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AN III 11 

EPISTULAE PAULI CUM CATENA (Erasmus) 

Entstehungsangabe                      10. Jahrhundert, 2. Hälfte / 11. Jahrhundert 

Physische Beschreibung                Pergament         1 Band (392 Blätter)          28,5 x 22 cm 

 

 

Inhalt 
 

(Ar-Bv) leer. 

I 

(Cr-Dv) leer, abgesehen von Einträgen. 

(1r-2r) <Euthalius Diaconus>, Prologus in quattuordecim sancti Pauli apostoli 
Epistulas. 

>[Überschrift von späterer Hand:] Αἱ ιδʹ ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου Παύλου 
ἡρμηνευόμεναι<. [Anfang fehlt mit verlorenem Blatt] // ἀπελθὼν καὶ τῶν 
ἀπορρήτων μυστηρίων γίνεται κοινωνὸς ... - ... ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν αὗται. 
— Edition V. Blomkvist, Euthalian Traditions, 2012, 101-104; PG 85, 697B-713B; 
Bibliotheca Hagiographica Graeca 1453-1456b. 

(2r-4v) <Euthalius Diaconus>, Peregrinatio Pauli Apostoli. 

>Ἀποδημίαι Παύλου τοῦ ἀποστόλου<. Ἀπὸ Δαμασκοῦ ἤρξατο καὶ ἀνῆλθεν 
εἰς Ἰερουσαλήμ ... - ... ἀπὸ τῆς κλήσεως αὐτοῦ μέχρι τῆς τελειώσεως 
τριάκοντα καὶ πέντε. — Edition PG 118, 312B-316C; Bibliotheca Hagiographica 
Graeca 1457. 

(4v) Passio Pauli Apostoli. 

>Μαρτύριον Παύλου τοῦ ἀποστόλου<. Ἐπὶ Νέρωνος τοῦ Καίσαρος 
Ῥωμαίων, ἐμαρτύρησεν αὐτόθι Παῦλος ὁ ἀπόστολος ξίφει … - … ἔτει τῆς 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας. — Bibliotheca Hagiographica 
Graeca 1458-1459. 

(4v-6r) <Euthalius Diaconus>, Argumentum Epistulae ad Romanos. 

>Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς Παύλου<. Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ 
Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους, ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν καὶ 
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ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδεῖν ... - ... Μετὰ δὲ ταῦτα παραινετικοὺς λόγους εἰς τὰ 
ἤθη διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. — Edition Blomkvist, op. cit., 73-75; PG 
118, 317A-320B; Clavis Patrum Graecorum II 2249. 

(6v) usprünglich leer, heute mit einem Kontakion des Hl. Lukas. 

[Von einer späteren Hand:] >Κοντάκιον τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ 
εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ἦχος βʹ …<. Τὸν ἀληθῆ τῆς εὐσεβείας κήρυκα καὶ 
μυστικὸν τῶν ἀπορρήτων ῥήτορα ... - ... σὺν Παύλῳ τῷ σοφῷ ἐθνῶν 
διδάσκαλον, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. 

(7r) ursprünglich leer, heute mit einem Inhaltsverzeichnis. 

[Von einer späteren Hand:] >Πίναξ τῶν ιδʹ ἐπιστολῶν<. αʹ Πρὸς Ῥωμαίους ... 
- ... ιδʹ Πρὸς Ἑβραίους. 

(7v) leer. 

(8r-87r) Epistula Pauli ad Romanos. 

>Ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου πρὸς Ῥωμαίους<. Παῦλος, 
δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον 
θεοῦ ... - ... Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Xριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. 
Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text (Staab 1933, XV; Staab, 
Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition 
PG 118, 324B-336A (τὸ ἀποῦσι γράφειν αἴτιον τοῦ κεῖσθαι αὐτοῦ τὸ ὄνομα … - … 
Ταύτην ὅρον ἀεὶ ποιεῖν αὐτῷ φίλον). Zusätzlich zu Pseudo-Oecumenius sind auch die 
Namen der folgenden Autoren erwähnt: Theodoret (12r, 18v, 21v, 75v), Severian von 
Gabala (25r, 26r, 33v, 72r, 73v, 75v, 81v, 86v), Johannes Chrysostomus (37v, 46v, 78v, 
79v), Kyrill von Alexandria (34v, 46v, 57v), Gennadius von Konstantinopel (13v, 65v), 
Gregor von Nazianz (4r, 54v), Isidor von Pelusium (14r), Gregor von Nyssa (55v), 
Basilius von Cäsarea (55v), Dionysius von Alexandria (66r), Photius? Tryphon? (38v, 
41v). 

(87r) Subscriptio in Epistulam ad Romanos cum stichometria. 

Πρὸς Ῥωμαίους. Ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου διὰ Φοίβης τῆς διακόνου τῆς ἐν 
Κεγχρεαῖς ἐκκλησίας. Στίχων ϡκʹ. — Edition H. Von Soden, Die Schriften des 
Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt I,1, Berlin 1902, 300. 

(87v) <Euthalius Diaconus>, Argumentum prioris ad Corinthios Epistulae. 

>Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κοριθίους πρώτης ἐπιστολῆς<. Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ 
Ἐφέσου τῆς Ἀσίας, ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας ... - ... περὶ λογίας τῆς 
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εἰς τοὺς ἁγίους παραγγέλλει. Καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. — Edition 
Blomkvist, op. cit., 75-77; PG 118, 636B-637A; Clavis Patrum Graecorum II 2249. 

(88r-167r) Epistula Pauli ad Corinthios I. 

>Πρὸς Κορινθίους πρώτη<. Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ 
θελήματος θεοῦ ... - ... Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text und beinhaltet eine 
Hypothesis des Theodoret (Staab 1933, XV; Staab, Die Pauluskatenen nach den 
handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition PG 118, 637B-905B (Ὁρῶν 
ὁ δαίμων οὕτω πολυάνθρωπον τὴν Κόρινθον ... - ... ἐν Χριστῷ γὰρ ἔσται ἡ ἀγάπη 
μου μεθ' ὑμῶν). Zusätzlich zu Pseudo-Oecumenius sind auch die Namen der 
folgenden Autoren erwähnt: Theodoret (90r, 99v, 113r, 126r, 128r, 136r, 137r, 139r, 144v, 
149r, 167r), Johannes Chrysostomus (95v, 97r, 97v, 98v, 106v), Severian von Gabala (90r, 
96r, 103v), Kyrill von Alexandria (91v, 96r, 97r), Gennadius von Konstantinopel (127v, 
143r, 144r), Pseudo-Methodius (161r, 162r), Eusebius von Cäsarea (102v), Isidor von 
Pelusium (125v). 

Weitere Informationen: 

Auf 146v unterhalb des Textes von 1 Cor. 13 kopierte eine spätere byzantinische Hand 
in einer winzigen Schrift ein Exzerpt aus Maximus Confessor, Capita de Caritate (= 3, 
100; s. Edition A. Ceresa-Gastaldo, Massimo confessore. Capitoli sulla carita, 1963, 48-238). 

(167r) Subscriptio in priorem Epistulam ad Corinthios cum stichometria. 

Πρὸς Κορινθίους αʹ. Ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου 
καὶ Ἀχαϊκοῦ καὶ Τιμοθέου. Στίχων ωοʹ. — Edition H. Von Soden, Die Schriften 
des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt I,1, Berlin 1902, 300. 

(167v) <Euthalius Diaconus>, Argumentum posterioris Pauli ad Corinthios Epistulae. 

>Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους βʹ ἐπιστολῆς<. Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ 
Μακεδονίας ... - ... καὶ περὶ τῆς τῶν ψευδαποστόλων ἀλαζόνειας καὶ 
πονηρίας. — Edition Blomkvist, op. cit., 77-78; PG 118, 905A-908B; Clavis 
Patrum Graecorum II 2249. 

(168r-228r) Epistula Pauli ad Corinthios II. 

>Πρὸς Κορινθίους βʹ<. Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος 
θεοῦ ... - ... καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text und beinhaltet eine 
Hypothesis des Theodoret (Staab 1933, XV; Staab, Die Pauluskatenen nach den 
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handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition PG 118, 908B-1088C (Τὶ 
δήποτε δευτέραν τίθησιν ἐπιστολὴν ... - ... ἐν τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ παρακλήτου θεοῦ 
τοῦ πνεύματος). Zusätzlich zu Pseudo-Oecumenius sind auch die Namen der 
folgenden Autoren erwähnt: Theodoret (174r, 175r, 180r, 184v, 186v, 187v, 193r, 195v, 
209r, 225r, 226r), Johannes Chrysostomus (170r, 171v, 183r, 193v, 216r, 220r), Kyrill von 
Alexandria (181r), Gennadius von Konstantinopel (209r), Pseudo-Methodius (224r). 

(228r) Subscriptio in posteriorem Epistulam ad Corinthios cum stichometria. 

Πρὸς Κορινθίους βʹ. Ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ. Στίχων φϟʹ. 
— Edition H. Von Soden, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten 
erreichbaren Textgestalt I,1, Berlin 1902, 300. 

(228v) ursprünglich leer, heute mit Hypothesis des Euthalius (Latein "argumentum") 
zu Gal. 

[Von späterer Hand:] >Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας<. Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ 
Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας ... - ... καὶ οὕτως πάλιν εἰς τὰ ἤθη 
παραινέσας καὶ διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. — Edition Blomkvist, op. cit., 
78-79; PG 118, 1089A-1089B; Clavis Patrum Graecorum II 2249. 

 

 

II 

(229r-247r) Epistula Pauli ad Galatas. 

>[Überschrift von späterer Hand:] Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου<. 
Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου ... - ... Ἡ χάρις 
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text (Staab 1933, XV; Staab, 
Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition 
PG 118, 1092C-1165B (Οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων. Ἐυθέως ἀναιρεῖ τὸ εἶναι ἀνθρώπων 
μαθητής ... - ... Καὶ τῇ ψυχῇ τὴν χάριν ἐπεύχεται γενέσθαι.). Zusätzlich zu Pseudo-
Oecumenius sind auch die Namen der folgenden Autoren erwähnt: Theodoret (239v, 
242v), Severian von Gabala (230r), Gennadius von Konstantinopel (239v, 242r). 

(247r) Subscriptio in Epistulam ad Galatas cum stichometria. 

Πρὸς Γαλάτας ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Στίχων σϟγʹ. — Edition H. Von Soden, Die 
Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt I,1, Berlin 
1902, 300. 
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(247v) <Euthalius Diaconus> / Theodoretus Cyrensis, Argumenta Epistulae ad 
Ephesios. 

[Ohne Überschrift.] [Hypothesis des Euthalius auf 1.-25. Z.:] Ταύτην 
ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης οὔπω μὲν αὐτοὺς ἑωρακὼς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν 
... κατὰ τῆς διαβολικῆς ἐνεργείας, οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. [Hypothesis 
des Theodoret auf 26. Z. - Ende:] >[Rand:] Θεοδωρήτου<. Ἡ Ἔφεσος 
μητρόπολις μὲν ἐστι τῆς Ἀσίας ... - ... γράφει δὲ ἀπὸ Ῥώμης τὴν ἐπιστολὴν 
ἐν δεσμοῖς ὑπάρχων. — Hypothesis des Euthalius: Edition Blomkvist, op. cit., 
79-80; PG 118, 1165D-1168B; Clavis Patrum Graecorum II 2249. – Hypothesis 
des Theodoret: PG 118, 1168B. 

Weitere Informationen: 

n.b. In dieser Handschrift sind die Hypotheseis des Theodoret manchmal als 
Anfangsteil der Pseudo-Oecumenius-Katene geschrieben (z.B. für 1 Cor. und 2 Cor.), 
manchmal, wie hier, als einleitendes Material direkt nach den Hypotheseis des 
Euthalius (z.B. für Eph., Phil. und col.). 

(248r-267r) Epistula Pauli ad Ephesios. 

>[Überschrift von späterer Hand:] Πρὸς Ἐφεσίους<. Παῦλος, ἀπόστολος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ ... - ... 
τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ. Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text (Staab 1933, XV; Staab, 
Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition 
PG 118, 1169A-1256B (Τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ. Ὅρα πόση ἦν τότε ἀρετὴ ... - 
... τὴν ἡμέραν ἐπιδιδοῦσα ὤφειλεν εἶναι). Pseudo-Oecumenius ist der einzige 
erwähnte Autor in der Katene. 

(267r) Subscriptio in Epistulam ad Ephesios cum stichometria. 

Πρὸς Ἐφεσίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ. Στίχων πβʹ. — Edition H. 
Von Soden, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren 
Textgestalt I,1, Berlin 1902, 300. 

 

(267v) <Euthalius Diaconus> / Theodoretus Cyrensis, Argumenta Epistulae ad 
Philippenses. 

[Ohne Überschrift.] [Hypothesis des Euthalius auf 1.-21. Z.:] Ταύτην 
ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἅμα καὶ διδάξας ... προτρεψάμενος 
πάλιν εἰς τὰ ἤθη αὐτοὺς, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. [Hypothesis des Theodoret 
auf 22. Z. - Ende:] >[Über die Zeile:] Θεοδωρήτου<. [Ὁ]ι Φιλιππήσιοι τῆς 
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Μακεδονίας ἦσαν ὑπὸ μητρόπολιν Θεσσαλονίκην ... - ... πάντα σφόδρα 
φιλῶν αὐτοὺς φαίνεται. —Hypothesis des Euthalius: Edition Blomkvist, op. 
cit., 80-81; PG 118, 1256C-1257A; Clavis Patrum Graecorum II 2249. – 
Hypothesis des Theodoret: PG 118, 1257A-C. 

(268r-280v) Epistula Pauli ad Philippenses. 

>[Überschrift von späterer Hand:] Πρὸς Φιλιππησίους<. Παῦλος καὶ 
Τιμόθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν 
ἐν Φιλίπποις ... - ... Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων 
ὑμῶν. Ἀμήν.  

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text (Staab 1933, XV; Staab, 
Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition 
PG 118, 1260A-1325D (Παῦλος καὶ Τιμόθεος. Ἐνταῦθα ὡς πρὸς ὁμοτίμους ... - ... Εὐχῇ 
παύει τὴν ἐπιστολὴν καὶ νῦν). Pseudo-Oecumenius ist der einzige erwähnte Autor in 
der Katene. 

(280v) Subscriptio in Epistulam ad Philippensens cum stichometria. 

Πρὸς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ἐπαφροδίτου. Στίχων σηʹ. — 
Edition H. Von Soden, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten 
erreichbaren Textgestalt I,1, Berlin 1902, 300. 

(281r) <Euthalius Diaconus> / Theodoretus Cyrensis, Argumenta Epistulae ad 
Colossenses. 

[Hypothesis des Euthalius auf 1.-25. Z.:] >Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κολοσσαεῖς 
ἐπιστολῆς<. Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτοὺς ... καὶ 
τὴν ἐκ Λαοδικείας καὶ εἰς αὐτοὺς ἀναγνωσθῆναι. [Hypothesis des Theodoret 
auf 25. Z.- Ende:] >Θεοδωρήτου<. Ἐν πολλαῖς ἐπιστολαῖς δηλοῖ τὴν πρὸς τὸν 
θεὸν ... - ... γράφων τὴν ἐπιστολὴν διορθοῦται ὁ Παῦλος. — Hypothesis des 
Euthalius: Edition Blomkvist, op. cit., 81-82; PG 119, 9A-B; Clavis Patrum 
Graecorum II 2249. – Hypothesis des Theodoret: PG 119, 12A-B. 

(281v-292r) Epistula Pauli ad Colossenses. 

>Πρὸς Κολοσσαεῖς<. Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ 
καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός ... - ... Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. Ἡ χάρις μεθ' 
ὑμῶν. Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text (Staab 1933, XV; Staab, 
Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition 
PG 119, 13A-56B (Παῦλος ἀποστόλος. Εἰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰμι ἀπόστολος ... - ... τοῦτο 
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γὰρ τῆς χάριτος τὸ συγχωρεῖν δεθῆναι). Zusätzlich zu Pseudo-Oecumenius ist nur 
Theodoret erwähnt (287v). 

(292v) <Euthalius Diaconus>, Argumentum prioris Epistulae ad Thessalonicenses. 

>Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολῆς<. Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ 
Ἀθηνῶν, ἑορακὼς πρότερον αὐτοὺς καὶ διατρίψας παρ᾽ αὐτοῖς ... - ... 
ἀναγνῶναι τὴν ἐπιστολὴν ταύτην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν 
ἐπιστολήν. — Edition Blomkvist, op. cit., 82-83; PG 119, 57A-57B; Clavis 
Patrum Graecorum II 2249. 

(293r) <Euthalius Diaconus>, Elenchus capitulorum prioris Epistulae ad 
Thessalonicenses. 

>Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς αʹ ἐπιστολῆς<. αʹ Ἔπαινος 
Θεσσαλονικέων ἐπὶ τοῖς ἀξίοις τῶν ἀποστόλων ἀγῶσιν ... - ... ζʹ Εὐχὴ περὶ 
ἁγιασμοῦ πνεύματος καὶ ψυχῆς καὶ σώματος. >Κεφάλαια τῆς πρὸς 
Θεσσαλονικεῖς πρώτης ἐπιστολῆς<. — Edition Blomkvist, op. cit., 53-54; PG 
85, 769D-772B. 

(293v-302v) Epistula Pauli ad Thessalonicenses I. 

>Πρὸς Θεσσαλονικεῖς αʹ<. Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, τῇ ἐκκλησίᾳ 
Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ ... - ... Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ 
ὑμῶν. Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text (Staab 1933, XV; Staab, 
Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition 
PG 119, 60B-105B (Διὰ τὶ οὔτε ἀπόστολον οὔτε δοῦλον Χριστοῦ ἑαυτὸν ... - ... πάντα 
τὰ ἀγαθὰ παρομαρτεῖ). Pseudo-Oecumenius ist der einzige erwähnte Autor in der 
Katene. 

(302v) Subscriptio in priorem Epistulam ad Thessalonicenses cum stichometria. 

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς αʹ ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν. Στίχων σʹ. — Edition H. Von 
Soden, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt 
I,1, Berlin 1902, 300. 

(303r) <Euthalius Diaconus>, Argumentum posterioris Epistulae ad Thessalonicenses. 

>Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς βʹ ἐπιστολῆς<. Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ 
Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη ... - ... ὅπερ σημεῖον εἶναι πάσης 
ἐπιστολῆς δεδήλωκεν. — Edition Blomkvist, op. cit., 83-84; PG 119, 105C-108A; 
Clavis Patrum Graecorum II 2249. 
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(303v) <Euthalius Diaconus>, Elenchus capitulorum posterioris epistulae ad 
Thessalonicenses. 

>Ἕκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς βʹ ἐπιστολῆς, 
ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις<. αʹ Εὐχαριστία ὑπὲρ τῆς τῶν 
Θεσσαλονικέων πίστεως ... - ... ϛʹ Εὐχὴ περὶ εἰρήνης παρὰ θεοῦ. — Edition 
Blomkvist, op. cit., 54; PG 85, 773A-B. 

(304r-309v) Epistula Pauli ad Thessalonicenses II. 

>Πρὸς Θεσσαλονικεῖς βʹ<. Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ 
Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ ... - ... Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ 
πάντων ὑμῶν. Ἀμήν. 

Catena:  
Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text (Staab 1933, XV; Staab, 
Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition 
PG 119, 109A-133A (Οὕτως καὶ ἐν τῇ αʹ ἐπιστολῇ ἤρξατο ... - ... ἔθος αὐτῷ εὐχὴ 
κατέλυσε τὴν ἐπιστολήν). Zusätzlich zu Pseudo-Oecumenius ist nur Theodoret 
erwähnt (305v). 

(310r) <Euthalius Diaconus>, Argumentum prioris Epistulae ad Timotheum. 

>Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον αʹ ἐπιστολῆς<. Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ 
Μακεδονίας. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη ... - ... ἐφ' αἷς καί τινες 
καυχώμενοι παρέβησαν τὴν πίστιν. Οὔτως τελεῖοι τὴν ἐπιστολήν. — Edition 
Blomkvist, op. cit., 86-87; PG 119, 133B-136D; Clavis Patrum Graecorum II 2249. 

(310v) Elenchus capitulorum prioris Epistulae ad Timotheum. 

>Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Τιμόθεον πρώτης ἐπιστολῆς 
ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις<. αʹ Περὶ τῆς εἰς ἀγάπην θεοῦ 
ὁδηγίας ... - ... ιηʹ Πλουσίων ὁδηγία ἐπὶ τὴν ὄντως ζωήν. — Edition Blomkvist, 
op. cit., 55-56; PG 85, 781B-784C. 

(311r-325v) Epistula Pauli ad Timotheum I. 

>[Überschrift von späterer Hand:] Πρὸς Τιμόθεον πρώτη ἐπιστολή<. Παῦλος 
ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατ' ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν ... - ... ἥν τινες 
ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. Ἡ χάρις μετὰ σοῦ. Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text und beinhaltet eine 
Hypothesis des Theodoret (Staab 1933, XV; Staab, Die Pauluskatenen nach den 
handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition PG 119, 136A-196C (Τὶ 
δήποτε καὶ ἄλλους ἔχων μαθητὰς ... - ... Καὶ δῆλον ἐξ ὧν περὶ τὴν πίστιν 
ἐναυάγησαν). Pseudo-Oecumenius ist der einzige erwähnte Autor in der Katene. 
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(326r) <Euthalius Diaconus>, Argumentum posterioris Epistulae ad Timotheum. 

>Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον βʹ ἐπιστολῆς<. Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ 
Ῥώμης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη ... - ... ὡς πολλὰ κακὰ 
ἐνδειξάμενον αὐτῷ. Καὶ οὕτω τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. — Edition Blomkvist, 
op. cit., 87-88; PG 119, 196D-197B; Clavis Patrum Graecorum II 2249. 

(326v-337v) Epistula Pauli ad Timotheum II. 

>[Überschrift von späterer Hand:] Πρὸς Τιμόθεον βʹ<. Παῦλος, ἀπόστολος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, κατ' ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ ... - ... Ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματός σου. Ἡ χάρις μεθ' 
ὑμῶν. Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text und beinhaltet eine 
Hypothesis des Theodoret (Staab 1933, XV; Staab, Die Pauluskatenen nach den 
handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition PG 119, 197B-240C (Τὶ δή 
ποτε δευτέραν γράφει πρὸς αὐτὸν ἐπιστολήν ... - ... ἢ ὥστε ἀεὶ εὐχαρίστουν εἶναι ἢ 
ὥστε ἀεὶ χάρισμα ἔχειν πνευματικόν). Zusätzlich zu Pseudo-Oecumenius ist nur 
Theodoret erwähnt (326v, 330v, 336v). 

(338r) <Euthalius Diaconus> / Theodoretus Cyrensis, Argumenta Epistulae ad Titum. 

[Ohne Überschrift.] [Hypothesis des Euthalius auf 1.-26. Z.:] [Τ]αύτην 
ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν … Καὶ οὕτως τελειοῖ 
τὴν ἐπιστολήν. [Hypothesis des Theodoret auf 26. Z.- Ende:] >Θεοδωρίτου<. Ὁ 
Τίτος θαυμάσιός τις ἦν μαθητὴς τοῦ Παύλου ... - ... πρώτη δὲ αὕτη τῆς πρὸς 
Τιμόθεον μᾶλλον ἐστίν. — Hypothesis des Euthalius: Edition Blomkvist, op. 
cit., 88-89; PG 119, 241A-241B; Clavis Patrum Graecorum II 2249. – Hypothesis 
des Theodoret: PG 119, 241C. 

(338v-344r) Epistula Pauli ad Titum. 

>Πρὸς Τίτον ἐπιστολῆς Παύλου<. Παῦλος, δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ ... - ... Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 
Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text (Staab 1933, XV; Staab, 
Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition 
PG 119, 244B-261B (Παῦλος δοῦλος θεοῦ. Ἀδιαφόρως ταῦτα τιθήσι ... - ... οἷον διὰ τῆς 
πίστεως). Kein Autorname ist in dieser Katene erwähnt. 
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(344v) <Euthalius Diaconus> / Theodoretus Cyrensis, Argumenta Epistulae ad 
Philemonem cum notitia de martyrio Onesimi. 

[Ohne Überschrift.] [Hypothesis des Euthalius auf 1.-9. Z.:] [Τ]αύτην 
ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὀνήσιμος 
οἰκέτης Φιλήμονος ἔφυγεν ... ἐὰν ἔλθῃ, εὕρῃ που μείνῃ. Καὶ οὕτως τελειοῖ 
τὴν ἐπιστολήν. [Notiz über den Märtyrertod des Onesimus auf 9.-12. Z.:] 
Ἰστέον δὲ ὅτι οὗτος ὁ Ὀνήσιμος καὶ μαρτυρίου ἠξιώθη … ψῆφον ὑπομείνας 
τοῦ μαρτυρίου. [Hypothesis des Theodoret auf 13. Z.- Ende:] >Θεοδωρήτου<. 
Ὁ φιλήμων θαυμάσιός τις ἦν ἀνὴρ ... - ... οὐκ ἔδει καταριθμεῖσθαι τοῖς 
λοιπαῖς. — Hypothesis des Euthalius: Edition Blomkvist, op. cit., 89-90; PG 119, 
261C; Clavis Patrum Graecorum II 2249. – Notiz über den Märtyrertod des 
Onesimus: Edition PG 119, 261C. – Hypothesis des Theodoret: Edition PG 119, 
264A-B. 

(345r-347r) Epistula Pauli ad Philemonem. 

>[Überschrift von späterer Hand:] Πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς Παύλου<. 
Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ 
ἀγαπητῷ ... - ... Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος 
ὑμῶν. Ἀμήν. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text (Staab 1933, XV Staab, 
Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 100): Edition 
PG 119, 264C-272C (Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ. Εὐθέως ἐκ προοιμίων παιδεύει ... - ... 
σὺν ἐμοὶ παρακαλοῦσιν σε). In dieser Katene ist kein Autorname erwähnt. 

(347v-348r) <Euthalius Diaconus> / Theodoretus Cyrensis, Argumenta Epistulae ad 
Hebraeos. 

[Ohne Überschrift.] [Hypothesis des Euthalius auf 347v 1.-26. Z.:] [Τ]αύτην 
ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη … καὶ πείσας 
τιμᾶν τοὺς πρεσβυτέρους, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. [Anonyme Hypothesis auf 
347v 26. Z.- 348r 15. Z.:] >Ὑπόθεσις ἕτερα<. Ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ δοκεῖ 
μὲν οὐκ εἶναι Παύλου ... ὡς καὶ ἡ ἀνάγνωσις αὐτὴ προϊοῦσα διδάσκει. 
[Hypothesis des Theodoret auf 348r 16.- Ende:] >Θεοδωρήτου<. Τίνος ἕνεκεν 
ἐθνῶν ἀπόστολος ὑπάρχων ... - ... ἐπιστέλλει καὶ τοῖς Ἑβραίοις. — 
Hypothesis des Euthalius: Edition Blomkvist, op. cit., 85-86; PG 119, 272D-273B; 
Clavis Patrum Graecorum II 2249. – Anonyme Hypothesis: Edition PG 119, 
273B-276A. – Hypothesis des Theodoret: Edition PG 119, 276A-C. 
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(348v-387v) Epistula Pauli ad Hebraeos. 

[Überschrift von späterer Hand:] Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Παύλου<. 
Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας ... - ... Οὐ γὰρ 
προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ // [schliesst unvermittelt 
in der Mitte von Hebr. 12,18 wegen des Verlustes der letzten Blätter]. 

Katene: 

Normaltyp von Pseudo-Oecumenius-Katene umgibt den Text und, wegen eines 
Blattausfalls, schliesst fast am Ende des Kommentars zum 18. Kephalaion (Staab 1933, 
XV; Staab, Die Pauluskatenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht, Rom 1926, 
100): Edition PG 119, 280A-433B ([Π]ολυμερῶς. Διαφόρως καὶ ποικίλως ἐλάλησεν ... 
- ... ὁρᾷς ὅτι μαρτύρων αὐτοῖς τὸ πεπτωκέναι). Zusätzlich zu Pseudo-Oecumenius 
sind nur die Namen von Theodoret (360r) und Gennadius von Konstantinopel (360v) 
erwähnt. 

(388r-389v) leer. 

 

 

Beschreibstoff 

Zwei kodikologische Einheiten (Einheit I auf ff. 1-228 und Einheit II auf ff. 229-387). In beiden 
Einheiten Pergament ziemlich hoher Qualität: weiss, jedoch mit gelegentlich sichtbaren 
Haarfollikeln (z.B. 12v, 108v, 164v, 252r, 265r, 281r, 349r, 353r) und seltenen Löchern (z.B. ff. 
295, 300). Die Blätter von Einheit II sind dünner als die von Einheit I. In Einheit II wurden 
einige Blätter so stark abgeschliffen, dass sie fast durchsichtig erscheinen (z.B. ff. 233, 240, 271, 
293, 308, 366). Die Blätter des Buchblocks wurden beschnitten, was zum Verlust der meisten 
frühesten Lagenkustoden führte. Der untere Teil von f. 7 ragt aus dem Buchblock heraus. Ein 
Verstärkungsband wurde jeweils im Falz von ff. 1, 6-7, 311-312 und 313-314 eingeklebt. Der 
Vorderschnitt ist mit 13 Blattweisern aus schwarzem Leder versehen. 

Erhaltungszustand: Die Blätter des Buchblocks sind gewellt, die Pergamentvorsatzblätter ff. 
C-D sind durch Würmer leicht beschädigt. Die Ränder mehrerer Blätter weisen schwarze 
Flecken von tintenverschmierten Fingern auf (z. B. ff. 103-109, 127-129, 179v, 192v-199r, 226r, 
250v, 297r). Vielleicht stammen sie von den Typografen Johannes Frobens, die möglicherweise 
ebenfalls für die ähnlichen Flecken in den Codices Basel, Universitätsbibliothek, AN IV 4 und 
AN IV 1 verantwortlich sind (Annahme von Andrist 2018, 145). Zahlreiche Blätter des Bandes 
weisen gelbe, braune oder schwarze Flecken auf, die durch Feuchtigkeit, Tinte oder Schmutz 
verursacht wurden. Auf der Seite 7v wurde ein blauer Fleck durch das auf 7r frisch bemalte 
Ziertor hinterlassen. 
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Lagen 

(IV-1)7 + 27 IV223 + (III-1)228 + 9 IV301 + III307 + 7 IV363 + (IV-1)370 + IV378 + (IV+1)387. 

Unregelmässigkeiten der Lagenstruktur: Das 1. Blatt der 1. Lage fehlt, was zum Verlust vom 
Anfang des Prologs des Euthalius zu den paulinischen Briefen führte; nach f. 228 fehlt das 
letzte Blatt der letzten Lage von Einheit I, offenbar ohne Textverlust; nach f. 370 wurde ein 
Blatt ohne Textverlust entfernt; die letzten Blätter des Bandes, die einst Hebr. 12,18 bis Ende 
enthielten, sind heute verloren; das letzte Blatt f. 387 war einst das 1. Blatt der sonst verlorenen 
letzten Lage und ist heute der vorhergehenden Lage angehängt. 

Kodikologische Einheit I auf ff. 1-228 (Rom. - 2 Cor.) wurde in der 2. Hälfte des 10. Jh. 
angefertigt und war entweder ein eigenständiger Band der Paulusbriefe bis 2 Cor. oder der 
erste Teil einer zweibändigen Handschrift der Paulusbriefe. Es ist jedoch unwahrscheinlich, 
dass die Einheit I Teil eines grösseren Bandes war: Jedesmal, wenn ihr Schreiber die 
Niederschrift eines Paulusbriefes abschloss, kopierte er auf die direkt danach kommende Seite 
eine Hypothesis zum nächsten Brief (auf 87r-v zwischen Rom. und 1 Cor. und auf 167r-v 
zwischen 1 Cor. und 2 Cor.), er liess aber die direkt nach 2 Cor. (d.h. dem letzten Paulusbrief 
seiner Hand) kommende Seite 228v leer, anstatt eine Hypothesis zu Gal. darauf zu schreiben. 
Wenn er im ursprünglichen Band nach 2 Cor. ebenfalls Gal. und die sonstigen Paulusbriefe 
kopiert hätte, würde sich auf 228v sicherlich seine Hypothesis zum Gal. befinden (s. Andrist 
2016a, 122). Die 1. Lage (ff. 1-7) mit den einleitenden Texten zu den Paulusbriefen ist 
unabhängig. – Kodikologische Einheit II auf ff. 229-387 (Gal. - Hebr. 12,18) wurde im 11. Jh. 
kopiert und wurde wahrscheinlich nicht als eigenstädiger Band angefertigt, sondern als 
unmittelbare Ergänzung zur Einheit I (s. Andrist 2016a, 122). Dies wird nahegelegt durch die 
Abwesenheit von unabhängigen Kustoden der Zeit der Niederschrift in Einheit II sowie durch 
die Optik der Seiten in Einheit II, die visuell konsequent nach der Optik der Seiten von Einheit 
I gestaltet wurde (s. Andrist 2016a, ibid.). 

Griechische Kustoden in brauner Tinte von dem ersten Kopisten (?) finden sich in Einheit I. 
Sie sind grösstenteils weggeschnitten und stehen unten links auf den 1. Recto-Seiten 
(vollständige Kustode auf 224r, doch nur Überbleibsel davon auf 80r, 104r, 136r, 152r, 168r, 
192r, 200r, 224r), aber auch unten rechts auf den letzten Verso-Seiten (Überbleibsel davon auf 
87v, 111v, 143v, 159v, 199v, 207v). Ein Schrägstrich findet sich oberhalb aller Kustoden. Der 
aussergewöhnliche Ort der Kustoden auf der Seite (unten links) sowie diese Schrägstriche 
entsprechen dem Kustodensystem der Codices des sogenannten Ephrem-Skriptorium in 
Konstantinopel, wie z.B. Athos Vatopedi 949 und Lavra B 64, Marcianus gr. Z. 201 oder Vaticanus 
gr. 124 (die Schrift der Einheit I wurde ebenfalls von Einigen als "Ephrem-Typ" bezeichnet; s. 
"Schrift"). Im Gegensatz zu diesem Codex weisen viele Ephrem-Handschriften (allerdings 
nicht alle) auch ein Kreuzchen oben links auf den 1. Recto-Seiten auf (vgl. J. Irigoin, "Pour une 
étude des centres de copie byzantins. Suite", Scriptorium 13-2, 1959, 181-193; L. Perria, Graphis. 
Per una storia della scrittura greca libraria, 2011, 86). – Einige spätere griechische Kustoden in 
heller grau-brauner Tinte finden sich in beiden kodikologischen Einheiten (8r αʹ - 387r μθʹ; die 
1. Lage mit den einleitenden Texten wurde nicht gezählt) und stehen unten links auf den 1. 
Recto-Seiten. 
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Foliierung 

Moderne Bleistiftfoliierung: A-D.1-257.258|259.260-389. Ohne erkennbaren Grund wurde f. 
258 als "258|259" foliiert. 

 

Überschriften und Rubrizierungen 

Werktitel der kodikologischen Einheit I (ff. 1-228): Die Titel der Hypotheseis und 
Paulusbriefe sind in einer Minuskelschrift geschrieben, die nicht grösser als die Textschrift 
erscheint; alle sind in Rot, bis auf die Titel der einleitenden Texte der 1. Lage, die in der 
braunen Schreibtinte geschrieben sind; der Titel des Prologs des Euthalius zu den 
Paulusbriefen ist mit dem am Anfang fehlenden Blatt verloren (am oberen Rand auf 1r schrieb 
eine spätere, eilige Hand einen neuen Titel in brauner Tinte). — Anfangsbuchstaben der 
Einheit I: Sie sind in Rot geschrieben und unterteilen den Text der Katene in Abschnitte; sie 
werden am Rand durch eine Referenznummer begleitet, die auf den paulinischen Text 
verweist. — Sonstige Rubriken der Einheit I: Kephalaia; Referenznummern über den Zeilen 
des paulinischen Textes und die gleichen Nummern wiederholt neben dem betroffenen 
Abschnitt der Katene; verschiedene Referenzzeichen; zuweilen ἄλλως am Rand, um einen 
Autorenwechsel in der Katene anzugeben; manchmal Autorangaben am Rand neben der 
Katene (in "Inhalt" aufgeführt); Verweise auf das Alte Testament neben dem paulinischen 
Text; kurze liturgische Lesungen über oder neben dem paulinischen Text; seltene ἀρχή/τέλος-
Angaben für liturgische Lesungen neben dem paulinischen Text; 3 Kreuze am Schluss von 2 
Cor.; ein interlinearer Textzusatz zum paulinischen Text auf 187v; einige Elemente in dem 
späteren Inhaltsverzeichnis auf 7r. 

Werktitel der kodikologischen Einheit II (ff. 229-387): Rote Titel der Hypotheseis und 
Paulusbriefe in Col., 1 Thess., 2 Thess., 1 Tim. und 2 Tim. (Titel von Col., 1 Tim. und 2 Tim. am 
oberen Rand geschrieben); Titel von Eph. hinzugefügt von einer späteren Hand in roter Tinte; 
Titel von Gal., Phil., 1 Tim., 2 Tim., Philem. und Hebr. eilig hinzugefügt von einer Hand des 
13.-14. Jh. in schwarzer Tinte; keine Titel bei den Hypotheseis von Eph., Phil., Philem. und 
Hebr. — Anfangsbuchstaben der Einheit II: Sie sind selten und wurden in brauner Tinte 
geschrieben, doch sind sie auf 290v und 291v in roter Tinte. — Sonstige Rubriken der Einheit 
II: einige Kephalaia bei Col., 1 Thess., 2 Thess., 1 Tim. und 2 Tim.; Subscriptiones mit 
Stichometria am Schluss von Phil., Col., 1 Thess., 2 Thess. und 1 Tim.; Referenznummern bei 
1 Thess. und 2 Thess. (bei anderen Briefen der Einheit II wurden die Referenznummern in 
brauner Tinte geschrieben und blieben unvollständig; s. "Zusätze zum Text"); einige Elemente 
in dem Pinax von 2 Thess. und 1 Tim. Es gibt jedoch gar keine Rubriken in Gal., Eph., Tit. und 
Philem. 
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Initialen und Zierleisten 

Initialen: 

• Zu Beginn von Rom. (8r) Initiale Pi in Deckfarben (27 x 20 mm) in Blau und Grün, bei 
dem die 2 Schäfte durch blaue, grüne, rote und weisse Ringe und Knotenschleifen und 
der Balken durch kleine vegetabile Motive verziert sind. 

• Zu Beginn von 1 Thess. (293v), 2 Thess. (304r) und der Hypotheseis von 2 Thess. (303r) 
und 1. Tim. (310r) Initiale in roter Federzeichnung verziert mit Ringen, Perlen und 
vegetabilen Ornamenten. 

• Zu Beginn von Gal. (229r), Col. (281v) und 1 Tim. (311r) Initiale in roter 
Federzeichnung verziert mit Ringen und Haken. 

• Zu Beginn von 1 Cor. (88r), 2 Cor. (168r) und der Hypothesis von 1. Thess. (292v) wenig 
verzierte Initiale in roter Federzeichnung. 

• Zu Beginn der Hypotheseis von 1 Cor. (87v), 2 Cor. (167v), Eph. (247v), Col. (281r) und 
2 Tim. (326r) kleine, unverzierte Initiale in roter Federzeichnung wie einfache 
Anfangsbuchstaben. 

• Zu Beginn von Phil. (268r), 2 Tim. (326v), Tit. (338v), Philem. (345r) und Hebr. (348v) 
unverzierte Initialen in schwarzer Federzeichnung. 

• Keine Initiale bei den einleitenden Texten der ersten Lage. Ausserdem fehlt je der erste 
Buchstabe der Hypotheseis von Tit. (338r), Phil. (227v) und Hebr. (347v). 

Zierleisten: 

• Vor Rom. (8r) ein stark verblasstes Ziertor (100 x 30 mm) in Deckfarben mit inneren 
Quadraten, innerhalb deren je eine grüne und blaue Sternblüte auf violettem Grund 
bzw. eine weisse Raute mit grünen Punkten auf violettem Grund sind. Dieses Ziertor 
wird beiderseits durch ein grosses, blaues und grünes Basis-Blatt begleitet und ist an 
beiden oberen Ecken durch ein grosses, grün-blau-rotes Blatt dekoriert. 

• Vor Gal. (229r) ein Zierbalken in roter Federzeichnung (80 x 10 mm) mit einer fetten 
Ranke; kleine Kleeblätter als Eckbesatz. 

• Vor Col. (281v) ein Zierbalken in roter Federzeichnung (80 x 10 mm) mit 
Zickzackmustern, die durch kleine Ornamente verziert sind. 

• Vor und nach 1 Cor. und 2 Cor. (88r, 167r, 168r, 228r) eine rote, mit Blättchen endende 
Wellenlinie mit kleinen Treppen als Füllungen. 

• Zwischen den einleitenden Texten der ersten Lage eine einfache Zierleiste 
(Repetitionsmuster aus S-Schlaufen). 

 

Einrichtung 

In beiden kodikologischen Einheiten umrahmt die Katene den paulinischen Text auf drei 
Seiten. Blindlinierung: Die Linienschemata bestehen aus zwei Spalten, voneinander getrennt 
durch ein dezentralisiertes Intercolumnium (bei den Recto-Seiten befindet sich die breitere 
Spalte links). Der paulinische Text steht auf dem zentralen Teil der breiteren Spalte und der 
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Kommentar steht auf der ganzen schmaleren Spalte sowie auf den oberen und unteren Teilen 
der grösseren Spalte. Punkturlöcher sind meistens sichtbar. 

In Einheit I ist der gesamte Schriftspiegel etwa 23 x 15 cm. Auf den Blättern der Katene 
entspricht das Linienschema Leroy K 34C2. Der paulinische Text enthält zwischen 2 und 19 
Zeilen (aber in der Regel etwa 12); 10 mm Abstand zwischen den linierten Textzeilen. Die 
Katene enthält zwischen 28 und 32 Zeilen, mit 8 mm Abstand zwischen den linierten 
Textzeilen. Wenn der Kopist Teile der Katene nicht in ihren üblichen linierten Bereich 
einpassen konnte, schrieb er sie in besonders schmale, zusätzliche Spalten an den äusseren 
Rändern (z.B. 59r, 63v, 64r) bzw. in das Intercolumnium (67r). Die Seiten der Hypotheseis 
wurden mit dem gleichen Schema wie die Seiten der Katene liniert, aber ihr Text ist einspaltig 
und durchquert das Intercolumnium. Ebenfalls einspaltig sind die Seiten der unabhängigen 
einleitenden Lage, die die Schemata Leroy 22C1 und 32C1 sowie 28 Zeilen mit 7 mm Abstand 
zwischen den linierten Textzeilen aufweisen. 

In Einheit II ist der gesamte Schriftspiegel etwa 22 x 14 cm. Die Linienschemata entsprechen 
Leroy 00C2 (ff. 229-275, 277-291, 311-387), Leroy 20C2 (ff. 292-310) und Leroy 10C2 (f. 276). Der 
paulinische Text hat etwa 15 Zeilen mit 7 mm Abstand zwischen den linierten Zeilen. Der Text 
der Katene hat zwischen 48 und 51 beschriebene Textzeilen. Jede zweite beschriebene 
Textzeile folgt gar keine linierte Zeile, d.h. diese wurde in den Abstand zwischen 2 linierten 
Zeilen hinein geschrieben. Die Seiten der Hypotheseis wurden mit dem gleichen Schema wie 
die Seiten der Katene liniert, sind jedoch einspaltig geschrieben. 

 

Schrift 

In Einheit I eine leicht rechtsgeneigte, kursive Minuskelschrift der 2. Hälfte des 10. Jh.: 
Ephrem-Typ (s. P. Andrist und P. Canart, in Andrist 2016a, 119; aber früher ins 11. Jh. datiert 
bei H. Omont 1886, 8; bezgl. mehr Ähnlichkeiten mit Ephrem-Handschriften, s. die oben 
erwähnten Kustoden in "Lagen"). Die Schrifthöhe ist etwa 2,5 mm im biblischen Text und 1,5 
mm in der Katene. Die Buchstaben hängen manchmal von den linierten Zeilen herab, 
manchmal stehen sie auf ihnen, was häufig bei Handschriften der Mitte bzw. der 2. Hälfte des 
10. Jh. vorkommt. – Etwa 15% der Buchstaben sind Majuskelformen, worunter einige 
gelegentlich etwas vergrössert erscheinen, insbesondere Sigma, das den kleineren Buchstaben 
einkreist, aber auch Kappa, Tau, Epsilon und Iota. – Häufige Verwendung von sehr 
rundlichem Minuskel-Gamma und breitem Minuskel-Ypsilon. – Ziemlich häufige 
Verwendung von Ligaturen. Viele Silben- und Wortabkürzungen finden sich in der Katene, 
aber fast keine im paulinischen Text, abgesehen von Nomina Sacra (in der Katene: äusserst 
häufige Abkürzung für φησί; S-förmige Abkürzung für καί ist am Zeilenanfang sehr gross). – 
Komplette Akzentuation: Spiritus sowohl eckig als auch rund; Zirkumflex sowohl klein als 
auch breit. Die Interpunktion beinhaltet den oberen, mittleren und unteren Punkt, Haple-
Anführungszeichen und schliesslich das Zeichen :- , welches den Schluss eines Abschnitts der 
Katene markiert. Iota adscriptum. 
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In Einheit II eine aufrechte, kalligraphische Minuskelschrift des 11. Jh.: Perlschrift (s. 
Andrist 2016a, 119, 122). Die Schrifthöhe ist etwa 2 mm im biblischen Text und kaum 1 mm in 
der Katene. Die Buchstaben hängen von den linierten Zeilen herab, stehen aber auch 
ausnahmsweise auf ihnen. Der biblische Text auf 292r-310v ist dicker und in einem helleren 
Braun geschrieben als im Rest der Einheit II. – Annähernd das gleiche Verhältnis von 
Majuskelformen wie in Einheit I. Wenn Minuskel-Alpha an erster Stelle in einem Wort steht, 
beginnt dieses Alpha anchmal mit einer Art von horizontalem Wellenstrich. Minuskel-Gamma 
ist in der Regel spitz, aber auch bisweilen etwas rundlich. Majuskelformen erscheinen 
gelegentlich etwas grösser, insbesondere Gamma, Beta, Iota u.a. – Ziemlich häufige 
Verwendung von Ligaturen. Es wurden weniger Abkürzungen als in Einheit I verwendet, 
wohl dank des durch die sehr kleine Schrift gesparten Platzes, aber im biblischen Text sind 
etliche Silben-Abkürzungen vorhanden sowie einige Silben- und Wortabkürzungen in der 
Katene (insbesondere die Abkürzung für φησί und S-förmige Abkürzung für καί). – 
Komplette Akzentuation: Spiritus sowohl eckig als auch rund; Zirkumflex klein. Die 
Interpunktion enthält den oberen, mittleren und unteren Punkt. Ein Abschnitt der Katene 
schliesst in der Regel mit einem oberen Punkt oder drei Punkten in Dreieck-Stellung. Iota 
adscriptum. 

 

Zusätze zum Text 

Apparatus der Katene: Neben der Katene an den äusseren Rändern und über den Zeilen des 
paulinischen Textes verbinden Referenznummern (von αʹ bis ρʹ, dann erneut beginnend) und 
verschiedene Referenzzeichen die Katene mit der entsprechenden Stelle im paulinischen Text 
(sehr lückenhaft in Einheit II, ausser bei 1 Thess. und 2 Thess.); neben der Katene am äusseren 
Rand bzw. innerhalb des Textes der Katene zeigen gelegentliche Autorangaben bzw. das Wort 
ἄλλως einen Autorwechsel an (sehr selten in Einheit II); jeder Abschnitt der Katene beginnt 
in der Regel mit einem kurzen Lemma aus dem paulinischen Text. — Apparatus des 
paulinischen Textes: An den oberen Rändern Titel und Nummern der Kephalaia (Edition 
Blomkvist, "Euthalian Traditions", 2012, 45-60), wobei die gleichen Nummern neben dem Text 
wiederholt sind (lückenhaft in Einheit II); Verweise auf das Alte Testament neben dem Text 
(keine in Einheit II); etliche liturgische Lesungen mit ἀρχή/τέλος. 

Spätere griechische Notizen: Ein Leser namens Theodoulos der Mönch hinterliess im 13./14. 
Jh. (?) die zwei Inschriften μνήθητι κύριε Θεοδούλου (2r) und μνίσθητι κύριε τὸν δούλων 
σου Θεόδουλον μονναχὸν καὶ μαθ[…] (6v) und vielleicht auch den eilig geschriebenen Titel 
auf 1r; eine stark verblasste und kaum leserliche grüne Inschrift Τὸ ͵αφιγʹ [?] […] [= a.D. 1513] 
am Kopf der urpsrünglich leeren Seite 6v; auf derselben Seite ein Kontakion des Evangelisten 
Lukas (s. "Inhalt"); ein Inhaltsverzeichnis der Paulusbriefe auf 7r (s. "Inhalt"); Titel und 
Briefnummern an den oberen Rändern beider kodikologischen Einheiten (Nummern sind auf 
jeder Recto-Seite wiederholt); im paulinischen Text beider kodikologischen Einheiten häufige 
interlineare Kommentare in graubrauner Tinte von einer winzigen Hand, die ebenfalls auf 
146v ein Fragment des Maximus Confessor unterhalb des Textes niederschrieb (s. "Inhalt"); 
Hypothesis des Euthalius zu Gal., hinzugefügt von einer Hand des 13./14. Jh. auf leerer Seite 
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228v (s. "Inhalt"); Korrekturen zum Text der Katene, hinzugefügt in graubrauner Tinte von 
mehreren Händen auf 23v, 42r, 54r, 58r, 43r, 76v und 219v; Randangabe λείπει von einer 
späten Hand bei einer Lücke mehrerer Wörter; viele liturgische Lesungen und ἀρχή/τέλος-
Angaben. 

Die Handschrift weist Spuren ihrer Benutzung für die 1516 von Erasmus ausgeführte 
Ausgabe des Neuen Testaments auf. Im Jahr 1515 hinterliess Nikolaus Gerbel, der 
Beauftragte für die Überprüfung dieser Handschrift vor der Schriftsetzung, den Eintrag "Hic 
sudavit Gerbellius" auf 314r am unteren Rand (s. Brown 2004, 5 und Andrist 2016b, 109). 
Ferner geben graubraune typografische Markierungen neben dem paulinischen Text 
Seitenumbrüche der Ausgabe vom Jahr 1516 an. In der Regel handelt es sich um die von 
Patrick Andrist als "Allumettes" bezeichneten Zeichen (2018, 151): Allumette auf f. 185v = 
Seitenumbruch zwischen S. 61 und 62 in der Ausgabe; f. 196v = S. 64-65; f. 275v = S. 98-99; f. 
282v = S. 102-103; f. 288v = S. 105-106; f. 290r = S. 106-107; f. 305r = S. 116-117; f. 311r = S. 119-
120; f. 322r = S. 124-125; f. 331v = S. 129-130; f. 336r = S. 131-132; f. 339v = S. 133-134; f. 360r = S. 
138-139; f. 362v = S. 139-140; f. 366v = S. 141-142; f. 368v = S. 142-143; f. 371r = S. 143-144, f. 377r 
= S. 146-147). Diese Allumettes sind gelegentlich durch kurze, senkrechte, innerhalb des Textes 
befindliche Striche begleitet, die die Stellen markieren, welche für die Seitenumbrüche in der 
Ausgabe ursprünglich vorgesehen gewesen waren. Diese Striche entsprechen jedoch nicht 
immer genau den tatsächlichen Umbrüchen der Ausgabe (322r, 368v, 377r; Brown 2005, 5). 
Über und unter einem Wort des paulinischen Textes auf 278v finden sich 2 typographische, 
horizontale Striche, die einen Zeilenumbruch innerhalb dieses Wortes in der Ausgabe 
markieren (s. Andrist 2018, 151). 

Die Handschrift enthält ebenfalls Notizen von westlichen Händen. Im 15. Jh. verwendete 
ein Mann namens Johannes Campionus (?) die Seite 6v für einen Entwurf: "In dei nomine amen 
ego Iohannes Campion… In nomine [?] in dei nomine. Marinus [?]. In dei nomine domini ego 
Iohannes quan… In nomine dei domini ego Iohannes canpi…". Über diesem Eintrag 
hinterliess eine andere Hand eine winzige, schwer leserliche Inschrift. Am Rand von Phil. 4 
auf 278v hinterliess eine humanistische Hand des 16. Jh. die Notiz "An Erasmus hec legit ut 
Paulo uxorem fuisse adfirmet? Cum hic stultum dicat E. [?] hoc sentire … [unvollständig]", 
was offenbar auf Annotationes des Erasmus zur Textpassage verweist (vgl. Erasmus, 
Annotationes in Philippenses, IV, 3, in Edition Poll-van de Lisdonk 2009, 320-324). Am Rand 
von 89r weist eine Hand des 16. Jh. auf eine "Questio" sowie weiter unten auf eine "Responsio" 
hin, sie schrieb auch auf 90r "Apollo primus episcopus Corinthiorum". Auf 122r hinterliess 
eine Hand des 16. Jh. die Randnotiz "Quare fratres domini sunt appellati". Eine Hand des 16. 
Jh. schrieb auf 233r "Cephas non fuit Petrus ex LXX [...]", und eine weitere ähnliche Hand 
notierte auf 269v die Autorangabe "Chrysostomum". Eine Hand des 15. Jh. (?) fügte 
Kapitelnummern neben dem paulinischen Text hinzu und schrieb vielleicht auch auf 245v am 
Rand "Alii hic habent ca(pitulum)". Eine frühneuzeitliche Hand fügte Kopfzeilen mit 
Kapitelnummern an den oberen Rändern hinzu. Conrad Pfister, Universitätsbibliothekar im 
17. Jh., schrieb auf der Schlussseite 387v "Hic deficit textus capitis xii versus 18 posterioris 
partis usque ad finem capitis et integrum caput xiii vetustate perditum". 
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Verschiedene Markierungen: Am Rand häufig Striche in graubrauner Tinte, die einige 
Textzeilen der Katene in beiden kodikologischen Einheiten markieren (z.B. 13v, 40v, 41v, 43v 
usf.); etliche Textzeilen der Katene wurden in graubrauner Tinte unterstrichen; auf 91r am 
linken Rand neben dem paulinischen Text merkwürdige, einer "Allumette" ähnliche 
Markierung (vgl. oben); auf 62r am Rand Kreuz in hellbrauner Tinte; auf 17r, 18r und 276r 
kleine Markierungen neben mehreren Textzeilen der Katene; auf 160r Federprobe in roter 
Tinte; Kritzelei auf Bl. 8r neben dem paulinischen Text. 

 

Provenienz 

Auf dem 1. Pergamentvorsatzblatt f. Cv Einträge "+ ἡ βίβλ(ος)" und darunter "+ ἡ β[ίβλος …]", 
die möglicherweise von einem byzantinischen Vorbesitzer stammen, jedoch wurden diese 
Einträge wohl von einem späteren Besitzer abgekratzt. Johannes Stojković von Ragusa erwarb 
diesen Codex während seines Auftrags in Konstantinopel für das Basler Konzil zwischen 1435 
und 1437. Der Codex entspricht der Handschrift "Nr. XV" in dem von Johannes Cuno 1511 
angelegten Verzeichnis der Bücher des Ragusa (s. Vernet 1961, 85 Nr. XV). Bei seiner Rückkehr 
im Jahr 1437 nahm Ragusa den Codex nach Basel mit. Infolge von Ragusas Tod im Jahr 1443 
wurde der Codex testamentarisch dem Dominikanerkloster Basel vermacht, dessen 
Besitzvermerk sich auf dem 2. Pergamentvorsatzblatt f. Dr befindet: "Hic liber epistolarum 
divi Pauli apostoli est fratrum Ordinis Predicatorum Basiliensis". 

Im Jahr 1515 entlieh Erasmus von Rotterdam die Handschrift von dem Dominikanerkloster 
für seine Ausgabe des Neuen Testaments (J. Froben, Novum Instrumentum omne: diligenter ab 
Erasmo Roterodamo recognitum & emendatum, Basel 1516). Erasmus benutzte für seine Ausgabe 
aus dieser Handschrift den Text der Paulusbriefe, die kurzen Subscriptiones am Schluss jedes 
Briefes sowie die jeden Brief einführenden Hypotheseis, ausgenommen die Hypothesis zu 
Rom., die Erasmus aus der Handschrift Basel, Universitätsbibliothek, AN IV 4 übernahm (s. 
Brown 2013, 2; Brown 2004, 6; Andrist 2016b, 99-100). AN IV 4 zog er auch für den Schluss von 
Hebr. heran (12,18-13,25), der im vorliegenden Codex wegen des Verlustes der letzten Blätter 
verloren gegangen war. Der Eintrag auf 314r "hic sudavit Gerbellius", den Nikolaus Gerbel, 
ein Mitarbeiter des Erasmus, hinterliess, legt nahe, dass Gerbel mit der Überprüfung der 
Handschrift beauftragt war (s. Brown 2004, 5; Andrist 2016, 109). Anschliessend vertraute 
Erasmus die Handschrift dem Basler Drucker Johannes Froben an: Etliche Seiten des Bandes 
weisen typografische Markierungen auf (s. "Zusätze zum Text"). Ferner verwendete Erasmus 
im Rahmen seiner Annotationes zu den Paulusbriefen, die er auch seinem Novum 
Instrumentum beifügte, den Codex für seine Forschung über die von ihm genannten "scholia 
Graeca", was auf die vielfachen patristischen Kommentare der Oecumenius-Katene dieser 
Handschrift hinweist (s. Brown 2016, 129; Poll-van de Lisdonk 2009, 26, 31; Hovingh 2012, 11; 
Dill 2004, 103). 

Im Jahr 1559 gelangte die Handschrift mit dem gesamten Buchbestand des 
Dominikanerklosters an die Bibliothek der Universität Basel, deren Bibliothekar Heinrich 
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Pantaleon den Besitzvermerk "Ex libris bibliothece academie Basiliensis 1559" auf das 1. 
Pergamentvorsatzblatt f. Cv eintrug. 

Um 1897 schickte die Universitätsbibliothek Basel den Band zum Staatsarchiv Schaffhausen, 
um ihn dem Theologen Max Eberhardt zur Verfügung zu stellen. Am 1. April 1897 wurde der 
Codex nach Basel zurückgesandt: An diesem Tag schrieb Eberhardt einen Brief an die 
Verwaltung der Universitätsbibliothek, worin er den Versand bestätigte und einige 
Anmerkungen zur Handschrift mitteilte. Dieser Brief ist heute auf dem Verso des 2. 
Papiervorsatzblattes f. B eingeklebt. 

 

Einband 

Blindgeprägter Pappdeckeleinband des 16. Jh. (29,5 x 22 cm), bezogen mit einem gegerbten, 
orange-braunen Leder, das stark abgerieben ist, besonders auf dem Buchrücken, auf den 
Falzkanten und den Deckelkanten. 

Pappdeckel (Kanten: 5 mm): 2 Paare von grünen Stoffschliessen, die jetzt abgebrochen sind; 
blindgeprägte Streicheisenlinien (vom Zentrum zur Peripherie: ein senkrecht orientiertes, 
zentrales Rechteck (19 x 10 cm), innerhalb dessen 4 Felder je mit Diagonalbändern; ein dicker, 
ornamentierter Rahmen (25 x 16 cm) umschliesst das zentrale Rechteck; ein grösserer, aus 2 
Linien bestehender Rahmen (29 x 20 cm) umschliesst den ersten Rahmen). 

Glatter Buchrücken: Blindgeprägt mit sieben Linien, die Bünde imitieren; Lederbezug oben 
und unten teils abgerissen; 2 Kapitale aus weissen und rosa Fäden, die so stark abgenutzt sind, 
dass die Kapitalbünde sichtbar sind; oben 2 zerbrechliche Papiertitelschilder des 19. Jh.; unten 
modernes Signaturschild. 

Spiegel-, Vor- und Nachsatzblätter: 

• 1 vorderes Papierspiegelblatt, bestehend aus 3 aufeinandergeklebten Blättern: Aktuelle 
und frühere Signaturen; blauer Stempel; bibliografische Informationen über 
Tischendorf und Wettstein; ausgeschnittene Katalogaufnahme von AN III 11 aus 
Katalog Omont. 

• 1. Papiervorsatzblatt (f. A) mit aktueller Signatur auf dem Verso. 
• 2. Papiervorsatzblatt (f. B) mit auf dem Verso einem aufgeklebten Brief von Max 

Eberhardt (s. "Provenienz"). 
• 1. Pergamentvorsatzblatt (f. C), das ehemals ein Spiegelblatt war: Auf dem Recto 

Lederreste aus den Einschlägen des Bezugs; auf dem Verso ein Besitzvermerk der 
Universitätsbibliothek Basel, 2 abgekratzte griechische Einträge, 2 Titel "Ep(isto)le 
Pauli" und "Paulus" (15./16. Jh.). 

• 2. Pergamentvorsatzblatt (f. D), an der 1. Lage angehängt: auf dem Recto ein 
Besitzvermerk des Dominikanerklosters Basel und der Titel "Pauli epistole graece cum 
graeca enarratione n°58" von einer frühneuzeitlichen Hand. 

• 2 Papiernachsatzblätter hinten (ff. 388-389). 
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• 1 hinteres Papierspiegelblatt, bestehend aus 3 aufeinandergeklebten Blättern.  
• Alle Vor- und Nachsatzblätter, die aus Papier sind, haben als Wasserzeichen einen 

Baselstab innerhalb eines ornamentierten Ovals. 
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