er hat aber auch Schriften verfafst, die die Kreter in H nden haben,
III, 48. 47. Der Anlafs zum Fortgang von seinen Glaubensgenossen,
mit denen ihn herzliche Liebe und Dankbarkeit verbindet (III, 36), war
ein Konflikt mit der Geistlichkeit. Auch hier hatte Joseph sich schon
gezwungen gesehen, den πνενματικοΐς, den Beichtv tern, den sp ter auch
in Konstantinopel ger gten Mifsbrauch ihrer Stellung vorzuwerfen. Auch
hier war die Vergebung der S nden um Geld feil.2) Vergr fsert wurde

1) Strahl, Gesch. der russ. Kirche 1830, S. 431.
2) Jos. hat das in Kreta Gesagte fast genau auch in Konstantinopel gesagt.

Ich kann daher hier 2 Zitate nachtragen, die auch f r sein Auftreten in Kon-
stantinopel beweisen. Die Gr fse des Unwesens schildert das Wort: Nvv dl· &νω
ποταμών, δ φαβι, χωρονοι πηγαί' ότι προκειμένης ανάγκης ονδεμιας, τον προ της
Εβδομάδος ταύτης πορνενβαντα καΐ τον έπιορκώχ? άλόντα προ χρόνου μικρού καΐ
τον π&ααν αλλην κακ/αν προ μηνός έργααάμενον, καΐ Ιτι τοις πά&εαι της ατιμίας
έγκαλινδονμενον, st παρέζηται μόνον άργνριον δοκονν ήμΐν ικανόν, αύ&ημερόν
κοινωνίας αντφ μεταδίδομεν Π, 205, und recht charakteristisch: ότι πολλάκις καϊ

πίριερχομένον μου rag ρ ν μας της πόλεως, προοαίται μνρίοι καΐ χήρα ι
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in Kreta aber die Sache dadurch, dafs die Pflichtvergessenen auch mit
Nonnen zusammenlebten, III, 40 sqq. Der kumenische Patriarch mit
seiner Synode hatte darum mit dem Bann die Schuldigen treffen m ssen,
III, 38. 42, man suchte aber in Kreta die Sache zu verheimlichen und
zu vertuschen, so dafs auch nicht einmal der Verkehr mit den Be-
straften abgebrochen war. Joseph aber stellte sie durch seine Reden
an den Pranger. Die Gebannten drohten daf r mit dem Abfall von der
Kirche, wenn ihnen der Verkehr mit den Nonnen nicht wieder erlaubt
w rde; einige machten die Drohung auch wahr, III, 43. Das alles
brachte dem Joseph viel Feindschaft ein, wie man ihn denn einen
[εροχατήγορος III, 39 nannte und in Konstantinopel verleumdete ΠΙ, 37.
Durch diesen Konflikt war die Stellung des Bryennios auf Kreta
schwierig geworden. Im λόγος έ&τήρίος spricht er nun die Absicht
aus, nach Konstantinopel zu gehen und dort seine Sache zu vertreten.
Er ist aber getrosten Mutes. Als wahrer M nch will er seine Tage
beschliefsen III, 37. Vielleicht, dafs die Kirchenbeh rde ihn abberufen;
wenigstens kann Joseph seinen Weggang von Kreta eine εξορία nennen.
Τούτων χάντων, n mlich alles Angenehmen in Konstantinopel, xal τ&ν
τοιούτων άγα&&ν ήζίωβέ με — ή εκ της Κρήτης εξορία ΠΙ, 179. Jeden-
falls kann Joseph nichts Strafw rdiges begangen haben, sonst w rde er
schwerlich so schnell bei Kaiser Manuel in Gunst gekommen sein.
Schwer aber mufs ihm der Abschied geworden sein, denn nach seinen
letzten, schon oben erw hnten 9 Briefen zu urteilen, besafs er einen
sch nen Freundeskreis auf der Insel. Dazu geh rte namentlich der
Alexios Apokaukos III, 172, ein Mann in wohlhabenden Verh ltnissen,
εν μέβοις χα&ήμ,ενος .τοίς επί τέχν% xal itai l xal οίχία III, 177, doch
fremd in Kreta und darum mannigfach angefochten. Auch der Johannes
ist hierher zu rechnen, 6 Σνριανός, εν αρχοννιν ευγενής.1) Auch mit
der venetianischen Beh rde hat Joseph gut gestanden, er bedankt sich
wenigstens bei ihr f r gerechte Behandlung III, 36. Was nun die
Zeit seines kretensischen Aufenthalts anlangt, so m ssen wir denselben
in die Jahre von etwa 1376—139G setzen, denn um die letzte Zeit
kam er ja nach Konstantinopel und 20 Jahre ist er in Kreta gewesen.

In den kretischen Aufenthalt fallen nun wohl die wenigen Schriften
des dritten Bandes; wenigstens fehlt bei ihnen in der berschrift der
Hinweis auf Konstantinopel. Es sind die beiden Reden auf die Geburt
der Maria, die auf die Kreuzigung Jesu, der Panegyrikus auf Ostern,

προς με μεγαλοφώνως ταντην άφήκαν την φωνήν βία rbv χριοτόν αντόν χαΐ δια
την ψνχήν σον, δός μοι δονκάτον, ίνα. #ώ<τα> καΐ κοινωνήσω, *πίϊ oi) δέλέΐ, με υ
πνευματικός κοινωνήβαι, et μη τι τούτω παρέχομαι Π, 253 sq.

1) Byz. Zeitschr. I, S. 93.
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alles nur Ausz ge oder Entw rfe, endlich die Rede auf die Verkl rung
des Herrn. An das Ende der Zeit fallen die 49 Kapitel III, 48. Es
sind Ausz ge aus seinen Predigten und Gespr chen, ausdr cklich zu-
sammengestellt, um den Kretern zu ihrer Erbauung ein schriftliches
Andenken zu hinterlassen III, 48. Sie enthalten indessen fast nichts,
das Joseph sp ter in seinen Konstantinopler Predigten nicht w rtlich
wieder aufgenommen. In jener Zeit sind auch die ersten 9 Briefe ge-
schrieben. ber die Datierung hat Treu1) das Gen gende bemerkt.
Inhaltlich aber interessiert, dafs in dem ersten Briefe Joseph sich bei
dem Melitenioten Theodoros f r geschehene Bef rderung bedankt, ότι
τον μηδίν $ντα πρbς την 6^ν άγχίνοιαν βνγκρινόμενον επί μέγα
έζηρες καϊ ίβτεργες άκρως. Vielleicht verdankte Joseph diesem Μέγας
Σακελλάρίος seine Stellung in Kreta. Der siebente Brief, an den Hegumenos
von Studion, Euthymios, ist darum bemerkenswert, weil Joseph hierin
bereits seine Absicht ausspricht, nach Konstantinopel zu kommen und
im Kloster Studion einzutreten. Doch ist Joseph bereits lange M nch,
wie er sich schon im ersten Brief unterzeichnet. Er geh rte demnach
fr her einem kretensischen Kloster an.

In Kreta ist nun auch der erste Dialog gehalten und zwar mit
dem M nch Maximus, den wir schon aus dem 10. Brief kennen. Der
Dialog palst aber nicht in die Zeit von 1376—1396, denn Joseph
mufs auf die Frage des Maximus πώς έχεις; antworten γήρει τήκομαι
Ι, 407. Er geh rt auch schon unter die φωβτήρες έχχληοίας und hat
einen grofsen Ruf als δίδάβχαλος Ι, 411. Der Inhalt der Schrift be-
wegt sich auch um die Frage nach dein Ausgang des heiligen Geistes,
die f r Joseph erst seit der Wiederaufnahme der. Unionsverhandlungen
1416 bedeutend wurde. berdies ist der Dialog am besten von allen
Schriften durchgearbeitet, jedenfalls wie keine der Schriften aus der
kretischen Zeit. Ich nehme daher an, dafs der Dialog am Ende der
Lebenszeit des Joseph gehalten ist, wo Joseph wahrscheinlich nach
Kreta zur ckkehrte. Auf diese R ckkehr l fst schliefsen, dafs Joseph
nach dem 18. Brief B cher an seinen Freund Alexios schickte, die dieser
aufbewahren sollte, bis jener k me III, 171. Noch bestimmter spricht
der von Kalogeras gefundene Brief die Absicht aus, nach Kreta heim-
zukehren. Das wird kurz nach 1436 gewesen sein. Die Gr nde f r
seine R ckkehr lagen in Verh ltnissen in Konstantinopel, namentlich
wohl in der unionsfreundlichen Stimmung des Hofes. Aus dieser
Stimmung schreibt er an Alexios im 24. Brief: ΰωματιχώς μεν καλώς

, ψνχι,χώς dl άβ&ενώ — ίν έοτιν το λυπούν, ή οτέρηβίς των αλλο&ι

1) Byz. Zeitschr. a. a. 0.
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xal των ένταν&α μοι φίλων xccl βον. Hier kann er allerdings nur auf
ein Wiedersehen im ewigen Leben hoffen III, 180.

Fassen wir nun den ganzen Ertrag unserer bisherigen Unter-
suchungen f r das Leben Josephs zusammen.

Bladynteros, als M nch Joseph genannt und durch den Namen
Bryennios ausgezeichnet, stammte aus Laked mon. Etwa 1376 trat er
in ein Kloster auf Kreta ein und wirkte hier 20 Jahre mit Erfolg als
Prediger und Lehrer. Um 1396 von dort verdr ngt, gelangte er noch
vor Ende des Jahrhunderts nach Konstantinopel. Er trat in das Stu-
ditenkloster ber und wurde, zum οιδάβχαλοξ ernannt, bald ein Ver-
trauter des Kaisers Manuel Pal ologos. Jetzt entfaltete er eine be-
deutende Th tigkeit in Kirche und Staat. Im Jahre 1405 war er der
Vertreter des Patriarchen auf einer Synode in Cypern, 1416 und 1418
ging er in Unionsangelegenheiten als Gesandter ins Abendland. Nach
dem Tode Manuels trat er allm hlich zur ck, bis er verstimmt ber
die unionsfreundliche Politik des Kaisers Johannes sich ganz vom
ffentlichen Leben zur ckzog. Am Ende seines Lebens, etwa 1436,

kehrte er wahrscheinlich nach Kreta zur ck. Vor der Synode in
Florenz starb er.

Π.
Gehen wir nun dazu ber, die Person, die Bildung und die schrift-

stellerische Weise des Joseph Bryennios zu schildern.
Ist, wie zu erwarten, nichts ber seine ufsere Erscheinung ber-

liefert, so d rfen wir aus dem, wie er sich das Ideal eines Mannes
seiner Art vorstellt, vielleicht auf ihn selbst schliefsen. Er verlangt
da ein ήφος ίλαρον εν ταΐς ύμιλίαις, βύννοιάν τ ε χαΐ βραδεΐαν φωνήν
μετά έμβλέμματος χαϊ κινήματος βτα&εροϋ, άνδρΐ μεγαλόφρονι, πρέ-
ποντος III, 69. Hat Joseph sich so gegeben, so ist es gewifs nicht
immer ohne berwindung geschehen, denn wir h ren, dafs er an
starkem Kopfweh zu leiden pflegte, III, 135. 178.

In seinem Charakter ist der Hauptzug eine mannhafte Wahrhaftig-
keit. Sein hartes Jahrhundert hat mehr solche M nner erzeugt. Ich
erinnere nur an Markos Eugenikos und Gennadios Scholarios. Seine
k hne Wahrheitsliebe tritt oft in seinen Reden hervor. Er predigt
nicht allein dem Volk, sondern auch den Grofsen, sei es, dafs sie dem
Staat oder der Kirche angeh ren. Er h lt den K nigen ihre Pflichten,
die Sorge f r ihr Volk und die N chstenliebe vor I, 95, Brief 12; er
wirft den Grofsen ihren Egoismus vor, der sie eigene Pal ste von drei
Stockwerken (τριώροφα) bauen, aber die Mauern der Vaterstadt ver-
fallen l fst II, 280. Er spart den Beichtv tern in Kreta und Konstan-
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tinopel nicht die Anklage, dafs sie die S nden f r Geld vergeben, und
nimmt gelassen daf r die Verbannung auf sich II, 244, III, 38. Er
scheut nicht den Zorn der Cyprier, deren Unionspl ne er mit ganzem
Nachdruck scheitern l fst II, l sqq. Seinem Freunde Demetrios Kydonis
wirft er heftig seinen Abfall vor (Brief 4), den Erzbischof von Heraklea
ermahnt er sehr deutlich und gewifs nicht ohne pers nlichen Bezug,
doch ja f r die Bildung und Erziehung seiner Kleriker zu sorgen
(Brief 15). Er deckt unnachsichtlich die allgemeinen Sch den des
Volkslebens auf, die kirchlichen Unsitten, die Faulheit der M nche III,
105 sqq., namentlich geht er mit dem Aberglauben scharf ins Gericht,
wobei wir sehr viele interessante Einzelheiten erfahren III, 120. Er
sagt von seinen Zeitgenossen im allgemeinen und das gewifs richtig,
sie philosophierten zu viel, darum seien sie arm an guten Werken I, 393.

Dieser Charakterzug h ngt zusammen mit seiner gl henden Vater-
landsliebe. Konstantinopel ist ihm die sch nste Stadt, die Stadt des
grofsen K nigs, Gottes, Neurom und Neujerusalem zugleich, die gr fste
von den 12 gr fsten St dten der Welt Π, 274. Er r hmt ihre ξενώνας,
τους παρ&ενωνας, τα φροντιστήρια, τάς αγίας μονάς, το των εκκλη-
σιών πλη&ος, τάς βαρείς, τάς πυργοβάρεις, τους μετεώρους των οίκων,
τους κήπους, τους παραδείσους, τάς κυπαρίσσους, τα αλσεα κτλ. Π, 275.
Sein rhom ischer Stolz halt die Griechen f r das weiseste Volk, w hrend
er allerdings die gr fste Kriegst chtigkeit den R mern und den Juden
die gr fste Fr mmigkeit lassen mufs Π, 27. 311. Daneben verbindet
ihn aber auch herzliche Liebe mit seinen Kretern. Der Insel scheint
doch eigentlich sein Heimatsgef hl zu gelten III, 37. 47.

Neben seiner Liebe zum Vaterlande, ja noch ber derselben steht
dem Joseph die Liebe zur orthodoxen Kirche. Er will lieber alles ver-
lieren als den Glauben I, 387, II, 16. Die jetzt im Kampfe gegen die
T rken sterben, sind M rtyrer II, 425, ja das Leiden des gesamten Volkes
ist ihm ει μη μαρτύριον, so doch μαρτυρίου εγγύς Ι, 478 sq. Darum
hat er einen grimmigen Hafs auf die T rken, die Erzfeinde des Glaubens
und des Volkes. Mohammed ist ihm wie allen seiner Zeit der Vorl ufer
des Antichrists.1) Er hat aber die sichere Hoffnung, dafs die Perser,
Scythen, Sarazenen, Ismaeliten und Araber, wie er archaisierend nach
der Weise seiner Zeit gern die Todfeinde bezeichnet, mit dem Anti-
christ und seinem Vorl ufer von Christus bald in den feurigen Pfuhl
geworfen werden, H, 104 und oft. Denn dafs die Ungl ubigen materielle

1) Erst sp ter ndert sich die Vorstellung vom Vorl ufer des Antichrists.
Vielleicht nicht ohne protestantischen Einflufs spricht der Patriarch Chrysanthos
von Jerusalem es 1714 aus, dafs der Papst der Antichrist oder sein Vorl ufer sei.
Παπαδόπονλος-Κεραμενς, Ανάλεκτα ISQOG. οταχ. Π, S. 318.
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Erfolge haben, darf niemand dar ber t uschen, dafs der Zorn Gottes
ber ihnen lagert; treiben sie doch die scheufslichsten Laster durch

άφρενομανίαις καΐ ξωοφ&ορίαις και πάβαις άκα&αροίαις κτλ.. Π, 106
und oft. Mit der Liebe zur Orthodoxie h ngt auch Josephs Abneigung
gegen die Lateiner und das Abendland berhaupt zusammen, auf die
wir mehrfach stofsen.

Seinem Volkscharakter und seiner Zeit aber entrichtet Joseph
seinen Tribut, wenn ein leiser Zug von Eitelkeit durch seine Reden
geht. Er weifs, dafs er viel weifs; es ist ihm daher fatal, f r unwissend
gehalten zu werden. Πλην ίνα μη <%ξω εξ άμα&ίας ΰιγαν — εγγύτερο
μοι πρόβιοι, καΐ ει' 6οι τις ενεοτι δνναμις λόγου, παβαν δεϋρο έπίδειζαι
sagt er zu seinem Gegner im dritten Dialog I, 458, hnlich I, 353.
Ως αν dl· και αυτοί μη δόζωμεν ηλίθιοι τίνες είναι η άλογίας εγγύς
kn pft er seine Rede an die vorhergegangene des Kaisers und des
Patriarchen an II, 273. In der Rede εις τα Θεοφάνια will er nicht
von der Taufe Christi reden, λέγω δε ονχ οβον περί τούτων δ ία την
του &εοϋ χάριν ειπείν δυνάμεθα' πέλαγος γαρ νοημάτων αφ έκάϋτου
τούτων ανοίγεται κτλ. Η, 349. Seine vielfachen Lobeserhebungen in-
dessen, die er den Adressaten seiner Briefe macht, braucht man nicht
etwa f r Schmeicheleien zu halten, sondern darf sie getrost auf das
Conto des damaligen Briefstils setzen.

Man kann die Ansichten Josephs als Theologen, als welcher er l
doch namentlich in Betracht kommt, nicht vollst ndig verstehen und
w rdigen, zieht man nicht auch seine brige Bildung in Betracht. Wie
bei jeder intellektualistisch · begr ndeten Theologie mufs ein enger Zu-
sammenhang mit den brigen Erkenntnissen obwalten. Bryennios ist
aufserdem der einzige, der bei der Mannigfaltigkeit seiner Schriften
uns einen so reichen Einblick in die Bildung eines sp teren byzan-
tinischen Theologen gestattet. Auch aus diesem Grunde ist es lohnend,
eine bersicht ber die gesamte Bildung unseres Helden zu geben.

Sieben μα&ήματα kennt Joseph, a[ τεχνικαΐ τρεις δυνάμει $, γραμ-
ματική ρητορική διαλεκτική, und die vier έπιοτήμαι^ αριθμητική γεω-
μετρία μου0ική καϊ άβτρονομία Π, 19ο.1) In einem ndern Zusammen-
hange l fst er die Philosophie den beiden Reihen folgen. Nach diesem
bekannten Schema betrachten wir die Bildung des Bryennios.

Grammatik ist ihm die εμπειρία των παρά ποιηταΐς τ ε και βυγγρα-
φεϋοΊν ως επί το πολύ λεγομένων II, 326. Das ist die Zusammen-
fassung von dem bei Sextus Empiricus das ιστορικόν Genannten in der
Grammatik. Dieser unterscheidet davon noch das τεχνικόν, das sich

1) Definitionen von τέχνη und επιστήμη II, 325.
P.yzant. Zeitschrift V I 7
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dem n hert, was bei uns Grammatik heifst.1) Joseph nimmt Beispiele
und Beweisgr nde aus allen Gebieten dieser τέχνη. Das a mufs ihm
f r die Siebenzahl dienen, denn es bedeutet βτέρηοιν, έπίταβιν, ομού,
xaxoV, ολίγον, α&ροιβιν καΐ πλεοναβμόν, nicht minder giebt es 7 Silben,
die eine Steigerung ausdr cken: a, νη, ξα, λα, δα, έρι, άρι Π, 193 sq.
Bei der Frage, ob die h ufige Formel der Schrift ίνα πληρωτή eine
Vorherbestimmung enthalte, was ihm ketzerisch erscheint, er rtert er
genau die Bedeutung von ίνα, und wenn er ebenda ber Judas 6 μέλλων
αυτόν παραδονναι reden mufs, hat ihm μέλλων siebenfachen Sinn2)
Π, 314 sqq.

ber die Handhabung des Hellenischen durch Joseph lasse ich
lieber den bew hrten Meister Eugenios sprechen: Kai ή μεν λέξις
εύφημος τα πολλά, καλή δ$ καΐ ή 6νν&ήκη, ει μη ότι προς την των
πολλών άκοήν αύτω διατι>πονμένη κατά το χαμαιπετες ενίοτε έζιδιω-
τίζεται. Πρέπονοα <Γ επί πα6ι και η των ενθυμημάτων οικονομία' ο
τε λόγος ουδέν τι τραχννόμενος ήρεμα λείος τε πρόειβι καΐ πρανς καΐ
οίον αντοοχέδιος ρέων τω άπεριέργω &έλει καλλννεό&αι· καΐ τη έμ-
φντω χάριτι πεποι&ως την εκ περιέργειας μόρφωόιν παραιτείται κτλ.8)
Mir scheint, als sei namentlich Chrysostomos sein Vorbild. Die Be-
strebungen der Humanisten liegen ihm absichtlich fern, hier wie auf
ndern Gebieten. Seine sonstigen Sprachkenntnisse haben wir in Bezug

auf das Lateinische schon ber hrt. Zuweilen kommt er auch auf das
Hebr ische; doch erhebt er sich nicht ber die bersetzung von
Namen, die ihm wahrscheinlich durch berlieferung gel ufig waren.
Ίωκείμ bedeutet ihm &εο$ ιατρός, "Αννα bersetzt er mit χάρις, Μαρία
mit κυρία, "Εδέμ mit παρ&ένος, Γαβριήλ mit &ν&ρωπος &εοϋ II, 155.
154. 230; III, 16. 17.

Hierher geh rt auch, wie weit Joseph die Geschichte und Geo-
graphie heranzieht. Gegen die Antike zeigt er wie berall Widerwillen.
Er steht nicht mehr so unbefangen, wie Basilios und Johannes von
Damaskos. Er nimmt nicht mehr von den Heiden das Brauchbare, wie
die Biene den Honig aus allen Blumen.4) Wohl zitiert er aus der

1) Sextus Empiricus adv. Mathemat. cap. 4, Genfer Ausg. v. 1621 S. 19.
In dieser Sache darf man gewifs eine ununterbrochene Kontinuit t annehmen,
daher ein Anziehen dieses Schriftstellers erlaubt ist. Auch Hatch nimmt die Defi-
nition des Sextus als eine normale an, Griechentum und Christentum 1892, S. 20 sqq.

2) hnlich gilt nach Doxopatris (wahrscheinlich in der zweiten H lfte des
11. Jahrhunderts) ein f nffacher Sinn von προήλθε, ein vierfacher von κοινός.
Walz, Rhetores Graeci II, 148. 12; 149. 11.

3) Einl. S. t sq.
4) Basilios, Ilgbg τονς νέονς, όπως α*> κτλ., ed. Garnier II, 175 sqq. Joh.

Damask. Einl. zur Πηγή γνώαεως, ed. Migne vol. 94.
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Mythologie einmal die Giganten II, 10G und stellt sie unbefangen neben
die Sodomiter, auch den Daidalos und Ikaros II; 143, die drei Parzen
II, 317; die Namen der griechischen G tter III, 76, letztere aber in
Verbindung mit der Zauberei. Er nennt auch den Homer und Hesiod
I, 452; II, 296; III, 142, er weifs auch, dafs Alexander die Ilias in
einer νακίν&ινος κιβωτός verschlossen III, 172. Einmal benutzt er
auch eine Erz hlung aus dem Dialog des Sokratikers Aschines, die er
aber dem Platon zuschreibt II, 295. Vorbilder f r das Volk und den
einzelnen sind ihm auch Perikles, Themistokles, Alkibiades, Epaminondas
und Lykurg II, 278, nicht weniger Sokrates und Antoninus der Kaiser
II, 75. Hippokrates, Galen und Aetios sind ihm die grofsen Arzte der
Alten II, 243. Gern aber mildert er das Auffallende eines heidnischen
Zitats mit Worten wie: Άλλα ταύτα μεν, ει καϊ άλη&η, ΰτομ,άτων ΰαπρών
(offenbar nach Eph. 4, 29) ε(01 ρήματα καϊ όδωδότων Ι, 34, hnlich
Ι, 78. Ohne eine grobe Apostrophe l fst er die alten Heiden eigentlich
nur in seinen Briefen und in Privatreden wie an den Kaiser auftreten.
Hier liegt ohne Frage ein Gegensatz zu M nnern wie Gemistos Pletnon
und Bessarion. Man vergleiche nur die beiden Leichenreden des ersteren
auf die F rstin Kleope und die Kaiserin Helena.1) Dem Bryennios
steht die kirchliche Bildung am h chsten, auch in der Geschichte.
Darum ist er von grofser Belesenheit in der Bibel. Wie dem Chry-
sostomos ist ihm das Alte wie das Neue Testament stets parat. Ebenso
kennt er die V ter seiner Kirche vorz glich, er zitiert von ihnen eine
gewaltige Reihe von Justin dem M rtyrer an. Die ersten sind bei ihm
nat rlich die drei kumenischen Lehrer, Chrysostomos, Gregor von
Nazianz und Basilios. Von den Abendl ndern nennt er auch gern den
Augustin, von den Scholastikern den Thomas. Dafs bei Benutzung der
Bibel manche apokryphe Dinge unterlaufen, kann nicht wundern. Sie
waren ihm durch die Tradition berliefert. So benutzt er z. B. die
apokryphen acta Joannis von Proclioros II, 78.

Die Geographie war nie bei den Rhom ern ein wohl angebautes
Feld.2) Das merkt man auch bei Joseph. Er benutzt einmal ein
Wort aus den Kommentarien des Marc Aurel, den er h ufig ausschreibt,
wie wir sehen werden, um die Kleinheit des Irdischen gegen das

1) Opp. ed. Migne, Patr. Gr. Band 160 C. 939 sqq. und 951 sqq. Abe.r
auch in seinen Briefen dr ckt sich Joseph niemals so heidnisch aus, wie z. B.
Bessarion in seinem Briefe an die S hne des Plethon ber ihren Vater: Πέπναμαί
τον V.OLVOV πατέρα τε xal κα&ηγεμόνα το γεώδες παν άπο&έμενον, ες ούρανον ν.α.1
τον ακραιφνή μεταΰτήσαι #ώροι>, τύν UVGTLXOV τοίς Όλνμπίοις ΰεοις ΰνγχορενοντα
"Ιακχον. Ed. Migne C. 696.

2) Krumbacher, Gesch. der Byz. Litter. 8. 155.
7*
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Weltall auszudr cken I, 34l), nur dafs er es weiter ausf hrt. Die gr fsten
St dte der Welt sind ihm Νι,νενί, Βαβνλών, Σονόα, Έκβάτανα^ fExa-
τόμπυλος, Αΐγνπτος, Κτηΰίφών, Έ8εβα, Χαλκηδών, 'Λντίόχεία^ 'Ρώμη
καΐ Κωνσταντινούπολις, der h chste Berg ist der Kaukasus, die gr fste
Insel Ταπροβάνη (Ceylon?), der gr fste Plufs der Ganges II, 274. Die
V lker der Erde nennt er gern mit archaisierenden Namen, wie wir
schon oben sahen Π, 453. 451; II, 406.

Geh rt endlich zu der Grammatik bei den Byzantinern auch die
Kunst der Exegese, so kommt diese bei Joseph nur in Bezug auf die
Bibel in Betracht. Eine genaue zusammenh ngende Exegese haben wir
von ihm nur ber die Stellen Ev. Joh. 19, 25—37 und Matth. 25,
31 sqq.; II, 78 sqq. und II, 364 sqq. Er benutzt bei der ersteren
genau die 84. Homilie des Chrysostomos, die den gleichen Text be-
handelt.2) Doch sind seine Ausf hrungen und Erweiterungen durchaus
selbst ndig. Man mufs es ihm auch hoch anrechnen, dafs er, wie es
Chrysostomos an dieser Stelle ausspricht, noch wagt zu betonen, wie
Jesus seinen Erl serberuf der Verehrung zur Theotokos berordnete.
Als diese den Herrn αχαίρως einst ήνώχλει (Joh. 2, 4, Marc. 3, 33,
Luk. 2, 48), sei ihr der Herr entgegengetreten und habe ihr nicht ge-
horcht. Daraus zieht Joseph den Schlufs: όταν μεν γαρ (die ϋνγγενεΐς)
εις δεοΰέβειαν ημΐν έμπόδιον γίνωνται, τηνικαντα χρη μαχρννεό&αι
cot αυτών xal μη τοις &ελήμαΰιν αυτών ίζνπηρετεΐν Η, 80. Sonst
kommt h ufig die Exegese der Schrift an gr fseren Komplexen von
Schriftstellen zur Anwendung, namentlich in den Trinit tsreden, z. B.
wo Joseph nachweisen will, dafs die Formel εκ πατρός δι9 vtov nicht
die της νποότάβεως έζοδον sondern την προς ημάς χορηγίαν bedeute
Ι, 154, auch Ι, 274 und sonst.

Die zweite der τέχναι, die nach den Alten die Bildung ausmachen,
ist die Rhetorik. 'Ρητορική έβτΐ δύναμις τεχνικον λόγον πι&ανον,
εν πράγμαβι πολιτικοΐς, τέλος Ιχοντα το καλώς ειπείν κατά το ένδε-
χόμενον II 326. Mit dieser Definition wandelt Joseph wie allgemein
in den Spuren der Aristotelesa), dem Wortlaut nach ber hrt er sich
am meisten mit seinem Zeitgenossen Matth os Kamariotes.4) Die zum
hergebrachten Betrieb der Rhetorik geh renden Formen, wie die 14 προ-
γνμνάαματα des Aphthonios, zitiert er auch in derselben Ordnung wie
dieser und seine Scholiasten5), z. B. der oben genannte Matth os. Er

1) Marci Antonini Comm. ed. Stich, lib. VI cap. 36.
2) Ed. Fronte Ducaeus Expl. in Nov. Test. H, S. 543 sqq.
3) Rhetorik, Ed. Acad. Reg. Bor. II, S. 1355.
4) Walz, Rhet. graec. VI, S. 601.
5) Ebenda I, S. 59 und 121.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/5/15 1:08 AM



Ph. Meyer: Des Joseph Bryennios Schriften, Leben und Bildung 101

macht aber auch schulgein fsen Gebrauch von einigen derselben. So
hat er eine έ'κφραΰις geschrieben ber die Insel Naxos III 173, ein
gutes Beispiel der ή&οποϊί'α ist die Rede der Theotokos an Christus am
Kreuz II 75, in demselben Genre gehalten wie die Ethopoiien des
Nikephoros Basilakis, der unter Alexios Kornnenos lebte und bereits
biblische Stoffe f r die Progyinnasinata benutzte. Dieser schreibt z. B.
dar ber: Τένας αν εΐ'ποι λόγους ή &εοτύκος, οτε μετέβαλεν δ Χριβτος
το ϋ5ωρ εις οΐνον εις τον γάμον nach Εν. Joh. 2, l sqq.1) Interessant
ist es, dafs Joseph bei dem εγκώμιον einen Unterschied statuiert zwi-
schen den Anweisungen der geistlichen und weltlichen Beredsamkeit.
Sind der Teile dieser Gattung vier in der Behandlung des Helden, nach
dem γένος, der ανατροφή, den πράξεις, worauf die ονγχριοις folgt2),
so f hrt auch Joseph diese Einteilung nach ihren untern Ordnungen
an Π 344, verwirft sie aber, weil Gott dadurch der Ruhm genommen
und Menschenlob getrieben werde, vielmehr sei die πόλις των αγίων
das obere Jerusalem, das γένος πνευματικόν sei bei allen das gleiche,
n mlich aus Gott, und ebenso sei die ανατροφή und αναγωγή aller
nicht von Menschen, sondern von Gott. Demnach will Joseph zu Ehren
des T ufers, um den es sich gerade handelt, εκ τ ε των ίργων xal των
χαραμάτων αύτοϋ xal θαυμάτων das Enkomion sch pfen.

Aus der Rhetorik selbst nennt Bryennios die 17 ατάβεις, wie auch
die 7 Ideen der Rhetorik II 194, wie denn auch verschiedene Arten
der Rede sich bei ihm finden, der λόγος Συμβουλευτικός Ι 469, die
δημηγορία II 2733), der πανηγυρικός III 21 u. a. Auch werden mehr-
fach die blichen Teile der Rede genannt. Joseph entschuldigt sich,
wenn er wegen der K rze der Zeit δίχα διττών προοιμίων xal μακρών
διηγήβεων xal γενναίων αγώνων xal βτεψρών αντιδέαεων xal δεινών
επιλόγων reden m sse II 4054), er formuliert den bergang von den
διηγήσεις zu den αγώνες mit den Worten: \4λλά των μίν διηγήβεων
αλις, δει δε λοιπόν — καΐ επί τους αγώνας έλ&εϊν II 171. Joseph
folgt auch meistens diesem Schema in seinen Reden, denn nichts an-
deres will es auch sagen, wenn der Zweck jeder Rede mit der Regel
dargestellt wird, die bereits Zigabenos auf Gregor von Nazianz zur ck-
f hrt: του μεν το οικεΐον καταΰκ^υάζοντος, του δε το άλλότριον άνα-

1) Ebenda I, S. 499.
2) Ebenda I, S. 87 und den Scholiaston II, S. 617.
3) Die δημηγορία erkl rt Hermogenes tils eine Rede, die έπι,τίμ,ηΰΐν %%n ncci

παςαμνδίαν. Walz ΙΠ, S. 443.
4) ber die Einteilung der Rede vgl den Scholiasten zu Aphthonios, Walz

II, S. 2, den Doxopatris, ebenda il, S. 77, den Georglos Gemistos Plethoa, ebenda
VI, S. 551.
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τρέχοντος, Ι 218. *) Besondern Wert legt Joseph auf das Pro mion.2)
Wenn er ohne ein solches die Rede anf ngt, entschuldigt er sich, I 135.
Dafs der Inhalt desselben mit dem Inhalt der Rede meistens gar nicht
zusammenh ngt, wenigstens nach unserm Gef hl, hat er von der ber-
lieferung. Auch Chrysostomos handelt h ufig nicht anders. Der Inhalt
der Pro mia ist sehr verschieden, wie man ja in der Rhetorik mehrere
Klassen unterschied. Er ber hrt pers nliche Dinge, wenn er ausf hrt,
dafs er aus der Einsamkeit komme, I 58; er verteidigt sich gegen den
Vorwurf, dafs seine Beweise den V tern entnommen seien, I 154. 237,
oder erwartet Wohlwollen von seinen H rern I 175, auch dafs sie recht
aufmerksam, I 215. Eine andere Art benutzt er, wenn er von dem
Unterschied der Enkomien in der geistlichen und weltlichen Beredsam-
keit handelt I 344, oder von dem Zweck jeder Rede I 218, und ber
die απαγωγή είς άτοπον^ die er grade anwenden will I 351. Ein an-
deres Mal geht er vom Fr hling aus in Anlehnung an Epiktet3), er
vergleicht das Leben mit einem Wettlauf II 208. Zusammenh ngend
mit dem Stoff der Rede handelt er im Pro mion von Gott in den beiden
ersten Trinit tsreden, ber die ε'νωβις im λόγοξ ΰνμ,βονλεντίχός, ein
Gebet ist die Einleitung zur Rede am Tage des ευαγγελισμός II 217,
ob es Gottes unw rdig sei, Mensch zu werden, fragt er vor der Rede
περί tilg ένόάρχον οικονομίας. Die Dispositionen der Rede schickt er
voran II 117. 112. 162. H chst befremdend ist die 5 Seiten lange
Einleitung ber die Seelenverm gen, wo er nur darauf hinaus will,
dafs der νους bef higt, in die Vergangenheit zu versetzen, hier in die
Zeit der Kreuzigung Christi, von der er reden will H 66.

Von der lteren Beredsamkeit ist es auch bernommen, dafs der
Epilog bei Joseph eine besondere Ausgestaltung bekommen hat. Die
weltliche Rhetorik betrachtet den Schlufs meistens als eine Zusammen-
fassung des Gesagten zur kr ftigeren Einpr gung der Rede. Επίλογος
δε έατι των χαιρίων πραγμάτων άναχεφαλαίωοίς.*) Schon fr h, jeden-
falls schon Chrysostomos liefs mit dem Epilog die Rede in einen be-
sondern kleinen ethischen Traktat auslaufen, auch wenn sein Inhalt
mit dem der Rede nicht in Verbindung stand. Der besondere Inhalt
der Reden, zumal dogmatischen und polemischen Charakters, legte dies
Verfahren nahe. Chrysostomos schliefst z. B. die 4.—12. Rede εις τους
ανδριάντας jedesmal mit einer selbst ndigen Par nese. Gerade so, wie
wir bei Joseph finden werden, kettet er den selbst ndigen ethischen

1) Euthymios Zigabenos, Einl. in seine Panoplia ed. Migne, Band 130 C. 24.
2) Hermogenes bei Walz ΠΙ, S. 65 sqq.
3) Schlafs der 16. Eede nach Arrian.
4) Walz IV, S. 13; ΠΙ, S. 360. Nach Plethon VI, S. 559. 582.
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Epilog an die Rede in dem 4. λόγος περί ακατάληπτου: Άλλα τούτο
εις ετεραν διάλεξιν νπερ&έμενοι —, επί την 6ννή&η τρέψωμεν τον
λόγον πάλιν παραίνεβιν und so oft.1) Auch bei Johannes von Da-
maskos findet sich der selbst ndige ethische Schlufs und mit dem auch
bei Joseph so h ufigen berg nge: Ουκ αρκεί το άκονειν πιοτον μόνον,
αλλ' έργω την πίβτιν ημών επιδεινωμένα.2) Doch haben die Alten
meistens oder wenigstens h ufig auf gleichen Inhalt bei Epilog und
Rede gehalten, so wird dies bei Joseph Ausnahme. Man kann daher
bei seinen Reden eigentlich von zwei Teilen sprechen, einem l ngeren
dogmatischen und einem kurzen ethischen. Der ethische macht durch-
schnittlich ein Viertel jeder Rede aus. Darum hat dieser Teil auch
stets ein besonders angegebenes Thema. Solche sind: W^s der Mensch
ist und das Gute I 54, N chstenliebe I 7f>. 95. 131. 191, die S nde
und deren Heilung I 167 und 367, die Gebote Gottes I 148, das
Wohnen des Geistes in uns I 20(J, Almosen I 250, Glaube, Hoffinmg,
Liebe I 309, die Bufse I 347, nicht Erkennen, sondern Werke I 391,
Fruchtbringen Π 157, Bereitsein auf die βνντέλεια II 202. 220.
Der bergang zum ethischen Teil findet sich meistens mit den bei
Chrysostomos und Johannes nachgewiesenen Formeln, I 148. 191. 75.
110. 269. 309 und oft der erste, der vom n tigen Zusammenhang der
Werke mit dem Glauben handelt, der andere: καιρός δϊ καΐ επί xty
6ννή&η παραινεβιν νμας άγαγειν Ι 328, II 202. 220, zumal wenn er
sieht, dafs die H rer schlafen (ναρκαν) Ι 16, oder er schon 2 Stunden
gepredigt hat II 156. Gar kein bergang I 54. 130. Einige Male
h ngt das Ethische auch mit dem Dogmatischen zusammen. Nachdem
Joseph z. B. ber den Geist Gottes gepredigt, handelt er im Epilog
von der Einwohnung des Geistes I 209, hnlich II 157, I 288. In den
Gelegenheitsreden findet sich kein Schlufs in der eben ausgef hrten
Weise. Hier folgt er der weltlichen Rhetorik. Es sind ja auch nicht
Predigten.

Joseph hat seine Reden stets sorgf ltig disponiert. Hierin ber-
trifft er den Chrysostomos. Es wird auch eine Disposition zuweilen
mehreren Predigten zu Grunde gelegt. Es handeln die zweite und dritte
Trinit tsrede περί της των &είων προβώπων μεΰότητος καΐ ακράτητος,
Ι 15. 21. 38. Die vierte Rede stellt die Disposition f r die folgenden
bis zur siebenten an die Spitze. Joseph will reden πρώτον μίν ονν
τίνες αϊ της παρεκτροπής αίτίαι —, έπειτα δε καΐ ει όρ&όδοζος αντη
ημετέρα περί τον πνεύματος δόξα, Ι 60. hnlich auch I 219. 239·, II
212. 345.

1) Ed. Fronto Ducaous I, S. 33*J.
2) Ed. Migne B. 96 B. 565 in der Kedc Εις την ζηςαν&εΐΰαν cv*i]v.
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ber einen Bibeltext handeln die Predigten sehr selten, es sind
nur der λόγος Α εις την βταύρωΰιν und der λόγος Α' περί της μελ-
λούσης κρίοεως II 361, wie wir schon oben bemerkten. Der noch bei
dem Damascener konstatierbare Unterschied zwischen religi ser Rede
und theologischer Bede ist geschwunden. Das geschah in dem Mafse,
wie Theologie und Religion sich zu decken begann. Daher treten auch
bei Joseph in seinen Reden berall die entsetzlich langen Zitate aus
den V tern auf, die bei Johannes noch auf die' theologischen Reden
beschr nkt sind. Doch ist bei Joseph zu loben, dafs auch ein reich-
licher Gebrauch der Schrift stattfindet. Die langen V terzitate lassen
auch darauf schliefsen, dafs er seine Reden vor der Herausgabe be-
sonders bearbeitet hat. Und wenn er in dem πρόγραμμα zu den Tri-
nit tsreden sagt, er habe in ihnen aufgezeichnet, a η μνήμη παρα-
κατεΐχε, so kann sich dies unm glich auf die Zitate beziehen.

Hier ist auch der Ort, ber die Dialoge in formeller Hinsicht zu
reden, denn auch sie geh ren zur Rhetorik. Von den Dialogen spielen
zwei in Konstantinopel, einer in Kreta, alle haben zum Thema den
Ausgang des heiligen Geistes. Joseph vertritt nat rlich immer die
Orthodoxie und ist seinen Gegnern darin immer berlegen. Stets hat
er einen Hauptgegner. Doch umgeben Nebenfiguren die streitenden
Helden, im zweiten und dritten Dialog auch Gruppen, die πολιται.
Diese bilden gleichsam den Chor und geben die Stimmung an, den die
Wechselrede gemacht hat, sie verlangen Fortsetzung oder«bekr ftigen
das Gesagte. Namentlich ist der erste Dialog vorz glich durchgearbeitet.
Sein Anfang besteht aus einer langen Reihe von Fragen und Antworten,
in denen der Lateiner Maximus mit absichtlich mifsverstehenden, teils
groben, teils eulenspiegelhaften Phrasen abgespeist wird, die damals
ohne Frage sehr geistreich waren. Ich f hre den Anfang an: M. Xai-
ροις. I. El'frel M. Πώς £χ«*£; Ι. Γήρει τήκομαι. Μ. Ψνχιχ&ς πνν-
δάνομαι. L 'Ορέγομαι, λογίζομαι, βούλομαι, ζήτω, βκέπτομαι, κρίνω,
προαιρούμαι, δρμώ καΐ χρώμαι. Μ. Τι νυν ποιείς λέγω; Ι. ΕΡπερ <5ν
ταύτα λέγεις, έγω 6ιγώ. Μ. Αντί τον ερωτώ τω λέγω έχρηοάμην.
Ι. Βλέπω, ακούω, λαλώ, οράς. Μ. Τί δε έποίεις; Ι. "Αλλοτε αλλά κτλ.
Ι 407. In dieser Weise geht es noch iy2 Seiten fort. Etwas erinnert
mich diese Art an Lucians Dialog Βίων πραοις, wo Zeus und Hermes
die Philosophen meistbietend verauktionieren und diese die K ufer mit
seltsamen Antworten berraschen.1) Die Gespr che des Joseph sind
bei aller theologischen Gelehrsamkeit doch popul r gehalten. Hier
wendet er auch den Witz an. Er vergleicht z. B. die im Menschen

1) Luc. opp. ed. Schmidius, Mitau 1778, II S. 269 sqq.
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verborgenen Gedanken mit Kirschen in K rben. Ziehe man eine her-
aus, so k men gleich zwei und mit den zwei deren vier, und so k men
sie alle zum Vorschein, I 429. Oder wenn er die Lateiner, die den
Zusatz filioque zum Symbol gemacht, ihrerseits den Orthodoxen aber
vorwerfen, den Zusatz ίκ μόνον τον πατρός hinzuzuf gen, mit dem be-
tr gerischen Gl ubiger vergleicht, der auf dem Scheine seines Schuld-
ners das /' (10) durch Hinzuf gung eines o in Pf (100) verwandelt,
die Rom er aber dem Schuldner gleichsetzt, der auch nicht zu den
Dummen geh rte (f\v γαρ ως εοίχε xal αυτός των μη πάντ% απλών)
und darum aus dem Pf (100) auf gleiche Weise ein B' (2) machte,
worauf sich dann beide vergleichen, I 433.

Hier auch ein Wort ber die Briefe. Die uns bekannten zerfallen
in 16 l ngere, die offenbar den (III 170) erw hnten έπι,ΰτολίμαΐος χα-
ραχτήρ tragen, und 10 kurze mit dem πιττακικός χαραχτήρ. Zu diesen
geh rt auch die έχφραβίς ber Naxos, die an den Georgios gerichtet
ist, also zu den Briefen gerechnet werden mufs. Die l ngeren sind
durch den sachlichen Inhalt weniger leicht gehalten. Joseph wieder-
holt sich auch h ufiger, z. B. in der wiederkehrenden Formel, dafs er
den Empf nger sich geistig Vor die Augen male, III 127. 132. 157.
159. 161. Dafs er selbst Wert auf guten Stil legt, ergiebt sich aus
seinem dem Niketas ΠΙ 129 und dem Maximus HI 148 darum ge-
spendeten Lobe und der Entschuldigung dem Manuel Holobolos gegen-

ber, es in der Sch nheit des Stils nicht weit gebracht zu haben,
III 161. Dafs er aber auch eine lebhafte Vorstellung von dem Geist
der Briefstellerei besafs, zeigt der letzte, sehr interessante Brief an
Johannes.1) Er w rde schon h ufiger dein Freunde geschrieben haben,
beginnt Joseph, wenn er nicht annehmen m fste, dafs Johannes die
Briefe gleich der Vernichtung preisgebe. Da sei es Schade um die
M he, die ein Brief mache. Die Alten h tten darin anders gedacht.
Der Absender h tte zuvor seinen Brief kopiert und der Empf nger
hernach und von diesem wieder andere. Man habe auch die Briefe in
Gesellschaften und auf dem Markte vorgelesen, und davon habe der
Schreiber den Ruhm eines Rhetors gehabt und der Empf nger den,
einen gelehrten Freund zu besitzen. Rhetorik und Bildung seien dabei
auch gef rdert. Es habe zum Briefschreiben angespornt, zu wissen,
dafs der Brief in den Kopien bis in Ewigkeit erhalten bleiben w rde.
So h tten es auch Libanios, Synesios und Isidor von Pelusium gemacht.
Man mufs bei diesem Briefe die Frage aufwerfen, ob aus diesem Briefe

1) In diesem Briefe findet sich auch eine pal ographisch wichtige umst nd-
liche Beschreibung dessen, was zur Herstellung eines Briefes diente, III 181.
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nicht der Geist der italienischen Humanisten redet. Nimmt man n m-
lich hinzu, wie Joseph in humanistischer Weise seine Liebe zu den
B chern erw hnt III 171, wie er die philosophische Einsamkeit preist
III 179, wie er den Aristoteles verurteilt, wie er eine Naturschilderung
in der schon erw hnten εχφραοι,ς selbst geliefert, wie f r ihn auch der
Nachruhm nach diesem Briefe und einigen ndern Stellen Wert hat, und
vergleichen wir damit die Lebensansicht des Petrarca, wie sie uns
von Voigt1) so beredt geschildert ist, so k nnte man hier eine R ck-
wirkung des abendl ndischen Humanismus erkennen wollen. Man mnfs
hinzunehmen, dafs Joseph bei seinem Besuche in Konstanz mit hervor-
ragenden Humanisten zusammengetroffen ist, mit Poggio Bracciolini,
Bartolommeo da Montepulciano und Agapito Cenci, die als p pstliche
Sekret re am Konzile teilnahmen.2) Doch bin ich daf r, die bei Joseph
genannten Z ge aus der byzantinischen Bildung allein zu erkl ren.
Die Epistolographie hat in Byzanz niemals geruht, hier hat die Antike
ihren Einflufs bewahrt.8) Gerade Libanios wird von den rhetorischen
Lehrb chern des Mittelalters und zwar bei den Anweisungen zum Brief-
schreiben h ufiger erw hnt4), auch Zeitgenossen des Joseph erw hnen
ihn, wie Gennadios Scholarios und Konstantinos Laskaris.5) Und schon
eine oberfl chliche Durchsicht seiner Briefe zeigt, wie Libanios z. B.
im Freundeskreise die Briefe anderer vortrug.6) Naturschilderungen
waren auch bei den Byzantinern beliebt.7) Die Bek mpfung des Ari-
stoteles aber hatte bei Joseph kirchliche Gr nde.8) Auch alles andere
erkl rt sich aus direkter Beeinflussung durch die Alten. Man mufs auch
hinzunehmen, welchen Widerwillen Joseph gegen alles Abendl ndische
hatte. Er war in der That ein byzantinischer Humanist, dem aber die
Kirche und die Theologie ber alles ging.

Neben die Rhetorik stellte Joseph als dritte τέχνη die Dialektik.

1) Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums (1893) I, S. 106 und
Π, S. 418.

2) Ebenda I, S. 235 sqq.
3) Krumbacher, a. a. 0. S. 186.
4) Walz, a. a. Ο. ΙΠ, S. 569.
5) Migne, Patr. Gr. Band 160, C. 755 D. 960.
6) Libanii epistolae, ed. Wolf: '&s—ενρον rag ώρα? έπαι,νονμένας καΐ των

δίά πόντων των γεγραμμένων τεταμενην τήν4 ωραν, άφείς α, λέγειν Ι-μελλον, έκοί-
νωβα τοις ετκίροίς την έπκιτολήν, Brief 128, S. 67. Vgl. auch Br. 59, S. 24 und
Br. 64, S 33.

7) Krumbacher, a. a. 0. S. 211.
8) Das Wort Τις δε μεςίς πιβτώ μετ9 άπατου; η τφ Άςιατοτέλει μετά των της

Χςιβτον έκκληοίας δογμάτων; Ι 84 ist gegen die abendl ndische Scholastik ge-
richtet.
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Sie ist ihm δύναμις τεχνική, συλλογιστ^ας άνάγκαις την άλή&ειαν καΐ
το ψευδός άποδεικνύουσα II 326, d. h. angewandte Logik, wie z. B.
auch das Handbuch der Dialektik des Georg von Trapezunt zeigt.
Daher stelle ich hier auch zusammen, was aus der Logik interessiert.
Seine Schulung in diesen F chern verr t Bryennios berall. H ufig
begegnen uns die Kategorien προς τι, το τί έότιν Ι 67. 306. 308. 362,
oder das Verh ltnis der γένη προς τα είδη, der κοινά προς τα ί'δια
Ι 449, der Grundsatz des Widerspruchs I 457, die vier τρόποι des
dialektischen Verfahrens, der οριστικός, der διαιρετικός, der αναλυτικός
und der αποδεικτικός I 4. Er kennt die 14 τρόποι συλλογισμών
Ι 194 und verwendet die verschiedenen Schlufsfiguren mit grofser Ge-
wandtheit, allerdings an einer Stelle, wo wir sie kaum erwarteten, am
Schlufs einer Rede wie der συμβουλευτικός λόγος. Diese Rede endigt
mit 3 Reihen von Schl ssen mit Erkl rung in dieser Art:

Το Α, τον B, A.
Το i£ B, ου καθό B, άλλα xa&b Ψ, του Γ εστίν.
Το αρά Α, ου κα&ο Α, αλλά χα&ο &, του Γ εστίν.

Dabei bedeutet Α τον πατέρα, Β τον υιόν, Γ το πνεύμα αγιον, τον
προβολέα, Ψ τον λόγον, Χ το πρόβλημα, Ι 489 sqq.

Wir schliefsen auch eine kurze bersicht der Wissenschaften an,
soweit sie bei Bryennios Erw hnung finden. L fst er von den vier
oben genannten die Musik und Arithmetik ziemlich unbenutzt, so liebt
er die Geometrie und Astronomie. Jene ist ihm επιστήμη περί πόσον
καταγινομένη συνεχές καΐ άκίνητον, συλλογιστικαΐς με&όδοις δι9 αξιω-
ματικών εννοιών, μήκους πλάτους καϊ βά&ονς μέτρησιν εύρίσκουσα,
Η 326. Als volkst mlicher Redner zeichnet nun Joseph z.B. seinen H rern
mit den Fingern den Zusammenhang von drei Kreisen in die Luft, die
den Zusammenhang der drei g ttlichen Personen darstellen sollen. Die
H rer sollen die Kreise ins Unendliche vrrgr fsorn, an den Himmel
projizieren und mit den drei Farben des Kegenbogens sich gemalt
denken, dann haben sie ein Bild der Trinitiit, I 22. 28. In noch
gr fserem Mafsstabe wiederholen sich diese geometrischen Dreieinigkeits-
beweise im λόγος συμβουλευτικός. Hier will er dorn Beispiel des Areo-
pagiten folgen. Es sind in der That wunderliche Sachen, doch d rfen
wir kaum uns dar ber wundern, denn von Zeit zu Zeit tauchen ja auch
bei uns wieder derartige Bestrebungen auf. Eugenios hat nicht ver-
fehlt, die geometrischen Konstruktionen auf zwei Tafeln am Ende des
ersten Bandes darzustellen. Ein anderes Mal l fst Joseph dem Namen
Maria die Geometrie sein Geheimnis l sen. Nach altem Vorbild kann
dieser Name im Kreise, im Viereck, in der Kreuzform so gelesen wer-
den, dafs r ckw rts und vorw rts stets Maria wieder herauskommt,
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ΠΙ ΙΟ.1) Einen Anflug von Zahlenmystik aber verr t es, wenn sich
ihm die Siebenzahl der Vielecke als etwas Geheimnisvolles aufdr ngt,
II 194.

Die Astronomie definiert Joseph als επιστήμη καταληπτική, των
εκάστοτε γινομένων σχηματισμών, ηλίου τε και σελήνης και των άλλων
αστέρων προς τε αλλήλους και προς την γήν, II 526. Es ist unm g-
lich, seine mannigfachen ufserungen ber den Himmel, die Sonne, den
Mond, ihre Verfinsterungen, die Kometen, das Gewitter u. s. w. hier
zu registrieren. Sie finden sich II 31 sqq. und II 323. Sie haben f r
ihn aber wie die Erkenntnis aller irdischen Dinge besonderen Wert,
weil sie eigentlich mit zur Orthodoxie geh ren. Es mag darum hier
auch noch erw hnt werden, dafs Joseph im Zusammenhang damit auch
gern naturphilosophischen Problemen nachdenkt. H chst befremdlich
ist bereits seine Einteilung der naturphilosophischen Fragen. Maximus
hatte gefragt: Τίνι τρόπω η μαγνήτις έλκει τον σίδηρον, Joseph ant-
wortet: ''Ρπερ ημάς ει καΐ ύπ^ρ άπόδειζιν εΐη το ερώτημα. Max.: Τί
δήποτε-, Jos.: "Οτι των προβλημάτων τα μίν αύτό&εν εστί πιάτα καΐ
γνώριμα, πάσης αμφιβολίας καΐ ζητήσεως αγευστα, ως το διατί το
πυρ καίει] καΐ το ύδωρ ψύχει·, τα δε άλυτα παντελώς τοις άν&ρώποις
καΐ &εω μόνω % καΐ άγγέλοις γνώριμα, ως το πώς ό &εος ούτε έγέ-
νετο ουθ' εαυ^ν έποίησε^ τα δΐ μέσην έχοντα τάζιν, ως το διατί τα
άχυρα καΐ δερμον ύδωρ φυλάττει καΐ χιόνα την ψυχράν; ου λύσις δια
αποια είναι καΐ &αττον συμμεταβάλλεσ&αι, αΐς αν ποιότηαιν ύμιλήοωοιν.
Εκ των ουν παρ' ημΐν άλυτων έβτίν ο προέτεινας* των δε απόρων
ερωτήσεων ανάγκη καΐ τάς αποκρίσεις απόρους είναι, Ι 411. Bei hn-
licher Gelegenheit erledigt Joseph eine Menge hnlicher Fragen, II 378.
193. 195. 179; II 31 sqq.

Konnte man das Letzte schon zur Philosophie rechnen, n mlich
zur Physik, so f gen wir hier die Begriffe Josephs aus der Metaphysik
und Psychologie ein. Die Philosophie im allgemeinen ist ihm γνώβις
των 'όντων, y 'όντα έότίν. Er kann aber hinzuf gen γνώβις &είων τε
καΐ ανθρωπίνων πραγμάτων' η δμοίωβις &εω κατά το δυνατόν άν&ρώπω,
η τέχνη τεχνών καΐ επιστήμη έπιοτημών η μελέτη θανάτου* ί) φιλία
σοφίας ήτοι &εοϋ, II 326. Ist der erste Satz eine theoretische Be-
griffsbestimmung, so gehen die angef gten S tze sofort ins Praktische

ber, Gedanken, die so alt sind, wie die Verbindung des Christentums
mit dem Hellenismus. Wir halten uns hier ans Theoretische. Ausge-
f hrtere metaphysische Gedanken giebt es nun bei Bryennios nicht,
wie zu erwarten, dagegen erhalten wir eine Menge von Definitionen,

1) Gardthausen, Griechische Pal ographie, S. 120 sqq.
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n mlich von φύοις, ύλη, αυτόματος, τύχη, μάτην, τόπος, άπειρος, κενός,
κίνηβις, γένεβις, φ&ορά, αΰξηβίς, φ&ίβίς, άλλοίωοις, αΙών, χρόνος,
δύναμις, ενεργεία etc. II 323; die auszuf hren nicht angeht. Auch
diese Kenntnisse h lt Joseph im religi sen Interesse f r w nschenswert
II 322. In der Psychologie ist Bryennios vorwiegend Platoniker. An
einer der Hauptstellen, wo er von der Seele handelt, lehnt er zuerst
eine ganze Reihe von Definitionen ab, darunter auch die aristotelische,
dann definiert er selbst: φνχή εστίν ούοία λεπτή, αόρατος τε xal άαχη-
μάτιβτος, είκων &εοϋ καΐ ομοίωβις' καϊ μέρη ταύτης ου τα τρεπτά
κατ9 ένέργειαν μόνον, λογισμός, &υμος καϊ έπι&υμία, αλλά πολλω μάλ-
λον τα ενόντα ταύττ] καθ' υπαρξιν, νους καϊ λόγος καϊ πνεύμα έατι,
Ι 55. Zwischen letzteren Bestimmungen vermittelt er I 50, indem er
in der Seele zwischen dem λογικόν und dem αλογον in bekannter
Weise scheidet, dem λόγος den νους und das πνεύμα, dem αλογον
den &νμός, die έπι&νμία, auch die ψανταβία καϊ αΐό&ηβις zuschreibt.
Die platonische vulg re Dreiteilung kommt dann aber wieder allein
zur Geltung, um darauf die Grundlage der Ethik zu bauen, I 130.
167. Eine Kombination mit aristotelischen Elementen liegt vor, wenn
er drei Arten von δυνάμεις, n mlich φυΰικαί, ζωτικαί und γνωότικαί
unterscheidet und diese Klassen mit folgenden Unterbegriffen f llt. Die
φυοικαί sind drei: ή θρεπτική, αυξητική καΐ γεννητική; die ξωτικαί
vier: βούληόις, προαίρεβις, &υμος καΐ έπι&υμι'α; die γνωοτικαί f nf:
νους, διάνοια, δόξα, φανταβία, αΐβ&ηοΊς. Von den letzteren geh ren die
beiden ersten aber zum λογικόν, die beiden letzten zum αλογον, die
δόξα έπαμφοτερίζει, Ι 66 sqq.1) Auf stoische Grundlage geht es wohl
zur ck, wenn die Reihenfolge von physischen Funktionen genannt
wird wie in dem oben zitierten Anfang des dritten Dialogs (I 407.
391). Neuplatonisch hingegen ist die Wertsch tzung des νους als des
h chsten religi s-sittlichen Organs, das namentlich f r die Mystik be-
deutungsvoll erscheint.2) Dies tritt in dem υπόμνημα ber den νους
bei Joseph zu Tage.

Abgesehen von diesen allgemeinen philosophischen Einfl ssen, wie
sie kirchliche und weltliche Bildung mit sich brachten, ist Joseph jeden-
falls besonders von der Stoa ber hrt. Die Stoa wurde ja im 15. Jahr-
hundert mehrfach vertreten. Bereits hatte Barlaam dieser Richtung
gehuldigt. Er schrieb sogar eine Ethica secundum Stoicos3), doch

1) Solche Kombinationen bereits bei Pliitarch. Zeller, Gesch. der griechi-
schen Philosophie8 III, 2. H lfte, S. 18.3. Ich nehme nat rlich an, dafs Joseph
seine Ansichten meistere durch die Tradition gewonnen.

2) Zeller, a. a. 0. S. 514.
3) Henr. Oanisius, Ant-iq. Lect. toin. XI 1004 giebt den ersten Druck.
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scheint er dem Seneca zu folgen. Plethon sagt von seiner Ethik, dafs
sie sei κατά τε τους αυτούς βοφούς (Zoroaster und Platon) xal Ιτι μην
τονς Στωι,κονς, wie Bessarion auch in dem Brief an Secundinus sagt,
dafs Plethon im Leben den Diogenes und die Stoiker bertroffen habe.1)
Joseph nun folgt ganz besonders dem Kaiser Marc Aurel. Er schreibt
fast w rtlich ab lib. II cap. l der Kommentarien, wo Antoninus sich
bereitet, dem Ungemach des Tages entgegenzugehen, I 75; er bestimmt
mit den Worten des Kaisers das Wesen der Seele aus lib. XI cap. l,
I 18. 167. Ebenso folgt er dem ersten Kapitel dieses Buchs in seinen
ethischen Betrachtungen I 143. 144. Man wird auch nicht fehlgehen,
wenn man die h ufigen Betrachtungen ber das Elend des menschlichen
Lebens auf Antonin ΠΙ 3; IV 32. 33. 48; VI 37 zur ckf hrt, da sich
vielfache Ankl nge finden. Solche Stellen sind bei Joseph V 55. 291;
III 69; II 105. Auch eine geographische Schilderung erw hnten wir
schon oben, die Joseph mit den erweiterten Worten des Kaisers macht,
II 36, bei Jos. I 34. Bei allen diesen Stellen zitiert jedoch Bryennios
seinen Gew hrsmann nicht. Wo er ihn aber zitiert, n mlich I 78 mit
den Worten: χάριν οίδα τοις λοιδορονόί με λέγων, ότι βελτίονα ποι-
ονοιν έγω γαρ όπονδάξων φενδεΐς αυτούς άπελέγχειν, εϊ τι φαϋλον
ποιώ) μεταβάλλομαι, finde ich das Zitat nicht bei dem Kaiser. Und
hier gerade lehnt Joseph das Wort als heidnisch ab, w hrend er die
obigen langen Zitate ohne Bemerkung bernimmt. Es ist daher m g-
lich, dafs Joseph nicht gewufst hat, dafs er mit den ersteren Worten
den Antoninus zitiert. Das erkl rt sich aus Stichs Entdeckung, dafs
Moschopulos und Planudes bereits alphabetisch geordnete Zusaminen-

1 Stellungen von namentlich ethischen Stellen aus den gangbarsten Schrift-
stellern lterer und neuerer Zeit hergestellt hatten, die den Rhetoren
als Stoffsammlungen dienten.2) M glich, dafs Joseph seine namenlosen
Zitate des Antonin aus diesen Konkordanzen hatte; es spricht jedoch
wiederum dagegen, dafs mehrere von den fraglichen Stellen sich nicht
in den Codices der Stoffsammlungen finden, die Stich angemerkt hat,
n mlich II l und VI 36. Die bekannten Codices stimmen aber so
berein, dafs man wird annehmen d rfen, man habe in ihnen ein ab-

schliefsendes Bild der genannten Sammlungen. Es bleibt daher ebenso
m glich, dafs Joseph das Buch des Kaisers selbst benutzt und ausge-
schrieben hat.

Auf die Betonung sonstiger stoischer Ankl nge will ich verzichten.
Der h ufige Gebrauch von όρ&ος λόγος, κατάληψις, κατά φνοιν, die

1) Migne, Patr. Gr. Band 160 C. 257, Band 161 C. 697.
2) Stich, Einleitung zu seiner Ausgabe S. Χ. ΧΓΠ.
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Theodiceen auf den Logos k nnen Gemeingut der damaligen kirch-
lichen und philosophischen Bildung sein. Auch dafs der Trost des
Joseph an den Kaiser beim Tode der Anna einen stoischen Zug hat,
erkl rt sich aus kirchlichen, namentlich m nchischen Traditionen. Ein
anonymes stoisches Zitat, dessen Ursprung ich nicht finde, setze ich
dem Anfang nach hierher, da ich nicht weifs, ob es bekannt ist. I 34:
οότις άναλϋβαι, οϊός τέ ίοτι πάντα τα γίνεται νπο μίαν τε χαΐ την
αυτήν αρχήν, καϊ πάλιν <5νν& είναι τ ε καΐ βνναρί&μ,ήΰαβ&αι,) Schlufs:
καΐ μέβον έοτΐ πάντων τε των κατά δίκην καϊ τον ορθοί/ λόγον περαι-
νομ,ένων.

Hannover. Ph. Meyer.
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