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Christ: Hirmos etc. in der byzant. Poesie. 75

Herr C h r i s t  trug eine Abhandlung vor:

,,U eber d ie  B e d e u tu n g  .von H irm o s , T r o p a r io n  
und K anon  in d e r  g r ie c h is c h e n  P o es ie  des 
M i t t e la l t e r s ,  e r l ä u t e r t  an d e r  H and  e in e r  
S c h r i f t  des  Z o n a ra s .“

In unserer Staatsbibliothek befindet sich eine Baum
wollehandschrift (cod. gr. 226) aus dem 13. Jahrhundert, 
welche die gefeiertesten Kirchenlieder des Kosmas Hiero- 
solymitanus, Joannes Damascenus und Theophanes mit einem 
ausführlichen Commentar des Erzbischofs Gregorius von 
Korinth (fol. 1—89), und weiter unten (fol. 122—295) die 
weitschichtige Erklärung des Zonaras zu den xavoveg äva- 
OTctoifioi des Oktoechus enthält. Der Erklärung selbst schickt 
der Verfasser einen einleitenden Abschnitt über die Namen 
xaviov, eiQ îdg, XQOJtaqLOv, qdi] voraus, der schon öfters von 
Gelehrten, welche über die Gesänge der griechischen Kirche 
schrieben, wie von Leo Allatius, Arcudius und Goar benützt, 
aber meines Wissens noch nirgends im Zusammenhang 
herausgegeben wurde; und doch ist derselbe für die Fest
stellung der verschiedenen Arten der griechischen Poesie 
des Mittelalters so wichtig, dass ein Abdruck desselben mit 
Weglassung aller nicht zur Sache gehöriger biblischer Excurse 
wohl gerechtfertigt erscheinen wird. Ich gebe denselben 
hiemit aus der genannten Münchener Handschrift, die den 
Text in so reiner und verständlicher Fassung giebt, dass ich 
eine Vergleichung des cod. Vindobonensis Th. gr. 238 und 
eines cod. Coislinianus, die nach F a b r ic iu s  Bibi. IX, 743. 
XI, 225 und P i t r a  L’liymnographie de l’eglise grecque p. 31 
dieselbe Abhandlung enthalten, gerade nicht für nothwendig 
erachtete. Vorausschicken will ich nur noch bezüglich des



Autors die kurze Bemerkung, dass ich keinen Grund sehe, 
denselben für verschieden zu halten von dem Erklärer der 
Kanones des griechischen Kirchenrechtes und dem Verfasser 
der bekannten 'Επιτομή ιστοριών, der unter dem Kaiser 
Alexis (f  1118) die Stelle eines Staatssecretärs bekleidete 
und später als Mönch in ein Kloster eintrat. Hingegen 
hat unsere Abhandlung nichts mit der gleichfalls dem 
Zonaras zugeschriebenen Συναγωγή λέξεων gemein, da in 
letzterer die Namen κανών und τροπάριον gar nicht erklärt 
werden und von ωδή eine ganz abweichende Deutung und 
Herleitung aufgestellt wird. Bestimmende chronologische 
Anhaltspunkte enthält unser Commentar nicht, nur das eine 
lässt eine annähernde Bestimmung zu, dass zur Zeit des 
Verfassers nach S. 82 das sogenannte iota subscriptum noch 
beigeschrieben w ard, wahrend dasselbe vom 11. oder 12. 
Jahrhundert an untergeschrieben oder ganz weggelassen 
wurde. Es folgt nun also zunächst der Text der einleiten
den Abhandlung des Zonaras:

'Επεί κανόνων ερμηνεία έστί το παρόν σύνταγμα, χρή 
καί 7ΐερί αυτό το ονομα του κανόνος και τήν του ειρμού καί 
της ωδής κλησιν, ετι δε καί του τροπαρίου — εκ τούτων γάρ 
απαρτίζεται ο κανών — φιλοσοφήσαι ημάς' ταυτα δε τα 
ονόματα οιονει τεχνικά τη υποθέσει παραλαμβάνεται.

Ό  μέν ονν ειρμός αρμονία τις έστι μέλους εν συνδέσει 
φωνής ένάρθρου τε και σημαντικού ώρισμένω τινί μέτριο καί 
7ΐοσα μεγέθους περιγραφομένη ι)  ’ ητις αρμονία προωρισ- 
μένη τε και προεγνωσμένη προϋπόκειται, πρός ην τα λεγό- 
μενα τροπάρια άναφέρεταί' οιονει γάρ αρχή των τροπαρίων 
έστί καί κανόνων) έπεί τά τροπάρια διά του ειρμού κανο
νίζεται καί ρυθμίζεται, πρός αυτόν ώς προϋπόδειγμα συντι
θέμενα καί άρμοζόμενά τε καί μελωδούμενα. Λ έγετα ι δέ
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1) περιγραφόμενα  cod. Mon. et V ind.; aut 7ΐεριγραφομέ^γ] aut 
π&ριγραφομένη aut ττεριγραφομένης corrigendum erat.
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ο μέν ειρμός, οτι κατά τάξιν τινά την εν συνθέσει καί 
μελονργίφ εΐρόμένος καί ΐΐλεκόμενος καί άρμοζόμένος πρόεισι, 
καί ούχ ώς ετυχεν■ τροπάριον δέ, οτι 7ίρός εκείνον τέτραπ- 
τα ί τε καί νένευκε καί τον ειρμόν ίχει οιονεί παραδειγματι- 
κόν καί τελικόν αίτιον · λόγον δε εχει 6 εν εκάστοις κανών 
7Γρός τά κανονιζόμενα διάφορον * ώς γάρ ό κανών [καϊ] *) 
άλλος Ιν άλλοις, ουτω γουν καί ό εϊρμός πρός τά τροπάρια’ 
ωδή δε κ α ί3)  κανών ούτως εχουσιν ενταύθα , ώς το περί- 
έχον καί τό περιεχόμενον * άλλ’ ο κανών ωδών εστι πλειόνων 
περιεκτικός * άχρι γάρ εννέα πρόεισιν ωδών * οτι ό εννέα τό 
μέγιστόν έστι μέτρον εν άριθμοις, τό δε εξής δεκάδες, εκα
τοντάδες, χιλιοντάδες καί μυριάδες ωσαύτως προχωρουσαι 
καθώς καί αι μονάδες άχρις εννέα, ούτως........................

Ταϋτα μέν ουν ώς εν συνάψει εϊρηται, πλατυτερον δέ 
ούτως. Το ονομα του κανόνος εν πολλοις ευρίσκεται παρα- 
λαμβανόμενον κανόνες γάρ καί τοϊς την γραμματικών μετι- 
οΰσυ τέχνην εΐσί καί τοϊς φιλοσόφοις καί ίατρόίς καί τοις 
πολιτικοϊς νομοις · άλλ οι της γραμματικής καί τών νόμων 
ονκ εχουσι τό άδιάπτωτον% κανόνες δέ λέγονται καί τά τών 
θείων πατέρων ευσεβή διατάγματα' έξείληπται ό' εν πάσι 
τουτοις τό ονομα από του ξύλου του τοις τεχνίταις εις ξύλων 
καί λίθων η άλλων τινών χρηματίζοντος άπόρθωσιν καί 
ευθύτητα , κανονιού έκείνοις όνομαζομένου 4), ο τοϊς άποξεο- 
μένοις παρατιθέμινον α7ΐορθο~ι ταϋτα καί έξισοί· οπερ ουν 
τό κανόνιον εις άπόρθωσιν εκείνων δύναται, τοϋτο καί επί 
πάσης επιστήμης καί τέχνης λογικής οι κανόνες πληρονσι 
ε ις 5) τό κανονιζόμενόν τε καί όριζόμενον * λέγεται γάρ ό 
κανών καί 3ρθ£ άποδιαιρών τ ι 6) τών άλλων καί άπευθύνων,

2) καί ιιηώηίβ ίηοΙιΐΒΐιηιιβ.
3) καί οιη. οοά. %
4) κανόνιον έκείνοις ονομαζόμενον οοά.
5) εις οπι. οοά.
6) αποδιαιρονντες . . . άττεν&ννοντες οοά.
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ώς μη τ ι ετερον τιΤ δριζομένΐι) οννεμπίπτειν και τον ττερί 
τούτον σνγχέειν λόγον · και το τοίς άγίοις δέ τχατράοι σνν- 
τε&έντα διατάγματα εικότως κανόνες καλούνται* άτΐενΰννονσι 
γάρ κάκέίνα τονς ττειΟΌμένονς αντοΊς 7ΐ:ρας τνίσειν ορ&ήν τε 
και άτταρέκκλιτον και ττρος βίον ένάρετον καί ΰεάρεστον 
καθ' ον δη λόγον και τοΊς ιμνοις τοντοις το τον κανόνος 
εξείλψΓται ονομα, οτι ώρισμένον καί τετνττωμένον το μίτραν 
τοντύ εστιν εν εννέα ωδαΊς ανννελονμενον και ταντας μη 
νΐΐερβαΐνον * ο3-εν κανών λέγεται ώς τεχαγμενον τον μέτρον 
αντον εν τανταις δη ταίς ωδάις* οντω δε τα ονόματι τον 
κανόνος εχρησατο και δ μέγας απόστολος γράψας ΚορινΟ-ίοις 
(II, 10, 13): ημείς δέ ονκ εις τα αμέτρα κανχησόμεθα, αλλά 
κατά το μέτρον τον κανόνος, ον έμέριοεν ημίν ό &εος μέτρον 
εφικέσ&αι αχρι και νμών * ελπίδα εχοντες αιζομένης της 
πίατεως νμών έν νμίν μεγαλνν&ηναι κατά τον κανόνα ημών 
εις 7ΐερισσείαν εις τά νπερέκεινα* ο δέ λέγει τοιοντόν έοτι . . . ·

Λ  ιό κανών και ό νμνος οντος Ινταν&α είρηται* αι δέ γε 
ψδαϊ άοιδαί τινές εισι μονσικ,αΓ ο/ γάρ ήχοι και φθόγγοι, 
άρμονίαι τε και ρνθμοϊ της μονσικης είσιν, έξ ων τά μέλη 
παράγονται, ών τά μέν πα&ητικώτερά τε και γοερώτερα πά- 
&ος τοίς άκροατάΐς ένιέντα και κινονντα πρός δάκρνα, τά 
δέ ήδνπά&ειαν έμποιονντα και χαρμονην, τά δέ ιτρός &νμόν 
έκκαλονμενα, ώς άλκης μεμνησ&αι και 7Γρας οπλών 7) αρσιν 
υρμαν τον κατε?ιαδόμενον, οϊόν τι λέγεται γενέσ&αι και περί 
τον Μακεδόνα Αλέξανδρον αδοντος γάρ τον μονσικον 
Τίμωνος8) ιταρ' αντω και μέλος άνδρώδες άρμοζα μ ένον και 
σνντόνως 9) πρός 3~νμόν διανιστών τον άκονοντα, εκείνος οίον 
εν&ονς έκ τον μέλονς γενόμενος, άναστάς ηρε τά οτΐλα καί 
ώρμα 7Γ,ρός πόλεμον* μονσικαί γονν ψωναί καί αι ιμδαί εισι

7) ολον cod.
8) Τίμονος cod.; Τιμό&εος audit musicus apud Dionem Chryso- 

stomum or. I ,  c. I.
9) tftV cum lacuna quinque litterarum cod.



διά μόνον τον στόματος έναρμονίως $δόμεναι' τοντο γάρ 
ωρισται η φδή· καί τοίς μέν cΕβραίοις ον διά στόματος μό
νον οι πρός Ψεόν αδονται νμνοι, άλλα καί δι? οργάνων, ώς 
ο Λαϋϊδ μαρτυρεί πολλαχοΰ' καί δ ΪΛμώς (V, 23) φησιν εκ 
προσώπον &εον πρός 'ΐσραηλίτας · μετάστησον απ' εμον ηχον 
ωδής σον> καί ψαλμον 10) οργάνων σου ονκ άκονσομαν 
ήμ7ν δέ ττρός ΰεϊον νμνον ονδέν τι μονσικόν παραλαμβάνεται 
οργανον, άλλα διά ζωσης μόνον φωνής έναρμονίον αδομεν 
τω &εω' πασαι γάρ σχεδόν αι ιΐδαί, δι ων ο κανών απαρ
τίζεται, νμνοι τνγχάνονσι καί ψσματα χαριστηρια γδόμενα 
πρός d-εόν. 7 ? 3 ^

Εν&νς συν η πρώτη παρά τον προφήτου Μωνσέως σνν- 
τέ&ειταί' οτι το των cΕβραίων γένος εξ ΛίγΜ ίτον αναχώρη
σαν προστάζει &εον καί καταδιωκόμενον νπό των νίϊγνπτίων  
την ερν&ράν θάλασσαν διήλ&εν άβρόχως τη ράβδω τμη&εϊσαν 
τη τον Μωνσέως · οι δέ -Αίγύπτιοι έν εκείνη κατεποντίσ- 
&ησαν διά τον τμήματος διελ&εϊν κάκείνοι Ίίειρώμενοι, αν&ις 
τον Μωνσέως τνψαντος τι ράβδφ τά νδατα καί ταντα σννά- 
ιραντος · διά γάρ το νπερβάλλον τον ΰανματος συνέ&ετο την 
ωδην τη 1Εβραίδι διαλέκτω [ώς] έν εξαμέτρω τόνω, ώς 6 
3ΐώσηπος έν τη αρχαιολογία (II, 16, 4) φησί * η σαν γάρ ιος 
εοικε καί παρ' έκείνοις μέτρων διαφοραί καί ταντα παρέ- 
δωκεν αδειν καί τοίς άνδράσι καί ταϊς γυναιξίν, έξηργε δέ 
τον νμνον των μέν άνδρών αυτός δ Μωνσης, των δέ γνναι- 
κών η αντον άδελφη Μαριάμ άνακρονομένη το τυμπανον* 
οτι δέ νμνος αντη καί $σμά εστιν, αντό&εν δηλον* άρχομένη 
γάρ ‘ασωμεν τω κνρίψ* φησίν (Exod. c. XV).

CH  δέ γε δεύτερα τι βίβλω τον J εντερονομίον (c. XXXII) 
εμπεριέχεται, περί ης μετά την των λοιπών ωδών ρη&ήσεται 
άπαρί&μησιν, διά τ ί  παραλιμπάνεται ώς έπίπαν έν τοϊς 
κανόσιν παρά των μ ελωδών.

Καί η τρίτη δέ των ωδών νμνος έστί πρός $εόν της

10) ψαλμων cod.

Christ: Hirmos etc. in der byzant. Poesie. 79



I'Αννης της τον προφήτην Σαμουήλ γειναμένης' η στείρα ουσα 
κάντεϋθεν οδυνωμένη έπεί μετά του οικείου άνδρός άπηλθε 
πρός την Σηλώμ, εν θα ην η του μαρτυρίου σκηνή, έδέετο 
του θεοϋ δούναι αυτί κοιλίας καρπόν καί ηδολέσχει κατά 
την δέησιν, ώς και τφ  τότε άρχιερεϊ τώ 1Ηλεί μεθύουσα δόξαΐ’ 
άκουσθείσα δε ΐίαρά του θ εοΰ και συλλαβοϋσα καί τεκοϋσα 
τον Σαμουήλ καί άναθέΐσα αυτόν τώ θεω ηυξατο την ωδήν 
ταυτην (Reges I, 2) εύχαριστοϋσα τ(± κυρίω, οτι ου παρέίδε 
τήν δέησιν αυτής, άλλ' ελνσε τήν πήρωσιν της μήτρας αυτής
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nat παρ&σχε τ^κνον ανττ(
Καί ή τέταρτη τών ωδών είρηται μέν τώ προφήτη

3 ίββακού μ * γέγραπται γάρ εν τη βίβλω της προφητείας 
αυτοϋ (c. III), καί αυτή δέ άνθομολόγησις έστί πρός θεόν  
προϊδών γάρ ό προφήτης εκείνος τοϊς νοεροΊς όφθαλμόις τήν 
του κυρίου πρός ημάς συγκατάβασιν καί τήν σάρκωσιν, έφο- 
βήθη, φησι, και έξ έσ τη .................

Ι4λλά μην και η πέμπτη ωδή τώ Ήσαΐα πεποιημένη 
καί έν τη βιβλίο της προφητείας αυτοϋ κείμενη (c. XXVI) 
περί του Χριστοϋ έστιν ή προσαγόρενσις καί άνθομολόγησις 
πρός αυτόν και πρός τον 7τατέρα δέ προσευχή’ ορα γάρ 
οια φησίν · έκ νυκτός όρθρίζει τό πνεϋμά μου Χριστέ 
δ θ ε ό ς ..............

Καί η εκτη δέ δέησίς έστι πρός θεόν και προφητεία 
περί της άναστάσεως’ γέγραπται δέ τά της ιστορίας έν τ ft 
βίβλω του ^ίώνα12) προφήτου (c. II), ος αποστολείς παρά 
θεοϋ κηρύξαι τη Νινενϊ τήν καταστροφήν, καί είδώς τό μακ- 
ρό θυμόν του θεοϋ καί τό ευδιάλλακτον . . . .  έβόησε πρός 
τον θεόν προσευχήν αμα καί ύμνον ποιούμενος χαριστήρια’ 
ορα γάρ άρχόμενος τ ί  φησί' έβόησα έν θλίψει μου..............

Ή  μέντοι εβδόμη καί ή ογδόη ωδαί αίνος είσί πρός 
θεόν καί έξομολόγησις’ γέγραπται δέ αμφω έν τΐ( βίβλω τ  οι

12) αντον cod.



Λανιηλ (c. III)· rt δ' ιστορία έστί τοιαύτη· μετά θάνατον 
τον Έολομώνος.................

c'Ooa μέντοι είρηται τοΐς παισίν εν τ ι  καμίνω, εκείνα 
εις δύο ψδάς είρηται, εβδόμην λέγω και την όγδόην πρότε- 
ρον μέν γάρ δι έξομολογησεως και κατακρίσεως εαυτών και 
άναμνησεως των τοΐς προπάτορσιν αυτών έπηγγελμένων προς 
τον &εου εις ελεον αυτόν τον ε&νους έπεσπώντο και εαυτών· 
ειτα διατηρούμενους εκ τον πυρός αβλαβείς κατανοοϋντες εαυ
τόν ς εις ύμνον έτράπησαν χαριστηριον, πασαν την κτίοιν 
καλοϋντες εϊς ευχαριστίαν αυτοίς συνεφάιpao&ai δημιουργοί) 18) 
και ουτω τών πάντων ενα δεικνύοντες τον παρ' αυτών σεβό- 
μενον ΰ-εόν.....................

Και η έννάτη δέ τών ωδών ύμνος έστίν απασα και 
αίνος προς τον &εόν και άν&ομολόγησις* το μέν γάρ ταύτης 
περί της αγίας παρθένον καί &εομητορος ησ&η, οτι δ αρ
χάγγελος Γαβριήλ την ανανδρον ταύτην κυοφΡρίαν ευηγγελίοατο, 
το δέ περί της προφητείας τον Ζαχαρίον πεποίηται, οτε μετά 
την περί το τεκείν αντον νιόν άγγελικην πρόρρησιν καί τον 
της γλώττης αυτόν δεσμόν πεδη&είσης διά την άπιστίαν τών 
άρχαγγελικών βημάτων δ τών έν γεννητοΐς γνναικών απάντων 
υπέρτερος έτέχ&η αντζ καί τάς της γλώττης πέδας αυτα 
διελνσατο · νμνον γάρ κάκείνος προσάγων &εω καί τά περί 
τον σωτηρος Χρίστον καί τά περί τον παιδός προαγαρενων 
ηγε το φσμα &εο, ώς έν τψ κατά Λονκάν εναγγελίψ (c. I) 
περί άμφόΐν άναγέγραπται.

Λ ϊ  μέν ονν οκτώ τών ψδών νμνοι καί ησματα προς 
&εόν είσι καί αν Ξομολογήσεις* η δεντέρα ωδη δέ ον τοι- 
αυτη, αλλά προμαρτνρία προς Ίονδαίονς καί άνάμνησις τών 
εϊς αυτούς ευεργεσιών του &εον καί της έκείνων κακίας τε 
καί σκληρδτητος καί τών εϊσέπειτα τούτοις διά την εις &εόν 
άπιστίαν εκ δοξομανίας κακώσεων · ηδη γάρ γεγηρακότι Μωσεί 
καί μέλλοντι τελευτάν δ κύριος εφη, ώς έν τ ι  βίβλψ τον
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13) δημιουργόν cod.
[1870. II. 1.] 6
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Δευτερονομίου (ο. XXXI) γέγραπται · Ιδού ηγγίκασιν αι ήμέ- 
ραι του ΰανάτον κάλεσον \Ίησουν και στήσον παρά τάς 
ΰνρας τ ις  σκηνής του μαρτυρίου και έντελονμαι αυτζ' και 
μετ' ολίγα και είπε κύριος πρός Μωνσήν · 'Ιδού συ κοίμασαι 
μετά των πατέρων σου και ό λαός ουτος εκπορνενσονσιν 
όπίσω &εών άλλοτρίων και έγκαταλείψω αυτονς · και ενρή- 
σουσιν αυτονς κακά πολλά και θλίψεις' και μετά τινα% και 
νυν γράψατε14) τά ρήματα τής ψδής ταντης και διδάξατε 
αντά τοίς υιοΊς 3Ισραήλ και έμβαλειτε αυτά εις το στόμα 
αυτών, ϊνα γένηταί μοι ή ωδή αντη εις μαρτνριον εν νιοϊς 
'Ισραήλ' καί μετ' ολίγα· καί άντικαταστήσεται ή ωδή αντη 
κατά πρόσωπον αυτών μαρτνρονσα. καί μετά τινα 1δ) καί 
έλάλησε Μωνσής εις τά ωτα πάσης εκκλησίας \Ισραήλ τά 
βήματα τής ωδής ταντης * πρόσεχε ονρανέ καί τά εξής. Ώς 
γουν είρηται, ουχί ψσμα εστίν είς ϋ-εόν ή ωδή αντη , αλλά 
προμαρτνρία καί ελεγχος · διό καί ώς έπίπαν παραλιμπάνεται 
παρά τών μελψδών ώς ονχ νμνος. διατί γονν ολως σνντέ- 
τακται ταίς ωδαΊς, επεί ονχ νμνος εστί πρός &εόν, αλλά 
προμαρτνρία καί απειλή; είποι δέ τις , οτι ώς ωδή εν τή 
βίβλφ 1β) τον Δευτερονομίου καλούμενον το σύνταγμα τοντο, 
κα&ώς γέγραπται, ταϊς αλλαις ιοδαΐς συνηρί&μηται * διατί 
δέ ολως ωδή ή προμαρτνρία ώνόμασται; καί λέγομεν, οτι ή 
ψδή έκ τής άοιδής παράγεταί τε καί γίνεται κατά κράσιν 
τον αο είς ω μέγα * διό καί το ι εχει προσγεγραμμένον άοιδή 
δέ λέγεται μέν καί ή μελοδία καί 6 ύμνος, λέγεται δέ καί 
ή τραγωδία* τραγφδία δέ τά θρηνώδη μέλη εισι· ο&εν καί 
τά τοιαΰτα ποιήματα τραγωδίαι καλούνται καί οι τοντων 
ποιηταί τραγωδοί' ώς γονν προκήρνξις κακών τοίς 3.Ίσραηλί- 
ταις έπαχ&ησομένων, α τραγωδοποιονσιν, εικότως αν λέγοιντο

14) γράψαντα cod.
15) τινας cod.
16) ex της βίβλον.



_ ·

άοιδύ και κατά κρασιν (Ιδη. πώς δέ είρηται' τώ θεώ διδά
ξατε ..............

Λ ιατί έννέα αι ωδαί;
L  *

\Εννέα <Γ εισίν αι ωδαί, οτι της έν ούρανοίς ιεραρχίας 
-και νμνιρδίας καί η ενταύθα γινομένη εικών έστίν' ώσπερ 
γοϋν έν τοις ούρανοίς κατά τον πολύν τά θεία Διονύσιον 
(De coel. hierarchia c. VI u. VII) εννέα τών αγγελικών ταγ
μάτων οντων, ων ιμίν τέως αι κλήσεις έγνώσθησαν είσι 
γάρ κατά τον μέγαν Παϋλον και ετερα, καθώς έν τ ϊ  πρός 
3Έφεσίονς (1, 21) ψησί * ο Σιράχ δέ λέγει περί θεοϋ, τά δέ 
πλείονα τών έργων αυτοϋ εισϊν έν άποκρύφοις * ώσπερ ουν, 
ϊνα πάλιν έρώ το αυτό, έννέα ταγμάτων οντων έκαστον Χδιον 
ύμνον έκτελεT, ουτω και έπι γης έννέα τοϊς πατράσιν αι 
αίδαι, ώς και τών ένταϋθα τό θεΐον νμνουντων τήν έννάδα 
τυπούντων τών τάξεων τών αγγελικών * εΐ'ποι δέ τις και τον 
αριθμόν τοϋτον της αγίας τριάδος τύπον είναι συμβολικώς 
και εις τιμήν αυτής δρισθηναι παρά τών πατέρων ανέκαθεν 
ο\ γάρ αριθμητικοί τούς αριθμούς πάντας εις αρτίους διαι- 
ροϋσι και περιττούς, αρτίους μέν καλοϋντες τούς εις δύο 
μοίρας διαιρουμένους Ισομερείς μέχρι μονάδος κατιούσας* 
περιττούς δέ τούς εις δύο τοιαύτας μοίρας διαιρείσθαι μη 
πεφυκότας* ύποδιαιροϋσι δ’ αυθις τούς περιττούς, και τούς 
μέν πρώτους, τούς δέ μέσους, τούς δέ συνθέτους κατονομά- 
ζουσι* μέσοι δ1 εϊσίν οι μήτε δυσι η πλείοσι μετρούμενοι 
άριθμοϊς, άλλ' ενι μόνω αριθμώ' δ γοϋν θ ' τών μέσων έστίν, 
ώς ενι μόνω μετρούμενος άριθμφ' μόνη γάρ τριάδι συνίστα- 
τα ι* τρισσάκις γάρ τά τρία εϊπών τον εννατον συνάξαις αν 
αριθμόν' ώς γοϋν τριπλην εχοντα τριάδα τον αριθμόν τοϋ
τον και δι' αύτης συνιστάμενον εις ύμνον της αγίας τριάδος 
τοϋτον απέταξαν' ώς γάρ ό μέγας έν θεολόγοις Γρηγόριος 
την τοϋ πάσχα κλήσιν τριπλασιάσας είς τιμήν της τριάδος, 
ούτως και οι τάς ωδάς εις έννέα συντάξαντες τον τριπλασιασ- 
μόν της τριάδος, έξ ουπερ δ έννέα συνίσταται, εις τιμήν
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είναι τ ις  τριάδος κεκρίκασι· διό και τάς φδάς είς τοντον 
τον αριθμόν περιέοτησαν.

Λοιπόν 17) ονν Ιατιν ειπειν και περι των ειρμών. Ειρ
μός λέγεται καί η άκόλονθος καί η πρός τον προηγηοάμενον 
επαναδρομή τε και σύνοψις' οθεν λέγομεν, οτι καθ' ειρμόν 
δ λόγος προβαίνει, ακολούθως δηλαδή και τ ϊς  προλαβονσης 
έννοιας έχόμενος· τα γονν προτεταγμένα έφ' εκαατης των 
ψδών ασματα ειρμοί λέγονται, ως ακολουθίαν τινά και τάξιν 
μέλους και αρμονίαν διδόντα τοΊ,ς μετ' αυτά· πρός γαρ το 
τον ειρμόν μέλος κάκείνα ρυθμίζονται· η οτι συνείρει και 
ονμπλέκει εαντζ κατά μέλος ό ειρμός τά τροπάριά.

Ύά δέ καλούμενα τροπάρια ώς πρός τούς ειρμούς τρεΊΐό- 
μενα και την αναφοράν του μέλονς πρός έκείνονς ποιούμενα* 
Tj και ως τρέποντα την φωνήν των φδόντων πρός το μέλος 
και τον φνθμόν των ψδών · εϊ μ ι γάρ όντως, ονκ εύρνθμον 
εσται το μέλος, άλλ' άνάρμοοτον φώνημα.

Soweit der Text des Zonaras; um nun aber doch etwas 
mehr als einen blossen Textabdruck zu geben, will ich noch 
einige erläuternde Bemerkungen über die hier behandelten 
Worte anfügen. Was zuerst das einfachste derselben, das 
Wort φδή anbelangt, so liegt seine Zurückführung auf άοιδή 
und seine Herleitung vom Verbum άείδω auf platter Hand 
und lässt sich sein Gebrauch in dem Sinne 'Lied, Gesang1 
bis in die ältesten Zeiten des Griechenthums zurückverfolgen. 
Ja das Wort mit seiner Bedeutung scheint in gleicher Weise, 
wie das verwandte νμνος von sanskrit sumanas, noch über 
die Zeit der speciellen Entwicklung des Hellenenthums hin
aufzureichen, wenn anders das a in άείδω nicht ein bloss 
euphonischer Vorschlag, ähnlich dem ε in εεδνα und ändern 
ursprünglich mit einem Digamma anlautenden Wörtern, son-

17) Dieser letzte Abschnitt rührt schwerlich von Zonaras her, 
sondern wurde aus einem ändern Autor wegen der Aehnlichkeit des 
Inhaltes der- Abhandlung des Zonaras angehängt.
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dern ein erstarrtes Präverbium ist, das wohl in der arischen 
Ursprache und auch später noch im Sanskrit, wie in 
ä-huaye und dem nächst verwandten sam-ä-vadämi Cich rufe 
herbei, ich rufe an5, nicht mehr aber im Griechischen ge
braucht wurde.

Speciell für die einzelnen Lieder eines Kanon wurde 
das Wort offenbar desshalb angewandt, weil die neun Ge
sänge des alten Testamentes, woraus dieselben nach der 
lehrreichen Auseinandersetzung unseres Zonaras hervorge
gangen sind, von Alters her im Gegensatz zu den gleich
falls gesungenen Psalmen mit dem Namen ydcxi ausgezeichnet 
wurden. Diese engere Bedeutung von qdrj finden wir be
reits im cod. Alexandrinus der griechischen Bibelübersetzung,

• den die besten und zuverlässigsten Kenner der Paläographie 
in die Mitte des 5. Jahrhunderts setzen. Denn dort ist 
jenen im Anhang zu dem Psalterion zusammengestellten 
Liedern die Unterschrift codai iS  beigefügt und haben 
ausserdem die beiden ersten die Ueberschrift: qldrj Mwvoecog 
ev rfj i^oöco und Mtovöeiog ev to /ievTeqovo^ii(^. Dass 
aber in der That aus jenen Oden die Theile der byzantinischen 
Kanones hervorgegangen sind, dafür zeugen ausser unserem 
Zonaras die ältesten Dichter selbst. Insbesondere hat An
dreas von Kreta die Hirmen seiner Kanones wie Mosaik
stücke aus Stellen jener biblischen Lieder zusammengesetzt18); 
während Kosmas und Joannes Damascenus schon mehr selbst
ständige Bahnen einzuschlagen begonnen.

18) So ist im grossen Kanon des Andreas
<w<5. cc ßori&os xni <xx67ia<7xrjg......................... aus u>6. «' 1-2
ipö. ß' nQoae/e ovQctv'e xcti XaXi]<T(o . . . .  aus (oö. ß' 1 
<06. ßf tSexe i S e x e ............................................. aus «o<5. ß' 89
(06. y  in i  xrjv ccaccfavxov . . . ox€q€(o<jov aus (06. y ' 1
(a6. 6' axijxoey o n g o ^ r i j s ...............................aus (06. g' 1
<w<5. e' ix vvxxos 6Q&QL£ovxct . . “ . . . . aus to6. 6' 9
t06. $' eßorjaa ...................................................aus c*5<5. e' 3. 7



Nicht auf gleiche Weise lässt sich der zweite Ausdruck 
ειρμός aus dem Sprachgebrauch des Alterthums herleiten. 
Man verstand darunter im byzantinischen Mittelalter und 
versteht darunter noch heut zu Tage eine Strophe sammt 
der den Text begleitenden Melodie, insofern dieselbe an
deren Strophen zum Vorbild dient. Dieser letzte Punkt 
unterscheidet die ειρμοί von den τροπάρια, unter denen die
jenigen Strophen verstanden werden, die dem Rhythmus und 
der Melodie des Hirmus folgen. Ist nun aber auch dieses 
der herrschende Sprachgebrauch, so ist es doch sehr unwahr
scheinlich, dass jenes Verhältniss vom Vorbild zum Abbild 
von vornherein die Hauptsache bildete und dem Hirmos und 
Troparion ihre Namen gegeben hat. Fragen wir vielmehr 
nach dem Etymon des Wortes ειρμός, so weist dasselbe, 
deutlich, wie auch Zonaras bemerkt, auf den Begriff des 
Zusammenreihens (εΐρειν) hin, von dem auch die aus Glie
dern zusammengereihte Kette im Alterthum den Namen 
ειρμός erhalten hatte. Man rufe sich nur den homerischen 
Vers Od. o 460 =  o 296 #

χρνσεον ορμον εχων, μετά δ1 ήλεκτροισιν εερτο
ins Gedächtnise, wo diese Etymologie vom Dichter deutlich 
ausgesprochen ist. Wie leicht man aber von jener Grund
bedeutung ausgehend dazu kommen konnte, einen musikali
schen Satz einen εΙρμός, eine Zusammenfügung verschiedener 
Töne zu nennen, möge man schon daraus ersehen, dass die 
Griechen heut zu Tage μέλος mit σειρά φ&όγγων διαδεχο- 
μένων άλληλονς άρεσκόντως τι άκοΐ und μελωδία mit πλο-
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(pö. ^fiK Q tofJiev .............................................aus w<5. d ' 29-30. 34
(pö. r{ ov a zQ cu ia i ............................................. aus (p6. i
(ü6. cctsnoQov avXXijipeuis.............................. aus . itt

genommen, und ähnlich stellt sich das Verhältniss auch in anderen 
Kanones des Andreas, wie Triod. p 34—37 und p. 323—326 ed. 
Barthol. Pentec. p. 46—52 und p. 83—88 ed. Barthol.



κη τις φ&όγγων των χαρακτήρων της ποσότητος και της 
ποιότητος (s. Philoxenos im Λεξικον της ελλην. έκκλησ. 
μουσικής) erklären. Aber auch die alten Griechen gingen 
von einer ganz ähnlichen Anschauung aus, wenn sie von 
Rhapsoden sprachen, und wenn Hesiod von sich und Homer 
singt (Fr. 101 ed Schön.)

*Ev Λιλίο τότε πρώτον εγώ και c'0μηρός άοιδοί 
μέλπομεν εν νεαροϊς υμνοις φάψαντες άοιδην.

Denn sprachliche Gründe hindern uns, das Wort §αψφ- 
δός mit dem Stabe, ράβδος, in Verbindung zu bringen, 
welchen die Sänger der epischen Lieder in den Händen 
trugen; vielmehr kommt φαψωδός von §άπτω und $δη her 
und bedeutet nach der Analogie von παυσίπονος εγερσίμαχος 
κλεψίφρων u. a. einen, der einen Gesang zusammenreiht. 
Diese richtige Ableitung gibt bereits der alte Commentar 
des Pindar zu Nem. II, 2 , und zwar mit Worten, welche 
für das Verständniss unseres Wortes ειρμός besonders wich
tig sind: oi δε φασιν της ciΟμηρου ποιησεως μη υφ’ εν 
συνηγμένης, σποράδην δέ άλλως καί κατά μέρη διηρημένης, 
οπότε ραψφδοΐεν, ε ιρ μ φ  τ ιν ι  κ α ι ράφ ι παραπλησιον ποι- 
είν εις εν αυτήν αγοντας. Doch was ziehe ich die Analogie 
des ferner liegenden ξαψωδός heran? Das alte Wort für 
Tonart, das wir von jeder die Theile zu einem schönen, 
eben massigen Ganzen verknüpfenden Schöpfung zu gebrauchen 
pflegen, das Wort αρμονία ist von derselben oder doch einer 
nahe verwandten Wurzel wie ειρμός abgeleitet und bedeutet 
gleichfalls ursprünglich eine ‘Fügung519), wie denn unter

19) Ich sehe, dass G. C u rtiu s  in seinen Grundz. der griech. 
Etym, die beiden Wörter trennt und άρμονία zur Wurzel ar, ειρμός 
zur Wurzel sar oder svar s te llt, und für diese Trennung spricht 
allerdings der Umstand, dass die 2. Wurzel auf griechisch-lateinischem 
Boden keinen α Vokal zeigt; auf der anderen Seite aber müsste man 
in einem solchen Fall einen unorganischen spir. asper annehmen, 
etwas was nicht unerhört, aber doch immerhin bedenklich ist,
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ändern Bryennius Harmon. III, 8 die das Verhältniss von
4 : 3 nicht wahrenden Tetrachorde πρός μέλους ειρμόν ανεπι
τήδεια nennt, wo die alten Griechen πρός μέλους αρμονίαν 
würden gesagt haben.

Wir fassen also ειρμός in dem Sinne von 'Fügung3 oder 
‘Aneinanderreihung3 und glauben, dass das Wort von Hause 
aus nur der Melodie zukam und von da erst auf die nach 
einer bestimmten Melodie gedichtete Strophe übertragen 
wurde. Leo A lla t iu s  in seinem Werke De libris eccle- 
siasticis Graecorum und G o a r  in seinem Euchologion sive 
Bituale Graecorum geben als Uebersetzung des griechischen 
ειρμός das lateinische tractus, und auch dieses Wort, welches 
im Abendland bereits seit dem 9. Jahrhundert gebräuchlich 
war (s. F. W olf „Ueber die Lais Sequenzen und Leiche“
S. 92), bezeichnete zunächst eine Melodie, speciell jenen 
lang hingezogenen aus Aneinanderreihung vieler Töne be
stehenden Gesang des Alleluja. Bei dem innigen Zusammen
hang des abendländischen und morgenländischen Kirchen
gesangs und bei dem entscheidenden Einfluss, den die Griechen 
auf die Musik und den Gesang der lateinischen Kirche übten10), 
möchte man desshalb annehmen, dass der lateinische tractus 
von vornherein dazu bestimmt war das griechische ειρμός 
wiederzugeben. Auch will ich dieses nicht geradezu in Ab
rede stellen, doch konnten die Lateiner auch ohne griechi-
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20) Zumeist zeigt sich jener Einfluss in den vielen griechischen 
Wörtern, die den lateinischen Sequenzen und den noch heut zu Tage 
am Charfreitag gesungenen Improperies eingemengt sind, und in den 
griechischen Namen, womit die Abendländer die Tonarten und 
Tongeschlechter bezeichneten. Ja  es wurden sogar geradezu grie
chische Lieder in Gallien gesungen nach Cyprian in der Vita S. 
Caesarii Arelatensis bei Gerbert Demus, sacra I, 340: adiecit atque 
compulit, ut laicorum popularitas psalmos et hymnos pararet alta- 
que et modulata voce instar clericorum alii graece alii latine prosag 
antiphonasque cantarent.
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sches Vorbild das Wort gebildet haben, um damit das lange 
Hinziehen der Sylben, die protracta pronuntiatio (cf. Marius 
Victorinus I, 8) beim Gesang im Gegensatz zu der kurzen 
Aussprache beim Sprechen und Lesen auszudrücken, wobei 
ich nur an dasjenige, was Athanasius in dem Brief an Mar
cellinus im cod. Alexand. der griechischen Bibelübersetzung 
über den breiteren Vortrag der Psalmen (κατά πλάτος λέ
γεται, οϊά εστιν τά των ψαλμών καί ωδών καί ασμάτων 
ξίματα) bemerkt, erinnern will.

Aber noch ein anderes Wort der lateinischen Poesie 
des Mittelalters, das Wort s e q u e n t ia  hängt wahrscheinlich 
mit dem griechischen ειρμός zusammen. Man verstand be
kanntlich unter Sequenz die langgedehnte, die letzte Sylbe 
von Alleluja, melismatisch wiederholende Jubilation nach 
dem Graduale in der Messe, und dann die als Text jener 
Jubelmelodie unterlegten Lieder (siehe W olf Lais S. 30) 
Dass nun jenes lateinische s e q u e n t ia  eine Uebersetzung 
des griechischen Wortes ακολουθία sei, hat man längst und 
allgemein eingesehen; aber die gewöhnliche Bedeutung von 
ακολουθία, wonach man darunter die Folge der zu einem 
Feste oder einer Andacht gehörigen Gebete und Gesänge 
versteht, wie wenn man von einer ακολουθία του ορθρου, 
einer φσματικτ■ ακολουθία του ΪΑγίου (Triod. ρ. 170) oder 
einer απαρτισμένη Ιερουργίας ακολουθία (Sophronios in 
Mai’s Spie. Rom. IV, 31) redet, kann doch kaum hieher 
gezogen werden, da das lateinische s e q u e n t ia  keine Folge 
von Gesängen, sondern nur eine Jubelmelodie bedeutet. Noch 
weniger passt die neuerdings wieder von B a r ts c h  Die lat. 
Sequenzen des Mittelalters S. 2 aufgenommene Annahme, 
dass die Sequenzen ihren Namen davon erhalten haben, dass 
sie unmittelbar auf das Alleluja des Graduale folgten, zur 
Bedeutung des griechischen Wortes ακολουθία, das nie im 
Sinne eines folgenden Liedes gebraucht wird. Will man 
also nicht eine starke Verschiebung der ursprünglichen Be-



deutung des Wortes im Munde der Lateiner annehmen, so 
muss man sich nach einer ändern Bedeutung von ακολουθία 
umsehen; und nun wird in dem Schlusscapitel der oben 
mitgetheilten Abhandlung S. 84 das Wort ειρμός mit ακο
λουθία τις καί τάξις μέλους καί αρμονίας erklärt, und ein 
in diesem Sinne aufgefasstes griechisches ακολουθία =  'ge
ordnete Folge von Tönen5 konnte wohl den Sequenzen der 
lateinischen Kirchenpoesie des Abendlandes den Namen geben.

Was schliesslich die Zeit betrifft, in der das Wort 
ειρμός in dem hier besprochenen Sinne vorkömmt, so finden 
wir bereits bei dem Lexikographen Suidas einen Artikel 
ειρμολόγιον * βιβλίον τι. Damals also im 10. oder 11. Jahr
hundert hatte man bereits Bücher, in welchen vermuthlich 
gerade so wie in den heutigen Hirmologien, die bekanntesten 
Melodien mit den ursprünglichen Texten zusammengestellt 
waren. Leider ist bei Hesychius die Erklärung des Wortes 
ειρμός ausgefallen, so dass man nicht weiss, ob bereits er das 
Wort im musikalisch-poetischen Sinn gekannt hat oder nicht.

Mit dem ειρμός hängen, wie wir bereits oben (S. 86) 
gesehen haben, die τροπάρια eng zusammen; hier aber 
können wir der Deutung des Zonaras nicht mehr beistimmen. 
Derselbe leitet das Wort unmittelbar von τρέπω ab und 
glaubt, dass der Name daher komme, weil die Troparien 
dem Hirmos zugewandt seien (τέτραπται). Aber die Tro
parien treten in der ältesten Zeit unabhängig von den Hirmen 
auf und haben eine selbstständige Stellung für sich. Das 
zeigt schon das höhere Alter des Wortes; denn während 
der technische Gebrauch des Wortes ειρμός aus den ersten 
Zeiten des Mittelalters nicht nachweisbar ist, werden uns 
bereits aus dem 5. Jahrh. zwei Tropariendichter (ποιψαί 
τροπαρίων) Anthinos21) und Timokles von Kedrenos p. 349
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21) Ein Anthinos schrieb nach P i t r a  Jur. eccl. Graec. hist. I 
praef. XYI auch eine de re liturgica.



C zu dem Jahre 464 genannt, und finden wir schon im 4. 
und 5. Jahrb. den Gesang von Troparien in Alexandrien 
(siehe die Erzählung vom Abte Pambo in G e rb e r ts  Script, 
eccles. de mus. I ,  1 2*), in Cappadocien (s. P i t r a  L’hym- 
nogr. p. 43) und in Palästina (s. die Legende bei P i t r a  
Jur. eccles. Graec. hist. I ,  220) erwähnt. Die ursprüng
liche Unabhängigkeit des Wortes spricht sich aber auch 
darin aus, dass es Hirmen nur zu den Oden der Kanones 
gibt, dass aber tQOTtaQia nicht bloss in den Kanones, son
dern auch sonst als kleine einzeln stehende Lieder Vor
kommen. Das hat aber eine weiter tragende Bedeutung, da 
die in der Morgenandacht gesungenen Kanones jüngeren 
Ursprungs sind, es aber schon in viel früherer Zeit heilige 
Lieder für die verschiedenen Versammlungen in der Kirche 
und bei häuslichen Andachten gab.

Es hat daher der Verfasser des Schlusscapitels in der 
vorangestellten Schrift wohl daran gethan noch eine andere 
Etymologie von TQOTtccQLOv zu versuchen, welche das Wort 
unabhängig von eiQ/xog stellt. Aber wenn er dabei wieder 
unmittelbar auf das Verbum tqeTCsiv zurückgreift, so über
springt er das wichtigste Mittelglied und verletzt den von 
einer gesunden Sprachforschung vorgeschriebenen Gang. 
Denn TQOrtaQiov ist augenscheinlich ein Diminutivum und 
zum Ver8tändiss desselben muss daher zunächst auf das 
Primitivum, auf rqoTtog zurückgegangen werden. Nun be- 
zeichnete man im 9. Jahrh. bei den Franken mit tropi die 
Cantica, welche zwischen den davidischen Psalmen gesungen 
wurden, siehe Anonym, des 10. oder 11. Jahrh. bei W o lf  
Lais S. 94: Hic (sc. Adrianus II) constituit per monasteria 
ad Missam maiorem in solemnitatibus praecipuis non solum
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22) Dieses Schriftchen sowie die Erzählung vom Abte Neilos 
theilen wir wegen ihrer grossen Wichtigkeit für unsere ganze Frage 
am Schlüsse der Abhandlung im Anhänge mit.



in hymno angelico, Gloria in exelsis deo canere hymnos 
interstinctos, quas Laudes appellant, verum etiam in psalmis 
Davidicis, quos Introitus dicunt, interserta cantica decantare, 
quae Romani Festivas laudes, Franci tropos appellant, quod 
interpretatur figurata ornamenta in laudibus Domini. Man 
erkennt in diesen tropi der Franken leicht die τροπάρια 
des im Anhänge abgedruckten Zwischengespräches der Aebte 
Sophronios und Neilos; denn auch dort erwartet Sophronios 
nach dem Vortrag der Psalmen die Anfügung von gesungenen 
Troparien. Die Bedeutung wird uns aber klarer, wenn wir 
den Gebrauch des lateinischen Wortes modus, welches offen
bar eine Uebersetzung des griechischen τρόπος ist, ins Auge 
fassen; man gebrauchte aber modi und moduli schon in 
der klassischen Zeit von Melodien und Gesangsweisen, und 
verstand danach auch im Mittelalter unter modus Ottinc 
eine zu Ehren der Ottonen gedichtete Liedweise (s. B a r ts c h  
Die lat. Sequenzen S. 145). Aus dem griechischen Alter
thum vermag ich allerdings keine Stelle nachzuweisen, wo 
τρόπος für sich allein schon eine Gesangsweise, ein Lied 
bedeute, wohl aber gebrauchen Plutarch (De mus. c. 17) 
und die musikalischen Theoretiker, Aristides Bacchios Pto
lemaios das Wort τρόπος von den verschiedenen Tonarten, 
und begegnen uns bereits bei Pindar die Wendungen: Αυδίο) 
γάρ Ι^σωπιχον έν τρό π ω  εν μελέταις τ  άείδων εμολον 
(01. XIV, 17) und Μονσα δ’ οντω μοι παρεστάχοι νεοσίγαλον 
ενρόντι τρόπον Λωρίω φωνάν εναρμόξαι πεδίλω (01. III, 4). 
Eine schlagende Analogie aber für den alten Gebrauch von 
τρόπος und die mittelalterliche Bedeutung von τροπάριον 
bieten die Ausdrücke είδος und ειδνλλιον. Denn wie ich 
in meinem in den Verhandlungen der deutschen Philologen- 
versammlung zu Würzburg v. J. 1868 abgedruckten Vortrag 
über das Idyll nachgewiesen habe, bedeutete auch είδος 
ursprünglich cOktavengattung, Tonart5, und ist daraus die 
abgeleitete Bedeutung von είδος =  ‘einem auf eine bestimmte

92 Sitzung der philos.-philol. Classe vom 11. Juni 1870.



Christ: Hirmos etc. in der byzant. Poesie. 93

Ton weise gedichteten längeren Liede5 hervor gegangen. Ge
rade so wie sich nun im Alterthum neben das primitive 
είδος das Diminutiv είδνλλιον in dem bekannten Sinne stellte, 
so bildete man im christlichen Mittelalter von τρόπος das 
Verkleinerungswörtchen τροπάριον in der Bedeutung eines 
auf eine bestimmte Gesangsweise gedichteten kleineren Liedes 
und einer einzelnen wiederkehrenden Strophe eines solchen 
Liedes. Wiewohl also die Wörter τροπάριον und στροφή 
sich in der Bedeutung fast decken und auch lautlich ähnlich 
klingen, so haben sie doch keine Gemeinschaft mit einander. 
Denn das Wort στροφή hat mit der Tonart und der Melodie 
nichts zu schaffen, bezieht sich vielmehr lediglich auf die 
Bewegungen, auf die Kehren des das Lied Vortragenden 
Chores.

Ich habe im Vorausgehenden modi und moduli für die 
Uebersetzungen der griechischen Wörter τρόποι und τρο
πάρια ausgegeben; da nun aber τρόποι vom Verbum τρέπω 
herkömmt, und im Mittelalter bekanntlich versus in dem 
Sinne von Strophe allgemein gebraucht wurde, so könnte 
man auch in diesem versus den lateinischen Ausdruck für 
das griechische τροπάριον finden. Es scheint diese Meinung 
um so mehr für sich zu haben, da die Lateiner ganz ge
wöhnlich tropus mit versus erklären, und z. B. Durandus 
Rationale divini Officii VI, 114, 3 sagt; Hi autem versus 
Tropi vocantur, quasi laudes ad Antiphonas convertibiles; 
τρόπος enim graece, conversio dicitur latine. Nichts desto 
weniger halte ich auf eine solche Zusammenstellung nichts, 
und glaube vielmehr, dass die von den Lateinern aufgestellte 
Identität von τρόπος und versus in einer verkehrten Auf
fassung der Bedeutung des griechischen Wortes seinen Grund 
hat, indem spätere Gelehrte, welche die specielle Bedeutung 
von τρόπος nicht kannten, sich bloss an die vage Etymo
logie von τρέπειν ‘wenden5 hielten. Ursprünglich war gewiss 
versus und versiculus die Uebersetzung der griechischen



Ausdrücke στίχοι und στιχηρά; denn auch diese spielen in 
der griechischen Kirche und in der poetischen Literatur des 
Mittelalters eine grosse Rolle; und zwar verstand man unter 
στίχοι einzelne, grösstentheils aus den Psalmen genommene 
Verse, und unter στιχηρά Strophen, die, von byzantinischen 
Meloden gedichtet, in der Regel auf solche στίχοι folgten. 
Da auch diese στιχηρά geradeso wie die τροπάριά gesungen 
wurden und auch von gleichem Umfang wie jene waren, 
so konnten leicht die Lateiner die tropi und die versus 
gleichstellen und das letztere Wort für die Uebersetzung des 
ersteren halten.

Ich komme zu dem letzten, am schwersten zu deuten
den Worte, zu κανών. Unter einem Kanon also versteht 
man in der kirchlichen Poesie der Griechen eine Vereinigung 
von neun, dem Inhalte nach nur locker zusammenhängen
den Oden, welche der Reihenfolge nach als erste, zweite, 
dritte bis neunte Ode aufgeführt werden. Sämmtliche neun 
Oden finden sich nur in zwei Kanones der Fastenzeit von 
Andreas Cretensis und in zwei Kanones des Pseudo-Sophronios 
(s. oben S. 62), in allen ändern fehlt die zweite Ode, und 
dass dieselbe hier nicht etwa erst später ausgefallen sei, 
beweisen die Worte unseres Zonaras S. 79, und wird durch 
die die Anfangsbuchstaben der einzelnen Strophen zusammen
fassende Akrostichis einer grossen Anzahl von Kanones be
stätigt. Der Grund lag, wie Zonaras bemerkt, in dem 
Charakter der als Vorbild dienenden zweiten biblischen Ode 
(Deuteron, c. 31), die als ernste Strafrede nicht zum frohen 
Jubel der meisten christlichen Feste passte. Desshalb wurde 
aber doch so gezählt, dass die letzte Ode des Kanon nicht 
die achte, sondern die neunte Ode hiess; und in dem Kanon 
des Kosmas auf die Kreuzerhöhung (14. Sept.), der aus 
9 Liedern besteht, wird gleichwohl die zweite Ode als 
die dritte bezeichnet und die letzte als αλλη ωδή ενάτη 
aufgeführt.
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Die neun Oden eines Kanon hingen, wie schon ange
deutet, unter sich nur locker zusammen; wenn etwas mehr, 
wie die neun biblischen Lieder, welche ihnen ziim Vorbilde 
dienten, so lag dieses lediglich darin, dass sie alle einem 
und demselben Feste galten; den Forderungen des einheit
lichen Aufbaues, die wir an jedes wirkliche Kunstwerk 
stellen müssen, wird also hier sehr wenig genügt, und ver
dienen schon die altgriechischen Lyriker und nicht am 
wenigsten Pindar wegen der schlecht vermittelten Gedanken
sprünge und wegen der vielen am dünnsten Faden ange- 
reih'ten Digressionen unsern begründeten Tadel, so fehlt 
selbst den gefeiertesten Kanones des Mittelalters jene Haupt- 
bedingniss eines wahren Kunstwerkes, der einheitliche Auf
bau. Nichts ist daher verkehrter, als wenn Re i nh .  V o r m 
b a u m ,  der Bearbeiter der griechischen Kirchenlieder in 
D a n i e l s  Thesaurus hymnologicus, aus Nachlässigkeit oder 
Unwissenheit in den aufgenommenen Kanones die einzelnen 
Oden gar nicht abtheilt; denn als einzelne Lieder wollten 
die Meloden jene Oden angesehen haben, die mehr nur 
äusserlich zu einem Ganzen zusammengefasst seien.

Zusammengehalten werden aber die 8 oder 9 Oden 
eines Kanon zunächst durch die gleiche Tonart (ηχος), in 
der die Melodie gesetzt ist, und es ist daher in den Aus
gaben und in den Handschriften gleich im Anfang der ηχος 
jedes Kanon vorangestellt. Ausserdem werden in den meisten 
Kanones Sämmtliche Strophen durch die Akrostichis ver
bunden, die sich bereits in den jüngeren Liedern des alten 
Testamentes findet (s. E w a l d  die poetischen Bücher des 
alten Testamentes I ,  140. 172 ff.) und ganz besonders von 
den byzantinischen Dichtern ausgebildet wurde. Denn wie 
überall, so wuchs auch in Byzanz mit dem Schwinden ächter 
Kunst das Streben nach äusserlicher Künstelei. Viele jener 
ακροστιχίδες enthalten die Buchstaben des Alphabetes (άκροστ. 
κατ' άλφάβψον), und gerade diese Form war schon häufig



in der hebräischen Poesie und dann in einem der ältesten 
christlichen Gedichte, in dem Parthenion des Methodios und 
in den Liedern der Nazareer (s. P i t r a  L’ hymnographie p. 40) 
angewandt worden; andere bilden einen meist in einen 
oder mehrere Verse gefassten Gedanken, der gewöhnlich 
auch den Namen des Dichters enthält. In der Mehrzahl der 
Kanones beschränkt sich die Akrostichis auf die Anfangs
buchstaben der einzelnen Strophen, nur in einigen wenigen 
umfasst sie die Initialen sämmtlicher Verse oder Perioden. 
So bilden die Anfangsbuchstaben der Trimeter in den drei 
berühmten jambischen Kanones des Joannes Damascenus auf 
Weihnachten, Theophanie und Pfingsten je zwei Distichen 
des heroischen Versmasses, und lassen sich durch Beachtung 
der Akrostichis die aus mehreren Kolen bestehenden rhyth
mischen Perioden einiger Kanones des Joannes Damascenus 
(25. März) Georgios und Bartliolomaios (s. P i t r a  L’hymnogr. 
p. 18 ff.) bestimmt herausfinden.

Eine ganz eigenthümliche Akrostichis finden wir bei 
Georgios, einem Dichter des 9. Jahrh., der die Anfangs
buchstaben der Theotokien der einzelnen Oden zu einem 
Satze vereint (Triodion p. 171 ff.). Bei dem immer wachsen
den Mariencultus des Mittelalters kam nämlich die Sitte auf 
nicht bloss die letzte Ode, die von Anfang au vermöge ihres 
Zusammenhangs mit dem Liede bei dem Evangelisten Lucas c. I. 
der Jungfrau Maria gewidmet war, sondern auch die letzte 
Strophe jeder Ode als &eotoy.lov der Mutter Gottes zu 
weihen, und die Initialen dieser 8 Marienlieder sind nun 
von Georgios zu einer Akrostichis verbunden worden.

Nachdem ich so das Nothwendigste über die Anlage 
der Kanones angeführt habe, wende ich mich zu ihrem 
Ursprung und werde damit von selbst zur Aufhellung des 
Namens geführt. Wie schon öfters bemerkt, sind die 9 Oden 
den 9 biblischen Cantica nachgedichtet, dem Jubellied der 
Mariam nach glücklicher Durchschreitung des rothen Meeres
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(Exod. XV), dem warnenden Zuruf des Moses an das israe
litische Volk vor seinem Hinscheiden (Deuteron. 32), dem 
Freudengesang der Anna über die Geburt ihres Sohnes 
Samuel (Reg. I, 2), dem ahnungsvollen Lied des Propheten 
Habbakuk von dem Herannahen eines rettenden und strafen
den Erlösers (Hab. 3), der Prophezeiung des Jesaias von 
dem anbrechenden Lichte der Gerechtigkeit (Jes. 26), dem 
Siegeslied des Propheten Jonas, nachdem ihn das Seethier 
nach drei Tagen wieder ausgespieen hatte (Jon. 2), dem 
hoffnungserfüllten Gebet der drei Knaben, die auf Be
fehl des Königs Nebukadnezar in den Feuerofen geworfen 
wurden (Dan. 3), dem jubelnden Hymnus derselben drei 
Knaben im Feuerofen (ebendas.), und den Freudenliedern 
der Jungfrau Maria nach der Verkündigung des Engels 
Gabriel sowie des Zacharias nach der Geburt des Johannes 
(Luc. 1). Alle diese 9 Lieder beziehen sich oder wurden 
doch schon früh auf die Ankunft und das Wirken des 
Heilandes, die νέα χάρις, bezogen, und ihre Beachtung von 
Seiten der Christen ist daher eine sehr natürliche. Um 
aber die Entstehungszeit der Kanones zu bestimmen, ist es 
vor allem nöthig zu ermitteln, wann jene 9 Lieder aus den 
Büchern des alten und neuen Testamentes ausgewählt wur
den, und wann sie eine feste Stelle in dem christlichen 
Gottesdienst erlangten.

In den ältesten Aufzeichnungen über die christlichen 
Ordnungen, in den Constitutiones apostolicae werden unter 
den kirchlichen Gebeten und Gesängen jene Cantica noch 
nicht erwähnt; es heisst daselbst bloss II, 57: ετερός τις 
του Λαβιδ ψαλλέτω νμνους xai ό λαός τα ά/,ροστίχια ύτΐο- 
ψαλλέτω, und es wäre wenigstens eine zweifelhafte Conjectur, 
wenn man unter den Hymnen des David auch jene Lieder 
mit verstehen wollte, die allerdings später und vielleicht 
schon damals den Psalmen am Schlüsse angefügt zu werden 
pflegten. Aber wenn wir auch von einer solchen Vermuth-
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ung ganz absehen, so wissen wir doch aus anderen Zeug
nissen, dass in der Zeit, wo die διατάξεις άποστολικαι 
abgefasst wurden, jene Lieder neben den Psalmen allgemein 
im Gebrauch waren. K. Buhl  in seinem lehrreichen Auf
sätze über den Kirchengesang in der griech. Kirche bis zur 
Zeit des Chrysostomus in der Zeitschr, für die hist. Theol. 
Bd. XVIII a. 1848 S. 203 gibt genaue Nachweise, dass 
Chrysostomos ad. I Tim. hom. 14 t. XI p. 630 B unter 
den von den Mönchen gesungenen Psalmen auch das oben 
erwähnte Canticum des Jesaias aufzählt, und in der Schrift 
Quod nemo laeditur c. 16 t. III p. 462 E den Hymnus der 
drei Knaben als eine ιμδή μέχρι τον νυν έξ εκείνον παντα- 
χον τ ις  οικουμένης γδομένη bezeichnet. Das nächste Zeug- 
niss bietet meines Wissens der cod. Alexandrinus der grie
chischen Bibelübersetzung aus dem 5. Jahrh. Hier sind im 
Psalterion den 150 Psalmen 14 Oden am Schlüsse ange
hängt, welche mit den Psalmen das Liederbuch der dama
ligen Christen bildeten. Unter jenen 14 Oden ist eine, die 
14., ein neuer, im Anschluss an Bibelstellen gedichteter 
νμνος εωθινός; ferner sind die Ausrufungen der Maria und 
des Zacharias als eigene Lieder, 11. u. 13. Ode, von einan
der getrennt, wie umgekehrt die beiden Lieder der drei 
Knaben in eine Ode, die 10. vereinigt sind; endlich sind 
ausser den besprochenen 9 Liedern noch einige ganz neue 
aufgenommen, nämlich als 12. Lied der Ausspruch des 
Symeon Νυν απολύεις τον δονλον σον κ. τ. λ . (Luc. 2), 
als 9. das reuige Bussgebet des Azarias (vergl. Dan. 3), als 
8. das Gebet des Manasse um Vergebung der Sünden und 
Fehltritte (vergl. Paralip. II , 33), als 7. endlich das Gelöb- 
nis8 des Ezekias den Herrn mit dem Psalter alle Tage des 
Lebens zu preisen (vergl. Paralip. II, 32). In dem 5. Jahrh. 
war also noch nicht die Zahl der biblischen Cantica auf 9 
festgestellt worden, in jener Zeit konnten also selbstverständ
lich noch keine Kanones in dem Sinne des byzantinischen
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Mittelalters bestehen, da bei diesen die Zahl der 9 Oden 
typisch ist. Aber bald nachher scheint die kanonische Be
schränkung jener biblischen Cantica auf neun eingetreten zu 
sein und auch in den Ausgaben der Psalterien die Ausscheid-

• ung des 7. 8. 9. 12. Liedes zur Folge gehabt zu haben 
(s. Buhl S. 202). Genau vermag ich die Zeit, wann dieses 
eintrat, nicht anzugeben; aber im 6. Jahrh., in welches das 
oft erwähnte Zwiegespräch der Aebte Sophronios, Joannes 
und Neilos fällt, war schon das Gebet des Symeon als 
άπολυτίχιον für den Abendgottesdienst abgezweigt, und wur
den die 9 Oden hinter einander und zwar in der Regel in 
drei Abtheilungen, den drei στάσεις der Psalmen entsprechend, 
vorgetragen. Die Zahl 9 ist zwar nicht ausdrücklich ange
geben, lässt sich aber mit Zuversicht aus den angedeuteten 
drei Gruppen von je 3 Oden erschliessen. Gewiss war diese 
Neunzahl auch schon festgestellt iu der Zeit des pseudo
nymen Dionysios Areopagita, dessen 9 himmlische Mächte, 
welche dem Herrn ohne Unterlass Loblieder singen, mit 
Recht von Zonaras S. 83 mit den 9 biblischen Oden in Ver
bindung gebracht werden.

Aber war nun auch im 6. Jahrh. bereits die Voraus
setzung zur Ausbildung der Kanones gegeben, so ersehen 
wir doch aus jenem selben Zwiegespräch, dass es damals 
noch keine Kanones gab; man begnügte sich noch damit die 
biblischen Lieder selbst zu singen und höchstens einigen, 
wie dem Liede der drei Knaben, noch neue Troparien an
zufügen. Auch Sophronios im 7. Jahrh. sagt in seiner 
Commentatio liturgica in Mai’s Spie. Rom. IV, 40 nur, dass 
zu seiner Zeit in jeder Abend- und Morgenandacht ausser 
den Psalmen des alten Testamentes noch ςίσματα της νέας 
χάριτος gesungen wurden, ohne der Liedesform der Kanones 
zu gedenken, und der berühmte Melode Romanos aus dem
6. Jahrh., dessen Herausgabe durch P i t r a  wir mit Spannung
entgegensehen, bezeichnet seine Gedichte in den Akrostichen
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(s. P i t r a  L’hymnogr. S. 47) als ύμνοι αίνοι επη ψαλμοί 
ποιήματα ψδαι, nirgends aber als κανόνες. Es hat daher 
alle Wahrscheinlickeit, dass die ältesten Dichter, von denen 
uns Kanönes erhalten sind, auch die Erfinder dieser Lieder
gattung waren, indem zuerst Andreas von Kreta an die 
Stelle der 9. biblischen Cantica eigene Oden setzte, die sich 
noch ganz im Gedankengang jener Vorbilder hielten, und 
dann erst allmählich Kosmas und Joannes unter Wahrung 
der Neunzahl der Oden sich in freieren Bahnen zu bewegen 
versuchten. Bei dieser Annahme erklärt es sich auch, wie 
es kam, dass bei den Abendländern die sonst fast alles in 
der kirchlichen Musik und Poesie den Griechen entlehnt 
hatten, jene Form der Kanones keinen Eingang fand. Denn 
im 8. Jahrh. war bereits die Spaltung der griechischen und 
lateinischen Kirche eingetreten, und hatte der massgebende 
Einfluss der Byzantiner in dem des Griechischen immer 
mehr unkundigen Abendlande aufgehört.,3)

Auf der anderen Seite aber scheint sich dieser Auf
stellung die Erwähnung von κανόνες aus früherer Zeit ent
gegenzustellen. In erster Linie steht hier die von P i t r a  
L’hymnogr. p. 32 aus einem cod. Barb. I, 150 f. 9 ange
führte Stelle des Grammatikers Theodosios von Alexandrien: 
*Εάν τις θέλη ποιησαι κανόνα, πρώτον δει μελίσαι τον ειρ
μόν, είτα £παγαγεΐν τα τρθ7ΐάρια ισοσνλλαβοϋντα και δμο- 
τονονντα και τον σκοπόν *4) άποσώζοντα, denn hier ist ganz 
unzweideutig das Wort κανών sammt den zugehörigen ειρμός 
τροπάριον in dem bei den Byzantinern herrschenden Sinne
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23) Wir haben zwar auch heut zu Tage noch in unserer Musik 
eine Melodieform, die den Namen Kanon träg t; aber diese hat mit 
dem griechischen Kanon nichts als den Namen gemein.

24) Jenes axonov hat Pitra fälschlich mit cbutl wiedergegeben, 
es bedeutet vielmehr das Wort nach byzantinischem und neugriechi
schem Sprachgebrauch so viel als Melodie, wie ich in der Recension 
des Buches von Pitra im Philolog. Anzeiger 1870 Nr. 2 andeutete.
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genommen; und da Theodosios von Alexandrien nach Göttlings 
Untersuchung nicht lange nach Constantin d. G. im 4. Jahrh. 
blühte, so müsste man danach annehmen, dass bereits vor 
Beginn des Mittelalters die Form des Kanon vollständig 
ausgebildet gewesen sei. Das schien mir nun von vornherein 
eine bare Unmöglichkeit zu sein, und es tauchte in mir 
sofort der Verdacht eines Irrthums oder einer Fälschung 
auf. Um aber in einer so wichtigen Frage nicht bei der 
blossen Vermuthung stehen zu bleiben, wandte ich mich an 
Herrn Dr. A. Spe nge l ,  der damals in Rom weilte und mir 
sofort mit der grössten Bereitwilligkeit zurückschrieb, dass 
die betreffende Stelle von Pitra richtig angegeben sei, und 
dass die Schrift in der That den Titel trage : αρχή συν 
&εφ τών ερωτημάτων Θ εοδοσίου γρ α μ μ α τ  ιγ,οϋ άλεζαν- 
δρέως περί προσωδιών. In der Hauptsache, in der Frage 
über den Autor der betreffenden Schrift sah ich mich so 
in meinen Vermutliungen ganz gegen Erwarten getäuscht; 
aber etwas neues lernte ich doch aus der Mittheilung meines 
gelehrten Freundes, was, weiter verfolgt, zur vollständigen 
Aufhellung der Sache führte. Pitra hatte nämlich ange
geben, dass Theodosios jene Vorschrift in seiner Epitome 
des Hephästion gebe, von Spengel erfuhr ich den richtigen 
und genauen Titel der Schrift, nämlich 3Ερωτίματα περί 
προσωδιών. Von diesem Buche war mir aber der Haupt
inhalt bereits aus Peiron näher bekannt, der im Anhänge 
zur Ausgabe des Orion von Sturz p. 238 aus zwei Hand
schriften nähere Notizen über die Schrift gegeben und unter 
ändern auch bemerkt hatte, dass darin der Grammatiker 
Choiroboskos sich citirt finde. Nun lebte aber Choiroboskos 
im 8. Jahrh. unter Leo dem Isaurier, und hatte daraus be
reits GÖttling in seiner Ausgabe des Theodosios praef. XII 
und XIV den vollständig begründeten Schluss gezogen, dass 
jene Schrift περί προσωδιών entweder nur den erborgten 
Namen des Theodosios von Alexandrien trage oder doch



jedenfalls mit fremdartigen Interpolationen stark durchsetzt 
sei. Wenn sich daher in diesem Buche eine Bestimmung 
über κανών ειρμός und τροπάριον findet, so kann daraus 
über die Zeit der Entstehung jener Begriffe gar nichts ge
folgert werden; jene Stelle, die sich auch ohne Beifügung 
eines Verfassers in einer Hamburger Handschrift bei I. Be kke r  
Anecdota gr. p. 1167 findet, ist aller Wahrscheinlickeit nach 
erst im späten Mittelalter in das Werk des Theodosios ein
geschwärzt worden.

Nun kommt aber das Wort Kanon in dem Sinne von 
Lied, wenn auch in minder scharf ausgeprägter Bedeutung, 
noch an anderen Stellen aus der älteren Zeit, zunächst an 
zweien vor, die von Zuständen des 4. und 5. Jahrhunderts 
berichten. In der Erzählung vom Abte Pambo heisst es 
nämlich: οντε κανόνας οντε τροπάρια λέγομεν (siehe Anhang) 
und in einer ändern aus dem 5. Jahrh., die P i t r a  L’hym- 
nogr. p. 43 aus einem cod. Vallicell. E 21 f. 518 mittheilt: 
καί το τροπάρια καί κανόνας ψάλλειν καί ΐ]χονς μελίζειν 
τοίς κατά κόομον ιερενύί τε καί λοιποΐς άρμόζον διά τοντο 
γάρ καί δ λαος εν τάΐς εκκληοίαις ονναθροίζεσθαι εϊω&ε· 
Indess, wie wichtig auch jene Stellen für unsere Kenntniss 
von dem ältesten christlichen Gesänge sind, so wenig Verlass 
bieten sie für die Formen des Kirchenliedes in jenen Zeiten; 
denn leicht konnten die späteren Abschreiber aus dem kirch
lichen Brauch ihrer Zeit in jene alten Erzählungen das 
Wort κανόνας hineininterpoliren. An drei ändern, ganz ver
lässigen Stellen aber kommen die Worte κανών und κανονικός in 
einer zwar etwas abliegenden, aber doch wohl hieher gehörigen 
Bedeutung vor. Einmal lesen wir in der Erzählung von den 
klösterlichen Bräuchen auf dem Berge Sina (s. Anhang): 
τρξάμε&α τον κανόνος καί μετά τον εξάψαλμον κ. τ. λ. und 
weiter unten mit Bezug darauf είς τον κανόνα το Θεός κνριος. 
Betrachten wir die Stelle im Zusammenhang und verbinden 
wir damit die Aufzählung von zweimal zwölf Psalmen im
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Psalterion des cod. Alexandrinus unter den Titeln: Κανόνες 
τμερινοί ψαλμών und Κανόνες νυκτερινοί των ψαλμών*5), 
so ist es wohl kaum zweifelhaft, dass damals unter Kanon 
eine Auswahl von besonders erhebenden Psalmen ver
standen wurde, die vor den ändern in den Andachten am 
Tage und in der Nacht gesungen wurden. Zweifelhafter 
ist die Bedeutung des Wortes κανονικός in dem wichtigen 
15. Kanon des Concils von Laodicea: Περί του μη δεϊν
πλήν των κανονικών ψαλτών τών επί τον αμβωνα άναβαι- 
νόντων καί από διφ&έρας ψαλλόντων ετέρους τινάς ψάλλειν 
εν τ ι  εκκλησίφ. Nach dem oben bemerkten nämlich liegt es 
nahe unter jenen κανονικοί ψάλται solche Sänger zu ver
stehen, welche die ausgewählten Lieder, jene κανόνας τών 
ψαλμών zu singen berufen waren. Da man aber auch unter 
κανονική bekanntlich im Alterthum die Theorie der Musik 26) 
und unter κανών das zur Bestimmung der Intervalle der 
Töne verwendete Instrument verstand, so könnte man auch 
bei den κανονικοί ψάλται an geschulte, in den Prinzipien 
der Harmonik unterrichtete Sänger denken. Eine bestimmte
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25) Man stelle damit noch folgende Stellen zusammen, die ioh 
dem Werke des Leo Allatius De libris eccles. Graecorum entnehme, 
erstens des Cyrillus Scythopolitanus in vita S. Theodosii: 'Ό&εν καί
της Κομανών αυτός αγίας εκκλησίας ψάλτης χρησιμωτατος γέγονεν έχ 
παιδός xal τον εκκλησιαστικό ν χανόνα ακριβώς έ'ξεπαιδεύ&η χαϊ εξέ- 
μα&ε το ψαλτηριον χαϊ τάς λοιπάς &είας γραψάς und in vita S. Sabae: 
εως ου το ιραλτηριον μά&ωσι χαι τον της ψαλμωδίας χανόνα, sodann 
des Theodorue in vita S.Theodosii: οϋτω μεν ούν έν ταίταις ά ιερός 
της ψαλμωδίας έπιτελεΐται χανών επτάκις της ημέρας, τό δη λεγό
μενόν, τον πάσης κτίσεως αίνουντων ποιητην.

26) Die Hauptdefinition von κανονική findet sich bei Gellius 
N. A. XVI, 18: κανονική longitudines et altitudines vocis emetitur; 
longi mensura §υ9μός dicitur, alti μέλος ; est et alia species κανο
νικής, quae appellatur μετρική, per quam syllabarum longarum et 
brevium et mediocrium iunctura et modus congruens cum principio 
geometriae aurium mensura examinatur.



Entscheidung, welche der beiden Auffassungen anzuerkennen 
sei, möchte ich nicht wagen, und nur das eine hervorheben, 
dass die erstere Deutung mehr im Einklang mit den son
stigen Bedeutungen des Wortes κανών in der christlichen 
Kirche steht. Wie dem aber auch sei, so dürfen wir doch 
kaum die an jenen drei Stellen hervortretende Bedeutung 
von κανών von jener ändern trennen, die das Wort in der 
Zeit des Andreas von Kreta und Kosmas von Jerusalem an
genommen hat. Auch ist die Vermittelung derselben nicht 
schwer: Noch im 5. Jahrhdt. bezeichnete κανών eine Aus
wahl von bestimmt festgestellten Psalmen, die in den 
Klöstern und in den Kirchen zu bestimmten Zeiten gesungen 
wurden. Mit demselben Worte auch die Auswahl der bib
lischen Cantica, die neben den Psalmen die ältesten Ge
sänge der Christen bildeten, zu bezeichnen, lag ausser
ordentlich nahe. War dieses einmal geschehen, so gab es 
sich von selbst, dass man auch die Oden, welche im Laufe 
des 8. Jahrhunders an die Stelle jener 9 biblischen Cantica 
traten, mit dem Namen κανών benannte. Man könnte auch 
daran denken den technischen Begriff von Kanon, wie er 
sich in der byzantinischen Poesie ausprägte, unmittelbar auf 
die ursprüngliche Bedeutung von κανών =  massgebende 
Richtschnur, zurückzuführen und dafür die Stelle bei Kedrenos 
p. 456 D: cO οοιος 'Ιωάννης καί μελφδός ώνομάσ&η, μετά 
Κόβμα τον επισκόπου του Μαιουμα και Θεοφάνους αδελφόν 
Θεοδώρου των Γραπτών διά το αυτούς μελψδηοαι τά εν 
τάΐς έκκληοίαις των Χριστιανών τ ε τυ π ω μ έ ν α  ψάλλεσ&αι 
geltend zu machen; aber die im Vorausgehenden von mir ge
gebene Herleitung trägt mehr der historischen Entwicklung 
und den verwandten Bedeutungen des Wortes κανών Rechnung.
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B e i l a g e n ,

I

Γεροντικον του a ß ß ä  Π α μ β ώ 2Ί) .

fO ΐΛββάς Παμβώ άπέστειλε τον μαθητήν αυτοί έν 
Αλεξάνδρειά πρός το πωλήσαι το έργόχειρον αυτών. ποιησας 
δε ημέρας δεκαέξ εν Trj πόλει, ώς εΐεγεν ήμϊν, τάς νύκτας 
εκάθευδεν εν τω νάρθηκι της εκκλησίας εν τψ ναψ του 
αγίου Μάρκου' καί Ιδών την ακολουθίαν της αγίας 
σίας ανέκαμψε πρός τον γέροντα· εμαθε δέ καί τροπάρια.

Λ έγει ονν αντφ δ γέρων' όρώ σε, τέκνον, τεταραγμένον' 
μη τις πειρασμός σοι συνέβη εν τ fj πόλει; λέγει δ αδελφός 
γέροντί' φύσει, 'Λββά, εν αμελείς δαπανώμεν τάς f μέρας 
ημών έν τη έρτμψ ταυτη, καί ουτε κανόνας, όυτε τροπάρια 
ιράλλομεν ’ άπελθόντος γάρ μου εν Ι4λεζανδρεία ειδον τά  
ταγματα της εκκλησίας, πώς ιράλλουσι, καί έν λύπτ] γέγονα 
πολλή, διατί καί ημείς ου ιράλλομεν κανόνας καί τροπάρια.

Λ έγει ονν αντώ δ γέρων ουαί ήμίν, τέκνον, οτι εφθα- 
σαν αι ήμέραι, εν αϊς υπολείιρουσιν οι μοναχοί την στερεάν 
τροφήν τήν διά του αγίου πνεύματος ρηθέϊσαν καί εξακολου
θώ σ ον ο l v  ησματα καί ι'χους· ποια γάρ κατάνυξις, ποϊα δάκ
ρυα τίκτονται εκ τών τροπαρίων; ποια γάρ κατάνυξις τφ  
μοναχά, οταν εν εκκλησία η έν κελλίω ϊσταται, καί vxpdl τήν 
φωνήν αυτοϋ ώς οι βόες; El γάρ ενώπιον του θεοϋ παρισ- 
τάμεθα, έν πολλή κατανυξει οφείλομεν ϊστασθαι καί ουχί 
έν μετεωρισμό)' καί γάρ ουκ έξηλθον οι μοναχοί εν τη έρήμψ 
ταντη , ϊνα παρίστανται τψ θεφ καί μετεωρίζονται καί μελφ- 
δοϋσιν γσματα καί ξυθμίζουαιν τχους καί σείονσι χείρας καί



μεταβαίνουσι πόδας, άλλ1 όφείλομεν εν φόβφ πολλά χαί 
τρόμω δάχρυσί τε χαί στεναγμοϊς μετά ενλαβείας χαί ενχα- 
τανύχτου χαί μέτριας [ταπεινής] φωνής τάς προσενχάς τα 
θ ε ζ  προσφέρειν' 3Ιδού γάρ λέγω οοι, τέχνον, οτι έλεύσονται 
7*μέραι} οτε φθείρουσιν οι Χριστιανοί τάς βίβλονς των αγίων 
ευαγγελίων χαί των αγίων άποστόλων καί των θεσπεσίων 
προφητών λεαίνοντες τάς γραφάς των αγίων χαί γράφοντες 
τροπάρια χαί ελληνιχούς λόγους χαί χυθήσεται 6 νους εις 
τρόπους χαί είς τούς λόγους τών 1Ελλινων* τούτο χαί 
οι πατέρες ημών είρήχασιν, ϊνα μή γράφωσιν οι εν τ% ερήμφ 
ταύττ] οντες χαλόγραφοι τούς βίους χαί λόγους τών γερόντων 
εν μεμβράναις, άλλ’ έν χαρτίοις * μέλλει γάρ ερχομένη γενεά 
λεαίνειν τούς βίους χαί λόγους τών πατέρων χαί γράφειν 
χατά τό θέλημα αντοΐς.

Καί ειπεν ό αδελφός · τ ί ούν; άλλαχθήσονται τά εθη 
χαί αι παραδόσεις τών Χριστιανών χαί ούχ εσονται Ιερείς εν 
Tjt εχχλησίφ, ϊνα ταυτα γένηται; χαί ειπεν ο γέρων' εν τοϊς 
τοιούτοις χαιροίς ψνγύρεται η αγάπη τών πολλών χαί εσται 
θλίψις ούχ ολίγη εθνών.
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27) Zuerst publicirt von Gerbert in seinen Scriptores ecclesiastici 
de mu8ica t. I. p. 259 aus einer Wiener Handschrift.
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1138)

Διηγήσατο ήμίν δ άββας Ιωάννης καί δ άββάς Σωφρό
νιος λέγοντες · οτε άπήλ&ομεν *9) πρός τον άββά Νείλον δια- 
φοιβούσης της αγίας κυριακής εις το ορος 2,'ινά* ήν δέ ό 
γέρων ήσυχάζων ανω εις την κορυφήν του ορούς εχων άλλους 
δυο μα&ητάς. ΖΕλ&όντων δέ ημών εις τά εσπερινά ηρξατο 
6 γέρων το Δόξα πατρι συν τόΐς εξής. Καί ειπόντων τό 
Μακάριος (Ps. 1) και τό Κύριε έκέκραξα (Ps. 140) χωρίς 
τών τροπαρίων, καί [είπόντες] τό Φώς Ιλαρόν καί τό Κατα- 
ξίωσον, ηρξαντο τό Νυν απολύεις συν τοίς εξής (Luc. 2). 
καί τελέσαντες τά εσπερινά παρέ&ηκεν ήμίν τράπεζαν, καί 
μετά τό δειπνισαι ήρξάμε&α του κανόνος. καί μετά τον 
εξάψαλμον καί είπόντες τό Πάτερ ημών ό εν τοίς ουρανοίς 
ήρξάμε&α τούς ψαλμούς άνέτως. καί είπόντες 80) την πρώ- 
την στάσιν τών πενττκοντα ψαλμών ηρξατο 6 γέρων τό 
Πάτερ ημών ό εν τοίς ούρανοίς [καί ν] καί τό Κύριε ελέη- 
σον. καί κα^ίσαντες άνέγνω εΤς τών μα&ητών αυτών (an 
αν τον ?) την κα&ολικήν 'Ιακώβου, καί άναστάντες πάλιν 
ήρξάμε&α την δευτέραν στάσιν τών ν ψαλμών, καί πληρώ- 
σαντες τούς ν ψαλμούς εδωκε τω αλλψ άδελφω καί άνέγνω 
εκ του αύτοΰ βιβλίου 3 *) Πέτρου τήν κα&ολικήν επιστολήν 
καί άναστάντες ήρξάμε&α τήν γ στάσιν, καί πληρώσαντες 
τούς ρν ψαλμούς καί είπόντες τό Πάτερ ημών καί τό 
ελέη σον, εκα&έστημεν καί εδωκεν έμοί ό γέρων τήν βίβλον

28) Wiederholt ausP itra’s Juris ecclesiastici Graecorum historia 
et monumenta II. p. 220, der das Stück aus zwei codd. Yatic. A und 
B herausgab.

29) άπελ&όντες codd.
30) scribe ειπόντων.
31) βίβλου codd.

Κύριε



καί άνέγνωκα τήν καθολικήν 3ΐωάννφν καί άναστάντες τρξά- 
μεθα τάς ωδάς άνέτως αν εν τροπαρίων, καί ο ντε εις τήν γ 
ψδήν, ο ντε εις τήν ς  έποιήσαμεν μεσωδιον, άλλα το Πάτερ 
ημών καί το Κύριε έλέησον· καί είπόντες τούς αίνονς ανεν 
τροπαρίων ηρξαντο το Λόξα εν νψίστοις συν τή πίστει καί 
το Πάτερ ημών καί [τ] το Κνριε ελέηοον προσέθηκεν ονν 
δ γέρων λέγων · ιΥιέ καί λόγε τον θεοί) \Ίησον Χρίστε, ο 
θεός ημών, έλέησον ημάς καί βοήθησον καί σώσον τάς 
χρνχάς ημών. καί ειπόντων ημών το Α μήν εκαθέστημεν.

Καί λέγω τι7 γέροντι* διατί, άββα, ον φνλάττετε τήν 
τάξιν της καθολικής καί άποστ ολικής εκκλησίας; καί λέγει 
μοι 6 γέρων ο μή ψνλάττων τήν τάξιν τής καθολικής καί 
άποστολικής εκκλησίας εστω άνάθεμα καί εν τώ ννν αίώνι 
καί εν τα μέλλοντι. Καί λέγω αντω · πώς σύ αϊτός ον 
ψάλλεις*2) εις τά εσπερινά τής αγίας κυριακής οντε εις το 
Κνριε έκέκραξα τροπάρια, οντε εις το Φώς ιλαρόν τροπάριον, 
οντε εις τον κανόνα το θεός κύριος, οντε εις τήν στιχολογίαν 
τών ψαλμών καθίσματα αναπαύσιμα**), οντε εϊς τάς φδάς 
τών τριών παίδων τροπάρια; άλλ1 οντε εις το Μεγαλύνει 
τό Πάσα πνοή, άλλ οντε εις τήν δοξολογίαν τήν άνάστασιν 
τον σωτήρος;
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32) 7τώς εσν αυτός οψέ Α πως εξη σοι B —
33) αναστάσιμα coni. Paranikas.
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