
I. Abteilung.

Ein Kritiker des Timarion.
Der als Geschichtschreiber genugsam bekannte Grofslogothet

Georgios Akropolites [1220—1282] hinterliefs zwei S hne. Den
einen lernen wir fast allein aus den Briefen seines Freundes, des
M nches Maximos Planudes, kennen. Er war ebenfalls M nch und hiefs
als solcher Melchisedek. Er starb im Juni 1296. Es ist sehr schade,
dafs wir ber ihn keine n here Kunde erhalten; denn nach dem Bilde,
welches wir von ihm aus den ufserungen seines Freundes gewinnen,
mufs er in der That ein ganz ungew hnlicher Mensch gewesen sein.
Feind eines zur ckgezogenen beschaulichen Lebens in der friedlichen
Klosterzelle, wie es der gelehrte und fleifsige Planudes so sehr liebte,
war er geistig regsam und von vielseitigem Interesse, aber auch leiden-
schaftlich und unternehmend, eigenwillig und stets zu Widerspruch
geneigt; vgl. besonders den 113. Brief seines Freundes. Auch in
religi sen Fragen scheint er recht selbst ndige und freie Ansichten
entwickelt zu haben, der schlichtfromme Planudes wenigstens, trotzdem
er sich sonst zu dem unberechenbaren ihm geistig berlegenen Manne
hingezogen f hlt, vermeidet es ngstlich mit ihm ber theologische
Dinge zu sprechen: Brief 113, 41: καΐ νυν μ,ΐν φνύιχός έβτι και που
και ιατρικής παραψανει' νυν ό£ θεολογικός — υπέρ εγώ μάλιβτα
πάντων δέοοικα και ονκ εβτιν οτε τούτω πρόβειμ,ι πλην ανάγκης.

Einen vollst ndigen Gegensatz zu ihm bietet sein Bruder Kon-
stantinos. Wie sein Vater bekleidete er in der Reichshauptstadt
hohe Staats mter. Er war, wahrscheinlich von 1282 an, λογοθέτης
τον γενικού und sp ter, sicher erst nach 1296, ebenfalls μέγας λογο-
θέτης] als solcher kommt er noch im Jahre 1321 vor. Derselbe war
uns bisher eigentlich nur als Verfasser einiger Heiligengeschichten be-
kannt; vgl. nieine Ausgabe der Planudesbriefe S. 248 f. Aus denen
aber war schwerlich ein Urteil ber seine Pers nlichkeit zu gewinnen.
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362 L Abteilung

Auch andere hohe Staatsbeamte seiner Zeit haben dergleichen geschrieben.
Wir haben Heiligengeschichten von Theodoros Metochites und Nike-
phoros Chumnos; selbst sein eigner Vater Georgios hat einen λόγος
ίγχωμιαΰτιχος τον μεγάλο μάρτυρος Γεωργίου, also seines Namensvetters,
geschrieben. Aber nach diesen Schriften sind die M nner nicht zu
beurteilen, ihre litterarische Bedeutung liegt auf ganz anderen Gebieten.
In der neuesten Zeit ist nun aber auch die Pers nlichkeit des Kon-
stantinos Akropolites in ein helleres Licht getreten. Papadopulos Kera-
meus hat in der Patriarchalbibliothek zu Jerusalem eine Handschrift
gefunden, welche lediglich Schriften von ihm enth lt, und daraus bereits
mehrere Proben ver ffentlicht: vgl. seine Ίεροβολυμιτιχή βιβλιο&ήχη,
Band I S. 120 ff., seine Άνάλεχτα ιεροβολυμιτιχής όταχυολογίας, Bd. Ι
S. i , tg', 160 ff, 405 ff, und den dritten Band des Λελτίον της ιβτο-
ριχής xccl έ&νολογιχής εταιρίας της Ελλάδος, S. 445 ff; im vierten Bande
derselben Zeitschrift, S. 35 ff, berichte ich ber eine bisher ebenfalls un-
bekannte Handschrift der Ambrosiana, welche mit jener im allerengsten
Zusammenhange steht·, denn sie bildet ihre unmittelbare Fortsetzung
und enth lt den zweiten und zugleich letzten Teil der Schriften des-
selben Mannes.

So wissen wir denn jetzt, dafs Konstantinos Akropolites eine
ziemlich umfangreiche schriftstellerische Th tigkeit entwickelt hat, aber
diese ist von einer unter den Byzantinern nicht gerade gew hnlichen
Einseitigkeit. Sie beschr nkt sich im wesentlichen und zwar in seinen
sp teren Lebensjahren ausschliefslich auf die Erz hlung der Geschichten,
noch mehr der wunderbaren Werke von Heiligen: ταΐς [εραΐς των
υποδέοεων έμφιλοχωρεΐν xal βίους αγίων Συγγράφεσαι betrachtete er
als seine eigentliche Lebensaufgabe. Mit r hrendem Eifer suchte er
sich das Material zusammen, brachte er auch gern Selbsterlebtes in seine
Erz hlungen: ει χαί τίνα μνήμης αξία πεφηνότα άξιάχουοτά τ ε Χριβτια-
νοΐς χαί ως άλη&ώς άξιάγαοτα, ειπον δ' αν χαί άξιοξήλωτα, ει μη γε
ύπίρ ζήλον ηγούμην ταύτα χαί μ,ίμηβιν. Ein innerer Drang trieb ihn
zu dieser Besch ftigung, aber haupts chlich sollten seine Geschichten
nat rlich dazu dienen an den Ged chtnistagen der Heiligen vorgelesen
zu werden. So schreibt er ber seine Lobschrift auf den Kaiser Kon-
stantinos, wahrscheinlich wohl an Georgios Pachymeres: Τω λογίω τύν
λόγον πέμπω διχαιοφύλαχι φιλών, ούχ έπιδειχνύμενος' ότι μ,ηδΐ προς
έπίδειζιν τον λόγον έζε&έμην, αλλ9 ίχ πό&ου του προς τον μέγαν εν
βαβιλεϋαι, μέγαν εν αγίοις, χαί δι9 αμφότερα μέγιβτον. έπεί δ' οαον
οϋπω χαί ή του μεγάλου μνήμη ένβτήβεται, τω βοφω πάντως μελήοει
διχαιοφύλαχι της του λόγου εις έπήχοον άνελίζεως. Und ebenso schreibt
er sp ter an einen anderen W rdentr ger: ίχεις προς τούτω xal τον

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

Download Date | 5/31/15 11:37 AM



M. Treu: Ein Kritiker des Timarion 363

εις rbv μεγαν Κων6ταντΐνον προπονη&έντα μοι (λόγον)' έπεί δ9 ή της
6εβα6μίας αυτόν μνήμης ήμερα έφέ6τηχε, μελή6ει 6οι πάντως, τις τε
ύπαναγνω6εται τούτον xal πώς δη τοις παρατυχοϋ6ι τάς έμπεριειλημ-
μενας των ύποϋ'έοεων άπαγγελει χα&αρώτερον. Doch denkt er ber
seine Arbeiten, besonders in sp terer Zeit, wie es einem dem tigen
Christen geziemt, recht bescheiden: Παρά την ΑΙλίαν, ijv αρετή χο6μεΐς
είληχώς, ου προμαχροϋ γεγονως χαΐ φιλοφρο6υνης προς της 6ης τυχών
αγιότητος, έπείπερ ούχ είχον άλλως άμείψαΰ&αΐ) τον απανταχη μ^ν
τιμώμενον, παρά δε τΐ] 6y πόλει xal μάλι6τα, Προχόπιόν φημι τον εν
ά&ληταϊς περιώνυμον, λόγοις ως ενόν γεραραι προήρημαι' τοιοΐ6δε xal
γαρ χαίρειν μάλλον την 6ήν έγνώκειν μακαριότητα, xal δη 6οι πέμπω
το 6υγγραμμα έφω γε, ει φανείη δεχτόν, παρά τ% του μάρτυρος έπω-
νύμω μονή χατά την έπέτειον ένδο&ηναι τούτου μνήμην άναγινω6χε-
6&αι* εΐ δ9 ουν, παρορα&ήναι xal ω6τε των άχρή6των τοις 6η6ιν
έπιρριφήναι χατάβρωμα. Solcher Heiligengeschichten sind uns ber
zwei Dutzend erhalten. Auch seine anderen litterarischen Erzeugnisse
bewegen sich fast nur auf religi sem Gebiete; alles; was er schreibt,
l fst uns den frommen und rechtgl ubigen Christen erkennen. Man
mufs sich daher wundern, wie es m glich war, dafs dieser Mann zeit-
lebens Staatsbeamter gewesen ist und nicht die stille Zur ckgezogenheit
des Klosterlebens vorgezogen hat.

So recht bezeichnend f r seine allem Irdischen abgewandte Denk-
weise ist ein Brief, den er an einen, brigens unbekannten Freund
richtet. Dieser hatte ihm den Timarion zugesandt und ihn um sein
Urteil ber diese Schrift gebeten. Der Grofslogothet giebt ihm nun
in seiner Antwort eine Kritik derselben.

Die Sprache des Timarion, welche ja allerdings den Formen und
der Syntax des Attischen oft Hohn spricht, mag ihm mit Recht zu
Tadel Veranlassung geben; denn er ist selber ein trefflicher Stilist.
Ich mufs sagen, dafs ich unter den sp teren Byzantinern kaum einen
gelesen habe, welcher sich in seiner Kunstsprache korrekter und un-
gek nstelter auszudr cken verst nde, als er. Aber er tadelt nicht blofs
die Sprache, er findet an der Schrift berhaupt nichts zu loben, f r
alle Vorz ge derselben ist er blind. F r die lebendig anschauliche, an
originellen Gedanken und Situationen so reiche, oft volkst mliche Dar-
stellung, welcher der urw chsige, kr ftige und wechselnde Ausdruck wie
auf den Leib zugeschnitten ist, f r den berm tigen, zwar derben,
aber oft treffenden Witz, f r den souver nen Humor, mit dem der ge-
lehrte und freidenkende Beobachter auf die Schw chen und Fehler
seiner Zeitgenossen herabsieht, hat er nicht das geringste Verst ndnis.

Christophoros von Mytilene hat im 11. Jahrhundert lamben zum
24*
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364 I. Abteilung

Lobe der Kalenderheiligen geschrieben, welche von der orthodoxen
Kirche anerkannt und noch jetzt in den liturgischen Werken, den
Menaien, zu finden sind; ebenso andere fromme Gedichte. Aber der-
selbe Mann macht sich gelegentlich ber die Reliquien der Heiligen
lustig und ber die M nche, welche sie verehren. Dies und andere
Beispiele einer solchen „Doppelnatur" der Byzantiner bespricht recht
interessant C. N. Sathas in der Vorrede des 7. Bandes seiner Μνημεία
ελληνικής ιστορίας, Paris 1888, S. IX S. Aber in der kirchlich so be-
wegten Zeit der ersten Palaiologen denken die Vertreter der Orthodoxie
strenger. Die untergeordnete Rolle, welche Timarion den Christen an-
weist, die wegwerfende Art, mit welcher er sie behandelt, entflammt
unseren Eiferer zu heiligem Zorne. „Ins Feuer mit dieser gottesl ster-
lichen Schrift", ruft er alles Ernstes, „ins Feuer, damit sie f rder
keines Christenmenschen Seelenheil gef hrde." Doch zum Gl ck ist
der Ketzerrichter ein gar ngstliches Gem t; denn er meint: doch ich
darf sie ja nicht verbrennen, denn ich habe sie nur geborgt erhalten.

Der Brief lautet:
Λόγου καΐ παιδείας ακρω λιχανω το τον λόγον γενσάμενος ο το

δράμα ζνντεταχώς — καϊ γαρ δη καΐ τέχνης ρητορικής ακροθιγώς
ήφατο — 'Λττικήν τε ενγλωττίαν, ΐν' έάσω τα κατά την έγκύκλιον
πλημμελήματα, οντω πως εν έπετήδενσεν, όσα δη καϊ Σκύ&ης αν άνήρ
πρεσβύτης καϊ εζωρος τα τηδε καταλαβων την 'Ελλάδα γλώτταν ήκρί-
βωσεν οργίων δ9 αν της τα πρεσβεία τεχνών καϊ επιστημών ανχούσης
φιλοσοφίας, ως καΐ 6 οπωσδήποτε τούτων μεταλαχων κρίνειεν αν,
διαμεμενήκει πάμπαν αμύητος' της τον διαλόγον τ ε χάριτος, ος δη
φιλοσόφοις άνδράσι διεσπονδάσ&η μάλα σεμνώς, όσα έμ,Ι είδέναι παν-
τάπασιν άμοιρος.

αλλ9 ονν όντως έχων επιστήμης, όντως ήσκημένος τα λογικά το
παρόν άνεπλασε σννταγμάτιον ό εν Καρος ως άλη&ώς af y δίκαιος
ων τάττεσ&αι Τιμαρίων οντοβι ουκ οίδ' ότι προ&έμενος τοιαύτα ζνγ-
γέγραφε. πότερα γαρ τα των Χριστιανών διαχλενάσαι βονλόμενος;
άλλα μην την τον εν μάρτνσι περιπύστον Λημητρίον προβαλλόμενος
ίορτήν καϊ δεζιάν ώσπερεί ταντηνΐ ποιησάμενος άπαρχήν καΐ σεμνο-
λογήσας ως τοεικος την ακαιρον αυτόν δραματονργίαν, η ληρωδίαν
μάλλον είπειν, ξννέ&ηκέ τε καΐ ζννεπέρανεν αλλά την των Ελλήνων
αρά μν&ολογίαν έ&έλων άνανεώσασ&αι, έμβροντήτον τοντ ίργον καΐ
παραπλήγος αυτόχρημα, εν προσχήματι Χριστιανισμού τον το φενδος
άριδήλως έλέγζαντος καΐ κρατύναντος εν την άλή&ειαν καΐ νπ9 όψιν
ως είπεΐν προ&έντος τα της όρ&ής δόξης τοις μη τνφλώττονσιν έκοντί
λήρονς σννείρειν Ελληνικούς καΐ μιγνύειν 'όντως τα αμικτα καϊ δια-
κωμωδεΐν τα φρίκην εκ μόνης έμποιούντα της έν&νμήσεως — εγωγε
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οίκτείρω τον αν&ρωπον, ει' γε δέον καλειν αυτόν αν&ρωπον, και μυβάτ-
τεό&αι δε πως προάγομαι οϊς ότι μετά τοόαύτην διδαβκαλίαν, μετά
τοιαύτην της ενβεβείας κατάΰταβιν τοιαύτα δη τίνα πεφληνάφηκε χαΐ
τοις εις νέωτα χαταλέλοιπε. το δε χαΐ παΐδας Ελλήνων δικαβτάς
κα&ίΰαι χαΐ ύπο 6φας αγειν, ους αυτός 6 δημιουργός χαι δεσπότης
τω οικεί ω έζηγόραβεν αΐματι χαΐ οις την τιμίαν εαυτού χαΐ μεγίότην
κλήοιν άπεχαρίοατο, ποίαν ούχ υπερβάλλον άπόνοιαν, η τίνι τις τον
τοιούτοις έπιχειρήβαΐ'τα των έπι μωρία γνωρίμων παραβαλεΐ; ούτος
και τους δρυλλουμένους εκείνους, Μαργίτην λέγω καΐ Κόρυβον, ύπερ-
πέπαικεν. ο μεν γαρ εκών, οι δ' άέκοντες του πά&ους γεγόνειόαν.
αμελεί τοι και οι μεν ελέους αν εκ του δικαίου προς των εφ9 εαυτών
έκρί&ηοαν ίίζιοί' ούτος δ9 ως οΐμαι καΐ τοις εφ9 εαυτού τε και μετ9

αυτόν μιβητέος ότι και βδελυκτέος εδοζέ τε χαΐ δόζειεν, ως την παρα-
φροβννην ου πα&ών, αλλ9 ελόμενος, έπήλ&έ μοι αύτίχα τω διελ&εΐν
παραπέμφαι πυρί, ως μη του λοιπού προς &έαν των Χριοτωνύμων
έ'λ&οι τινί' καν εις Ιργον προβέβηκε τα του λογιόμοϋ, ει μη μοι γέ-
γονεν έμποδων ην εκ μακρού προς τον πεπιβτευκότα βυντηρεΐν πρού-
&έμην αιδώς' ήτις ωόπερ έπιλαβομένη μοι της χειρός έμ% μεν άνέοτειλε
της ορμής, το δε ληρώδες τούτοι βιβλίον της δικαιότατης ως οΐομαι
καταδίκης έρρύΰατο.

εγώ μεν, ανερ δεοπέοιε, όπως δη περί του έγχειριβ&έντος γράμ-
ματος γνώμης έόχον, δεδήλωκα, 0οι δ9 ο περί αυτού δοκεΐ μα&ειν
βούλομαι: —

Breslau. M. Treu.
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