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OTTO KRESTEN 

LEONTIOS VON NEAPOLIS ALS TACHYGRAPH? 
Hagiographische Texte als Quellen zu Schriftlichkeit und Buchkultur 

im 6. und 7. J ahrhundert 

Zu den ansprechendsten und gehaltvollsten Leistungen auf dem 
Gebiete der friihbyzantinischen Hagiographie zahlt ohne Zweifel 
das CEuvre des Bischofs Leontios von Neapolis 1

• Zwei Viten aus 
seiner Feder sind heute noch erhalten: die Lebensbeschreibung des 
heiligen loannes Eleemon, Patriarch von Alexandreia (BHG 886) 2, 
und jene des heiligen Symeon Salos (BHG 1677) 3, der als « Narr 
m Christo » Emesa zu seiner Wirkungsstatte gewahlt hatte 4

• Beide 

1. Zu Leantias von Neapalis vgl. var allem (neben den in A. 2, 3 und 6 
genannten Ausgaben bzw. Untersuchungen van Gelzer und Rydén [bei diesem auch 
weitere Literatur]) H.-G. BECK, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen 
Reich, Miinchen 1959, SS. 455-6 (dart A. 1 und 2: Literaturangaben); ferner: H. DE-
LEHAYE, Saints de Chypre, in Analecta Bollandiana, XXVI (1907), SS. 246-7; H. DE-
LEHAYE, Une Vie inédite de saint Jean l'Aum6nier, in Analecta Bollandiana, XLV 
(1927), ss. 5 ff. 

2. Ed. H. GELZER, Leantias' van Neapalis Leben des heiligen lohannes des 
B.irmheràgen, Erzbischaf s van Alexandrien, Freiburg i.B. - Leipzig 1893 (Sammlung 
ausgew:;.h!ter kirchen- u. dogmengesch. Quellenschriften, 5); englische Obersetzung: 
E. DAWES - N. H. BAYNES, Three Byzantine Saints. Cantemparary Biagraphies trans-
lated /rom the Greek, Oxford 1948, SS. 207-62. 

3. Ed. L. RYDÉN, Das Leben des heiligen Narren Symean van Leantias van 
Neapolis, Stackhalm-Gotebarg-Uppsala 1963 (Acta Univ. Upsal., Studia Graeca Upsal., 
4 [Neuausgabe im Rahmen der Reihe « Saurces Chrétiennes » angekiindigt]); dazu 
der Kammentarband van DEMS., Bemerkungen zum Leben des heiligen Narren Symeon 
van Leantias van Neapalis, Uppsala 1970 (Acta Univ. Upsal., Studia Graeca Upsal., 6). 
- Teilweise (nicht immer zuverlassige) deutsche Obersetzung bei H. LIETZMANN, 
Byzantinische Legenden, Jena 1911, SS. 63-81 ( « Symean der Narr um Christi 
willen » ). 

4. Nicht beriicksichtigt wurde hier die Vita des Spyridan van Trimithus (BHG 
1648a), deren Zuweisung an Leantias van Neapalis umstritten ist (vgl. etwa die 
zu BHG 1648a genannte Literatur; s. auch BECK, Kirche, S. 456, A. 1; RYDÉN, a.O. 
[Bemerkungen], S. 11, A. 1). 
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Werke zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrer lockeren, anek-
dotenhaften Aneinanderreihung von Einzelszenen 5 ein ausserst ein-
drucksvolles Bild auch vom Alltagsleben in zwei byzantinisch-orien-
talischen Metropolen des 6. beziehungsweise des beginnenden 7. 
Jahrhunderts geben 6

: Zahlreich sind die wertvollen und interessan-
ten kultur-, wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Informationen, die 
diese Viten enthalten. Dazu kommt noch ihr frisches und unge-
kiinsteltes Griechisch, das, weithin frei von rhetorischer Farbung, 
einen deutlichen Einfluss der Umgangssprache des 7. J ahrhunderts 
verrat 7 und die beiden Lebensbeschreibungen zu echten christlichen 
Volksbiichern im besten Sinne des Wortes macht: Leontios iiber-
treibt gewiss nicht, wenn er im Prolog der Vita des Ioannes Eleemon 
versichert, er habe sich nicht um einen geschliffenen Stil, sondern 
um eine einfache und allgemein verstandliche Darstellung bemiiht: 
tvu tq> ÈvuJCagxovn 11µi:v 1CE:0 xat chaÀì rn1C(a1q> xal xuµr]Àq> xagaxlijQL 
~LrJYriawµdta dç 1Ò ~<:vaa{}m xal tÒv Lbu{m1v ,ml ùygciµµutov Èx twv 
ÀEyoµÉvwv wcpEÀrJ-3-iivm 8

• 

5. Fiir die Vita s. Symeonis Sali gilt dies erst ab ihrem zweiten Teil (d.h. ab 
145, 19 RYDÉN: Einzug Symeons in Emesa): vgl. die Inhaltsanalyse bei RYDÉN, a.O. 
(Bemerkungen), SS. 12 f. (u.o., bes. SS. 87 ff.). 

6. Vgl. dazu die treffliche Interpretation der beiden Viten bei H. GELZER, Ein 
griechischer Volksschri/tsteller des 7. ]ahrhunderts, in Historische Zeitschri/t, LXI 
(N. F. XXV) (1889), SS. 1-38 (vgl. vor allem die Aussagen auf S. 10 und auf S. 37). 
- Zu analogen Urteilen iiber die hagiographische Tatigkeit des Leontios gelangen 
etwa DELEHAYE (Une Vie inédite, S. 5: « ... mais le souci de l'édification n'a pas 
empeché le biographe de meler à son récit une foule de détails curieux sur le milieu 
et sur l'époque, et quand il s'agit d'une des périodes !es plus obscures de l'histoire 
byzantine, un texte contemporain des événements, qui supplée au silence presque 
complet des chroniques, acquiert une importance capitale ... ») oder BECK (Kirche, 
S. 455). - Eine Auswertung der Vita s. Ioannis Eleemosynarii als historische Quelle 
in dem soeben genannten Sinne z.B. bei G. RouILLARD, L'administration civile de 
l'Égypte byzantine, Paris2 1928, SS. 82 mit A. 9 (auf S. 83 ), 174-5 und 215; u.a.m. 

7. Vgl. die kurzen Angaben bei RYDÉN, a.O. (Ausgabe), S. 26 (und vor allem 
das « Worterverzeichnis »: a.O., SS. 172 ff.); s. ferner GELZER, a. O. (Ausgabe), SS. 
XLI ff. (und das « Worterverzeichniss » [SS. 160-95] bzw. das « Grammatische Ver-
zeichniss » [ SS. 196-200]; DERS., Ein griech. Volksschri/tsteller, SS. 9-10. 

8. Vita lo. Eleem., 3, 18-20 GELZER; vgl. dazu auch GELZER, a. O. (Ausgabe), 
SS. XIII f. (mit Verweis auf eine schone Parallele bei Kyrillos von Skythopolis, 
wo die bezeichnenden Worte wç L~tw-rriç ,w.ì. µ11~· Ot,wç ò.x-8Fì.ç ~tÙ 11al~Eiaç 1:iiç 
É;roOEv xaì. (;,ç Ò.:7tELQOç "tlìiv -0Eioov i,oyirov xaì. ~0aMy1.oooooç [Vita Euthym., 
Kap. 60 = 83, 24-25 ScHWARTZ; vgl. auch Kap. 1 = 6, 17 ff. ScHWARTZ] fallen). Inter-
essant auch die in einigen Handschrif ten als Zusatz zu 7, 19 GELZER ( vgl. den 
Apparat) aufscheinende Versicherung des Leontios, er habe seine Darstellung als 
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Nati.irlich unterliegt auch Leontios von Neapolis jenen litera-
rischen Gesetzmassigkeiten, die das einmal gewahlte Genre jedem 
byzantinischen Schriftsteller aufzwang. So darf es denn nicht ver-
wundern, dass man sowohl in der Vita s. Ioannis Eleemosynarii 
wie auch in der Vita s. Symeonis Sali auf einige Klischees stosst, 
die in der hagiographischen Literatur der Byzantiner weit verbreitet 
sind und die Leontios bereitwillig i.ibernahm. 

Einer der beliebtesten Prolog-Topoi der Hagiographie ist jener 
vom « gut informierten Augenzeugen », von dem der Vitenautor 
seine Informationen i.iber das Leben des von ihm gefeierten Heiligen 
erhalten haben will 9

• Ein derartiger literarischer KunstgrifI soll dazu 
dienen, den zeitlichen Abstand zwischen dem Hagiographen und 
seinem « Helden » zu verringern und dem Berichte den Anschein 
grosserer Authentizitat zu geben. Auch Leontios von Neapolis be-
dient sich in seinem hagiographischen CEuvre dieses gerne ange-
wandten Klischees: In der Vita s. Symeonis Sali ist es der Diakon 
Ioannes aus Emesa, der - als einer der wenigen, die das Narrenspiel 
Symeons durchschauten - zum Vertrauten und Freund des Heiligen 
wurde und Leontios spater die Einzelheiten von Symeons Wirken 
in Emesa erzahlt haben soll 10

• Dass die Person des Diakons Ioannes, 

X,W(H'ìWJ't(lTT] ouyy(.>U<plJ abgefasst, µ1ptwç bÈ ,wì. T(!) 1TÀ.lj-0EL T(ÒV Ì,oywv Ot {>q.Ouµo-
TfQOL Tòiv Èvtuyx.uvovTwv ÙTov11ouvrEç nìç Ù><pEÌ,duc; TÙ>V µnù Ta.ùra. OTEQri-OwoLv· 
XO(.)Oç yÙQ Àoy(lu, wç <pl'j<JLV o Ornì.oyoç rQTJYO(Hoc;, 1toi.ÉpLOç àxouiç XTÀ. (GELZER 
8, 22-26 ); s. auch GELZER, Ein grieeh. Volkssehriftsteller, SS. 8-9 ( u.o.). Zu diesem 
Motiv vgl. ferner den in A. 29 zitierten Beitrag von A. J. FESTUGIÈRE, vor allem 
ss. 129-31. 

9. Vgl. dazu das Kapitel « La fiction du témoin bien informé » bei H. DELEHAYE, 
Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles2 1966 (Subs. Hagiogr., 
13 B), SS. 182-183 (mit zahlreichen interessanten Beispielen); s. auch W. SPEYER, Die 
literarisehe Fiilsehung im heidnisehen und ehristliehen Altertum. Ein Versuch ihrcr 
Deutung, Miinchen 1971, SS. 71-74 (Kap. A. IV. 3 d: Die Mittel der Eehtheitsbeglau-
bigung ... Hinweise auf Quellen ... Zeugen [ vgl. vor allem S. 74 mit A. 3: Leontios 
von Neapolis als Beispiel angefiihrt] ). 

10. Vita Sym. 125, 16-24 RYDÉN (bes. Z. 21-22: o ELQT]µÉvoç oùv -6EOffLÀ11ç 
'Iwivvriç, o ÈvciQnoç b1cixo,·oç, mhòç l]µiv [se. dem Leontios] TÒv éircm·Ta. ~(ov 
ox.Ebòv Toù 1tuvo6q;ou [se. des Symeon] bLTJYlJOClTO; vgl. auch die weiteren Stellen, 
an denen auf den Diakon loannes als Quelle angespielt wird: RYDÉN, a.O. [Aus-
gabe], S. 171 [Namenverzeichnis s.v. 'fo.Jci,·vTJç Diakon]; s. auch den wohldurch-
dachten Kommentar zur genannten Stelle bei RYDÉN, a. O. [Bemerkungen], SS. 43-7 
[mit einleuchtender Erklarung der Namenswahl « loannes » fiir den fiktiven Augen-
zeugen (Symeon - Jesus; Diakon loannes - Apostel und Evangelist Johannes); weniger 
stringent scheint mir die Deutung RYDÉNS (a.O. [Ausgabe], SS. 25 f.) zu sein, der 
aus dem È1tÉyQa.'\j,EV bei 125, 23 herauslesen mochte, dass die Chifire « loannes Dia-
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die in der Vita Symeonis in Form einer Parenthese knapp nach dem 
Prolog und nach der Schilderung von Symeons Entschluss, sich dem 
Monchsleben zu weihen, in die Erzahlung eingeschoben wird, reine 
Fiktion ist, steht ausser Zweifel 11

• 

Einen analogen Weg beschreitet Leontios von Neapolis in der 
Vita s. I oannis Eleemosynarii 12

, in der er sich aber keiner Paren-
these, sondern einer Art Rahmenerzahlung bedient, um seinen vor-
geblichen Gewahrsmann einzufiihren: Nach dem iiblìchen Prooimion 
{1-3 Gelzer) erwahnt Leontios, dass er eine Wallfahrt nach Alexan-
dreia zum Heiligtum der beiden Martyrer Kyros und Ioannes unter-
nommen habe ( 4, 1 ff. Gelzer ). Dort sei er auf einen gewissen 
Menas getroffen (oç xal 11v ÒLOLX.11aaç T~V otxovop(av rfiç ay1w1:cirriç 
ÈxxÀ'Y)<JLaç ?:n:l rnù àoLMµou xai :n:aµµcixaQoç 'lwcivvou roù :rruTQL<lQXOU: 
5, 15-17 Gelzer), der ihm, Leontios, vom Leben und Wirken des 
Patriarchen Ioannes berichtet haben soll. Auf die Informationen 
dieses olxovoµoç Menas wird die gesamte Schilderung der alexan-
drinischen Tatigkeit des Ioannes Eleemon zuriickgefiihrt ( d.h. der 
Inhalt der Kapitel II-XLIVa), wie die rudimentare Aufnahme der 
Rahmenerzahlung (bei 90, 15-18 Gelzer: xal µÉXQL µÈv -rwv È,•-raN}a 
o :n:goµvriµovrn~Flç -3EoaE~Éa-raroç M11vàç o à:n:ò o1xov6µwv -rfiç ayLw-
rcfrriç EXxÀ.rJaLaç -ri]ç 'AÀ.E~avòQÉwv p.qu),OJCOÀ.Ewç 1c1µì:v ~t'Y)y~mno) zeigt; 
den Rest der Vita s. Ioannis Eleemosynarii (Kap. XLIVb-XLVI), d.h. 
die Darstellung der letzten Lebenstage des Patriarchen Ioannes und 
der Wunder bei und nach dessen Tode, will Leontios à:rr6 nvwv 
à~w:n:(a,:wv (90, 19 Gelzer) erfahren haben bzw. aus Autopsie be-
richten. Dass auch die Figur des Menas eine Fiktion ist, die von 
Leontios, den Erfordernissen des literarischen Genres gehorchend, 
frei erfunden wurde, um die « chronologische und geographische 
Liicke zwischen Leontios selbst und dem Patriarchen (Ioannes) ... 
konos » fiir eine schriftliche Quelle stehe, deren sich Leontios von Neapolis zumindest 
fiir den Emesa-Teil der Symeon-Vita bedient habe]). 

11. Vgl. z.B. RYDÉN, a.O. (Bemerkungen), S. 45. 
12. Die noch von GELZER, a.O. (Ausgabe), SS. XIV ff. (s. auch S. X und DENS., 

Ein griech. Volksschri/tsteller, SS. 5-6 ), verfochtene Ansicht, dass Leontios von Nea-
polis zur Zeit des Patriarchats des Ioannes Eleemon in Alexandreia weilte und 
zumindest teilweise aus Autopsie berichtet (Gelzer stiitzt sich hiebei auf den Passus 
4, 19-20 [App.] 'tÙ :nÀEìorn 'twv U'4'1'JÌ,wv 'tov.wv -xa.'toQHwµcitwv 'toù ch~Qòç [se. 
des Patriarchen Ioannes] ÈyCÌJ È{}rnoci.µ11v, der sich freilich nur in einem kleinen Teil 
der handschriftlichen Oberlieferung als Zusatz nach 3, 20 GELZER findet), Iasst sich 
nach den Forschungen von G. GARITTE nicht mehr aufrechterhalten: L'édition des 
Vies de saint Spyridon par M. van den Ven, in Revue d'histoire ecclésiastique, L ( 1955), 
SS. 135-136; s. auch RYDÉN, a.O. (Ausgabe), S. 17 bzw. (Bemerkungen) SS. 11-12. 
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zu decken » 13
, kann seit der Ausgabe Gelzers als gesichert gelten 14

• 

Ausserst informativ ist freilich die Art und Weise, in der sich 
Leontios auf seinen Gewahrsmann Menas beruft und den gesamten 
ersten Teil seiner Darstellung auf diesen Zeugen zuriickfi.ihrt. Es 
heisst namlich (7, 14-17 Gelzer): fi>ç oùv llQ~ctro (se. Menas) tòv B(ov 
toii ocr(ou (se. des Ioannes von Alexandreia) Ù'PEuè)ù'>ç ()L'flYEi:cr{}m, 
<p11cr(v· « tÒ 3tQ<Ì>tOV a'Ùroù ;mì. f,~UlQETOV XUtOQ{}wµa, OtL tÒ xatloì,ou 
o'Ùx. wµoaEv ». frr11crciµ11v (se. Leontios) o'Ùv E'ÙilÉwç Y.UQtlv xal xaÀuµci-
QLv, xuì. tÙ ÀEyoµEva xut' E3'COç Ècrfl!lELO'U!!'flV, d.h.: « Als Menas nun 
begann, das Leben des Heiligen ohne Trug zu erzahlen, ... da ver-
langte ich nun sofort Papyrus 15 und Tinte(nfass, Schreibzeug) 16 und 
zeichnete das Gesagte Wort fi.ir Wort auf » (oder: « ... stenogra-
phierte das Gesagte Wort fiir Wort mit » ). Die Terminologie ist 
nicht ganz eindeutig: ÈcrT}µEwuµ11v kann zwar auch die allgemeinere 
Bedeutung von « aufzeichnen » haben, liesse sich aber ebensogut 
auf eine Niederschrift der Erzahlung des Menas in tachygraphischen 
Zeichen (crriµEi:u; vgl. ferner die Wendung xat' E3'COç: Wort fi.ir Wort) 
beziehen 17

, in tachygraphischen Zeichen also, die Leontios von 
Neapolis zu beherrschen vorgibt. 

13. RYDÉN, a.O. (Bemerkungen), SS. 11-12. 
14. GELZER, a.O. (Ausgabe), S. XIV (und: Ein griech. Volksschriftsteller, S. 6). 

Wenn Gelzer freilich die Menas-Episade nur deswegen als « schriftstellerische Ein-
kleidung » verwirft, um an ihre Stelle einen Aufenthalt Leontias' in Alexandreia 
zur Zeit des Patriarchen Ioannes Eleeman treten zu lassen, so irrt er, weil sich ein 
derartiges chronologisches Kanzept nicht durchziehen lasst: vgl. die in A. 12 zitierte 
Kritik Garittes. - Der Name des vorgeblichen Gewahrsmannes, Menas, konnte 
iibrigens van Leontios van Neapolis in Anlehnung an den Umstand, dass Ioannes von 
Alexandreia am Tag des heiligen Menas verstarben ist ( vgl. 100, 14-15 GELZER), 
erfunden worden sein. 

15. Der Ausdruck xaQ-riv (die volkssprachliche Form wird in einigen Hand-
schriften durch xa(.niov bzw. XUQTllV ersetzt: vgl. GELZER, a.O., S. 7, App. zu 
Z. 16) kann in diesem Zusammenhang nur « Papyrus » bezeichnen; vgl. z.B. LSJ, 
s v.; ferner: W. WATTENBACH, Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig3 1896, S. 98 
(u.o.); V. GARDTHAUSEN, Griechische Palaeographie, I, Leipzig2 1911, SS. 49 ff.; 
N. LEWIS, L'industrie du papyrus dans ['Égypte gréco-romaine, Paris 1934, SS. 59 ff.; 
u.a.m. 

16. Zu xaÀaµciQtV (vgl. die Varianten xaÀaµciQtov bzw. pÉì.av bei Gelzer, S. 7, 
App. zu Z. 17) = Tinte(nfass, Rohrfederkasten, Schreibzeug) vgl. (ausser LSJ, s.v.) 
C. ou FRESNE ou CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis ... , 
Ndr. Graz 1958, S. 546 (f.); s. auch F. PREISIGKE (- E. KrnssLING), Worterbuch der 
griechischen Papyrusurkunden ... , I, Berlin 1925, S. 726 (s.v.); WATTENBACH, Schrift-
wesen, SS. 224-7; GARDTHAUSEN, Palaeographie, I, S. 193, A. 3. 

17. Vgl. die Belege s.v. 011µ1::i:n (lndex: S. 250) in der in der folgenden An-
merkung genannten Studie von H. Boge. 
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Nun besitzen wir seit kurzem eine hochst informative Studie 
zur antiken Tachygraphie aus der Feder von H. Boge 1

\ dessen 
grosses Verdienst es ist, mit aussergewohnlicher Akribie und beein-
druckender Vollstandigkeit eine Unmenge von literarischen Belegen 
fi.ir die antike und mittelalterliche Anwendung der griechischen (bzw. 
romischen) Kurzschrift gesammelt und feinsinnig interpretiert zu 
ha ben 19

• Die Stelle in der Vita s. I oannis Eleemosynarii ist von 
Boge allerdings nicht beri.icksichtigt worden, obwohl sie bei G.W.H. 
Lampe s.v. crri~tELow (B. 1; dort mit der Obersetzung « record, note 
down ») aufscheint 20

• Trotzdem liesse sich Leontios von Neapolis 
unter Umstanden der Liste jener Falle der Anwendung griechischer 
Tachygraphie im 7. Jahrhundert 21 hinzufi.igen, wie sie aus den lite-
rarischen Quellen bekannt sind, und zwar, wie nochmals betont sei, 
auf Grund des Verbums crrwEwiiµm, das in diesem Kontexte durch-
aus « stenographieren » bedeuten konnte 22

• 

Dabei erscheint es im vorliegenden Zusammenhange einiger-

18. H. BoGE, Griechische T achygraphie und Tironische Noten, Hildesheim-New 
York ( = Berlin) 1974 (Altertumswissenschaftl. T exte und Studien, 2). 

19. Nur bisweilen scheint Boge den Begriff der Tachygraphie ein wenig zu 
weitherzig aufgefasst zu haben: So vermag ich die Meinung nicht zu teilen, dass in 
jedem friihbyzantinischen voTUQLoc; ( vgl. die Belege bei BOGE, S. 250 [lndex, s.v.]; 
s. besonders SS. 124-6) ein Mann zu sehen sei, der (quasi a priori) die Tachygraphie 
beherrschte: Die :rcm'.l>tuOLç TiJc; vornQtxiJc; ~a:066ou der Platon-Vita des Theodoros 
Studites (PG 99, 808 B 1-2), a·uf die BoGE (a.O., S. 126 mit A. 1303) etwa verweist, 
scheint mir auf jeden Fall mehr als eine blosse Ausbildung in griechisch-byzanti-
nischer Kurzschrift gewesen zu sein: Eine derartige :rcaiòE1•otç mag gewiss auch 
eine Unterweisung im Gebrauch der Tachygraphie umfasst haben; Hauptinhalt der 
vow,tnx 11 µi&ol>oc; war a ber wahrscheinlich ( wenn man sie im Hinblick auf die 
Karriere Platons in kaiserlichen Diensten interpretiert) in sprachlicher Hinsicht die 
kanzleigerechte Formulierung der verschiedenen Gattungen von Kaiserurkunden ( etwa 
die Ausarbeitung von rhetorisch geschliffenen Prooimia) und in palaographischer 
Hinsicht die Anwendung der charakteristischen Reservatschrift der Kaiserdiplome, 
d.h. (etwas vergrobernd gesagt) jener Buchstabenformen, wie wir sie aus dem Papyrus 
von St. Denis kennen (Paris, Arch. nat. K 7, n° 173). Eine etwas andere Auffassung der 
vo'taQLXl} µi{)oòoç bei P. LEMERLE, Le premier humanisme byzantin. Notes et remar-
ques sur enseignement et culture à Byzance des origines au xr siècle, Paris 1971 
(Bibl. Byz., Études, 6), S. 104, A. 96. Zur Frage der Ausbildung der voTa(HOL vgl. 
jetzt auch die ausgewogene Darstellung bei SPECK, Kaiser!. Universitiit (Vollzitat 
unten in A. 34), SS. 39-41 bzw. 54, A. 18 (zu Platon von Sakkudion). 

20. G. W. H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1969, SS. (1231-)1232. 
21. BoGE, a.O., SS. 125 bzw. 225. 
22. Vgl. dazu BoGE, a.O. (wie in A. 17) (mit reichen Belegen), vor allem 

SS. 129-31 (zum Substantiv 'tÙ OTJµEtu; seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. im Sinne 
von « tachygraphische Zeichen » verwendet). 
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massen unerheblich, ob Leontios von Neapolis tatsachlich in der 
Lage war, in tachygraphischen Zeichen zu schreiben, oder ob auch 
seine Tachygraphie-Kenntnisse (so wie die gesamte Rahmenerzahlung) 
reine Fiktion sind: Es ist nicht auszuschliessen, dass Leontios das 
(interpretatorisch keineswegs von der Hand zu weisende) Detail der 
stenographischen Mitschrift des Berichtes des Menas nur deswegen 
erfunden hat, um seine Leser noch mehr von der Authentizitat seiner 
Darstellung zu i.iberzeugen 23

• Leontios konnte sich hiebei auf ein 
verbreitetes hagiographisches Klischee gesti.itzt haben: Bekanntlich 
zahlt die Behauptung, die Schilderung der Gerichtsverhandlung gegen 
einen Heiligen der Verfolgungszeit sti.itze sich auf Prozessprotokolle 
(d.h. auf tachygraphische Mitschriften), zu den beliebten Topoi dieses 
Genres 24

, ohne dass derartige Angaben in der Regel der historischen 
Kritik standhielten 25

• Man konnte ausserdem darauf verweisen, dass 
das Motiv des christlichen Schriftstellers, der die Kunst der Tachy-
graphie beherrscht, im Pratum spirituale des Ioannes Moschos auf-
tritt 26

, und konnte bei der des ofteren nachzuweisenden literarischen 
Abhangigkeit des Leontios von Ioannes Moschos 27 vermuten, dass 

23. Schliesslich gibt Leontios ja auch vor, den Patriarchen loannes von Alexan-
dreia personlich gekannt zu haben ( vgl. die oben in A. 12 zitierte Passage, die sich 
freilich, wie nochmals betont sei, nur in einem Teil der handschriftlichen Oberlie-
ferung findet), um sich wenig spater zu verhaspeln und einzugestehen, dass es sein 
sehnlichster Wunsch gewesen ware, den Patriarchen gesehen zu haben (7, 1 GELZER; 
vgl. dazu den Kommentar in der in A. 12 genannten Studie von G. Garitte). 

24. Vgl. den Unterabschnitt « Interrogatoire et discours » im Kapitel « Les 
passions épiques » bei DELEHAYE, Les passions des martyrs, SS. 183 ff. 

25. Zur Problematik der tachygraphischen Aufzeichnung der Protokolle von 
Gerichtsverhandlungen gegen Christen vgl. jetzt das wohldokumentierte Referat der 
bisherigen Forschungsergebnisse bei BoGE, SS. 98-9 (mit reichen Literaturangaben: 
A. 1060 ff.); s. auch a.O., S. 254 (Index, s.v. Martyrerprozesse: weitere Belegstellen). 

26. In Kapitel 197 des Pratum spirituale wird von Athanasios von Alexandreia 
berichtet, dass er in seiner Jugend ,wQÙ -rn-ù cniµuoyQùq:ou nì.Eiwç xuì. 1raQÙ i:o-ù 
YQnµ~untxoù aù-r<iQxwç ... Ènmlku011 (PC 87 /3, 3085 A 4-6; s. auch BoGE, a.O., 
S. 122). - Zu erganzen die lateinische Parallele bei Rufinus (vgl. PC 87 /3, 3084 
B 1-2): ... cum a notario integre et a grammatico sufficienter ... fuisset instructus (Hist. 
ecci., X 15 = 981, 18-19 [ScHWARTZ] MoMMSEN [CCS 9/2 (Eusebius 2/2, Leipzig 
1908)] ). 

27. Die Vita s. Ioannis Eleemosynarii des Leontios von Neapolis will ja nur 
eine Erganzung jener Lebensbeschreibung des Patriarchen von Alexandreia sein, die 
von loannes Moschos (und Sophronios Sophistes) verfasst worden war (vgl. den Titel 
der Vita Ioannis: Etç -rù Àdrcovrn -roù ~iou ... 'Jwawou -roù ÈÌ.El]µovoç [GELZER 1, 
2-3]; s. dazu GELZER, a.O., S. XVI [u.o.]; DELEHAYE, Une Vie inédite, SS. 5 ff.; 
RYDÉN, a.O. [Bemerkungen], SS. 13-4). Dariiber hinaus gibt es in der Vita Ioannis 

Il 
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der spatere Bischof von Neapolis seine frei erfundene Rahmener-
zahlung unter dem Einfluss des Pratum spirituale um das frei erfun-
dene Detail der stenographischen Aufzeichnung eines Augenzeugen-
berichtes bereichert hat. 

Obwohl sich auf diese Weise (ganz abgesehen davon, dass 
bei dem Obersetzungsvorschlag oriµEwvµm = stenographieren keine 
letzte Sicherheit zu gewinnen ist) einige Bedenken dagegen vorbringen 
lassen, dass Leontios von Neapolis tatsachlich dazu fahig war, eine 
tachygraphische Mitschrift zu Papyrus zu bringen, bleiben derartige 
Zweifel fiir die kulturhistorische Wertung der zitierten Passage irre-
levant: Die von Leontios verfassten Viten sind, wie schon eingangs 
betont, Erbauungsliteratur, lebensnah geschriebene Volksbi.icher, die 
sich nicht an ein gelehrtes Publikum, sondern ( wie auch das Pratum 
spirituale des Ioannes Moschos) an eine allgemeinere, weniger gebil-
dete Leserschicht wenden. Es ist nun ziemlich einsichtig, dass Leon-
tios bei solchgestaltenen, auf Breitenwirkung abzielenden literarischen 
Intentionen in seinen Viten nur von derartigen Dingen berichtet 
haben wird, von denen er annehmen konnte, dass sie dem Leserkreis, 
den er ansprechen wollte, aus dem Alltagsleben vertraut und be-
kannt waren. Auf die Rahmenerzahlung der Vita s. Ioannis Elee-
mosynarii i.ibertragen, fiihrt diese Feststellung (immer unter der 
Voraussetzung, dass Leontios bei der Verwendung des Verbums 
oriµEwùµm in der Tat an Stenographie dachte) zu dem Schluss, dass 
die Beherrschung der griechischen Tachygraphie im byzantinischen 
Kulturbereich des ostlichen Mittelmeerbeckens in der ersten Halfte 
des 7. J ahrhunderts ( grob gesprochen: vor dem Siegeszug des Islam) 
eine relativ verbreitete Kunst gewesen sein muss, so dass auch ein 
« Volksschriftsteller » eine Anspielung auf eine tachygraphische Mit-
schrift wagen konnte, ohne befi.irchten zu mi.issen, mit jenem Detail 
bei seinem Publikum auf Unverstandnis zu stossen. Der Bericht des 
Leontios von Neapolis ware in diesem Falle - mag er nun fìngiert 
sein oder nicht - ein mogliches zusatzliches Zeugnis fiir die An-
wendung der griechischen Tachygraphie im 7. Jahrhundert, das die 

und im Pratum spirituale echte Dubletten: vgl. z.B. Vita Io. Eleem .. Kap. XXXIV 
(66, 18 ff. GELZER), wo von Leontios geschildert wird, wie loannes von Alexandreia 
einem verarmten Jiingling durch eine fingierte Urkunde zu neuem Reichtum verhilft. 
Eine vollig identische Erzahlung findet sich in Kap. 193 des Pratum spirituale (PG 
87 /3, 3072-3076), nur dass dort die edle Tat dem Patriarchen Apollinarios von 
Alexandreia zugeschrieben wird (s. GELZER, a.O., SS. 143-4; zu dieser Episode vgl. 
auch weiter unten, A. 45). 
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anderen Belege bestatigen konnte, die van H. Boge mit grossem 
Fleisse gesammelt worden sind 28

• 

* * * 

Ober die soeben getroffenen Feststellungen hinaus lehrt die 
diskutierte Passage aus der Vita s. Ioannis Eleemosynarii ein wei-
teres, dass namlich gerade hagiographische Werke wie jene des 
Leontios van Neapolis eine echte Fundgrube an historischen und 
kulturhistorischen lnformationen sind, eine Fundgrube, die - trotz 
einiger erfolgversprechender Versuche in dieser Richtung 29 

- einer 
vollgiiltigen und umfassenden Auswertung noch harrt. Vor allem in 
einer Hinsicht scheinen die hagiographischen Texte (besonders der 
friihbyzantinischen Zeit) einer systematischen Untersuchung zu be-
diirfen - im Hinblick auf die in ihnen enthaltenen Nachrichten 
zu Buch und Schrift als Kulturtrager innerhalb der byzantinischen 
Gesellschaft 30

• Hier konnte vielleicht den palaographisch-kodikolo-
gischen Forschungen zusatzliches, bisher wenig beachtetes Materiai 
erschlossen werden, das um so wichtiger ist, weil die sonstigen 
Quellen fiir eine der entscheidendsten Phasen in der Evolution der 
griechischen Schrif t recht sparlich fliessen: Gerade in den soge-
nannten « dunklen J ahrhunderten » der byzantinischen Geschichte 31

, 

28. A.O., SS. 124-6. 
29. Als Beispiele seien genannt: A. J. FESTUGIÈRE, Lieux communs littéraires 

et thèmes de folklore dans l'hagiographie primitive, in Wiener Studien, LXXIII (1960) 
( = Festschrift J. MEWALDT), SS. 123-52 (vornehmlich auf der Historia monachorum 
in Aegypto basierend; vgl. vor allem SS. 142 ff.: Auswertung der « folkloristischen » 
Motive); E. GAMILLSCHEG, Historische Gegebenheiten im Spiegel hagiographischer 
Texte, in Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik, XXV (1976), SS. 1-23. 

30. Eine Auswertung auch der literarischen Quellen zur Frage von « Buch 
und Schrift » (mit vorzugsweise terminologischer Ausrichtung) hat B. ATSALOS in 
Angriff genommen: La terminologie du livre-manuscrit à l'époque byzantine. l'" par-
tie: T ermes désignant le livre-manuscrit et l'écriture ('EiJ,T)"txci, 1CUQUQt"., 21 ), 
Thessalonike 1971 (mit Fortsetzungen in griechischer Sprache in 'EiJ,rivtx<i, XXIV 
[1971], SS. 5-32; XXV [1972), SS. 78-102) (vgl. vor allem den « Index locorum » 
[a.O., SS. 269-74) und die dort genannten hagiographischen Texte). 

31. Ein Ausdruck, der nicht zum Modewort werden solite: vgl. z.B. die Beden-
ken bei N. B. ToMADAKES, 'H òf)flEV « MEyaÀ1J OLYll • t"Ù>V yeaµµcinov Èv Bul;aVt"L(t) 
(650-850) ('Aexmoywio(a ,mì. m·Eqwnxaì. Éxflriì..o'10Etç), in 'E:rtHT)QÌ.ç "E-wt(lELaç 
B1Jl;avnvlìiv ~:rw1•~iìiv, XXXVIII (1971 ), SS. 5-26 (die Details jetzt freilich gri.indlich 
iiberholt durch LEMERLE, Humanisme; vgl. dort bes. Kap. IV [SS. 74 ff.]: « Les 
siècles obscurs: Rupture ou continuité? » ). 
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d.h. etwa im 7. und 8. Jahrhundert, vollzieht sich ein grundlegender 
Wandel in der Entwicklung der griechischen Buchschrift, namlich 
die Normalisierung einer Minuskelkursive, wie sie der alltaglichen 
Gebrauchsschrift entwachsen und in verschiedenen Kanzleien von 
ganz bestimmten Stilisierungen gepragt worden war, zur kalligraphi-
schen Minuskel und gleichzeitig das langsame Absterben der meta-
historisch 32 gewordenen Majuskelkanones, die schliesslich ( etwa ab 
dem 10. Jahrhundert) nur noch in Form verschiedener « Auszeich-
nungsmajuskeln » ein bescheidenes und kiimmerliches Nachleben 
fiihren konnten. Die Erklarung dieses so einschneidenden Wandels 
darf sich nicht auf die Interpretation der palaographischen Fakten 
beschranken, sondern muss auch trachten, den kulturhistorisch-sozio-
logischen Hintergrund dieser graphischen Anderung zu erhellen: 
Es ist einsichtig, dass zwischen jeder, von einem bestimmten Schrift-
wollen gepragten graphischen Artikulation und der Gesellschaft, in 
der ein derartiges Schriftwollen in bestimmten Schriftsystemen, stili-
stischen Klassen, Stilen oder Kanones seinen Ausdruck fìndet, eine 
direkte und kausale Wechselwirkung besteht. Nur wenn man den 
gegenseitigen Beziehungen zwischen « libro e pubblico », d.h. zwi-
schen der Buchproduktion und deren soziologischen Voraussetzun-
gen geni.igend Beachtung schenkt, wird es moglich sein, palaogra-
phische und kodikologische Probleme besser als bisher in den Griff 
zu bekommen 33

• 

32. Formuliert nach G. CAVALLO, Papiri greci letterari della tarda antichità. 
Note grafico-culturali, in Akten d. XIII. lntern. Papyrologenkongresses, hrsg. van 
E. KIESSLING und H. A. RuPPRECHT (Munchener Beitriige zur Papyrusforsch. u. 
antiken Rechtsgesch., 66), Miinchen 1974, S. 80. 

33. Diese Passagen formuliert nach verschiedenen Gedankengangen in einigen 
richtungsweisenden Arbeiten van G. CAVALLO. Neben der in der vorgenannten Anmer-
kung zitierten Studie vgl. auch: Fenomenologia «libraria» della maiuscola greca: 
Stile, canone, mimesi grafica, in Bull. Inst. Class. Studies Univ. London, XIX (1972), 
SS. 131-40 («Una fenomenologia grafica, di qualsiasi specie, trova spiegazione se 
calata nella più ampia realtà culturale di un'epoca, o meglio se considerata in relazione 
al significato che una certa società assegna alla scrittura, alla funzione ch'essa le 
chiede di assolvere»: a.O., S. 131); DERS., Libri, editori e pubblico nel mondo antico. 
Guida storica e critica, Roma-Bari 1975 (Universale Laterza, 315) (Einleitung: SS. 
XI-XXIV; Kap. « Libro e pubblico alla fine del mondo antico»: SS. 83-132; « ... è 
da considerare ... il rapporto tra produzione libraria e pubblico, intendendo per 
pubblico i destinatari concreti del libro, inseriti nel contesto politico, economico-
sociale, culturale, in una parola storico nel quale operavano»: S. 83 ). - Cavallos 
Argumentation stellt eine Weiterfiihrung (und eine Obertragung auf den Bereich 
der griechischen Palaographie) jener Motive dar, die in einer unter Byzantinisten 
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Der Versuch, einige palaographische Aspekte der Normalisie-
rung der fri.ihbyzantinischen Minuskelkursive in Richtung auf die 
kalligraphische Minuskel zu behandeln, soll in einer Studie zum 
P. Vind. G 3 unternommen werden, einem Fragment der Subskrip-
tionsliste unter dem Glaubensbekenntnis der 17. Sitzung des 6. 
okumenischen Konzils ( Constantino politanum I I I) vom September 
681; diese Arbeit, die von R. Riedinger und dem Autor des vor-
liegenden Beitrags in Angriff genommen wurde, befìndet sich in Vor-
bereitung und wird sich vor allem mit dem Einbau der semikursiven 
Minuskelformen, die in der genannten Unterschriftsliste auftreten, 
in die Gesamtentwicklung der griechischen Minuskelschrift beschaf-
tigen. Dass hiebei nur ein Teilaspekt eines weitaus umfangreicheren 
palaographischen Phanomens behandelt werden kann, liegt auf der 
Hand: Ober das rein Graphische hinaus mi.isste auch der Wandel 
in den Beziehungen zwischen Gesellschaft und Buchproduktion bzw. 
Schriftgestaltung geklart werden, ehe man sich an eine gi.iltige Deu-
tung der Durchsetzung einer normalisierten, kalligraphisch ausge-
formten Minuskel als Buchschrift wagen kann. Zu diesem Zwecke 
mi.issten alle erreichbaren Quellen des 7., 8. und des fri.ihen 9. 
Jahrhunderts nach Aussagen zur Schriftlichkeit und zur Verbreitung 
des geschriebenen Buches befragt werden. Mangels einer ausreichend 
fliessenden Oberlieferung an Originalen (vor allem fi.ir das 8. Jahr-
hundert) bleibt als einziger Ausweg die Untersuchung der literari-
schen Texte, um Hinweise etwa darauf zu erhalten, welcher Per-
sonenkreis des Schreibens machtig war, bei welcher Gelegenheit 
sich dieser Personenkreis der Schrift bediente und - ein besonders 
dorniges Problem - w1e sich i.iberhaupt der Schreib ( = Elementar-) 
unterricht in Byzanz im 7. und 8. Jahrhundert abgespielt hat 34

• Bei 

leider vie! zu wenig beachteten Studie von H. F1cHTENAU zum ersten Male in aller 
Klarheit entwickelt worden sind: Mensch und Schrift im Mittelalter, Wien 1946 
(Veroff. Inst. Osterr. Geschichtsforsch., 5). Vgl. ferner auch die lesenswerten Aus-
fiihrungen bei A. PETRUCCI, Scrittura e libro nell'Italia altomedievale, in Studi 
Medievali, ser. III, X/2 (1969) [1970]) (Festschrift G. ERMINI), SS. 157 fl. (und 
die Fortsetzung in Studi Medievali, ser. III, XIV /2 [ 1973], SS. 961 fl.). 

34. Zum Unterrichtswesen im vormakedonischen und friihmakedonischen Byzanz 
besitzen wir jetzt zwei moderne, vorziigliche und einander erganzende Studien: 
Neben der in A. 19 genannten Arbeit von Lemerle vgl. jetzt auch P. SPECK, Die 
Kaiserliche Universitat van Konstantinopel. Prazisierungen zur Frage des hoheren 
Schulwesens in Byzanz im 9. und 10. ]ahrhundert, Miinchen 1974 (Byz. Archiv, 14) 
( durch diese beiden Werke die gesamte altere Literatur praktisch gegenstandslos ). 
Leider geht keiner der beiden Autoren in voller Ausfiihrlichkeit auf die Frage des 
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der beklagenswert schlechten Quellenlage in den « dunklen J ahr-
hunderten » werden es vor allem die (relativ) zeitgenossischen Werke 
der Hagiographie sein, denen die Hauptmasse der gesuchten Infor-
mationen zu entnehmen ist 35 und die als unbefangene Zeugen einiges 
Materia! zu dem zu diskutierenden Fragenkomplex « Gesellschaft 
und Schrift im fri.ihmittelalterlichen Byzanz » beisteuern konnen: 
Auch wenn es sich in der Regel nur um kleine Einzelnachrichten 
handelt, welche die hagiographischen Texte in dieser Hinsicht bieten, 
liesse sich vielleicht doch aus der Summierung der Informationen 
und aus deren vorsichtiger Interpretation ein einheitliches Bild ge-
winnen, das als unbedingt notwendige Erganzung neben die in viel 
zu geringer Zahl erhaltenen Originaldenkmaler - Papyri, Codices, 
Inschriften - gestellt werden sollte. 

Diese Behauptung sei am hagiographischen CEuvre des Leontios 
von Neapolis fi.ir das (ausgehende 6. und das) beginnende 7. Jahr-
hundert exemplifiziert, wobei zum Zwecke der Abrundung einige 
Passagen aus dem Pratum spirituale des Ioannes Moschos herange-
zogen werden. Dass es sich hiebei nur um einige kurze Streiflichter 
handeln kann. die keinen Anspruch auf Vollstandigkeit oder Allge-
meingiiltigkeit erheben, ist klar: Eine systematische Durchsicht 
der hagiographischen Texte unter den genannten Aspekten bleibt 
weiterhin ein Desiderat fi.ir die Zukunft. 

* * * 

Eines der grundlegendsten Probleme im Rahmen des Kom-
plexes « Gesellschaft und Schrift » ist die Frage nach der Aus-
dehnung der Schriftlichkeit, d.h. nach dem Umfange und nach der 
sozialen Auffacherung jenes Personenkreises, der des Schreibens 
kundig ist: Erstreckt sich die Beherrschung der Schreibkunst auch 
auf gesellschaftlich tieferstehende bzw. diskriminierte Schichten, so 

Elementarunterrichts ein: SPECK (a.O., S. 2, A. 6) z.B. erklart ausdriicklich, die 
Organisation des Elementarschulwesens ausser Betracht lassen zu wollen, und verweist 
auf unaufgearbeitetes Material bei PH. KuKULES, Bul;uvn,·wv ~(oç xut noÀLnoµoç, 
1/1, Athen 1948; bei LEMERLE (a.O., SS. 99-100) finden sich hingegen einige interes-
sante Angaben zur « instruction élémentaire (nQonm~fL<t) », vor allem aus hagiogra-
phischen Texten (in dem hochst instruktiven Abschnitt « Les Vies de l'époquc 
iconoclaste»: a.O., SS. 97 ff.), Angaben, die freilich noch weiter ausgc:baut werden 
konnten. 

35. Vgl. die entsprechende Vorgangsweise in den genannten Studien von Lemerle 
und Speck. 
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kann man daraus mit einigem Recht auf eine festverwurzelte Veran-
kerung der Schriftlichkeit in der Gesellschaft schliessen. Dieses Bild 
von einer relativ grossen, fast schon selbstverstandlich zu nennenden 
Verbreitung der Schreibkunst im ostlichen Mittelmeerraum im be-
ginnenden 7. Jahrhundert entsteht nun, wenn man die hagiogra-
phischen Werke des Leontios von Neapolis (und zum Vergleiche 
das Pratum spirituale des Ioannes Moschos) durchmustert. 

Ein Anzeichen fiir eine tiefe Verwurzelung der Schriftlichkeit 
in der Gesellschaft ist es etwa, wenn auch Frauen schreiben konnen. 
Dazu berichtet Leontios von Neapolis folgende bezeichnende Ge-
schichte 36

: Als der Patriarch Ioannes Eleemon knapp vor seinem 
Tode von Alexandreia (offensichtlich auf der Flucht vor den Per-
sern) nach Kypros gereist war, nahert sich ihm in Amathus (vgl. 
92, 13 Gelzer) eine Frau (yuv~ ttç) 37 und gesteht dem Heiligen, 
dass sie schwer gesiindigt habe; sie bittet ihn um Absolution, wagt 
es aber ob der Grosse des von ihr begangenen Vergehens nicht, 
dieses auszusprechen. Ioannes, der nicht die Schuld fiir die ewige 
Verdammnis der Siinderin auf sich nehmen will, fordert sie auf: 
... an:EÀ~E ;mÌ. YQU'\VOV ct'Ùto (se. tÒ lyx.À-rJµa), ?àv YLVWaxnç yeciµµata, 
xat <pÉQE µOL (96, 15-16 Gelzcr). Die Frau straubt sich, da sie sich 
schamt, dass irgendjemand von ihrer Siinde lese. Da schlagt ihr der 
Heilige vor: Où òvvaam YQU'\Val xal ffouÀÀwam xal ÈvÉyxUL µoL; (96, 
18-19 Gelzer). Freudig stimmt die Frau zu. Nachdem sie von dem 
Patriarchen die Zusage erhalten hat, dass niemand ihr mttcixwv 
( 9 7, 3 Gelzer) lesen werde, en tfern t sie sich und EYQU'\VEV lò LOXE [ ecoç 
tò a~tciQtl]µa ;ml jfouUwaaaa ì1yayEv t0 µuxuQtq> ( 97, 3-4 Gelzer) ae 

- ein bemerkenswertet Beleg fiir die durchaus nicht selbstverstand-
liche Beherrschung der Schreibkunst durch eine Frau 39

• 

36. Vita Io. Eleem., Kap. XLVI = 95, 11 ff. GELZER. 
37. 95, 13 GELZER zu ihrer Herkunft wird lediglich ausgesagt: Èx -r11ç ivEyxu-

µÉv11ç -ròv a.ytov :n:oÀ.Fwç {,mi.Q;.:,ouoa (a.O., Z. 13-14); zu ihrer sozialen Stellung 
finden sich leider keine naheren Angaben. 

38. Die Geschichte endet wie folgt: Fiinf Tage danach stirbt der Patriarch. 
Die Frau ist ganz ausser sich, da sie fiirchtet, dass ihr Pittakion aufgefunden und 
dessen Inhalt bekannt werden konnte. Nach drei Tagen Klagens und Weinens am 
µv'iiµa des Heiligen erscheint ihr dieser, iibergibt ihr das Pittakion mit unversehrtem 
Siegel, und als die Frau dieses lost, findet sie an Stelle ihres Schuldbekenntnisses die 
{moy(lacpi1: ~tèt 'lwcivv11v "tOV ~oùÀ.ov µou È;l]ÀEL:n:TC11'. <JOU ft aµa(l"tl(l (99, 13-14 
GELZER). 

39. Vgl. ferner Vita Io. Eleem., Kap. XI (20, 21 ff. GELZER), wo von einer 
yuvlJ x.-r'iQa (21, 15 GELZER) berichtet wird, die ebenfalls des Schreibens machtig 
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Auch unter den Monchen, von denen das Pratum spirituale des 
Ioannes Moschos berichtet, - selbst unter den in der Wi.iste hau-
senden Einsiedlern - scheint die Schriftlichkeit weit verbreitet, ja 
fast die Regel zu sein. Einige Beispiele: Ein Monch besitzt ein 
Grundsti.ick 40

, das ein machtiger Laie (xooµtxòç ÀaµnQoç) zu kaufen 
begehrt. Als der Weltliche ( der die ÙQX~ tijç ÈnaQxda; ÈxEtvriç i.iber-
nommen hat) den Monch wegen des Sti.ick Landes zu sehr bedrangt, 
wendet sich letzterer rrQ6ç nva yÉQovrn ~cruxcitovtu Èv toì:ç µÉQrntv 
ÈxEt,otç und bittet diesen um Intervention beim èiQxwv, sei es durch 
ein Schreiben, sei es durch einen Boten. Der Einsiedler entscheidet 
sich fi.ir einen Brief: YQU<pEL ... ÈmornÀ11v t0 èiQxovu (356, 21 Nis-
sen). - Von der keineswegs seltenen Kenntnis der Schreibkunst 
unter den in absoluter Einsamkeit lebenden YF()OVtEç zeugt auch der 
relativ haufìge Topos, dass ein Eremit knapp vor seinem Tode sein 
Sterbedatum niederschreibt; Monate oder Jahre spater fìndet man 
den durch ein Wunder unverwesten Leichnam zusammen mit der 
Notiz i.iber das Datum des Ablebens. Dies wird etwa in Kap. 87 
des Pratum spirituale von einem Anachoreten namens Ioannes be-
richtet: ... EUQtcrxoµEv tÒv àvaxw()T)tllv VE,,()OV ... TJU()OµEv òÈ µEt' aùtoù 
:n:tuxta yq()uµµÉva ourwç· « ,E-rEÀEl!TTJOCl ÈyÒ> ,Iwcivvriç o TCl3tEtvÒç Èv 
L\'~LXtlWVL 3tE\'TEXCll~Exci1n ». Ètpl)<ptcraµEv o'Ùv :(()OVOV xal TJU(..>UµEv on 
ELXEV btù EtrJ tEÀEu-r~craç 41

• Derartige Mitteilungen erfolgen nicht 
nur auf nrux1u, d.h. auf Tafelchen oder isolierten (Doppel-) Blattern 
eines beliebigen Beschreibstoffes 42

, sondern auch auf ausgefalleneren 
Schrifttragern, wenn der sterbende Einsiedler gerade nichts anderes 
zur Hand hat: etwa auf einem Ostrakon 43 oder gar - wie im 
Falle des Abbas Gregorios Byzantinos und des Abbas Gregorios 
Pharonites, die auf einer Insel im Roten Meer verdursten - auf 
dem Panzer einer Schildkrote: Post octo itaque menses venerunt 
monachi de Raythu et invenerunt ambos mortuos. invenerunt autem 

ist (vgl. 22, 19-20 GELZER: ... ÈyÒJ yàQ TJ ùva;i'.a bovi.ri oou ... ÈyQa'lj,a a-inò tbw-
X,ELQOO; X'tÌ .. ). 

40. Kap. 2 N1ssEN = TH. N1ssEN, Unbekannte Erzahlungen aus dem Pratum 
spirituale, in · Byzantinische Zeitschrif t, XXXVIII (1938), SS. 356-7. 

41. PG 87 /3, 2944 D 8-9 und 2945 A 2-6. 
42. Zur Bedeutung von mt'·xtov vgl. ATSALOS, Terminologie, SS. 90 und 100-103, 

vor allem SS. 101 f. (s. auch den lndex, s.v.: a O., S. 280); s. ferner R. RIEDINGER, 

Pseudo-Kaisarios. O berlieferungsgeschichte und Verfasserfrage, Miinchen 1969 (Byz. 
Archiv, 12), SS. 335-341 (Abschnitt « TEYXO~ - TITYKTH • ; bes. SS. 337 fl.). 

43. Prat. spir., Kap. 98: ... o 6È yÉQù>V ÈÀ:Ocov tfl 6EXUTU T]µfQQ- El'QE 'tÒV Ù~EÀ-
<pÒV nÀEtooOÉvta xat ÒOtQUXOV yEyQaµµhov o-utwç ,nÀ. (PG 87 /3, 2957 B 12-14). 
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et in dorso testudinis ita scriptum: « Abbas Gregorius Pharonites 
viginti et octo diebus aquam non libens defunctus est, ego autem 
dies triginta septem transegi, ex quo non bibi » 44

• 

Aus derartigen Nachrichten darf man entnehmen, dass die 
Schreibkunst im beginnenden 7. J ahrhundert im ostlichen Mittel-
meerraum offensichtlich auch innerhalb der sozial tieferstehenden 
Schichten relativ weit verbreitet war. Dass gebildete Manner -
wie etwa der Patriarch Ioannes von Alexandreia - des Schreibens 
machtig waren, versteht sich natiirlich von selbst: Leontios von 
Neapolis spielt mehrmals auf eigenhandig von Ioannes Eleemon 
geschriebene Texte an 45

• 

44. Prat. spir., Kap. 121 = PG 87 /3, 2983-2984 C 15-17. - Zu ausgefallenen 
Beschreibstaffen vgl. auch Kap. 40 des Pratum spirituale (PG 87 /3, 2892-2896), wa 
van dem Abbas Kasmas aus der Laura <fiaQii,v, einem hachgelehrten Eunuchen, erzahlt 
wird, dass er eine derartige Verehrung fiir die Schriften des Athanasias van Ale-
xandreia empfunden habe, dass er einst einem Schiiler empfahl: <hav E'UQUç Ì,oyov 
"toù a.y(ou 'AOavaa(ou, ,mi. µì1 È:(Etç xa.Qt(u, dç 'tÙ 'i.µcina. auu yQci'!'ov m'rrov (a.O. 
2896 A 3-5). 

45. Vgl. z.B. Vita lo. Eleem., Kap. III ( ... yQ<i,i,aç Èvu:r6y(la<pov aùt0ù 1t(lo-
-Orµa ... : 9, 13-14 GELZER); Kap. XXVIII ( ... 1tÉµmi ..• Àoyov l~LO:(ELQOV ... : 60, 20 
GELZER). Sein Testament schreibt loannes allerdings nicht eigenhandig (vgl. Kap. XLV: 
... lha{h'pn1v otxEiav y(la.11,m tcixicn:a "tOì:ç a.ù10 uno1·QyoùoL 1t(l00Éta.'tTFV. nòv f>È 
Ò;Éwç xa.ì. <lVl'1tEQ0Étroç :(O.Q'tl]V xa.ì. xa.Àaµov 1tU(lUOTljOClV"tù)V Èaf"tQE'l'E ,:Ò lE(lÒV 
ÈxE°ivo ai:oµa. yQci'!'m oui:wç x'tÀ. = 92, 13-16 GELZER), sandern bedient sich hiefiir 
des ihm zur Verfiigung stehenden Persanals. - Dass der Patriarch loannes van 
Alexandreia auch nicht davar zuriickschreckt, die ihm untergebenen Kanzlisten bei 
einer Urkundenfalschung (allerdings fiir einen guten Zweck) einzusetzen, mutet heute 
etwas sanderbar an: vgl. Vita lo. Eleem., Kap. XXXIV (66, 18 ff. GELZER). Hier 
wird van einem wahlhabenden Biirgcr erzahlt, der bei der Abfassung des Testamentes 
seinen Sahn var die Wahl stellt, entweder zehn Litren Galdes als Erbe ader an 
Stelle des Geldes die Theatakas als xo1•(lcii:01Q und Beschiitzerin zu erhalten. Der 
Jiingling entscheidet sich selbstverstandlich fiir die Theatakas und lebt in bitterer 
Nat. Als Patriarch loannes van Alexandreia van dieser Geschichte hort, beschliesst 
er, dem Schicksal ein wenig nachzuhelfen, ruft nach einem ,0µ1x6ç und befiehlt 
diesem unter Anardnung strengster Verschwiegenheit, eine Urkundenfalschung var-
zunehmen: ... à.m:ì.tlE xai. Etç naÀmÙ "tOfHlQLU (damit sind affensichtlich Papyrus-
rallen gemeint, wie sie fiir Urkunden herangezagen wurden; « alt» mussten die 
"toµu(lLa deswegen sein, damit die Falschung nicht safort affenkundig werden kannte. 
Zum Begriffe 'tOftO.QLOV vgl. ATSALOS, Terminologie, var allem SS. 157-161 [ « "topoç 
et "toµciQLOv camme rauleau » bzw. « ... camme documents »]; der Deutung, die ATSA-
L0S [a.O., S. 153, A. 2] van der hier diskutierten Stelle aus Leantias van Neapolis 
gibt, vermag ich nur sehr eingeschrankt beizupflichten. Zu iiberlegen ware, ab die 
-roµaQ•a der Vita s. loannis Eleemosynarii vielleicht an den Begriff « Register » 
heranreichen [vgl. den Beleg bei ATSALOS, a.O., S. 160]), yQa"lj•ov lha.tltp<ljV -rl\·Òç 
òv6µa.n 8Eo1tÉµ1t"tou (der Name ist sicherlich nicht zufallig gewahlt!) xat no(l)<JOv 
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Neben dieser erstaunlich allgemeinen Beherrschung des Schrei-
bens fìnden sich in den herangezogenen Quellen auch zahlreiche 
Nachrichten, die auf eine feste Verankerung des geschriebenen 
Buches als Kulturtrager innerhalb der Gesellschaft schliessen lassen. 
Sehr oft wird im Pratum spirituale berichtet, dass Biicher zu den 
selbstverstandlichen Besitztiimern eines Monches zahlen: Wenn ein 
Anachoret nicht einmal iiber einen Codex verfiigt, so gilt dies als 
Zeichen besonderer Weltentsagung und wird ausdriicklich ver-
merkt 46

• Ansonsten ist aber das geschriebene Buch ( und das Lesen 
darin) unter den Monchen, deren Leben das Pratum spirituale schil-
dert, alles andere denn selten: Ioannes Moschos und sein Begleiter 
Sophronios etwa tragen stets Biicher mit sich herum 47

• Natiirlich 

t:tç TÒv auTov x.ciQTll" fµE xaì. TÒv j'[Qtf()O rnù j'[atMç ÙvE\jnoùç yv11oiouç xrÀ.. ( 67, 
9-12 GELZER; Gelzers lnterpretation [Ein griech. Volksschriftsteller, S. 16] « ... durch 
einen Rechtsgelehrten wird ein Stammbaum der erzbischoflichen Familie auf ver-
gilbtes Pergament geschrieben ... » trifft sicher nicht zu). Auf diese Art und Weise 
wird dem verarmten Jiingling, der sich der Tutel der Theotokos anvertraut hatte, 
zu neuem Reichtum verholfen. - Die Geschichte hat iibrigens, wie bereits oben 
(A. 27) angedeutet, eine direkte Parallele in Kap. 193 des Pratum spirituale (PG 
87 /3, 3072-3076), wo sie allerdings vom Patriarchen Apollinarios von Alexandreia 
(.551-570) berichtet und mit einigen zusatzlichen Details angereichert wird (die 
vermuten lassen, dass im Pratum spirituale die Originalform des Motivs vorliegt): 
So wird etwa der voµtxoç (Ti)ç o.yu,0rcin1ç Èxxì.110!'.aç) vom Patriarchen nicht zur 
Falschung eines Testaments, sondern einer Schuldurkunde (yQaµµùnov X.QE<oonxov: 
a.O. 3073 B 5) angehalten, die auch fingierte Zeugenunterschriften und die completio 
(se. des Notars: vgl. dazu etwa M. KASER, Das romische Privatrecht. Zweiter Ab-
schnitt. Die nachklassischen Entwicklungen, Miinchen 1959, S. 53 [mit A. 40: 
weitere Literatur]) enthalten soll ( ... xaì. ~ciì,E xai. µciQT\JQaç xai. xoµnì,ati'.ova: a.O. 
3073 B 8). Als der voµtxoç dem Patriarchen das gefalschte X,fLQ0y()acpov (a.O. B 11) 
bringt, stellt sich heraus, dass o ... X,UQTllç vfoç iJv (a.O. B 13 ), wahrend die Ur-
kunde vor mehr als zehn Jahren abgefasst worden sein will. Der Patriarch weiss 
auch hier Rat: fomyt:, X'UQLE w voµtxf, owoov TÒv x.cion1v 1:v oi'.Tq> fi Èv X(H-Ofl, 
xaì. µET' òì.i'.yaç iJµfQa.ç cpÉQE !tOL nÙTov (a.O. B 14-C 1 ). Nachdem das yQup µùnov 
(C 2) auf diese Art und Weise (die frappierend an manche moderne Falschungs-
methoden erinnert) auf alt zurechtgemacht worden war, wird es durch einen Trick 
dem verarmten Jiingling zugespielt und verhilft ihm zu neuem Besitze. 

46. Vgl. Kap. 7 N1ssEN, a.O. (in Byzantinische Zeitschrift, XXXVIII [1938]), 
S. 361, 12-13: (ein Abbas in der Wiiste) ovn liornv, où x.1•TQUV 011-rE liUo n n(lÒç 
"tTJV TOÙ oooµatoç X.QELUV ElX,fV, àU' O'U'tE ÈQY0X.HQOV EXO!IVEV O'UTE ~t~À.LOV El)'..EV. 

47. Prat. spir., Kap. 77 (PG 87 /3, 2929-2932): loannes und Sophronios wollen 
den gelehrten Stephanos Sophistes besuchen. Die beiden Freunde kommen zur Mit-
tagszeit beim Hause des Stephanos an; dessen Dienerin (x6Q11) bedeutet ihnen, dass 
der Meister schlafe. loannes und Sophronios beschliessen zu warten: xai. Èxa.{HoupEv 
Éx.ovnç TÙ ~t~ì,i'.u iJµiòv (a.O. 2932 A 6-7). 
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ist es in erster Linie das Evangelium, in dem Monche und Eremiten 
lesen 48

, doch fast ebenso haufìg fìndet sich die Erwahnung von 
Gerontika 49 

- was nicht verwundern kann, da das Pratum spiri-
tuale ja selbst zu dieser Literaturgattung zahlt. Bisweilen bleibt der 
Charakter der von den Monchen und Anachoreten herangezogenen 
Lektiire ohne nahere Spezifìzierung so, bisweilen kann man aus dem 

48. Vgl. z.B. Prat. spir., Kap. 31 (PG 87 /3, 2880; die Szene spielt in einem 
:n:a.v~oxEì:ov in Tarsos): ... À.n~wv òÈ o dç yÉuwv ix i:où 1CTJQL01J mhoù 1:ò uyLOv 
EÙa.yyHiov, ÙVEyivo>oxEv (a.O. A 14 - B 2); Kap. 40 (Geschichte vom Eunuchen 
Kosmas, der die oben [A. 44] beschriebene Begeisterung fi.ir die Schriften Athanasios' 
von Alexandreia an den Tag legt): ... xuì. <>TE ÙvÉ1:EtÀEv o iiÀt0ç, ,mi ÈrcÌ,lJ(lWOEV 
'tÒV xuvovu, Èxa.{}Él;no ÙVUYL\'(;)OX(t)V Elç 'tÒ uyLOv EÙuyyrÀ.tO\' f(ùç 't'Ì)ç OlJWl.~E(l)ç 
(a.O. 2896 A 10-13 ). - Besonders bezeichnend ist K~p. 134 des Pratum spirituale, 
wo von dem Anachoreten Theodoros am Jordan berichtet wird: Er kommt eines 
Tages zum Abbas Ioannes und bittet: :n:oi'.T)oov àyci;i:11v ... xaì. ~À.r:n:E pot ~t~À.i'.ov 
i:xov OÀ.TJV 'tÌJv vfov òta.{}11x11v (a.O. 2997 A 11-12). Ioannes hort sich um und 
erfahrt, dass der Abbas Petros, der spater Bischof von Chalkedon wird, ein derartiges 
Exemplar besitz, das freilich einc Art Luxusausgabe (Èv oc:iµun - auf Pergament 
[s. ATSALOS, in 'EHT)vtxci, XXV ( 1972), S. 83 mit A. 2] - rcoì.ù xaì,ip: a.O. 2997 
A 15) gewesen sein muss. Als Petros vernimmt, das gewiinschte Evangelium sei fi.ir 
einen Anachoreten bestimmt, iibergibt er es dem Abbas Ioannes als kostenloses 
Geschenk fi.ir den Abbas Theodoros. Dieser empfangt das Buch aus den Handen 
des Ioannes und geht damit in die Wiiste, um nach zwei Monaten zuriickzukehren 
und den Wunsch zu iiussern, das Evangelium wieder dem ursprilnglichen Besitzer 
zuriickgeben zu wollen - aber nicht deswegen, weil er als Eremit in der Einsamkeit 
nichts mit einem Luxusexemplar anfangen kann, sondern weil er es nicht geschenkt 
haben will (der Abbas Theodoros verdingt sich dann als Taglohner, um den - eher 
symbolischen - Kaufpreis dem Abbas Petros abstatten zu konnen, und zieht dann 
befriedigt - zusammen mit dem Luxusevangelium - in die Wiiste ab). 

49. Vgl. z.B. Prat. spir., Kap. 55 (PG 87 /3, 2909): Abbas Eirenaios erzahlt, 
er sei in eine Laura in der Gegend von Gaza gekommen xuì na.(lÙ ,:où à~~à. rf)ç 
À.mJQa.ç Ha.~ov ~t~i.i'.ov YEQOvnx<>v, ,mi. a.Ù'tft til llflfQQ- Hu~ov ùrnyvwvm· xa.ì 
EÙ(lOV uµu 't<{) àva.n-rv;m 1:ò ,mpr.i.Àmov i;où,:o x-rÀ.. (a.O. 2909 B 6-9; das à,·n:n:,:u-
;m und das spatere fotu;u [B 13] machen es klar, dass es sich hier um einen 
Codex gehandelt haben muss; vgl. die ahnliche Ausdrucksweise in Kap. 38 des 
Pratum spirituale, wo von einem Traum des « bosen » Kaisers Anastasios berichtet 
wird [ ... -0EWQEL (se. Anastasios) ... à.vòQa. ... ~no1cil;ovm xwòtxa. yqQnµµrvov xa.ì 
àvuywwoxonu. xuì fLVCl1t'tu;a.ç 31:É\''tE cpuÀÀ.u 'tOÙ xc:ilhxoç xuì cha.yvoùç 'tO'Ù ~uot-
Hwç -rò ovoµo.: a.O. 2889 A 2-7; vgl. dazu die lnterpretation bei ATSALOS, Ter-
minologie, S. 144]); Kap. 212 (a.O. 3104-3105): ... xnì ùvuyn·woxov-twv fiµwv Etç 
'tÒV lCO.Qf.l~EtoOV 't<J. <L1tocp{}ÉyflUTO. 't<ÒV o.ytWV 1tU'tf(l(l)V (3104 C 9-10); U.a.m. 

50. Vgl. z.B. Prat. spir., Kap. 51 (PG 87 /3, 2905-2908; vom Abbas lulianos in 
ciner Laura bei Anazarbos, der so bediirfnislos ist, dass er nie ein Licht anzilndct): 
... ÙÀ.Ì.Ù -rùç \''\JX'tClç OÙ(ln.,·60Ev rp<iiç 'XO.Hcpc:ntl;Fv uù1:6v, ~ELXV\JOV o.Ù't{p àvnyLVCl)O-
XOVH 'tllV ouv{}rntv 'to->v yQnµµcho>v (a.O. 2908 A 6-8); Kap. 63 (a.O. 2916; vom 
Abbas Stephanos): ... xo.D11µhou uÙ'toù iv 't(!> xFH(cµ o.ù,:ou ,mi à.vuyLVcoaxov1:oç 
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Kontext erschliessen, dass es sich, was naheliegend ist, um Biicher 
theologischen Inhalts gehandelt haben muss, wie etwa die bezeich-
nende Anekdote vom Abbas Kyriakos, einem Presbyter der Laura 
toii KaÀa .. wvoç, lehrt 51

: Diesem erscheint im Traum die Theotokos, 
begleitet von Johannes dem Evangelisten und Johannes dem Taufer, 
weigert sich aber, die Zelle des Kyriakos zu betreten, weil dieser 
dort ihren Feind beherberge. Kyriakos erwacht und ist vor Ver-
zweiflung ausser sich, weil er sich ja allein in seiner Zelle befìndet 
und weit und breit kein anderer Feind der Theotokos zu erblicken 
ist. Voll Trauer nimmt er ein Buch (BtBì.(ov), um durch die Lektiire 
den Schmerz zu vertreiben: BLBHov òÈ 11µriv X(>r1aciµEvoç toii µaxa-
QLOu CHoux(ou tO'Ù 1tQECTButÉ(>OU CIEQOO'OÀ'uµwv· XC(l ùvamuça; (vgl. oben, 
A. 49) l~V ~(Bì.ov, EU()lO'XW ÒUO Àoyouç NEITTOQIOU tO'Ù ÒUCTO'f/3oi•ç 1t(>Òç 
tcp -rÉÀEL atnijç yEyQaµµÉvouç (a.O. 2901 B 5-9). Sofort erkennt 
Kyriakos den Feind der Theotokos, den er bislang in seiner Zelle 
beherbergt hat. Entriistet bringt er das Buch jenem zuriick, von 
dem er es sich ausgeborgt hat 52

, und klagt, er habe aus der 
Leihgabe mehr Schaden als Gewinn gezogen. Der Besitzer des Codex 
zogert nicht lange, trjç B(BÀou tOÙç Ò'UO Àoyouç NEITTO()lOU àrrÉxO'lJEV 
xaì. 1CU()Ì. rragÉòWXEV (a.O. C 1-3 ). 

Aus diesen wenigen ausgewahlten Beispielen geht ziemlich 
eindeutig hervor, dass das geschriebene Buch im Leben der christ-
lichen Monche und Einsiedler im ostlichen Mittelmeerraum an der 
Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert eine nicht unbedeutende Rolle 
spielte. Natiirlich sind umfangreichere Bibliotheken bei einem der-
artigen Personenkreis nicht zu erwarten, doch gibt es auch hier 
Ausnahmen: So berichtet etwa Ioannes Moschos in Kapitel 172 
des Pratum spirituale voll Bewunderung von dem gelehrten Kos-
mas Scholastikos 53

, von dem er, Ioannes, und sein Begleiter Sophro-
nios grossen Nutzen ziehen òuì 1ò dvm aùtòv rroì.uBL/3Àov unfQ rrci-vtuç 

(a.O. A 7-8); Kap. 171 (a.O. 3037-3040; von Theodoros Philosophos und Zoilos 
Anagnostes): ... o µÈv ùl3l3uç 0Eobroooç o qHÀooo<poç oùMv ÈxÉx'tl}TO, El µri on-
;:aQo<pEÀonov xaì. òHya ncivu l3tl3Hu (a.O. 3037 C 3-5); das gleiche gilt von Zoilos 
(a.O. C 9-11), dessen Schonschreibkiinste ( ... fo;:oi..u~Ev ~È Elç tù ,m tycu<piu (!): 
a.O. C 11; vgl. ATSALOS, Terminologie, S. 247, A. 2) zusatzlich hervorgehoben werden. 

51. Prat. spir., Kap. 46 (PG 87 /3, 2900-2901). 
52. xaì. 'tlJV l3(l3ì..ov ù.,,i~roxa 'tq> ~E~roxotL µot uùtt)V (a.O. 2901 B 11-12) -

ein Hinweis darauf, auf welche Weise Biicher in Monchskreisen im spaten 6. und 
friihen 7. Jahrhundert zirkulierten. 

53. PG 87 /3, 3040-3041. 
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rn'Ùç Èv 
5
AÀE;uv()QEt~ ovra;, xaì. :7tQODvitwç :7tUQEl';{EV TOÌ:ç; -3-ÉÌ,O'UCJLV 54

• 

W enngleich die Behauptung, die Bibliothek des Kosmas iibertreffe 
an Umfang alle Sammlungen in Alexandreia, einigermassen iiber-
trieben sein mag, so diirfte die Bucherei des Kosmas doch beachtlich 
gewesen sein: Èv <>Àq> yù.Q t4> o'i'.x.c.p uùrnù ÈtEQov oÙ()Èv ~v {)EW()'flOUL 

EL ii~ BtBHa x.aì. x.Hv11v x.aì. tgcirrE~av 55
• Als echter Stubengelehrter 

verlasst Kosmas sein Haus nur selten 56
, gewahrt aber jedermann 

Zutritt zu seiner Bibliothek und freie Lektiire in den Biicherschatzen, 
wahrend er selbst in seine Codices vertieft ist oder Streitschriften 
gegen die Juden verfasst :,7• - Die grosse Bibliothek des Kosmas 
Scholastikos ist natiirlich nicht die Regel: Aber auch bei einsam 
lebenden Anachoretcn ist bisweilen eine kleine und bescheidene 
Bi.ichersammlung anzutreffen 58

• Wenn ein Monch keine Bi.icher 
besitzt oder wegen zu schwacher Augen nicht mehr zu regelmassiger 
Lektiire fahig ist, dann lernt er kurzerhand die Heilige Schrift 
auswendig 59

• 

Leider finden sich in den herangezogenen Quellen kaum nahere 
Aussagen zur ausseren Erscheinungsform oder zum Beschreibstoff 
der von den Monchen beniitzten Biicher: Hinweise wie Jener oben 
zitierte, ein Evangelium sei auf besonders schonem Pergament ge-
schrieben (vgl. oben, A. 48), sind allzuselten. Bei den in den Texten 
genannten Urkunden (vgl. z.B. die in A. 45 angefiihrten Beispiele) 
wird man wohl auf Grund der Bezeichnung xciQtqç, die fiir diese 

54. A.O. 3040 C 13-15. 
55. A.O. 3040 D 1-2. 
56. A.O. 3041 A 2-3. 
57. A.O. 3040 D 6 ff. 
58. Vgl. etwa Prat. spir., Kap. 211 (PG 87/3, 3101-3104): Ein Einsiedler, 

dcr in der Nahe eines Klosters lebt, verlasst eines Tages seine Zelle; ein anderer, 
in der Nachbarschaft hausender Bruder wird von einer bosen Begierde tiberwaltigt, 
,ì.vo(~nç -rìiv xOJ.nv mhoù (d.h. des erstgenannten Eremiten), doEÌ.-Olov D.a~Ev -rù 
~t~Hn nù-roù ,mi. -rù oxEUlJ x-rì •. (a.O. 3101 D 4 - 3104 A 2); vgl. auch den in 
A. 50 zitierten Beleg ftir Theodoros Philosophos und Zoilos Anagnostes. 

59. Vgl. etwa Prat. spir., Kap. 171 (vom Abbas Theodoros dem Philosophen: 
vgl. oben, A. 50): ... òJ .. À.' o ù~~ciç 0Eo()W(>Oç o qnì,ooocpoç ... fV ùo-OEVfl(!, n:oiì.:fl 
-rwv òcpGnì.µwv, TlJV 1taÀ.a1àv xuì. vfov (se. ~LC10l1xriv) È;iµaOEv (a.O. 3040 A 2-4). 
- Besonders das Auswendiglernen dcs Psalters war beliebt, da diesem eine quasi-
apotropaische Wirkung gegen die Versuchungen der Diimonen zugeschrieben wurde: 
vgl. z.B. Vita Sym. Sali 138, 14 ff. RYDÉN (Symeon und sein Begleiter loannes lernen 
auf wunderbare Weise im Schlafe die Psalmen, um gegen die Einwirkungen der 
Damoncn gefeit zu sein) (s. auch den Kommentar bei RYDÉN, a.O. [Bemerkun-
gen], S. 67). 



174 OTTO KRESTEN 

Dokumente gebraucht wird, annehmen diirfen, dass sie durchwegs 
auf Papyrus geschrieben waren 60

, was ja auch dem Befunde der 
erhaltenen Originale entspricht 61

• 

,'r * * 

Alles in allem: Die Lektiire des hagiographischen <Euvre des 
Leontios von Neapolis und des Ioannes Moschos, deren Werke als 
kulturhistorisch bedeutsame Quellen ersten Ranges gelten diirfen, 
zeigt deutlich die feste Verankerung der Schriftlichkeit und des 
geschriebenen Buches in der Gesellschaft der ostlichen Provinzen 
des byzantinischen Reiches kurz vor dem Einbruch des Islam in 
die Mittelmeerwelt: Die Beherrschung des Schreibens, der Besitz 
von Biichern und die Lektiire darin erscheint in den genannten 
Texten gleichsam als Selbstverstandlichkeit. Nirgendwo ist jene fast 
mystische Ehrfurcht vor der Schrift und dem Geschriebenen zu 
spiiren, die immer dann auftritt, wenn sich ein grosserer Teil der 
Gesellschaft ausserhalb der Schriftlichkeit bewegt. Ganz im Gegen-
teil: Schrift und Buch gehoren fiir Leontios von Neapolis und fiir 
Ioannes Moschos bzw. fiir ihren Leser(-und Horer )kreis zu den 
ganz alltaglichen Dingen, die vollig unvoreingenommen und in le-
bensnaher Direktheit geschildert werden. Dies mag fiir das begin-
nende 7. J ahrhundert und fiir den untersuchten Kulturkreis, das 
byzantinisch-griechische Element im ostlichen Mittelmeerbecken, 
nicht sonderlich iiberraschen, sollte aber doch ein Hinweis darauf 
sein, welche Zahl an Einzelinformationen den (zeitgenossischen) 
hagiographischen Texten zu entnehmen ist, die in dieser Hinsicht 

60. V gl. die oben in A. 15 gebrachten Belege fiir X,UQnJç = Papyrus. 
61. Dariiber hinaus findet sich in jenem Teil der anonymen vormetaphrastischen 

Vita s. Ioannis Eleemosynarii (BHG 887v), der auf Ioannes Moschos und Sophronios 
Sophistes zuriickzufiihren sein diirfte (vgl. DELEHAYE, Une Vie inédite, SS. 6 ff.), 
eine Anspielung auf eine grosse Papyrusanpflanzung in der Nahe van Alexandreia: 
... xaì. yà.{! ì,t'.µv11 xuOÉCJTTJY.EV Èv 'Aì..1o~avb()ELQ-, MaQLU Jt()Ooayo()flloµÉ,TJ, Èv n 
:n:A1oto-roç mim•Qoç ~ì.ao-rcivnv 1otu>-01ov: DELEHAYE, a.O., S. 22, 30-32; zur At'.µ,·11 
MaQ(E)t'.a vgl. etwa die Angaben bei A. CALDERINI, Dizionario dei nomi geografici 
e topografici dell'Egitto greco-romano, I/1, Cairo 1935, SS. 85 und 127; H. KEES, 
Art. Marea, Mureotis, RE XIV /2 '1930), 1676-1678. - Dies ist ein willkommener 
Beleg fiir die Fortdauer der Papyrusanpflanzung in der Gegend von Alexandreia im 
beginnenden 7. Jahrhundert (die Anrainer der ALflVTJ Ma0[a verwenden den Papyrus 
freilich vornehmlich als Brennstoff: uì,oroµoùvTFç [se. den Papyrus] oi -xci.-rotxot 
TOÙ TOJtOU ClVTL ~uì.wv Et; ')((LlJ(JlV XÉX,()ljV"tat: DELEHAYE, a.O., s. 22, 32-33). 
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bisher ein wenig vernachlassigt wurden. Es bleibt eine Aufgabe der 
Zukunft, weitere Leistungen der Hagiographie, vornehmlich des 7. 
bis 9. Jahrhunderts, systematisch nach Aussagen zur Schriftlichkeit 
und zur Buchkultur zu durchsuchen. Mit Hilfe dieses neuen Ma-
terials konnte es moglich sein, zusatzliche Aussagen zur soziologi-
schen Rolle der Schrift und des Buches und ganz allgemein zur 
Verwurzelung der Schriftlichkeit in der Gesellschaft der vielzitierten 
« dunklen J ahrhunderte » der byzantinischen Geschichte zu machen. 
Vielleicht liesse sich auf diesem Wege auch ein bescheidener Beitrag 
zur Losung jenes palaographischen Problems leisten, vor dem die 
griechische Schriftkunde bei der Behandlung des genannten Zeit-
raumes steht: die Normalisierung der kalligraphischen Minuskel und 
deren Triumph iiber die blutleeren und metahistorischen Majuskel-
kanones. 

* * * 

ADDENDUM (zu A. 29): Zur Auswertung hagiographischer Texte 
als (kultur)historische Quellen vgl. jetzt auch: W. E. KAEGI, Notes 
on Hagiographic Sources /or Some I nstitutional Changes and Con-
tinuities in the Early Seventh Century, in Buçavnvci, VII ( 197 5 ), 
SS. 59-70; H. J. MAGULIAS, Trades and Crafts in the Sixth and 
Seventh Centuries as Viewed in the Livcs of the Saints, in Byzan-
tinoslavica, XXXVII (1976 ), SS. 11-35. 


