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Kein Gebiet der byzantinischen Litteratur 
liegt noch so dunkel und so verworren vor 

den Augen des Forschers wie das hagiographische. 
Es gleicht einem dichten Urwalde, der sich endlos 

und lichtlos ins Ungemessene ausdehnt 
und in dessen Inneres kein Pfad führt. 
Auf Schritt und Tritt läuft man Gefahr, 

sich in dem Dickicht zu verlieren, 
während schon die Schatten der Nacht 

am Horizonte heraufziehen. 

Albert Ehrhard, 1897 

EL? την μνήμην αύτοΰ 
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Einleitung 

§ 1. Problemstellung 

In Arbeiten zu einzelnen Texten oder zur Gesamtheit der byzantinischen hagio-
graphischen Literatur wie auch in historischen Untersuchungen, die hagiogra-
phische Texte als Quellen benutzen, begegnet man recht häufig der Feststel-
lung, daß es sich bei einem bestimmten, in einer Heiligenvita verwendeten 
Motiv um einen „Topos" oder „hagiographischen Topos" handele. Diese Fest-
stellung - mag sie nun zutreffen oder nicht - wird meistens nicht näher begrün-
det, und nur bisweilen wird auf weitere Beispiele der Verwendung desselben 
Motivs bzw. „Topos" in anderen Heiligenviten verwiesen1. Verbunden mit einem 
historisch-kritischen Ansatz dient diese Feststellung dann häufig als Begründung 
dafür, den Inhalt der betreffenden Stelle der Heiligenvita als „unhistorisch" oder 
„literarisch" zu verwerfen. Dieses Verfahren ist jedoch keineswegs zulässig, denn 
es führt zu einer generellen Diskreditierung der Heiligenviten als historischer 
Quellen und zu einer allgemeinen Abwertung einer ganzen Erscheinungsform 
der byzantinischen Literatur. Es verkennt zum einen den überaus großen Wert, 
den diese Zeugnisse eben doch auch als historische Quellen besitzen, und es 
verkennt zum anderen das Anliegen und die Arbeitsweise der Hagiographen, 
denen es eben nicht um eine historische Berichterstattung, sondern um die Be-
gründung eines Kultus „ihres" jeweiligen Heiligen ging2! 

Wenn man sich einer so schwierigen wie bedeutsamen Frage zuwenden will 
wie der nach der Historizität einer Information, die im Rahmen einer Heiligen-
vita überliefert ist, kann dies nur auf der Grundlage eines soliden Forschungs-
fundaments geschehen. Es muß also grundsätzliche Klarheit darüber herrschen, 
was im gegebenen Zusammenhang eine historische Nachricht und was ein „To-
pos" ist, was beides miteinander verbindet oder voneinander unterscheidet oder 
auch beiden eignet, welche verschiedenen „Topoi" in welcher Häufigkeit anzu-
treffen sind, was bei der Bewertung der Information eines „Topos" zu berück-
sichtigen ist und anderes mehr. Dieses Fundament ist bisher in der Byzantinistik 

1 Vgl. etwa Berger, Gregorios 346, zum biblischen Topos der Kinderlosigkeit und Geburt nach 
Gebet 

2 Vgl. auch schon Delehaye, Methode 18-41, bes. 19-33 ( l e c o l e hypercritique); jetzt auch Delier-
neux, Topoi 57f. 
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nicht gegeben. Eine spezielle Untersuchung zum byzantinischen hagiographi-
schen Topos liegt nicht vor. Folglich beruhen alle bisher getroffenen Feststellun-
gen eines „Topos" in byzantinischen Heiligenviten auf der individuellen Erfah-
rung und dem Sachverstand einzelner Forscher, die den Fachkollegen, 
Studenten und der interessierten Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen und 
deren Entscheidungskriterien dem Leser meist verschlossen bleiben. Dieses feh-
lende Fundament zu legen und damit der weiteren hagiographischen Forschung 
ein nützliches Werkzeug in die Hand zu geben, ist das vordringlichste Anliegen 
dieser Arbeit. 

§ 2. Forschung 

In der Byzantinistik kann, wie gesagt, von einer eigenen Toposforschung nur in 
Ansätzen die Rede sein3. Speziellere Arbeiten zur Topik der byzantinischen ha-
giographischen Literatur fehlen weitgehend4. Überlegungen zum Topos in by-
zantinischen Heiligenviten finden sich allerdings verstreut in zahlreichen und 
verschiedenartigen Arbeiten, in historischen Darstellungen ebenso wie in den 
Kommentaren zu Textausgaben einzelner Viten. Herausgehoben werden sollen 
hier lediglich die Forschungen zur byzantinischen Hagiographie durch die Bol-
landisten, die sich in zahlreichen Arbeiten in den Analecta Bollandiana und 
den Subsidia Hagiographica widerspiegeln; namentlich wären vor allem die Ar-
beiten von Hippolyte Delehaye5 und Frangois Halkin^ zu nennen7. 

Grundlage dieser Arbeit muß daher die gesamte Forschung zur byzantini-
schen hagiographischen Literatur sein, die sehr umfangreich ist und deren Ent-
wicklung in ihren zahlreichen Aspekten hier nur in groben Zügen nachgezeich-
net werden kann: 

3 Vgl. ODB 3, p. 2095, w o sich kein Lemma „Topos" findet, vgl. aber ODB 2. p. 1387: „Modesty, 
Topos of". Ansätze liegen etwa in den Arbeiten zu den byz. Prooimia vor: H. Lieberich, Studien 
zu den Proömien in der griechischen und byzantinischen Geschichtsschreibung, II. Teil: Die 
byzantinischen Geschichtsschreiber und Chronisten (Programm des Königlichen Realgymnasi-
ums München 1899/1900), München 1900; auch Ryden, Holiness 75-82; Η. Hunger, Prooimion. 
Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, Wien 1964 (WBS 1); 
R. Browning, Notes on Byzantine Prooimia, Wien 1966 (WBS 1: Supplement); O. Mazal, Die 
Prooimien der byzantinischen Patr iarchenurkunden (Byzantina Vindobonensia 7), Wien 1974; 
J. Soffel. Die Regeln Menanders für die Leichenrede in ihrer Tradition dargestellt, hrsg., übers, 
u. kommentiert , Meisenheim a. Glan 1974 (Beiträge zur klassischen Philologie 57, zugl. Diss. 
Mainz 1974); vgl. auch Sideras, Grabreden 81f. 

4 Eine kurze und ansatzweise Studie dieser Art hat vor einiger Zeit Nathalie Delierneux vorgelegt: 
Delierneux, Topoi 57-90. 



Einlei tung 3 

Α. Systematik und Literaturgeschichte 

Die Versuche einer Systematisierung der byzantinischen hagiographischen Lite-
ratur begannen in Deutschland mit Karl Krumbacher und der ersten Auflage sei-
ner Literaturgeschichte vom Jahre 18918 Für die zweite Auflage, die 1897 er-
schien, war es Krumbacher gelungen, Albert Ehrhard zur Mitarbeit zu gewinnen, 
der ein Kapitel zur Theologie (S. 37-218) beisteuerte, das auch einen Abschnitt 
zur Hagiographie (S. 176-205) enthält9. 

In der Folge widmete sich Ehrhard, unterstützt von der Kirchenväter-Kom-
mission der Preußischen Akademie der Wissenschaften, über viele Jahre der Er-
fassung und Sichtung aller auf uns gekommenen und ihm erreichbaren hagio-
graphischen und homiletischen Hss. (ihm wurden rund 2.750 bekannt) sowie 
dem Studium ihres Inhalts. Über vier Jahrzehnte verwandte er auf sein systema-
tisches Opus: „Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homileti-
schen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. 
Jahrhunderts". In den Jahren von 1937 bis 1952 erschien davon der erste Teil: 
„Die Überlieferung"10, in dem Ehrhard auf über 2.500 Druckseiten die ihm be-

5 Delehaye, Passions; ders., Stylites; ders., Les legendes hagiographiques, Brüssel 1955 (Subs, 
hag. 18) (Ndr. 1973); ders., Cinq legons sur la methode hagiographique, Brüssel 1934 (Subs, 
hag. 21); ders., Melanges d'hagiographie grecque et latine, Brüssel 1966 (Subs. hag. 42); ders., 
L'ancienne hagiographie byzantine. Les sources, les premiers modeles, la formation des genres. 
Conferences prononcees au College de France en 1935. Textes inedits publies par B. Joassart et 
X. Lequeux, preface de G. Dagron, Brüssel 1991 (Subs. hag. 73); zu seinen zahlreichen Aufsät-
zen s. auch H. Delehaye, Synaxaires byzantins, menologes, typica, London 1977 (Variorum Re-
prints). 

6 Vgl. Bibliographie de Frangois Halkin, in: AnBoll 100 (1982) XIX-XXX; s. ferner auch die Auf-
satzsammlung F. Halkin, Saints moines d'Orient, London 1973 (Variorum Reprints). 

7 Zu den Bollandisten allgemein vgl. P. Peeters, L'CEuvre des Bollandistes, Brüssel 1961; Ange-
nendt, Heilige 251-253; zur hagiographischen Forschung vgl. auch Dummer, Hagiographie 
287-289 (dort weitere Literatur). 

8 K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströ-
mischen Reiches (527-1453) , München 1891. Wo er allerdings noch bekennen mußte (S. VII): 
„Nur eine Gattung, die eine selbständige Abteilung gebieterisch verlangt hätte, ist vorläufig in 
fremden Gemächern untergebracht worden, die Theologie und die mit ihr verbundene Hagio-
graphie. Daran ist nicht Abneigung schuld, sondern Mangel an Zeit und Vorarbeiten." 

9 K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströ-
mischen Reiches (527-1453). Zweite Auflage bearbeitet unter Mitwirkung von A. Ehrhard und 
H. Geizer. München 1897 (Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft IX/1). - Mit die-
sem Abschnitt gelang Ehrhard ein hervorragender Überblick über die literarische Gattung und 
bewies er eine ganz außergewöhnliche Kenntnis der hagiographischen Literatur. Man vgl. dazu 
das Vorwort zu Beck, Kirche vom Jahre 1959. 

10 Ehrhard, Überlieferung. 
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kanntgewordenen Hss. (einschließlich der Fragmente) der hagiographischen 
und homiletischen Sammlungen zusammenstellte, systematisch ordnete und de-
ren Überlieferungswege zu erkennen suchte11. Auch ein handschriftliches Ma-
nuskript des zweiten Teils: „Der Bestand" war von ihm bereits vollständig vorge-
legt worden12, wurde jedoch bisher bedauerlicherweise nicht veröffentlicht13. 

Früher noch als Ehrhard oder Krumbacher hatten sich die Bollandisten um 
die byzantinische hagiographische Literatur große Verdienste erworben, zu-
nächst auf editorischem Gebiet14. Spätestens mit dem Beginn des Erscheinens 
der Analecta Bollandiana im Jahre 1882 sowie der Subsidia Hagiographica im 
Jahre 1886 begann man sich auch der Systematisierung und Klassifizierung der 
hagiographischen Texte zuzuwenden. Dies zeigt sich auch an der in dieser Zeit 
intensiver vorangetriebenen Katalogisierung von Hss.15. 

Hippolyte Delehaye ist vor allem als Editor und Verfasser hagiographischer 
Studien bekannt, widmete sich aber auch der Systematisierung der hagiographi-
schen Texte. Er veröffentlichte 1895 die erste Auflage der Bibliotheca Hagiogra-
phica Graeca (BHG), ein schmales Bändchen von 150 Seiten16. Die zweite Auf-
lage aus dem Jahre 1909 hatte mit über 300 Seiten und 1.890 verzeichneten 
Texten etwa den doppelten Umfang. Nach dem Tode Delehayes (f 1941) über-
nahm Frangois Halkin die Verantwortung für die Publikation. Unter seiner Ägide 
erschien 1957 die dritte Auflage der Bibliotheca Hagiographica Graeca, die zu-
sammen mit ihren späteren Ergänzungen (Auctarium 1969 und Novum Aucta-
rium 1984) noch immer die wichtigste Grundlage und Referenz der hagiogra-
phischen Forschung darstellt. Damit war eine gewisse Übersicht über die Menge 
der überlieferten hagiographischen Texte gewonnen und diese systematisch ge-
ordnet, nämlich alphabetisch nach den Namen der Heiligen17. 

11 Vgl. dazu ausführlich Winkelmann, Albert Ehrhard passim; J. Irmscher, Albert Ehrhards Werk 
'Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen 
Kirche' - Nutzbarkeit und Grenzen, in: BF 26 (2000) 197-203: zum Verhältnis beider Arbeiten 
vgl. Pratsch, Fact and Fiction 59 Anm. 3· 

12 Siehe Ehrhard, Überlieferung I, S. XVIf.; vgl. Winkelmann, Adiumenta 225. 
13 Vgl. Halkin, L'hagiographie 354; Winkelmann, Adiumenta 225: „Das Manuskript ... aus 845 eng 

beschriebenen Seiten im DIN-Format 5 mit vielen zusätzlichen eingelegten Blättern: S. 1—46 
Abt. I; S. 47-178 Abt. II; S. 179-549 Abt. III; S. 550-766 Abt. IV; S. 767-845 Abt. V." - Es kann an 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin, von 
interessierten Fachkollegen e ingesehen werden (Kontakt: pratsch@bbaw.de). 

14 Cf. H. Delehaye, L'ceuvre des Bollandistes ä travers trois siecles (1615-1915), 2 e ed., Brüssel 
1959 (Subs. hag. 13A) und P. Peeters, L'ceuvre des Bollandistes, 2 e ed., Brüssel 1961 (Subs. hag. 
24). Bezüglich der editorischen Tätigkeit denke man vor allem an die Editon der Acta 
Sanctorum, ed. Societas Bollandiensis, l e ed., vol. Ian. I - Nov. IV, Antwerpen 1643-1770, Ton-
gerloo 1794, Bruxelles 1780-1884, Bruxelles - Paris 1883, Paris 1875, Bruxelles 1894-1925; 
3C ed., vol. Ian. I - Oct, XI. Paris 1863-1870. 
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Eine Beschreibung der hagiographischen Literatur in Form einer Literaturge-
schichte versuchte Hans-Georg Beck in seinem 1959 erschienenen Werk „Kirche 
und theologische Literatur im byzantinischen Reich"1 8 . Becks Vorgehensweise 
war chronologisch, wobei die einzelnen Verfasser und deren Werke in den Mit-
telpunkt gerückt wurden. Das Buch bietet äußerst hilfreiche und noch immer 
gültige, interessante Detailbeobachtungen. 

Auch die „Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324 - 1453)" von 
J. Karayannopulos und G. Weiß aus dem Jahre 1982 liefert in ihrem zweiten 
Halbband „Hauptquellen. Allgemeine Quellenlage (nach Jahrhunderten geord-
net)" eine Übersicht über die wichtigsten Heiligenviten der jeweiligen Saecula1 9 . 
Sie bietet allerdings nur eine Auswahl und geht damit nicht über bereits vorhan-
dene Hilfsmittel hinaus20. 

Eine Form der modernen systematischen Erfassung hagiographischer Texte 
stellt die in Dumbarton Oaks angelegte und im Jahre 1998 veröffentlichte, elek-

15 Catalogus Codicum Hagiographicorum Graecoaim Bibliothecae Nationalis Parisiensis, ed. Ha-
giographi Bollandiani et Henricus Omont, Brüssel und Paris 1896, später ersetzt durch F. Hai-
kin, Manuscrits grecs de Paris: Inventaire hagiographique, Brüssel 1968 (Subs. hag. 44); Catalo-
gus Codicum Hagiographicorum Graecorum Bibliothecae Vaticanae, ed. Hagiographi 
Bollandiani et Pius Franchi de' Cavalieri, Brüssel 1899; Catalogus Codicum Hagiographicorum 
Graecorum Germaniae Belgii Angliae, ed. C. van de Vorst et H. Delehaye, Brüssel 1913 (Ndr. 
1968; Subs. hag. 63); ferner eine Anzahl von Spezialkatalogen kleinerer Bibliotheken, veröffent-
licht in den AnBoll: Bibl. Chisianae de Urbe, 16 (1897) 297-310; Bibl. Barberianae de Urbe, 
19 (1900) 82-118; Bibl. Monasterii Deiparae in Chalce Insula, 20 (1901) 45-70; Bibl. civitatis 
Lipsiensis, 20 (1901) 205-207; Bibl. Vaticanae, 21 (1902) 5-22; Bibl. Nationalis Neapolitanae, 
21 (1902) 381-400; Bibl. Universitatis Messanensis, 23 (1904) 19-75; Bibl. D. Marci Venetiarum, 
24 (1905) 169-256; Bibl. Holkham, Leicester in Anglia, 25 (1906) 451-477; Regii Monasterii Sco-
rialensis, 28 (1909) 353-398; Bibl. Patriarchatus Alexandrini, 39 (1921) 345-357; Bibl. Scholae 
Theol. in Chalce Insula. 44 (1926) 5-103, vgl. dazu Ehrhard, in: BZ 27 (1927) 119-127; Bibl. 
Scholae Theol. in Chalce Insula, Supplementum, 46 (1928) 158-160; Messina und Palermo, 69 
(1951) 238-281; Bibl. Ambrosianae, 72 (1954) 325-342; Paris, 79 (1961) 145-159: Wien und Ox-
ford, 79 (1961) 389-411; Ochrid, 80 (1962) 5-21; Chälons-sur-Marne, 89 (1971) 67-102; Soume-
la/Ankara, 95 (1977) 261-268; Bibl. Laurentiana Florentiae, 96 (1978) 5-50; Wien, theol. Hss, 
96 (1978) 211-213. Catalogues recents de manuscrits (verschiedene Lokalitäten), 88 (1970) 188-
211; 89 (1971) 187-202; 90 (1972) 167-189; 91 (1973) 163-201 und 419-132; 92 (1974) 173-206 
und 371-385; 93 (1975) 391-404; 102 (1984) 399-413; 104 (1986) 431-442; Glanures d'hagiogra-
phie grecque (verschiedene Lokalitäten). 110 (1992) 373-392; 112 (1994) 159-176; 113 (1995) 
156-178; 115 (1997) 288-302. 

16 Siehe dazu F. Halkin, in: BHG, Preface, p. V. 
17 Vgl. allerdings dazu die Bemerkung Ehrhards in einem Brief vom 28. Februar 1935 an Hans 

Lietzmann, in Auszügen abgedruckt bei Winkelmann, Albert Ehrhard 14. 
18 Beck. Kirche. 

19 J. Karayannopulos - G. Weiß, Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324-1453) , I, II, Wies-
baden 1982 (Schriften zur Geistesgeschichte des östlichen Europa 14). 
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tronische „Hagiography Database" für das 8. bis 10. Jahrhundert dar21. Diese 
Datenbank verzeichnet nicht nur systematisch die erhaltenen Viten und die da-
zugehörigen Heiligen dieser Zeit, sondern eröffnet darüberhinaus auch zahlrei-
che Suchmöglichkeiten nach bestimmten Stichworten, Sachverhalten und Text-
stellen. 

Es läßt sich also konstatieren, daß mit der dritten Auflage der BHG und ih-
ren Auctaria sowie Becks Literaturgeschichte die hagiographische Literatur der 
Byzantiner im wesentlichen als erfaßt und systematisiert betrachtet werden 
kann. Es ist ein Überblick über die auf uns gekommene hagiographische Litera-
tur hergestellt und im großen und ganzen eine Vorstellung ihrer Entstehung und 
ihrer Entwicklungen gewonnen worden. Einzelne Fragen blieben dabei freilich 
offen. 

B. Editionen 

Bereits lange vor und neben den Versuchen der systematischen und literaturge-
schichtlichen Erfassung der byzantinischen Heiligenviten sind Stücke dieser Lite-
ratur ediert worden. Dies geschah entweder aus einem erbaulichen Zugang zu 
dieser Literatur heraus oder aus theologischem oder philologischem Interesse22. 

Auch auf diesem Gebiet waren es die Bollandisten, die vor allem mit den 
Acta Sanctorum2i, aber auch mit Editionen in den Analecta Bollandiana und 
den Subsidia Hagiographica14 ein Corpus hagiographicum für die Forschung 
bereitstellen konnten25. Zum anderen ließ Jacques-Paul Migne in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts alle ihm bekannten, verstreuten Editionen byzantini-
scher Heiligenviten - vor allem die bis dahin noch nicht in den Acta Sanctorum 

20 Vgl. ebenda S. 237: wurden nur Quellen mit markanter Informationsdichte ausgewählt 
•Λ) zur äußeren und inneren Geschichte, b) zur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, c) zur Kir-
chen- und Dogmengeschichte." Angesichts wei tgehend fehlender quellenkritischer Hilfsmittel 
mußte diese Auswahl eher zufällig geraten; auch die daselbst gegebenen quellenkritischen An-
merkungen sind mit Vorsicht zu benutzen. Zur Frage der Quellenkritik siehe jedoch noch aus-
führlicher im folgenden. 

21 DO Hagiography Database; diese ist jetzt auch in einer online Version zugänglich unter ht tp: / / 
www.doaks.org/Hagio.html. 

22 Entweder als Zeugnisse der älteren Heiligen, Quellen zur ostkirchlichen Theologie usw. oder 
als Probestücke mittelalterlicher griechischer Literatur. - Über die Editionen der einzelnen Hei-
ligenviten kann man sich grundsätzlich in der BHG informieren; freilich nur bis zum Jahre 
1984, d e m Erscheinungsjahr des Novum Auctarium. 

23 Vgl. dazu Aigrain, Hagiographie 329-346. 
24 Vgl. dazu Aigrain, Hagiographie 346-350. 
25 S. oben S. 4 Anm. 14. 
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ΐί 
veröffentlichten Texte - in der Patrologia Graeca (PG) abdrucken, womit ein 
weiteres Corpus bagiographicum entstand. Beide Editionsreihen stellten lange 
Zeit und stellen in einzelnen Fällen sogar bis heute die Textgrundlage der hagio-
graphischen Forschung dar. 

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts und bis heute sind zahlreiche weitere, nun 
zumeist kritische und kommentierte, mit einer Übersetzung in eine moderne 
Sprache versehene Editionen von Heiligenviten besorgt worden. Diese ersetzten 
Stück für Stück die älteren Editionen in den AASS und der PG27, ohne daß 
dieser Prozeß bis heute vollständig abgeschlossen wäre. Nur einige wenige 
Heiligenviten warten noch auf ihre editio princeps. Von diesen Ausnahmen 
abgesehen, liegt heute der Bestand der hagiographischen Texte in zwar qualita-
tiv unterschiedlicher, aber doch in edierter Form vor und steht der weiteren For-
schung zur Verfügung. 

C. Quellenkritik und Literaturanalyse 

Mit den Studien von Hippolyte Delehaye begann in der Byzantinistik auch die 
quellen- und literarkritische Annäherung an die hagiographischen Texte28. Als 
weitere Beispiele seien hier nur Ernst von Dobschütz29, Rene Aigrain30, Fried-
helm Winkelmann31 und Ihor SevCenko32 genannt. In jüngerer Zeit wurde von 
Claudia Ludwig der Versuch unternommen, den (prosopographischen) Quellen-

26 Die beiden Corpora überschneiden sich nur in geringem Umfang. Die PG enthält wesentlich 
mehr metaphrastische Viten als die AASS. 

27 Der zweifellos guten Benutzbarkeit der modernen Einzeleditionen, die, von einer Übersetzung 
in eine moderne Sprache und einem Kommentar begleitet, meist ein recht handliches Buch er-
geben, steht aber auch ein Manko gegenüber: Diese isolierten Editionen verwischen den Blick 
dafür, daß die Viten - wie dies etwa bei Ehrhard, Überlieferung passim, so deutlich greifbar 
wird - üblicherweise in hagiographischen Sammlungen überliefert wurden, die sich aus einem 
ursprünglich liturgisch-katechetischen Verwendungszweck erklären. Vgl. dazu auch Hogel, Sy-
meon 36-60, sowie unten S. 372-377. 

28 Vgl. auch Aigrain, Hagiographie 329-350. 
29 Dobschütz, Methodios 41-105. 
30 Aigrain, Hagiographie passim. 
31 Vgl. vor allem F. Winkelmann, Die Überlieferung der Passio Eusignii (BHG Nr. 638-640e), in: 

Philologus 114 (1970) 276-288. In dieser Studie hatte Winkelmann als erster den Versuch unter-
nommen, die Ehrhardschen Klassifizierungen für die Beurteilung von Viten auszuwerten und 
damit ein großes Echo gefunden; vgl. ferner Winkelmann, Adiumenta sowie seine zahlreichen 
Arbeiten zur Vita Konstantins des Großen: F. Winkelmann, Studien zu Konstantin dem Großen 
und zur byzantinischen Kirchengeschichte, hrsg. von W. Brandes und J. F. Haidon, Birmingham 
1993, mit vollständiger Bibliographie bis 1991/92. 

32 SevCenko, Hagiography 113-131. 
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wert der hagiographischen Quellen vom 7. bis zum 9. Jh. genauer zu bestim-
men 3 3 . Eine gute bibliographische Übersicht über die „literarische" Forschung 
zur byzantinischen Hagiographie findet sich bei Christian Hogel3 4 . 

Die Versuche der quellenkritischen und literaturanalytischen Beschäftigung 
mit der byzantinischen Hagiographie blieben allerdings vereinzelt. Der Grund 
dafür dürfte in der Materialfülle zu sehen sein. Denn die große Anzahl an Tex-
ten, deren Kenntnis notwendig ist, um allgemeine Aussagen über die Gattung 
treffen zu können, stellt ein Problem dar. Es liegt näher, sich einzelnen Heiligen-
viten oder bestenfalls Gruppen von Viten zuzuwenden und diese quellenkritisch 
zu beleuchten und nach literaturwissenschaftlichen Kriterien zu untersuchen. 
Einzelbeobachtungen dieser Art finden sich überall verstreut in der byzantinisti-
schen Sekundärliteratur, in Fachlexika, in den Literaturgeschichten, in den Ein-
leitungen und Kommentaren der Editionen, in Arbeiten zu philologischen 
Problemen hagiographischer Texte, in historischen Untersuchungen, die Heili-
genviten als Quellen herangezogen haben usw., ohne daß bisher der Versuch 
unternommen worden wäre, diese Ergebnisse in bündiger Form zusammenzu-
fassen. 

Aufgrund fehlender Vorarbeiten in der Byzantinistik scheint es vor allem im 
Hinblick auf die Toposforschung hilfreich, die Forschungsergebnisse verwandter 
und benachbarter philologischer Disziplinen - vor allem der klassischen Philolo-
gie (ζ. B. Bieler, Arbusow) und der westlichen Mediävistik (ζ. B. von der Nah-
mer, Angenendt, Kampert), aber auch der Romanistik (ζ. B. Curtius) und unter 
Umständen auch moderner Philologien - zu berücksichtigen. Freilich muß man 
hier die nötige Vorsicht walten lassen und die Ergebnisse der philologischen 
und literaturwissenschaftlichen Forschung außerhalb der Byzantinistik auf ihre 
Gültigkeit auch für die byzantinische hagiographische Literatur überprüfen. 
Auch können die Ergebnisse benachbarter Philologien nur in einer Auswahl und 
zum Zwecke des punktuellen Vergleichs herangezogen werden; Vollständigkeit 
im Sinne einer umfassenden Komparatistik wird im Rahmen dieser Arbeit nicht 
beabsichtigt. 

33 PMBZ, Prolegomena 52-146 . 
34 Ch. Hogel, Literary Aspects of Greek Byzantine Hagiography. A Bibliographical Survey, in: 

Symbolae Osloenses 72 (1997) 164-171. 
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§ 3. Gegenstand 

A. Heiligenviten 

Gegenstand dieser Arbeit im weiteren Sinne sind die byzantinischen Heiligenvi-
ten (βίος· και πολιτεία, vita et conversation, die innerhalb der byzantinischen Ha-
giographie ein eigenes literarisches Genre bilden^5. Diese sind zu unterscheiden 
von den reinen Märtyrerberichten (μαρτύριον, martyrium bzw. άθλησις·, certa-
men oder passio bzw. πράξεις του άγιου μάρτυρος·, acta sancti martyris)^, die 
nicht berücksichtigt werden^7. Weiterhin bleiben auch reine Wundersammlun-
gen^8, separat überlieferte Wunder (θαύματα, miracula)^, reine Translationsbe-
richte (άνακομιδή, translatio)40 und andere hagiographische Stücke ausge-
spart41. Diese Einschränkungen dienen dazu, die Überschaubarkeit des 
Untersuchungsgegenstands zu gewährleisten. 

Viten und Martyrien gehören als literarische Genres eng zusammen und 
überlappen einander. Zwar stammen die meisten Märtyrer aus spätantiker Zeit, 
aber ihre Martyrien wurden auch in spätere Sammlungen aufgenommen und da-
bei möglicherweise überarbeitet oder gänzlich neu geschrieben, so daß sie un-
ter Umständen ebenfalls als Zeugnisse der Literatur des 7. bis 10./11. Jh.s be-
trachtet werden müßten. Auch kommen Mischformen zwischen beiden Genres 
vor (βίος και πολιτεία καΐ άθλησις·, vita et conversatio et certameri). Schließlich 

35 Vgl. Ryden, Holiness 71: the saint's Life, in Greek most often called bios kaipoliteia, 'Life 
and Conduct'. This particular form is a literary genre in its own right, ..." 

36 Vgl. Ehrhard, Hagiographie 177-185. 
37 Beispiele für nicht berücksichtigte Märtyrerakten wären etwa die Acta X mart. Cpl. (BHG 1195); 

Acta XX mart. Saba'it. (BHG 1200); Officium in mart. Bulg.; Passio LX mart. Hierosol. 
(BHG 1217); Passio LXIII mart. Hierosol. (BHG 1218); Passio XLII mart. Amor. (BHG 1209-
1214c). 

38 Beispiele für Wundersammlungen wären etwa die Miracula XLV Artemii (BHG 173); Miracula 
Demetrii; De templo Β. Μ. V. της Πηγής et miraculis: Διήγησις· περί της συστάσεως τών εν 
τη Πηγή τής Θεοτόκου ναών και περί των εν αύτοΐς γενομένων θαυμάτων, in: AASS Nov. ΠΙ 
878-889; zu älteren Wundersammlungen vgl. Η. Delehaye, Les recueils antiques de Miracles 
des Saints, in: AnBoll 43 (1925) 5-85 und 305-325 (als Auszug aus AnBoll nachgedruckt: H. De-
lehaye, Les recueils antiques de Miracles des Saints, I—II, Brüssel 1925, Ndr. 1964); Aigrain, Ha-
giographie 178-185. 

39 Beispiele für einzeln überlieferte Wunder wären etwa Miraculum de duce Cappadocio 
(BHG 1352v, ed. Papachryssanthou); Miraculum Pauli Cai'umensis (BHL 6593). 

40 Vgl. dazu Aigrain, Hagiographie 186-192. Jedoch sind Translationen, sofern sie im Rahmen ei-
ner Vita berichtet werden, durchaus Gegenstand dieser Arbeit, s. dazu unten Kap. 15: „Tod", 
§ 10: „Translation". 

41 Zu den verschiedenen Arten hagiographischer Texte vgl. auch Dummer, Hagiographie 285f. 
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tauchen echte Martyrien und martyriumsähnliche Szenen auch in den Viten des 
7. bis 10./II. Jh.s auf, so daß im Rahmen dieser Arbeit ein eigenes Kapitel („Mar-
tyrion, Homologia und Askese") nötig wurde, in dem diese Motive behandelt 
werden. 

Wunder gehören ebenfalls zum Inventar einer Heiligenvita und finden sich 
dort entweder verstreut oder auch gebündelt, als Wundersammlung an einer be-
stimmten Stelle der Vita, meist gegen oder am Ende der Narratio42. Von diesen 
werden vorzugsweise diejenigen berücksichtigt, die zu Lebzeiten des Heiligen 
bewirkt wurden und damit ein Bestandteil der Lebensgeschichte des Heiligen 
sind. Die postumen Wunder werden seltener, aber bisweilen eben doch berück-
sichtigt. Sie vermögen wertvolle Informationen über den Heiligen zu liefern, 
etwa Aufschlüsse über die Entwicklung seines Kultes und Hinweise auf gewisse 
„Spezialisierungen" auf Heilungen bestimmter Erkrankungen. Was die literari-
schen Motive angeht, besteht zwischen beiden Gruppen jedoch kein Unter-
schied43. 

Auch die große Gruppe der Kurzviten, nämlich der Gedenkeinträge und 
kurzen Lebensskizzen in den Synaxaren, bleibt aus der Untersuchung ausge-
spart. Diese besitzen kein Proöm und keinen Epilog und nur einen geringen 
Textumfang44. Gelegentlich wird aber auch auf einige Kurzviten verwiesen, die 
dieselben Topoi (nur in geringerer Zahl und in Auswahl) enthalten wie die län-
geren, elaborierten Viten. 

Berücksichtigt werden folglich die byzantinischen Heiligenviten, die im Zeit-
raum zwischen dem 7. und dem 10./11. Jh. entstanden sind. Diese sind im we-
sentlichen in den vormetaphrastischen menologischen Sammlungen, den frühen 
Sammlungen zum unbeweglichen Kirchenjahr überliefert45. Hinzu kommen ei-
nige Viten, die formal nicht zur metaphrastischen Tradition gehören, aber zeit-
lich hinter die Abfassung des metaphrastischen Menologions (zwischen 976 und 
1004) fallen. Beispiele hierfür wären etwa die beiden Viten des Athanasios vom 
Athos (BHG 187 und 188) und die Vita des Lazaros von Galesion (BHG 979), 
die beide aus dem 11. Jahrhundert stammen. 

42 Vgl. dazu auch Bieler, Theios aner I, 44f.; bes. Prießnig, Formen 91-98. - Ein extremes Beispiel 
der Überlappung von Heiligenleben und Wundersammlung stellt die Vita Constantini Iudaei 
(BHG 370) dar, die zwar vorgibt, ein Heiligenleben darzustellen, sich jedoch recht bald als bei-
nahe reine Wundersammlung erweist: Ein miraculum des Vitenhelden reiht sich dort an das 
nächste; jedes scheinbar neue Kapitel aus dem Leben des Hl. erweist sich am Ende als eine 
weitere Wundergeschichte. 

43 Auch ohne die Berücksichtigung der postumen Wunder ist das Kap. 13: „Wunder" das umfäng-
lichste Kapitel dieser Untersuchung. 

44 Vgl. dazu auch Delehaye, Methode 42-74 (La critique des martyrologes). 
45 Vgl. dazu Hogel, Symeon 36-45 und unten S. 372-377. 
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Die Anzahl der gemäß diesen Kriterien relevanten und erhaltenen byzantini-
schen Heiligenviten beläuft sich ungefähr auf 150 Stücke46. Im Rahmen dieser 
Arbeit werden freilich nicht sämtliche Stücke Berücksichtigung finden können, 
aber doch eine große und daher repräsentative Auswahl von ca. 100 Heiligenvi-
ten. 

B. Topos 

Gegenstand der Arbeit im engeren Sinne ist der in den byzantinischen Heiligen-
viten vorkommende und in diesem Sinne „hagiographische" Topos. Für die vor-
liegende Untersuchung ist ausschließlich der Toposbegriff der modernen Litera-
turwissenschaft maßgeblich, wie er von Ernst Robert Curtius eingeführt wurde47. 
Curtius zufolge ist der Topos in der Literaturwissenschaft eine literarische Kon-
stante, demnach werden stehende Motive der antiken Dichtung und der an sie 
anschließenden europäischen Literatur als Topoi bezeichnet. Dieser literaturwis-
senschaftliche Toposbegriff ist heute allgemein etabliert48. Der Begriff Topos 
wird daher auch in der byzantinistischen Fachliteratur und in der hagiogra-
phischen Forschung heute fast ausschließlich in diesem Sinne verwendet. 

In der vorliegenden Untersuchung geht es also um Topoi, die mehr oder 
weniger verbindlich dem Genus der byzantinischen Heiligenviten zuzurechnen 
sind. Hier kann es zum einen Überschneidungen mit anderen literarischen Ge-

46 Sie exakt zu beziffern, ist kaum möglich und zwar - von der Editionslage abgesehen - aus 
mehreren Gründen: Zum einen existieren häufig mehrere Versionen (Rezensionen) von Viten 
zu bestimmten Heiligen, wobei die Unterscheidung zwischen schlichter Abschrift, unbedeuten-
der Überarbeitung und eigenständiger, neuer Vita eine Sache des Ermessens ist. Zum anderen 
sind von einzelnen Viten nur Fragmente erhalten, die zwar, aufgrund des Fehlens einer voll-
ständigen Vita, für die hagiologische Statistik sowie als Quelle zu einem sonst unbekannten 
Heiligen von großem Interesse sein mögen, für unsere Untersuchung aber von begrenztem 
Wen sind. 

47 Curtius, Literarästhetik II 129-143. 197-199. - Einen Überblick über die verschiedenen Schattie-
rungen und Differenzierungen, über die Herkunft, Geschichte und Entwicklung der Bedeutung 
des Begriffs in verschiedenen Fachwissenschaften geben die bekannten Nachschlagewerke, 
vgl. beispielsweise F. Quadlbauer, in: LdMA VIII (1997) 863-867 s. v. „Topik"; O. Primavesi -
Ch. Kann - S. Goldmann, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von Joachim 
Ritter f und Karlfried Gründer, Bd. 10 (1998) s. v. „Topik; Topos"; NP 12,1 (2002) 691-694, s. v. 
„Topik"; nützlich auch Nahmer, Lateinische Heiligenvita 153-169· 

48 Vgl. etwa R. Johne, in: Lexikon der Antike, hrsg. von J. Irmscher in Zusammenarbeit mit R. Joh-
ne, 9. Aufl., Leipzig 1987. s. v. „Topos": Heute versteht man unter T. eine typ., feste Rede-
wendung, ein feststehendes Bild in einer Literaturgattung." 
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nera geben, zum anderen wird die Verbindlichkeit dieser Motive durch die lite-
rarische Forderung nach Variation und Kombination relativiert. 

§ 4. Methodisches 

A. Grenzen 

Die griechische mittelbyzantinische Heiligenliteratur ist weder zu trennen von 
ihren Vorläufern, von der spätantiken, frühchristlichen und frühbyzantinischen 
griechischsprachigen Heiligenliteratur, vor allem nicht von den Evangelien, wo-
bei wesentliche literarische Elemente auf noch frühere Vorbilder zurückgehen4 9 , 
noch von der nachfolgenden byzantinischen Heiligenliteratur. Dennoch be-
schränkt sich die Untersuchung auf die vormetaphrastischen3 0 Heiligenleben 
der mittelbyzantinischen Zeit, etwa vom 7. bis zum 10./II . Jh. Eine solche Be-
schränkung dient immer zuvörderst einem methodischen Zweck, nämlich der 
Sicherstellung der Überschaubarkeit des Untersuchungsgegenstands, doch gibt 
es dafür auch sachliche Gründe; 

Das byzantinische Reich umfaßte nach den Gebietsverlusten durch die ara-
bischen Eroberungen im 7. Jahrhundert noch Kleinasien, die südliche Balkan-
halbinsel einschließlich des heutigen Griechenlands, einige Gebiete in Unterita-
lien und die Inseln der Ägäis. Zwar blieb die byzantinische Kultur auch in 
einigen städtischen und monastischen Zentren des ehemaligen Reichsgebietes, 
beispielsweise in Syrien und Palästina, noch längere Zeit lebendig und frucht-
bar, doch ging mit den Gebietsverlusten die spätantike sprachliche und religiöse 
Vielfalt des frühen byzantinischen Reiches weitgehend verloren, und in dem 
verbliebenen Reich erreichten griechische Sprache und christliche Religion eine 
Monopolstellung51 . Daher erscheint es gerechtfertigt, sich im Rahmen dieser Un-
tersuchung auf die griechische hagiographische Literatur zu beschränken, da 
eine Berücksichtigung auch der lateinischen, syrischen, arabischen, armeni-

49 Vgl. etwa Curtius, Literatur 108-112; zu früheren Vorbildern vgl. Bieler, Theios aner I, passim 
(dort auch die ältere Literatur); Anderson, Saint passim; Prießnig, Formen 6-10 (Literatur) und 
11-21 (Vorbilder); Holl, Form 256-269; Calendine, Theosis 7-11. 

50 Vgl. Hogel, Symeon 91, der sich dort im Rahmen seiner Untersuchung gegen die Verwendung 
des Begriffs „vormetaphrastisch" („pre-Metaphrastic") ausspricht. Für unsere Zwecke erweist 
sich der Begriff jedoch als brauchbar, da uns hier nicht interessieren muß, ob es sich bei diesen 
älteren Texten um die Vorlagen der metaphrastischen Texte handelt oder nicht. Der Begriff be-
deutet hier, daß es sich um die byz. hagiographische Literatur vor dem Menologion des Syme-
on Metaphrastes handelt. 
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sehen, georgischen, koptischen und altkirchenslawischen Überlieferung32 das 
Thema der Arbeit ins Uferlose ausdehnen würde. 

Vom 7. Jahrhundert an konzentriert sich die griechische byzantinische Ha-
giographie zunehmend auf Konstantinopel und die monastischen Zentren in der 
engeren und weiteren Umgebung der Hauptstadt53. Die geistige Abkehr von 
den verlorenen Provinzen vom 7. Jahrhundert an bewirkte einen evolutionären 
Wandel. Waren in den Jahrhunderten zuvor die hauptsächlich den Wüstenland-
schaften Ägyptens, Syriens und Palästinas entstammenden Viten weitabgewand-
ter Asketen nach dem Vorbild der Vita Antonii (BHG 140) oder der Vita des Pa-
chomios (BHG 1396) das bestimmende Genus der spätantiken byzantinischen 
Heiligenliteratur gewesen'4 , so erlebte nun ein anderes Genus einen enormen 
Aufschwung, nämlich die Vita des näher an einem Urbanen Umfeld lebenden 
und gesellschaftlich aktiven Hirten55. Man kann die Problematik so umreißen, 
daß die hagiographische Literatur auf die fundamentalen sozialen Erschütterun-
gen im 7. Jahrhundert reagierte, indem sie ihren Fokus von der Wüste in die 
Stadt oder deren Umfeld, von der Theoria zur Praxis, vom weitabgewandten As-
keten zum gesellschaftlich aktiven sowie sozial, politisch und vor allem kirchen-
politisch engagierten Heiligen verlegte. Das 7. Jahrhundert stellt daher eine ent-
scheidende Zäsur in der Entwicklung der byzantinischen Hagiographie dar und 
ist deshalb als untere zeitliche Grenze der vorliegenden Untersuchung gewählt 
worden. 

51 Zur Sprachenfrage vgl. H. Zilliacus, Zum Kampf der Weltsprachen im Oströmischen Reich, Hel-
singfors 1935 (Ndr. Amsterdam 1965); zur Sprachenfrage in der Spätantike, also vor dem 7. Jh., 
vgl. jetzt Rapp, Hagiography 1221-1281; zur Religionsfrage vgl. R. MacMullen, Christianity and 
Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, New Haven - London 1997. Zu den Veränderungen 
im 7. Jh. im allgemeinen vgl. vor allem J. F. Haidon, Byzantium in the Seventh Century. The 
Transformation of a Culture, Cambridge et. al. 1990, Überarb. Aufl. 1997 (dort ältere Lit.); Kazh-
dan, Literature 7—16; zu den Veränderungen in der byz. Lit. auch Efthymiadis, Hagiographer 
and Audience 59-61 und 69f. 

52 Zur lateinischen Überlieferung vgl. Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, 
edd. Socii Bollandiani, I-II, Brüssel 1898. 1901; Bibliotheca hagiographica latina antiquae et me-
diae aetatis. Novum supplementum, ed. H. Fros, Brüssel 1986 (Subs. hag. 70); zur orientali-
schen Überlieferung vgl. Bibliotheca hagiographica orientalis, ediderunt Socii Bollandiani, 
Brüssel 1910 (Ndr. Brüssel 1970) (Subs. hag. 10); zu nichtgriechisch überlieferten Viten, die by-
zantinische Angelegenheiten betreffen, vgl. auch PMBZ, Prolegomena 140-146 und 184-254. 

53 Vgl. Ryden, New Forms 538f.; Morris, Monks, bes. 31-63. 
54 Vgl. Brown, The Rise and Function 80-101; J. Binns, Ascetics and Ambassadors of Christ. The 

Monasteries of Palestine, 314-631, Oxford 1994. 
55 Vgl. Lackner, Gestalt 526-531; jetzt auch J. Roilidis, Eastern Monasticism: From Desert to the Ul-

timate North, in: Byzantium and the North. Acta Byzantina Fennica 9 (1997-1998) 153-191, hier 
159-174; dies ist freilich ein allgemeiner Trend, von d e m es wiederum zahlreiche Abweichun-
gen gibt, zu einigen dieser Ausnahmen vgl. Ryden, New Forms 537-551. 
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Die obere zeitliche Grenze ergibt sich in erster Linie aus der zu konstatieren-
den stark nachlassenden hagiographischen Aktivität im Verlaufe des 11. Jh.s. Be-
reits Albert Ehrhard sah die Akme der byzantinischen Heiligenleben im hier be-
trachteten Zeitraum und fixierte ihre obere zeitliche Grenze in ähnlicher 
Weise56: „Die Blütezeit der Hagiographie beginnt im 8. Jahrhundert mit den Le-
bensbildern der Märtyrer und Bekenner des Bilderkultes und erstreckt sich bis 
in das 11. Jahrhundert hinein." Auch Alexander Kazhdan und Alice-Mary Talbot 
grenzten die Blütezeit der byzantinischen Hagiographie ähnlich ein und stellten 
ebenfalls das 11. Jahrhundert als obere zeitliche Grenze fest57: „With the general 
decline of literary activity from the late 7th and through almost the entire 8th C., 
hagiography diminished; it regenerated slightly before 800, first in the eastern 
provinces, and flourished from the 9th to 11th C." 

In der Forschung ist man sich weitgehend einig darüber, daß es zwischen 
der nachlassenden hagiographischen Produktion und der Kanonisation der ha-
giographischen Texte vor allem durch das Menologion des Symeon Metaphra-
stes - entstanden zwischen 976 und 10045 8 - eine signifikante zeitliche Koinzi-
denz gibt59. Das Menologion war mit seiner großflächigen Verbreitung, mit der 
nicht vor dem 11. Jh. zu rechnen ist, Ausdruck der Fixierung des kirchlichen 
Festkalenders sowie eines Kanons der byzantinischen Heiligen60. Nach dieser 
Fixierung ist ein Nachlassen der literarischen Aktivität auf dem Gebiet der by-
zantinischen Hagiographie zu verzeichnen61. 

Damit ergeben sich das 7. und das 10./11. Jahrhundert als zeitliche Grenzen. 
In dieser Zeit, nach der arabischen Eroberung und bis zum Zeitpunkt der Ver-
breitung des Menologions des Symeon Metaphrastes, entstanden die griechi-
schen byzantinischen Heiligenviten, die den Gegenstand der vorliegenden Un-

C ι tersuchung bilden . 

56 Vgl. Ehrhard, Hagiographie 180, auch 193-200 . 

57 A. Kazhdan - A.-M. Talbot, in: O D B 2, p. 897-899 , bes. 898; vgl. auch Mango, Saints 277, zu 
diesen Grenzen (7 . -11 . Jh . ) und relativer Kontinuität in dieser Zeit. 

58 Vgl. H0gel, Symeon 62f. 

59 Zur Sammlung des Symeon Metaphrastes vgl. jetzt Hegel, Symeon bes. 61 -149 . Zur Stellung 
des Metaphrastes in der Geschichte der byzantinischen Hagiographie vgl. immer noch Ehrhard, 
Überlieferung II, 706 -709 . S. dazu noch unten S. 413-421 . 

60 Zur Verbreitung des metaphrastischen Menologions vgl. Ehrhard, Überlieferung II, 306 -
III, 442. 

61 Vgl. Ehrhard, Hagiographie 203-205 ; Beck, Kirche 575f. zu einigen nachmetaphrastischen Vi-
ten. - Überdies gelangten vom 12. Jh. an andere literarische Gattungen, etwa der byz. Roman, 
zu neuer Blüte, vgl. O D B 3, 1804f. s. v. „Romance"; auch Der Roman im Byzanz der Komne-
nenzeit. Referate des Internationalen Symposiums an der Freien Universität Berlin, 3.-6. April 
1998, hrsg. von D. Reinsch - P. Agapitos, Frankfurt a. M. 2000 (Meletemata - Beiträge zur Byzan-
tinistik und Neugriechischen Philolologie 8). 
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Β. Vorgehensweise und Zielstellung 

Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil (Materialsammlung) werden 
die Topoi der byzantinischen Heiligenviten zusammengestellt, systematisch ge-
ordnet und kommentiert. Es wird also das hagiographische Quellenmaterial aus-
gebreitet. Im zweiten Teil (Ausweitung) werden die Erkenntnisse festgehalten, 
die aus der Durchsicht dieses Materials gewonnen wurden: 

Zur Materialsammlung: 

In der Materialsammlung werden einzelne Topoi oder zusammengehörige 
Gruppen von Topoi zusammengestellt, in einzelnen Kapiteln vorgeführt und be-
handelt. Die Kapiteleinteilung der vorliegenden Untersuchung erfolgt also aus-
schließlich unter dem Gesichtspunkt der Topik, nicht der Rhetorik^3. Dabei muß 
vorausgeschickt werden, daß eine solche Einteilung und Isolierung der Topoi, 
die dem Zwecke der systematischen Klassifizierung dient, ein Hilfsmittel der 
modernen Literaturwissenschaft ist und nicht dem Zusammenhang der unter-
suchten Texte entspricht. Eine solche Einteilung nimmt im Zuge der Rezeption 
notwendigerweise künstliche Unterscheidungen der Topoi vor, die bei der Pro-
duktion dieser Literatur nicht intendiert waren. Aus diesem Grunde werden sich 
allenthalben Hinweise auf Vermischungen, Überschneidungen und Berührungs-
punkte zwischen einzelnen Topoi finden, die durch die vorgenommene Klassifi-
zierung in verschiedenen Kapiteln getrennt wurden. 

Die Reihenfolge der Kapitel ist chronologisch geordnet, sie folgt also in 
etwa dem Ablauf des Heiligenlebens und dem daran ausgerichteten üblichen 
narrativen Aufbau der Heiligenvita. Es muß dabei jedoch klar sein, daß die so 
entstehende Reihenfolge der Topoi kein allgemein verbindliches Schema ist, 
und daß einzelne Heiligenviten mitunter stark von der hier vorgegebenen Rei-
henfolge abweichen. Die Materialsammlung muß sich jedoch für eine bestimmte 
repräsentative Reihenfolge der Topoi entscheiden und kann die in den Texten 
vorhandene Vielfalt nicht nachzeichnen. 

Auf diese Art und Weise entsteht ein Verzeichnis der Topoi der byzantini-
schen Heiligenviten, mithin eine Systematik der byzantinischen hagiographi-
schen Topik von eigenständigem Wert. Diese liefert einen Überblick über den 
Bestand der Topoi in der byzantinischen hagiographischen Literatur. Dieses Ver-

62 Das heißt jedoch nicht, daiä nicht hin und wieder auch ältere Beispiele beigebracht werden, die 

nur die Kontinuität dieser Literatur seit ihrer Entstehung besser verdeutl ichen helfen. Spätere 

Beispie le werden dagegen kaum berücksichtigt. 

63 Näheres zum rhetorischen Aufbau der Heiligenviten s. n o c h unten S. l02 - ι ϋ Ί 
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zeichnis wird eine größere Zahl an Topoi enthalten als jeweils eine einzelne 
Heiligenvita, da zum einen auch gegenläufige, einander ausschließende Topoi 
existieren und zum anderen die Methode der Hagiographen ja gerade in der 
Auswahl bestimmter, als passend empfundener Topoi bestand6 4 . 

Die Materialsammlung soll als Referenzwerk und Grundlage für die weitere 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen und dem Problem des hagiographi-
schen Topos dienen. Sie wird Erscheinungen der Literatur vorführen und hat mit 
einem methodischen Problem zu kämpfen, über das Ernst Robert Curtius fol-
gendes feststellte05: „Eine wissenschaftliche Darstellung kann auf die 'strenge 
Demonstration' nicht verzichten. [...] In den Geschichtswerken muß sich die De-
monstration auf Zeugnisse stützen, in der Philologie auf Texte. [...] Gibt der Au-
tor zu viele Belege, so wird sein Buch unlesbar; gibt er zu wenige, schwächt er 
die Beweiskraft. [...] Praktisch reduziert sich das Dilemma auf eine Frage der 
Proportion, also auf eine ästhetische Norm." Folglich muß versucht werden, aus-
reichend viele Belege zu bringen, um einen Topos als solchen zu erweisen, 
ohne jedoch den Leser durch die Auflistung unzähliger Beispiele zu ermüden. 

Zur Auswertung: 

In der Auswertung werden die Erkenntnisse festgehalten und formuliert, die bei 
der Durchsicht des hagiographischen Materials und der Erstellung der Material-
sammlung gewonnen werden konnten. Diese Erkenntnisse betreffen in erster Li-
nie den hagiographischen Topos und werden in Kapitel 1 der Ausweitung vor-
gestellt. Dabei werden Ergebnisse hinsichtlich der literarischen Funktion der 
Topoi präsentiert und Überlegungen zu einer möglichen Typologie der hagio-
graphischen Topoi und ihrer Systematik angestellt. Weiterhin werden Erkennt-
nisse vorgelegt, die die Verwendung der Topoi im Rahmen der byzantinischen 
hagiographischen Literatur betreffen. Das wichtigste Ergebnis aber wird die ge-
naue Darstellung und präzise Fixierung des Verhältnisses der hagiographischen 
Topoi zur rekonstruierbaren Historie sein. Denn die Klärung dieser Frage wurde 
ja oben als das vordringliche Anliegen dieser Arbeit benannt. 

Darüber hinaus ergaben sich aus der eingehenden Beschäftigung mit dem 
hagiographischen Topos aber auch weitergehende Erkenntnisse, die zum einen 
die einzelnen byzantinischen Heiligenviten und zum anderen die byzantinische 
hagiographische Literatur in ihrer Gesamtheit betreffen. Es schien angezeigt, 
auch diese Ergebnisse im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu präsentieren, 

64 S. dazu n o c h unten S. 3 6 0 - 3 7 1 . 

65 Curtius. Literatur 384 . 
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selbst wenn diese über das ursprüngliche Thema der Untersuchung hinausgrei-
fen. 

Das zweite Kapitel der Auswertung wird sich daher mit verschiedenen 
Aspekten der byzantinischen Heiligenviten beschäftigen. Zunächst wird ein 
Blick auf die Überlieferung der Viten vornehmlich in hagiographischen Samm-
lungen geworfen, dann werden Erkenntnisse zu möglichen Entstehungswegen 
einer einzelnen Heiligenvita vorgetragen. Ferner werden die literarischen Vorbil-
der der Heiligenviten beleuchtet und ihr rhetorischer Aufbau einer Analyse 
unterzogen. Schließlich werden Ergebnisse hinsichtlich einer möglichen (oder 
unmöglichen) Typologie der Heiligenviten angestellt. 

Das dritte Kapitel der Auswertung formuliert Erkenntnisse bezüglich der 
Entwicklungen der byzantinischen hagiographischen Literatur im betrachteten 
Zeitraum, die stets einhergehen mit den Entwicklungen des Heiligenkults. Dabei 
wird die These aufgestellt, daß eine umfassende Kultregulierung im 10./11. Jahr-
hundert (auf andere Weise, aber in der Intention ähnlich wie im lateinischen 
Westen), einschneidende Konsequenzen auch für die byzantinische hagiogra-
phische Literatur nach sich zog. 

Allgemeines: 

Zwei Probleme sind für beide Teile der Arbeit relevant, nämlich die Sprache und 
Platzierung der Textbeispiele sowie die Terminologie. Zu den Textbeispielen ist 
Folgendes zu vermerken: Im Haupttext der Untersuchung werden die Beispiele 
im allgemeinen in Form von deutschen Übersetzungen oder Paraphrasen des 
griechischen Textes vorgetragen. Übersetzungen werden in Anführungszeichen, 
Paraphrasen ohne Anführungszeichen gesetzt. Die Übersetzungen und Para-
phrasen stammen in den meisten Fällen vom Verfasser, anderenfalls ist ihre Her-
kunft ausgewiesen und es werden die jeweiligen Übersetzer genannt. Die deut-
sche Wiedergabe von Bibeltexten erfolgt grundsätzlich nach der Übersetzung 
von Martin Luther. Der griechische Text der Beispiele ist recht häufig in den 
Fußnoten beigegeben. Dies ist zum einen nützlich, um dem Leser eine genaue 
Vorstellung von der Ausdrucksweise und den verwendeten Formulierungen in 
der griechischen Quellensprache zu geben. Zum anderen ist es notwendig, da 
in manchen Fällen sowohl die zugrundeliegenden Texte als auch die darauf fu-
ßenden Übersetzungen nicht ohne Probleme sind. Grundsätzlich wurde ver-
sucht, die Textgestalt der jeweils vorliegenden Editionen zu übernehmen. Wenn 
aber Emendationen angebracht oder notwendig erschienen, wurde folgender-
maßen verfahren: Kleinere Änderungen des Quellentextes, etwa Korrekturen 
der Orthographie, der Aspiration und Akzentuation oder Interpunktion, wurden 
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stillschweigend vorgenommen. Größere Änderungen wurden als Emendations-
vorschläge an den entsprechenden Stellen dem Editionstext in Klammern und 
mit einer textkritischen Bemerkung nachgestellt. Das Streben nach Ausgewo-
genheit der Darstellung zwang im Hinblick auf die Wiedergabe griechischer 
Textbeispiele zu gewissen Einschränkungen und zu einer Auswahl. 

Ein terminologisches Problem wirft die Frage der Bezeichnung der einzel-
nen Topoi auf. Angesichts des weitgehenden Fehlens terminologischer Vorarbei-
ten innerhalb der Byzantinistik muß hier zwangsläufig Neuland betreten werden 
und müssen bestimmte Entscheidungen getroffen werden. 1. Grundsätzlich wird 
versucht - der Sprache der Untersuchung entsprechend - die hagiographischen 
Topoi mit deutschen Begriffen zu bezeichnen, die entweder in der Literatur vor-
geprägt sind und übernommen werden können oder neu geprägt werden müs-
sen. Nicht immer läßt sich dabei der häufig komplexe Gedanke eines Topos 
durch einen einzigen Begriff ausdrücken, so daß einige Bezeichnungen gar aus 
vollständigen Sätzen bestehen (wie etwa „Wissensbesitz verpflichtet zur Mittei-
lung" oder „Ich bringe noch nie Gesagtes"). 2. Ferner scheint es naheliegend, 
der Sprache des Untersuchungsgegenstands gerecht zu werden und dort, wo ein 
griechischer Begriff sich durch seine häufige Verwendung in den Texten als 
Stichwort anbietet, von griechischen Bezeichnungen Gebrauch zu machen (wie 
etwa „patris ouranios"). Die griechischen Begriffe werden (in Transkription) den 
deutschen Begriffen in Klammern nachgestellt. 3- Schließlich scheint es angera-
ten, bereits existente und vorgeprägte lateinische Bezeichnungen der Topoi als 
Entsprechungen der deutschen Bezeichnungen mitzuliefern, sofern diese in der 
Literatur eine gewisse Verbreitung gefunden haben (wie etwa „topos modestiae" 
oder „annuntiatio"). Diese Begriffe, die vornehmlich der lateinischen Terminolo-
gie der Rhetorik, der Theologie und vor allem der Hagiologie entstammen und 
für die byzantinische hagiographische Literatur insbesondere von den Bollandi-
sten übernommen oder geprägt und etabliert wurden, werden ebenfalls in 
Klammern den deutschen Bezeichnungen nachgestellt. 

Auf diese Art und Weise ist eine dreisprachige Terminologie der hagiogra-
phischen Topoi entstanden. Diese Lösung schien am ehesten geeignet, dem Pro-
blem der terminologischen Zusammenführung der drei Sprachen - Deutsch als 
Sprache der Untersuchung, Griechisch als Sprache des Untersuchungsgegen-
stands und Latein als traditioneller Wissenschaftssprache vor allem der Theolo-
gie und Hagiologie - gerecht zu werden und ebenso der Allgemeinverständlich-
keit zu dienen. 



Erster Teil: 
Die Topoi - Materialsammlung 

Kapitel 1: Prooimia 

Zur Topik der Prooimia1 der byzantinischen Heiligenviten2 zählen vier größere 
Topoi, die sich zum Teil wiederum in bestimmte, spezifische Untergruppen glie-
dern lassen. Bei diesen vier Topoi handelt es sich um 1. die Sentenz (sententia), 
2. den Bescheidenheitstopos (topos modestiae), 3. den Begründungstopos (topos 
causae scribendi) und 4. um bestimmte Formeln ( formulae) 3 . 

Diesen vier Gruppen lassen sich gewöhnlich sämtliche in den Prooimia der 
byzantinischen Heiligenviten anzutreffenden Topoi zuordnen. Es ist umgekehrt 
allerdings nicht so, daß jede dieser vier Gruppen in jedem Proöm zu finden 
wäre. Mitunter genügt dem Verfasser auch die Beschränkung auf einige oder gar 
nur einen dieser Topoi, der dann eine besondere Ausarbeitung erfährt. Auch ist 
die Unterscheidung der einzelnen Topoi nicht immer einwandfrei möglich, da 
diese rhetorisch kunstvoll miteinander verwoben sind, so daß beispielsweise ein 
Topos fließend in einen anderen übergehen oder in einen anderen eingebettet 
sein kann4. 

1 Zur Bezeichnung der Topik der Prooimia wird häufig der Begriff „Exordialtopik" oder „Topik 
des Exordiums" verwendet . „Topik der Prooimia" scheint jedoch passender, da es sich bei den 
Einleitungen der byzantinischen Heiligenviten um Prosa-Rede handelt; vgl. Curtius, Mittelalter-
Studien XVIII 246; Lausberg, Rhetorik 148-163. 

2 Vgl. Ryden, Holiness 74. 82-91; zu den Prooimia der metaphrast ischen Viten vgl. Hogel, Syme-
on 142-145; zu den Prooimia in anderen Gattungen der byz. Literatur vgl. H. Lieberich, Studien 
zu den Proömien in der griechischen und byzantinischen Geschichtsschreibung, II. Teil: Die 
byzantinischen Geschichtsschreiber und Chronisten (Programm des Königlichen Realgymnasi-
ums München 1899/1900), München 1900; auch Ryden, Holiness 75-82 (Historiographie); 
H. Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden 
(WBS 1), Wien 1964; R. Browning, Notes on Byzantine Prooimia (WBS 1: Supplement), Wien 
1966 (Kaiserurkunden); O. Mazal, Die Prooimien der byzantinischen Patr iarchenurkunden (By-
zantina Vindobonensia 7), Wien 1974 (Patriarchenurkunden); J. Soffel, Die Regeln Menanders 
für die Leichenrede in ihrer Tradition dargestellt, hrsg., übers, u. kommentiert , Meisenheim 
a. Glan 1974 (Beiträge zur klassischen Philologie 57, zugl. Diss. Mainz 1974) (griech. Leichenre-
de); vgl. auch Kierdorf, Laudatio funebris 59-64 (lat. Leichenrede). 

3 Vgl. auch Arbusow, Colores rhetorici 97. 



20 Erster Teil: Die Topoi 

§ 1. Sentenz ( s e n t e n t i a ) 

Die Sentenz (sentential ist eine Aussage allgemeinen Inhalts, ein Denkspruch 
oder Sprichwort, eine Redensart oder allgemein bekannte Wahrheit oder Er-
kenntnis. Sie ist ein unpersönlicher Ausdruck (sententia est dictum imperso-
nate)^ und besteht üblicherweise aus einem einzigen Satz (sententia). Das Ende 
der Sentenz stimmt dabei jedoch nicht notwendigerweise mit dem grammati-
schen Satzende überein, wie es durch die Interpunktion in den Editionen vorge-
geben ist. Auch kann eine Sentenz fließend überleiten zu anderen Topoi des 
Proöms. Beliebt ist dabei beispielsweise der Übergang von der allgemeinen Aus-
sage zum konkreten Beispiel des Heiligen, also von der Sentenz zum Begrün-
dungstopos „Erbaulicher Zweck" (exemplum)7, etwa nach dem folgenden Mu-
ster8: Jedes Heiligenleben ist erbaulich und für die Seele nützlich, ganz 
besonders aber eine Biographie des heiligen Maximos." 

Für die Sentenz ist die Allgemeingültigkeit der Aussage entscheidend, die 
eben gerade nicht auf eine spezielle Person oder ein spezielles Ereignis bezogen 
ist. Wenn es also heißt: „Das Leben eines Heiligen aufzuschreiben, ist lehrreich 
für die Nachwelt", handelt es sich dabei um eine Sentenz. Wenn es dagegen 
heißt: „Das Leben dieses (des vorliegenden) Heiligen aufzuschreiben, ist lehr-
reich für die Nachwelt", handelt es sich um den Begründungstopos „Erbaulicher 
Zweck" (exemplum). Die Abgrenzung des einen vom anderen ist aufgrund ihrer 
häufig engen Verknüpfung nicht immer leicht. 

Das ursprünglich aus der Gerichtsrede stammende9 und bereits in der An-
tike bekannte Stilmittel10 erwies sich auch als geeignet zur Eröffnung des Pro-
öms einer byzantinischen Heiligenvita. Allerdings wurden nun nicht mehr allge-
meine (oder gar heidnisch-mythologische) Sentenzen bemüht, sondern 

4 Zu diesen rhetorischen Verfahren s. noch unten S. 360-364. 
5 Auch proverbium generale oder „Sinnspruch". Zum Gebrauch der Sentenz in den Prooimia der 

byzantinischen Kaiserurkunden vgl. Hunger, Prooimion 191-200. Eindeutige Beispiele der Sen-
tenz finden sich auch am Anfang von Briefen: Libanios, Ep. 715 (ed. Förster): Ούδέι» θαυμαστόν, 
et τις ήράσθη της 'Αττική?; Theod. Stud., Ep. 291 (ed. Fatouros): Φίλον παιδί πατρική προσ-
φώνησι?. 

6 So nach Isidoras Hispalensis, cf. Lausberg, Rhetorik 63. 
7 S. dazu noch unten S. 37-40. 
8 Das Beispiel entstammt der griechischen Vita des Maximos Homologetes (BHG 1234) und wird 

hier zitiert nach der Wiedergabe von Lackner, Maximosvita 288. 
9 Vgl. Lausberg, Rhetorik 68. 
10 Vgl. dazu auch Arbusow, Colores rhetorici 60f.; Curtius, Mittelalter-Studien XVIII 249: ferner 

dens., Literatur 67-70 (§ 7. Sentenzen und Exempla). 
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biblische oder allgemein christliche und vor allem hagiologische Inhalte in die 
antike Form gegossen. 

Die Eröffnung des Proöms der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754), ver-
faßt durch den Mönch Michael in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts (post a. 
868)1 1 , erfolgt mit einer Sentenz12: „Viele der Heiligen leuchteten in verschiede-
nen Gegenden und Ländern in den früheren Zeiten hervor und erleuchteten wie 
die Sonne mit den Strahlen der eigenen Tugenden die zufällig Anwesenden und 
drängten zum Streben nach einem gotterfüllten Lebenswandel sowohl die, die 
die rechten Dinge liebten, als auch die, die sich aus mangelnder Sorgfalt anders 
verhielten, und feuerten sie zum Besseren an." Im Anschluß wird zum konkre-
ten Fall des Theodoras übergegangen1^: „In nicht geringerer Weise tat dies auch 
der Hirte unserer Gemeinschaft ..." 

Eine Sentenz14 eröffnet auch das Proöm der Vita des Patriarchen Methodios 
(BHG 1278). Der Autor beginnt dort mit folgenden Worten15: „Den Hierarchen 
und zugleich den Asketen und den Märtyrer Christi würdig zu preisen, dürfte al-
lein den Engeln oder den Erzengeln Gottes möglich sein, die ja die erste und 
göttliche Hierarchie zieren und die würdigen Hierarchen in die Geheimnisse 
einführen und den Asketen und Kämpfern Kraft und Mut gewähren. Wenn dies 
nun aber Menschen übergeben wird, dann denen, die dem Manne in Stand und 
Würde gänzlich gleichrangig sind; die Hierarchie ehrt den Hierarchen, der Eifer 
aber die Askese und der Sieggekrönte den Sieger." 

Niketas David Paphlagon, der die Vita des Patriarchen Ignatios (BHG 817) 
etwa in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts verfaßt, eröffnet sein Proöm mit 
folgender Sentenz11^: „Die Leben aller Heiligen aufzuschreiben und zu erzählen, 
ist für die mit der Weitergabe (sc. der Heiligenviten) betrauten Geschlechter die 
beste und heilbringende Anleitung zu Tugend und Erbauung, ganz besonders 

11 Zur Abfassung dieser Vita vgl. Fatouros, Theodoras 4*. 
12 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 233A: Πολλοί μέν τώΐ' άγιων κατά διαφόρους· χώρας τε και πα-

τρίας έν τοις άνόπιν διαλάμφαντες χρόνοις, δίκην ήλιου ταΐς των οικείων αρετών άκτίσι τούς 
παρατυγχάνοντας κατεφώτισαν, και πρός ζήλον ένθέου πολιτείας τους έραστάς τών καλών, ή 
κα'ι τούς άλλως έξ απροσεξίας έχοντας, συνήλασάν τε και προς τό κρεΐττον ήρέθισαν. 

13 Verbunden durch μέν-δέ-Korrelation, vgl. Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 233A: Ουδέν δέ ήττον 
και ό του καθ' ήμάς συλλόγου πεφηνώς ποιμενάρχης ... 

14 Wenngleich hier auch der Bescheidenheitstopos in der Form des Topos von der „Größe des 
Gegenstands" mitschwingt, so handelt es sich doch um eine Sentenz. 

15 Vita Methodii (BHG 1278) 1244D; Ίεράρχην, και άσκητήν άμα, και Χριστοί) μάρτυρα, μόνοις δ' 
αν γένοιτο δυνατόν άγγέλοις έγκωμιάσαι άξίως, ή άρχαγγέλοις θεού, ο'ίγε τήν πρώτην κα'ι 
θείαν ίεραρχίαν κοσμοϋσιν, τούς τε άξιους ίεράρχας μυσταγωγούσιν, και τοις άσκουμένοις τε 
κα'ι άθλοϋσι ρώσιν κα'ι προθυμίαν έχουσιν (lege: παρέχουσιν)· εί δέ και άνθρώποις τούτο δο-
θείη, τοις τω άνδρ'ι πάντως όμοταγέσι και όμοτίμοις, ιεραρχία μέν ίεράρχην, άσκησιν δέ 
σπουδή, και άθλοφόρος τόν στεφανίτην καταγεραίρει. 



22 Erster Teil: Die Topoi 

aber (die Leben) derjenigen, die mit dem ehrwürdigen Bischofsamt geschmückt 
waren und durch die eigene Herrlichkeit des Lebens den bitteren Verfolger zu 
unaufhaltsamem und feindseligem Eifer aufreizten und durch ihr unnachgiebi-
ges Erdulden der Strapazen und ihren Edelmut herrliches Heldentum wider die-
sen (sc. den Verfolger) an den Tag legten." 

Die Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) beginnt mit folgender Sentenz17: 
„Die Priester der Mysterien Gottes haben, jeweils auf verschiedene Weise und an 
verschiedenen Orten und ein jeder zu seiner eigenen Zeit und nach der ihm ver-
liehenen Gabe, sich schriftlich geäußert, die einen über die Einheit in der Ein-
fachheit und die Einfachheit in der Einheit der lichtspendenden und göttlich 
herrschenden Dreifaltigkeit, die anderen über die untrennbare und unvermisch-
bare Einheit des göttlichen Logos mit dem Körper in der Hypostase, wieder an-
dere über das Heldentum der Märtyrer und den ruhmreichen Widerstand bis 
aufs Blut gegen die Verehrung der Götzenbilder und die Tyrannen, und andere 
über die Askese derer, die engelsgleich auf Erden wandelten; und sie erretteten 
viele aus dem Dunkel der Ungläubigkeit, indem sie das Licht der Rechtgläubig-
keit Christi entzündeten, und diese zu ähnlichem Eifer, ich meine als Märtyrer 
oder Asketen, anregten."18 

§ 2. Bescheidenheitstopos ( t opo s modestiae) 

Der Bescheidenheitstopos ist der zentrale Topos der Prooimia19. Er besteht in 
der Behauptung des Verfassers, er sei für die vor ihm liegende Aufgabe ungeeig-
net. Damit bittet er beim Publikum im voraus um Milde und Nachsicht für die 
möglichen Mängel seines Werkes und heischt nach dem Wohlwollen der Zuhö-
rer (captatio benevolentiae)20. 

16 Vita Ignatii (BHG 817) 488B: Πάντων μεν των αγίων τούς βίους άνατάττεσθαι και διηγείσθαι, 
παίδευμά τε προς αρετής και παράκληση ταΐς έπιούσαις τω παραδιδόναι γενεαΐς, κάλλιστου 
όμοΰ και σωτήριον μάλιστα δέ των ιεραρχία σεπτή κεκοσμημένων, και διά της οικείας λαμ-
πρότητος του βίου εις ζήλον ακάθεκτου τόν πικρόν διώκτην άνερεθισάντων και δυσμενή, και 
διά της ανενδότου των πόνων υπομονής και γενναιότητος λαμπράν έπιδεδειγμένων την άρι-
στείαν κατ1 αύτοϋ. 

17 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 1,1-11, p. 65: Οί των τοϋ Θεοϋ μυστηρίων ίεροφάνται, 
άλλοι μεν άλλως και άλλαχοϋ κατά καιρούς ιδίους έκαστος κατά τό δοθέν αύτω χάρισμα συνε-
γράψαντο, οί μέν τής άρχιφώτου και θεαρχικής τριάδος την άπλουμένην ενότητα και ένουμε-
νην απλότητα, οί δέ τήν τοΰ Θεοΰ Λόγου πρός σώμα άδιασπαστόν τε και άσύγχυτον καθ' ύπό-
στασιν ένωσιν, οί δε τήν των μαρτύρων άριστείαν και εύκλεή μέχρις αίματος πρός τήν 
είδωλολατρείαν και τούς τυράννους άντικατάστασιν, και άλλοι των άγγελικώς έπί γής βιωσά-
ντων τήν άσκησιν, κα'ι πολλούς τοϋ σκότους τής ασεβείας ρυσάμενοι τω φωτ'ι Χριστού τής 
εύσεβείας έπύρσευσαν, και πρός τόν δμοιον ζήλον άθλητικώς λέγω διήγειραν ή άσκητικώς. 
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Der Bescheidenheitstopos kann allgemein und vielgestaltig auftreten (A)21. 
Er hat aber darüberhinaus auch besondere Formen ausgebildet, die aufgrund 
der Spezifik ihres Motivs und der Häufigkeit ihres Auftretens als eigenständige 
Topoi betrachtet werden könnten, allerdings noch in so enger Verbindung zum 
Bescheidenheitstopos stehen, daß sie auch als Untergruppen oder Spielarten 
desselben angesehen werden dürfen. Bei diesen besonderen Formen des Be-
scheidenheitstopos handelt es sich um den Auftragstopos22 (B), den Topos von 
der „Größe des Gegenstands" (rerum magnitude*) (C), den Topos „Weniges von 
Vielem" (expluribuspaueä) (D) und die Zweifelsfrage (E). 

18 Weitere Beispiele: Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 1, p. 142,5-7; Vita Ioannicii (BHG 
936; Petros) cap. 1, p. 384C; Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 1, p. 332C (Eine Sentenz fin-
det sich eingangs des Proöms beider Versionen der Vita, sowohl der ursprünglicheren des 
Mönchs Petros, als auch der überarbeiteten des Sabas. In beiden Fällen werden jedoch unter-
schiedliche Sentenzen verwendet); Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 1, p. 168,3 - 169,3 (eröff-
net mit einer Sentenz und leitet über zu Bibelworten); Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) p. 44,4-6 
(Sentenz von der Nützlichkeit des Niederschreibens und Gedenkens der Taten der guten Män-
ner; im Anschluß folgt der „erbauliche Zweck"); Vita Niconis (BHG 1 3 6 6 - 6 7 ) cap. 1,1-10, p. 2 6 -
28; Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 1; p. 295,2-6 (vermischt mit dem „erbaulichen Zweck"); Vita 
Procop. Decapol. (BHG 1583) cap. 1, p. 313; Vita Steph. iun. (BHG 1666) § 2, p. 88,1-5 (womit 
das Proöm dieser Vita eigentlich beginnt); Vita Eustratii (BHG 645) cap. 1, p. 367,1 - 368,2 (ver-
schmolzen mit dem „erbaulichen Zweck", der in die Sentenz andeutungsweise eingearbeitet 
ist); Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 1, p. 628B; Vita Maximi Confessoris (BHG 1234) 
68A (überleitend zum „erbaulichen Zweck"; die Sentenz findet sich fast identisch in der meta-
phrastischen Vita des Ioannes Chrysostomos [BHG 875] und ähnlich in der Vita des Apostel-
schülers Barnabas [BHG 226e] und einer Vita des Papstes Silvester [BHG l632e); vgl. dazu Lack-
ner, Maximosvita 288f.); Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 1,1-13, p. 401 (hier mit einer 
schönen, „künstlerischen" Metapher verbunden); Vita Germani patriarchae (BHG 697) cap. 1, 
p. 200,5-9; Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 1, p. 1; Vita Ioannis Psichaitae (BHG 896) 
cap. 1. p. 103,6-14. 

19 Vgl. Curtius, Literatur 9 3 - 9 5 (dort als „affektierte Bescheidenheit" bezeichnet und getrennt von 
der übrigen „Exordialtopik" behandelt, vgl. ebenda 95-99) ; dens., Mittelalter-Studien XVIII 247; 
Arbusow, Colores rhetorici 97. 104-106; vgl. auch A. Kazhdan - I. Seväenko, in: O D B II, 1387 
s. v. „Modesty, Topos of"; Ryden, Holiness 85f.; Krueger, Hagiography 216. 220f. 226-229 ; 
Festugiere. Lieux communs 129-131; jetzt auch A. Alexakis, The Modesty Topos and John of 
Damascus, in: BZ 97 (2004) 521-530 ; Krueger, Writing 94. 97 -106 . - Zum Bescheidenheitstopos 
bei spätantiken Rhetoren vgl. Libanios, or. 59, § 21 If.; or. 11, § 6. 

20 Vgl. auch Arbusow, Colores rhetorici 98. 105f.; Lausberg, Rhetorik § 277a, S. 158f. 
21 Vgl. auch Ryden, Holiness 85 -87 . 
22 Der Auftragstopos könnte zum einen dem Bescheidenheitstopos, zum anderen auch dem Be-

gründungstopos (causa scribendi) zugerechnet werden, da er in gleicher Weise, wie er das 
Schreiben entschuldigt, es auch begründet. Er ist aber so häufig mit dem Bescheidenheitstopos 
(in allgemeiner oder besonderer Form) verbunden, daß er hier darunter subsumiert wurde. 
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A. Allgemein 

Die Gruppe der allgemeinen Bescheidenheitstopoi vereinigt verschiedene For-
men des Bescheidenheitstopos, die sich nicht durch eine bestimmte spezifische 
Ausprägung sowie häufiges Auftreten einer bestimmten Untergruppe zuordnen 
lassen. Häufig sind diese Topoi verbunden mit anderen Topoi und/oder mit ei-
ner bestimmten Metapher. 

Die Vita des Patriarchen Tarasios (BHG 1698)23 aus der Feder des Ignatios 
Diakonos24 (9. Jh.), widmet einen Teil ihres umfänglichen Proöms dem allge-
meinen Bescheidenheitstopos. Ignatios stellt dort sein angebliches literarisches 
Unvermögen heraus25. Er spricht von seiner Furcht, mit seiner ungebildeten 
Zunge Wogen der Unklarheit zu verbreiten und mit seinem Unwissen Schiff-
bruch zu erleiden26. Dies lahme und ängstige ihn. 

Auch im Proöm der Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) macht Ignatios 
vom Bescheidenheitstopos Gebrauch27: Er spricht davon, daß seine Rede hinter 
dem Gegenstand der Beschreibung zurückbleiben müsse, mithin seinem Thema 
nicht gerecht werden könne. Ferner stellt er fest, daß seine Zunge gelähmt sei 
und daher unfähig zur Lobpreisung. Dies wird wenig später wiederholt, nach-
dem die Ursache der Lähmung enthüllt wurde: Der Tod des Nikephoros war es 
nämlich, der die Zunge des Ignatios gelähmt und unfähig zur Lobpreisung ge-
macht, seine Rede zum Versiegen gebracht und seinen Verstand unschicklicher 
Klage zugewendet hatte28. 

23 Zu dieser Vita vgl. Dobschütz, Methodios 53-59; da Costa-Louillet, Saints 217-229; P. Speck, 
Die Ursprünge der byzantinischen Renaissance, in: 17th International Byzantine Congress. Ma-
jor Papers, Washington, D.C., 1996, 568-576; S. Efthymiadis, The Life of the Patriarch Tarasios 
by Ignatios the Deacon (BHG 1698). Introduction, text, translation and commentary, Aldershot 
1998 (Birmingham Byzantine and Ottoman Studies 4); dens., Hagiographical Work, bes. 81f.; 
DO Hagiography Database, Introduction, s. v. "Tarasios (no. 39)" (Lit.); Mango, Ignatios, 7f.; 
Pratsch, Theodoras 13f-

24 Zu diesem cf. PMBZ: # 2665 (mit weiterer Literatur). 
25 Vita Tarasii (BHG 1698) § 1, p. 69: ... αγροικο; γλώττα ... άμαθία. Zu älteren Beispielen dieses 

Topos s. auch Rapp, Hagiographers 31-44, hier 40; ferner zum locus classicus·. Thuc. 2,35,1 
u. ö.; Norden, Kunstprosa II, 595 Anm. 1; E. Pflugmacher, Locorum communium specimen, 
Diss. Greifswald 1909, 13f.; Festugiere, Lieux communs 130f. 

26 Der Bescheidenheitstopos ist hier verbunden mit der Schiffsmetapher. 
27 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 139,7 - 142,4: ό λόγος φερόμενος τό εαυτού, και εί κα-

τόπιν τοϋ προκειμένου ... ναρκήσας eis εύφημιαν την γλώτταν καθειναι. 
28 Ebendort: τοϋτο την γλώσσαν ναρκών πρός εύφημιαν ήκόνησε, τοϋτο τω λόγω τήν άφασίαν 

εκίνησε, τοϋτο προς τό της μονωδίας ατόπημα τόν λογισμόν έξεκϋλισε. — Die „angeblich 
durch die Intensität der Trauer verursachte Verwirrung des Redners" ist ein üblicher Topos des 
Threnos; vgl. dazu Sideras, Grabreden 82. 
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Wohl ebenfalls aus der Feder dieses Hagiographen29 stammt auch die Vita 
des Georgios von Amastris (BHG 668). Ignatios bemüht in deren Proöm einen 
Vergleich seiner Situation als Hagiograph mit der der antiken Ringkämpfer30: 
Während jene die Wettkampfstätte von den mit der Aufsicht betrauten Kampf-
richtern nicht erwählten, ehe sie nicht über genügend Erfahrung und durch 
Übung erworbene körperliche Geschicklichkeit verfügten, werde er, ohne Erfah-
rung und keineswegs durch vorherige Übung des gegenwärtigen Kampfes wür-
dig, von den geistigen Kampfrichtern in die Arena des Wortes gestoßen3 1 . Er be-
hauptet also auch im Proöm dieser Vita gleich im ersten Satz, nicht über die 
notwendigen Mittel zu verfügen und seiner Aufgabe nicht gewachsen zu sein. 

Im Proöm der Vita des Patriarchen Methodios (BHG 1278) 3 2 ist der allge-
meine Bescheidenheitstopos wiederum mit einer Metapher verbunden, wenn es 
dort heißt3 3 : „Indes sind wir nicht in solchem Maße von Wahnsinn oder Trun-
kenheit erfüllt, daß wir versprechen, daß wir den Gerechten entsprechend sei-

29 Die Verfasserschaft (des Ignatios Diakonos) dieser Vita war längere Zeit umstritten, darf jedoch 
inzwischen als communis opinio gelten; vgl. Sevienko, Hagiography 127 Anm. 105b; Efthymi-
adis, Hagiographical Work 74; Makris, Ignatios 19f. mit Anm, 87f. - Allgemein zur Vita und da-
mit verbundenen Einzelproblemen vgl. außerdem ODB II 837; BHG 668-668e; Vasil'evskij, Tru-
dy III, III-CXLI (Einleitung zur Textedition); G. da Costa-Louillet, Y eut-il des invasions Russes 
dans l'empire byzantin avant 860?, in: Byz 15 (1941) 245-248 (mit älterer Literatur); Α. A. Vasi-
liev. The Russian Attack on Constantinople in 860, Cambridge, Massachusetts 1946. 83-88; da 
Costa-Louillet. Saints 479f.; W. Wolska-Conus, „De quibusdam Ignatiis", in: TM 4 (1970) 3 2 9 -
360; Sevienko, Hagiography 121-125 (mit älterer Literatur); dens., in: La civiltä bizantina dal IV 
al IX secolo. Aspetti i problemi, Bari 1977, 150-173; A. Markopulos, La vie de Saint Georges 
d'Amastris et Photius, in: J O B 28 (1979)75-82; W. Treadgold, Three Byzantine Provinces and 
the First Byzantine Contacts with the Rus', in: Harvard Ukrainian Studies 12/13 (1988/1989) 
136-141; M.-F. Auzepy, L'analyse litteraire et l'historien: l'exemple des vies de saints iconocla-
stes, in: Bsl 53 (1992) 57-62; A. Acconcia Longo, A proposito di un articolo recente sull'agiogra-
fia iconoclasta, in: RSBN N. S. 29 (1992) 7-10 ; DO Hagiography Database, Introduction, s. v. 
„George of Amastris (no. 10)"; Mango, Ignatios 17f.; Makris, Ignatios 20 (Nr. 62 mit Anm. 88); 
PMBZ, Prolegomena 85f. 

30 Vgl. Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 1, p. 1,4 - 2,3: 01 πρός τους γυμνικούς αγώνας άπο-
δυόμενοι σκάμματα ού πρότεροι εις τοΰτο τταρά των τοιούτων έπιστατούντων καταλέγονται, 
πριν άν σύνδρομον τη πείρα τήν φυσικήν έν προγυμνάσμασιν ένδείξαιντο έπιτηδειότητα, 
ημάς- δέ πρό πείρας και μηδέν προεισενεγκόντας τοϋ παρόντος αγώνος έπάξιον οί πνευματι-
κοί ττρός αύτά συνωθοϋσιν άγωνοθέται τοϋ λόγου τά σκάμματα. Vgl. dazu Neilos, Ερ. II 70, in: 
PG 79, 232C. 

31 Hier wird der allgemeine Bescheidenheitstopos, wie dies häufiger der Fall ist, mit dem „Auf-
tragstopos" verknüpft; s. dazu noch unten S. 26-28. Auffällig ist weiterhin die Wettkampfmeta-
phorik. 

32 Zu dieser Vita vgl. PMBZ, Prolegomena 70; ODB II 1355; Dobschütz, Methodios 52f.; J. Gouil-
lard, Deux figures mal connues du second iconoclasme, in: Byz 31 (1961) 374-380; DO Hagio-
graphy Database, Introduction, s. ν. „Methodios I (no. 20)" (mit weiterer Literatur). 
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nem Verdienst preisen, sondern, wie die heutigen Schüler zwar die vorbildli-
chen Buchstabenformen der Schriften nachahmen und doch nicht deren genaue 
Linienführung erreichen, so daß die Gleichheit mit den Vorbildern entsteht, so 
steht es auch um unsere Rede, die nun, von einem kunstlosen Geist hervorge-
bracht, zwar stammeln, aber in Wahrheit und Kürze nach bestem Vermögen sich 
bemühen wird34." 

In der Vita des Theodoros Studites (BHG 1754)3 5 findet sich der allgemeine 
Bescheidenheitstopos verflochten mit einem anderen Topos3i\ Nachdem der 
Auftrag zur Abfassung einer Vita an den Verfasser, den Mönch Michael, ergan-
gen ist, teilt er mit: „Wohlan, euren Befehlen gehorchend, hochverehrte Väter, 
will nun auch ich, der unbedeutende und keines Wortes würdige, die Worte 
über diesen, unseren göttlichen Vorvater und höchstweisen Lehrer der Oiku-
mene, so gut ich es denn vermag, niederlegen, die nun weit hinter dem, was 
würdig wäre, zurückbleiben, jedoch, soweit es denn meiner Schwäche möglich 
ist, ins leicht Verständliche und Klare gewandelt sind."37 

B . A u f t r a g s t o p o s 

Dieser Topos enthält „die Vorschiebung von Wunsch oder Befehl anderer an 
den angeblich für die Aufgabe ungeeigneten Autor"38. Der Verfasser behauptet 
also, nur aufgrund eines Auftrags zu schreiben, und delegiert damit die Verant-
wortung für sein Werk an (meist nicht genannte) Dritte. Aus der Definition Ar-
busows wird bereits klar, daß der Auftragstopos mit dem allgemeinen Beschei-
denheitstopos (nämlich dem „ungeeigneten Autor") eng verbunden ist und fast 
stets mit diesem kombiniert wird. Der Verfasser delegiert mit dem Verweis auf 

33 Vita Methodii (BHG 1278) 1245B: πλήν ού τοσούτον μανίας ή μέθης άναπεπλήσμεθα, ώς κατ' 
άξίαν τον δίκαιον εγκωμίαζαν έπαγγέλλεσθαι· αλλ' δν τρόπον οί άρτι eis διδασκάλου; 
φοιτώντες, τους μέν αρχέτυπους των γραμμάτων χαρακτήρας απομιμούνται, ούκ έφικνοϋνται 
δέ της άκριβοϋς έμφερείας αυτών, ώς τά αύτά τοις αύτοίς έοικέναι, ούτω και ό ημέτερος λό-
γος, ψελλίσει μέν ίσως διανοίας άτέχνου προβεβλημένος, τ ' άληθή δέ και συντόμως λέξεται 
κατά δύναμιν. 

34 Zu dieser Brei'itas-Voxmel s. noch unten S. 48-50. 
35 Zu dieser maßgeblichen Theodoros-Vita, anderen Theodoros-Viten und den „studitischen Vi-

ten" allgemein vgl. Pratsch, Theodoros 7-9 und PMBZ, Prolegomena 75f. 
36 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 236A-B: φέρε ταΐς ύμετέραις πειθαρχήσαντες έντολαΐς, Πα-

τέρων αίδεσιμώτατοι, τους περί του θείου τούτου προπάτορος ήμών και πανσόφου διδασκάλου 
της οικουμένης λόγους, και ήμεις οί ταπεινοί και ούδενός λόγου άξιοι, ώς οίόν τε, καταθώμε-
θα· πολύ μεν κατόπιν τού πρός άξίαν ίόντας, ώς ένόν δέ τη άσθενεία ήμών προς εϋληπτόν τε 
και καταφανές μεταποιουμένους. - Zur hier vorliegenden Verbindung mit dem Auftragstopos s. 
im folgenden. 
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die Auftraggeber einerseits die Verantwortung für das Werk und bereitet ande-
rerseits der Herausstellung der Bescheidenheit den Boden: „Ich bin damit beauf-
tragt worden, obwohl ich völlig ungeeignet bin." bzw. „Ich bin zwar völlig un-
geeignet, habe aber den Auftrag dafür bekommen." 

In vielen Fällen ist ein wirklicher Auftrag nicht auszuschließen und sogar 
wahrscheinlich, dennoch ist der Verweis auf die Auftraggeber ein Topos. Dies 
gilt ohne größere Einschränkungen auch dort, wo die Auftraggeber namentlich 
genannt werden39. Häufiger jedoch findet sich der Auftragstopos recht allge-
mein gehalten und bisweilen sogar nur angedeutet oder impliziert. 

In der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668)40 schreibt Ignatios Diako-
nos, nachdem er seine mangelnde Erfahrung und Übung erwähnt hat, claß er 
dennoch von den geistigen Kampfrichtern in die Arena des Wortes gestoßen 
werde. Er beruft sich also auf vermeintliche Auftraggeber, die jedoch nicht ge-
nannt werden. 

Auch im Proöm der Vita des Theodoros Studites (BHG 1754) findet sich der 
Auftragstopos41. Der Verfasser behauptet, im Auftrag der Leitung des Studiosklo-
sters zu handeln: „Wohlan, euren Befehlen gehorchend, hochverehrte Väter, ..." 

37 Weitere Beispiele: Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 2, p. 169,9-29; Vita Nicet. Medic. (BHG 
1341) cap. 1, p. XVIII (hier verbunden mit der Metapher der Pandaisia und der Rede als geisti-
ger Nahrung; cap. 2, p. XIX: verbunden mit der „Größe des Gegenstands"); Vita Evaristi (BHG 
2153) cap. 1, p. 296,2-10 (verbunden mit der „Größe des Gegenstands"); Vita Greg. Agrig. 
(BHG 707) cap. 1,1 If., p. 143 (verbunden mit der „Größe des Gegenstands"); Vita Athanas. 
Athon. (BHG 187) § 2,1-14, p. 3f.; Vita Eustratii (BHG 645) cap. 1, p. 368,2-6 (Der Verfasser be-
klagt seine fehlende Bildung, von der er nicht einmal „mit spitzem Finger gekostet" habe, so 
daß er nun in kindliches Stammeln verfallen werde); Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 2, 
p. 402f. (verbunden mit Verweisen auf andere Topoi, e. g. Mönchsformel, Zweifelsfrage); Vita 
Germani patriarchae (BHG 697) cap. 1, p. 200,9-13 und 19-24; Vita Theodori Edess. (BHG 
1744) cap. 1, p. 2; Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 1, p. 21,9f. (hier nur angedeutet : άμα-
θία); Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 1, p. 148,12-14 (ebenfalls nur angedeutet : „soweit ich es 
denn vermag"); Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 863B; Vita Platonis (BHG 1553) 804C; Vita Da-
vidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 1, p. 212,14f.; Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 1, 
p. 187,5-7; Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 1, p. 1,13-16; Vita Germani Cosinitzae (BHG 698) 
p. 40. 

38 Vgl. Arbusow, Colores rhetorici 98: Er findet sich so bereits bei Vergil und Augustinus; vgl. 
auch Curtius, Mittelalter-Studien XVIII 248; Ryden, Holiness 84f.; Krueger, Hagiography 221f. 
228; Festugiere, Lieux communs 126-129 (bes. zum fiktiven Auftrag, der in einer Vision erteilt 
wird). 

39 Zum Auftragstopos bei spätantiken Rhetoren vgl. Libanios, oratio 59, § 210f.; dazu W. Port-
mann, in: Libanios, Kaiserreden. Eingel., übers, u. komm, von G, Fatouros - T, Krischer - W. 
Portmann, Stuttgart 2002 (Bibliothek der Griechischen Literatur 58), 50 Anm. 8. 

40 Vgl. Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 1, p. 1,4 - 2,3. S. oben S. 25 Anm. 30. 
41 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 236A-B. S. oben S. 26 Anm. 36. 
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Im Proöm der Vita des Euarestos (BHG 2153) schiebt der Verfasser einen 
Auftrag vor, indem er behauptet4 2 , er schreibe das Heiligenleben nieder, „weil 
die Frömmigkeit der Väter und die Aufforderung und Ermahnung derer, die vol-
ler Sehnsucht nach dem Heiligen und seinen Werken seien, zum Reden drän-
gen, denen nicht Folge zu leisten die große Gefahr des Ungehorsams in sich 
birgt." 

Im Proöm der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) behauptet der Verfas-
ser, der Mönch Sabas, mit der Abfassung der Vita beauftragt worden zu sein; 
diesmal wird allerdings der Auftraggeber, der Abt und allerheiligste Vater Iako-
bos, beim Namen genannt4 3 . 

Der Auftraggeber wird ebenfalls genannt im Proöm der Vita Ioannicii (BHG 
935) in der Version des Mönchs Sabas. Der Verfasser schreibt dort44: „Von der 
Liebe des Vaters Ioseph4 5 häufig dazu (sc. zur Abfassung der Vita) aufgefordert, 
wurde ich, der Unverständige, nur mit Mühe dazu bewegt, der Aufforderung 
Folge zu leisten.". 

Im Proöm der Vita des Euthymios von Sardeis (BHG 2145) wird der Auftrag-
geber Symeon sogar persönlich angesprochen4 6 . Der Verfasser teilt mit, daß er 
die Vita des Euthymios sowohl auf Befehl als auch aus einem Wunsch heraus 
(κελευθείς· και βουλόμενος·) schreibe, und erbittet dann die Gebete des Auftrag-
gebers Symeon: „Deine Gebete als Auftraggeber erflehe ich, Mann Gottes und 
Engel der gläubigen Naziräer, ο Symeon, wahrhaft Gehorsamer und Lehrer des 
Gehorsams für die, die sich Dir nähern."4 7 

4 2 Vita Evaristi ( B H G 2 1 5 3 ) cap . 1, p. 2 9 6 , 1 6 - 2 0 : έπειδή πατέρων ευλάβεια και τώΐ' εκείνον και τά 

εκείνου πάντα ποθούντων προτροπή και παραίνεσις πρός τό λέγειν έπείγουσιν, ο ίς τό μή ύπ-

ε ίκε ιν ού μικρόν τόν έκ παρακοή? κίνδυνον φέρει. 

43 Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) cap . 1 ,14-16 , p. 65 : ... προσταγε'ις βίοι· συντάξασθαι θεόληπτοι·, 

παρά τοϋ μικρού καθηγουμένου τ α ύ τ η ? τ η ? ποίμνης όσιωτάτου πατρός Ιακώβου, ... - Be i d e m 

„kleinen Abt" (τοϋ μικρού καθηγουμένου) hande l te es sich w a h r s c h e i n l i c h u m e i n e n Unterabt 

der k löster l ichen K o n g r e g a t i o n u m das Zachar iask los ter in Bi thynien, die v o n Petros von Atroa 

vermutl ich aufgebaut w o r d e n war, a lso u m d e n Abt e ines der Klöster de r Ko ngre gat io n ; vgl. 

dazu V. Laurent, in: Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) , S. 64f . Anm. 2; PMBZ: # 6 0 2 2 (Petros von 

Atroa) und * 2 6 3 4 ( I a k o b o s ) , 

4 4 Vita Ioannic i i ( B H G 9 3 5 : S a b a s ) cap . 1, p. 333A: ίπτδ τ η ? τοϋ πατρό? 'Ιωσήφ αγάπης· πολλάκις 

ε ι ς τοϋτο προτετραμμένος, ό άλογος, μόλις ώρμήθην εΐξαι τή παραινέσει . 

45 Es handel t sich u m I o s e p h , d e n H e g u m e n o s des Ant idionklosters a m b i t h y n i s c h e n O l y m p ; vgl. 

P M B Z : # 3 4 5 3 . 

4 6 Vita Euthymii Sard. ( B H G 2 1 4 5 ) cap . 1,3-5, p. 21: τάς σάς τοϋ έ π ι τ ε τ α χ ό τ ο ς , άνθρωπε τοϋ θ ε -

οϋ και άγγελε των πιστών ναζηραίων, εύχάς έπικαλεσάμενος, ώ Συμεών, τω όντι ύπήκοε και 

τ ή ς υπακοής παιδευτά τ ο ι ς σοι προσανέχουσιν. 
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C. Grösse des Gegenstands (verum magnitudö) 

Dieser Topos beschwört die Größe des Gegenstands der Darstellung (rerum 
magnitudö)48, vor der der Autor kapitulieren möchte, da er ihr - mit seinen be-
scheidenen Mitteln oder aufgrund seines niedrigen Standes - nicht gerecht zu 
werden vermag. Daran läßt sich erkennen, daß auch der Topos „Größe des Ge-
genstands" verbunden ist mit dem allgemeinen Bescheidenheitstopos49, nämlich 
der Erklärung der fehlenden Eignung für die Aufgabe. Auch mit bestimmten Me-
taphern wird dieser Topos gern verbunden. So sind etwa das „Meer" oder der 
„Berg" der Tugenden und ähnliches beliebte bildliche Ausdrücke für die Größe 
des Gegenstands der Darstellung. 

Von diesem Topos wird etwa im Proöm der Vita Tarasii (BHG 1698) Ge-
brauch gemacht. Der Verfasser stellt dort fest: Das Meer der Tugenden des Tara-
sios, das er zu durchschwimmen sich vorgenommen habe, sei so unendlich 
groß, daß es kaum von denen beschrieben werden könne, die im Reden be-
wandert seien, um so weniger von ihm, der sich durch die Armut der Rede her-
vortut50. Er spricht weiterhin vom Übermaß des Edelmuts des Tarasios, dem er 
sich - wenngleich unfähig - nun zuwenden muß51. 

Auch in der Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335)52 verwendet der 
Autor diesen Topos. Hätte er nicht Vorwürfe befürchten müssen, wenn er ge-

47 Weitere Beispiele: Vita Maximi Confessoris (BHG 1234) cap. 1, 68C (vgl. dazu Lackner, Maxi-
mosvita 288f. ); Vita Germani patriarchae (BHG 697) cap. 1, p. 200,13-18; Vita Nicephori patriar-
chae (BHG 1335) 140,5-8 (hier etwas modifiziert: Der Verfasser sagt nicht ausdrücklich, daß er 
beauftragt worden sei, aber er unterstellt, daß man ihm Vorwürfe gemacht haben würde, w e n n 
er geschwiegen hätte; im Grunde ist dies ein vorgeschobener, „indirekter" Auftrag, eine rheto-
risch anspruchsvolle Variation); Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 1, p. 2,1-4; Vita Nicolai 
Myrensis (BHG 1352y) 140,4-12 (= 546,4-13) (wo ebenfalls der Auftraggeber, der Primicerius 
Theodoras , genannt wird); Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 1, p. 212,15-17; 
Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 1, p. 186,23 - 187,2 und 187,7-10; Vita Iosephi Hymnographi 
(BHG 944) cap. 1, p. 1,14-16 (Auftrag durch den Hl. selbst); Vita Germani Cosinitzae (BHG 698) 
p. 40f.; Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 1, p. l , l f . (Stephanos). 

48 Vgl. Lausberg, Rhetorik 153. - Zu diesem Topos bei spätantiken Rhetoren vgl. Libanios, oratio 
59, § 211; oratio 18, § 238; dazu G. Fatouros - W. Portmann, in; Libanios, Kaiserreden, Eingel., 
übers, u. komm, von G. Fatouros - T. Krischer - W. Portmann, Stuttgart 2002 (Bibliothek der 
Griechischen Literatur 58), 51 Anm. 9; 148 Anm. 11, 

49 Daher auch in einer Untersuchung über die Vorreden der römischen Leichenrede bei Kierdorf, 
Laudatio funebris 59, als „Bescheidenheitstopos mit Auxesis" bezeichnet . 

50 Vita Tarasii (BHG 1698) cap. 3, p. 71: μεγαληγορεΐν ειδόσι ... ήμε ΐς οί εύτελεία λόγου πλατυ-
νόμενοι. - Der Topos „Größe des Gegenstands" ist hier ve rbunden mit al lgemeinem Beschei-
denheits topos. 

51 Vita Tarasii (BHG 1698) § 3, p, 71: πρός τοσούτον ογκον euyeveias άΐΌδραμεΐΐΛ 
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schwiegen hätte, so hätte er in seiner Unwissenheit und Sündhaftigkeit nicht ge-
wagt, sich dem Berg der Tugenden des Nikephoros zu nähern. 

Im Proöm der Vita Euthymii iun. (BHG 655) macht der Verfasser zunächst an 
mehreren Stellen von den zentralen Begriffen dieses Topos Gebrauch'^. Er 
spricht von der „Größe der Taten", der „Pracht der Werke" und der „ganzen Tu-
gend" des Heiligen. Nach diesen Andeutungen des Topos bringt er ihn schließ-
lich auch noch vollständig54, indem er sagt, der Heilige habe die Schwäche des 
Leibes in solchem Maße überwunden und habe sich als so herausragend in Wort 
und Tat erwiesen, daß wir nicht mit Worten darstellen können, was der Heilige 
selbst durch seine Werke fortwährend aufgezeigt hat. 

Im Proöm der Vita des Euarestos (BHG 2153) bemerkt der Verfasser55, daß 
er nun den Versuch unternehme, ein „so gewaltiges Ausmaß der Tugend seines 
Lebens, geschmückt mit Pracht und Ruhm" aufzuschreiben und mit seinen un-
würdigen Worten zu preisen. Ganz am Ende des Proöms5^ ist (im Rahmen der 
Schiffsmetapher) vom „sehr tiefen Meer der heilsamen Werke des Heiligen" die 
Rede. 

Im Proöm der Vita des Gregorios von Agrigent (BHG 707) geht der Topos 
der „Größe des Gegenstands" in die Zweifelsfrage über, wenn es dort heißt57: 
„Denn der Gedanke an die große Aufgabe bedrückt meinen Sinn, daß ich von 
seinem Leben und seiner Geduld erzählen soll und nicht zu sprechen weiß. 
Denn wer ist fähig, eine solche Geschichte zu erzählen? Mit welchem Mund soll 
ich reden, mit welcher Zunge lallen? Ich will ja sprechen, aber ich kann es 
nicht."58 

52 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 140,8-12; έπεισα αν έμαυτόν τώ τής άμαθίας νέφει έγ-
καλυπτόμενον και τη θυέλλη της αμαρτίας ώς ό παλαιός εκείνος λαός άνειργόμενον, μή 
προσβήναι τω άρει των αρετών του ανδρός. 

53 Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 2. p. 169,17-19: μέγεθος των πράξεων ... των έργων μεγαλει-
ότης ... πάσα αύτοϋ αρετή. 

54 Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 2, p. 169,26-29: τω ύμνουμένω ... τοσούτον ύπεραναβάντι τό 
σώμα της ταπεινώσεως και ούτως ίιψηλω τή θεωρία και πράξει χρηματίσαντι , ώς μηδέ λόγοις 
παριστάν ήμάς δύνασθαι, δσα τοις έργοις αύτός διηνυκώς άναδέδεικτο. 

55 Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 1, p. 296,7-10: και τοσούτον μέγεθος άρετής βίου τε λαμπρότητι 
και περιφανεία κοσμούμενον πειρώμενος άναγράφειν και λόγοις τοις οΰκ άξίοις έγκωμιάζειν 
έπιχειρών. 

56 Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 2, p. 296,30f,: την βαθυτάτην θάλατταν των αύτοϋ κατορθωμάτων. 
- Die Passage ist dem zweiten Kapitel zugeschlagen worden, gehört aber streng g e n o m m e n 
noch zum Proöm. 

57 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 1,6-9, p. 143: Έπ ιπλήττε ι γάρ μου τόν νουν της μεγάλης θε-
ωρίας ή μνήμη, του βίου κα'ι της υπομονής τό διηγεϊσθαι και λέγειν ούκ ισχύοντα. Τ ί ς γάρ 
ικανός τοιούτον φράσαι διήγημα; Ποίω δέ στόματι φθέγξομαι, ή ποία γλώττη λαλήσω; θέλω 
μεν ε ιπείν , άλλ' ούκ ισχύω. - Übers, von Α. Berger. Der Topos der „Größe des Gegenstands" 
(της μεγάλης θεωρίας ή μνήμη) geht hier sozusagen vollständig in der Zweifelsfrage auf. 
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D. Weniges von Vielem (expluribuspaucä) 

Eng mit dem vorangegangenen Topos verbunden ist auch der Topos „Weniges 
von Vielem" (ex pluribus pauca)59. Der Autor behauptet darin, nur eine kleine 
Auswahl aus einer unermeßlichen Zahl von Tugenden, guten Taten, Wundern 
usw. zu bringen. Die „Größe des Gegenstands" wird damit gleichsam impliziert: 
„Der Gegenstand ist eigentlich zu groß, als daß ich ihn vollständig darstellen 
könnte. Deshalb bringe ich nur eine Auswahl." 

Am besten läßt sich dieser Topos natürlich auf wirklich „Zählbares" anwen-
den. Aus diesem Grunde ist er besonders geeignet zur Einleitung von Wunder-
sammlungen60. Er ist aber auch im Proöm der Heiligenviten anzutreffen und be-
zieht sich dort allgemein auf die Taten und Werke des Heiligen. 

Der Topos begegnet im Proöm der Vita des Niketas von Medikion (BHG 
1341), wenn der Autor Theosteriktos dort schreibt01: „Nicht alles will ich der 
Reihe nach schreiben (dazu bin ich nämlich nicht imstande), sondern von sei-
nen vielen heilsamen Werken nur wenige in der Erzählung erwähnen." 

Im Proöm der Vita des Eustratios (BHG 645) gibt der Verfasser an einer 
Stelle62 seine Absicht kund, er werde nun nur einiges Wenige des ihm zur Verfü-
gung stehenden Gegenstands (also seines umfassenden Wissens um das Leben 
des Heiligen) erzählen. 

Im Proöm der Vita des Maximos Homologetes (BHG 1234) traktiert der Ver-
fasser diesen Topos ausführlicher63: Es sei nicht möglich, alles (sc. alle Taten des 
Heiligen) zusammen darzustellen, noch den Dingen, die dargestellt werden, je-
weils das gebührende Lob zuteil werden zu lassen, da auch die geringsten Taten 

58 Weitere Beispiele: Vita Methodii (BHG 1278) 1244D (hier schwingt dieser Topos in einer Sen-
tenz mit; s. dazu bereits oben); Vita Athanas. Athon, (BHG 187) § 3,3f., p. 4 (hier verbunden mit 
der Zweifelsfrage); Vita Steph. iun. (BHG 1666) § 2, p. 89,1-3 (Auzepy) (verbunden mit der 
Zweifelsfrage); Vita Maximi Confessoris (BHG 1234) 68A (Vgl. dazu und zu einer möglichen 
Vorlage des Proöms dieser Vita Lackner, Maximosvita 288); Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) 
cap. 4,20f., p. 405 (hier nur mehr oder weniger angedeutet); Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) 
cap. 1. p. 103,18-21; Vita Theoctistae (BHG 1723-24) cap. 1; p. 225B-D. 

59 Vgl. Arbusow, Colores rhetorici 119; Festugiere, Lieux communs 132f. 
60 Vgl. Arbusow a. O. 
61 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 1, p. XIX; ούχ άπαντα καθεξής γράψαι (ούχ οιός τε γαρ ει-

μί) άλλ' έκ πολλών ολίγα των εκείνου κατορθωμάτων παρενθήναι τω διηγήματι . 
62 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 1, p. 368,8f.: μικρά τ ινα της μετά χείρας1 υποθέσεως λέξομεν. 

63 Vita Maximi Confessoris (BHG 1234) 68B: ούκ έχει δ' δπως ή πάντων όμοΰ τήν περίληψιν 
σχεϊν, ή και ών έχει εν περιλήψει τόν όφειλόμενον έπί τούτοις επαινον ε ιπείν , τω κρείττω ή 
κατά λόγου δύναμιν και τά ελάχιστα των είργασμένων τω θαυμασίω τυγχάνε ιν . Ούκοΰν ώς 
μεν ού ράδιον τω λόγω ούδ' εϋπορον, τό το ις πάσιν έπεξιέναι , παρήσειν και αύτός ευλόγως 
δοκώ μοι1 μηδέν πάντως εγκαλούμενος έπί τω παραλιπεΐν . 
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des wunderbaren Mannes größer seien, als es der Kraft der Rede entspreche. Es 
sei daher nicht einfach und nicht durchführbar, in der Rede alles genau durch-
zugehen. Auch ihm selbst scheine es nicht angemessen, etwas auszulassen, da 
er sich in jedem Falle für die Auslassungen Vorwürfe einhandele. Auch hier wird 
also behauptet, nicht alles und nur „Weniges von Vielem" zu bringen. Etwas 
weiter unten im Proöm greift der Verfasser das Thema noch einmal auf, wenn er 
bemerkt6 4 , daß es für ihn nunmehr notwendig sei, die vorliegende Rede darzu-
bieten, auch wenn er sie für eine sehr schlechte halte und sie den Taten des 
Heiligen bei weitem nicht gerecht werde. 

Auch im Proöm der Vita des Euthymios von Sardeis (BHG 2145) erklärt der 
Verfasser65, im folgenden nicht versuchen zu wollen, das Leben des Heiligen bis 
ins kleinste Detail zu erzählen. Auch er kündigt also an, nicht alles sagen zu 
wollen und folglich „Weniges von Vielem" zu bringen66. 

E. Zweifelsfrage 

Eng verbunden sowohl mit dem allgemeinen Bescheidenheitstopos als auch mit 
dem Topos „Größe des Gegenstands" ist die sogenannte Zweifelsfrage, die in ih-
rer Reinform lautet: „Womit beginnen?"67. Der Autor gibt darin Zweifel kund an 
seinen eigenen Fähigkeiten, den Stoff angemessen bewältigen zu können. Da-
mit wird zum einen eine Verbindung zum allgemeinen Bescheidenheitstopos 
(mangelnde Eignung des Verfassers), zum anderen zum Topos „Größe des Ge-
genstands" (Zweifel an der Bewältigung des großen Gegenstands) hergestellt. 
Häufig begegnet die Zweifelsfrage ganz am Ende des Proöms, schließt dieses ab 
und stellt den Übergang zur Narratio her6 8 . 

64 Vita Maxirai Confessor is ( B H G 1 2 3 4 ) 68C: άναγκαΐον άρα έμοί τον παρόντα λόγοι» είσενεγκεΤν, 

κάν ελάχιστον οΐδα τούτον, καν παρά πολύ των πραγμάτων λειπόμενον. 

65 Vita Euthymii Sard. ( B H G 2 1 4 5 ) cap . 2, p. 21 ,13 : ου μην καθεξής επί λεπτω τόν βίον ίστορήσαι 

π ε ψ ά σ ο μ α ι . - Dieser T o p o s wird dann im wei teren Verlauf des P r o ö m s ( cap . 2, p. 2 1 , 1 3 -

2 3 , 3 3 ) n o c h m e h r f a c h aufgegri f fen und variiert. Allerdings handel t e s sich in d i e s e m spez ie l len 

Falle a u s n a h m s w e i s e nicht nur um T o p o s , d e n n de r Haupttext d ieser Vita hat in de r Tat e i n e n 

m e r k w ü r d i g e n B e g i n n , läiät Geburt , Kindheit u n d J u g e n d des Hl. b e s e i t e und setzt dann unver-

mittelt b e i m zwei ten Konzil von Nikaia 7 8 7 ein. Dies gilt auch für die w o h l stark von dieser Vita 

a b h ä n g i g e Version B H G 2146 ; vgl. dazu PMBZ, P r o l e g o m e n a 6 l f . (mit wei terer Literatur). 

66 Weitere Be i sp ie le : Vita Nicolai Studitae ( B H G 1 3 6 5 ) 8 6 3 B ; Vita Davidis, S y m e o n i s et Georgi i 

( B H G 4 9 4 ) cap . 1, p. 2 1 2 , 1 7 - 2 0 ; Vita S y m e o n i s Stylitae iun. ( B H G 1 6 8 9 ) p. l , 9 f . ; Vita Niceph . 

Medic . ( B H G 2 2 9 7 ) cap . 3 ,3 -5 , p. 403 ; in d er Narratio: Vita Ignatii ( B H G 8 1 7 ) 5 6 0 D : ολίγα δέ έκ 

πολλών; Vita Mariae iun. ( B H G 1 1 6 4 ) cap . 30, p. 703E-F. 

67 Vgl. A r b u s o w , C o l o r e s rhetorici 100; Ryden, Hol iness 86f . - Zur Zwei fe l s f rage bei d e n R h e t o r e n 

der Spätant ike vgl. Libanios , orat io 59, § 2 1 2 u n d bes . 213 . 
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In ihrer ursprünglichen Form erscheint die Zweifelsfrage beispielsweise in 
der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341), wenn der Verfasser dort am 
Ende des Proöms die Frage stellt69: „Womit soll ich nun beginnen?" 

Ein Beispiel einer sehr raffiniert ausgearbeiteten und mit anderen Elementen 
der Einleitungstopik verwobenen Zweifelsfrage findet sich wiederum im Proöm 
der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668)70. In einer Abwandlung der her-
kömmlichen Zweifelsfrage sieht der Verfasser sich hier vor die Frage gestellt: 
„Schreiben oder nicht schreiben?" Er bemerkt dazu folgendes: Den Worten derer 
zu gehorchen, die ihn antrieben71, sei gefährlich, sich aber in Schweigen zu 
üben72, verlängere um nichts weniger die Pein. Das eine sei Kühnheit, das an-
dere Nachlässigkeit (άμελεια). Weil aber die Kühnheit weniger Gefahr in sich 
berge als die Nachlässigkeit, und das Schreiben (τό λέγειν) daher von beiden 
Alternativen zu bevorzugen sei, werfe er sich nun in die Kämpfe des Wortes73. 

In ähnlicher Form findet sich die Zweifelsfrage im Proöm der Vita des Eua-
restos (BHG 2153)74· Auch dort fragt sich der Verfasser, ob er schweigen oder 
schreiben solle: „Daher umzingeln mich Furcht und Sehnsucht, die eine eifert 
darum, die andere zu bezwingen, die eine fordert zum Reden, die andere zum 
Schweigen auf, und ich weiß nicht, welcher von beiden ich den Vorrang geben 
soll." Anschließend erklärt der Autor, daß er selbst eher geneigt sei zu schwei-
gen, weil er aber zum Reden aufgefordert und ermahnt worden sei (Auftragsto-
pos), schreibe er nun doch. 

Verbunden mit der „Größe des Gegenstands" findet sich die Zweifelsfrage 
etwa im Proöm der Vita des Gregorios von Agrigent (BHG 707), wo es heißt75: 
„Denn wer ist fähig, eine solche Geschichte zu erzählen? Mit welchem Mund soll 
ich reden, mit welcher Zunge lallen? Ich will ja sprechen, aber ich kann es 
nicht." 

68 Vgl. Delehaye, Passions 142: „Enfin il simule l'embarras: par oü faut-il commencer?" 
69 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 4, p. XIX: Πόθεν δέ αρξομαι; 
70 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) 2,4 - 3,2. 
71 Verflechtung mit dem Auftragstopos. 
72 Ebendort: τό σιωπής άσκειν. Hier die Verbindung zur causa scribencli „Mittel gegen das Verges-

sen", s. dazu noch unten S. 35f. 
73 Dieses Bild rekurriert auf den von Ignatios eingangs des Proöms verwendeten (antiken) Be-

scheidenheitstopos, in dem er sich mit einem unerfahrenen Ringkämpfer verglichen hatte, 
s. oben S. 25. 

74 Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 1, p. 296,10-13: Εντεύθεν με φόβο? και πόθος περιστοιχίζουσιν, 
άλλος- άλλου κρατήσειν φιλονεικών, ό μεν προς τό λέγειν ό δέ πρός σιωττήν έκκαλούμενος και 
ουκ οίδ' ωτινι τό πρωτειον παραχωρήσω. Vgl. dazu auch Ryden, Holiness 86. 

75 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 1.7-9, p. 143: Τις γάρ Ικανός τοιούτον φράσαι διήγημα; Ποίω 
δέ στόματι φθέγξομαι, ή ποία γλώττη λαλήσω; Θέλω μέν ειπείν, άλλ' ουκ ισχύω. - Übers, von 
Α. Berger. Zum damit verbundenen Topos der „Größe des Gegenstands" s. oben S. 29f. 
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Ähnlich im Proöm der Vita (A) des Athanasios Athonites (BHG 187), wo der 
Autor sich verzweifelt die Frage stellt76: „Aber was widerfährt mir?", um an-
schließend seinen Zweifel explizit zu schildern: „Denn zwar überwältigt mich 
das Verlangen, doch die Meinung der Mehrheit, die dem entgegengesetzt ist, 
drängt mich in eine andere Richtung und versucht, mich von der Unternehmung 
abzubringen, und überdies bin ich entmutigt worden von der Größe der Werke 
(sc. des Heiligen)".77 

§ 3· Begründungstopos (causa scribendt) 

Der Begründungstopos gibt die Gründe für das Schreiben (causae scribendt), 
die schriftstellerische Tätigkeit des Verfassers an78. Anders als der Bescheiden-
heitstopos entschuldigt er nicht (defensiv) den Autor, sondern legt (offensiv) die 
gewichtigen Gründe dar, die ihn zum Schreiben veranlaßten und die Abfassung 
des Werkes notwendig machten. 

Diese Schreibgründe können vielfältig sein, verdichten sich jedoch zu fünf, 
in der byzantinischen Heiligenliteratur vorzugsweise verwendeten Argumenten, 
die eng miteinander zusammenhängen und oft nicht so ohne weiteres unter-
schieden werden können: Das Schreiben ist ein „Mittel gegen das Vergessen" 
(oblivionis remedium)7<? (A); der „erbauliche Zweck" (exemplum) 8 0 macht das 
Schreiben nötig (B); „Wissensbesitz verpflichtet zur Mitteilung" (talentum)8 1 (C), 
„Ich bringe noch nie Gesagtes" (non prius audita)82 (D) und die „Ablehnung 

76 Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 3,1-4, p. 4: 'Αλλά τί πάθω; Ό μεν γάρ πόθος βιάζεται, 
ή δέ δόξα των πολλών άνθέλκει με διάφορο? ουσα και τη? εγχειρήσεων άπαγαγεΐν πειράται, 
και άλλως- τω των έργων καταπεπληγμένον μεγέθει, 

77 Weitere Beispiele; Vita Steph. iun. (BHG 1666) § 2, p. 89,3-6 (Auzepy) (verbunden mit der „Grö-
ße des Gegenstands"); Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 2,4f,, p. 402 (nicht zur Frage aus-
formuliert, sondern lediglich angedeutet: „Der Wunsch trieb mich dazu [sc. zu schreiben], 
wenngleich doch mein Verstand nicht gebildet [genug] ist."); Vita Piatonis (BHG 1553) 804B 
(variiert: Der Autor fragt sich, ob Piaton, der schon zu Lebzeiten ein Beispiel an Bescheidenheit 
war, jetzt, da er im Himmel ist, wirklich wollen würde, daß er Lobgesänge [έπαινοι] auf ihn an-
stimme?); Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 3, p. 385C; Vita Iosephi Hymnographi (BHG 
944) cap. 1, p. 1,20 - 2,1; Vita Germani Cosinitzae (BHG 698) p. 41. 

78 Arbusow, Colores rhetorici 97. 102. 

79 Oblivionis remedium entspricht der lateinischen Übersetzung des griechischen λήθης φάρμακον 
durch J. J. Sirmond, in: Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 234C. 

80 S. dazu unten S. 37-40. 
81 Vgl. Arbusow, Colores rhetorici 102 (ein antiker Topos: Seneca) und 99 (eine Maxime des Ex-

empels, „unter dem Einfluß der Kanzel entstanden?"); Curtius, Literatur 97f.; dens., Mittelalter-
Studien XVIII 249. S. dazu unten S. 40-42. 
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der antiken Rhetorik" (reiectio rhetoricae) (E) berechtigen dazu; die „Autorität 
der Alten" (auctoritas antiquorum) (F) zwingt zum Schreiben. 

A. Mittel gegen das Vergessen ( o b l i v i o n i s remedium) 

Die causa scribendi „Mittel gegen das Vergessen" begründet die Tätigkeit des 
Hagiographen damit, daß er gegen das Vergessen anschreibt. Zentrale Begriffe 
dieses Topos sind λήθη - das Vergessen, die Vergessenheit - und χρόνος - die 
Zeit - als zerstörerische Kräfte; aber auch die Begriffe σιγή bzw. σιωπή - das 
Schweigen, Stillschweigen - spielen eine Rolle als menschliches Verhalten, wel-
ches die zerstörerischen Kräfte begünstigt. Vor dem Vergessen durch den Lauf 
der Zeit möchte der Hagiograph seine Informationen, nämlich das Wissen um 
einen mustergültigen, heiligen Lebenswandel eines Menschen, bewahren, daher 
dürfe er nicht schweigen, sondern sei gezwungen zu schreiben®. 

Im Proöm der Vita Tarasii (BHG 1698) eröffnet der Verfasser einen Abschnitt 
(§ 2) mit der Feststellung, daß durch die Zeit (sc. den Lauf der Zeit) tiefes 
Schweigen die Werke des Tarasios verborgen habe. Deshalb müsse er diese 
Dinge nun ans Licht bringen, selbst wenn er es nicht in der gebührenden würdi-
gen Form vermöge 84. 

Ähnliches begegnet auch in der Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335)85. 
Dort bezichtigt sich Ignatios zunächst selbst als einen Sohn, der es angesichts 
des Todes seines Vaters vorzog zu schweigen8^, bezeichnet dann aber das Le-
ben des Nikephoros als ein so großes Wunder, das nicht unter dem Scheffel des 
Vergessens verborgen werden könne87. Daher könne er nun gar nicht anders, 
als zu schreiben. 

In der Vita des Andreas von Kreta (BHG 113) motiviert der Verfasser seine 
hagiographische Tätigkeit mit folgenden Worten88: Weder sei es gerecht, noch 
fromm, daß der erhabene Wandel der gerechten und frommen Männer hier auf 

82 Vgl. Lausberg, Rhetorik 153; Curtius, Literatur 95f. S. dazu unten S. 42f. 

83 Vgl. Ryden, Holiness 82; Rapp, Diegesis 432; vgl. ferner Libanios, or. 11, § 4. 
84 Vita Tarasii (BHG 1698) cap. 2,If., p. 70: τά κατ' αυτοί* σιγή βαθεΐα τω χρόυω καλύψασα ... e is 

φως άγαγεϊΐΛ - Siehe dazu bereits oben. Verbindung zum Bescheidenheitstopos und dem To-
pos „Wissensbesitz verpflichtet zur Mitteilung". 

85 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) p. 140,5-23: πατρός άποιχομέυου παΐδα σιγαν προαι-
ρούμεΐ'ον ... μέγα θαϋμα μηδαμώς τω μοδίω της λήθης· κρυβήναι δυνάμενοι*. 

86 Dies könnte, in ähnlicher Weise wie bei Tarasios, die Zeit von 828 (Tod des Nikephoros) bis 
843 bezeichnen und, wenn schon nicht für eine Abfassung, so doch für eine letzte Überarbei-
tung erst nach 843 sprechen. 

87 Mt 5. 15. 
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Erden, der Gott durch seine Reinheit nahegekommen sei, in den Abgrund des 
Vergessens getaucht oder unter dem Scheffel des Schweigens weithin verborgen 
werde, sondern daß er vor aller Augen sichtbar auf den Leuchter der Erzählung 
gestellt werde usw. 

Der Verfasser der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) spricht an einer 
Stelle des Proöms davon, daß einige Brüder und Priester einzelne Kapitel des 
Lebens des Theodoras in Versen und in Prosa beschrieben und damit ein Mittel 
gegen das Vergessen geschaffen hätten89. 

In den Fundus dieses Topos greift ebenfalls der Verfasser der Vita des Patri-
archen Methodios (BHG 1278), der wohl im 10. Jh. schreibt90, wenn er behaup-
tet, daß man den Patriarchen Methodios bisher in Schweigen bewundere und 
verehre91. Auch hier ist also das Leben des Methodios dem Schweigen anheim-
gefallen, aus dem es nun erlöst werden muß. 

Ein etwas anderes Bild verwendet Niketas David Paphlagon. Im Proöm der 
Vita des Patriarchen Ignatios (BHG 817) beschreibt der Verfasser als eine seiner 
Absichten92, er wolle „zweitens aber den in genügend Jahren nun schon dichter 
gewordenen Nebel der Unwissenheit, der den Verstand der meisten verdunkelt, 
lichten und vertreiben." 

Ebenfalls verwendet wird dieser Topos von Theodoras Studites im Proöm 
des Epitaphios bzw. der Vita93 seines Onkels Piaton, des Abts des Sakku-
dionklosters, wenn er dort schreibt94: „Weil es aber nicht fromm ist, sein (sc. 
Piatons) tugendhaftes Leben wie eine ewig lichtspendende Fackel unter den 
Scheffel des Schweigens zu stellen, sondern sie schimmernd auf den Leuchter 
der Rede zu heben, wage ich zu reden und nicht zu diesem und jenem, sondern 
beinahe zu allen zu sprechen, die der Kirche Gottes angehören."95 

88 Vita Andreae Hierosol. (BHG 113) cap. 1, p. I69f.: βυθώ λήθη? καταβαπτίζεσθαι ... τώ μοδίω 
της σιωπής επί πολύ κατακαλύπτεσθαι. 

89 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 233B-C: λήθης φάρμακον. 
90 Zum Verfasser und der Vita vgl. Zielke, Methodios 183f. 
91 Vita Methodii (BHG 1278) 1244D-1245A: ... σ ιγή τούτων άποθαυμασάντων και σεμνυνάντων. 
92 Vita Ignatii (BHG 817) col. 489B; δεύτερον δε, τό χρόνοις ίκανοΐς ήδη καταπυκνωθέν τής άγνω-

σίας νέφος, και τάς των πολλών αμαύρωσαν διανοίας, λεπτύναί τε και σκεδάσαι. 

93 Eigentlich handelt es sich dabei um eine vollständige Vita (ohne Miracula), s. dazu noch unten 
S. 379f. 

94 Vita Piatonis (BHG 1553) cap. 2, col. 804C: Ά λ λ ' δτι ούχ οσιον, ύπό τον της σ ιγής μόδιον 
θεΐναι, καθάπερ τ ινά λύχνον άειφωτον, τον ενάρετον εκείνου <βίον>, άλλ' επί τήν λογικήν λυχ-
νίαν μαρμαρύσσοντα, θαρρώ λέγειν, ού τω δεΐνι και δεΐνι , αλλά σχεδόν ε ιπε ίν πάσι τοις έν τή 
τού θεού Εκκλησία. 
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Β. Erbaulicher Zweck ( e x e m p l u m ) 

Eine andere, verbreitete causa scribendi der hagiographischen Literatur ist der 
„erbauliche Zweck". Die Notwendigkeit des Schreibens wird bei diesem Topos 
damit begründet, daß es erbaulich und nutzbringend für das Publikum sei, von 
dem vorliegenden Beispiel (exemplum) an Tugendhaftigkeit zu erfahren. Daher 
muß der Verfasser den Lebenswandel des tugendhaften Mannes niederschrei-
ben96 

Der „erbauliche Zweck" muß in diesem Zusammenhang jedoch nicht immer 
expressis verbis genannt werden, häufig wird nur auf das herausragende Bei-
spiel hingewiesen, welches das Leben des Heiligen darstelle, das anderen als 
Vorbild dienen kann. Die Nachahmung oder Mimesis (μίμησις)97 dieses Vor-
bilds durch das Publikum als das letztlich mit dem Schreiben angestrebte Ziel ist 
dabei ein zentraler Begriff dieses Topos98, weitere zentrale Begriffe sind die 
Opheleia (ωφελεία), der Nutzen, und die Oikodome (οικοδομή)99, die Erbauung, 
die das Publikum aus der Kenntnisnahme und Nachahmung des Vorbilds ziehen 
könne100. Bisweilen ist auch wörtlich vom Vorbild bzw. Beispiel (ύττόδειγμα, 
παράδειγμα) die Rede, das mit der Erzählung geliefert werden soll. 

In dem sehr streng komponierten Proöm der Vita des Gregorios Dekapolites 
(BHG 711)101 macht der Autor (Ignatios Diakonos) überhaupt nur von diesem 
Topos Gebrauch und entwickelt eine Beispielreihe bis zum konsequenten Ab-
schluß102: Erbaulich sei es, die Leben der tugendhaften Männer zu betrachten. 
Dies gelte für den Leidensdulder Hiob, für Moses, für den Propheten und König 

95 Weitere Beispiele: Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 1, p. 142,10 - 143,4; Vita Ioannicii 
(BHG 935; Sabas) cap. 1, p. 333A (nur in der Version des Sabas); Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) 
cap. 1, p. XIX; Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 1, p. 296,18-20; Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) 
cap. 4,13, p. 405; Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 1, p. 1,18 - 2,1; Vita Alypii Stylitae (BHG 
65) cap. 1, p. 148,5-9; Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 1, p. 103,16f.; Vita Nicolai Studitae 
(BHG 1365) 863Β. 

96 Vgl. Ryden. Holiness 82f.; Rapp, Diegesis 433f.; dies., Comparison 277-298, hier 278-281; 
Krueger, Hagiography 2l6f. 220. 

97 Vgl. dazu ThWbNT 4 (1942) 661-678, s. v. ,,μιμέομαι". 
98 Vgl. etwa Vita Ignatii (BHG 817) 488B; Vita Andreae Hierosol. (BHG 113) cap. 1, p. 170,1; Vita 

Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 1, p. 142,1. 
99 Vgl. Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 1, p. XIX, wo es heißt, der Autor schreibe εις οίκο-

δομήΐ' και ώφελειαν τώι̂  εντυγχανόντων. Vgl. auch ThWbNT 5 (1954) 139-150, s. ν. ,,οίκοδο-
μέω". 

100 Vgl. Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 1, p. 332C. 
101 Vgl. Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711), Prooimion, p. 57-60. - Zu einem ganz ähnlichen ex-

emplum s. Vita Theodori Syceotae (BHG 1748) cap. 1,7 - 2,3, p. If. 
102 Zur Wahl der Beispiele vgl. Rapp, Comparison 277-298, hier 278f. 



38 Erster Teil: Die T o p o i 

David, für die übrigen Propheten, für die Jünger unseres Herrn, die Apostel, für 
die Asketen und Heiligen und, als einen von den letzteren, schließlich auch für 
Gregorios. Da es also gut sei zu wissen, wer dieser war und woher kommend er 
zu einer solchen Höhe der Lebensführung gelangte, will Ignatios nicht länger 
säumen, davon zu sprechen. 

Derselbe Autor führt im Proöm der Vita des Georgios von Amastris (BHG 
668) das Beispiel als Schreibgrund in Form eines Enkomions auf den Heiligen 
an und läßt die eigentlich notwendige Schlußfolgerung, nämlich „dieses Beispiel 
zu Gehör zu bringen, ist für die Zuhörer erbaulich", dann unausgesprochen1 0 3 : 
„Wer aber kennt nicht dieses große und wahrhaft himmlische bestellte Acker-
land, den göttlichen Acker und des wahren Weinstocks Sproß und Sprößling1 0 4 , 
dessen Ruhm von einem Ende der Welt bis zum anderen widerhallt, der zwar 
viele Wunder getan hat, aber noch mehr gute Taten, (wer kennt nicht) den, der 
bei Kaisern bewundert wurde wegen seiner Gabe der Weissagung und bei Sat-
rapen verehrt wegen seiner außergewöhnlichen Wundertätigkeit, (wer kennt 
nicht) den, der bei Patriarchen mehr noch als durch sein Priesteramt durch den 
Glanz seiner Tugend bekannt war und bei allen noch vor der persönlichen Be-
kanntschaft verehrt und beliebt war - das Vorbild der Asketen und die Zierde 
der Priesterschaft und die Stütze der Menge - , (wer kennt nicht) den, der bei 
den Feinden gefürchtet war und bei den eigenen Leuten beliebt und den Ge-
fährdeten ein Helfer war und den Bedrückten ein Anlaß zur Freude und den 
Kranken ein Arzt, um welche Krankheit und Behandlung auch immer es sich 
handelte, (wer kennt nicht) den Bekehrer der Sünder und das Vorbild an Beson-
nenheit und den Vorreiter der Gerechtigkeit, den, der allen alles war, auf daß er 
alle, oder doch die meisten, gewinne - nach dem bekannten erhabenen Aus-

103 Vita G e o r g . Amastr. ( B H G 6 6 8 ) cap. 2, p. 3 , 9 - 4 ,6 : αλλά τ ί ς ούκ οίδεν τό μέγα τούτο και 

ουράνιοι; όντως γεώργημα, τό θέϊον γεώργιον και της αληθινή? αμπέλου κλήμα και βλάστημα, 

ού από περάτων μέχρι τερμάτων τό κλέος έξήχηται , ού πολλά μέν τά θαύματα, πλείω δέ τά 

κατορθώματα, τόν βασιλεϋσι διά τό τ ή ς προφητείας αΐδέσιμον χάρισμα και σατράπαις διά τό 

τ ή ς θαυματουργίας έξαίρετον σεβάσμιον, τόν π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ προ τ ή ς ιερωσύνης δ ι ' αρετής λαμ-

πρότητα γνώριμον και πάσι πρό πείρας σεβαστόν και έπεραστον, τό των άσκητών υπόδειγμα 

και ιερέων έγκαλλώπισμα και μιγάδων έρεισμα, τόν πολεμίοις φοβερόν και ο ίκείο ις ποθεινόν 

και κινδυνεύουσιν άρωγόν και θλιβομένοις τά τ ή ς ευθυμίας πραγματευόμενον και άσθενοϋσιν 

ίατρόν ην βούλει νόσον και ίατρείαν, την τών άμαρτανόντων έπιστροφήν και σωφροσύνης ύπο-

γραμμόν και δικαιοσύνης ζυγόν και τ ο ι ς πάσι τά πάντα, ώς αν πάντας κερδήση ή τούς 

πλείονας, κατά τούτο δή τό τοϋ Παύλου σεμνολόγημα, τ α ΐ ς αύτοϋ πρός τήν άρίστην όδόν με-

ταρυθμίζων ε ίσηγήσεσιν ; 

104 Man b e a c h t e das hier v e r w e n d e t e rhetor ische Wortspiel auf d e n N a m e n des V i t e n h e l d e n G e o r -

gios. 
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spruch des Paulos105 - , indem er sie durch seine Hinweise auf den besten Weg 
führte?" 

Nicht so kunstvoll ausgearbeitet, sondern nur angedeutet und verschmolzen 
mit anderen Topoi („Größe des Gegenstands" und „Wissensbesitz verpflichtet 
zur Mitteilung") findet sich das herausragende Beispiel als Schreibgrund im 
Proöm der Vita des Patriarchen Methodios (BHG 1278), wenn dort106 von der 
„so großen Tugend des Mannes" und „den auf Gottes Geheiß durch ihn gesche-
henen Wohltaten" die Rede ist. 

Im Proöm der Vita des Andreas von Kreta (BHG 113) gibt der Verfasser als 
Grund (bzw. Zweck) des Schreibens folgenden an107: „Damit dann, nachdem 
die guten Werke offenbar geworden sind, die heilige Herrlichkeit des guten Got-
tes sich strahlend offenbare und den Menschen großer und nützlicher Gewinn 
sich in schöner Weise anhäufe, damit die, die am eifrigsten sich in der nutzbrin-
genden Nachahmung dieser Dinge üben, das Nützlichste für sich erwerben." 

Der Autor der Vita des Patriarchen Ignatios (BHG 817) begründet sein 
Schreiben folgendermaßen108: „Damit die, die klar auf die Wahrheit der Dinge 
zu schauen wünschen, den Vollbringer der Gerechtigkeit und der Tugend wahr-
haftig erkennen und lobpreisen und ihm nacheifern". 

In eine Sentenz eingebunden finden sich der „erbauliche Zweck" und auch 
der Begriff der Mimesis selbst im Proöm der Vita des Makarios von Pelekete 
(BHG 1003)109: „Es gibt viele Dinge, die das menschliche Leben zur Nachah-
mung der Tugend anregen; eines der wichtigsten auf dieses Ziel gerichteten 
Dinge aber scheint mir die schriftlich niedergelegte genaue Wahrheit über dieje-
nigen zu sein, die einen frommen Lebenswandel geführt haben." Etwas weiter 
unten heißt es dann110, daß mit dem Gedenken des Heiligen, das durch das 
Schreiben unsterblich werde, auch die Nachahmung (Mimesis) immerwährende 

105 1 Kor 9. 22. 
106 Vita Methodii (BHG 1278) 1245A: ... τοσαύτην ανδρός αρετής, ... τά ς θεόθεν δι ' αύτοϋ γε-

γενημένας εύεργεσίας. 
107 Vita Andreae Hierosol. (BHG 113) cap. 1, p. I69f·: ..., όπως έντεύθεν τών καλών έργων φα-

νερουμένων ή προς τόν αγαθόν Θεόν άδυτος εξανατέλλη δόξα και κέρδος πολύ τη? ώφελείας 
τοις άνθρώποις καλώς θησαυρίζηται πρός τό τούς σπουδαιοτέρους τή τούτων χρηστή μιμήσει 
τά χρηστότερα περιποιηθήναι. 

108 Vita Ignatii (BHG 817) col. 489B: ώστε τούς έθέλοντας προς τήν των πραγμάτων άλήθειαν 
είλικρινώς όράν, τον έργάτην μέν αληθώς της δικαιοσύνης και της αρετής είδέναι, και ύμνεΐν, 
και ζηλούν. 

109 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 1, p. 142,1-3: Πολλών όντων α προς αρετής μίμησιν 
διανιστα τόν άνθρώπινον βίον, εν τι τών μεγίστων ειναί μοι δοκεΐ και πρός ταύτην συντει-
νόντων ή τών εύ βεβιωκότων συγγραφομένη ακρίβεια. 

110 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 1, p. 142,9f·: συνδιαιωνίζουσαν δέ ταύτην τήν μίμησιν 
δείκνυσιν. 
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Dauer erlange. Schließlich ist auch gegen Ende des Proöms111 noch einmal von 
der geistlichen Erbauung und der Erziehung zur Tugend die Rede.112 

C. Wissensbesitz verpflichtet zur Mitteilung ( t a l e n t u m ) 

Dieser Topos begründet ganz allgemein das Schreiben damit, daß der Autor 
über ein spezielles Wissen verfüge, das er nun weitergeben müsse, damit es 
nicht verlorengehe1 In gewisser Weise korrespondiert dieser Topos daher ei-
nerseits mit den causae scribendi des „Mittels gegen das Vergessen" und des „er-
baulichen Zwecks", andererseits mit dem allgemeinen Bescheidenheitstopos, in-
dem der „ungeeignete Autor" impliziert wird. Bisweilen ist die Verpflichtung zur 
Wissensmitteilung auch als Frage formuliert und stellt damit wiederum eine Ver-
bindung zur Zweifelsfrage her: „Darf ich es denn nicht mitteilen?" 

Durch den Vergleich des Wissens über den Heiligen mit einem Talent, das 
sich durch Weitergabe vermehren muß und dessen Nichtweitergabe sträflich sei, 
wird gern auch die Verbindung des Topos mit der urchristlichen Überliefe-
rung114 hergestellt. 

111 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 1, p. 143,8-15: τήν πρός τό θείου άνάβασιυ ... irpos τήν 
άρετήν. 

112 Weitere Beispiele: Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 1, p. XIX; Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) 
p. 44,6-8; Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 1, p. 295,2 - 296,2; Vita Greg. Agrig. (BHG 707) 
cap. 1,1-3; Vita Eustratii (BHG 645) cap. 1, p. 367,5 - 368,2 (nur angedeutet und in eine Sen-
tenz eingeflochten); Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 1, p. 628C; Vita Maximi Confessoris 
(BHG 1234) 68A-B (vgl. Lackner, Maximosvita 288f.); Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 3,7-
47, p. 403f. (vierzig Zeilen umfassend, sehr elaboriert); Vita Germani patriarchae (BHG 697) 
cap. 1, p. 200,18f.; Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 1, p. 2; Vita Euthymii Sard. (BHG 
2145) cap. 2, p. 23,23 und 23, 31 (stark verknappt oder nur angedeutet: p. 23,23: προς· ώφέλα-
av, 23, 31: μιμησαίμεθα); Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 1, p. 1,2-14; 2,4; Vita Alypii Sty-
litae (BHG 65) cap. 1, p. 148,9-12; Vita Ioannis Psichaitae (BHG 896) cap. 1, p. 103,10-14; Vita 
Nicolai Studitae (BHG 1365) 863B; Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 1, p. 1,16-18; Vita Theo-
dori Syceotae (BHG 1748) cap. 1,7 - 2,3, p. If. (ausgearbeitet). Vgl. auch Rapp, Figures 329f. 

113 Vgl. Festugiere, Lieux communs 131f. Anm. 5. In der römischen Leichenrede (Laudatio 
funebris) entspricht diesem Topos der von \V. Kierdorf konstatierte „Verpflichtungstopos", vgl. 
Kierdorf, Laudatio funebris 59: „der Verstorbene hat Anspruch auf das Totenlob, das man ihm 
nicht vorenthalten darf." Zu diesem Topos bei den Rhetoren der Spätantike vgl. Libanios, oratio 
59, § 210. 

114 Mt 25. 14-30; vgl. Lk 19. 12-27. 
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Als Frage findet sich der Topos etwa im Proöm der Vita Tarasii (BHG 1698), 
wo Ignatios die rhetorische Frage stellt115: „Wenn ich denn wohl auch nicht sei-
ner würdig zu sprechen vermag, soll ich deshalb das Ganze ungesagt lassen?" 

Nachdem der Verfasser im Proöm der Vita Methodii (BHG 1278) deutlich ge-
macht hat, daß bisher keiner der würdigen Männer, die eher dafür geeignet wä-
ren als er, eine Vita des Patriarchen verfaßt hat, stellt er die rhetorische Frage1 1 6 : 
„Sollen wir denn nun etwa, wenn wir auch der Geringste1 1 7 sind, die so große 
Tugend des Mannes gänzlich im Dunkeln lassen und die auf Gottes Geheiß 
durch ihn geschehenen Wohltaten nicht verkünden?" Auch hier verpflichtet also 
der Wissensbesitz zur Mitteilung, wobei gleichzeitig der „erbauliche Zweck" mit 
anklingt und auch dem allgemeinen Bescheidenheitstopos Genüge getan wird: 
„Auch wenn ich noch so gering und ungeeignet bin, so muß ich dieses leuch-
tende Beispiel, da ich eben im Besitz dieses Wissens bin, doch erzählen." 

Im Proöm der Vita des Antonios des Jüngeren (BHG 142) behauptet der Ver-
fasser1 1 8 , er habe den Auftrag erhalten, eine Vita des Heiligen zu verfassen, „da-
mit das so große Gut nicht unbekannt bleibe, und nicht eine beträchtliche Ein-
buße denen zuteil werde, die wegen der schönen Dinge in den Erzählungen 
voller Aufmerksamkeit herbeigekommen sind." 

Im Proöm der Vita des Styliten Alypios (BHG 65) bemerkt der Verfasser119: 
„Wie dürften wir nun nicht für ungerecht und vermutlich auch für boshaft gehal-
ten werden, wenn wir die so große Tugend des heiligen Vaters mit Schweigen 
übergehen? Es soll diese daher von uns aufgeschrieben werden, damit die näch-
ste Generation Kenntnis erlange und die jetzt noch ungeborenen Söhne diese 
Dinge wiederum ihren Söhnen verkünden, damit sie auf Gott ihre Hoffnung 
gründen und die gleiche Tugend wie er (sc. der Heilige) anstreben." An diesem 
Beispiel erkennt man sehr gut die Verbindung dieses Topos zu den Topoi „Mittel 
gegen das Vergessen" (hier: „mit Schweigen übergehen") und „Erbaulicher 

115 Vgl. Vita Tarasii (BHG 1698) cap. 2,8-10, p. 70: El γάρ και μή κατ' άξιοι/ λέγειν έχοιμι, διά 
τοϋτο τό πάν έλλείποιμί; 

116 Vita Methodii (BHG 1278) col. 1245A: αρά γε άνιστόρητον πάντη τοσαύτην ανδρός άρετήν, εί 
και ελάχιστοι, καταλείψομεν, και ούκ άναγγελοϋμεν τάς θεόθεν δι' αύτοϋ γεγενημένας ευερ-
γεσίας; 

117 Mönchsformel des Proöms, s. dazu unten S. 52f. 
118 Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 1, p. 187,2-5: ώς άν μή ανιστόρητοι/ μεΐναν τό τοσούτον 

αγαθόν ζημίας ού της τυχούσης γέ<νη>ται πρόξενον τοις περί τά καλά των διηγημάτων 
προ<σεκτικώς προσ>ερχομενοις. 

119 Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 1, p. 148,7-12: πώς ήμεΐς ούκ άδικοι τίνες 'ίσως και βάσκανοι 
νομισθείημεν, εί τηλικαύτην άγιου πατρός άρετήν τή σιωπή παραδράμωμεν γραφεσθω τοιγα-
ροΰν αύτη παρ' ήμών, δπως άν γνώ γενεά έτερα, υίοί τεχθησόμενοι, και άναγγελούσιν αϋτά 
τοις υίοΐς αυτών, 'ίνα θώνται έπί τόν θεόν τήν έλπίδα αυτών και τήν ϊσην τούτω μεταδιώξω-
σιν άρετήν. 
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Zweck" (hier: „damit sie auf Gott ihre Hoffnung gründen und die gleiche Tu-
gend wie er anstreben"); aber auch die Zweifelsfrage ist impliziert (hier: „Wie 
dürften wir nun nicht ...?"). 

Eine häufiger auftretende Form dieses Topos in der byzantinischen Hagio-
graphie besteht in der Anlehnung an die neutestamentliche Parabel von den Ta-
lenten120. Das Wissen um das Leben des Heiligen wird darin mit einem Talent 
verglichen, mit dem es zu wuchern gilt und das weitergegeben werden muß, 
damit es sich vermehre. Der Hagiograph begründet sein Schreiben damit, daß er 
anderenfalls fürchten müsse, dasselbe zu erleiden wie der Diener, der das Talent 
seines Herrn vergraben hatte, nämlich die Verstoßung. 

Ein Beispiel findet sich etwa im Proöm der Vita des Daniel Stylites (BHG 
489), wo der Autor mitteilt121, er schreibe „damit nicht mein Herr kommt am 
jüngsten Tage und mich zu Recht bestraft, weil ich das mir durch seinen Willen 
anvertraute Talent nicht auf die Wechslertische gegeben habe zur Erbauung und 
Wohltat für die meisten."122 

D. Ich bringe noch nie Gesagtes (non prius audita) 

Dieser Topos versucht, die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken, indem 
der Verfasser behauptet, etwas mitzuteilen, was entweder überhaupt noch nie 
oder noch nie auf diese Art und Weise gesagt worden sei123. Dabei kann sich 
das Neue nicht nur im engeren Sinne auf den Inhalt, sondern auch auf die lite-
rarische Form (Prosa) beziehen, wie man bereits an dem folgenden Beispiel aus 
der Vita des Theodoras Studites erkennen kann. 

Im Proöm dieser Vita (BHG 1754)124 schreibt Michael Monachos, daß einige 
der Schüler des Theodoras bereits dessen gute Taten in den knappen Worten 
von Versen zusammengefaßt hätten und in der Folge andere in prosaischen 
Schriften und Enkomia (ev συγγραφής ε'ίδει. και εγκωμίων σχηματισμω) sein 
Gedenken geehrt hätten, daß aber unter den Brüdern allgemein der Wunsch 
nach einer einfachen Prosafassung des Lebens ihres Vaters Theodoras bestehe, 

120 Mt 25. 14-30; vgl. Lk 19. 12-27. 
121 Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 1, p. 2,1-4: μήπως ελθώυ ό Κύριος· μου έν τή φοβερά και 

φρικτή αύτοϋ ήμερα βασαι4ση με δικαίω? δτι τό πιστευθέυ μοι διά τοΰ θελήματος αυτού τά-
λαντοι." ου κατεβαλον έν τ ρ α π ε ζ α υ πρός οικοδομής και εύεργεσίαυ των πολλών. 

122 Weitere Beispiele: 1. Talent: Vita Ioannis Eleemosynarii (BHG 886) 344,54-57; 2. Sonstiges: Vita 
Symeonis Sali (BHG 1677) 122,4-12. 

123 Vgl. dazu Lausberg, Rhetorik 153; Curtius, Literatur 95f.; dens., Mittelalter-Studien XVIII 247f.; 
dens., Literarästhetik III 456f. 

124 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 1, col. 233B-C. 
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die leichter zu verstehen sei. Auch er behauptet also, daß er - wenn auch nicht 
inhaltlich, so doch formal - Neues bringe. 

Auch der anonyme Verfasser12^ der Vita des Patriarchen Methodios (BHG 
1278) behauptet (möglicherweise wider besseres Wissen126), daß niemand vor 
ihm eine Vita des Patriarchen Methodios geschrieben habe, aus Scheu vor der 
überragenden Größe des Mannes127 . 

Im Proöm der Vita des Patriarchen Ignatios (BHG 817) 1 2 8 äußert der Verfas-
ser, Niketas David Paphlagon, den innigen Wunsch, er möge den großen Hierar-
chen und Hirten Konstantinopels, Ignatios - freilich nach Gott, dem Geist der 
Wahrheit, dem Führer und Beistand denen, die ihn nicht kennen, anhand sei-
nes irdischen Wandels aufzeigen. Der Autor behauptet also auch hier, etwas 
Neues zu bringen, das er Unwissenden zur Kenntnis geben möchte. Er impli-
ziert damit, daß der Lebenswandel des Ignatios nicht oder jedenfalls nicht allen 
bekannt ist129. 

E. Ablehnung der antiken Rhetorik (reiect io rhetoricae) 

Der Topos geht zurück auf den antiken rhetorischen Grundsatz der „Ablehnung 
abgedroschener Stoffe"130. Die „Ablehnung abgedroschener Stoffe" geht in der 
byzantinischen Hagiographie einher mit einer Ablehnung der antiken Literatur 
und der antiken Rhetorik allgemein131. Häufig wird dabei ein Gegensatz kon-
struiert zwischen der antiken rhetorischen „Überredungskunst" (τπθανότης) und 
der (göttlichen) „Wahrheit" (άλήθεια)132. Es wird behauptet, die antiken Histo-
riographien, Mythographen und Dichter seien nicht der Wahrheit verpflichtet ge-

125 Zur Anonymität als Ausdruck der Bescheidenheit vgl. Krueger, Hagiography 226. 
126 Vgl. Zielke, Methodios 183-185. 
127 Vita Methodii (BHG 1278) 1244D-1245A: ei μηδείς των τοιούτων ανδρών μέχρι τοϋ νυν τω 

πανευφήμω Μεθοδίω τοιοΰτόν τίνα λόγον προκατεβάλετο, αίδοΐ της υπεροχής τοϋ ανδρός ... -
Das μηδεϊς των τοιούτων ανδρών bezieht sich auf die vorangegangenen Bemerkungen des Ver-
fassers, daß von den Menschen eigentlich nur Hierarchen den Hierarchen (also Methodios) 
recht zu würdigen wüßten, die in die Abteilung „Größe des Gegenstands" des Bescheidenheits-
topos gehören, s. dazu bereits oben. Auch in der ύπεροχή τοϋ ανδρός klingt natürlich der To-
pos der „Größe des Gegenstands" an. Der Topos „Ich bringe noch nie Gesagtes" ist hier gleich-
sam nur angedeutet und in den Topos „Größe des Gegenstands" eingewoben bzw. mit diesem 
verschachtelt. 

128 Vita Ignatii (BHG 817) col. 489A: ..., τόν μέγαν ίεράρχην κα'ι ποιμένα της- βασιλίδος Ίγνάτιον, 
ύπό γε Θεώ Πνεύματι της αληθείας υφηγητή και συλλήπτορι, τοις άγνοοϋσιν όποιος τ ις ην, 
έκ τής κατ' αύτόν πολιτείας άποδείξαι. 

129 Weiteres Beispiel: erste Darstellung in Prosa: Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 1, p. 186,18-22. 
130 Vgl. bes. Curtius, Literatur 95. 
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wesen, wohl aber die Hagiographen! Die antike Literatur sei zwar rhetorisch 
kunstfertig verfaßt, aber eben nicht wahr, deshalb lehne man sie ab und wolle 
nun die Wahrheit schreiben133 . 

Ein Beispiel der Ablehnung der antiken Literatur und Rhetorik findet sich 
eingangs des Proöms der Vita Piatons (BHG 1553) aus der Feder des Theodoras 
Studites134: „Bei den Rhetoren und Sophisten, wenn sie sich ans Schreiben ma-
chen, gilt die ganze Aufmerksamkeit nicht dem Bemühen, die Wahrheit zu tref-
fen, sondern den Ausdruck zum Glänzen zu bringen und die Rede zurechtzu-
stutzen und infolgedessen die Erzählung erhabener zu machen zum Kitzel der 
Zuhörer. Sie betören nämlich mit wohlgesetzten Worten und täuschen mit Knif-
fen der Überredungskunst und kümmern sich wenig um die Wahrhaftigkeit, da 
sie ja dem Ruhm nachjagen und dem menschlichen Gefallen dienen. Denen 
aber die Liebe zur Wahrheit gegeben ist, denen ist es wichtig, zu sagen, was ist, 
und der Wahrheit die Ehre zu geben, auch wenn die Rede dabei nicht glatt und 
wohlgesetzt ausfallen mag. Weil es sie nämlich nach der Schönheit der Wahrheit 
verlangt, verzichten sie auf die verhüllenden Schleiern gleichenden Ausdrücke, 
was die Erlangung der wahren Weisheit bedeutet. So doch wahrlich auch ich ..." 

Ein anderes Beispiel findet sich im Proöm der Vita der Gebrüder David, Sy-
meon und Georgios (BHG 494) 1 3 ' , wenn es dort heißt: „Bei manchen (sc. Auto-
ren) gaben die Schlachten und Kriege, die die Menschen untereinander führten, 
den Anstoß zum Schreiben, ebenso wie die Pläne, Kriegslisten und kühnen Ta-

131 Dies geschieht völlig ungeachtet der Tatsache, daß ja auch die Hagiographen, wie ja gerade 
eine Betrachtung der Prooimia zeigt, eine Reihe von Elementen und Stilmitteln der antiken 
Rhetorik übernommen haben. Vgl. dazu auch Ryden, Holiness 84. - Es handelt sich dabei um 
einen alten christlichen Topos, der sich ζ. B. schon bei den Historikern Euseb und Sokrates fin-
det (Hinweis Winkelmann). 

132 Vgl. D. Abrahamse, in: Byzantine Defenders 149 Anm. 22, Durch den Begriff der „Aletheia" 
wird hier die Brücke zur Veritas-Formel geschlagen. Zum Begriff vgl. auch ThWbNT 1 (1933) 
233-248. 

133 In diesem Topos kristallisiert sich sozusagen die Auseinandersetzung zwischen antiker Form 
und christlichem Inhalt, die sich durch die gesamte Spätantike zieht, vgl. Norden, Kunstprosa II 
452-465. 

134 Vita Piatonis (BHG 1553), Prooimion, col. 804A: 'Ρήτορσι μεν και σοφισταΐς ή πάσα σπουδή, 
ού του αληθούς- έπιτυχεΐν καθιοΰσιν εαυτούς επί τό γράφειν, αλλ' ώστε λαμπρΰναι τήν φράσιν, 
και συντεμεΐν τό έπος, κάντεϋθεν έπάραι τό διήγημα, προς γαργαλισμόν των άκουόντων. θέλ-
γουσι γάρ ταΐς εύεπίαις, και παραλογίζονται Tals πιθανότησιν, ολίγα τοΰ άψευδοϋς φροντί-
ζοντες, ατε δοξήθηρες όντες και άνθρωπαρεσκεία δουλούμενοι- οίς δέ αληθείας· έρως, τό δν 
ειπείν, καΐ τό αληθές πρεσβεϋσαι, καν μή τό γλαφυρόν και ευφράδες εχοιεν ό λόγος' επειδή 
γάρ κάλλους αληθείας έφίενται, παραπετάσμασιν έοικόσι ταΐς φράσεσι χαίρειν φαίουσιν (sic)· 
δπερ εστίν σοφίας τής όντως ευρεμα. Οϊιτω δήπουθεν κάγώ ... 

135 Vgl. Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 1, p. 211,5 - 212,8. Zu den Problemen 
des Abschnitts vgl. D. Domingo-Foraste, in: Byzantine Defenders 149f. mit Anmm. 
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ten, die sie gegeneinander unternahmen, und die Trophäen, damit nicht etwa 
die Zeit die Geschehnisse verdunkeln würde, von denen die Wahrheit erwiesen 
hat, daß die meisten Dinge, die sich zugetragen haben, aus Liebe oder Haß ge-
schahen. Bei anderen aber haben Mythen und Dichtungen die Zusammenstel-
lung und Niederschrift der Worte veranlaßt, die die Lügen der Mythenschreiber 
verhüllen und die Überredungskunst der Dichter beweisen. Doch denjenigen 
von ihnen, die sich um der Geschichte und der Wahrheit willen bemüht haben, 
gebührt großer Dank und Zuneigung, weil sie unserer Zeit das Gedenken an die 
guten und großen Taten gegeben haben, damit die, die sich damit beschäftigen, 
nicht wieder in dieselben Fallen tappen, sei es aus Unbesonnenheit oder Leicht-
fertigkeit, sondern sich an richtige Ratschläge und Sachen halten mögen. Denn 
ich weiß nicht, warum ein vernünftiger Mensch die Verfasser von Mythen und 
Dichtungen für ihre Unternehmungen loben sollte, es sei denn, um sie dem Ge-
lächter preiszugeben, denn sie lassen ihre Werke wie ein unauslöschliches 
Zeugnis ihrer eigenen Dummheit zurück. Und um so mehr sie in gewählten 
Worten die Mythen verehren, um so mehr verurteilen jene (sc. die, die sich um 
der Geschichte und der Wahrheit willen bemüht haben) die Unvernunft und Un-
verschämtheit der Verfasser."136 

F. Autorität der Alten (auctoritas antiquorurri) 

Ebenfalls als ein Begründungstopos zu betrachten - obgleich in einigen Varian-
ten auch Bescheidenheitstopos - ist in der byzantinischen Hagiographie ferner 
ein Topos, der sich auf die Autorität älterer Schriftsteller beruft und hier als „Au-
torität der Alten" (auctoritas antiquorurri) bezeichnet wird1 3 7 . 

Bereits in der Antike findet sich ein Topos des Proöms, der sich auf die Au-
torität der großen antiken Dichter bezieht und betont, daß auch Homer, Vergil 
usw. es schwierig finden würden, den vorliegenden (großen) Gegenstand ge-
bührend darzustellen. Diesem Topos eignet ein enger Bezug zum Bescheiden-
heitstopos „Größe des Gegenstands" (rerum magnitudo). 

In die hagiographische Literatur konnte dieser Topos jedoch nicht so leicht 
übernommen werden. Zum einen erkannten die byzantinischen Hagiographen 
die Autorität der antiken, heidnischen Autoren nicht an und distanzierten sich 
sogar gelegentlich ausdrücklich von diesen1 3 8 . Zum anderen stand aber auch 

136 Weitere Be isp ie le : Vita Ioannis Psicha'itae ( B H G 8 9 6 ) cap . 1, p. 1 0 4 , 1 6 - 2 5 ; Vita Nicolai Studitae 

( B H G 1 3 6 5 ) 8 6 4 A - B ; Vita G e r m a n i Cosini tzae ( B H G 6 9 8 ) 40 . 

137 Vgl. A r b u s o w , C o l o r e s rhetorici 99; D e l e h a y e , Pass ions 142; Ryden, Hol iness 83; Rapp, Dieges is 

439f . 
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die denkbare Berufung auf (namentlich genannte) ältere hagiographische Auto-
ren in Widerspruch zur geforderten Bescheidenheit des Hagiographen, der hin-
ter dem Gegenstand seiner Darstellung (nämlich dem Heiligen) zurückstehen 
muß139 . Dennoch ist die Berufung auf die Alten ein alter christlicher Topos, der 
sich auf die Tradition beruft, da Neues stets im Verdacht der Häresie steht. 

Eine recht ursprüngliche Variante dieses Topos findet sich im Proöm der 
Vita Maximi Confessoris (BHG 1234) , wo der Verfasser an einer Stelle141 be-
merkt, daß, soweit er wisse, auch kein anderer vor ihm in der Lage gewesen sei, 
alle Einzelheiten aus dem Leben des Maximos zu berichten, da dies einfach zu 
schwierig sei. Diese Form des Topos der „Autorität der Alten" in Verbindung mit 
der „Größe des Gegenstands" ist zweifellos dem Bescheidenheitstopos zuzu-
rechnen. Viel häufiger findet sich dagegen eine Variante dieses Topos, die einen 
engen Bezug zum Begründungstopos „Mittel gegen das Vergessen" aufweist. Da 
heißt es denn sinngemäß, daß das, was die Altvorderen wußten und die älteren 
Schriftsteller (Hagiographen oder Hymnographen) aufgeschrieben hätten, nicht 
vergessen werden dürfe. 

Im Grunde kann überall dort von diesem Topos gesprochen werden, wo 
der Autor bestimmte Quellen benennt. Er behauptet etwa, sich auf schriftliche 
Quellen (ältere Versionen, Notizen von Zeitzeugen, hymnische Dichtungen 
u. ä.) zu stützen, oder beruft sich auf (ohne Namen oder namentlich genannte) 
Gewährsleute. Das Wissen dieser Älteren möchte der Hagiograph weitergeben, 
die „Autorität der Alten" zwinge ihn zum Schreiben und begründe dieses142. 
Dieser Topos weist durch die darin enthaltene Delegierung der Verantwortung 
an Dritte auch eine Verbindung zum Auftragstopos auf. Ähnlich wie beim Auf-
tragstopos ist auch in diesem Falle für unsere Untersuchung nicht wesentlich, ob 
und wieweit der Verfasser tatsächlich über Quellen verfügte und von diesen Ge-
brauch machte - im Rahmen des Proöms einer Heiligenvita ist diese Benennung 
der (angeblichen oder tatsächlichen) Quellen ein Topos. 

Eine Variante dieses Topos liegt im Proöm der Vita des Daniel Stylites (BHG 
489) vor, wenn der Verfasser dort bemerkt, er wage nicht, die von seinen Vätern 

138 S. dazu oben E. Ablehnung der antiken Rhetorik (reiectio rbetoricae), S. 43-45. 
139 Vgl. Ryden, Holiness 85. 
140 Vita Maximi Confessoris (BHG 1234) col. 68B: οτι μηδ' άλλος τέως· των πρό ήμών, οσα γε 

αύτοί σύνίσμεν, ei? άπαντα τα τοΰ άνδρός· καθήκεν αύτόν, τω χαλεττήν δηλαδή και δυσεφικτον 
όραν την έγχείρησιν. 

141 Nachdem er nach der einleitenden Sentenz das außergewöhnliche Leben des Maximos (rerum 
magnitudd) herausgestellt und ferner erklärt hat, er könne nicht alle Taten des Heiligen berich-
ten: „Weniges von Vielem" (expluribuspauca). 

142 Vgl. Festugiere, Lieux communs 124-126 (bes. zur aufgefundenen älteren Schrift bzw. Stele). 
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auf ihn gekommenen Erzählungen über den Heiligen (sc. Daniel) dem Schwei-
gen zu übergeben 1 4 3 . 

Im Proöm der Vita des Theodoros Studites (BHG 1754) 1 4 4 erklärt der Verfas-
ser ausführlicher, daß sogleich nach dem Tode des Theodoros einige seiner 
Schüler Hymnen auf den Heiligen gedichtet und sein Leben in Dichtungen zu-
sammengefaßt hätten. Danach hätten andere sein Gedenken durch historische 
Berichte und Enkomia ausgiebiger geehrt und damit die Erinnerung an ihn vor 
dem Vergessen bewahrt. Der Verfasser behauptet, sich auf diese Quellen zu stüt-
zen, und impliziert damit auch, das Erbe der älteren Hymnographen und Hagio-
graphen zu bewahren und weiterzugeben. 

Ähnlich, aber weniger detailliert, äußert sich der Verfasser im Proöm der 
Vita des Antonios des Jüngeren (BHG 142) 1 4 ' : „Daher (sc. wegen des Antonios' 
Heiligkeit) bekränzten auch bereits einige unserer Väter, die sein engelhaftes Le-
ben über die Maßen bewunderten und die Kämpfe, in denen er seine würdigen 
Taten vollbrachte, mit Erstaunen zur Kenntnis nahmen, sein berühmtes Haupt 
mit Blüten des Gesangs und bewahrten so in väterlicher Weise das ewige Ent-
zünden seines Gedenkens den Heutigen und den Nachfolgenden." Der Verfas-
ser behauptet also, es seien von den Vätern bereits Gesänge, also hymnische 
Dichtungen, auf den heiligen Antonios verfaßt worden. Diese erhielten das Ge-
denken an ihn lebendig bei den Zeitgenossen des Verfassers und den Späte-
ren14^. Er beruft sich damit indirekt - ohne dies deutlich auszusprechen - auch 
auf die Autorität dieser älteren Autoren147 . 

143 Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 1, p. 1,18 - 2,1: άλλ' ού διακρίνομαι ας δια τών έμών πα-
τέρων εξηγήσεις έδεξάμην περί τοϋ όσιου σιωπή παραπέμψαι. 

144 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 233B - 236A: ..., καταπόδας της αύτοϋ κοιμήσεως, ένιοι των 
αύτοϋ φοιτητών ώδικώς ύπηνίξαντο, κεφαλαιώσαντες τά πολυμερή τής κατά πλάτος υψ-
ηλοτάτης αύτοϋ πολιτείας άνδραγαθήματα έν όλίγαις έπέων λέξεσιν. Μεθ' ους και έτεροι των 
τής 'Εκκλησίας ίερομυστών έν συγγραφής ε'ίδει και εγκωμίων σχηματισμώ γλαφυρώς άγαν 
κατ' έπεκτάδην συνέταξαν υπόμνημα, εις γήρας θησαυρίσαντες λήθης φάρμακον. Και ήν άκό-
λουθον τοις φιλοπόνοις και μή λίαν άναπεπτωκόσιν έξ άμαθίας τόν νοϋν, τοις ήδη πονηθεΐσι 
κατεντυγχάνειν, κάκεΐθεν έκδιδάσκεσθαι τήν άπασαν τοϋ πανιέρου Πατρός ύπερανεστηκυίαν 
των πολλών βιοτήν. 

145 Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 1, p. 186, 18-22: Διό δή καί τίνες των ημετέρων πατέρων τόν 
άγγελικόν αύτοϋ ύπερθαυμάσαντες βίον, καί τους τών άριστευμάτων καταπλαγέντες αγώνας, 
άσματικοΐς άνθεσι τήν αύτοϋ πανεύφημον κατεστέφαντο κεφαλήν, αιώνιοι' τής μνήμης αύτοϋ 
εμπύρευμα τοις νϋν καί τοις μετέπειτα τοΰτό γε πατρικώς άποθησαυρίσαντες. 

146 Dies verweist klar auf den Topos „Mittel gegen das Vergessen" und impliziert auch den Verweis 
auf den Topos „Erbaulicher Zweck". 

147 Weitere Beispiele: Vita Ignatii (BHG 817) col. 489B: έκ τών εγγράφως τε και άγράφως 
πεπληροφορημένων έν ήμΐν πραγμάτων; Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 1, p. 2,4-8: άπερ 
παρά τών πρό έμοϋ μαθητευσάντων τω άγίω ήκουσα; Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 2, 
p. 848F. 



48 Erster Teil: Die Topoi 

§ 4. Formeln ( f o r m u l a e ) 

Unter dem Begriff der Formeln ( f o r m u l a e ) werden hier einige Topoi aufgeführt, 
denen vor allem gemeinsam ist, daß sie in den meisten Fällen nur aus kurzen, 
formelhaften Wendungen bestehen. Zwar können auch größere Topoi auf ein 
formelhaftes Maß verkürzt auftreten, jedoch ist dies dann die Ausnahme. Die 
hier aufgeführten Formeln sind in der Regel kurz gehalten und treten nur in sel-
tenen Ausnahmefällen stärker ausgearbeitet auf. Die Formeln sind häufig mit an-
deren Topoi verbunden oder in diese integriert. Wir unterscheiden vier Gruppen 
dieser Formeln: die Brevitas-Formel (A), die Veritas-Y ovme\ (B), die Mönchsfor-
mel (C) und die Invocatio-Formel (D). 

A. Brevitas-Formel 

Dieser Topos enthält die Mahnung zur Kürze der Darstellung oder die Mahnung 
zur raschen Beendigung des Proöms und zum baldigen Beginn der eigentlichen 
Erzählung (δίήγησις)148. Bisweilen folgen jedoch nach der Verwendung einer 
Brevitas-Formel noch längere rhetorische Exkurse, in Ausnahmen kann aber 
auch die Mahnung zur Kürze selbst eine übermäßige Länge annehmen. 

Eine kurze Brevitas-Formel findet sich am Ende des Proöms der Vita des 
Gregorios Dekapolites (BHG 71 l ) 1 4 9 , wenn dort der Autor bemerkt, es sei nun 
nicht länger zu säumen, davon (vom Leben des Heiligen) zu sprechen. 

Auch das Proöm der Vita des Patriarchen Methodios (BHG 1278) endet mit 
einer Brevitas-Formel, wenn dort bemerkt wird150, daß der Autor zwar unge-
schickt sein mag, aber doch „in knapper Form nach Kräften sich bemühen 
wird." 

Ebenso erklärt der Autor der Vita Euthymii iun. (BHG 655) am Ende des 
Proöms1 3 1 , daß er nun, mit Gottes Hilfe, hier mit dem eigentlichen Gegenstand 
(nämlich der Lebensgeschichte des Heiligen) anfangen werde. 

148 Vgl. Curtius, Literatur 481 -485 ; Arbusow, Colores rhetorici 100-102; auch Rapp, Diegesis 4 3 7 -
439. 441f. Die Mahnung zur Kürze bezieht sich entweder auf das Proöm oder auf die Narratio 
der Vita oder auf beides. 

149 Vgl. Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711), Prooimion, p. 57-60 : ..., μή όκνητέον λέγειν. 
150 Vita Methodii (BHG 1278) 1245C: ..., τ ' αληθή δέ και συντόμως- λέξεται κατά δΰναμιν. - Ver-

knüpfung der Brevitas-Vormel mit dem allgemeinen Bescheidenheitstopos. 

151 Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 2, p. 170,3f.: τη? κατ' αύτόν υποθέσεως- την άπαρχήν εν-
τεύθεν ποιησώμεθα. 



Prooimia 49 

Zur Kürze mahnt recht häufig auch nur der formelhafte Ausruf, daß nun-
mehr mit der Rede oder der Erzählung zu beginnen sei, wie etwa im Proöm der 
Vita des Patriarchen Ignatios (BHG 817)152 Der Autor erweckt mit diesem meist 
recht abrupten Einwurf den Eindruck, sich schlagartig dessen bewußt zu wer-
den, schon viel zu lange bei der Vorrede verweilt zu haben, und mahnt sich nun 
selbst, sofort mit der eigentlichen Rede zu beginnen, und damit zur Kürze. 

Ganz ähnlich findet sich dies auch in der Vita des Makarios von Pelekete 
(BHG 1003)153: „Es beginne uns hier nun die eigentliche Rede!" Ohne daß aller-
dings nun tatsächlich zur Narratio der Vita übergegangen würde: Im Anschluß 
folgt noch etwa ein Drittel des gesamten Textes des Proöms, ehe die eigentliche 
Erzählung beginnt154. 

Im Proöm der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) finden sich an 
zwei Stellen kunstvolle, spielerische Variationen auf die Brevitas-Formeln. An 
der ersten Stelle155 bemerkt der Autor: „Und ausgedehnt ist uns die Aufschub 
gewährende Rede (sc. das Proöm) aus den genannten Gründen geraten." Dies 
ist nun keine echte, sondern eine sozusagen „umgekehrte" Brevitas-Formel. Es 
wird nicht zur Kürze gemahnt, sondern das Fehlen von Kürze (also die unge-
bührliche Länge) entschuldigt. An anderer Stelle äußert sich der Autor in einer 
gewissen Länge über die Forderung nach Kürze156: „Doch damit nicht eine zu 
lange Einleitung, bloß damit die Rechtfertigung gut ausfällt157, den Zuhörern 
Anlaß zum Überdruß bietet, die bald die Erzählung zu hören begehren, will ich 
den Ersehnten (sc. Heiligen) selbst von Anfang an in den Mittelpunkt stellen 
und, nachdem ich der guten Taten des Heiligen in einem Überblick gedacht 
habe, werde ich den Anwesenden ein angenehmes Hörerlebnis bieten und so in 
ihnen Neugier wecken auf die folgenden Teile der Erzählung." Hier wird recht 
weitschweifig zur Kürze gemahnt. Im Anschluß folgt ein recht ausgedehntes En-
komion des Heiligen158, ehe der Autor schließlich gegen Ende des Proöms159 

152 Vita Ignatii (BHG 817) 490B: Άρκτέον δέ έντεϋθεν. 
153 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 1, p. 143,5f.: Άρχέτω δ' ήμΐν εντεύθεν ό της ύττοθέ-

σεως λόγο?, ... 
154 Vgl. Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 1, p. 143,6-15. 
155 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 1, p. 2,3f.: και ττολύς ήμΐν ό τής αναβολής λόγο? ταΐς ρη-

θείσαις αίτίαις καθέστηκεν. 
156 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 2, p. 3,3-9: Άλλ' ϊνα μή τό μακρά προοιμιά£εσθαι, ώς αν 

τά της· απολογία; καλώς έξη, αφορμή ανίας τοις άκροαταΐς επιγένηται, ώς θαττον ττοθοϋσίν 
άκούσεσθαι της διηγήσεως, αυτόν εις μέσον έξ αύτών βαλβίδων τόν ίμειρόμενον καταστήσω-
μεν και ώς εν κεφαλαίω τά τοϋ αγίου έττιμνησθέντες κατορθώματα ηδύ μέν έμπαρέξωμεν τοίς 
παροϋσί τό άκουσμα, προθυμοτερους δέ πρός τά έξής παρασκευάσωμεν τής δίηγήσεως. 

157 Zuvor war in diesem Proöm in einem längeren Traktat der allgemeine Bescheidenheitstopos 
und das „Mittel gegen das Vergessen" in einer Mischung vorgekommen. 

158 Als eine Sonderform der causa scribendi: „Erbaulicher Zweck"; s. dazu oben. 
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feststellt, daß in kurzer Zeit sein Versprechen erfüllt worden sei und er nunmehr 
die eigentliche Erzählung (διήγησις) beginnen werde. 

Eher in ihrer üblichen Form tritt die Brevitas-Formel dagegen im Proöm der 
Vita des Nikephoros von Medikion (BHG 2297) auf, wenn der Verfasser dort die 
Absicht bekundet, die großen Wohltaten und Übungen der heiligen Väter in 
kurzer Rede dartun zu wollen 1 6 0 . 

B. Veritas-Formel 

Eine andere Formel des Proöms betrifft die Beteuerung des Verfassers, die 
Wahrheit zu schreiben und die Lüge zu meiden1 6 1 . Der Begriff der Wahrheit und 
auch die Beteuerung des Verfassers, die Wahrheit zu schreiben, war uns bereits 
bei der Betrachtung des Begründungstopos „Ich bringe noch nie Gesagtes" ( non 

priiis audita), insbesondere im Zusammenhang mit der „Ablehnung abgedro-
schener Stoffe", begegnet. Wenn aber die Verpflichtung des Verfassers zur Wahr-
heit in den Proömien nicht weiter elaboriert wird, sondern nur in Gestalt kurzer 
Wendungen und Floskeln auftritt, wird sie den Formeln zugerechnet. Diese Be-
teuerungen dienen dem Ziel, der Darstellung eine größere Glaubwürdigkeit zu 
verleihen1 6 2 . 

In ihrer üblichen Form rekurriert die Veritas-Formel auf das gegensätzliche 
Begriffspaar Aletheia (αλήθεια, Veritas) und Pseudos (ψεϋδος, „Lüge")163. Es 
wird dabei versichert, daß die erstere angestrebt, das zweite aber vermieden 
werden solle. Im gegebenen Kontext ist der Begriff der αλήθεια allerdings weni-
ger in seiner allgemeinen Bedeutung „Wahrheit, Wahrhaftigkeit" zu verstehen als 
in seiner neutestamentlichen Bedeutung „Offenbarung Gottes". Die „Offenba-
rung Gottes" soll gezeigt werden, denn diese ist „Wahrheit"164. 

159 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 2, p. 4,6-8: διά βραχέων. 
160 Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 3,3-5, p. 403: έν μικρώ λόγω. - Weitere Beispiele: Vita 

Evaristi (BHG 2153) cap. 2, p. 296,31f.; Vita Athanas. Athon. (BHG 187) § 4,151, p. 4; Vita Eu-
thymii Sard. (BHG 2145) cap. 2, p. 23,31; Vita Ioannis Psichai'tae (BHG 896) cap. 1, p. 104,4; 
Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 3, p. 386A. 

161 Dieser Topos findet sich häufig auch in den Prooimia anderer literarischer Genres, vor allem 
der Historiographie. 

162 Vgl. Ryden, Holiness 82-84; Rapp, Diegesis 437-439. 441—444; Festugiere, Lieux commune 133— 
135. Allgemein vgl. auch Jeanette M. A. Beer, Narrative Conventions of Truth in the Middle 
Ages, Genf 1981. 

163 Vgl. ThWbNT 9 (1973) 590-599. 
164 Vgl. ThWbNT 1 (1933) 233-248. 
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Im Proöm der Vita Ignatii (BHG 817) beteuert der Autor, in ihm sei der hef-
tige und innige Wunsch vorhanden, „in Erzählungen, die wahr sind und befreit 
von jedem Verdacht der Lüge" das Leben des heiligen Patriarchen zu berich-
ten165. Ferner will er „die ganze Wahrheit" über den Patriarchen, die er aus sei-
nen schriftlichen und mündlichen Informationsquellen gewonnen habe, unvor-
eingenommen und offenherzig erzählen. Schließlich bezeichnet er es als sein 
erstes Anliegen, „im Angesicht der substantiellen und lebendigen Wahrheit das 
Rechte zu schreiben"166. 

In dem sehr schmucklosen Proöm des Epitaphios auf seine Mutter Theokti-
ste (BHG 2422) beteuert auch Theodoras Studites167, sich jedweder Unwahrheit 
gänzlich zu enthalten. 

Im Proöm der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) äußert sich der 
Verfasser zur Frage von Wahrheit und Lüge folgendermaßen168: „Und ich 
möchte noch hinzusetzen, niemand möge denken, daß ich etwas Falsches oder 
Erfundenes schreibe." 

Auch im Proöm der Vita des Euarestos (BHG 2153) äußert sich der Verfasser 
zu diesem Problem169. Er bemerkt, er wolle nun das Leben des Heiligen erzäh-
len und zwar in einfachen Worten und ohne jeden Zierat170, aber gemäß der 
Wahrheit. 

In der Vita des Eustratios (BHG 645) gibt der Verfasser seine Absicht be-
kannt171, seinen Gegenstand nicht durch falsche und erfundene Gedanken in 
die Höhe heben zu wollen172 - dies wäre nämlich nicht fromm und eines christ-
lichen Lebenswandels unwürdig, sondern nur diese Dinge, von denen er wisse, 
daß sie schriftlich auf uns gekommen sind (und niedergeschrieben wurden) von 
denen, die diese Dinge mit eigenen Augen gesehen hätten. 

165 Vita Ignatii (BHG 817) col. 489A: άληθινοΐς διηγήμασι και πάσης προλήψεως άπηλλαγμένοις 
ψευδούς. 

166 Vita Ignatii (BHG 817) col. 489B: πάσαν την περί αυτόν άλήθειαν έκ των εγγράφως τε και 
άγράφως πεπληροφορημένων έν ήμΐν πραγμάτων άπροσπαθώς και άνυποστόλως δι ηγούμενος ... 
ενώπιον της ένυποστάτου και ζώσης δίκαια γράψειν αληθείας. 

167 Theod. Stud., Laud, matris (BHG 2422) cap, 1, 884B: έξω τοΰ ψεύδους παντελώς φερόμενος. 
168 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 3, p. XIX: Προσθήσω δέ και TOÜTO, μήτις με ψευδές ή επί-

πλαστόν τι γράφειν έπινοήσοιτο. 
169 Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 1, p. 296,22-24: τω δέ πεζώ και άκαλλωπίστω μάλλον σύν άληθεία 

χρησάμενος, τήν εκείνου πολιτείαν διηγήσομαι. 
170 Gemeint ist die Prosasprache der Vita im Unterschied zur Dichtung bzw. Hymnographie. 
171 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 1, p. 368,9-12: ού ψευδεπιπλάστοις έννοίαις ϋπεραίροντες -

ασεβές γάρ και της χριστιανικής άνάξιον πολιτείας ... αλλ' α γραφικώς έως ημών καταν-
τήσαντα έγνωμεν παρά τών αύταΐς οψεσιν ταύτα έορακότων, 

172 Hier liegt ein Verweis auf den Topos „Ich bringe noch nie Gesagtes" (non prius audita), insbe-
sondere auf die „Ablehnung abgedroschener Stoffe" vor. 
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Im Proöm der Vita des Maximos Homologetes (BHG 1234) bemerkt der Ver-
fasser, daß in den damaligen Zeiten, also den Lebzeiten des Maximos, große 
Vergehen wider die Wahrheit begangen worden seien. Deshalb wolle er nun al-
les von Anfang an erzählen173. Das Bekenntnis zur Wahrheit ist hier also impli-
ziert und liegt darin, daß anderen Unwahrheit unterstellt wird, gegen die der 
Verfasser nun angeht. 

Im Proöm der Vita des Nikephoros von Medikion (BHG 2297) tut der Verfas-
ser einfach die Absicht kund, die Wahrheit aufzeigen zu wollen174. 

C. Mönchsformel 

Als Mönchsformeln werden hier bestimmte Devotionsformeln175 bezeichnet, die 
zwar als Ausdruck der höchsten christlichen Tugend, der Demut, auch allge-
mein im Schrifttum des griechischen Klerus Verbreitung gefunden haben176, 
aber insbesondere für die Selbstbezeichnung des „griechischen Schreiber-
mönchs" typisch geworden sind177. Diese Ausdrücke der Unterwürfigkeit und 
Selbsterniedrigung bestehen meist nur aus kurzen Floskeln und Epitheta, eben 
Formeln, mit denen der Verfasser sich im Proöm eines Heiligenlebens als „nied-
rig", „nichtig", „unwürdig" usw. oder auch als „ungebildet", „unverständig", 
„bäurisch" usw. bezeichnet. 

Diese Mönchsformeln sind nicht nur in einem engen Zusammenhang mit 
dem allgemeinen Ausdruck der Bescheidenheit und dem Zweck der captatio be-
nevolentiae im Proöm zu sehen, sie suggerieren überdies den einfachen 
Mönchsstand des Verfassers. Durch die greifbaren Fälle, wo dies nachweislich 

1 78 oder recht wahrscheinlich nicht der Fall ist, erweisen sie sich als Topos 

173 Vita Maximi Confessoris (BHG 1234) cap. 1, 68C-69A: τώι> τότε καιρών ττολλήν κεκι^ηκότων, ώς 
ϊστε , κατά της· αληθείας έττήρειαν. 

174 Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 3,2, p. 403: προσσημάναΐ 'τες τάληθές·. - Weitere Beispie-
le: Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 1, p. 2,5; Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) 
p. 212,8f.; Vita Ioannis Psichaftes (BHG 896) cap. 1, p. 104,7; Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 
863B (ττλήΐ' φίλαλήθω?); Vita Platonis (BHG 1553) 804D; Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) 
cap. 3, p. 385C - 386A (etwas stärker ausgearbeitet); Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 1, 
p. 1,13; Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 2, p. 848F (ausführlicher). 

175 Vgl. Curtius, Literatur 410-415; Arbusow, Colores rhetorici 104f. 
176 Für die Verwendung dieser Formeln bei den (überwiegend d e m Klerus en ts tammenden) byzan-

tinischen Briefschreibern vgl. Grünbart, Anrede, Kap. 2,5.2.4 Selbstbezeichnung, S. 41f , und im 
Katalog der Anredeformen, S. 236ff., unter den einzelnen Begriffen; vgl. auch den Beinamen 
des Chronisten Georgios (Monachos) Hamartolos (der "Sünder"), zu ihm s. ODB 2, 836 s. v. 
„George Hamartolos". 

177 C. Wendel, Die ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ des griechischen Schreibermönchs, in: BZ 43 (1950) 259-266. 
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Im Proöm der Vita des Patriarchen Methodios (BHG 1278)179 spricht der 
Verfasser von sich als dem „Geringsten"180. 

Im Proöm der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) bezeichnet sich der 
Verfasser einmal als „unwürdig", ein anderes Mal als „gänzlich nichtig" und 
schließlich als „elend"181. 

Der Verfasser der Vita des Euthymios des Jüngeren (BHG 655) bezeichnet 
sich selbst (im Plural) als „unsere Nachlässigkeit"182. 

Der Mönch Sabas, der Verfasser einer Version der Vita des Ioannikios (BHG 
935), bezeichnet sich im Proöm dieser Vita als „der Unverständige" sowie „der 
Unbedeutende"183. 

Theodoras Studites sagt von sich im Proöm seines Epitaphios auf seinen 
Onkel Piaton, daß er „ruhmlos" und „ohne den Preis der Ehre" erscheine184. 

Leontios, der Priester und Abt des Sabasklosters in Rom, bezeichnet sich im 
Proöm der Vita des Gregorios von Agrigent (BHG 707) als „ich Elender"185. 

Schließlich bezeichnet der Verfasser der Vita des Nikephoros von Medikion 
(BHG 2297) sich im Proöm als einen „unbedeutenden unter denen, die die le-
bendigen Dinge darstellen"186. 

D. Invocatio-Formel 

In der Antike war der Topos der Anrufung (invocatio) einer höheren Macht, üb-
licherweise der Musen oder des Apollo187, mit der Bitte um Erleuchtung und In-

178 Zum Gebrauch von Mönchsformeln in Hss.-Subskriptionen durch weltliche Kalligraphen vgl. 
Wendel a. O. 

179 Vita Methodii (BHG 1278) 1245A: εί και ελάχιστοι. 
180 Zum möglichen Hintergrund des Verfassers vgl. Zielke, Methodios 183f. 
181 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 1,12, p. 65; cap. 1,25, p. 67; cap. 1,45, p. 69. 
182 Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 2, p. 169,22: της ήμετερας μεθημοσύνης. 
183 Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 1, p. 333A: 6 άλογος ... ό εύτελής. 
184 Vita Piatonis (BHG 1553) cap. 2, col. 804C: τόν άκλεή τε και άγέραστον, οίος εγώ φαίνομαι. 
185 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. l,2f.: ό τάλας έγώ. 
186 Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 2,1, p. 402: ό μικρός ev TOLS τά ζωηρά διαχαράττουσιν 

εγώ. Der Verfasser rekurriert mit dem Vergleich mit den Künstlern auf die von ihm eingangs 
verwendete Sentenz, in der er sich zur Darstellungsweise von Malern, Schriftstellern und Bild-
hauern äußert. - Weitere Beispiele: Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 1, p. XVIII (Der Autor 
bezeichnet sich als άτεχνής- έστιάτωρ im Zusammenhang mit der dort verwendeten Metapher 
des Symposions und der Rede als geistiger Nahrung); Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 1, 
p. 2; Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 1, p. 1,14. 

187 Vgl. besonders Curtius, Musen passim; dens., Mittelalter-Studien XVIII 256-268; Arbusow, Colo-
res rhetorici 118f. 
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spiration in den Prooimia und Exordia verbreitet. In den byzantinischen Heili-
genviten findet sich in den Prooimia die Anrufung Gottes oder des Heiligen188 

mit der Bitte um Redegabe und Beistand189. In den meisten Fällen ist diese An-
rufung auf ein formelhaftes Maß reduziert. 

Nicht deutlich ausgesprochen, sondern lediglich impliziert ist die Anrufung 
im Proöm der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668), wenn der Verfasser 
dort erklärt190, er habe Gott selbst zum Patron der Vita gemacht, „der beim Auf-
tun des Mundes das Wort gewährt". 

Deutlicher ausgeprägt findet sich diese Formel gegen Ende des Proöms der 
Vita des Euthymios des Jüngeren (BHG 655). Dort erklärt der Verfasser191, er 
habe Gott um Hilfe bei der Abfassung der Vita angerufen. 

Im Proöm der Vita des Andreas von Kreta (BHG 113) behauptet der Verfas-
ser192 , Christus inständig im Gebet angerufen zu haben und von diesem mit den 
Gaben der Rede angefüllt worden zu sein. 

Im Proöm der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) erklärt der Verfas-
ser zum einen1 9 3 , er habe den Spender der Redegabe, Christus, zum Beistand 
genommen. Etwas weiter unten, am Ende des Proöms, erklärt er, daß er nun an-
fangen werde und Gott, den Verursacher allen Anfangs194, zum Patron genom-
men habe. 

Der Verfasser der Vita des Euarestos (BHG 2153) behauptet195 , er habe den 
Heiligen selbst mit Gott zum Beistand der Rede und zum niemals Schiffbruch er-
leidenden Steuermann auf dem Meer der heilsamen Werke des Heiligen genom-
men. 

Im Proöm der Vita Eustratii (BHG 645) gibt der Verfasser seiner Hoffnung 
Ausdruck, daß ihm von Gott „gegeben werde das Wort mit Auftun des Mun-
des"1 9 6 ; diese Hoffnung nehme er nun zum Beistand197. Am Ende des Pro-
öms 1 9 8 gesteht er, daß er sich an den Herrn, den Spender des Wortes, gewandt 

188 Vgl. Rapp, Diegesis 432. 

189 Vgl. Ν. B. Tomadakis, Βυζαντινών επικλήσεις· ε ις Μούσας και άγιους, in: EEPhSA 8 (1957-58) 
162-166. 

190 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 1, p. 2,16 - 3,1: αύτόν προστησάμενοι τοΰ λόγου Θεόν τόν 
έν ανοίξει τοϋ στόματος λόγον παρεχόμενον. 

191 Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 2, p. 170,2f.: θεόν συνεργόν ήδη τω λόγω έπιβοησάμενοι. 
192 Vita Andreae Hierosol. (BHG 113) cap. 1, p. 170: τό φως τό εκ τοϋ φωτός, Χριστόν, εκτενώς 

έπικαλεσάμενοι ... και παρ' αύτοΰ τάς αύτοΰ μεγαλοδωρεάς τοΰ λέγειν έμπλησθέντες, ... 

193 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap, 3, p. XIX: τόν τοϋ λόγου δωτήρα Χριστόν βοηθόν χρώμενος 
sowie άρξομαι δέ εντεύθεν, τόν θεόν, τόν πάση? αρχή; αίτιον, προστησάμενος. 

194 Anspielung auf Gen 1 . 1 . 
195 Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 2, p. 296,29-31: αύτόν εκείνον σύν θ ε ώ του λόγου συλλήπτορα 

προστησάμενος, και προς τήν βαθυτάτην θάλατταν τών αύτοΰ κατορθωμάτων άναυάγητον 
κυβερνήτην. 
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habe mit der Bitte, ihm nicht Verwünschung anstatt des Segens noch Beschimp-
fung anstatt des Lobes zu gewähren. 

Im Proöm der Vita des Nikephoros von Medikion (BHG 2297) findet s ich 1 " 
eine ausgedehnte Invokation Gottes und aller Propheten, Apostel und Heiligen. 

Im Proöm der Vita des Patriarchen Germanos (BHG 697) lesen wir folgende 
Anrufung zum Beistand200: „Wir halten es zuerst für angemessen, die Hilfe des 
Heiligen zum Beistand anzurufen und um das Gebet der Leser201 zu bitten, um 
so unser Unterfangen zu beginnen." Weitere Beispiele derartiger Invokationen 
sind in den Prooimia der Heiligenviten recht häufig zu finden202. 

196 Vgl. Eph 6. 19. Siehe dazu bereits oben, S. 54 Anm. 190, das Beispiel aus der Vita des Georgios 
von Amastris (BHG 668). 

197 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 1, p. 368,7f.: τόν ... Κύριον τον δίδοντα λόγον έν ανοίξει τοϋ στό-
ματος ... ταύτη βοηθώ χρώμενοι. 

198 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 1, P. 368,13f.: TOW τοϋ λόγου δοτήρα προβεβληκώς Κύριον μή κα-
τάραν άντ' ευλογίας και υβριν άντ ' επαίνου κομίσασθαι. 

199 Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 3,6f., p. 403, genaugenommen sogar cap. 3,6-26, p. 403f. 
200 Vita Germani patriarchae (BHG 697) cap. 1, p. 200,19-21. - Übers, von L. Lamza. 
201 τών έντυγχανόντων - Die Übersetzung mit „Leser" schränkt die Bedeutung des griechischen 

Textes stark ein; die Übersetzung mit „Zuhörer" wäre ebenso angemessen und wahrscheinlich 
zutreffender. S. dazu noch unten S. 372-377. 

202 Weitere Beispiele: Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 1, p. 2; Vita Euthymii Sard. (BHG 
2145) cap. 1, p. 21,2-5, hier in einer Sonderform: Der Verfasser erbittet die Gebete und die Un-
terstützung des Auftraggebers (Symeon) der Vita: τάζ σάς ... εύχάς έττικαλεσάμενος·, ώ Συμεών; 
Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 1,35-37, p. 67; Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 865A-B, 
hier eine längere Invokation, die einen ganzen Paragraphen umfaßt; Vita Davidis, Symeonis et 
Georgii (BHG 494) cap. 1, p. 212,22f.; Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 3, p. 386A. 



Kapitel 2: Herkunft, Elternhaus, Geburt 

(patris, genos, gennesis - patria, genus, natus) 

§ 1. Herkunft 

A. Irdische Heimat 

Gemäß den rhetorischen Vorschriften für das literarische Genus des Enkomions 
hatten zu Beginn der Narratio Angaben zur Herkunft und Heimat zu erfolgen1 . 
Die Angabe des Geburtsortes, der Provinz oder Region, des Landstrichs oder der 
Völkerschaft, der die Familie des Heiligen entstammte, erfolgt dabei meist recht 
knapp und stereotyp. Einige wenige Beispiele genügen, um dies zu belegen: 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) heißt es etwa2: „Eine Stadt, 
die zur isaurischen Dekapolis gehört und den Namen 'Friedensstadt' (sc. Eireno-
polis) trägt, brachte ihn hervor." 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) wird kurz mitgeteilt^: „Der al~ 
lerheiligste Petros stammte nun aus dem Lande Asia, aus einem Ort aber na-
mens Elaia." 

Die Darstellung der Vita des Elias Spelaiotes (BHG 581) ist dagegen etwas 
weitschweifiger, vor allem weil der Verfasser eine Etymologie des Städtenamens 
Rhegion mitliefern möchte4 : „Die Heimat unseres großen und himmelsbewoh-
nenden 5 Vaters Elias war nun die Stadt, die im gesamten Westen Vorrang hatte 
und wie etwas Königliches verehrt wurde, und die ihren Namen gemäß ihrer 
Stellung trug und in der Sprache der Lateiner, welche die Könige als Reges be-
zeichnen, Regium (sc. Rhegion in Kalabrien) hieß." Weitere Beispiele finden 
sich auch in dem folgenden Abschnitt6. 

1 Vgl. Menander Rhetor 369,18: Μετά τά προοίμια em τήν πατρίδα ήξεις. 
2 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 1, p. 60. - Übers, von M. Chronz. 

3 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 2,6f., p. 69. 
4 Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 3, p. 849A-B. 

5 S. dazu noch den folgenden Abschnitt. 
6 Weiteres Beispiel: Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 5, p. 5 (Trapezunt). 
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B. Himmlische Heimat (patris ouranios) 

Auffälliger als die meist recht nüchterne Angabe der irdischen Heimat des Heili-
gen ist der Topos von der „himmlischen Heimat"7. Es wird darin behauptet, die 
Heimat des Heiligen sei „die himmlische" (πατρίς· ουράνιος bzw. ή άνω πατρίς) 
bzw. „das himmlische Jerusalem" (ή άνω Ιερουσαλήμ). Entweder wurde dieser 
Topos mit der Angabe der „irdischen" Heimat (ή κάτω πατρίς) des Heiligen 
kombiniert und beide genannt - wenn die irdische Heimat des Heiligen bekannt 
war - , oder aber er diente als literarischer Baustein - wenn die irdische Heimat 
nicht bekannt war. 

Bei der Kombination von „himmlischer Heimat" und irdischer Heimat wurde 
meist ein gewisser Gegensatz konstruiert, etwa in der folgenden Art und Weise: 
„Zwar stammte unser Vater aus der Ortschaft XY, aber seine eigentliche und 
wahre Heimat ist die himmlische bzw. das himmlische Jerusalem" oder „Die er-
ste Heimat unseres Vaters ist die himmlische bzw. das himmlische Jerusalem, 
seine zweite, irdische aber die Ortschaft XY." Die Reihenfolge der Angabe von 
„himmlischer" und irdischer Heimat ist somit beliebig. 

In der Vita des Athanasios von Methone (BHG 196)8 schreibt der Verfasser, 
der Bischof von Argos, Petros, die erste und wahrhaftige Heimat des Athanasios 
sei die himmlische gewesen. Erst danach erwähnt er Catania auf Sizilien als 
zweite Heimat des Heiligen. 

Auch in der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) wird auf die himm-
lische Heimat des Heiligen angespielt, wenn der Verfasser Theosteriktos bezüg-
lich der Heimat des Niketas äußert^: „Die Stadt, so sagt man, ist die Stadt der 
Heiligen Gottes, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist; Heimat ist das himmli-
sche Jerusalem." Im Anschluß nennt er die tatsächliche Heimat des Niketas, 
nämlich Kaisareia in Bithynien. 

Auch die Vita des heiligen Nikon, des „Metanoeite", (BHG 1366-67) beginnt 
mit der Erwähnung der „himmlischen Heimat" des Heiligen10: „Dieses seligen 
Mannes Heimat, die erste und göttlichere nun, war auch, um es passend auszu-
drücken, das himmlische Jerusalem, in dem auch seine sterbliche Gestalt, nach 

7 Vgl. auch Müller, Vita 588; Papadakis, Hagiography 171. 
8 Vita Athanasii Methonensis (BHG 196) cap. 4, p. 92 (Papaoikonomu): πατρ ίς τοίνυν τοϋ νΰν 

εύφημουμένου Πατρός, πρώτη μεν και αληθής ή ούράνιος. Die Vita ist betitelt als Epitaphios; 
s. dazu noch unten S. 378-382. 

9 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap, 4, p. XIX: πόλις, φησιν, 'Αγίων ή πόλις εστί τοΰ Θεοϋ, ης 
τ ε χ ν ί τ η ς και δημιουργός ό θεός · ττατρίς δέ ή άνω 'Ιερουσαλήμ. 

10 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 2,1-7, p. 30-32: Τούτω τοίνυν τω μακαρίω πατρίς μέν ή 
πρώτη και θειοτέρα, καί, όπερ ε ιπε ίν οίκειότερον, ή άνω 'Ιερουσαλήμ, έν ή και τήν ήμερινήν 
πλάσιν, κατά τόν θείον φάναι Δαβίδ, διεπλάσθη Vgl. dazu Ps 138. 16. 
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den Worten des göttlichen David, geformt wurde, ..." Anschließend wird dann 
auch hier die tatsächliche Heimat des Nikon genannt, nämlich das „polemonia-
kische Land" (das ist die Provinz Pontos Polemoniakos um die Metropolis Neo-
kaisareia) bei dem Thema Armeniakon11. 

Gerade umgekehrt ist die Reihenfolge in der Vita des Euarestos (BHG 
2153)12· Dort wird zuerst die irdische Heimat des Heiligen genannt, nämlich die 
„Provinz der Galater" (των Γαλατών επαρχία) in „Großasien" (ev τη μεγάλη 
Ασία), also Galatia in Kleinasien. Dann aber wird gesagt, daß die geistliche Hei-
mat, die der Heilige selbst von Kindheit an geliebt habe, die Stadt sei, in der 
Gott wohne, das himmlische Jerusalem, in dem die Engel tanzen und das die 
Seelen der Irdischen bevölkern. 

Nur die „himmlische Heimat" wird angegeben in der Vita des Euthymios 
von Sardeis (BHG 2146)13, wo es einfach nur heißt, daß die Heimat des Euthy-
mios das „himmlische Jerusalem" sei. In diesem Fall war dem Verfasser die tat-
sächliche, irdische Heimat des Heiligen auch nachweislich nicht bekannt. 

Die Verwendung des Topos der „himmlischen Heimat" in Fällen, wo die tat-
sächliche Heimat des Heiligen nicht bekannt war, wird etwa durch den Verfasser 
der Vita des Germanos Kosinitzes (BHG 698) ausdrücklich bestätigt, der dazu 
folgendes schreibt14: „Wenn nun die irdische Heimat unbekannt ist, so schickt 
es sich, der himmlischen Heimat des Heiligen Erwähnung zu tun, deren Bürger 
dieser nun ist wie auch der Patriarch Abraham. Ich meine das himmlische Jeru-
salem, in dem alle Heiligen das Bürgerrecht besitzen, die auf Erden Fremde wa-
ren. Dort weilen sie nicht im Fleische, so sie gelebt haben, sondern sind nun-
mehr eher eines engelhaften als eines menschlichen Lebens teilhaftig."15 

§ 2. Elternhaus 

Der meist recht kurze Bericht über das Elternhaus des Heiligen ist gekennzeich-
net durch gegenläufige und miteinander konkurrierende Topoi, die im Grunde 
alle denkbaren Möglichkeiten des gesellschaftlichen Standes und der bevorzug-
ten Religion der Eltern umfassen: 

Entweder handelt es sich bei den Eltern um wohlhabende und berühmte 
Leute (A), oder die Eltern waren von schlichtem und einfachen Stand (B), oder 

11 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 2,8-11, p. 32. 
12 Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 2, p. 296,32 - 297,4: ήι> δέ αυτός πατρίδα πνευματικήν έκ 

βρέφους ήγάπησε πόλις έστί Θεοΰ ζώντος, 'Ιερουσαλήμ επουράνιος .... 

13 Vita Euthymii Sard. (BHG 2146) cap. 5,4f., p. 70: πατρίς μέντοι αύτω ή άνω 'Ιερουσαλήμ. 
14 Vita Germani Cosinitzae (BHG 698) p. 41. 
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sie waren weder reich noch arm (C)1^. Entweder werden die Eltern als fromm 
dargestellt, wie dies in den meisten Fällen üblich ist (D), oder sie waren nicht 
fromm, nichtchristlich oder häretisch, oder, insbesondere der Vater, neigten eher 
den weltlichen Angelegenheiten und irdischen Genüssen zu (E)1 7 . 

A. Reiche und berühmte Eltern 

Die Erwähnung reicher und berühmter Eltern des Heiligen ist in der byzantini-
schen hagiographischen Literatur weit verbreitet, nicht zuletzt wohl auch des-
halb, weil dies in zahlreichen Fällen den tatsächlichen Gegebenheiten ent-
sprach1 8 . In einigen Fällen werden die Eltern lediglich durch entsprechende 
Epitheta als reich, berühmt, angesehen usw. gekennzeichnet, in anderen Fällen 
werden zusätzliche Einzelheiten wie die Namen, der Rang oder die Funktion 
des Vaters usw. mitgeteilt. Bisweilen liegen keine Nachrichten über die Eltern 
aus anderen Quellen vor; des öfteren sind die Eltern jedoch auch aus anderen 
Quellen bekannt und ist ihre hohe gesellschaftliche Position damit gesichert. 

15 Weitere Beispiele: Vita Theodori Grapti (BHG 1745z) cap. 4, p. 107 (in der Version des Theo-
phanes von Kaisareia); Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 2,1-6, p. 69, hier nur gewisserma-
ßen impliziert in der Behauptung, daß Petros ein „Himmelsbürger" sei: ό θείος και ούρανοττο-
λίτης άνήρ ό ούρανία ζωή έν σαρκί ζήσας και ούρανόν οίκίσας την γήν ...; Vita Alypii Stylitae 
(BHG 65) cap. 2, p. 148,17, hier wird dieser Topos nur angedeutet: Als der Autor im Begriff ist, 
die tatsächliche Heimat des Alypios zu nennen, schiebt er die Parenthese ein: „wenn es denn 
wirklich nötig ist, die irdische Heimat zu nennen" (ei δει πατρίδα λέγειν τήν επί γης); mit die-
sem Einschub macht er darauf aufmerksam, daß die eigentliche und wirkliche Heimat des Hei-
ligen die himmlische (ουράνιος) ist; Vita Nicephori Milesii (BHG 1338) cap. 2, p. 135; Vita Ioan-
nicii (BHG 936; Petros) cap. 4, p. 386B, hier impliziert, wenn es heißt, daß Ioannikios nicht 
„von Menschen und durch Menschen" sei, sondern „von oben, aus der göttlichen Gnade" 
(άνωθεν έκ της θεία? χάριτος); auch Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 142,12 (ώς ούράνι-
ov); Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 2, p. 2,4-9; Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 1, 
p. 44,15f.; Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) p. 282,42-44. 

16 Vgl. dazu auch Lackner, Gestalt 530f. 

17 Zu diesen Topoi vgl. auch Nahmer, Lateinische Heiligenvita l68f . , der die Funktion dieser An-
gaben als literarische Topoi relativieren möchte. - In etlichen Fällen erfolgen aber auch gar kei-
ne Angaben über den gesellschaftlichen Stand der Eltern, und es werden einfach nur deren Na-
men genannt, wie in der Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 2,7f., p. 69: Κοσμά και "Αννης 
γέννημα χρηματίσας oder in der Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 1,4-8, p. 60 -62 : 
Γεννήτορες δέ ήστην αΰτω Σέργιος και Μαρία, oder nicht einmal das, wie in der Vita Alypii 
Stylitae (BHG 65) cap. 2, p. 148,15-22, oder in der Vita Mich. Syncell. (BHG 1296 ) 44,15f., wo 
der Verfasser ausdrücklich bemerkt, daß er über die Eltern nichts, nicht einmal ihre Namen, 
wisse: ... έκ τίνων έφυ γονέων ούκ ϊ σ μ ε ν ούδέ γάρ ην ό τάς κλήσεις αϋτών ήμΐν άπαγγέλλων, 
vgl. dazu Sode, Viten 149f. 

18 Vgl. Malamut, Route 62 -67 . 
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Dennoch ist es gerechtfertigt, von einem Topos der reichen und berühmten El-
tern auszugehen, der dort, wo über das Elternhaus des Heiligen nichts Näheres 
bekannt war, als literarischer Baustein Verwendung finden konnte19 . 

Dieser Topos geht anscheinend auf vorchristliche (heidnisch-jüdische) Vor-
stellungen zurück, daß der Auserwählte20 aus einem königlichen bzw. edlem 
Geschlecht stamme. Diese Vorstellung ist schon in die urchristliche Überliefe-
rung übergegangen, da bereits nach Darstellung der Evangelien (Mt und Lk) 
auch Jesus Christus aus dem Hause König Davids stammte21. Der Topos läßt 
den Heiligen, in Abschwächung der königlichen Abkunft Jesu, einem edlen (ge-
sellschaftlich hochstehenden und damit auch einflußreichen und wohlhaben-
den) Geschlecht entstammen. 

Aus keiner anderen Quelle bekannt sind beispielsweise die Eltern des Patri-
archen Methodios, die wohl aus Syrakus in Sizilien stammten. Nur nach der An-
gabe seiner Vita22, deren Verfasser - und das ist bezeichnend! - die Namen der 
Eltern nicht kennt, war Methodios der „Sohn berühmter und reicher Eltern". 

Ähnlich verhält es sich mit den Eltern des Prokopios Dekapolites, über die 
es in seiner Vita heißt, sie seien „im Hinblick auf ihren Besitz sehr reich" gewe-
sen23 . Die Eltern des Prokopios sind uns ebenfalls nur aus der Vita des Sohnes 
bekannt. 

Auch im Falle der Nachricht über die Eltern des Kosmas Hymnographos in 
der Vita des Kosmas und Ioannes Damaskenos (BHG 394) dürfte es sich um 
diesen Topos handeln. Die Eltern werden dort als „fromme und würdige, edle 
und sehr reiche und mit der Gnade der Barmherzigkeit geschmückte" Eltern be-
zeichnet24. Nach anderen Versionen seiner Vita war Kosmas Waise und stammte 
entweder aus Jerusalem oder aus Damaskos25 . Ist bereits Kosmas selbst nur 
noch schemenhaft innerhalb der hagiographischen Legendenbildung greifbar, so 
muß dies erst recht für seine Eltern gelten2^. 

19 Hie Wahrscheinlichkeit von Kenntnissen über die Eltern des Hl. von Seiten des Verfassers hing 

natürlich auch von der Zeit der Abfassung der Vita, der persönl ichen Nähe des Verfassers zum 

Umfeld des Hl. und anderen Faktoren ab, vielleicht l ieß auch die Absage der M ö n c h e an das 

Weltliche und die Blutsbande genaue Kenntnisse über die Eltern oder deren Weitergabe nicht 

so sehr angezeigt erscheinen, 

20 Man d e n k e an die gr iechischen Heroen und den jüdischen Messias. 

21 Dazu immer noch lesenswert H. Usener. Geburt und Kindheit Christi, in: Preuschens Zeitschrift 

für die neutestamentl iche Wissenschaft 4 ( 1 9 0 3 ) 1 - 2 1 (= ders., Vorträge und Aufsätze, 2. Aufl., 

Leipzig - Berlin 1914, 1 5 9 - 1 8 7 ) , w o n a c h die Vorstellungen der jüdischen Prophetie vom Messi-

as recht früh auf Jesus von Nazareth übertragen wurden. 

22 Vita Methodii ( B H G 1 2 7 8 ) 1245B: γονέων εύκλεών και πλουσίων uiös γεγονώς·. 

23 Vita Procopii Decapol . ( B H G 1583) cap. 2, p. 313: τούτω τω θαυμασίω άνδρί γονε ίς μεν ήν (sic 

pro ήσαν. vgl. app. crit.) πλουσιώτατοι τήν περιουσίαν. 
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Innerhalb des Topos „reiche und berühmte Eltern" kann der Akzent zwi-
schen der Betonung auf „reich" und der auf „berühmt" ein wenig verschoben 
werden. So legen etwa die Verfasser der beiden letztgenannten Viten mehr Ge-
wicht auf das Vermögen der Eltern (πλουσιώτατοι bzw. σφόδρα πλούσιοι), als 
auf ihren Ruhm bzw. ihren Stand und ihre Würde. Ein weiteres Beispiel der Be-
tonung des Reichtums der Eltern bietet etwa die Vita des Philaretos (BHG 
1511z)2 7 , wo sogar das Vermögen des Vaters Georgios quantifiziert wird28. An-
dere Autoren betonen dagegen gerade den Ruhm bzw. den hohen gesellschaft-
lichen Stand der Eltern und kaiserliche Würden und messen Reichtum und Be-
sitz weniger Gewicht bei. Meistens wird jedoch beides genannt. 

So heißt es etwa in der Vita des Makarios von Pelekete (BHG 1003) über die 
Eltern des Heiligen29: „Seine Eltern nun waren nicht von unbedeutender Ab-
kunft, erlangten jedoch noch größere Berühmtheit durch ihn (sc. den heiligen 
Makarios, ihren Sohn). Ausgezeichnet mit den scheinbaren kaiserlichen Wür-
den, die nichts Beständiges enthalten, erwarben sie vernehmliches und immer-
währendes Gedenken erst durch seine überirdische Würde." Die Eltern werden 
hier wiedeaim ohne Namen genannt und sind auch sonst nicht belegt. Nach der 
Chronologie der Vita, die sonst nichts weiter über die Eltern mitteilt, sterben sie 
bald nach der Geburt des Heiligen. Auch gewinnt man den Eindruck, ihre „nicht 
unbedeutende Abkunft" wie auch ihre „kaiserlichen Würden" werden überhaupt 

24 Vita Cosmae et Ioannis (BHG 394) cap. 1, p. 271,5-7: εκ πατέρων μεν έφυ πιστών και τιμίων, 
εύγενών τε και σφόδρα πλουσίων και τή της ελεημοσύνης χάριτι κεκοσμημένων. Bei der dort 
ebenfalls angegebenen Herkunft der Eltern des Kosmas aus Kreta handelt es sich um die Kon-
fusion eines Details der Biographie des Kosmas Melodos (PMBZ: # 4089) mit einem Detail der 
Biographie des Kosmas (PMBZ: * 4097), des Lehrers des Ioannes Damaskenos; zur hagiogra-
phischen Vermischung dieser beiden Figuren vgl. Kazhdan, Literature 108—111. Für die Exem-
plifizierung des Topos der „reichen und berühmten Eltern" ist dieses Problem hier jedoch ohne 
größere Bedeutung. - Zu den Hss. der Kosmas-Viten und ihren Rezensionen (darunter einige 
inedita) vgl. Ehrhard, Bestand 801f. 

25 Vgl. PMBZ: * 4089 (Kosmas von Maiümas). 
26 S. dazu A. Kazhdan - S. Gero, Kosmas of Jerusalem, in: BZ 82 (1989) 122-132; Kazhdan, Litera-

ture 107-126 . 

27 Vita Philareti (BHG 1511z) p. 113,4 - 115,2. 
28 Allerdings handelt es sich bei dieser Vita um einen Sonderfall, vgl. dazu auch Ludwig, Sonder-

formen 74 -166 . Bei dieser Vita ist die Entstehung in einem liturgischen Zusammenhang wohl 
nicht anzunehmen, s. dazu noch unten S. 372-377 ; auch fehlen ihr wichtige rhetorische Kom-
ponenten des Aufbaus einer typischen Heiligenvita, beispielsweise das Proöm. 

29 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 2, p. 143,22-25: Πατέρες δέ τούτω ούκ αγενείς γεγο-
νότες, μείζον τό περιφανές εισέτι δι ' αύτόν έπορίσαντο. Ταΐς γάρ δοκούσαις βασιλικαΐς 
άξίαις τετιμημένοι ού στάσιμον εχούσαις τό της μνήμης έξάκουστον τή τούτου ύπερκοσμίω 
τιμή τό άείμνηστον άττειλήφασιν. 
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nur erwähnt, um den Vergleich dieser irdischen Würden mit den himmlischen 
Würden ihres Sohnes zu ermöglichen. 

Die Darstellung der reichen und berühmten Eltern in den Viten des Patriar-
chen Nikephoros30, des Theodoros Studites31 oder des Patriarchen Ignatios32 

entspricht den tatsächlichen Gegebenheiten, da die Eltern sowie ihr hoher ge-
sellschaftlicher Stand auch in anderen Quellen belegt sind33. 

B. Arme und einfache Eltern 

Im Unterschied zu den „reichen und berühmten Eltern" handelt es sich hier um 
einen Topos christlichen Charakters. Er macht sich fest an der biblischen Forde-
rung nach Autarkeia (αυτάρκεια)34, nach Genügsamkeit, die sich wörtlich so in 
den Paulosbriefen findet35. Im Zuge der Erwähnung der einfachen Herkunft der 
Eltern fällt dann auch meist wörtlich der Begriff der Autarkeia, die die Eltern üb-

30 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 142,5 - 143,28; parallel erwähnt in Synax. Cpl. 723,11-
19; Men. Basilii 485A. - Die Synaxarnotiz hängt nicht, wie noch vielfach behauptet, direkt von 
der Vita des Nikephoros ab; sie enthält chronologische Angaben, die die Vita des Nikephoros 
nicht enthält, und die aus Unterlagen des Patriarcheions zu stammen scheinen, cf. auch Pratsch, 
in: Patriarchen 110 Aura. 4. Sie darf daher hier als Parallelquelle zur Vita betrachtet werden. -
Zu den Eltern des Nikephoros cf. PMBZ: * 7538 (Theodoros) und # 1625 (Eudokia). 

31 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 236C-D; auch hier ausführlichere Angaben zum hohen Rang und 
zur Funktion des Vaters sowie zu dessen vertrautem Umgang am kaiserlichen Hof. Zu Parallel-
quellen cf. PMBZ: # 6232. 

32 Vita Ignatii (BHG 817) 489C; Ignatios war ein Sohn Kaiser Michaels I. (811-813) - die Vita gibt 
recht ausführlich die dynastischen Verbindungen des Ignatios an. Ferner cf. PMBZ: # 2666. 

33 Weitere Beispiele: reich: Vita Petri Argivi (BHG 1504) cap. 4, p. 60 (Papaoikonomu); cap. 4, 
p. 234 (Kyriakopulos): als reiche Eltern dargestellt, die aber ihren Reichtum nicht genießen, 
sondern an die Armen verteilen; Vita Procop. Decapol. (BHG 1583) cap. 2,If., p. 313: πλουσιώ-
τατοι την περιουσίαν; Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 2,3f., p. 144: έν εύπορία υπάρχοντες 
πολλή; berühmt: Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 3, p. 4,9f.; Vita Euthymii iun. (BHG 655) 
cap. 3, p. 170,20f.; Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 2, p. 297,5-7; Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 
2, p. 187,26f. (zwar werden auch zwei Geschwister des Antonios, nämlich David und Theodu-
le, namentlich erwähnt, die Eltern kommen jedoch sonst in keiner anderen Quelle vor); Vita 
Mariae iun. (BHG 1164) cap. 2,12-20, p. 692; Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 5,5f., p. 5; 
reich und berühmt: Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 5,7-13, p. 405; Vita Theodori Edess. 
(BHG 1744) cap. 2, p. 3,6f. (mit ergänzend cap. 7, p. 6f,: die Beisetzung der Eltern mit πενήτων 
οίκτιρμοΐ? darf man wohl so deuten, daß bezahlte Klageweiber bei der Beisetzung anwesend 
waren, was auf einen gehobenen Stand der Eltern hinweist); Vita Lucae Stylitae (BHG 2239) 
cap. 5, p. 200,1-5; Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 2,12-20, p. 692; Vita Niconis (BHG 1366-
67) cap. 2, p. 32,15-17; Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 5, p. 5. - In Kurzviten beispiels-
weise: Synax. Cpl. 837,3-5 (Anna von Leukas). 

34 Vgl. dazu ThWbNT 1 (1933) 466f. 
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ten und in der sie lebten. Auch dieser Topos kann in verschiedener Weise aus-
gearbeitet sein. In einigen Fällen wird nur vermerkt, daß die Eltern, deren Na-
men dann meist nicht genannt werden, nicht zu den Reichen und Mächtigen 
gehört hätten, sondern eben arm, bescheiden und genügsam gelebt hätten. In 
anderen Fällen gab sich der Hagiograph größere Mühe, das Bild der einfachen 
und bescheidenen Lebensverhältnisse der Eltern zu zeichnen. In jedem Falle un-
terstützt der Topos der armen und einfachen Eltern den Gedanken der Fröm-
migkeit und Enthaltsamkeit - die Eltern waren zwar arm, aber sie lebten fromm, 
genügsam und gottgefällig. 

In einer weniger ausgearbeiteten Variante findet sich der Topos der armen 
und einfachen Eltern in einer Version (BHG 2451) der Vita des Theophylaktos 
von Nikomedeia36: „Dieser nun, unser seliger Vater, gehörte seinem Geschlecht 
nach nicht zu denen, die durch Reichtum, Ruhm und Herrlichkeit glänzen, son-
dern zu denen, die eher in Genügsamkeit und Einfachheit leben." 

Stärker ausgearbeitet wurde dieser Topos etwa von Stephanos Diakonos in 
dessen Vita des Stephanos des Jüngeren vom Auxentiosberg37; der Autor ver-
merkt dort folgendes38: „In den Zeiten nämlich des Artemios, der als Kaiser Ana-
stasios hieß39, im ersten Jahr seiner Herrschaft, im Jahre 6222 nach der Erschaf-
fung der Welt40, war in Konstantinopel ein Mann bekannt und angesehen, nicht 
weil er zu denen gehörte, die berühmt waren durch Amt und Würden, noch zu 
denen, die aus fehlender Frömmigkeit mit ihrem Reichtum prunkten, sondern 
zu denen, die in Genügsamkeit lebten (um es mit dem Apostel zu sagen)41 und 

35 2 Kor 9. 8 und 1 Tim 6. 6. Allgemein könnte man auch die Ablehnung des Reichtums bei 
Mt 19. 16-24 für mafägeblich halten; mit dem Begriff der Autarkeia scheinen sich die Hagiogra-
phen jedoch an die Paulosbriefe anzulehnen. Vgl. auch Malamut, Route 67; zur bescheidenen 
Herkunft der Apostel vgl. Krueger, Writing 45. 

36 Vita Theophyl. Nicomed. (BHG 2451) cap. 2, p. 71: Ούτος ουν ό μακάριος πατήρ ήμών γένους 
μεν ήν ού των πλούτω και περιφάνεια κα'ι δόξη κομώντων, αλλά των έν αυταρκεία και λιτότητι 
μάλλον βιούντων. Vgl. auch die zweite Vita Theophyl. Nicomed, (BHG 2452) cap. 2, p. 172, w o 
der Verfasser ausdrücklich sagt, er habe über die Eltern, die Kindheit u n d Jugend des Theophy-
laktos nichts zu berichten. Vermutlich war nichts bekannt . Vgl. auch PMBZ: # 8295 (Theophy-
laktos von Nikomedeia). 

37 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 3, p. 91,12-18: Έν τοις γάρ χρόνοις 'Αρτεμίου τοϋ και 
'Αναστασίου τοϋ Αύγουστου, ετει ττρώτω της αύτοϋ βασιλείας, από δε κτίσεως κόσμου ετει 
έξακισχιλιοστώ διακοσιοστω είκοστω δευτέρω, ήν τ ι ς άνήρ έν Κωνσταντινουπόλει αναγνωρισ-
θείς, ού των επιδόξων έν άξιώματι ούδέ των έξ ασεβείας τω πλούτω κομώντων περίβλεπτος 
αλλά των έν αύταρκεία βιούντων, άποστολικώς ειπείν, και έκ των ιδίων χειρών τοϋ έργου τρε-
φόμενος έξ ών και τοις ένδεέσι μετεδίδου κατά τό έπαρκοϋν. 

38 Man beachte bei diesem Absatz, inbesondere am Beginn, daß er e inem Eintrag in eine im anna-
listischen Schema gehal tene Chronik sehr ähnlich ist, vgl. etwa Theophanes . 

39 Anastasios II. (713-715), vgl. PMBZ: * 236. 
40 Α. M. 6222 = 1. Sept. 713 - 31. Aug. 714 der byz. Ära, vgl. Auzepy, Etienne 182 Anm. 11. 
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weil er sich von seiner eigenen Hände Arbeit ernährte und das, was er erübri-
gen konnte, den Bedürftigen spendete." Diese Darstellung erscheint ungewöhn-
lich. In der Manier der Chronisten wird hier mit protokollarischer Akribie ein Er-
eignis datiert, daß darin besteht, daß ein einfacher Mann in Konstantinopel 
lebte. Auch fragt man sich, was diese ausführliche Datierung an dieser Stelle 
soll, denn sie betrifft ja nicht direkt die Geburt des Heiligen, sondern gibt einen 
Zeitpunkt vor seiner Geburt an, nämlich das Jahr 713/14, während Stephanos 
der Jüngere wohl im August 715 geboren wurde4 2 . 

Wird bereits durch die ausreichenden Spenden an die Bedürftigen nahege-
legt43, daß es sich bei dem „armen Handwerker" um einen Topos handelt, so ist 
dieser im Anschluß sogar noch besser nachzuweisen44·. „Dieser nun (sc. der Va-
ter des Stephanos) wohnte an dem abschüssigen Abschnitt der kaiserlichen öf-
fentlichen Allee45, wo das sogenannte Staurion gegründet ist. Von dort zur abfal-
lenden Seite hin befinden sich sehr große Häuser, die ta Konsta genannt 
werden. In diesen wohnte der gottgeliebte Mann mit der an Sitten und Charak-
ter gleichartigen Frau." Bereits die Wohngegend, an einer großen Prachtstraße 
und beim Staurion46, vor allem aber die Wohnstätte, die Paläste ta Konsta4 7 , un-
tergraben endgültig die Glaubwürdigkeit der Nachricht, der Vater des Stephanos 
sei ein einfacher Handwerker oder Handarbeiter gewesen. Diesen Eindruck ver-
sucht der Verfasser der Vita durch die Verwendung des Topos von den armen 
und einfachen Eltern zwar zu erwecken, indes deuten alle anderen Informatio-
nen und Umstände - die Erwähnung im Zusammenhang mit einer möglicher-
weise aus einer Chronik stammenden, annalistischen Datierung, die reichlichen 
Spenden an die Bedürftigen sowie die Wohngegend und besonders die Wohn-
stätte - darauf hin, daß der Vater des Stephanos eigentlich aus gehobenem 
Stand kam4 8 . Damit erweist sich die Behauptung der Vita, der Vater des Stepha-
nos habe zu denen gehört, „die eher in Genügsamkeit und Einfachheit leben", 
als Topos 4 9 . 

41 Vgl. 2 Kor 9. 8; 1 Tim 6. 6. 
42 Vgl. zu diesen Fragen auch PMBZ: # 7012 (Stephanos der Jüngere). 

43 Es sei denn, man wollte die Gaben an die Bedürftigen hier als Topos verstehen, dann könnte 
man die armen und einfachen Eltern gelten lassen. Siehe aber noch im folgenden. 

44 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 3, p. 91,19-22: T b δέ ούτος οίκων προς· τό της βασιλικής 
δημοσίας λεωφόρου πρανές έν ώ άνίδρυται και επιλέγεται τό Σταυρίον, έξ ούττερ πρός τό 
κάταντες μέρος εϊσίν ευμεγέθεις οίκίαι προσαγορευόμεναι τά Κώνστα' έν α'ις οίκοϋντος τοΰ 
θεοφιλούς ανδρός μετά γυναικός όμοιοτρόπου, ... 

45 Zu diesem scheinbaren Widerspruch und zu der Frage, welche der großen Prachtstraßen Kon-
stantinopels hier gemeint sein könnte, vgl. Auzepy, Etienne 182 Anm. 12, 

46 Vgl. Auzepy, Etienne 182 Anm. 13; Berger, Patria 316-318. 487. 

47 Vgl. Auzepy, Etienne 182 Anm. 14; Berger, Patria 230-232. 473f.; Pratsch, Theodoras 21 Anm. 
29. 
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C. Durchschnittliche Eltern 

Schließlich können die Eltern auch das Mittelmaß, den Durchschnitt, die Norma-
lität repräsentieren. In dieser Variante des Topos vom Elternhaus wird betont, 
daß die Eltern des Heiligen - nach einem der biblischen Sprüche (Spr 30. 8-9) -
weder zuviel hatten, noch aber bedürftig waren und jemandem zur Last fielen. 

Ein schönes Beispiel dafür findet sich in der Beschreibung der Eltern der 
heiligen David, Symeon und Georgios (BHG 494)50. Dort heißt es über die El-
tern der Heiligen: „Sie stammten aus nicht unbedeutendem Geschlecht (wenn es 
auch die Männer Gottes nicht nötig haben, sich an irdische Güter und Herkunft 
zu halten!), doch waren sie gerade im Hinblick auf die Tugend sehr herausra-
gend, wenngleich sie darin hinter ihren Kindern zurückstanden. Ihr Leben war 
wie das durch Salomo51 erflehte, sowohl selbstgenügsam als auch so vermö-
gend, daß sie nicht durch Bedürftigkeit denen eine Last waren, die ihnen nahe 
standen. Sie erhoben sich nicht aufgeblasen durch die Menge ihres Reichtums 
über ihre Nächsten, sondern strahlten großartig durch ihre Frömmigkeit hervor." 

48 Vermutlich sollte durch die Verwendung des Topos gerade die Tatsache, daß der Vater des Ste-
phanos aus höherem Stand, ein kaiserlicher Würdenträger, Senator o. ä. war, verschwiegen 
werden. Wenn er in kaiserlichen Diensten stand, ist es nämlich wahrscheinlich, daß er unter 
den ikonoklastischen Kaisern, zumindest unter Leon III., vielleicht auch unter Konstantin V. (er 
starb vor 746, vgl. PMBZ: # 2389), diente, was nicht gut in die Vita eines, w e n n nicht gar des 
ikonodulen Märtyrers und Hl. passen würde. - Wir kennen ähnliche Versuche, den hohen 
Stand des Vaters eines Heiligen unter ikonoklastischen Kaisern dadurch zu entwerten und um-
zudeuten, daß ein (vermutlich fiktiver) Konflikt zwischen dem Vater und dem Kaiser eingeführt 
wird; vgl. Pratsch, in: Patriarchen 109-112; PMBZ: # 5301 (Patriarch Nikephoros I. von Kpl.) 
und * 7235 (Patriarch Tarasios von Kpl.). Vgl, auch Pratsch, Theodoras 17-67 (zu den Eltern 
und der Familie des Theodoras Studites). 

49 Weitere Beispiele: Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 2, p. 297,5-7; Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) 
105,3-15 (vgl. dazu PMBZ: # 4279); Vita Eustratii (BHG 645) cap. 3, p. 369,12; Vita Lazari Gale-
siotae (BHG 979) cap. 2, p. 509. - Auch in Kurzviten: Synax. Cpl. 293/94,40f. (Thomas Dephur-
kinos). 

50 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 2, p. 213,3-11: γένους μεν ουκ άσημοι (εί και 
τούς κατά Θεόν άνδρας ού δει της χαμαί περιέχεσθαι περιουσίας και γένους), άρετήν δε και 
λίαν επίσημοι, καν των παίδων τά δεύτερα φέρωσι. Βίος δε τούτοις ό ευκταίος τω Σολομώντι 
και αύτάρκης και δσον μήτε τω ένδεεϊ φορτικούς είναι το ις πέλας, μήτε τω πλήθει του 
πλούτου φυσωμένους κατεπαίρεσθαι των πλησίον, έττι δέ τή εύσεβεία και μέγα λαμπρυνο-
μένους. 

51 Nur Spr 10-22. 25-29 werden in der Tradition König Salomo zugeschrieben. Spr 30. 1 -14 sind 
als Sprüche eines anderen Weisen, nämlich des Agur, des Sohnes Jakes, ausgewiesen (Spr 30. 
1). Er äußert folgende Bitte: „Armut und Reichtum gib mir nicht, laß mich aber mein beschei-
den Teil Speise dahinnehmen." Der Hagiograph hatte bei der Abfassung offenbar Spr 30. 1 
nicht im Sinn und schreibt daher Spr 30. 8 fälschlich König Salomo zu. 
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In der Vita des Nikephoros von Milet (BHG 1338) heißt es über die Eltern52: 
„Die Eltern nun des Heiligen, Eustathios und Maria, waren im Hinblick auf die 
göttliche Verehrung gottesfürchtig und rechtgläubig, im Hinblick auf die Tugend 
herausragend und berühmt, im Hinblick auf den Besitz genügsam - weder wa-
ren sie übermäßig reich und wegen des Überflusses hochmütig, noch mangelte 
es ihnen am Notwendigen - und von mitfühlendem Wesen." 

Auch in der Vita der Thomai's von Lesbos (BHG 2454) heißt es über die El-
tern, Michael und Kaie53: „Reichtum und Geld besaßen sie in ausreichendem 
Maße, weder wurden sie durch Armut gemeinsam geknechtet, noch wurden sie 
andererseits durch die Menge des Geldes überheblich, sondern sie folgten dem 
Mittelmaß, und das ist, wie ich glaube, ein deutlicher Beweis ihrer Tugend."54 

D. Fromme Eltern 

In den Heiligenviten überwiegen diejenigen Fälle, wo die Eltern als fromm, tu-
gendhaft und gottesfürchtig beschrieben werden. Einige Beispiele sind uns be-
reits oben bei der Betrachtung der Topoi, die den gesellschaftlichen Stand der 
Eltern betreffen, am Rande begegnet. Die literarische Motivation dieser Darstel-
lung ist relativ klar: Das Vorbild Marias und Josefs mag hier ebenso maßgebend 
sein wie generell das in der urchristlichen Literatur dominierende Familienbild 
oder allgemein der gängige Volksglaube, daß auch immer etwas von den Eltern 
auf die Kinder abfärbt55. Ob es sich bei der Darstellung der frommen Eltern in 
den Heiligenviten um einen hagiographischen Topos handelt oder nicht, läßt 
sich ohne parallele Nachrichten aus anderen Quellen kaum mit Sicherheit sa-

52 Vita Nicephori Milesii (BHG 1338) cap. 4, p. 136,11-13: Γονείς τοίνυν αύτώ τό μέν σέβας 
θεοφιλείς και ορθόδοξοι, τήν δ' άρετήν λαμπροί και περιφανείς- ών ό μεν Ευστάθιος, ή δέ Μα-
ρία έλέγοντο, την ούσίαν αυτάρκεις, μήθ' ύπερπλουτούντες και διά τόν κόρον εξυβρίζοντες, 
μήτ ' ένδεώς έχοντες των αναγκαίων, τήν προαίρεσιν συμπαθείς. 

53 Vita Thoma'idis Lesbiae (BHG 2454) cap. 3, 234F: πλούτου δέ και χρημάτων ησαν έχοντες 
ίκανώς, οϋτε πενία συνδουλούμενοι οϋτ' αυ χρημάτων βάρεσιν έξοιδούμενοι, άλλά τη μέση 
τύχη προσελαυνόμενοι και της αρετής αύτών τρανές ώς οιμαι τεκμήριον. 

54 Weitere Beispiele: Vita Lucae Stylitae (BHG 2239) cap. 5, p. 200,1-4: ... εν συμμέτρω περιουσία 
πλούτου; Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) p. 282,47f. - Auch in Kurzviten, vgl. etwa Synax. Cpl. 
725/726,57 (Athanasios Thaumaturgos vom Traianoskloster in Kibyrrhaioton): γονέων δέ με-
τρίων; 283/284,58 - 285/286,29 (Paulos Hypotaktites). 

55 Mt 7. 18: Ού δύναται δένδρον άγαθόν καρπούς πονηρούς ποιεΐν, ούδέ δενδρον σαπρόν καρπούς 
καλούς ποιεΐν, in anderen "Worten wiedergegeben in der Vita Nicephori Milesii (BHG 1338) cap. 
4, p. 136,13f.: ού γάρ καρπός εύδόκιμος άδοκίμων άναβλαστάνει φυτών. Vgl. auch das deutsche 
Sprichwort: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm." - Zu diesem Topos bei den Rhetoren der 
Spätantike vgl. Libanios, oratio 59, § 213f. 
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gen. Man kann aber überall dort von der Verwendung eines Topos ausgehen, 
wo es nicht wahrscheinlich ist, daß dem Verfasser der Vita irgendwelche Infor-
mationen über die Frömmigkeit der Eltern vorlagen. 

Die Darstellung der Frömmigkeit der Eltern kann auf verschiedene Weise er-
folgen. Am häufigsten werden sie einfach als „fromm und gottesfürchtig" (εύσε-
βεΐς, θεοφιλείς·) bezeichnet. Es wird entweder allgemein auf ihre herausragende 
Tugend (αρετή) und ihren vorbildlichen Lebenswandel hingewiesen, oder be-
stimmte Aspekte ihrer religiösen Praxis werden besonders herausgehoben, wie 
etwa die große Zahl ihrer Gebete, ihre Enthaltsamkeit56, ihre häufigen Kirchen-
besuche oder ihre Barmherzigkeit (ελεημοσύνη)'7 und Freigebigkeit (διδόναι 
τοις ττένησι)58. 

Ein ausführliches Beispiel findet sich in der Vita des Theodoros von Edessa 
(BHG 1744)5 9 , wo es zunächst heißt, daß bereits die Großeltern väterlicherseits 
des Theodoros fromm gewesen seien. Denn der Vater des Theodoros, Symeon, 
sei ein Sohn frommer Eltern gewesen (ευσεβών γονέων υιός). Symeon sei selbst 
in Frömmigkeit und Gottesfurcht aufgezogen worden (έν εύσεβεία και φόβω 
θεοΰ τραφείς) und habe jede Form von Tugend besessen (πασαν ήσπά£ετο 
αρετής ίδέαν). Die Mutter des Theodoros, Maria, liebte die Jungfräulichkeit sehr 
und war einer Eheschließung gar nicht zugeneigt (ή δέ παρθενίαν ήσπά£ετο 
μάλλον και δυσχερώς είχε περί τον γάμον), gehorchte aber schließlich ihren El-
tern und heiratete Symeon. Über die Eltern des Theodoros, Maria und Symeon, 
ist sonst nichts weiter bekannt, über die Großeltern des Theodoros ebensowe-
nig. 

Nicht namentlich bekannt sind die Eltern des Petros von Argos. Dennoch 
behauptet seine Vita (BHG 1504), sie seien weithin für ihre Frömmigkeit be-
rühmt gewesen 6 0 . 

Aber auch namentlich genannte Eltern werden häufig nur in der Vita ihrer 
Söhne erwähnt. Zum einen können diese Namen natürlich Erfindungen der Ha-
giographen sein - dies entzieht sich im allgemeinen der Überprüfung, liegt je-
doch in einigen Fällen, besonders in denen „sprechender Namen", recht nahe6 1 . 
Zum anderen bleiben auch bei der Annahme realer Träger der genannten Na-

56 Dieser Aspekt steckt ja auch in dem Topos der „armen und einfachen Eltern", 
57 Vgl. dazu ThWbNT 2 (1935) 4 7 7 ^ 8 3 . 
58 Das ließ sich natürlich gut mit dem Topos der „reichen und berühmten Eltern" verbinden. 

59 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 2, p. 2f. 
60 Vita Petri Argivi (BHG 1504) cap. 4,If., p. 60 (Papaoikonomu); cap. 4,If. , p. 235 (Kyriakopulos). 
61 Man denke hier etwa an die Namen der Eltern des Ioannikios, Myritzikios/Myritzikos und Ana-

staso, die zwar auch schon in der älteren Version der Vita des Ioannikios (Petros; BHG 936) 
vorkommen, deren auffällige Konnotationen, „Myron" (duftendes Salböl) und „Anastasis" (Auf-
erstehung), jedoch zumindest verdächtig erscheinen; s. dazu noch unten S. 70 Anm. 66. 
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men begründete Zweifel, ob die Hagiographen über die tatsächliche Frömmig-
keit der Eltern unterrichtet waren. So werden etwa Adrianos und Konstanto, die 
Eltern der heiligen David, Symeon und Georgios, einzig und allein in der Vita 
(BHG 494) ihrer Söhne erwähnt62, wo sie für ihre herausragende Tugend und 
für ihre großartig strahlende Frömmigkeit gerühmt werden. Weitere Beispiele für 
„fromme Eltern" lassen sich ohne Mühe finden63. 

E. Unfromme Eltern 

Als Pendant zum Topos der frommen Eltern findet sich in den Viten - freilich 
viel seltener - auch die Darstellung unfrommer Eltern. Dieser Topos hat ver-
schiedene Facetten: Zum einen dürfte dieses Motiv auf Vorbilder in Viten oder 
Märtyrerberichten aus der Spätantike zurückgehen, als die Wahrscheinlichkeit 
noch größer war, daß der Heilige einem heidnischen Elternhaus entstammte 
und sich dann im Kontrast zu seiner Herkunft zum Christen, Märtyrer oder Hei-
ligen entwickelte. Diese Wahrscheinlichkeit ist im hier betrachteten Zeitraum 
nicht mehr so groß; dennoch findet sich dieser Topos in modifizierter Form, wo-
bei der Heilige nun entweder aus einem nichtchristlichen (also jüdischen, heid-
nischen oder muslimischen) oder aber nicht orthodoxen (also häretischen) El-
ternhaus stammte. Zum anderen begegnet auch die Darstellung eines 
unfrommen und sündigen Vaters. Es wird dabei zumeist noch der Gegensatz 
zwischen Mutter und Vater unterstrichen: Die Mutter des Heiligen war - wie Ma-
ria - rein und makellos, der Vater aber hing den weltlichen Freuden an. 

Beiden Darstellungen gemeinsam ist die Tatsache, daß die Entwicklung des 
Heiligen im Kontrast zu seinem Elternhaus oder Vater erfolgt und dies seiner 
Heiligkeit einen größeren Glanz verleiht: Obwohl er aus einem unfrommen Ei-
terhaus stammte bzw. einen sündigen Vater hatte, fand er dennoch seinen Weg 
zu einem heiligmäßigen Leben! 

6 2 Vita Davidis, S y m e o n i s et Georgi i ( B H G 4 9 4 ) 2 1 3 , 6 - 1 1 . 

6 3 Weitere Be i sp ie le : Vita Nicephor i Milesii ( B H G 1 3 3 8 ) cap . 4, p. 136 (Eltern, Maria und Eusta-

thios, sonst nicht b e k a n n t ) ; Vita Alypii Stylitae ( B H G 6 5 ) cap . 2, p. 1 4 9 , 5 - 1 0 ( n u r die Mutter b e -

treffend, der Vater w a r berei ts vers torben) ; Vita S y m e o n i s Stylitae iun. ( B H G 1 6 8 9 ) cap . 1, 

p. 3 ,5 -25 (d ie Mutter Martha ist b e s o n d e r s f romm, will e igent l ich J u n g f r a u b l e i b e n und nicht 

heiraten) ; Vita Mich. Syncel l . ( B H G 1 2 9 6 ) 4 4 , 1 9 - 2 1 (die Mutter wird als f r o m m b e z e i c h n e t , o b -

w o h l der Verfasser kurz zuvor [44,15f.l festgestellt hat, d a ß er ü b e r die Eltern nichts wisse, nicht 

e inmal ihre N a m e n ) ; Vita Nicephor i patr iarchae ( B H G 1 3 3 5 ) 1 4 2 , 1 3 - 1 5 (s. dazu a u c h Pratsch, in: 

Patr iarchen 1 0 9 - 1 1 2 ) ; Vita T h e o p h a n u s ( B H G 1 7 9 4 ) cap . 2, p. 2 ,13f . ; Vita Greg . Agrig. ( B H G 

7 0 7 ) cap . 2 ,4-7 , p. 144; Vita Nicolai Studitae ( B H G 1 3 6 5 ) col . 868C; Vita T h e o d . Cyth. ( B H G 

2 4 3 0 ) p. 282 ,47 f . 



Herkunft, Elternhaus, Geburt 69 

Bisweilen wird diese Tatsache sogar ausgesprochen. In der Vita des Juden 
Konstantinos (BHG 370) wird zunächst die Herkunft aus einem jüdischen El-
ternhaus erwähnt^*: „Dem Geschlecht nach stammte er von den Hebräern, de-
nen von alters her das hinderliche Dunkel des Unglaubens nicht gestattet hatte, 
Christus, den erwarteten Heiland, anzunehmen." Im Anschluß erläutert der Ver-
fasser ausführlicher, warum er deshalb die Entwicklung Konstantins zu einem 
heiligen Mann für um so bemerkenswerter hält: „Daher scheint mir der Mann 
ganz besonders der Verehrung würdig und des Lobes wert zu sein, weil er von 
solchen Leuten abstammte und durch seinen noch so jugendlichen Verstand 
selbst und ohne fremde Hilfe sein eigenes Heil bewirkte. Er war ein untrüglicher 
Richter der Wahrheit und hatte keineswegs durch elterliche Hilfe die Annahme 
des rechten Glaubens erlangt. Diejenigen nämlich, die von gläubigen Eltern ab-
stammen, werden bereits als kleine Kinder in dieser Gesinnung unterwiesen 
und, gleichermaßen der elterlichen Unterweisung und Formung nachgebend, 
haben sie diese Anleitung und Ausbildung zum Edlen vom zarten Kindesalter an 
zum Beistand. Diejenigen aber, die gänzlich fremd und unerfahren sind, werden 
eher noch gegen den Glauben beeinflußt und von den Eltern selbst in der an-
dersartigen Lehre unterwiesen. Sobald sie, mit der Urteilskraft des Verstandes 
die Gegebenheiten abwägend, den besseren Teil der Gottesfurcht gewinnen, 
diesem von ganzem Herzen sich anschließen und von dem anderen sich ab-
wenden, dürften sie in ganz besonderer Weise das Beste und Annehmbarste so-
wohl Gott als auch jeder gottgeliebten Seele auf ziemliche Art darbringen. Sie 
werden mit Recht bewundert, weil sie das Gute durch verständiges Urteil und 
nicht ohne Prüfung für sich erwarben." Der Verfasser gibt also der Auffassung 
Ausdruck, daß die Tatsache, daß Konstantin aus einem nichtchristlichen (jüdi-
schen) Elternhaus stammte, seine Heiligkeit noch erhöhe. 

64 Vita Constant ini Iudaei ( B H G 3 7 0 ) c a p . 2, p. 6 2 9 B - C : το δε γένος είλκεν έξ Εβραίων, οίς 

ανέκαθεν τό τ η ς α π ι σ τ ί α ς άντιφράττον σκότος δέξασθαι Χριστόν τον προσδοκώμενον σωτήρα 

ού συγκεχώρηκεν. "Οθεν μοι και μάλλον σεμνός ό άνήρ και τους έπαίνους άξιος άναδέχεσθαι, 

ώς έκ τοιούτων φύς έννεάζοντι κομιδή τω φρονήματι αυτουργός τ η ς ο ικείας γέγονε σωτηρίας, 

κριτής τ ή ς αληθείας χρηματίσας αδιάψευστος και μηδέν κεκτημένος έκ γονικής βοηθείας τό 

ττρός τήν όρθήν συνεπιλαμβανόμενον π ί σ τ ι ν οί μέν γάρ πιστών προερχόμενοι γονέων έκ 

βρέφους αύτοϋ στοιχειωθέντες τόν τρόπον και τ α ι ς γονικαΐς όμοϋ τε διδασκαλίαις και δια-

τυπώσεσιν ε'ίκοντες έχουσιν πρός τό καλόν αύτήν τε τήν άγωγήν βοηθόν και τήν έξ απαλών 

ονύχων σ τ ο ι χ ε ί ω σ ι ν οί δέ γε ξένοι πάντη και άγευστοι , μάλλον δέ και τούναντίον άντιπολι-

τευθέντες τη πίστει και παρ' αύτών των φύντων τήν άλλοτρίαν διδασκόμενοι δόξαν, έπειδάν 

τώ κριτηρίω τού νού τό παρόν ταλαντεύσαντες τό κρεΐττον έλωνται τ ή ς εύσεβείας μέρος και 

τούτω προστεθώσι θερμώς χαίρειν φράσαντες τ ο ι ς έναντίοις , ούτοι μάλιστα τό άριστον τε 

και εύαπόδεκτον Θεώ τε και πάση θεοφιλεΐ φυχή δικαίως άπενέγκοιντο, τω έχέφρονι κρίσει 

μάλλον άλλ' ούκ άδοκιμάστως έλέσθαι τό αγαθόν ε ίκότως θαυμαζόμενοι. 
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Auch in der Vita des Ioannikios in der Version des Sabas (BHG 935) findet 
sich der Topos von den „unfrommen Eltern". Dort heißt es65: „Dessen Vater hieß 
Myritzikos und die Mutter Anastaso, wie ich glaube, in nicht unpassender 
Weise66. Diese sollten nämlich, obwohl sie selbst im Dornengestrüpp und tod-
bringenden Geruch der Gottlosigkeit zusammen lebten und wandelten, eine üp-
pig blühende und angenehm duftende Rose hervorbringen, den Gerechten, der 
durch seinen frommen Wohlgeruch des Lebens zum Leben, um es mit dem Apo-
stel zu sagen67, die Willigen ansprach und vom Sturz in die Sünden zur Aufer-
stehung der Erkenntnis des Herrn Jesus hinaufführte." Die Eltern des Ioannikios 
lebten also laut Sabas „im Dornengestrüpp und todbringenden Geruch der Gott-
losigkeit", sie werden folglich als „unfromm" dargestellt. Was genau damit ge-
meint ist, enthüllt der Verfasser erst weiter unten in der Vita, wo er erklärt, Ioan-
nikios habe zusammen mit seinen Eltern der christusfeindlichen Häresie der 
Ikonomachen (Ikonoklasten) angehangen68. Sabas behauptet also, Ioannikios 
käme aus einem häretischen (nämlich ikonoklastischen) Elternhaus, habe dann 
aber selbst seinen Weg zur Orthodoxie (nämlich zur Ikonenverehrung) gefun-
den. 

Daß es sich bei der Darstellung der „unfrommen Eltern" durch Sabas um ei-
nen Topos handelt, zeigt ein Blick auf die ältere Version der Vita6^1 aus der Feder 
des Petros (BHG 936)70. Dort werden ebenfalls zunächst - in fast wörtlicher 
Übereinstimmung mit BHG 935 - die Namen der Eltern (Vater hier; Myritzikios) 
angegeben, im Anschluß jedoch heißt es: „Diesen wurde der am Tage leuch-
tende Stern und die alles überstrahlende Sonne, der berühmte Ioannikios, gebo-
ren. Und nachdem er in frommer Weise (εύσεβώς!) entwöhnt worden ist, das 

65 Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 2, p. 333B: Ό τούτου δέ πατήρ έκέκλητο Μυριτζικός καΐ 
ή μήτηρ Άναστασώ, ώς οίμαι, ουκ άπεικότως1 έμελλον γάρ, ώς έν ασεβείας άκάνθη και όσμή 
θανατοποιώ αύτο'ι εκείνοι συζώντες και συστρεφόμενοι, ρόδον εύθαλές και μυρίπνοον άναβλα-
στάνει ΐ ' τόν δίκαιοι* εκ ζωής ε ι ς ζωήν τή τής εύσεβείας όσμή, αποστολικών ειπείν, τούς 
θέλοντας προσκαλούμενοι; και έκ πτώσεως αμαρτιών ε ι ς άνάστασιν τής έπιγνώσεως τοΰ Κυ-
ρίου 'Ιησού έφελκόμενον. 

66 Die Bemerkung bezieht sich auf die Namen der Eltern; man beachte das Wortspiel: Μυριτζικός 
- (μύρον) - μυρίπνοος und Άναστασώ - άνάστασις . 

67 2 Kor 2. 14-16. 
68 Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 2, p. 334A-B: (sc. Ioannikios) τή δέ εικονομάχω αίρέσει, 

θεού και τής 'Ιησού οικονομίας έχθρα, συν το ις αύτού γεννήτορσιν ενεχόμενος. 

69 Vgl. dazu D. F. Sullivan, in: Byzantine Defenders 245. 
70 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 4, p. 386B-C: Ό δέ γε πατήρ αύτοϋ Μυριτζίκιος έκέ-

κλητο, ή δέ μήτηρ Άναστασώ. Έκ τούτων ουν γεννάται ό ήμερινός αστήρ και όλολαμπής 
ήλιος, ό κλεινός ούτος Ίωαννίκιος. Και εΰσεβώς άπογαλακτισθεις και τήν έφηβον νηπιότητα 
υπερβάς και ε ις νεανίσκου ήλικίαν έληλακώς στρατοποιειται μέν έν πρώτοις και κατατάττε -
ται ύπό τό θεοφύλακτον τάγμα των έκσκουβίτων έν βάνδω όκτωκαιδεκάτω. 
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Knabenalter durchschritten und das Alter eines jungen Mannes erreicht hat, geht 
er zunächst zum Militär und wird dem gottbeschützten Tagma der Exkubiten zu-
geteilt, im 18. Bandon." Petros verrät also, was das Elternhaus und die frühe 
Kindheit des Ioannikios angeht, kaum nähere Einzelheiten. Immerhin fällt der 
Begriff der frommen Lebensweise, sonst aber wird dieser Lebensabschnitt des 
Heiligen zügig durchschritten; der Ikonoklasmus wird an dieser Stelle nicht er-
wähnt. Dem geübten Hagiographen Sabas71 war das anscheinend nicht genug, 
deshalb führt er, neben anderen rhetorischen Anreicherungen72, hier den Topos 
der „unfrommen Eltern" ein. Es darf angenommen werden, daß beide Autoren, 
sowohl Petros als auch Sabas, über die tatsächliche Frömmigkeit und religiöse 
Praxis der Eltern des Ioannikios nicht das geringste wußten73 . Petros löste das 
Problem, indem er die Situation der Eltern im wesentlichen überging, attestierte 
ihnen aber zumindest pauschal eine fromme Lebensweise, Sabas füllte diese 
Lücke mit rhetorischem Zierat und dem Topos der „unfrommen Eltern"74. 

Eine verknappte Form dieses Topos ist wohl auch in der Darstellung der El-
tern in der Vita des Prokopios Dekapolites (BHG 1583) zu sehen, wenn es dort 
heißt, daß die Eltern des jungen Prokopios diesen von Kindheit an in der Bil-
dung der Hellenen (also der Heiden) unterwiesen hätten75. 

Abgesehen vom bisher betrachteten Topos eines „unfrommen Elternpaares" 
findet sich der Topos der „unfrommen Eltern" auch in Gestalt des „unfrommen 
Vaters", der im Kontrast zur frommen Mutter dargestellt wird7f\ 

71 Vgl. dazu PMBZ: # 6447 (Sabas). 
72 Man denke etwa an das schon erwähnte Wortspiel auf die Namen der Eltern; auch im weiteren 

Verlauf der Vita finden sich noch Zutaten des Sabas, so etwa die Darstellung des Ioannikios als 
Schweinehirten bis zum Alter von 16 Jahren, vgl. Vita Ioannicii (BHG 936; Sabas) cap. 2, 
p. 333C - 334A, Diese Darstellung paßt sehr gut zu den „unfrommen" Eltern: Sie verwehren ih-
rem Sohn auch noch die Bildung. 

73 Es dürfte kaum anzunehmen sein, daß Ioannikios solche Fragen zum Gegenstand von Gesprä-
chen mit seinen Jüngern machte. Schon allein die Absage des Asketen an die Bande des Blutes 
mußte dies unpassend erscheinen lassen. Ferner bleibt zweifelhaft, ob die Eltern überhaupt 
eine dezidierte Haltung zur Frage der Ikonenverehrung einnahmen. 

74 Literarisch ist das nicht ungeschickt, denn die „unfrommen Eltern" unterstreichen bei Sabas das 
der Vita innewohnende Motiv des Wandels (vom Saulus zum Paulus): Bei Petros erfolgt der 
Wandel des Ioannikios vom bodenständigen Militär zum weitabgewandten Asketen. Bei Sabas 
findet dieser Wandel jedoch noch Parallelen auf anderen Ebenen. Ioannikios wandelt sich hier 
nicht nur vom Militär zum Asketen, sondern auch vom Häretiker zum Orthodoxen, vom 
Schweinehirten zum Weisen. 

75 Vita Procop. Decapol. (BHG 1583) cap. 2,2f., p. 313: ΕΚ παιδόθεν τήν των Έλλήνωι' τταιδείαι-
διδάξαντες. Hier freilich schon eng mit dem Bildungstopos verknüpft, s. dazu unten Kap. 3: 
Kindheit und Jugend, S. 81 -108 . 

76 So bereits vorbildlich in Augustinus' Confessiones: heidnischer Vater Patricius, christliche Mut-
ter Monica. 
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Beispielsweise heißt es in der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) 
über die Eltern des Heiligen namens Sergios und Maria77: „Von ihnen sorgte sich 
der Vater um die fleischliche Eitelkeit und kümmerte sich wenig um die Angele-
genheiten des Heils, die Mutter aber rüstete sich zu frommer Lebensweise, zog 
den aus ihr gewachsenen Zweig zu ähnlicher Lebensweise auf und ließ ihn so 
zu einem fruchtbaren Stamm werden."78 

§ 3· Kinderlosigkeit der Eltern und Geburt nach Gebet 

Die Geburt des Heiligen kann zu Beginn seiner Vita auch ohne jeden Schmuck 
berichtet werden7^. Recht verbreitet ist in diesem Zusammenhang jedoch ein 
Motiv, das sich eng an die alttestamentarische Überlieferung der Geburt des Sa-
muel80 nach Kinderlosigkeit und Gelübde seiner Mutter Hanna anlehnt81. Die-
sem Vorbild nachgebildet enthält der Topos „Geburt nach Gebet" folgende Ele-
mente: Kinderlosigkeit der Mutter82, Gebet und Gelübde der Mutter, das Kind 

77 Vita Gregorii Decapol. (BHG 711) cap. 1,5-8, p. 61 f.: τΩν ό μεν πατήρ περι την σαρκίνην 
έπτόητο ματαιότητα μικρά περι των σωτηρίων φροντίζων συναλλαγμάτων, ή δέ μήτηρ έπ ' 
εΰσεβεία τρόπων έαυτήν καθοπλίσασα και τόν έκ ταύτης κλάδον εφ' όμοίοις τρόποις αύξήσα-
σα εύκαρπίας στέλεχος διεδένδρωσεν. - Übersetzung von Μ. Chronz. 

78 Weitere Beispiele: Vita Theodori Syceotae (BHG 1748) cap. 3, p. 3f.: die Mutter Maria ist eine 
Prostituierte (των έταιρίδων), der Vater Kosmas ein „bedeutender Mann", ein kaiserlicher Bote, 
vielleicht Apokrisiarios (έκτελεϊν αποκρίσεις τού βασιλέως), der aber sowohl durch sein Ver-
halten als auch durch die Tatsache, d aß er bei den Spielen im Hippodrom zu den Kamelakro-
baten gehört haben soll (τόν έν ίπποδρομίοις εύδοκιμήσαντα έν τη των καμηλοπήδων τάξει) , 
abgewertet und als „unfromm" gezeichnet wird; Vita Bacchi iun. (BHG 209) p. 66f.: der Vater ist 
christlicher Herkunft , tritt aber zum Islam über und erzieht seine sieben Söhne als Muslime, die 
Mutter hält jedoch heimlich am christlichen Glauben fest und beeinflußt auch ihre Söhne in 
dieser Richtung. - In syrischer Überlieferung: Vita Maximi Confessoris (syr.) cap. 1, p. 314 (ver-
faßt von Georgios/Gregorios von Resh'aina: Cod. BM Add. 7192, fol. 72-78; 7./8.Jh.; übers, und 
komm, von Brock, in: AnBoll 91 [19731 299-346): Sohn eines samaritanischen Vaters und einer 
persischen Sklavin; diese Version steht in krassem Gegensatz zur griechischen Überlieferung, 
nach der Maximos einer hochrangigen Familie aus Konstantinopel entstammte; vgl. dazu 
PMBZ: # 4921 (Maximos Homologetes). 

79 Vgl. Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 2,7, p. 144 (έτεκον ouv τόν μακάριον), und andere Viten, 
vor allem die Kurzviten in den Synaxaren und Menologien. 

80 1 Sam 1, vgl. dazu Bieler, Theios aner II, 12f.; die Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 6, 
p. 10,11 gibt hier noch die Vorbilder Isaak und Ioannes (der Täufer). 

81 Vgl. auch Berger, Gregorios 346; Kazhdan, Hagiography and Sex 133; zu diesem Motiv in der 
autobiographischen Literatur vgl. Hinterberger, Autobiography and Hagiography 156 und 158. 

82 Zu Kinderlosigkeit in der griechischen Mythologie vgl. RE 1,1 952-956, s. v. „Aigeus 1". 



Herkunft, Elternhaus, Geburt 73 

Gott zu weihen, Geburt des Kindes. Dieser Topos soll die besondere Gottge-
weihtheit des Heiligen vom Mutterleib an unterstreichen8^. 

Die typische Form dieses Topos findet sich beispielsweise in der Vita des 
Daniel Stylites (BHG 489) 8 4 · Die Mutter ist unfruchtbar und daher den Schmä-
hungen ihres Mannes und ihrer Verwandten ausgesetzt. Eines Nachts betet sie 
daher heimlich zu Gott, daß er ihr ein Kind schenken möge. Während des an-
schließenden Schlafs hat sie eine Vision, und wenige Tage später empfing sie 
den bereits genannten Heiligen, also Daniel85, den sie dann zur Welt brachte. 

Der Topos findet auch in der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) 
Verwendung und wird dort über ein ganzes, längeres Kapitel hin traktiert80. 
Dort heißt es unter anderem, daß die Eltern lange Zeit kinderlos geblieben 
seien, aber nicht aufgehört hätten, durch Fasten und Gebete die göttliche Frucht 
zu erflehen, die ihnen geschenkt werden solle zum Erhalt des Geschlechts. Der 
Wunsch erfüllt sich jedoch nicht sogleich. Schließlich modifizieren die Eltern ih-
ren Wunsch, so daß sie nun nicht mehr einen Stammhalter ihres Geschlechts, ei-
nen Erben ihrer Güter und eine Stütze im Alter erflehen, sondern versprechen, 
ihren Sohn Gott zu weihen. Da nun wird ihr Wunsch erhört und die Fesseln der 
Unfruchtbarkeit gelöst, die Frau wird nunmehr schwanger und zwar mit einem 
Sohn, nämlich Georgios. 

83 Vgl. Berger, Gregorios 344. Ausgesprochen wird dieser Gedanke beispielsweise in der Vita 
Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 2, p. 148,19-22, wo es heißt, daß der Herr, der das Leben eines je-
den Menschen im voraus bestimme, um die besondere Berufung seines Dieners Alypios zu den 
göttlichen Dingen ans Licht zu bringen, dessen Leben „vom Mutterleib an durch Gesichte und 
Zeichen gesegnet habe" (ο Κύριος έξ αυτής της μητρώας νηδύος εύλόγησεν όπτασίαις τισ'ι 
και σημείοις, έμφαίνων τήν τοϋ οικείου θεράποντος έπ'ι τά θειότερα προκοπήν και έπίδοσιν); 
ausführlich erläutert auch in der Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 6, p. 10,9 - 11,13; Stepha-
nos der Jüngere wird in Vita Stephani iun. (BHG 1666) als ό έκ βρέφους ιερός (cap. 7, p. 96,2), 
ίερώτατος παις (cap. 8, p. 97,7) u. ä. bezeichnet. 

84 Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 2, p. 2,14 - 3,14: στείρας ύπαρχούσης ... όνειδιζομένης 
παρά τοϋ ανδρός και των συγγενών. 

85 Ebendort: κα'ι ου πολλών ήμερων διελθουσών, συνέλαβεν τόν προλεχθέντα δσιον άνδρα. 
86 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 4, p. 5,14 - 7,15: άπαιδες δε τό πλείστον διατελούντες, 

ούκ έπαύοντο νηστείαις και δεήσεσι τό θείον έκλιπαρειν καρπόν αύτοϊς εις διαδοχήν χαρισ-
θήναι τοϋ γένους ... εκ συμφωνίας ώσττερ την αϊτησιν ήμειψαν και ούκέτι τοϋ γένους διάδοχον 
ούδέ των υπαρχόντων κληρονόμον ούδέ γήρους βακτηρίαν ήτοΰντο λαβείν, άλλ' εί δοθείη 
αύτοΐς παις, δώσουσιν αυτόν δοτόν ενώπιον Κυρίου, παραστήσουσιν αυτόν ανάθημα ιερόν θεώ 
τω δεδωκότι ... ό τό θέλημα τών φοβούμενων αύτόν ποιών και της δεήσεως αυτών είσακούων 
τά της στειρώσεως θείω νεύματι δεσμά διέρρηξεν. Der Topos wird hier nicht bündig vorgetra-
gen. sondern durch rhetorische Einschiibe, biblische Vergleiche (mit Sara [Gen 18] und Hanna 
1s. oben] und Elisabeth [Lk 1. 7]), gedankliche Abschweifungen und Wiederholungen in die 
Länge gezogen. 
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In etwas abgewandelter Form findet sich dieser Topos auch in der Vita des 
Theodoras von Edessa (BHG 1744)87. Die Variation besteht in diesem Falle 
darin, daß die Mutter des Theodoras bereits eine Tochter zur Welt gebracht 
hatte, jedoch bisher keinen Sohn. Darüber war sie nun sehr betrübt, ging des-
wegen häufig in die Kirche, setzte sich auf den Fußboden, fastete und flehte zu 
Gott, ihr ein männliches Kind zu schenken, das sie dann wiederum Gott weihen 
wolle. Nach weiteren Gebeten zu Christus, dessen Jüngern und zum heiligen 
Theodoras88 sowie nach einer Vision, in der der heilige Theodoras und der 
Apostel Paulos erschienen waren und letzterer ihr die baldige Geburt eines Soh-
nes verkündet hatte, wurde sie schließlich schwanger und brachte, als die 
Stunde gekommen war, einen Sohn zur Welt.89 

§ 4. Verkündigung (euangelismos, annuntiatiö) 

An das Lukasevangelium und die Mitteilung der Empfängnis und Geburt Jesu an 
Maria durch den Engel Gabriel (Verkündigung Maria)90 angelehnt, aber ebenso 
eingebettet in eine ältere Tradition91, erscheint ein Topos, der hier als „Verkün-
digung" (ευαγγελισμός·, annuntiatiöf2 bezeichnet wird93. Als Vorbilder kämen 

87 Vita Theodori Etless. (BHG 1744) cap. 2-4, p. 3 ^ : ή μέι/ ουν Μαρία ... έττι χρόνοις δέ τισι 
συνοικούσα τω άνδρί θυγατρός μεν μια? μήτηρ έγεγόνει , ..., άρρενα δέ παιδα ούκ έτυχε κτή-
σασθαι ... δεήσεσί τε και εύχαΐ? τόν Θεόν ικετεύουσα δοθήναι αύτη αρρενα παιδα, ον πάλιν 
αίιτή δοτόν προσάξει Θεώ ... τοϋ χρόνου δέ ήδη των ώδίνων συντελεσθέντοζ· τ ίκτει ή γυνή 
(hier nicht kompakt erzählt, sondern u. a. durch den Topos der „Verkündigung" unterbrochen) . 

88 Es handelt sich um den Großmärtyrer Theodor (mit dem Beinamen Teron, Märtyrer unter Maxi-
mianus Anfang des 4. Jh.s), vgl. ODB 3, 2048f. s. v. „Theodore Teron", LCI 8, 447-451 (mit je-
weils weiterer Literatur); Delehaye, Saints militaires 11—43. 127-150. 183-201. 

89 Weitere Beispiele: Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 4-6, p. 92,1 - 94,26 (die Mutter des Ste-
phanos hatte allerdings zuvor bereits zwei Töchter geboren); Vita Gregentii (BHG 705) p. 39, 
Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 2,8-16, p. 69; Vita Mich. Syncell. (BHG 1296 ) 44,19 - 46,8 
(hier klarer Topos: Erst gesteht der Verfasser zu [44,15f.l, daß er über die Eltern nichts wisse, 
nicht einmal ihre Namen, dann berichtet er diese Einzelheiten!); Vita Euphrosynae iun. (BHG 
627) cap. 4, p. 862E (knapp); Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 2, p. 2,14-18; Vita Thomai'dis 
Lesbiae (BHG 2454) cap. 4-5, 234F-235E. - Ebenso in einigen Kurzviten in den Synaxaren und 
Menologien, etwa in der Kurzvita der Theodora von Kaisaris (BHG 2424m), in: Synax. Cpl. 
354,19-24 (29. Dezember) : Nach langer Zeit der Kinderlosigkeit betet die Mutter (Theodora) zur 
hl. Anna, wird daraufhin schwanger und bringt eine Tochter (Theodora von Kaisaris) zur Welt. 
Zu Theodora von Kaisaris cf. PMBZ: # 7283. - Ebenso bereits in älteren Viten: Vita Danielis Sty-
litae (BHG 489) cap. 2, p. 2,14 - 3,13. 

90 Lk 1. 26-38. 

91 Vgl. dazu Bieler, Theios aner I, 24-28. 
92 Vgl. auch ThWbNT 2 (1935) 705-734, s. ν. „ευαγγελίζομαι.". 
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ferner aus dem Lukasevangelium die Verkündigung der Geburt Johannes des 
Täufers94 und aus dem Pentateuch die Verkündigung der Geburt des Isaak9 5 in 
Betracht, jedoch wird in beiden Fällen die Geburt nicht der Mutter, sondern dem 
Vater (Zacharias bzw. Abraham) verkündigt. Der Topos ist häufig in den Topos 
„Kinderlosigkeit der Eltern und Geburt nach Gebet" integriert, wobei die „Ver-
kündigung" dann üblicherweise zwischen dem Kinderwunsch und der Geburt 
erfolgt; er kann aber auch eigenständig auftreten. 

Eine zeitgenössische Ansicht zur Frage der Verkündigung äußert der Verfas-
ser der Vita des Styliten Alypios (BHG 65), wenn er bemerkt9 6 : „Wen der Herr 
im voraus kannte und vorbestimmt hatte, den segnete er vom Mutterleib selbst 
an durch gewisse Erscheinungen und Zeichen, um so die Neigung zu den göttli-
cheren Dingen und die größere Gabe aufzuzeigen." Dies zeigt, daß man die 
Vorankündigung (Verkündigung) des Heiligen noch vor seiner Geburt (nach 
dem Vorbild Jesu und älterer Vorbilder) allgemein für ein Zeichen der Heiligkeit 
hielt, das daher einen angemessenen Platz in der Narratio einer Heiligenvita be-
anspruchen konnte. 

In diesem Sinne äußert sich auch Ignatios Diakonos in der Vita des Georgios 
von Amastris (BHG 668) 9 7 , wenn er eingangs des dort breit ausgearbeiteten Ver-
kündigungstopos feststellt, daß es unwürdig wäre, die noch vor der Geburt des 
Heiligen bewirkten göttlichen Vorzeichen zu übergehen. 

Die Verkündigung besteht zum einen in der Mitteilung der künftigen 
Schwangerschaft und Geburt, zum anderen in der Offenbarung der besonderen 
Heiligkeit und Gottgeweihtheit des noch ungeborenen Kindes. Dabei kann ent-
weder das eine oder das andere oder beides zusammen verkündigt werden. Die 
Verkündigung erfolgt nach dem genannten Vorbild im allgemeinen an die Mut-
ter des Heiligen. In einigen wenigen Fällen wird die Offenbarung beiden Eltern 
oder auch Dritten zuteil. Die Verkündigung kann auf verschiedenem Wege erfol-
gen, einmal etwa allgemein „durch gewisse Erscheinungen und Zeichen", zum 
anderen etwa durch eine regelrechte Verkündigung, also die Mitteilung an die 
Mutter durch ältere Heilige oder Apostel, oder etwa durch eine Stimme „von 
oben" 9 8 , also durch eine direkte Mitteilung Gottes. Öfters wird im Zuge des Ver-
kündigungstopos auch der künftige Name des Heiligen vorherbestimmt99. 

93 Berger, Gregorios 346, bezeichnet diesen Topos als „Bemfungsszene". 
94 Lk 1. 5 -20 . 

95 Gen 17-18. 
96 Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 2, p. 148,19-22. 
97 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 5, p. 7 , l6f . : και άξιοι» μηδέ τα πρό γενέσεως του άγιου πα-

ραδραμείΐ' είργασμένα θεία τεράστια. 

98 Siehe dazu noch unten Kap. 12, § 3. „Stimme von oben". 

99 Vgl. dazu Bieler, Theios aner I, 30-34 . 
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In der oben bereits angeführten Vita des Styliten Alypios (BHG 65) sind die 
Erscheinungen und Zeichen, die die Heiligkeit des Alypios ankündigen, stärker 
ausgearbeitet100: „Als diesen die Mutter nämlich noch im Leibe trug, glaubte sie 
eines Nachts im Traum ein schönes Lamm zu sehen, auf dessen Hörnern zwei 
Leuchter mit schimmernden Kerzen angebracht waren, die das Haus ganz mit 
Licht erfüllten101. Es verschwand102 nicht eher, als das im Leibe getragene Kind 
ans Licht kam und die eigene Mutter von den Schmerzen der Geburt erlöste. 
Nicht lange, nachdem die Schmerzen der Gebärenden nachließen, als sie in an-
genehmen Schlummer fiel, sah sie wiederum, wie die ganze Menge des Volkes 
ihrer eigenen Stadt mit Hymnen und Gesängen und Gebeten zu diesem Kind 
kam und diesen als einen Heiligen und Göttlichen verehrte." 

Zum Topos der „Verkündigung" gehört freilich nur die erste Vision der Mut-
ter, durch die ihr vor der Geburt die Auserwähltheit ihres Sohnes mitgeteilt wird. 
Das Beispiel zeigt aber, daß die Zeichen, die die Gottgeweihtheit des Heiligen 
anzeigen, auch außerhalb des Verkündigungstopos, also auch nach der Geburt, 
zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Jugend des Heiligen auftreten können. 

In der Vita des Theodoros von Edessa (BHG 1744)103 wird nicht nur der 
Mutter, sondern beiden Eltern in einem Traumgesicht durch den heiligen Märty-

100 Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 2, p. 148,22 - 149,5 (zu benutzen mit den Emendat ionen von 
E. Schiffer in ihrer Wiedergabe des Textes, in: Schiffer, Lives 25; Schiffers Emendat ionen sind 
von späteren byzantinischen Redaktionen der Alypiosvita inspiriert [s. dazu Schiffer, Lives 26-
28] und ergeben e inen sinnfälligeren Text, sie werden in Klammern nachgestellt und dienen 
auch als Grundlage der Übersetzung): Έ τ ι γάρ έγκυμονοϋσα τούτον ή μήτηρ, νυκτός έλ-
θούσης, έδοξε κατ ' όναρ (ώραΐον - add. Schiffer ex cod. Vat. gr, 808) όράν άμνόν, ου έπΐ τών 
κεράτων φαιδρών κηρών δύο λαμπάδες έξάπτουσαι πλήρεις (πλήρη - Schiffer) φωτός τόν οίκον 
έδείκνυον, δς ου πρότερον έπι τόν οίκείον άνέλαμψεν (άνέκαμφεν - Schiffer) τόπον, πριν αν 
ε ι ς φως προήλθεν τό κυοφορούμενον βρέφος την οίκείαν μητέρα των ώδίνων άπαλλάξαν. Μετ ' 
ου πολύ δέ του λήξαι τήν τεκοϋσαν των ώδίνων, ώς ήδέως άφύπνωσεν, αύθις άρα πανδημει της 
οικείας πόλεως τήν πληθύν έν ϋμνοις και άσμασι και λ ι τα ΐς έρχομένην έως του βρέφους 
αύτοϋ και ώς ιερώ τούτω και θείω τινί προσκυνοϋσαν. 

101 In dieser Vision sind zwei Vorboten der Heiligkeit miteinander verschmolzen, einmal das Bild 
vom „Lamm Gottes", und einmal „Licht als Zeichen der Heiligkeit"; zum „Lamm Gottes" vgl. 
auch Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 4, p. 3,18-21, zu „Licht als Zeichen der Heiligkeit" 
s. noch unten Kap. 12: „Zeichen", S. 213-224. 

102 Vgl. dazu auch die metaphrastische Redaktion (BHG 64) in Schiffer, Lives 26: ού πρότερον 
άπηλλάγη. 

103 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 3, p. 4: Κατ' αυτήν δε τήν νύκτα γλυκεία τ ι ς έφίσταται 
όφις αύτοΐς ιδία έκάστω φανεΐσα· έδόκουν γάρ καθ' ΰπνον όράν τόν θείον θεόδωρον ίστάμενον 
άμα τω άποστόλω Παύλω και τοιάδε τόν μάρτυρα λέγοντα πρός τόν θείον άπόστολον „ιδού, 
μαθητά τοϋ κυρίου, δέησιν ούτοι μάλα θερμοτάτην προσάγουσι άρρενα παΐδα λαβείν αιτούμε-
νοι· δός ουν αύτοΐς τήν έκβαση τής αιτήσεως". Ό δέ „δώσει μεν", έφη „κύριος αύτοΐς υίόν, 
σύ δέ δώσεις τήν τούτου κλήσιν. τω όντι γάρ δώρον εσται θεού τό τεχθησόμενον παιδίον". 
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rer Theodoras und den Apostel Paulos die baldige Geburt eines Sohnes verkün-
digt: „In derselben Nacht wird ihnen ein gewissermaßen süßes Traumgesicht zu-
teil, das beiden persönlich erscheint. Sie meinten nämlich im Schlaf den 
göttlichen Theodoras 1 0 4 zu sehen, der dort bei dem Apostel Paulos stand. Und 
das folgende sagte der Märtyrer zum göttlichen Apostel: 'Siehe, Jünger des 
Herrn, diese bringen eine ganz innige Bitte vor, indem sie ein männliches Kind 
zu erhalten begehren. Gewähre ihnen die Erfüllung ihres Verlangens!' Der aber 
sagte: 'Der Herr wird diesen nun einen Sohn schenken, Du aber wirst ihm sei-
nen Namen geben. Denn wahrlich ein Geschenk Gottes wird das zur Welt kom-
mende Kind sein.'" Die Mutter erwachte daraufhin, weckte den Vater, beide be-
stätigten einander, dasselbe Traumgesicht gehabt zu haben, dankten Gott usw. 

In der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) 1 0 5 ist dieser Topos breit 
ausgearbeitet. Zunächst erklärt der Verfasser, daß Georgios von Anfang an aus-
erwählt (άνωθεν εκλεκτός) gewesen und bereits vor seiner Geburt zum Priester 
gesalbt und berufen worden sei. Auch das Vorbild der Elisabeth, der Mutter des 
Täufers, wird ausdrücklich genannt. Als seine Mutter Megetho mit ihm schwan-
ger war, sei sie wie üblich oft in die Kirche gegangen und habe gebetet. Dabei 
sei sie einigen der Stadtoberhäupter (τινές των της πόλεως προαγόντων) begeg-
net, die ihr zunächst nur als Frau die übliche Ehre erwiesen. In einer nächtli-
chen Vision sei ihnen dann jedoch enthüllt worden, daß die Frau einen Heiligen 
im Leibe trüge. Daraufhin hätten sie sich am nächsten Tag der Mutter zu Füßen 
geworfen, um Vergebung gebeten und unter Tränen ihre Sünden bekannt. Als 
die Mutter daraufhin nach dem Grund für dieses Verhalten gefragt habe, hätten 
sie ihr enthüllt, was geschehen war.10^ 

104 Also den Märtyrer und Heiligen dieses Namens, s. oben S. 74 Anm. 88. 

105 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 5-6 , p. 7,16 - 11,13. 
106 Weitere Beispiele: Vita Symeonis Stylitae iun. (BHG 1689) cap. 3,1-34, p. 5f. (Verkündigung 

durch Johannes den Täufer mit Vorgabe des Namens [Symeon]); Vita Stephani iun. (BHG 1666) 
cap. 5, p. 94,6-18 (Segnung der Schwangeren und die Mitteilung des Namens [Stephanos] durch 
denPatriarchen Germanos [715-7301, der zur Zeit der Abfassung der Vita [8091 den Status eines 
Hl. hatte); Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 3, p. 213,18 - 214,2 (Verkündigung 
an eine Gruppe Soldaten durch einen Mönch und durch diese an die Bevölkerung der Insel 
Lesbos); Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 2, p. 2,19-26 (durch greisen Mann bzw. Bekannten 
an die Mutter); Vita Theodori Syceotae (BHG 1748) cap. 3,17-24, p. 3f. (durch den Vater des 
Hl., der eine Vision der Mutter deutet) und cap. 4,1-15, p. 4 (durch einen Seher sowie einen Bi-
schoD; Vita Thoma'idis Lesbiae (BHG 2454) cap. 5, 235D-E (durch die Theotokos an die Mutter; 
Thoma'is wird bezeichnet als τέκνον έξ επαγγελίας άποτεχθεν). 
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§ 5. Darstellung in der Kirche 
(prosphora en nao - oblatio in templo) 

Wie der Topos „Kinderlosigkeit der Eltern und Geburt nach Gebet" ist auch der 
häufig anzutreffende Topos der „Darstellung in der Kirche" an das Beispiel des 
Samuel im AT angelehnt107. So wie Hanna infolge ihres Gelübdes ihren Sohn 
Samuel, nachdem sie ihn entwöhnt hatte, im Tempel dem Herrn darbrachte108, 
so bringt nun die Mutter des Heiligen einige Zeit nach der Geburt den Neugebo-
renen in der Kirche dem Herrn dar. Häufig erfolgt die „Darstellung in der Kir-
che" nach dem Ablauf der in den mosaischen Gesetzen vorgeschriebenen 
Wöchnerinnenfrist von vierzig Tagen109. Das Beispiel von Jesus und Maria nach 
dem Vorbild des Lukasevangeliums („Darstellung Jesu im Tempel") ist für diesen 
Topos ebenfalls maßgeblich110. 

Aufgrund des narrativen Zusammenhangs bereits in der alttestamentarischen 
Vorlage des ersten Buches Samuel ist der Topos „Darstellung in der Kirche" häu-
fig verbunden mit den Topoi „Kinderlosigkeit der Eltern und Geburt nach Ge-
bet" sowie „Verkündigung" und folgt diesen logisch in der Erzählung. Es scheint 
dennoch nicht passend, von einem einzigen großen Topos „Kinderlosigkeit der 
Eltern und Gebet bzw. Gelübde, Verkündigung, Geburt und anschließende Dar-
stellung des Kindes in der Kirche" zu sprechen, da die einzelnen Bestandteile 
(„Kinderlosigkeit der Eltern und Geburt nach Gebet", „Verkündigung" und „Dar-
stellung in der Kirche") auch isoliert und ohne die jeweils anderen vorkommen 
können. 

In der Vita des Styliten Alypios (BHG 65)111 wird das Vorbild des Samuel 
ausdrücklich genannt. Dort heißt es: „Mit diesen Gedanken (sc. daß die Mutter 
nach dem Tod ihres Mannes keine zweite Ehe eingehen und fromm leben 
wollte) sprach sie sich selbst in gottgefälliger Weise Mut zu, nahm das Kind mit 
sich und eilte in die Kirche, da sie als einzigen guten Beschützer der Waisen und 
Witwen den Herrn kannte, und diesem weihte sie bereitwillig den gerade der 
Brust entwöhnten Sohn wie einen neuen Samuel, indem sie ihn in die Hände 
des damaligen Erzbischofs gab." 

107 Vgl. Berger, Gregorios 346. 
108 1 Sam 1. 

109 Lev 12. 
110 Lk 2. 21-24. 
111 Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 3, p. 149,11-16: Ταύταις θεοπρεπώς έαυτήν τα ΐ ? έννοίαις· 

στηρίξασα, συμτταραλαβοϋσα τόν τταΐδα εττί την έκκλησίαν όρμα, κηδεμόνα των ορφανών και 
χηρών μόνον επ ισταμένη αγαθόν τον Κΰριον, ώ και προθΰμω? άπογαλακτισθέντα τούτον 
εύθέως άνέθηκεν ώ? νέον τ ινά Σαμουήλ έττι τάς χ ε ί ρ α ; δοϋσα του τηνικαϋτα τήν άρχιερωσύυ-
ην δ ιέποντο ϊ . 
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Noch mehr Einzelheiten - bei auffälliger gleichzeitiger stilistischer Redun-
danz! - bietet die Darstellung in der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296)112: 
„Nachdem das Kind entwöhnt und bereits drei Jahre alt geworden war, brachte 
sie ihn gemäß ihrem Versprechen Gott dar. Gemeinsam mit ihrem Mann ging sie 
in die heilige Kirche der Auferstehung (Anastasis) Christi unseres Gottes und 
brachte ihren Sohn dem damaligen obersten Priester der heiligen Stadt Christi 
unseres Gottes, der in orthodoxer Weise auf dem apostolischen Thron regierte, 
indem sie folgendes sagte: 'Nimm, heiliger Herr, und bringe die Frucht meines 
Leibes dem obersten Hirten Christus dar! Reihe ihn ein in den Klerus der heili-
gen (sc. Kirche der) Auferstehung Christi unseres Gottes!' Und sie erzählte ihm 
die ganze Wahrheit, wie Gott ihre Gebete erhört hatte und wie sie versprochen 
hatte, ihren Sohn Gott als Gabe darzubringen. Er (sc. der Patriarch) aber nahm 
die Bitte der Eltern an, betete für das Kind, schor dessen Haar und erhob ihn so-
gleich in den Rang der Anagnosten der heiligen (sc. Kirche der) Auferstehung 
Christi unseres Gottes."113 

In der Vita des Theodoras von Edessa (BHG 1744) ist die „Darstellung" viel 
knapper114: „Am vierzigsten Tag nun nach der Geburt brachte sie das Kind in 
die Kirche Gottes und gab zurück, was sie empfangen hatte, und weihte ihn 
Gott, der ihn gegeben hatte." 

Auch in der Vita Symeons, des jüngeren Styliten (BHG 1689), heißt es115: 
„Nachdem nun vierzig Tage vergangen waren, brachte die Mutter das Kind in 
das Haus des heiligen und berühmten Propheten, des Vorläufers und Täufers 

112 Vita .Mich. Syncell. (BHG 1296) 46,9-21: Άπογαλακτ ισθέντος δέ τοϋ παιδός και τριετούς γεγο-
νότος, προσήγαγεν αύτόν τω θεώ κατά τήι/ αυτής· ύπόσχεσιν. Μετά γάρ τοϋ ανδρός- αύτής κα-
ταλαβούσα την άγίαν Χριστοί) τοϋ Θεού ήμών Άνάστασιν , προσήγαγε τον υΐόν αυτής τω τότε 
τελεταρχοΰντι τή άγια Χρίστου τοϋ Θεοϋ ήμών πόλει και όρθοδόξως ίθύνοντι τόν έν αύτη 
άποστολικόν θρόνον, λέγουσα ούτως· "Δέξαι, δέσποτα άγιε, και προσάγαγε τω άρχιποίμενι 
Χριστώ τόν έξ έμών τεχθέντα σπλάγχνων, κατατάξας αυτόν έν τω της αγ ίας Χριστού τοϋ 
θεού ήμών 'Αναστάσεως κλήρω." Και έξε ΐπεν αύτώ πάσαν την άλήθειαν, και πώς ό Κύριος 
είσήκουσεν αυτής των εύχών, και όπως αύτη ύπεσχετο προσάξαι τούτον δοτόν τώ θεώ. Ό δέ 
δεξάμενος τήν αύτών ίκετείαν και έπευξάμενος τω παιδί άπέκειρεν αύτού την κόμην και τέως 
εν τω των αναγνωστών βαθμω κατέταξεν τής αγ ίας Χριστού τού Θεού ήμών 'Αναστάσεως. 

113 Bemerkenswert hier wohl die Ernennung Michaels zum Anagnostes (Lektor, Vorleser, vgl. ODB 
1, 84 s. v.) im Alter von drei (!) Jahren; nicht expressis verbis genannt , aber doch assoziiert wird 
hier die „frühe Reife" des Hl., s. dazu noch unten S, 88-90. 

114 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 4, p. 4: τεσσαρακοστή τοίνυν μετά τόν τόκον ήμερα 
προσάγει τό βρέφος τή τοϋ Θεού έκκλησία, άντιδούσα καθάπερ έλαβε και Θεώ τω δεδωκότι 
καθιερούσα. 

115 Vita Symeonis Stylitae iun. (BHG 1689) cap. 3,34-38, p. 6: Τεσσαράκοντα δέ ήμερών πληρω-
θεισών, άπήγαγεν ή μήτηρ τό παιδίον έν τώ οίκω τοϋ αγίου ένδοξου προφήτου προδρόμου και 
βαπτιστού 'Ιωάννου, ε ι ς όν τά περί αύτού εύηγγελίσθη, προσφοράν ύπέρ αύτού προσάγουσα 
Χριστώ τώ άληθινώ ήμών Θεώ. 
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Ioannes, in dem ihr die frohe Botschaft über das Kind verkündet worden war, 
und brachte ihr Kind Christus, unserem wahren Gott, als Gabe dar."n i > 

116 Weitere Beispiele: Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 6, p. 94,27 - 95,15 (hier erweitert um die 
Verehrung einer Marienikone und Darbringung an die Gottesmutter); Vita Davidis, Symeonis et 
Georgii (BHG 494) cap. 4, p. 214,3-5 (Darstellung des hl. David); Vita Nicephori Milesii (BHG 
1338) cap. 5, p. 137,8-11 (Hanna und Samuel); Vita Theodori Syceotae (BHG 1748) cap. 5,1-4, 
p. 4; Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 2,25-28, p. 71; Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 5, 
p. XIX; Vita Euphrosynae iun. (BHG 627) cap. 4, p. 862E-F; Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 2, 
p. 48 (kurz). 



Kapitel 3: Kindheit und Jugend 

(nepiotes kai neotes - pueritia et iuventus) 

Im folgenden Kapitel finden sich die Topoi, die die Zeit zwischen der Geburt1 

und dem Abschluß der Ausbildung betreffen, mit dem dann üblicherweise eine 
geistliche oder weltliche Laufbahn ihren Anfang nimmt. Diese Topoi umfassen 
im einzelnen die Taufe des Heiligen, verschiedene frühe Zeichen der Heiligkeit, 
die Bildung bzw. Ausbildung des Heiligen sowie die Beschreibung seiner Per-
sönlichkeit. 

§ 1. T a u f e (baptisma) 

Die Taufe ist ein häufiger Bestandteil der Darstellung der frühkindlichen Ent-
wicklung des Heiligen, wenngleich es auch eine ganze Reihe von Viten gibt, die 
die Taufe nicht ausdrücklich erwähnen2. Der Topos der Darstellung der Taufe 
ergibt sich aus der Tatsache, daß die Hagiographen über dieses Detail im frühen 
Leben des Heiligen kaum je wirklich unterrichtet waren. Vielmehr wurde an 
passender Stelle in der Narratio der Vita vom Topos der Taufe Gebrauch ge-
macht und diese gemäß dem üblichen Brauch geschildert3. 

In der Vita der Euphrosyne der Jüngeren (BHG 627) wird die Taufe folgen-
dermaßen dargestellt4: „Als sie bereits das Alter von drei Jahren erreicht hatte, 

1 Mit der „Darstellung in der Kirche" (προσφορά kv ναώ, oblatio in templo) vierzig Tage nach der 
Geburt wurde bereits im vorangegangenen Kapitel ein Topos der frühen Kindheit des Heiligen 
behandelt. Dieser ist jedoch narrativ so eng mit den Topoi „Kinderlosigkeit der Eltern und Ge-
burt nach Gebet" sowie „Verkündigung" (ευαγγελισμός, annuntiatio) verbunden, daß er auch 
zusammen mit diesen besprochen wurde. Vgl. auch Kiusopulu, Chronos bes. 61—95; ODB 1. 
420f. s. v. ..Childhood"; Hinterberger. Autobiographische Traditionen 213-217. 

2 Die Taufe wird ζ. B. nicht erwähnt in: Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 2-3. p. 23 (über-
springt die gesamte Kindheit und Jugend); Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) p. 144; Vita 
Tarasii (BHG 1698) cap. 6, p. 74f.; Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 3, p. 149 (hier wie auch in 
einigen anderen Fällen könnte die Taufe freilich im Topos „Darstellung in der Kirche" impliziert 
sein); Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 1, ρ, 60-62; Vita Iosephi Hymnographi (BHG 
944) cap. 2-3, p. 2,16 - 3,15; Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 2-9, p. 187-193; Vita Theod. 
Stud. (BHG 1754) cap. 2, p. 236B-237A. 
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enthielt sie sich nun bald darauf der Muttermilch und wurde durch das göttliche 
Bad der Wiedergeburt5 gewandelt." 

In der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) heißt es6, daß die Mutter ihm 
„im Bad der Wiedergeburt den Namen Michael gab, was 'Heerführer Gottes' be-
deutet." 

In der Vita des Theodoros von Edessa (BHG 1744) wird bemerkt7: „Als das 
Kind zwei Jahre alt geworden ist, bringen es die Eltern dem Erzbischof ebendie-
ser Stadt (sc. von Edessa) und bitten darum, es vollkommen zu machen durch 
die göttliche Taufe. Dieser nun, der mit Hilfe des heiligen Geistes bemerkt hat, 
daß das Kind ein Gefäß der Auserwähltheit sein wird, tauft ihn voller Freude 
und, nachdem er ihm den Namen Theodoros gegeben hat, hebt er den Knaben 
aus dem Wasser, der in so reichlichem Maße die Gnade des heiligen Geistes 
empfangen hat." 

In der Vita Stephanos' des Jüngeren (BHG 1666) wird die Taufe wie folgt 
geschildert8: „Als die heilige und lebensbringende Auferstehung unseres Hei-
lands herangekommen war, nahmen die gleichgearteten Eltern den von Kind an 
Heiligen und gingen am Abend des heiligen Samstag (Karsamstag) in das Bapti-
sterium der sehr heiligen Großen Kirche Gottes (i. e. der Hagia Sophia) und 
bringen den heiligen Knaben zum Bad der Wiedergeburt, und er wird getauft im 

3 Dieser Brauch stand im betrachteten Zeitraum durchaus nicht fest. In den Beispielen sind Un-
terschiede im Hinblick auf den Zeitpunkt der Taufe augenfällig. Das Alter des Täuflings 
schwankt dabei von wenigen Monaten bis zu einigen Jahren. Diese Unterschiede rühren daher, 
daß im betrachteten Zeitraum das Taufsakrament noch keine durchgrei fende Kanonisierung er-
fahren hatte, vgl. dazu Onasch, Ostkirche 356-361 s. v. „Taufe", bes. 35öf. Aus den Viten läßt 
sich jedoch zumindest die Kindstaufe als Regelfall ableiten, die üblicherweise innerhalb der er-
sten ήλικία (0-7 Jahre) erfolgte; die Erwachsenentaufe war inzwischen die Ausnahme. 

4 Vita Euphrosynae iun. (BHG 627) cap. 4, p. 862E: Ώ ς δέ τριετή την ήλικίαν ήδη παραμείβουσα 
ην. εύθύς μεν άπέσχετο γάλακτος-, τω δέ τής παλιγγενεσίας θείω λουτρω μεταπλάττετα ι . 

5 Ein häufiger Ausdruck für das Taufbad in den Viten (vgl. Tit 3- 5): τό τής παλιγγενεσίας· 
λουτρόν. 

6 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 1, p. 46,4-6: και έκάλεσε τό όνομα αύτοΰ έν τω τής παλιγ-
γενεσίας λουτρω Μιχαήλ, ö ερμηνεύεται 'στρατηγός Θεοΰ'. 

7 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 4, p. 4f.: δ ίετες δέ γεγονός τό παιδίον προσάγουσιν οί 
γονείς τω άρχιερεΐ τήσδε τής πόλεως δεόμενοι τελειώσαι αύτό διά τοϋ θείου βαπτίσματος , ό 
δέ θείω πνεύματι κατιδών σκεϋος εκλογής έσεσθαι τό νήπιον, ασμένως βαπτίζει και θεόδωρον 
καλέσας ανάγει τοϋ ύδατος δαψιλή τήν χάριν δεξάμενον τοΰ άγιου πνεύματος. 

8 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 7, p. 96,1-6: Τής δέ αγ ίας και ζωηφόρου τοϋ Σωτήρος 
αναστάσεως καταλαβούσης, τόν έκ βρέφους ιερόν άράμενοι οί όμοιοι γεννήτορες, τό φω-
τιστήριον τής άγ ιωτάτης τοϋ θεοϋ μεγάλης εκκλησίας κατέλαβον τή τοϋ αγίου Σαββάτου 
όφέ• και τόν ιερόν νεανίαν προσφέρουσι πρός τό λουτρόν τής παλιγγενεσίας και βαπτίζεται 
ε ις τό τής ζωαρχικής Τριάδος όνομα παρά τοϋ παμμάκαρος φωστήρος Γερμανού. 
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Namen der Dreieinigkeit, des Ursprungs des Lebens, von dem ganz seligen 
Leuchter (sc. der Rechtgläubigkeit), Germanos9" 

In der Vita Symeons, des jüngeren Styliten (BHG 1689), wird folgendes be-
richtet10: „Als der Knabe zwei Jahre alt war, wurde er getauft in dem ganz ehr-
würdigen Haus (sc. Kirche) des heiligen Vorläufers und Täufers Ioannes."11 

§ 2. Frühe Zeichen der Heiligkeit 

Für die Heiligkeit, die göttliche Bestimmung des Heiligen, werden in den Viten, 
wie wir gesehen haben, vielfach schon vor der Geburt, des öfteren bereits vor 
der Empfängnis, verschiedene Anzeichen angeführt. Nach der Geburt des Heili-
gen wird seine Heiligkeit noch stärker offenbar anhand verschiedenartiger, viel-
gestaltiger und oft recht phantastischer (ja märchenhafter!) Zeichen und Wunder. 
Allen diesen Motiven ist gemeinsam, daß der Heilige kein „gewöhnliches" oder 
„normales" Kind (ja eigentlich überhaupt kein Kind) ist, sondern von Geburt an 
unter göttlichem Schutz steht und mit besonderen Gaben ausgestattet ist. 

Eine recht konzise zeitgenössische Beschreibung des kindlichen Heiligen 
(wohl aus dem frühen 10. Jh.) findet sich beispielsweise in der Vita des Euthy-
mios des Jüngeren (BHG 655). Dort heißt es12, der Heilige sei noch vor dem Er-
reichen des Mannesalters (also als Kind von weniger als 14 Jahren) freundlich, 
anständig und sanft gewesen, habe mit lieblicher Stimme gesprochen, sei or-
dentlich und folgsam gewesen, habe den Eltern gehorcht und sich von den Kin-
dern ferngehalten, habe die Kirchen aufgesucht und mit den Frommen unter 
den Verwandten ganz wie mit Vätern Umgang gepflegt. 

In dieser Darstellung des kindlichen Heiligen finden sich kaum kindliche 
Züge, vielmehr ist der Heilige bereits als Kind weise und/oder gebildet und/ 
oder er übt sich in Askese u. ä.; es werden ihm bereits als Säugling oder Klein-

9 Patriarch Germanos I. von Kpl. (715-730), vgl. zu ihm PMBZ: # 2298; D. Stein, in: Patriarchen 
5-21. 

10 Vita Symeonis Stylitae iun. (BHG 1689) cap. 5,If., p. 7: Δ ιετή? δέ γενόμενος ό πα ις βαπτίζεται 
έν τω πανσέπτω οϊκω τοϋ άγιου προδρόμου και βαπτιστοϋ 'Ιωάννου. 

11 Weitere Beispiele: Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 12, p. 631F; Vita Theodori Syceotae 
(BHG 1748) cap, 5,2-7, p. 4 (hier anscheinend gleich nach Ablauf der Wöchnerinnenfrist); Vita 
Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 2,18-25, p. 71 (mit Beschneidung am achten Tag, Taufe am 
vierzigsten Tag nach der Geburt); Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 2,7-9, p. I44f. (Taufpate ist 
der Bischof von Agrigent, Potamion). - Auch in den Kurzviten in den Synaxaren und Menolo-
gien wird die Taufe häufig erwähnt, vgl. beispielsweise Synax. Cpl. 291,37 (Stephanos Neolam-
pes, s. PMBZ: * 7052). 

12 Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 4, p. 171,19-22. 
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kind bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten sowie ein sicheres Urteilsvermö-
gen zugeschrieben, wie sie normalerweise erst mit einem höheren Lebensalter 
erlangt werden können. Der Heilige wirkt in dieser Darstellung frühreif und alt-
klug, wie ein „kluges Kind" oder ein „Wunderkind"13. In diesem Zusammen-
hang lassen sich verschiedene Motive unterscheiden, die nicht notwendiger-
weise in Kombination auftreten müssen und daher eigenständige Topoi 
darstellen. 

Die „frühen Zeichen der Heiligkeit" können sehr verschiedenartig ausfallen. 
Die Abgrenzung des feststehenden Motivs (Topos) von der individuellen Varia-
tion und der ganz originellen Schöpfung ist daher nicht leicht. Unter „Verschie-
dene Zeichen" (A) werden einige ausgewählte Beispiele früher Zeichen der Hei-
ligkeit angeführt. Es folgen die recht feststehenden und bekannteren Topoi 
„Frühe Reife" ipuer maturus) (B) und „Hohe Begabung" (puer sapiens) (C)14. 

A. Verschiedene Zeichen 

Der kleinste gemeinsame Nenner der frühen Zeichen der Heiligkeit ist, daß bald 
nach der Geburt etwas Wunderbares geschieht, das die Heiligkeit des Kindes er-
weist. Der Form, die dieses Wunderbare annehmen kann, sind dabei kaum 
Grenzen gesetzt: Kreuzeszeichen tauchen auf15, Licht verkündet in verschiede-
ner Gestalt die Heiligkeit, das Kind leistet oder bewirkt durch seine bloße Ge-
genwart etwas Wunderbares usw. Zwei mehr oder weniger typische und in un-
terschiedlichen Abwandlungen auftretende Motive sollen im folgenden als 
Beispiele solch verschiedener Zeichen der Heiligkeit vorgeführt werden, näm-
lich die „Gabe der Sprache" und die „Ablehnung der Brust" durch den kindli-
chen Heiligen. 

13 Vgl. dazu auch Bieler, Theios aner I, 30. 34-36. 
14 Sie zeigen bereits eine inhaltliche Nähe zu der Gruppe von Topoi, die die Bildung des Hl. be-

treffen und im folgenden Kapitel behandelt werden. Sie hätten auch dort eingeordnet werden 
können. Die „frühen Zeichen der Heiligkeit" und die Topoi der Bildung des Hl. sind weder in-
haltlich noch durch die Gliederung des Textes eindeutig voneinander abzugrenzen, sondern sie 
sind ineinander verschränkt und miteinander verzahnt. 

15 Etwa in der Kurzvita des Stephanos Neolampes (BHG 2404t), vgl. Synax. Cpl. 291,26-29: 
Τεχθεΐ 'τος δέ τοϋ τταιδός- σταυρός φωτοειδής και ύπέρκαλος iv τοις στέρνοι? αυτού ώράθη. 
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Gabe der Sprache: 

In einigen Viten wird dem kindlichen Heiligen die „Gabe der Sprache" bzw. die 
Befähigung zum Sprechen in toto verliehen1^. Die Heiligkeit wird in diesem 
Falle dadurch erwiesen, daß der Heilige das Sprechen und auch die Sprache 
mitsamt der sprachlichen Inhalte nicht mühevoll erlernen muß wie seine Alters-
genossen, sondern diese Fähigkeiten ihm eben von Gott eingegeben sind17. 
Meist begleiten noch weitere wunderbare Umstände den plötzlichen Erweis der 
„Gabe der Sprache", beispielsweise spricht das Kind sehr früh, oder es war vor-
her stumm. 

In der Vita des jüngeren Styliten Symeon (BHG 1689) heißt es: „Als er aus 
dem heiligen Taufbecken gehoben und ihm sein Name Symeon gegeben wor-
den war nach dem Auftrag des heiligen und berühmten Propheten, Vorläufers 
und Täufers Ioannes, begann er sofort mit fester Stimme zu sprechen. Und er 
sagte sieben Tage lang das Folgende: 'Ich habe einen Vater, und ich habe kei-
nen Vater. Ich habe eine Mutter, und ich habe keine Mutter' und wies damit zum 
einen auf seine Entsagung der irdischen Dinge hin, zum anderen auf sein Fort-
schreiten und seinen Aufstieg zu den geistlichen und himmlischen Dingen."18 Ist 
es bereits wunderbar, wenn das Kleinkind (in diesem Falle im Alter von zwei 
Jahren) plötzlich zu sprechen anfängt, so wird diese Wirkung noch dadurch ge-
steigert, daß das Kind eben nichts Kindliches von sich gibt, sondern sich in ei-
nem philosophisch-theologischem Paradoxon äußert19. 

In der Vita des Andreas von Kreta (BHG 113) zeigt sich die „Gabe der Spra-
che" in etwas anderer Weise20: „Als er acht Jahre alt geworden war, ging er eines 
Tages, wie es auch früher bei ihm und seinen Eltern Sitte gewesen war, in die 
heilige Kirche Gottes um dort an der göttlichen Liturgie teilzunehmen. Nach 
dem Abendmahl erhob er in demselben Moment seine wohlartikulierte Stimme, 
so daß das Schweigen der sieben Jahre ihm den nützlichen Lebenswandel in 
Stille während der sieben Tage des irdischen Lebens vorausgewiesen hatte. Der 
Umstand, daß er in seinem achten Jahr seine Stimme erhob, verkündet den ach-

16 Vgl. dazu Bieler. Theios aner I, 30; Kazhdan, Hagiography and Sex 134. 
17 Vgl. auch Bieler, Theios aner I, 35. 
18 Vita Symeonis Stylitae iun. (BHG 1689) cap. 5,2-9, p. 7: Και άναβάς· έκ της αγίας κολυμβήθρας 

μετά τό έπικληθήναι τό όνομα αύτοϋ Συμεών κατά την φωνήν τοϋ άγιου ενδόξου προφήτου 
προδρόμου και βαπτιστοΰ 'Ιωάννου, ευθέως· ήρξατο λέγειν τρανή τή φωνή έπι επτά ήμέρας 
ταΰτα' „Έχω πατέρα και ούκ έχω πατέρα, έχω μητέρα και ούκ έχω μητέρα", σημαίνων διά 
τούτων την μέν πρόϊ τά γήινα αύτοϋ άποταγήν, τήν δέ πρό? τά πνευματικά και ουράνια προ-
κοπήν και άνάβασιν. 

19 Dies weist zum einen auf den Topos der „Frühen Reife" (puer maturus) und inhaltlich zum an-
deren auf den Topos der „Entsagung" (.apotage) voraus, s. dazu noch unten S. 88-90 und 117— 
135. 
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ten und ersten, niemals endenden Tag des künftigen unendlichen Lebens, daß 
er durch seine guten Werke immerdar bei Gott sein und mit Gott reden werde." 
Andreas hatte sieben Jahre geschwiegen, so daß man ihn für stumm gehalten 
hatte. Dies ist wiederum die Andeutung der Askese im Kindesalter. 

Ablehnung der Brust; 

Zu den „frühen Zeichen der Heiligkeit" gehört auch der Topos, daß der Säugling 
die ihm dargebotene mütterliche Brust (oder auch ersatzweise die der Amme) 
nicht (oder nur unter bestimmten Bedingungen) annimmt21. Die Heiligkeit zeigt 
sich in diesem Topos darin, daß der Heilige bereits im Säuglingsalter (zumindest 
vorübergehend) die Blutsbande zu seiner Mutter negiert und sich im Fasten übt. 

In der Vita des jüngeren Styliten Symeon (BHG 1689) findet sich dieser To-
pos gleich in zwei Variationen: Zunächst hatte Johannes der Täufer in einer Vi-
sion - im Anschluß an die Verkündigung der Empfängnis und Geburt des Heili-
gen - der Mutter auch noch bestimmte Verhaltensvorschriften erteilt. Dazu 
gehörte auch folgende Vorschrift22: „Zur Ernährung reiche ihm Deine rechte 
Brust, die linke wird er überhaupt nicht berühren." Begründet hatte Johannes 
diese Vorschrift folgendermaßen: „Zu den Rechten2 3 nämlich zählt das Knäb-
lein." Einige Tage nach der Geburt kam der Mutter jedoch der Gedanke, dem 
Kind auch die linke Brust anzubieten, obwohl ihr doch gesagt worden war, daß 
sie ihm nur die rechte Brust reichen solle. Also wartete sie, bis die Zeit des Stil-
lens gekommen war, und bot ihrem Sohn ihre linke Brust dar. Diese jedoch be-
rührte der Säugling nicht einmal, sondern er wandte sich ab, so gut er konnte, 
und schrie. Den ganzen Tag lang versuchte dann die Mutter, ihrem Sohn ihre 
linke Brust zu reichen, der jedoch nahm überhaupt nichts zu sich. In derselben 
Nacht wurde ihr die linke Brust abgetrennt und sie wurde dort wie ein Mann; 

20 Vita A n d r e a e Hierosol . ( B H G 1 1 3 ) cap . 2, p. 170 ,29 - 171 ,10 : 'Οκταετούς δέ αύτοΰ γεγονότος, 

εν μια των ήμερων, ώς ήν αύτω μετά των αύτοΰ γονέων και προτέρων εθος έν τ η αγία του 

θεού εκκλησία παραγίνεσθαι, κάκεΐσε τήν θείαν έκτελεΐν λειτουργίαν, μετά τήν μ ε τ ά λ η ψ η 

τοϋ τ ιμίου και ζωοποιού σώματος και αίματος τ η ς ένσάρκου οικονομίας τοϋ μεγάλου θεού και 

σωτήρος ήμών 'Ιησού Χριστού τούτον φωνήν έναρθρον κατά τόν ϊδ ιον καιρόν άφεΤναι, ώς των 

επτά ετών τήν σιωπήν των επτά ήμερων τού παρόντος βίου αύτω προτυπουμένων της εν ησυ-

χία χρηστής διαγωγής ( s c r i b e n d u m : τήν εν ήσυχία χρηστήν διαγωγήν)· τό δέ φωνήν αύτόν έν 

τω όγδόω άφεΤναι χρόνω τήν όγδόην και πρώτην άνέσπερον ήμέραν τ ή ς μελλούσης απέραντου 

ζωής δήλοι, ώς διά των έργων αύτού τών καλών μετά θεού διά παντός ων Θεώ έσεται λαλών. 

21 Vgl. K a z h d a n , Miracle Workers 79; Calendine , T h e o s i s 70 . 

22 Vita Syraeonis Stylitae iun. ( B H G 1 6 8 9 ) cap . 3,8f . , p. 5: τόν δεξιόν σου μασθόν παράσχου αύτω 

ε ι ς άποτροφήν, τού δέ εύωνύμου όλως ούχ άψεται ' τών γάρ δεξιών έστι τό παιδάριον. 

23 Verstehe: „zu d e n Hei l igen" . 
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ihre rechte Brust hatte sich jedoch überhaupt nicht verändert24 . Johannes der 
Täufer hatte der Mutter in der Vision ferner mitgeteilt, daß das Kind weder 
Fleisch noch Wein noch andere von Menschenhand kunstfertig zubereitete Spei-
sen zu sich nehmen werde, sondern nur Brot und Honig und Salz und Wasser2 ' . 
Einige Zeit später trug es sich zu, daß die Mutter, wie dies öfters geschah, et-
was vom Schlachtfleisch zu sich nahm. Da ließ sich der Knabe nun ganz und gar 
nicht überzeugen, von ihrer Milch zu kosten, sondern er nahm den ganzen Tag 
lang nicht das geringste zu sich. Ais sich dies mehrmals wiederholt hatte, er-
kannte die Mutter die Ursache und hielt sich von da an daran, kein Fleisch zu 
essen . 

Auch in der Vita der Theophano (BHG J794) wird die Ablehnung der Brust 
dargestellt. Hier handelt es sich jedoch nicht um die Brust der Mutter, die bald 
nach der Geburt der Theophano verstorben war, sondern um die Brust einer 
potentiellen Amme, die vom Vater verzweifelt gesucht wird28: „Nachdem nur 
kurze Zeit vergangen war, in der die Mutter die Tochter mit der eigenen Milch 
ernährt hatte, ereilte die Mutter der körperliche Tod. Die Tochter nun vergaß 
auch als Waise nicht die Brust der Mutter und war keineswegs bereit, die Brust 
einer anderen Frau zu berühren und sich von dieser ernähren zu lassen. Dies 
betrübte den Vater und bereitete ihm große Sorgen. Er versuchte nämlich, seine 
Tochter von einer anderen Frau stillen zu lassen, jedoch gerade das wollte über-
haupt nicht gelingen. Es wurde nun eine liebevolle Amme für das Kind gesucht, 
und viele Dienerinnen und andere Frauen versuchten ihr Glück, aber an keiner 
von diesen fand die Tochter Gefallen. Nachdem alle ihr Glück versucht hatten, 
eilte eine der anwesenden Dienerinnen, die weder ein Kind hatte noch über 
Muttermilch verfügte, herbei und holte, anscheinend um das Weinen des Kindes 

24 Vita Symeonis Stylitae iun. (BHG 1689) cap. 4,1-10, p. 6f. 

25 Vita Symeonis Stylitae iun. (BHG 1689) cap. 3,6-11, p. 5. 
26 Nach der inneren Chronologie der Vita nach der Taufe, die Symeon im Alter von zwei Jahren 

erhielt. 
27 Vita Symeonis Stylitae iun. (BHG 1689) cap. 6,1-6, p. 7. 
28 Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 4, p. 3,6-17: 'Ολίγου δέ χρόνου παρωχηκότος και τής 

μητρός τήν τταΐδα οίκείω γάλακτι έκτρεφοΰσης, ό φυσικό? τη μητρί της παιδός εφίσταται θά-
νατος. ή δέ παις , άπορφανισθεΐσα της μητρός την θηλήν μη έπιλαθομένη, προσψαΰσαι άλλης 
και τρέφεσθαι ουδαμώς κατεδέχετο. και ην τω πατρι θλίψις κα'ι μέριμνα πολυώδυνος· έμηχα-
νάτο γάρ την παΐδα τοΰ (fort, scribendum: αύτοϋ) έτέραν θηλάσαι, αλλ' αυτό τούτο ούδαμώς 
επευδόκει. έ ζητε ΐ το δέ τροφός ό (scribendum: ή) τοΰ βρέφους έράσμιος και πολλών δουλίδων 
τε κα'ι ελευθέρων την άπόπειραν ποιουμένων, έν ουδεμία τούτων ή παις συνευδόκει. ύστερον 
δέ πάντων μία των εκείνων (scribendum: εκείνου) θεραπαινίδων προσόντων, τέκνου τε και 
γάλακτος άμοιροϋσα δήθεν κατασιγάσαι σπεύδουσα τόν κλαυθμόν τοΰ παιδίου, την εαυτής 
θηλήν προβαλλομένη τω στόματι τοΰ νηπίου προσήψεν. ή δε πα ις αυτήν παρευθύ άψαμένη 
γάλακτος πηγάς έκβλυστάνειν έποίησεν. 
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zu besänftigen, ihre Brust hervor und reichte sie dem Mund des Säuglings. Die 
Tochter nun ergriff diese sogleich und bewirkte, daß Ströme von Milch aus ihr 
hervorquollen." Der Topos der „Ablehnung der Mutterbrust" ist hier kombiniert 
mit dem wunderbaren Wirken der Theophano: Sie bringt die Milch einer an sich 
ungeeigneten, weil kinderlosen Frau zum Fließen!29 Verschiedene andere frühe 
Zeichen der Heiligkeit lassen sich gelegentlich finden30. 

B . Frühe Reife (puer maturus) 

Für die unter diesem Punkt vereinigten Zeichen der Heiligkeit hatte Ernst Robert 
Curtius den Begriff des Topos vom „Kindgreis" (puer senex) ins Gespräch ge-
bracht31. Dieser Begriff engt jedoch den Topos ein wenig ein, da die Darstellung 
des Kindes als „Greis" nur eine Möglichkeit der Darstellung kindlicher Reife des 
Heiligen ist, ebenso häufig wird der Heilige einfach nur als „erwachsen" oder 
„ernst" oder „vorauswissend" u. ä. gezeichnet. Der byzantinischen Hagiographie 
ist allerdings die Vorstellung vom „Kindgreis" nicht fremd, wie etwa das Beispiel 
der Vita des Ioseph Hymnographos (BHG 944) zeigt, wo es an einer Stelle über 
den Heiligen heißt32: „Er hatte die Sinnesart eines Alten (Greises) und zeigte 
nicht nach den vergänglichen, sondern nach den ewig währenden Dingen Ver-
langen." Und in der Vita des Neilos von Rossano (BHG 1370) heißt es an einer 
Stelle über den jungen Heiligen33: „Und sie sahen einen alten Verstand in einem 
jugendlichen Körper." Im Vordergrund dieses Topos steht jedoch ganz allgemein 
die „frühe Reife" des Heiligen34, deren Darstellung nicht immer mit der Darstel-
lung des Kindes als Greis verbunden ist, wie die folgenden Beispiele belegen: 

29 Der Topos der „Ablehnung der Brust" findet sich auch in der Kurzvita des Stephanos Neolam-
pes (BHG 2404t): vgl. Synax. Cpl. 291,30-37; ebenso bereits in den Legenden um den hl. Niko-
laos von Myra, vgl. LCI 8 (1994) 46. 

30 Weitere Beispiele: Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 3, p. 629D-E; Vita Lazari Galesiotae 
(BHG 979) cap. 2, p. 509 (Lichtzeichen; Säugling steht gleich nach Geburt aufrecht). - Zu ei-
nem weiteren Säuglingswunder in den Legenden um den hl. Nikolaos von Myra vgl. LCI 
8 (1994) 46 (kann schon am dritten Tag nach seiner Geburt aufrecht stehen). 

31 Curtius, Literatur 108-115, vgl. auch Curtius, Literarästhetik II, 143-151; Curtius, Mittelalter-Stu-
dien XVIII 273f·; Arbusow, Colores rhetorici 118; Festugiere, Lieux communs 137-139; vgl. dazu 
auch Nahmer, Lateinische Heiligenvita 156-161; N. Kalogeras, What do they think about child-
ren? Perceptions of childhood in early Byzantine literature, in: BMGS 25 (2001) 2-19. 

32 Vita Iosephi Hymnographi (BHG 944) cap. 3, p. 3,12: φρόνημα δέ δεικνύω γηραιόν και ού των 
ρεόντων, αλλά των del διαμενόντων έπωδίνων τόν έρωτα. 

33 Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 4, p. 50: Και αύτοί δέ θεασάμενοι παλαιόν φρόνημα έν νεαρώ 
σώματι. 

34 Vgl. auch Bieler, Theios aner I, 34f. und 36f,; Moravcsik, Sagen 81. 
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In der ältesten Vita (B) des Theodoras Studites (BHG 1754) erfährt dieser 
Topos folgende Ausprägung35: „Nicht nur wegen dieser Dinge (sc. wegen seiner 
Verstandesgaben) erschien er seinen Altersgenossen und auch denen, die schon 
älter waren als er selbst, so verehrungswürdig, sondern mehr noch wegen der 
Art seines Charakters wurde er von diesen für sehr bewundert, da er ja die Tu-
gend liebte und die Reinheit als Mitbewohner an sich zog, da er der Gegenwart 
schlechter Menschen entfloh und stets mit verständigen Menschen zusammen 
war." 

In der jüngeren Vita (A) des Theodoras (BHG 1755) heißt es dann etwas 
konkreter^: Er wurde einem Grammatistes übergeben, mit dem er auch sehr 
gern zusammen war, „weder erfreute er sich an Spötteleien, noch fühlte er sich 
zu Spektakeln hingezogen, noch erheiterte er als ein junger Mensch und aus sol-
chem Hause seine Seele mit Spielen und den anderen Zerstreuungen." Man er-
kennt an diesem Vergleich, daß die spätere Version den Topos stärker ausgear-
beitet und konkretisiert hat. Anstelle der allgemeinen Erhabenheit, durch die in 
der älteren Version die „frühe Reife" zum Ausdruck kommt, werden in der jün-
geren Version nun konkrete Vergnügungen Jugendlicher genannt, denen sich 
Theodoras der Vita zufolge aufgrund seiner frühen Reife eben gerade nicht hin-
gab. Dies ist die weiterentwickelte Form des Topos, sozusagen seine volle Aus-
prägung. 

In der Vita des Nikon Metanoeite (BHG 1366-67) findet sich dieser Topos in 
folgender Form37: „Allein nun dieser (sc. Nikon) übertraf alle anderen seiner Al-
tersgenossen bereits, als er sich noch im ersten Lebensalter (sc. 1.-7. Lebensjahr) 
befand und zu den Kindern gerechnet wurde, und hatte nicht den Verstand ei-

35 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 3, col. 237B-C: ού μόνον δέ διά ταύτα αίδέσιμος ην τοις 
ήλιξι και το ις ήδη προβεβηκόσιν, άλλά γάρ και έκ τοϋ τρόπου της αγωγής μάλλον, ούκ 
άθαύμαστος αύτοϊς ένομίζετο1 αρετής άτε έρών, και την άγνείαν σύνοικον επαγόμενο?, των 
τε φαύλων τάς συνουσίας άποδιδράσκων, και τοις σώφροσιν del συναρτώμενος. 

36 Vita Theod. Stud. (BHG 1755) cap. 2, col. 117C: ω (sc. τω γραμματ ιστή) και έπ ιχαρίτως μόλα 
συνήν, ού τωθασμοΐς χαίρων, ού θεάμασι προσανέχων, ού πα ιδ ια ΐ ς και τ α ΐ ς άλλαις άνέσεσιν, 
οία δή νέος και τοσούτου ο'ίκου, τήν φυχήν έφηδύνων. Vgl. dazu auch Pratsch, Theodoras 68 
Anm. 189. 

37 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 2,18-30, p. 32-34: Μόνος γάρ ούτος ύπέρ τους άλλους τών 
συγγόνων τήν πραιτην έτι μετιών ήλικίαν και ε ις παΐδας έξεταζόμενος ού κατά παΐδας ε ίχε 
τδ φρόνημα, ούδ' άθύρμασι προσανεΐχε και παιδ ιαις και δρόμοις και ίπττασίαις και τοις 
άλλοις όσα παισί νέοις ποθεινά και έπέραστα, άλλ' εύθύς ώσπερ εκ πρώτης γραμμής πρός παν 
θέλημα σαρκικόν άπεμάχετο , και φίλαι τούτω διατριβαί ιεροί και θείοι οίκοι, και σπουδή πάσα 
τό πρός τά κάλλιστα τών ήθών άει όράν κα'ι εαυτόν ρυθμίζειν πρός τόν θεοφιλή και μακάριον 
βίον, εν άώρω και άτελεΐ ήλικία πεπολιωμένην σοφίαν έπιδεικνύμενος, και, συνελόντα φάναι, 
δήλος ήν έκ πρώτης τής βλάστης, ώσπερ τά ευγενή τών φυτών, όποιος άρα τήν άρετήν άπο-
βήσεται. 
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nes Kindes. Weder widmete er sich Spielsachen, noch Spielen und Wettläufen 
und Ausritten und den anderen Dingen, die jungen Knaben lieb und begehrt 
sind, sondern sogleich und sozusagen von Anfang an kämpfte er gegen die Be-
gierden des Fleisches. Lieb waren ihm Aufenthalte in den heiligen und göttli-
chen Häusern (sc. Kirchen), und sein ganzer Eifer war es, immer auf die besten 
Sitten zu achten und sich selbst zu rüsten für das gottgeliebte und selige Leben. 
In diesem unreifen und unvollkommenen Alter zeigte er die Weisheit eines er-
grauten Mannes (ττεπολιωμενην σοφίαν έπιδεικνύμενος·). Um es kurz zu sagen, 
von seiner Geburt an war klar, wie bei den edlen Pflanzen, wie er künftig sich 
im Hinblick auf die Tugend entwickeln würde." 

Stark elaboriert und zu einer eigenständigen Episode ausgearbeitet findet 
sich dieser Topos in der Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z)38: 
Theophanes war nach der Darstellung der Vita nämlich in seiner Jugend zu-
nächst durchaus den irdischen Vergnügungen, und vor allem dem Sport und der 
Jagd zugeneigt, Schloß dann aber Freundschaft mit einem gewissen Prandion39, 
einem „Goldschmied und Diener", der ihn von der Nichtigkeit dieser irdischen 
Vergnügungen überzeugte. Theophanes habe daraufhin von diesen Dingen ab-
gelassen und sich ganz dem Dienst an Gott und der frommen Lebensführung 
verschrieben. 

Diese Darstellung stellt freilich einen Sonderfall dar. Üblicherweise bedarf es 
nicht der Überzeugung, sondern ist die „frühe Reife" dem Heiligen von vornher-
ein eingegeben. Das Beispiel zeigt jedoch, wie ein Topos elaboriert und zu ei-
ner eigenen Episode ausgeweitet werden konnte40. 

C. Hohe Begabung (puer sapiens) 

Obwohl er in einen engen Zusammenhang mit dem Topos der „frühen Reife" 
gehört und auch nur als eine Spielart desselben betrachtet werden könnte, wird 
der Topos der „hohen Begabung" hier gesondert behandelt, weil beide auch ge-
trennt und unabhängig voneinander vorkommen können. Auch die „hohe Bega-
bung" ist ein frühes Zeichen der Heiligkeit und ein Topos41. Wie allerdings be-

38 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 7, p. 5,1 - 6,2. 
39 Vgl. PMBZ: * 6346, s. auch PMBZ: # 8107 (Theophanes Homologetes). 
40 Weitere Beispiele: Vita Platonis (BHG 1553) cap. 1, col. 808B-D; Vita Tarasii (BHG 1698) 

cap. 6,3-8, p. 74f.; Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 5,20-29, p. 406 (Mutter drängt auf das 
„frühreife" Verhalten); Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 4, p. 149,33-35; Vita Nicephori Milesii 
(BHG 1338) cap. 5, p. 137,11-17; Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 8, p. 15,3-11; Vita Atha-
nas. Athon. (BHG 187) cap. 8, p. 6; Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 2, p. 48 (kurz); Vita Lucae 
iun. (BHG 994b) cap. 7, p. 162; Vita Eliae iun. (BHG 580) cap. 5,95f., p. 8. 
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reits Ludwig Bieler festgestellt hatte, „fußen Berichte solcher Art ohne Zweifel, 
auch w o Erfindung vorliegt, auf wirklicher Beobachtung. Starke Begabung 
pflegt sich eben früh geltend zu machen."4 2 

Während der Topos der „frühen Reife" allgemein darstellt, daß der Heilige 
alle kindlichen Beschäftigungen ablehnt und keine kindlichen Eigenschaften be-
sitzt, bezieht sich der Topos der „hohen Begabung" speziell auf das Lernen und 
den Wissenserwerb. Im Rahmen dieses Topos wird dargestellt, daß der Heilige 
entweder ohnehin alles weiß (da ihm ja alles Wissen bereits von Gott eingege-
ben ist!) oder über eine so hohe Auffassungsgabe verfügt, daß er alle anderen 
im Lernen weit überflügelt und am Ende sogar seinen Lehrer übertrifft. 

Dieser Topos findet sich beispielsweise in der Vita des Theodoros von 
Edessa (BHG 1744), hier allerdings in einer besonderen Form und in einen grö-
ßeren Zusammenhang eingebettet43: Theodoros fehlt es zunächst an Begabung, 
und er besucht zwei Jahre lang die Schule, ohne auch nur das geringste zu ler-
nen4 4 . Schließlich wird er von seinen Eltern gescholten, von seinen Lehrern ge-
züchtigt und von seinen Mitschülern verspottet. Eines Tages geht er in die Kir-
che, versteckt sich unter dem Altar und fällt in Schlaf, während der Erzbischof in 
der Kirche eine Messe zelebriert. Während des Schlafs unter dem Altar hat er 
eine Vision, in der ihm Christus seinen künftigen Mönchsstand wie auch sein 
künftiges Bischofsamt voraussagt. Nachdem er erwacht ist und dem Erzbischof 
seine Vision mitgeteilt hat, weiht ihn dieser zum Anagnostes und nimmt ihn in 
den Klerus auf. Von da an ist Theodoros mit hoher Begabung gesegnet45: „Von 
dieser Stunde an war er mit einer so großen Gabe an Gelehrsamkeit und Veran-
lagung ausgestattet, daß er die Dinge nach ein- oder zweimaligem Lesen aus-
wendig lernte, sei es, daß er die Psalmen Davids lernen wollte oder eine andere 
Lektion. So daß die, die ihn früher verspottet und geschmäht hatten, ihn für be-
neidenswert und selig hielten, weil er mit einer so großen Gabe ausgestattet 
war. Von da an war er beliebt bei den Lehrern und beliebt bei seinen Altersge-
fährten, mit den einen maß er sich und die anderen übertraf er in Hinsicht auf 
jede Art von Bildung." 

41 Vgl. Bieler, Theios aner I, 34-36. 
42 Bieler, Theios aner I, 35f. 
43 Vita Theodor» Edess. (BHG 1744) cap. 4-6, p. 4-6. 
44 Zu diesem „Bildungshindernis" s. noch unten S. 101. 
45 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 6, p. 6,9-16: Έξ εκείνης δέ της ώρας τοιαύτη χάρις 

εύμαθείας και ευφυΐας εδόθη αύτω, ώς εκ μιας μόνης ή δευτέρας αναγνώσεως έκμαυθάυειυ, 
ε ίτε Δαυϊτικούς προέθετο μελεταυ ψαλμούς, ε ίτε τι και έτερου μάθημα, ώστε οι πρώηυ αύτόυ 
σκώπτουτες και όυειδίςουτες ζηλωτόυ αύτόυ ήγοΰυτο και μακάριου τοιαύτης άξιωθέντα χάρι-
τος1 έυτεϋθευ ποθειυός μέυ ήυ διδασκάλοις, ποθεινός δέ ήλιξι το ις μέυ παρεκτεινόμενος, τούς 
δε ύπεραίρωυ κατά πάν είδος παιδεύσεως. 
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In der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) heißt es über den jungen 
Heiligen nur knapp 4 6 : „Wißbegierig nun und arbeitsam war der Knabe, und in 
wenigen Jahren hatte er alles auswendig gelernt." 

Auch in der Vita des Stephanos des Jüngeren (BHG 1666) 4 7 heißt es bezüg-
lich des Wissenserwerbs, Stephanos habe die meisten seiner Altersgenossen in 
kurzer Zeit übertroffen durch die Liebe seiner Seele zu Gott und durch seinen 
Eifer beim Lernen.4 8 

§ 3· Bildung ( p a i d e i a , educatiö) 

Die Bildung des Heiligen wird in den meisten Viten recht stereotyp dargestellt49. 
Das Kind wird in einem bestimmten Alter (etwa zwischen 5 und 9 Jahren) ei-
nem Lehrer übergeben und beginnt zu lernen. Es bleibt dabei in Hinsicht auf 
die weltliche Bildung offen, wo diese Ausbildung erfolgte, ob es sich etwa um 
häuslichen oder institutionalisierten Unterricht handelte. In Bezug auf die geistli-
che Bildung wird zwar meist ein Kloster oder eine Kirche genannt, wo der Un-
terricht stattgefunden haben soll, aber auch hier ist der Grad der Institutionali-
sierung der Bildung nicht sicher zu ermitteln. Es werden häufiger 
Bildungsinhalte (Fächer oder Wissenschaften) genannt. Dabei fällt auf, daß spä-

46 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 5, p. XIX: Φιλομαθή? δέ ών ό παις και φιλόπονος, εν ολί-
γοις χρόνοι5 πάντα εξέμαθεν. 

47 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 8, p. 98,2f.: πολλούς των όμηλίκων ύπερηκόντισεν εν όλίγω 
χρόνω τή της- ψυχής φιλοθεια και φιλομαθία. 

48 Weitere Beispiele: Vita Ioannicii (BHG 936) cap. 4, p. 386C; Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 
2, p. 46,30 - 48,1; Vita Nicephori Milesii (BHG 1338) cap. 5, p. 137,11-17; Vita Cosmae et Ioan-
nis (BHG 394) cap. 5, p. 274,5f. (Ioannes Damaskenos); Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 8, 
p. 14.11-13; Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 2,31-39, p. 146 (ώς ύπερβήναι αύτοϋ και τόν δι-
δάσκαλοι εν τή αναγνώσει και γνώσει, μάλλον δέ και τους όμηλίκους αύτοϋ παΐδας και προ-
βεβηκότας); Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 2, p. 143,33 - 144,2; Vita Athanas. Athon. 
(BHG 187) cap. 9, p. 7; Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 2, p. 48 (kurz). - Vermutlich ist hierzu 
auch die Variante zu rechnen, wo der Hl. als ganz junger Mönch seine Mitmönche weit überflü-
gelt: Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 3, p. 145,17-20. 

49 Zur Bildung in dieser Zeit allgemein vgl. ODB 1, 6771. (mit weiterer Literatur); H. Fuchs, in: 
RAC 2 (1954) 346-362 s. v. „Bildung"; Lemerle; Humanism 108-117; P. Speck, Die Kaiserliche 
Universität von Konstantinopel, München 1974 (Byzantinisches Archiv 14); Th. Karzes, Ή παι-
δεία στο Μεσαίωνα, Athen 1998, 137-234 (allgemeine Darstellung, mit zahlreichen Abb.); jetzt 
auch N. Kalogeras, Byzantine childhood education and its social role from the sixth century un-
til the end of Iconoclasm, Ph.D. Diss. History, University of Chicago 2000; zur Darstellung der 
Bildung in der byz. Hagiographie vgl. Malamut, Route 70-82; Cunningham, Life 25; Pratsch, 
Fact and Fiction 62-64; zu älteren Beispielen (4./Anfang 5. Jh.) vgl. Rubenson, Philosophy and 
Simplicity 110-136. 
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tere Versionen von bestimmten Viten häufig mehr und detailliertere Bildungsin-
halte nennen als frühere3 0 . Dies ist wohl ein Indiz dafür, daß diese Bildungsin-
halte häufig einer Idealvorstellung folgend angegeben und ergänzt wurden, und 
spricht gegen die absolute Verläßlichkeit dieser Angaben. 

In den Darstellungen der Viten lassen sich ein weltlicher (A) und ein geistli-
cher (B) Bildungsweg unterscheiden. Diese Bezeichnungen beziehen sich dabei 
ausschließlich auf das - weltliche oder geistliche - Umfeld, in dem die Bildung 
erteilt wurde. Bezüglich der Bildungsinhalte lassen sich zwischen weltlicher und 
geistlicher Bildung kaum Unterschiede feststellen; eine Unterscheidung von 
heidnischen (εξωθεν) und christlichen (εσωθεν bzw. ήμών) Bildungsinhalten ist 
damit nicht intendiert. Der weltliche Bildungsweg5 1 dürfte nach den Angaben 
der Viten der häufigere Fall gewesen sein, während der geistliche Bildungs-
weg 5 2 eher die Ausnahme darstellte. Auch wenn die meisten Heiligen später 
Kleriker wurden, erhielten sie ihre grundlegende Bildung doch überwiegend 
noch in einem weltlichen, nämlich dem elterlichen Umfeld; nur wenige Heilige 
erhielten ihre grundlegende Bildung in einer kirchlichen Institution. Dies zeigt 
auch die zahlenmäßige Verteilung der im folgenden angeführten Beispiele. In 
einer Vita können aber auch beide Topoi nacheinander vorkommen, nämlich 
zunächst weltliche Bildung, später geistliche Bildung. 

A. Weltliche Bildung 

In der Vita des Patriarchen Methodios (BHG 1278) wird dessen Bildung folgen-
dermaßen dargestellt53: Er habe in seiner Geburtsstadt Syrakus „in jeder Art von 
Grammatik und Wissenschaft, in Orthographie und Stenographie von Kindheit 
an sich erfolgreich bemüht."5 4 

50 Man vgl. hier die drei Viten des Theodoras Studites: Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 3, col. 
237A-B; (BHG 1755) cap. 2-3, col. 117C - 120A; (BHG 1755d) cap. 6, p. 260,17 - 261,6. 

51 Vgl. Malamut, Route 70-73 und 77-82. 
52 Vgl. Malamut, Route 78f. und 84-87. 
53 Vita Methodii (BHG 1278) 1245B: Μεθόδιος- τάς Συρακούσας εσχε πατρίδα, γονέων εϋκλεώι» 

και πλουσίων υιός γεγονώς·· έν a l s πασαν γραμματικής τέχνψ και ιστορίας, ορθογραφία^ τε 
και όξυγραφίαν κατωρθωκώς έκ παιδός. 

54 Wahrscheinlich werden hier zwei Bildungsabschnitte angedeutet : Die al lgemeineren Ausdrücke 
(πασαι' γραμματικής τ έχνην και ιστορίας) geben pauschal eine grundlegende Bildung an, 
während die spezielleren, dem Kanzleiwesen ents tammenden Ausdrücke (όρθογραφίαν τε και 
όξυγραφίαν) bereits eine au fbauende berufliche Ausbildung, nämlich zum Sekretär, Notarios 
o. ä., e rkennen lassen. Vgl. auch Zielke, Methodios 186. 
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Im Falle des Gregorios Dekapolites heißt es in dessen Vita (BHG 711)5 5 : 
„Und als er (sc. Gregorios) nun acht Jahre alt geworden war, wurde festgelegt, 
daß er bei einem Grammatistes Unterricht zu nehmen habe." 

In etwas jüngeren Jahren mußte Theodoros von Edessa die schulischen 
Pflichten auf sich nehmen (BHG 1744)56 : „Als das Kind nun bereits fünf Jahre alt 
geworden war, wurde es einem Didaskalos übergeben, um die heiligen Schrif-
ten (τά ιερά γράμματα)57 zu lernen." Es folgt an dieser Stelle der Vita der Topos 
der „fehlenden Bildung"58 sowie eine Vision und die wunderbare Verwandlung 
des zunächst einfältigen Theodoros zu einem herausragenden Schüler. Im An-
schluß heißt es dann59 : „Nachdem er nun zunächst in den göttlichen und unse-
ren (sc. christlichen) Lektionen gut unterwiesen worden ist, wird er geformt zur 
besten und reinsten Gestalt. Dann erhält er auch die umfassende Bildung (εγ-
κύκλιος παίδευση) unter einem Sophisten namens Sophronios, den die Stadt 
der Edessener damals als öffentlichen Lehrer60 hatte. Bei diesem folglich lernt er 
und wird sowohl in Grammatik als auch in Rhetorik und Philosophie aufs treff-
lichste unterwiesen. Wahrlich, als ein Philosoph in Wort und Tat erwies er sich, 
und in Gottesfurcht übte er sich." 

Theodoros Studites begann im Alter von sieben Jahren mit dem Lernen. Die 
älteste Vita (BHG 1754) drückt dies so aus01: „Als er nun den ersten Abschnitt 
von sieben Jahren des natürlichen Lebensalters in passender Weise vollendet 
hat, macht er sich daran, sich mit den einführenden und elementaren Arten der 
Wissenschaften zu befassen. (Die Lektionen von Kindesbeinen an bereichern 
nämlich die Seele, bleiben mit dieser verbunden und werden dem Erwerber 

55 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 1,8f., p, 62: Και δή οκταετή γενόμενου eis γραμμα-
τιστήν φοιτάν εδικαίωσεν. 

56 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 4, p. 5: πενταετή? δέ ήδη γενόμενος- ό παις διδασκάλω 
παραδίδοται τά ιερά μανθάνειν γράμματα. 

57 Gemeint ist mit diesem Ausdruck wie auch in zahlreichen anderen Viten lediglich die Schrift-
sprache, also Lesen und Schreiben, genauer die „heilige" Sprache des NT, also Griechisch. Nach 
Browning. Literacy 48, handelt es sich dabei um „the propaideia and the Psalms"; vgl. auch Le-
merle, Humanism 111; D. Abrahamse, in: Byzantine Defenders 154 Anm. 52; Α.-Μ. Talbot, in: 
Holy Women 126 Anm. 47. 

58 S. dazu noch unten S. 99-103. 

59 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 6, p. 6,16-22: πρότερον γάρ τά θεία ταϋτα και ήμέτερα 
καλώ? διδαχθεί? μαθήματα διαπλάττεται πλάσιν άριστην τε και καθαρωτάτην, επειτα και την 
εγκύκλιον παίδευσιν επιχειρεί υπό τινι σοφιστή Σωφρονίω καλουμένω, όν κοινόν παιδευτήν ή 
των Έδεσσηνών τηνικαϋτα πόλι? είχε. παρ' αύτώ τοίνυν φοιτών γραμματικήν τε και ρητο-
ρικήν και φιλοσοφίαν άκρω? εκπαιδεύεται, τω οντι φιλόσοφο? έργω τε και λόγω δεικνύμενο? 
και θεοσέβειαν έξασκούμενο?. 

60 Vgl. Wilson, Scholars 77: Sophronius who held a public appointment". Gemeint ist ein κοι-
νό? παιδευτή? im Sinne der Sophistenschulen der Spätantike. 

61 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 3, col. 237A-B. 
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zum dauerhaften Besitz.) Als er nun im Alter voranschritt, lernte er zunächst die 
Kunst der Grammatik, dann auch Dialektik - die diejenigen, die gut Bescheid 
wissen, Philosophie nennen - und zu dem Genannten auch die Schönheit des 
Ausdrucks der Rhetoren." Nach der jüngeren Vita (BHG 1755) wird Theodoras 
ebenfalls im Alter von sieben Jahren einem Grammatistes (γραμματιστής·) über-
geben, von dem er die Propaideia erhielt . Später werden dann noch einzelne 
Fächer genannt. So habe Theodoras klassische (heidnische) Bildung erhalten 
(παιδεία? της θύραθεν ήτττετο), Grammatik und klassische griechische Sprache 
gelernt (γραμματικήν ή γλώσσαν οι δε ν έξελληνίζειν), antike Dichtungen aus-
wendig gelernt, jedoch nicht die heidnischen Mythen, sondern nur, was ihm 
nützlich war, verinnerlicht, und Rhetorikunterricht erhalten. Schließlich habe er 
Philosophie (also Theologie) betrieben, er habe Ethik genauso wie Dogmatik, 
aber auch Dialektik und Apodeiktik studiert®3. Der Vergleich der älteren und der 
jüngeren Vita des Theodoras macht deutlich, in welch idealisierender Weise die 
Hagiographen im Rahmen des Bildungstopos die Bildungsinhalte anführen. Der 
Bildungskanon der jüngeren Vita ist vollständiger, obwohl diese doch von der 
älteren Vita abhängt und in einem gewissen zeitlichen Abstand verfaßt worden 
ist64. Daher ist auszuschließen, daß der Verfasser der jüngeren Vita tatsächlich 
besser über die Bildung des Theodoras informiert war. 

Über Stephanos den Jüngeren wird in seiner Vita (BHG 1666) folgendes be-
richtet65: „Die Eltern nun dieses allerheiligsten Kindes bemerkten, daß dieses 
das Kleinkindalter überschritten und ein Alter von sechs Jahren erreicht hatte 
und nunmehr bereits sich mit dem Lernen beschäftigen sollte. Sie gaben ihn nun 
zum Unterricht der heiligen Schriften, zur Propaideia." Ein Lehrer wird hier nicht 
genannt, genauere Einzelheiten werden nicht mitgeteilt. 

In der Darstellung der Vita der Brüder David, Symeon und Georgios (BHG 
494) 6 6 wird David als Knabe (μειρακίσκος) einem Lehrer (hier: παι,δοτριβης τ ι ς ) 
übergeben, um die heiligen Schriften zu lernen. Im Alter von neun Jahren hatte 

62 Vita Theod. Stud. (BHG 1755) cap. 2, col. 117C: καλώς τε τά πρώτα τ % ηλικία? παρά των τε -
κόντων διαπλασθείς, και γραμματιστή έφ ' ώ τήν προπαιδείαν έκμαθεΐν παραδίδοται. Propaid-
eia ist die Elementarbildung. Zur Bildung des Theodoras vgl. auch Fatouros, Theodoras 6*f.; 
Pratsch, Theodoras 67f. 

63 Vita Theod. Stud. (BHG 1755) cap. 2 -3 , col. 117C - 120A. 
64 Zu den Viten vgl. Fatouros, Theodoros 3*f·; Pratsch, Theodoras 7 - 9 . 
65 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 8, p. 97,7-11: Oi μέν γαρ γονείς· τούτου τοΰ ίερωτάτου παι-

δοζ κατανοήσαντες τοΰτον τήν των παίδων ήλικίαν ύπερβάντα και εξαετή έληλακότα χρόνον, 
ήδη δε και όφείλοντα τοις μαθήμασι λοιπόν ενασχολεΐσθαι, παραδιδόασιν αυτόν ε ί? τήν τών 
ιερών γραμμάτων μάθησιν τή? προπαιδείας-. 

66 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 4, p. 214,5-9: έκδίδοται ύπό τών γεννητόρων 
παιδοτρίβη τινί τά ιερά εκπαιδεύεσθαι γράμματα. 
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er seine grundlegende Bildung erhalten und die von Gott inspirierten Lieder des 
Propheten und Namensvetters (David) erlernt67. 

In der Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335) wird lediglich festge-
stellt68, daß Nikephoros die enkyklios Paideia69 erhalten und sich in der Kunst 
des Schreibens gemüht habe. Ein Lehrer wird hier wiederum nicht erwähnt. Tat-
sächlich scheint der Verfasser über die Bildung des Nikephoros kaum etwas ge-
wußt zu haben7 0 . 

Auch in der Vita des Nikephoros von Medikion heißt es recht knapp71 , daß 
Nikephoros und seine Brüder Theodoros und Gregorios von der Mutter irgend-
welchen Lehrern (hier Paidagogos bzw. Didaskalos) übergeben wurden, um die 
heiligen Schriften zu erlernen. 

Auch bei weiblichen Heiligen findet sich dieser Topos, wenngleich biswei-
len leicht modifiziert. Beispielsweise heißt es in der Vita der Athanasia von Ai-
gina (BHG 180) folgendermaßen72: „Als sie sieben Jahre alt geworden war, 
lernte sie den Psalter in kurzer Zeit (sc. auswendig) und studierte eifrig all die 
heiligen Schriften." Von einem Lehrer ist hier nicht die Rede, und man gewinnt 
eher den Eindruck des Selbststudiums73. Auch scheint das Auswendiglernen des 
Psalters ein typischer Inhalt der „Bildung für Mädchen" gewesen zu sein74; aller-
dings setzt dies, so sollte man annehmen, Kenntnisse des Lesens und Schreibens 
voraus. 

In dieser oder recht ähnlicher Form wird die weltliche Bildung in zahlrei-
chen Heiligenviten dargestellt75. Die Variationen sind eher gering: In manchen 
Viten werden ein oder mehrere Lehrer erwähnt, in anderen nicht. In manchen 
Viten wird nur auf die grundlegende Bildung (die ιερά γράμματα bzw. die Pro-
paideia) verwiesen, in anderen werden weitere Bildungsinhalte und Fächer ge-

67 Vgl. dazu D. Abrahamse, in: Byzantine Defenders 154 Anm. 53. 

68 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 144,6f.: τ η ς εγκυκλίου παιδεία? έφαπτομενω και την 
διά χειρών και μελανοί τέχνην πονουμένω. 

69 Vgl. Lemerle, Humanism 112f. 
70 Vgl. bereits Alexander, Nicephorus 57. Der Verfasser gleicht dieses Manko später gewisserma-

ßen aus, indem er im Rahmen des Topos der „autodidaktischen Bildung" den vollständigen Bil-
dungskanon seiner Zeit ausbreitet, s. dazu noch unten S. 104f. 

71 Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 5, p. 406: παιδαγωγοί? τισιν ε'ίτουυ διδασκάλοι? έκδέδο-
το πρό? μάθησιν τών ιερών γραμμάτων. 

72 Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) cap. 1, p. 180: Ε π τ α ε τ ή ? δέ γενομένη τό τε ψαλτήριον έν 
όλίγω καιρώ έμαθες και πάσαι? ταΐ? άγίαι? γραφαΐ? προθύμω? έσχόλαζεΐΛ 

73 Für eine andere Heilige, Theoktiste, die Mutter des Theodoros Studites, ist dies belegt, 
s. Theod. Stud., Laud, matris (BHG 2422) 885B: επειδή ήν αγράμματο? έξ όρφανία? αγομένη, 
γραμματίζει εαυτής ή σοφή και συνετίζει . Vgl. dazu Pratsch, Theodoros 27f. 

74 Vgl. wiederum Theod. Stud., Laud, matris (BHG 2422) 885B: και τό Ψαλτήριον αποστηθίζει 
κάλλιστα τε και συντομώτατα. 
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nannt. Alle diese Angaben sind jedoch als Topos zu verstehen und spiegeln 
eher eine Idealvorstellung von Bildung als die tatsächliche Bildungssituation wi-
der. 

B. Geistliche Bildung 

Ein Beispiel für geistliche Bildung von weibl ichen Heiligen findet sich in der 
Vita der Euphrosyne der Jüngeren (BHG 627). Dort wird über die Heilige, als sie 
das Alter von sieben bis acht Jahren erreicht hat, berichtet7 6 : „Sogleich nun 
wurde sie in schlichte Nonnengewänder gekleidet e inem Kloster (Asketerion) 
übergeben und dort in den heiligen Schriften unterwiesen." 

Nach der Darstellung seiner Vita (BHG 65) wurde der Stylit Alypios im Zu-
sammenhang mit der „Darstellung in der Kirche" d e m Bischof seiner Heimat-
stadt, also d e m Episkopos von Adrianupolis (nach der Vita in Paphlagonia, tat-
sächlich aber in Honorias), übergeben und anschl ießend von diesem 
ausgebildet7 7 : „Wie einen neuen Samuel gab sie ihn (sc. die Mutter ihren Sohn) 

75 Weitere Beispiele: Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 5, p. XIX (hier ist häuslicher Unterricht 
denkbar); Vita Andreae Hierosol. (BHG 113) cap. 3, p. 171,11-15 (kurz: Elementarbildung, 
Grammatik, bis zur σοψωτάτην παίδευσα) ; Vita Cosmae et Ioannis (BHG 394) cap. 5, p. 273,25 
- 274,4 ( Ioannes Damaskenos, auch Kosmas Melodos); Vita Ioannis Damasceni (BHG 884) cap. 
9 (Kosmas Melodos); cap. 11 (Ioannes Damaskenos und Kosmas Melodos); Vita Tarasii (BHG 
1698) cap. 6,11-19 p. 75; Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 8, p. 14,5-11; Vita Piatonis (BHG 
1553) cap. 5, col. 808B; Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 5, p. 3,19-24; Vita Evaristi (BHG 
2153) cap. 4, p. 298,28-32; Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 2, 143,27 - 144,5; Vita Atha-
nas. Athon. (BHG 187) cap. 9, p. 7; Vita Iosephi Hymnographi (BHG 944) cap. 2, p. 2,24-26 
(vgl. auch cap. 3, p. 4.12, w o ein Paideutes erwähnt wird); Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 
col. 869A (kein Lehrer erwähnt); Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 3, p. 48f.; Vita Ioannis Psicha'i-
tae (BHG 896) cap. 2, p. 105 (Unterricht durch Vater); Vita Steph. Sugd. (BHG 1671) cap. 1, 
p. 72,7 - 73,4; Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 3, p. 849B; Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) 
p. 282,49f.; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 3, p. 509f. - Auch in einer erbaulichen Erzäh-
lung: Narratio Philothei (BHG 2372) cap. 1, p. 32,12f. (im Alter von 6 Jahren wird Philotheos ei-
nem Grammatistes übergeben und lernt dann die gesamte Literatur, die heidnische und die 
christliche). 

76 Vita Euphrosynae iun. (BHG 627) cap. 4, p. 862E: Αύτίκα γάρ άμφίοι9 περισταλεΐσα μοναδι-
κοίς άσκητηρίω τινί έκδίδοται και τά ιερά εκπαιδεύεται γράμματα. 

77 Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 3, p. 149,14-23: ώς νέον τ ινά Σαμουήλ επί τά? χείρας- δοΰσα 
τοϋ τηνικαΰτα τήν άρχιερωσύνην διέποντος. "Ον έπΐ τάς οικείας άγκάλας δεξάμενος, ώς οία 
ποιμήν τ ι ς αγαθός δεϋρο μετά την μητέρα πνευματικά) ανέτρεψε γάλακτι γράμμασί τε κα'ι 
θείων λόγων ήδύσμασιν καταπιαίνων τό της ψυχής έργαστήριον, όπως αν ράον εϋροι τω χρόνω 
συναύξουσάν τε συναναβαίνουσαν τη ήλικία τήν σύνεσιν, ο τ α ΐ ς εύχα ΐ ς τοϋ παιδεύοντος και 
συνέτρεχεν. Γέγονεν γάρ ό πα ις θείου λόγου παντός δεκτικός ώσπερ νεόψυτον ευγενές τ α ΐ ς 
πνευματικοί ς άρδείαις εύσεβείας καρποφορήσας καρπούς. 
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in die Hände des damaligen Bischofs. Nachdem dieser ihn in seine eigenen 
Arme genommen hatte, ernährte er ihn nach der Mutter wie ein guter Hirte 
gleichsam mit geistlicher Milch und bereicherte die Werkstätte der Seele sowohl 
mit Schriften als auch mit Kostproben göttlicher Worte, auf daß er möglichst 
leicht die Einsicht, die sowohl mit der Zeit zunimmt als auch mit fortschreiten-
dem Alter anwächst, erlangen möge, was durch die Gebete des Erziehers auch 
eintraf. Es erwies sich nämlich der Knabe zur Aufnahme eines jeden göttlichen 
Wortes geeignet, und wie ein edles junges Gewächs brachte er durch die fort-
währende geistliche Bewässerung Früchte der Frömmigkeit hervor." Die Darstel-
lung bleibt in diesem Falle recht allgemein, wir erfahren kaum konkrete Einzel-
heiten. Anders ist dies in dem folgenden Beispiel. 

In der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296 ) wird die Bildung in zwei Ab-
schnitten dargestellt. Nachdem Michael bereits im Alter von drei Jahren 7 8 von 
seinem Bischof, dem Patriarchen von Jerusalem, zum Kleriker geschoren und 
zum Anagnostes der Anastasiskirche in Jerusalem ernannt worden war, nahmen 
die Eltern ihren Sohn wieder mit nach Hause79 . Im Anschluß erhielt Michael 
seine Bildung80: „Und sie übergeben ihn einem Lehrer, damit dieser ihn aus-
bilde im Lesen und Schreiben, der elementaren Bildung. Der Knabe nun wurde 
älter und schritt im Unterrichtsstoff voran, vor Gott und den Menschen. Nach-
dem er nun in der elementaren Bildung vollständig unterwiesen worden ist, wie 
wir gesagt haben, wird er auf Geheiß des Patriarchen, der ihn geschoren hat, in 
den Unterricht der Grammatik, der Rhetorik und der Philosophie gegeben. Und 
wie fetter und fruchtbarer Boden, so nahm er in kurzer Zeit die Lektionen in 
Grammatik und Rhetorik und Philosophie auf wie zu dieser Zeit kein anderer. 
Nicht nur diese Dinge lernte er, sondern auch das Beste der Dichtkunst und 

Ol 
Astronomie." 

Auch in den beiden Versionen der Vita des Ioannikios (BHG 935 und 936) 
kommt der Topos der geistlichen Bildung vor82 . Interessant sind hier wieder die 
Unterschiede zwischen den beiden Versionen, die einen kleinen Einblick in die 

78 Vgl. dazu Cunningham 134 η. 13; vgl. auch PMBZ: * 5059 (Michael Synkellos), zur Person des 
Patriarchen von Jerusalem PMBZ: * 7575 (Theodoras I.). 

79 Vgl. Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 2, p. 46,19-24. 
80 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 2, p. 46,24 - 48,2: Και δή παραδίδουσα αυτόν διδασκάλω, 

όπως προπαιδεΰση αυτοί* τά της προπαιδείας γράμματα. Ό δέ παις προεκοπτε τη τε ηλικία 
και τόίς μαθήμασι τταρά Θεώ και άνθρώποις. Μετά δέ τό έκπαιδευθήναι αυτόν τά της προπαι-
δείας γράμματα, καθώς έφημεν, κατά πρόσταξιν του αυτόν άποκείραντος πατριάρχου τταραδί-
δοται a s τά της γραμματικής και ρητορικής και φιλοσοφίας διδάγματα. Kai δή ώς γή λιπαρά 
και πίων, οϋτως έν όλίγω χρόνω άνεμάξατο τά τε τής γραμματικής και ρητορικής και φιλοσο-
φίας μαθήματα ώς άλλος τω τότε χρόνω ουδείς. Ού μόνον δέ ταϋτα, αλλά και ποιητικών και 
άστρονομίας όσον τό κάλλιστου. 

81 Vgl. dazu auch Wilson, Scholars 77f. 



Kindheit und Jugend 99 

Möglichkeiten und Freiheiten der hagiographischen Überarbeitung bieten. In 
der älteren Vita (BHG 936) begibt sich Ioannikios vom Agauronkloster ins Anti-
dionkloster und lernt dort, im Antidionkloster, Lesen und Schreiben83: „Als er 
dies vernommen hat, nimmt der gute Hirte (sc. der Abt des Antidionklosters) ihn 
(sc. Ioannikios) im Kloster auf und bildet ihn in den heiligen Schriften aus, da er 
nämlich bis zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Bildung erhalten hat." 

In der jüngeren Vita (BHG 935) ist der Topos erweitert und verändert. Vom 
Agauronkloster kommend, begegnet Ioannikios zunächst einem Bekannten 
oder Freund, der ihn in seinem Haus in dem Dorf Kastulon/Kastulos (ev κώμη 
μια των προς Άτρώαν Καστούλω καλούμενη) in der Nähe von Atroa gastlich 
aufnimmt. Am nächsten Morgen bringt dieser Freund Ioannikios in das in der 
Nähe befindliche Telaoskloster, wo Ioannikios dann Lesen und Schreiben lernt, 
bevor er weiter in das Antidionkloster geht84: „Zu diesem (sc. dem Telaosklo-
ster) stieg der Berühmte hinan. Und nachdem er dort für einige Tage freundlich 
aufgenommen worden war, erhält er dort die Einführung in die Schriften." Es 
läßt sich kaum mehr sagen, warum der spätere Autor, Sabas, das ansonsten un-
bekannte Telaoskloster85 als Zwischenstation und Bildungsstätte des Ioannikios 
einführt. Dagegen dürfte klar sein, daß es sich in beiden Fällen um den Topos 
der geistlichen Bildung handelt, der hier, bedingt durch den relativ späten Klo-
stereintritt des Ioannikios, erst recht spät in der Narratio beider Versionen der 
Vita Verwendung finden konnte. Für den Topos der geistlichen Bildung finden 
sich zwar weniger Belege als für den Topos der weltlichen Bildung, jedoch 
noch immer eine große Zahl86. 

C. Bildungshindernisse 

In etlichen Heiligenviten werden auch Schwierigkeiten dargestellt, die der Hei-
lige bei seiner Bildung hat. Diese Schwierigkeiten können inneren oder äußeren 

82 Zu Ioannikios vgl. PMBZ: # 3389. Er war wohl vornehmer Herkunft , hatte längere Zeit in der 
kaiserlichen Leibgarde gedient und war zum Zeitpunkt seiner Demission wenigstens 30, mögli-
cherweise bereits 43 Jahre alt. Die Behauptung, er habe nicht einmal über geringe Kenntnisse 
des Lesens und Schreibens verfügt, scheint daher kaum glaubwürdig (vgl. Browning, Literacy II 
72, zur Beherrschung der Schriftsprache durch höhere Offiziere). Ober die Gründe, warum die 
Vita von diesem Topos Gebrauch macht, lassen sich nur Vermutungen anstellen: Möglicherwei-
se sollte das Verdienst an Ioannikios' Bildung so d e m Klerus bzw. der Kirche zugesprochen 
werden. Vgl. dazu ferner Mango, Ioannikios 401-404. 

83 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 9, p. 388B. 
84 Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 8, p. 340A. 
85 Zu d e m Kloster vgl. Janin, Centres 184. 



100 Erster Teil: Die Topoi 

Faktoren geschuldet sein. Entweder ist der Heilige selbst von einer gewissen 
(heiligen) Einfalt87, die das Lernen ablehnt oder größere Fortschritte beim Ler-
nen verhindert, oder äußere Einflüsse, etwa die Eltern, Schicksalsschläge, ein 
Vormund usw., hindern ihn am Lernen88. In manchen Fällen, wenn der Heilige 
sich zum Beispiel in seiner Jugend als Schweinehirt oder Schäfer betätigt89, wird 
auch nicht immer expressis verbis erklärt, ob er dies aus eigenem Antrieb oder 
auf Geheiß anderer tut. Alle diese verschiedenartigen Schwierigkeiten bei der 
Bildung sind deshalb hier unter dem Begriff „Bildungshindernisse" zusammen-
gefaßt. 

Man muß in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß es nach der gän-
gigen Vorstellung von Heiligkeit nicht unbedingt erforderlich war, daß der Hei-
lige Bildung von anderen Menschen erhielt - er hatte ja bereits alle Bildung von 
Gott erhalten (tos διδακτός Θεοΰ)90! Folglich waren auch etwaige „Bildungshin-
dernisse" kein wirklicher und dauerhafter Nachteil für den Heiligen, am Ende 
verfügte er in der Regel stets über eine ausgezeichnete Bildung, sei es, daß sie 
ihm von Gott eingegeben war, sei es, daß er sie trotz der Bildungshindernisse 
erlangte91. Literarisch gesehen, stellen die Bildungshindernisse lediglich eine 
Antithese und literarische Variation zu den üblichen Bildungstopoi dar. 

Das Motiv begegnet bereits im späten 4. Jahrhundert in der Vita des Anto-
nios (BHG 140), die als maßgeblich für zahlreiche spätere byzantinische Heili-

86 Weitere Beispiele: Vita Pauli iun. (BHG 1474) cap. 2, p. 21: Paulos und sein Bruder Basileios 
werden in das Hagios-Stephanos-Kloster zum Unterricht geschickt (έττί δ ιδαχή γραμμάτων); 
Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 4, p. 109f.; Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 869C -
872A (Unterricht im Paideuterion des Studiosklosters in Kpl,); Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 
2,2-31, p. 145f. (im Alter von 8 Jahren wird Gregorios in das Didaskaleion des Episkopats von 
Agrigent gegeben) , vgl. auch Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 27,15-18, p. 178, w o sich ein 
weiterer Bildungstopos findet (Gregorios lernt bei e inem Einsiedler die gesamte attische Rheto-
rik sowie Grammatik, Philosophie und Astronomie); Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) p. 283,63-
65; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 3, p. 509f.; Vita Ioannis Damasceni (BHG 884) 
cap. 12 (Ioannes Damaskenos und Kosmas Melodos). - Das Motiv der geistlichen Bildung be-
gegnet auch in einigen Viten verstreut und bezogen auf andere Personen als den Hauptheiligen 
der jeweiligen Vita: Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 5, p. 52,21-29: Michael Synkellos unter-
richtet Theodoras und Theophanes , die Brüder Graptoi, in Grammatik, Philosophie und Poetik. 

87 Zu diesem Motiv vgl. Bieler, Theios aner I, 56: sancta simplicitas. Vgl. auch Gen 25. 27: Ιακώβ 
δέ ήν άνθρωπος άττλαστος. 

88 Hier spiegelt sich en miniature der Topos des „Gegenspielers", s. unten Kap. 9, S. 170-183. 

89 Zu den Vorläufern dieses Topos vgl. auch R. Hunziker-Rodewald, David der Hirt. Vom „Auf-
stieg" eines literarischen Topos, in: König David - biblische Schlüsselfigur und europaische 
Leitgestalt, 19. Kolloquium [2000] der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwis-
senschaften, W. Dietrich - H. Herkommer (Hrsg.), Freiburg, CH, 2003, 165-177. 

90 Vgl. das unten angeführ te Beispiel aus der Vita (BHG 935; Sabas) des Ioannikios. 
91 Vgl, Rubenson, Philosophy and Simplicity 116-119. 
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genviten betrachtet werden muß. Dort lehnt der Heilige die Bildung (sc. die 
klassische griechische, heidnische) grundsätzlich ab9 2 : „Als er zum Knaben her-
angewachsen war und reifer wurde, sträubte er sich gegen den Schulunter-
richt."9^ Nach der Darstellung seiner Vita lehnte Antonios das Lernen (sc. der 
heidnischen Stoffe) aus eigener Entscheidung ab 9 4 . In manchen späteren Viten 
klingt diese Intention durchaus noch an, steht aber nicht mehr so sehr im Vor-
dergrund9 ' . Öfters wird die Bildung aus anderen Gründen behindert. 

Nach Aussage seiner Vita (BHG 1744) hatte Theodoras von Edessa in der 
Schule zunächst Schwierigkeiten9^: „Er zeigte sich jedoch nicht geschickt bei der 
Aufnahme des Lernstoffs, sondern er litt entweder unter einem gewissen Mangel 
an Begabung, oder aber dies war ihm durch göttliche Fügung auferlegt worden, 
damit ihm auch das Erlernen der Schriften von Gott her wäre. Nachdem er zwei 
Jahre in die Schule (didaskaleion) gegangen war, hatte er ganz und gar nichts 
von dem Lernstoff begriffen. Deswegen nun wurde er oft von seinen Eltern ge-
scholten, noch häufiger von seinen Lehrern gezüchtigt und auch von seinen Mit-
schülern verspottet." Im Anschluß geht Theodoras, wie oben schon gesehen, in 
die Kirche, versteckt sich unter dem Altar und hat dort eine Vision, in der ihm 
sein Mönchsstand und sein Bischofsamt voraussagt werden. Nachdem er er-
wacht ist und dem Erzbischof alles mitgeteilt hat, weiht ihn dieser zum Anagno-
stes9 7 und nimmt ihn in den Klerus auf. Von da an ist Theodoras mit hoher Be-
gabung gesegnet9 8 . 

In der älteren Version (BHG 936) der Vita des Ioannikios verlautet gar nichts 
über seine Bildung in seiner Kindheit und Jugend 9 9 . In der jüngeren Version 
(BHG 935) der Vita wird dann behauptet, die Eltern des Ioannikios hätten ihm 

92 Vita Antonii ( B H G 1 4 0 ) cap . 1: επειδή δέ και αύξησα? εγενετο παις και προέκοπτε τη ηλικία, 

γράμματα μέν μαθεΐ ν ούκ ήνέσχετο. 

93 Vgl. Athanasius , Vita Antonii , hrsg. u. mit e iner Einlei tung v e r s e h e n von A. Gottfr ied, übers , von 

H. Przybyla, Leipzig 1986 , 25. 

94 Vgl. dazu a u c h R u b e n s o n , P h i l o s o p h y and Simplicity 1 1 0 - 1 3 9 . 

95 R u b e n s o n , P h i l o s o p h y a n d Simplicity 113f . 

9 6 Vita T h e o d o r i Edess . ( B H G 1 7 4 4 ) cap. 4, p. 5: μη έπιτηδε ίως δε έχων προς την των μαθημάτων 

άνάληψιν, άλλά φυσική τινι πιεζόμενος άφυ'ία, ή και οικονομικώς τάχα τοϋτο ύφιστάμενος, 

ίνα και ή των γραμμάτων μάθησις θεόθεν αύτώ ή, επί δ ι ε τ ή χρόνον ε ι ς τό διδασκαλείου 

φοιτών άμοιρος πάντη τών μαθημάτων η ν πολλά μεν ούν παρά τών γονέων στυφόμενος ( im-

m o : στυφελιζόμενος) , πλείστα παρά τών παιδευτών μαστιζόμενος, άλλά και παρά τών συμφοι-

τητών όνειδι£όμενος. 

97 O b w o h l T h e o d o r a s d o c h a n g e b l i c h b isher nichts , nicht e inmal das Lesen, gelernt hatte! 

98 D i e s e Dars te l lung weist s tarke Ähnl i chke i ten mit de r Darste l lung in der Vita T h e o d o r i S y c e o t a e 

( B H G 1 7 4 8 ) cap . 13, p. 11, auf. 

99 Vgl. Vita Ioannic i i ( B H G 936 ; Petros) cap . 4, p. 3 8 6 B - C . - Vgl. a b e r bereits o b e n , S. 98f . , zur un-

terstel l ten „geistl ichen B i ldung" des I o a n n i k i o s n a c h s e i n e m Eintritt ins Kloster. 
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jegliche Bildung verweigert und ihn stattdessen von seinem siebten bis vierzehn 
Lebensjahr zum Schweinehüten auf die Weide geschickt1 0 0 : „Nur mit sinnlich 
wahrnehmbaren Dingen speisten sie (sc. die Eltern) ihn, der im Hinblick auf 
den Körper seinem Alter entsprechend heranwuchs, nicht aber formten sie seine 
Seele mit den göttlichen Worten und Schriften zu irgendeiner Art von Tugend 
und Gottesliebe. Doch er selbst, weil er von Gott unterwiesen und der göttliche 
Geist in seinem Herzen eingeschrieben war, besaß neben der Einfachheit des 
Charakters den mit dem Alter erblühenden, vollkommen machenden Glauben, 
der sowohl Anfang als auch Wurzel der Güter ist - und dies wollen wir an ei-
nem Beispiel denen offenbaren, die es nicht wissen: Als er sich in seinem ersten 
Lebensalter befand, nämlich im Alter von sieben Jahren, wurde der Heilige von 
den Eltern dazu bestimmt, Schweine zu hüten. Jedesmal, wenn er die Schweine 
nach der Gewohnheit hinaustrieb auf die Weide und an einen passenden Ort, 
machte er über ihnen das Zeichen des lebensspendenden Kreuzes, ließ sie dann 
allein, zog sich zurück, wohin er wollte, lief den ganzen Tag herum und blieb 
ihnen fern. Die Schweine aber weideten, blieben zusammen und unverletzt und 
verschont von Dieben und dem Angriff blutgieriger Tiere, bis er am Abend kam 
und sie wieder zurücktrieb. Dieses wurde durch ihn getan und bewirkt von der 
göttlichen Gnade während seines ganzen zweiten Lebensalters." 

Es ist nicht glaubhaft, daß der Verfasser der späteren Version der Vita, Sabas, 
über derartige Detailkenntnisse aus der Kindheit des Ioannikios (im Alter zwi-
schen sieben und vierzehn Jahren) verfügte, vermutlich wußte er gerade über 
diese Zeit - wie ja auch der Verfasser der älteren Version, Petros - so gut wie 
nichts. Aber der Topos der Eltern, die ihrem Sohn die Bildung vorenthalten, 
paßte gut in die Komposition seiner Version der Vita, weil er nämlich die Eltern 
zuvor - im Unterschied zur Version des Petros - als „unfromm" charakterisiert 
hatte1 0 1 . Sabas zufolge waren die Eltern des Ioannikios also nicht nur „un-
fromm", sondern auch noch „unzivilisiert"; sie waren demnach reine Barba-
ren!1 0 2 Darüber hinaus ist in der Version des Sabas die Darstellung der „Bil-
dungshindernisse" des Ioannikios mit einem „frühen Zeichen der Heiligkeit" 
bzw. einem ersten „Wunder" verbunden: Ioannikios' Segen schützt die 
Schweine vor Gefahren1 0 3 . Während es in der späteren Version der Vita des 
Ioannikios unzweifelhaft ist, daß der Heilige keine Bildung erhält und statt des-
sen Schweine hüten muß, daß seine Hirtentätigkeit also ein Bildungshindernis 

100 Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 2, p. 333C - 334A. 
101 S. dazu bereits oben S. 70f. 
102 Dies würde im übrigen gut zu der vermuteten slawischen oder bulgarischen Herkunft der Fa-

milie passen, vgl. PMBZ: # 5209 (Myritzikios). 

103 S. dazu bereits oben S. 83 -92 zu verschiedenen „frühen Zeichen der Heiligkeit", und zu ähnli-
chen Wundern s. noch unten Kap. 13: „Wunder", S. 225-297. 
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darstellt, ist dies in zwei anderen, recht ähnlichen Darstellungen eines „jugendli-
chen Hirten" nicht ganz so eindeutig. Möglicherweise wird aber auch dort ein 
Bildungshindernis impliziert: 

In der Darstellung seiner Vita hütet David von Lesbos in seiner Kindheit zu-
sammen mit Altersgefährten Schafe1 0 4 . Allerdings dient dieses Motiv dort dazu, 
eine Vision einzuleiten, in der der heilige Antonios dem David erscheint und 
ihm seine Berufung zum Eremitenleben verkündet. Auch war bereits zuvor die 
„weltliche Bildung" des Heiligen kurz (in Form des Topos) erwähnt worden. 

In der Vita Paulos' des Jüngeren vom Latros wird zunächst erzählt, wie die 
Mutter nach dem Tod des Vaters mit ihren beiden Söhnen, dem jüngeren Paulos 
und dem älteren Basileios, von Elaia in Asia in das Dorf „tu Petru" bei Marykatos 
in Phrygia (tatsächlich in Bithynia1 0 5) umzieht. Dort gehen die Söhne dann in 
das Hagios-Stephanos-Kloster, um Lesen und Schreiben (γράμματα) zu ler-
nen 1 0 6 . Anschließend wird Basileios von der Mutter verheiratet, entschliefst sich 
aber zum Eintritt in den Mönchsstand und verläßt die Verwandten. Schließlich 
stirbt auch die Mutter, und Paulos bleibt als Waise zurück. Er befindet sich nun 
in so großer Armut, daß er gezwungen ist, sich als Schweinehirt für die anderen 
Dorfbewohner zu verdingen1 0 7 . Sein Bruder Basileios besucht ihn dann und be-
freit ihn aus dieser Situation, indem er ihn mit ins Kloster nimmt.1 0 8 

D. Autodidaktische Bildung 

In den Kontext der Bildung gehört zweifellos auch die „autodidaktische Bil-
dung", also das Selbststudium des Heiligen1 0 9 . Die Autodidache ist in den we-
nigsten Fällen ein Ersatz für die reguläre (weltliche oder geistliche) Bildung, 
sondern vielmehr eine Ergänzung derselben: Der Heilige bildet sich - nach dem 
Abschluß seiner Ausbildung durch einen Lehrer - selbst weiter. Dies geschieht 

104 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 4, p. 214,10-15: Νέμοντι δέ αύτώ ποτέ θρέμ-
ματα μετά και έτερων ήλικιωτών 

105 Vgl. dazu Η. Delehaye, in: Vita Pauli iun. (BHG 1474) 21 Anm. 1. 
106 Vita Pauli iun. (BHG 1474) cap. 2, p. 21. 

107 Vita Pauli iun. (BHG 1474) cap. 3, p. 23: em μισθω τε τους- των εγχωρίων νέμοντα χοίρου?, κα'ι 
τά? τοϋ ζην άφορμά? έκεΐθεν έχοντα. 

108 Beispiele für Bildungshindernisse lassen sich hier und dort finden, ohne jedoch allzu verbreitet 
zu sein: Vita Nicephori Milesii (BHG 1338) cap. 4, p. 136,15 - 137,7 (als Eunuch wird er mit 
acht Jahren in die Hauptstadt geschickt und dort zum Mündel des Magistros Mosellos, der ihm 
nur die „heilige Schrift" [ιερά γραφή], also Lesen und Schreiben, beibringen läßt); Vita Theodori 
Syceotae (BHG 1748) cap. 13, p. 11 (erst Schwierigkeiten beim Lernen, dann göttliche Erleuch-
tung). 

109 Vgl. Malamut, Route 74 -77 . 
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bisweilen deshalb, weil es zu diesem Zeitpunkt - nachdem der Heilige bereits 
eine höhere Bildung erhalten und einen höheren Grad an Heiligkeit erlangt hat 
- keinen Lehrer mehr gibt, der ihm noch etwas beibringen könnte. Lediglich an-
dere, ältere Heilige oder aber Bücher, die Heilige Schrift, die Kirchenväter oder 
die Lebensbeschreibungen der älteren Märtyrer und Heiligen können den Heili-
gen noch etwas lehren110. 

So heißt es etwa über Theodoros Studites in dessen Vita (BHG 1754)111, daß 
er zum einen „die Leben (sc. Viten) und die Reden aller gottbegeisterten Väter 
mit zerknirschtem Herzen und im Geiste der Demut aufsuchte (sc. las)". Zum 
anderen wird gesagt: „In ganz besonderer Weise aber, so sagt man, sei er zu ei-
nem Verehrer und Nachahmer des himmelenthüllenden Basileios geworden, 
dessen Buch mit den asketischen Regeln sowie besonders die Bücher voller 
göttlichen Wissens über die anderen dogmatischen Vorschriften er nämlich eifrig 
studierte, und dessen Ausmaß sowohl an Weisheit als auch an Verstand er aufs 
äußerste bewunderte." Theodoros bildete sich also selbst weiter durch Lektüre. 
Er kannte angeblich sämtliche Viten und Väterschriften und studierte insbeson-
dere die Werke Basileios' des Großen von Kaisareia. Die Kenntnis sämtlicher Vi-
ten und Väterschriften dürfte bereits zu Theodoros' Zeiten - schon allein auf-
grund der selektiven Verbreitung und eingeschränkten Verfügbarkeit - ein kaum 
realisierbares Unterfangen gewesen sein; andererseits weist die Floskel „so sagt 
man" (λεγεται) unmißverständlich darauf hin, daß der Autor hier Hörensagen 
(eben hagiographische Legende) kolportiert. Es darf zwar als gesichert gelten, 
daß Theodoros eine große Kenntnis der Schriften besaß und auch mit den Re-
geln des Basileios von Kaisareia vertraut war, dennoch ist diese Darstellung der 
Autodidache in seiner Vita ein Topos. 

In der Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335) wird dem Selbststudium 
besonders breiter Raum gegeben. Nikephoros hatte bereits als Kind grundle-
gende Bildung erhalten112, hatte anschließend als Hypographeus bzw. Asekretis 
mehrere Jahre in kaiserlichen Diensten gestanden und sich schließlich - nach 
787 und wohl aus politischen Gründen113 - von seinen Ämtern und vom Kaiser-
hof zurückgezogen. Er lebte dann auf dem Lande, vermutlich auf seinem Land-

110 Vgl. Bieler, Theios aner I, 36-38. 
111 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 9, col. 245A-B: πάντων μέν των θεοφόρων Πάτερων μετήει 

τοΰς βίους καί τους λόγους έν συντετριμμένη καρδία και ττνεύματι ταπεινώσεως ... διαφερό-
ντων δε εραστής και μ ιμητής λέγεται γεγονέναι τοϋ οϋρανοφάντορος Βασιλείου- τούτου γάρ 
τ α ΐ ς άσκητικαΐς νομοθεσίαις καί τ α ΐ ς άλλαις μάλιστα των θεοσόφων βίβλων έμφιλοσοφών δογ-
ματοθεσίαις, καί το πλάτος της σοφίας τε καί φρονήσεως αύτοϋ μεγάλως άποθαυμάζων. Vgl. 
dazu Pratsch, Theodoros 74 mit Anm. 20; G. Fatouros, in: JOB 41 (1991) 6lf . 

112 S. dazu bereits oben S. 96. 
113 Vgl. dazu Pratsch, in: Patriarchen 113-115. 
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gut, in der Nähe von Konstantinopel. In der Vita, die Nikephoros' Demission als 
„Entsagung" darstellt114, geht der Verfasser an dieser Stelle äußerst ausführlich 
und detailliert auf das Selbststudium ein und verbindet dies mit einer Eloge auf 
die umfassende Bildung des Patriarchen115: Nikephoros sei in seinen Studien 
genau und herausragend gewesen. Er habe die Heilige Schrift ebenso wie die 
klassischen Autoren studiert, freilich in dem notwendigen Bewußtsein, daß das 
eine die Herrin sei und das andere die Dienerin. Es sei allgemein bekannt, 
welch herausragende Kenntnis der Grammatik, der griechischen Sprache und 
ihrer rhetorischen und metrischen Stilmittel Nikephoros besessen habe. Den 
schwülstigen Stil habe er abgelehnt, seine Sprache sei wohlklingend, klar und 
rein gewesen. Er habe sich darüber hinaus außerordentliche Kenntnisse des 
Quadriviums der Mathematik angeeignet: Astronomie, Geometrie, Musik und 
Arithmetik116. Er habe auch den Psalter (auswendig) gelernt. Nachdem er sich 
mit den vier Dienerinnen der wahren Erkenntnis (sc. dem Quadrivium) vollstän-
dig vertraut gemacht hatte, sei er zu deren Herrin vorangeschritten, nämlich zur 
Philosophie. Es folgt im Anschluß eine sehr ins Einzelne gehende und kompli-
zierte Darstellung der Inhalte der philosophischen Studien des Nikephoros1 1 7 , 
die sich vorrangig der termini technici der Aristotelischen Philosophie bedient. 
Bezüglich dieser Darstellung vermutete bereits P. J. Alexander, daß sie im we-
sentlich dem Inhaltverzeichnis eines (bisher unbekannten) byzantinischen 
Handbuchs für Logik und Physik entnommen worden sein könnte 1 1 8 . Zu guter 
Letzt habe sich Nikephoros dann der Kontemplation und der Annäherung an 
Gott zugewandt und sich in den Tugenden bis zur Vollkommenheit geübt1 1 9 . 
Damit impliziert der Verfasser, daß Nikephoros auch die Krone der damaligen 
Wissenschaften, nämlich die Theologie, eingehend studiert hatte. Ignatios Dia-
konos breitet also im Rahmen des Topos der „autodidaktischen Bildung" des Ni-
kephoros den vollständigen Bildungskanon aus, und zwar von den elementaren 
bis hin zu den höchsten Studien! Er wollte Nikephoros damit natürlich aufwer-
ten und als einen vorzüglich gebildeten Mann darstellten. Da er jedoch im Rah-
men des herkömmlichen („weltlichen") Bildungstopos kaum etwas über die Bil-
dung des Nikephoros mitgeteilt hatte1 2 0 , holte er dies im Rahmen des Topos der 
„autodidaktischen Bildung" ausführlich nach 1 2 1 . 

114 S. dazu unten Kap. 5: „Entsagung", S. 117-135. 

115 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 149,3 - 151,13. 
116 Vgl. dazu Ε. A. Fisher, in: Byzantine Defenders 53 Anm. 105. 
117 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 150,15 - 151,13. 
118 Alexander, Nicephorus 57 Anm. 3; vgl. zu den Problemen bes. Lemerle, Humanism 150-152; 

auch Ε. A. Fisher, in: Byzantine Defenders 54 Anm, 109. 

119 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 151,14-26. 
120 S. dazu bereits oben S. 96. 
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§ 4. Beschreibung der Persönlichkeit 

Die folgenden Topoi gehören zur Beschreibung der typischen Persönlichkeit 
des Heiligen - körperliche Schönheit und seelische Lauterkeit galten als Aus-
druck der Vollkommenheit und Gotterwähltheit122. Die Position der Personen-
beschreibung oder einzelner ihrer Elemente (Gestalt, Wesen oder untergeordne-
ter Aspekte dieses Begriffspaares) innerhalb der Vita scheint nicht eindeutig 
festzustehen. Sie kann sich kompakt als Einschub an verschiedenen Stellen der 
Vita finden, verstreut können einzelne ihrer Elemente an verschiedenen Stellen 
der Narratio auftreten oder auch, aus der Rückschau heraus, im Epilog, also 
noch nach der Darstellung des Todes des Heiligen. Eine häufig anzutreffende 
Position von Elementen der Personenbeschreibung ist jedoch ein Zeitpunkt 
noch in der Jugend des Heiligen, wenn sein körperliches Wachstum und sein 
seelisches Heranreifen abgeschlossen sind. An dieser Stelle bildet die Personen-
beschreibung dann einen krönenden Abschluß der Entwicklungsjahre des Heili-
gen. Die Personenbeschreibung kann knapper oder ausführlicher ausfallen und 
entweder mehrere oder nur einzelne Aspekte der Persönlichkeit des Heiligen 
betreffen. Alle diese Aspekte der Persönlichkeit bzw. Elemente der Personen-
beschreibung lassen sich jedoch einem der Bestandteile des Begriffspaares 
„Gestalt und Wesen" (bzw. „Körper und Seele/Geist" bzw. „Erscheinung und 
Charakter") zuordnen. Im folgenden werden zunächst die Beschreibung der 
„Schönheit der Gestalt" (A), im Anschluß die Beschreibung der „Schönheit des 
Wesens" (B) behandelt. Es wird sich zeigen, daß beides häufig miteinander ver-
bunden ist. 

A. Schönheit der Gestalt 

Die Beschreibung der äußerlichen (körperlichen) Schönheit ist durch einige 
häufig anzutreffende Stichwörter gekennzeichnet. So ist etwa von der „Schön-
heit" (ώραιότης·, κάλλος·, καλλονή, usw.) und der „körperlichen Harmonie" (αρ-
μονία σωματική) die Rede 1 2 3 . 

121 Freilich hätte Ignatios Diakonos den Bildungskanon auch im Rahmen der „weltlichen Bildung" 
des Nikephoros unterbringen können; er entschied sich jedoch für die uns heute vorliegende 
Möglichkeit. Gerade in solchen Entscheidungen des Hagiographen liegen ja die Möglichkeiten 
zur Variation. - Weitere Beispiele: Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 3,25-29, p. 147f. (Weiterbil-
dung durch Selbststudium); Vita Lucae iun. (BHG 994b) cap. 7, p. 162 (er habe keinen Lehrer 
oder Führer gehabt, sondern verhielt sich von selbst enthaltsam und tugendhaft). 

122 Vgl. Bieler, Theios aner I, 4 9 - 5 4 (zur Gestalt) und 5 4 - 6 0 (zum Wesen) sowie die dort angege-
bene Literatur. 
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In der Vita der Theophano (BHG 1794) wird am Ende der Episode über 
Theophanos Ablehnung der Brust einer Amme, und nachdem die Heilige 
schließlich doch die Brust einer kinderlosen Dienerin akzeptiert hatte, festge-
stellt124: „Und, von dieser Dienerin ernährt, wuchs sie heran zu vollkommener 
körperlicher Blüte und entwickelte sich zu einer Schönheit." Etwas weiter unten 
in der Vita wird das Motiv dann erneut aufgenommen und weiter ausgearbeitet: 
Theophano war so schön, daß der Vater Angst hatte, sie allein aus dem Haus ge-
hen zu lassen125. 

In der Vita der Thoma'is von Lesbos (BHG 2454) ist die „Schönheit der Ge-
stalt" bereits mit der „Schönheit des Wesens" verbunden und verwoben. Dort 
heißt es : „Diese nun (sc. Thoma'is) wuchs heran und wurde durch die Tugen-
den gefestigt, sie war der Gottesfurcht zugeneigt und mit allen äußerlichen Vor-
zügen geschmückt. Und die verborgene Schönheit zeigte sie durch ihre Erschei-
nung und ihr Äußeres, und in den einzelnen körperlichen Zügen spiegelten sich 
die seelischen Gaben, in den offensichtlichen die verborgenen, in den äußeren 
die inneren Werte. Und man sah bestes körperliches Ebenmaß, das die geistli-
che Schönheit sichtbar werden ließ." 

Auch in der älteren Version der Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros) ist 
das eine kaum vom anderen zu trennen, wenn es dort heißt127: „Allen erschien 
er freundlich und sehr schön, nicht nur wegen der blühenden Anmut seiner Ju-
gend und des Strahlens seiner Schönheit, sondern bereits auch wegen seiner ge-
festigten und disziplinierten und lobenswerten Art und seines sehr weisen Be-
nehmens."128 

123 Vgl. auch Kazhdan, Hagiography and Sex 135. 
124 Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 4, p. 3,17f.: και δι ' αύτής εκτραφεΐσα e i s μετρον ηλικία? 

άνήχθη και ώραιότητι σώματος διεπλάσθη. 
125 Vita Theophanus (BHG 1794) cap. 5, p. 3,24-30. Allerdings gibt es gute Gründe anzunehmen, 

daß dies in Byzanz allgemein verbreitete Sitte war, 
126 Vita Thoma'idis Lesbiae (BHG 2454) cap. 6, p. 235E: Ηΰξανε γούν εκείνο (sc. Thoma'is) και τά ίς 

άρεταϊς εκρατύνετο, θεοσεβεία προσκείμενοι; και πάσαις αγαθών ίδεαις κοσμούμενον και τό 
κρυτττόμενον κάλλος τω φαινομενω κα'ι εξωθεν ύπεδείκνυε και ταΤς σωματικαΐς ίδιότησι τάς 
φυχικάς ένεφαινε χάριτας , τα!ς γνωρίμοις τάς αφανείς , τ α ΐ ς εκτός τάς εντός ' και ήν ίδεΐν 
άρμονίαν άρίστην σωματικήν, τήν πνευματικήν καλλονήν ύπεμφαίνουσαν. 

127 Vita Ioannicii (BHG 936) cap. 4, p. 386C: πασί τε ήδύς και ώραιότατος κατεφαίνετο, ού μόνον 
διά τό έπανθοΰν αύτω εύειδές της ηλικίας κα'ι τη τού κάλλους στιλττνότητι, άλλ' ήδη και διά 
τό ευσταθές και εϋτακτον και έπαινετόν τοϋ τρόπου και της άναστροφής τούτου φιλοσοφώτα-
τον. 

128 Weitere Beispiele: Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 2, p. 334A; Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 
896) cap. 4, p. 108f.; Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) p. 283,73-76: διαδείκνυται γάρ ώς επί τό 
πολύ τό κάλλος της ψυχής και εν τή επιφανεία τού προσώπου (auch hier nicht ganz eindeutig; 
in der gängigen Vorstellung bedingen Schönheit von Seele und Gestalt einander) . 
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B. Schönheit des Wesens 

Die innerliche (seelische) Schönheit ist vor allem gekennzeichnet durch den Be-
griff der „Charis" (χάρις)129, der „Gnade" oder göttlichen „Gabe", die dem Heili-
gen geschenkt wurde. Hier hinein spielen aber auch Begriffe wie „Gottesfurcht" 
(θεοσέβεια), „Verehrungswürdigkeit" (σεμνότης) und andere sowie alle Arten 
von Tugend (αρετή). Die Stelle ist daher auch geeignet, einen (ganzen oder aus-
zugsweisen) Tugendkatalog des Heiligen anzuschließen bzw. zu integrieren 
(häufige Kirchgänge, Beten, Fasten, Mildtätigkeit, Askese usw.)130. Die Beschrei-
bung der „Schönheit des Wesens" ist überdies zum einen häufig verbunden mit 
der Beschreibung der „Schönheit der Gestalt", sie weist zum anderen inhaltlich 
eine gewisse Nähe zu und erzähltechnisch eine gewisse Vermischung mit den 
oben behandelten Topoi „Frühe Reife" (puer maturus) und „Hohe Begabung" 
(puer sapiens) auf. Eine saubere Abgrenzung scheint nicht in jedem Falle mög-
lich. 

In der Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335) heißt es etwa in diesem 
Zusammenhang131: „Es bleibt zu sagen, daß er selbst nun gleichsam auf dem 
Fundament der Tugend sich erbaute und die Wege zum Herrn (αναβάσεις·) in 
seinem Herzen legte, um es mit dem Propheten zu sagen.132" 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) fällt die Beschreibung we-
sentlich umfänglicher aus133: Gregorios habe sich oft in Kirchen aufgehalten, 
sich Tugend erworben und seine körperlichen Bedürfnisse nicht beachtet. Er 
habe nur karge Speise zu sich genommen, sei sogleich in die Kirche zurückge-
kehrt und habe Psalmen gesungen. Er habe sich in Kontemplation geübt, einfa-
che (manuelle) Arbeiten ausgeführt und dann den Bedürftigen gegeben. Edle 
Stoffe habe er abgelehnt und sich einfach und in grobe Stoffe gekleidet.134 

129 Vgl. auch ThWbNT 9 (1973) 363-393. 
130 S. dazu noch unten Kap. 11: „Tugenden", S. 205-212. 
131 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 144,26-29: aÜTÖs δ ' όπως c m τω της· αρετής θεμελίω 

εαυτόν έπωκοδόμησε Kai draßdacLS kv τη καρδία, προφητικών ειπείν, διέθετο, υπολείπεται 
λέγειν. 

132 Ps 83. 6. Übers, vom Verfasser. 

133 Vita Gregorii Decapoli tae (BHG 711) cap. 2, p. 62-64. 
134 Weitere Beispiele: Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 3, col. 237B-C (vermischt mit der „frühen 

Reife", bereits oben erwähnt); Vita Cosmae et Ioannis (BHG 394) cap. 4, p. 273,4-6 (Ioannes 
Damaskenos); Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 9, p. 16,8 - 17,9: Vita Athanas. Athon. (BHG 
187) cap. 13, p. 8f.; Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 4, p. 108f. 



Kapitel 4: Berufung 

(klesis - vocatio) 

Ein bekanntes hagiographisches Motiv, das wiederum ältere Wurzeln besitzt1, ist 
die sogenannte „Berufungsszene" oder „Berufung" (κλήσις·, vocatio). Im Rahmen 
der Berufung wird dem Heiligen seine Vorbestimmung zum heiligmäßigen Le-
ben bzw. zu einem gottgefälligen Leben als Kleriker oder Mönch (letztlich als 
Heiliger) mitgeteilt. Die Berufung erfolgt üblicherweise durch Christus, Maria 
oder einen anderen (älteren) Heiligen in einer Vision oder einem Traum. 

Im Rahmen seiner Vita kann der Heilige an fast jedem beliebigen Punkt der 
Darstellung durch eine Berufung zu einer bestimmten Handlung veranlaßt wer-
den2. Ungeachtet dieser allgemein breiten Anwendbarkeit des Topos lassen sich 
drei besondere Formen der Berufung erkennen, die in größerer Zahl und mit ei-
ner gewissen Regelmäßigkeit auftreten und somit eine Untergliederung ermögli-
chen. Diese drei Formen sind die Berufung zur Entsagung, die Berufung zum 
Rückzug und die Berufung zur Wanderschaft, die bereits mit den drei verschie-
denen Aspekten der Abkehr des Heiligen von der Welt korrelieren und diese 
vorwegnehmen (§§ 1-3)3. 

§ 1. Berufung zur Entsagung 

Die Berufung in der Vita des Theodoros von Edessa (BHG 1744) fordert zur Ent-
sagung und zum Mönchsleben auf. Der kleine Theodoros, damals sieben Jahre 
alt, hatte Schwierigkeiten beim Lernen und wurde deshalb von seinen Eltern, 
Lehrern und Mitschülern gescholten und verspottet. Eines Sonntags schlich er 
sich vor dem Gottesdienst in die Kathedrale seiner Heimatstadt Edessa und ver-
steckte sich dort, von keinem der Priester bemerkt, unter dem Altar. Als nun zur 
vorgeschriebenen Stunde der Erzbischof mit seinem Klerus in die Kirche kam 
und die Messe zelebrierte, trug sich folgendes zu4: „Der Knabe Theodoros nun 

1 Vgl. Bieler, Theios aner I, 32; vgl. auch Jes 6 (Berufung des Jesaja zum Prophetenamt in einer 

Vision). 

2 S. dazu noch unten § 4: „Sonstige Berufungen". 

3 Vgl. dazu unten Kap. 5: „Entsagung", Kap. 6: „Rückzug" und Kap. 7: „Wanderschaft". 
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war in Schlaf gefallen unter dem Altar und schlief bis zum Ende der Liturgie. Als 
er sich dort aufhielt, sah er von Angesicht zu Angesicht einen jungen Mann von 
vortrefflicher Schönheit, der ihm von einer Honigwabe zu essen gab5 und ihm 
zu einem mönchischen Lebenswandel riet und überdies einen Hirtenstab anver-
traute. Der Knabe nun war durch die Erscheinung im Herzen entflammt. Und 
weil er wußte, daß es wohl Christus, der Herr und Gott, sein dürfte, fiel er ihm 
vor die heiligen Füße und wurde gesegnet durch seinen göttlichen Schatten." 
Nachdem Theodoras erwacht und vom Erzbischof entdeckt worden war, er-
zählte er diesem von seiner Vision. Der Erzbischof dankte Gott, dann weihte 
und schor er Theodoras umgehend zum Anagnostes. 

Der junge Elias Spelaiotes ging nach Angabe seiner Vita (BHG 581)6 eines 
Tages in die Kirche zum Gottesdienst. Plötzlich stand neben ihm ein Mönch, der 
mit seherischen Gaben ausgestattet war und ihm folgendes mitteilte: „Lege dein 
rotes Gewand ab, mein Sohn, von nun an! Dies führt nämlich die Jugend nicht 
zur Einsicht, sondern zieht die, die es tragen, in verderbliche Vergnügungen. 
Kleide dich also mit dem Mantel des Heils und dem Hemd der Unvergänglich-
keit, hebe das nützliche Joch des Herrn auf deinen Nacken und folge seinen 
Fußspuren, auf daß du teilhaftig wirst der ewigen Güter, die er denen vorbehal-
ten hat, die ihn lieben! Er hat nämlich dein Schicksal im voraus gekannt und be-
stimmt und hat dich auserwählt vom Mutterleib an." Elias entsagt daraufhin der 
Welt noch in seinem Elternhaus, ehe er im Alter von 18 Jahren mit einem Ge-
fährten nach Sizilien geht und sich dort dem Klerus der Auxentioskirche am 
Berg des heiligen Nikon (wohl zwischen Taormina und Messina) anschließt. 

In der Darstellung der Vita des Juden Konstantinos (BHG 370) finden sich 
verschiedene Berufungsszenen, darunter auch die Berufung zur Entsagung. 
Nach dem Tod seiner Mutter war Konstantinos voller Trauer und ging in die Kir-
che des Märtyrers Trophimos, um Trost zu finden. Dort trug sich dann folgendes 
zu7: „Er (sc. Konstantinos) sah nun diesen berühmten Märtyrer in einem wun-
derbaren Traumgesicht. Er (sc. Trophimos) kam heraus aus seiner eigenen Kir-

4 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 5, p. 5. 
5 Zu diesem Motiv vgl. kurz Bieler, Theios aner I, 39; ausführlicher vgl. H. Usener, Milch und Ho-

nig, in: Rheinisches Museum 57 (1902) 177-195 (= H. Usener, Kleine Schriften, IV, Leipzig-Ber-
lin 1913, 398-417); ein weiterer Beleg in der Hagiographie ist Vita Ambrosii (BHG 67), ed. 
A. Papadopulos-Kerameus, in: Papadopulos-Kerameus, Analekta I 27-88, hier cap. 3, p. 30f. 

6 Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 4, p. 849B-C: Άποβαλοϋ τό έρυθρόν ίμάτιόν σου, τέκνου, 
άπό του νΰν. Τοϋτο γάρ ού συντελεί πρός φρονησμόν τη νεότητι1 αλλά και eis βλαβερά; ήδο-
νάς ελκει τους· προσθεντας. Ένδυσαι ούν ίμάτιον Σωτηρίου και χιτώνα αφθαρσίας, τόν 
χρηστού ζυγόν τοϋ Χριστού επί σου αύχενα αρας, και τοις- ϊχνεσιν αύτοϋ επόμενος, κληρονό-
μος γενήσει των αιωνίων αγαθών, α κα'ι ήτοίμασε τοις άγαπώσιν αύτόν, ώς γάρ προέγνω και 
προώρισεν τά κατά σε, ό άφορίσας σε έκ κοιλίας μητερος σου. 
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che, berührte sein (sc. Konstantinos') Haar und sprach mit gar lieblicher Stimme 
zu ihm: Ό , Jüngling, beweine nicht die Mutter, die sich ihrer eigenen Errettung 
verweigerte! Diene nicht der im Fleische Verstorbenen, der Du bereits das Un-
terpfand der Gnade erhalten hast!' Und zugleich mit der Rede, als ob der Jüng-
ling sich losgesagt hatte, endete auf der Stelle das Wehklagen. Niemals mehr 
wurde er von irgendeinem Schmerz über den Verlust der mütterlichen Liebe er-
griffen, sondern wie eine Flamme einen Docht, so hatte die Rede des Märtyrers 
die aufgestaute Klage in seiner Seele verzehrt. Dies war das erste Zeichen seiner 
Trennung von den weltlichen Dingen, dies war der Aufstieg zu der wahrhaft 
göttlichen Verwandtschaft." 

Die Berufung zur Entsagung kann auch an die Begegnung Mose mit Gott 
auf dem Berg Sinai aus dem AT oder an die Verklärung Christi aus dem NT an-
gelehnt sein8, wie eine weitere Berufungsszene aus derselben Vita (BHG 370) 
deutlich macht. Als es Konstantinos mit Gottes Hilfe gelungen war, der Ehe zu 
entfliehen, die seine Verwandten für ihn vorbereitet hatten, beginnt er eine Wan-
derschaft, die ihn unter anderem an einen Ort führt, der „dem Seligen wie ein 
Berg Sinai wird" (το χωρίον γίνεται τω μακαρίω καθάπερ Σιναΐον δρος·). Dort 
ereignet sich nämlich folgendes9: „Eine dichte Wolke nämlich beschattete ihn 
und hüllte ihn vom Scheitel seines Hauptes bis zur Hüfte ein wie ein Hemd. Aus 
dieser Wolke erklang eine himmlische Stimme und verkündete ihm freundlich 
und ruhig alles über sein ganzes Leben, was ihm geschehen war und was ihm 
vorherbestimmt war. Von da an, glaube ich, war er sowohl der prophetischen 
Gabe als auch der göttlichen Gnade teilhaftig bis zum Ende seines Lebens und 
wirkte im göttlichen Geiste, indem er in der Gegenwart die Zukunft schaute."10 

7 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 7, p. 630D-E: όρα δέ τόν άοίδιμον τούτον μάρτυρα όψει 
ένδόξω τοϋ οικείου έξιόντα ναοϋ και αυτόν της κόμης- λαβόμενον χαριέστερον προσφθέγξα-
σθαι1 „ Ώ νεανίσκε, μή κλαίε μητέρα, ή την εαυτής· σωτηρίαν έξήρνηται- μη δούλευε φύσει 
νεκρά ό της χάριτος· ήδη τους αρραβώνας λαβών." Και άμα τω λόγω ώσπερ έξεστηκώς ό νεα-
νίας γενόμενος παραχρήμα μεν άφηρέθη τόν κλαυθμόν, ούκέτι δ ' οϋδέ πόνος ούδεις αύτώ τής 
μητρικής ύπελείφθη στοργής- αλλ' ώσπερ τι πύρ λίνον, ούτως ό τοϋ μάρτυρος λόγος τής αύτοΰ 
ψυχής άθρόον τόν θρήνον ήφάνισεν. Τούτο πρώτον τής κοσμικής διάζευξις σχέσεως, τούτο 
πρός τήν όντως θείαν συγγένειαν άνοδος. - In dieser Vita finden sich noch weitere Berufungs-
szenen, so etwa die Berufung zur Wanderschaft, s. dazu unten. 

8 Ex 19; Mt 17. 1-13; Mk 9. 2-13; Lk 9. 28-36. 
9 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 9, p. 631B-C: 'Αθρόα γάρ αυτόν έπισκιάζει νεφέλη απ ' 

άκρου κορυφής και άχρ ις όσφύος ώσπερ τ ι ς χ ι τών άμφιεννύσα- έξ ής ούράνιος έπήχει φωνή 
πραεΐα και γαληνή τά περί τόν άπαντα βίον, όσος τε παρήλθεν αύτω και όσος έμελλε, 
προσημαίνουσα- έξ ούπερ οιμαι και τής προφητικής τε και θείας ήξιωμένος χάριτος άχρι τέ-
λους ζωής ένηργεΐτο θείω πνεύματι , προθεωρών ώς παρόντα τά μέλλοντα. 

10 Weiteres Beispiel: Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 7. p. 301 (berufen durch die Lektüre von περί 
κρίσεως von Ephraim dem Syrer). 
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§ 2. Berufung zum Rückzug 

In der Vita der heiligen David, Symeon und Georgios (BHG 494) wird der älte-
ste der drei Brüder, David, zum Rückzug von der Welt und zum Eremitenleben 
berufen. Eines Tages hütete David zusammen mit anderen Altersgefährten das 
Vieh auf der Weide, als plötzlich ein Unwetter mit Blitzen, Donner und Regen 
hereinbrach. Seine Gefährten hatten das Weite gesucht und sich in Sicherheit ge-
bracht, während David die Schafe unter einem Baum zusammentrieb und dort, 
ängstlich und durchnäßt, das Unwetter abwartete. Dann geschah folgendes1 1 : 
„Als er sich dann plötzlich umsah, sah er einen Mann zu seiner Rechten stehen 
in der Kleidung eines Mönchs, der sehr alt und ehrwürdig war und große Herr-
lichkeit austrahlte. Als er diesen nun sah, verschlug es ihm die Sprache, und er 
schwieg. Sogleich nun vertrieb der Erschienene die Furcht aus seiner Seele und 
verwandelte die Heftigkeit und Trübsal des Unwetters in frühlingshafte Heiter-
keit, indem er mit gütiger Stimme und mildem Blick freundlich zu dem Knaben 
sprach: 'David, mein Kind, was fürchtest Du und was macht das Herz Dir 
schwer?' Der Knabe aber antwortete: 'Ich fürchte mich wegen des heraufgezoge-
nen furchtbaren Unheils, und ich bin traurig, weil daheim mein Onkel mit dem 
Tode ringt.' Der Mann aber sagte zu ihm: 'Fasse Mut, mein Kind! Der, von dem 
Du sagst, daß er seinem Ende nahe sei, wird geheilt werden. Der Bruder Deines 
Vaters aber, der an keiner Krankheit leidet, wird wegen des Unwetters sterben. 
Dich aber hat der Herr und unser Gott durch mich zu seinem wirklichen Skla-
ven und wahrhaftigen Diener berufen und durch Dich auch die Vierzahl Deiner 
Geschwister, die nach Dir geboren werden. Eile nun und gehe zu jenem Berg 
am gegenüberliegenden Ufer! Dort wirst Du mich 1 2 finden, und ich werde Dich 
trösten.' Da sagte nun der Knabe zu diesem: 'Du selbst aber, mein Herr, wer bist 

11 Vita Davidis, S y m e o n i s et Georgi i ( B H G 4 9 4 ) cap, 4, p. 2 1 4 , 1 5 - 3 3 : Ε ί τ α εξαίφνης άτενίσας όρά 

άνδρα εκ δεξιών αύτοϋ ίστάμενον έν σχήματι μονάχου, γηραιότατον πάνυ καΐ ίεροπρεπεστα-

τον, δόξη τε πολλή κατηγλαϊσμένον. Ό δέ τοϋτον ίδών έμεινεν ένεός και άναυδο?. Παραυτίκα 

δέ ό φανείς· τό τ η ς ψυχής δέος έξελάσας, τό τε τοϋ χειμώνος βαρύ και στυγνόν άφνω εις- έα-

ρινήν φαιδρότητα μετασκευάσας πραεία τη φωνή και προσηνεΐ βλέμματι χαριεντως φησί τω 

νέω· Τέκνον Δαβίδ, τί φοβή και θλίβη; Ό δε άπεκρίθη' Φοβούμαι, πάτερ άγιώτατε , διά την γε-

γονυΐαν φοβεράν ανάγκην κα'ι λυποϋμαι, οίκοι τοϋ θείου μου ψυχορραγούντος. Ό δέ πρός 

α ύ τ ό ν Θάρσει , τ έ κ ν ο ν δν γάρ λέγεις εσχάτως εχειν , σώσεται , ό δε μη νοσών σου πατράδελ-

φος έξ αύτής τεθνήξεται. Σέ δέ ό Κύριος και Θεός ήμών δ ι ' έμού προσκέκληται γνήσιον λά-

τρην και άληθινόν θεράποντα, και διά σέ τήν μετά σέ τεχθησομένην των συναίμων τετρακτύν. 

Σπεύσας δέ, άπελθε έν έκείνω τω άντιπέραν ορει και εύρήσεις μέν έκεΐ παρηγοροϋντά σε. 

Είπε δε πρός αύτόν ό παις 1 Α υ τ ό ς δέ, κύριε μου, τ ί ς εΐ ; Ό δέ φ η σ ι ν 'Εγώ είμι 'Αντώνιος, ό 

τοϋ Χριστού δούλος και των έρημου πολιτών προϋχων. Και ταϋτα ειπών, δε ίξας αύτώ τή χειρ'ι 

τό άντικρυς Λέσβου 'Ιδαίον όρος και τό σημεΐον τού σταυρού έπ ' αύτώ ποιήσας, άσπασάμενός 

τε και θάρσους έμπλήσας, αφανής έγένετο. 
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Du?' Dieser antwortete: 'Ich bin Antonios, der Diener Gottes und Vorsteher der 
Bewohner der Wüste13 . ' Und als er dies sagte, zeigte er ihm mit der Hand den 
gegenüber von Lesbos liegenden Berg Ida und machte das Zeichen des Kreuzes 
über diesem. Und nachdem er ihn umarmt und mit Mut erfüllt hatte, ver-
schwand er wieder." Im Anschluß ging David auf den Berg Ida, lebte dort 30 
Jahre lang als Eremit und wurde schließlich Mönch1"1. 

§ 3. Berufung zur Wanderschaft 

In der Vita des Gregorios von Agrigent wird der Heilige zur Wanderschaft beru-
fen1 5 . Nach der Darstellung hatte Gregorios im Alter von weniger als 18 Jahren 
die Vita des Basileios von Kaisareia16 bereits mehrmals gelesen und daher den 
Wunsch, die heiligen Stätten in Jerusalem zu besuchen. Als er 18 Jahre alt war, 
diente er dem Archidiakon Donatos in Agrigent, den er abends in seiner Zelle 
zu Bett brachte und vor dessen Bett er selbst schlief. Eines Nachts hörte er im 
Schlaf, wie sein Name gerufen wurde. Er glaubte, der Archidiakon habe ihn ge-
rufen, der dies jedoch verneinte. Dies wiederholte sich ein weiteres Mal, und 
der Archidiakon riet Gregorios nun, die Stimme zu befragen, was sie denn be-
fehle. Die Vita setzt nun fort17: „Danach, als sich der Jüngling wieder niederge-
legt hatte, erschien ihm wieder der Engel, rief ihn zum dritten Mal und sagte: 
'Gregorios!' Er aber stand eilends auf und sagte: 'Siehe, da bin ich, Herr, was be-
fiehlst du deinem Diener?' Er aber sagte zu ihm: 'Da du vor Gottes Antlitz erbe-
ten hast, Jerusalem zu sehen und jene heiligen Stätten zu beschreiten, sollst Du 
jetzt folgendes wissen: Geh frühmorgens zum Strand, und du wirst die finden, 
die dich dorthin übersetzen werden.'" Als Gregorios am nächsten Morgen er-
wachte, lief er hinab zum Meer und fand ein Schiff, das ihn nach Karthago über-
setzte, von w o aus er später über Tripolis nach Jerusalem reiste. 

12 Lies με statt μέι \ nach einem Vorschlag von L. Ryden, vgl. D. Abrahamse, in: Byzantine Defen-
ders 155 Anm. 58. 

13 Vgl. dazu D. Abrahamse, in: Byzantine Defenders 155 Anm. 59: zur Rolle des hl. Antonios als 
Patron des David. 

14 Weiteres Beispiel: Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) p. 147,18-22. 
15 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 4, p. 148f. 
16 Vgl. BHG 244-262p. 
17 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 4, p. 149: Είτα πάλιν θ α ? εαυτόν ό παις , έπ ιστάς πάλιν ό 

άγγελος έφώνησεν αύτόν έκ τρίτου λέγων ,,Γρηγόριε!" Ό δέ άναστάς μετά σπουδής ε ι π ε ν 
,,Ίδοΰ εγώ. κύριε, τί προστάττε ι ς τω σω οίκέτη;" Ό δέ λέγει αύτω· „'Επειδή έδεήθης τοϋ προ-
σώπου τοϋ θεοΰ τοϋ ίδεΐν σε τά 'Ιεροσόλυμα και εμβατεϋσαι τους αγίους τόπους εκείνους, και 
νυν έση γινώσκων, ότι άπ ' έωθεν πορεύθητι έπ'ι τον αίγιαλόν και εύρήσεις τους έχοντας σε 
έως τών έκεΐσε διαπεράσαι .'• - Übers, von Α. Berger, vgl. Berger, Gregorios 276. 
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Auch Gregorios Dekapolites wird in der Darstellung seiner Vita (BHG 711) 
zur Wanderschaft berufen. Dies spielt sich folgendermaßen ab18: „Sogleich ver-
nahm er die Stimme vom Himmel, die auch der gläubige Abraham gehört hatte. 
Sie rief ihn und sagte: 'Gregorios, wenn du nach Vollkommenheit streben willst, 
dann ziehe weg aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und komme 
in das Land, in dem du Gott sehr Wohlgefallen wirst!' Denn Gott hielt es nicht 
für angemessen, daß das Licht unter dem Scheffel verborgen sei, sondern daß es 
auf den Leuchter der Welt gesetzt werde, der die Behausung der Seelen gezie-
mend erleuchtet. Er erhob sich also aus der Höhle und zog nach Asia." Damit 
beginnt die Wanderschaft des Gregorios, die die gesamte Narratio der Vita prägt 
und ihren Protagonisten sowohl unstet von Ort zu Ort führt als auch an Bestim-
mungsorte und zu anderen heiligen Männern und Orten1 9 . 

In der Darstellung der Vita des Juden Konstantinos (BHG 370) wird dieser 
auch zur Wanderschaft berufen. Nachdem es ihm mit Gottes Hilfe gelungen war, 
vor der Ehe zu fliehen, vernahm er eine göttliche Stimme20: „Beschreite, Jüng-
ling - sagte sie - den himmlischen Weg!" Diese Aufforderung ließe sich zwar 
auch im übertragenen Sinne verstehen, doch zeigt der anschließende Verlauf der 
Narratio, daß Konstantin tatsächlich zur Wanderschaft (an einen Bestimmungs-
ort) aufgefordert wird: Er beginnt nun eine Wanderung, die ihn zunächst in die 
Nähe von Nikaia in Bithynien und an andere Orte führt. 

In derselben Vita findet sich eine weitere Berufung zur Wanderschaft. Zu-
nächst spricht eine Ikone des heiligen Spyridon, eines Teilnehmers des 1. Öku-
menischen Konzils von Nikaia (325), zu Konstantin, schließlich Gott selbst21: 

18 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 17, p. 80-82: Αύθις ούν φωνής- ούρανόθεν έπήσθετο, 
ή? και 'Αβραάμ ό π ιστότατος κατήκοος γέγονε, καλούσης και λεγούσης ,,Γρηγόριε, ei προς 
τελειότητα σεαυτόν βλέπεις έράς, εξελθε έκ της γης σου και έκ της συγγενε ίας σου και 
δεϋρο ε ις γήν, έν ή σοι θ ε ώ καλώς εύαρεστήσαι συμβήσεται"· ούδε γάρ αϊσιον εκρινε θεός τον 
λύχνον ύπό τόν μόδιον κρύπτεσθαι, αλλ' επί την κοσμικήν τεθεΐναι λυχνίαν τήν τών ψυχών 
οίκίαν επιεικώς σελαγίζουσαν. Τού σπηλαίου ούν άπαναστάς έπι τήν Άσ ιάτ ιδα γήν 
έπορεύετο. Übers, von Μ. Chronz. 

19 Vgl. Efthymiadis, Hagiographer and Audience 61 und unten Kap. 7: „Wanderschaft", S. 147-159. 
20 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 9, p. 631B: πορεύου, νεανίσκε (προσειποϋσα) τήν ούρά-

i'iov όδόν. 
21 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 26. p. 635B-C: ,,'Έλαιόν σοι πρόσεστιν έκ τής ερήμου-

αναψον ούν μοι τήν λαμπάδα ενταύθα και τής μονής έξελθών τήν Κύπρον κατάλαβε- κάγώ σοι 
προύπαντήσας εκεί αντιλήψεως όρέξω χείρα." Και ή μεν φωνή ούτω προήλθεν τής τού μεγάλου 
Σπυρίδωνος εικόνος. Ό δέ ώσπερ θείαν κέλευσιν τήν έντολήν δεξάμενος και μάλιστα τήν περι 
τού ελαίου δ ιάταξιν στοχασάμενος (ην γάρ αύτώ άληθώς έκ τής έρημίας έλαιον ύπολειφθέν) 
τάχος άνάψας τόν λύχνον και καταλιπών τό λοιπόν ένί τών αδελφών έπαρύειν και 
έπισκευάζειν τό λαμπάδιον προσευξάμενός τε Θεώ τής τοιαύτης χάριν όμφής, εξήει τής 
πύλης τής μονής όλον εαυτόν περ ιτε ιχ ίσας τω τ ιμίω σταυρω- και δή μικρόν παρακύψας τού 
προπυλαίου δέχεται πάλιν θεόθεν τοιαύτην φωνήν „Έξελθε, μή φοβού, μετά σοϋ ή χάρις μου". 
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„'Du bist im Besitz von Öl aus der Wüste. Entzünde mir nun diese Lampe hier 
und verlasse das Kloster und gehe nach Zypern! Ich will, wenn ich dir dort be-
gegne, dir meine helfende Hand reichen.' So sprach nun die Stimme aus der 
Ikone des heiligen Spyridon. Er (sc. Konstantin) aber nahm den Auftrag an wie 
einen göttlichen Befehl und erfüllte in der Tat die Anordnung bezüglich des Öls. 
(Er hatte nämlich tatsächlich Öl aus der Wüste übrig.) So schnell es ging, ent-
zündete er den Leuchter und überließ das übrige einem der Brüder, den er bat, 
auf das Lämpchen zu achten und es zu versorgen, und nachdem er zu Gott ge-
betet hatte wegen der göttlichen Offenbarung (sc. der Stimme), trat er heraus 
aus dem Klostertor und wappnete sich allein mit dem ehrwürdigen Kreuz. Und 
als er gerade im Begriff war, aus dem Vorhof herauszutreten, hörte er wiederum 
diese Stimme von Gott: 'Gehe hinaus und fürchte dich nicht, denn meine Gnade 
ist mit dir!'" Konstantin tat wie ihm geheißen und begab sich nach Zypern22. 

§ 4. Sonstige Berufungen 

Eine besondere Berufung findet sich in der Vita des Ioannes Damaskenos (BHG 
884)2^. Als dieser bereits längere Zeit bei einem älteren Mönch im Dienst gestan-
den hatte, erschien diesem Lehrer eines Tages im Traum die Jungfrau Maria und 
fragte ihn, warum er die Quelle verschlossen halte, die in der Lage sei, süßesten 
Nektar hervorsprudeln zu lassen. Sie teilte ihm mit, daß Ioannes dazu auserse-
hen sei, eine große Rolle innerhalb der Kirche zu spielen. Am nächsten Morgen 
rief der Mönch Ioannes und sagte folgendes zu ihm: „O, Kind des Gehorsams 
Christi! Öffne deinen Mund, auf daß du den Geist anziehst. Fürwahr, was du 
aufnahmst in dein Herz, das sollst du ausspeien durch den Mund. Dein Mund 
nämlich wird Weisheit reden, weil du große Verstandesbildung in deinem Her-
zen hast. Öffne deinen Mund <und rede> nicht in Gleichnissen, sondern in 
wahren Worten, nicht in Rätseln, sondern in lehrreichen Worten. Rede in <den 
Mauern von> Jerusalem, das Gott geschaut hat, in seiner friedlichen Kirche, 
keine vergeblichen Worte, die im Winde verwehen, sondern die, die der Geist in 
dein Herz geschrieben hat. Du bist auf den Berg Sina'i gestiegen, den Berg der 
Gesichte und Offenbarungen Gottes, und hast dich selbst erniedrigt bis in die 

22 D i e „Berufung zur Wanderschaf t " wird recht häufig in der e i n e n o d e r a n d e r e n Weise literarisch 

a u s g e s c h m ü c k t . Weitere Be i sp ie le : Vita G e r m a n i Cosini tzae ( B H G 6 9 8 ) 42; Vita Eliae iun. ( B H G 

5 8 0 ) cap . 8, p. 1 2 - 1 4 ; Vita Phantini iun. ( B H G 2 3 6 6 z ) cap . 33, p. 438 ; Vita Lazari Ga les io tae 

( B H G 9 7 9 ) cap . 18, p. 515 . - Weitere, auch ältere Be i sp ie le bei Berger , Gregor ios 3 4 5 f ; Ma-

lamut, Route 1 8 7 - 1 8 9 . 

23 Vita Ioannis D a m a s c e n i ( B H G 8 8 4 ) cap . 31f. , col . 4 7 2 C - 4 7 3 C . 
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Abgründe der größten Bescheidenheit. Steige nun auf den Berg der Kirche und 
verkündige Jerusalem die frohe Botschaft, erhebe kraftvoll deine Stimme! Diese 
herrlichen Dinge über dich sind mir nämlich von der Muttergottes mitgeteilt 
worden. Vergib mir nun auch, daß ich dir zu einem solchen Hindernis wurde; 
aus bäuerischer Einfalt habe ich dies getan." Ioannes wird hier also zum Verkün-
diger des christlichen Glaubens berufen. Die Berufung erfolgt gleichsam mittel-
bar: Maria teilt zunächst dem Lehrer die Berufung des Ioannes mit; dieser gibt 
die Berufung dann an Ioannes weiter. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, daß der Heilige zwar recht häufig, aber nicht 
ausschließlich zu Entsagung, Rückzug und Wanderschaft berufen werden kann. 
Ebenso kann er auch zu anderen heiligmäßigen Betätigungen, hier etwa der Be-
tätigung als „Hirte und Lehrer"24, berufen werden. Dieser Topos ist also recht 
variabel und kann an verschiedenen Stellen der Narratio auftauchen. 

24 Vgl. dazu noch unten Kap. 10: „Hirte und Lehrer" 



Kapitel 5: Entsagung 

(apotage - renuntiatio) 

Die „Entsagung" (άποταγή, renuntiatio)1 ist die Abkehr des Heiligen von der 
Welt und den weltlichen Angelegenheiten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in 
seinem Leben entsagt der Heilige der Welt und wendet sich bewußt von der 
weltlichen Gesellschaft ab2. Die Abkehr von der Welt kann früher oder später 
im Leben des Heiligen geschehen und entweder noch im Laienstand erfolgen 
(A) oder mehr oder weniger direkt mit dem Eintritt in den geistlichen Stand ver-
bunden sein (B). 

Unmittelbar in den Kontext der „Entsagung" gehören verschiedene literari-
sche Motive, die diesen Vorgang begleiten, unterstreichen bzw. komplettieren: 
Die „Verteilung der Habe" versinnbildlicht dabei die Trennung des Heiligen von 
den irdischen Besitztümern. Die „Namensänderung" (meist im Zusammenhang 
mit der Mönchsweihe) symbolisiert seine geistige Wiedergeburt, die Tilgung sei-
nes früheren und den Beginn seines neuen Lebens. Die „Unterordnung" ist eine 
Steigerung oder weitere Stufe der Entsagung, sie verdeutlicht die Demut und 
Selbstlosigkeit des Heiligen und seine Hingabe an Gott. Wenn weitere „Weihen" 
des Heiligen berichtet werden, so unterstreichen auch diese jeweils die weitere, 
schrittweise Entfernung des Heiligen von der Welt und offenbaren das Erreichen 
einer neuen Stufe auf dem Wege des Heiligen zu Gott3. 

1 Zum gr iech. Begr i f f vgl. a u c h Miquel , Lex ique 1 3 5 - 1 4 1 ; T h W b N T 8 ( 1 9 6 9 ) 33f. , s. v. 

„αποτάσσω" . 

2 Vgl. B r o w n i n g , Saint 's Life 118; Bieler, T h e i o s a n e r I, 123f . ; zum i d e o l o g i s c h e n Hintergrund der 

Entsagung vgl. Ε. A. Clark, Reading Renuncia t ion . Ascet ic ism a n d Scripture in Early Christianity, 

Pr inceton, N. J . 1999 . 

3 Mit j eder W e i h e erkl immt der Hl. e ine n e u e Sprosse auf der „Himmelsleiter"! So n a c h e iner ver-

bre i te ten Vorstel lung d ieser Zeit (vgl. G e n 28. 12), wie sie sich i n s b e s o n d e r e in Gestalt der „Kli-

m a x " des I o a n n e s Sinai'tes (6./7. J h . ) manifest ierte und grofäer Be l ieb the i t erfreute; vgl. dazu 

O D B 2, 1060f . ; LThK 5 ( 1 9 9 6 ) 126; Greenf ie ld , Lazaros 176 Anm. 389 . Zur s tu fenweisen , immer 

w e i t e r e n E n t r ü c k u n g des Hl. von der Welt vgl. a u c h Pr ießnig , F o r m e n 6 9 - 7 1 , zur bi ldl ichen 

U m s e t z u n g dieser Vorstel lung in der Vita des S y m e o n , des äl teren Styliten ( B H G 1679) : die Säu-

le wird immer höher . 
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§ 1. Entsagung (apotage, renuntiatio) 

Die Entsagung4 ist in erster Linie ein innerlicher oder psychischer Vorgang, im 
Unterschied etwa zum Rückzug, der die äußerliche oder physische Abkehr des 
Heiligen von der Welt beinhaltet5. Beides - psychische und physische Abkehr, 
Entsagung und Rückzug - kann auch in enger Verbindung und unterschiedli-
cher Kombination gemeinsam auftreten6. 

A. Vor Eintritt in den Mönchsstand 

In der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) wird die innerliche Abkehr 
von der Welt und Hinwendung zu Gott in großer Breite beschrieben7: Als er 
nun das Knabenalter hinter sich gelassen hatte und ein junger Mann geworden 
war, habe er an Tugend und Verstand zugenommen und seine Liebe zu Gott be-
wiesen. Man habe gesehen, daß er die körperlichen Dinge nicht achtete und 
keines Blickes für wert hielt. Er habe jene verachtet, die an den vergänglichen 
Dingen festhielten, als ob sie beständig seien8. Er habe seinen Magen ebenso 
wie seine Augen im Zaum gehalten, da er gewußt habe, daß die Dinge der Ju-
gend vergänglich sind und daß man Gott am besten durch Enthaltsamkeit 
diente. Er habe opulente Mahlzeiten und luxuriöse Gewänder abgelehnt und 
sich statt dessen an der Schlichtheit seiner Nahrung und der Schäbigkeit seiner 
Kleidung erfreut. Schöne Kleidung habe er stets für überflüssig und nutzlos er-
achtet und keines der weltlichen Dinge dem Leben in Christo vorgezogen. Als er 
aber bereits im Begriff gewesen sei, sich von der Eitelkeit der Welt abzuwenden 
und den Pfad zur Erlösung zu suchen, habe ihn sein Vater ausgesandt, die fami-
liären Besitztümer zu beaufsichtigen, die sehr groß waren. Er habe nun bei den 
Feldern gestanden und von den Nöten der abhängigen Bauern erfahren. Da 
habe er auf einen Schlag die Eitelkeit alles menschlichen Strebens und die Ver-
gänglichkeit aller irdischen Dinge erkannt. Wörtlich heißt es dann: „Er sagte al-
len vergänglichen und eitlen Dingen Lebwohl, erhob seinen Blick in die Höhe 
und entsandte seinen Gruß gen Himmel; er sprach ein Gebet zum Auftakt jenes 

4 Vgl. Malamut, Route 89-91: Le depouillement. 
5 Siehe dazu das folgende Kap. 6: „Rückzug". 
6 Vgl. etwa Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 5, p. 215,1-22, wo David zunächst 

der Welt innerlich entsagt, ehe er sich auch physisch zurückzieht. 
7 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 2-3, p. 34-38. 
8 Hier wird sozusagen der Topos der „frühen Reife" noch einmal aufgenommen. Zu diesem To-

pos in derselben Vita s. bereits oben S. 89f. 
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seligen Weges." Nikon sagte sich also von der Welt los, noch bevor er zum 
Mönch geweiht worden war. Seine Mönchsweihe erfolgte erst später1. 

Patriarch Nikephoros I. hatte vor seinem Patriarchat in kaiserlichen Diensten 
gestanden, trat aber möglicherweise im Jahre 797 (freiwillig oder unfreiwillig) 
von seinen Ämtern zurück und begab sich auf sein Landgut in der Nähe Kon-
stantinopels.10 Seine Vita läßt diese Demission und den Rückzug ins Privatleben 
wie eine Entsagung von der Welt aussehen. Nur das Wichtigste sei hier aus der 
langen Beschreibung referiert11: Nikephoros habe allen Dingen Lebewohl ge-
sagt12, die zu Trägheit und Weichlichkeit und körperlichem Vergnügen verleiten. 
Er sei dann auf einen Hügel gewandert in völliger Besitzlosigkeit und mit nichts 
anderem als einem Schaffell, denn die Besitzlosigkeit errichtet die erste Her-
berge für die Tugend, und wer sie erwirbt, wird unsterblich und erlangt das en-
gelgleiche Leben. Der Ort sei unwirtlich gewesen, wegen seiner steil abfallen-
den Hänge keinen Tropfen Wasser haltend, völlig ausgedörrt und ungeeignet 
zum Ackerbau. Nikephoros habe sich nun daran gemacht, den Ort bewohnbar 
zu machen. Zu diesem Zwecke habe er das überschüssige Regenwasser in un-
terirdischen Höhlen gespeichert. Mit Schreinen von Märtyrern, die ganz und gar 
mit Darstellungen ihrer heiligen Kämpfe verziert waren, habe er den Ort verse-
hen, so daß er das Paradies Gottes nachahmte. Dann habe er den Ort zu einem 
Kloster heiliger Männer bestimmt zum endlosen Preis des Allmächtigen. Zusam-
men mit diesen (sc. heiligen Männern) habe er dort Tag und Nacht gebetet und 
ein enthaltsames und selbstgenügsames Leben geführt. Auch Nikephoros ent-
sagt also nach der Darstellung in seiner Vita bereits vor seiner Mönchsweihe der 
Welt und fungiert quasi als Hegumenos13. Zum Mönch geweiht wird er tatsäch-
lich erst anläßlich seiner Weihe zum Patriarchen im Jahre 806.14 

Eine besondere Form der Entsagung vor dem Eintritt in den Mönchsstand 
liegt in einem recht verbreiteten Motiv vor, das sich als „Flucht vor der Ehe" be-
schreiben läßt15. In dieser Ausformung des Topos entsagt der Heilige in dem 

9 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 5,1-22, p. 40-42. 
10 Vgl. Alexander, Nicephorus, bes. 61-64; Pratsch, Nikephoros I. (12. April 806 - 13. oder 20. 

März 815), in: Patriarchen 109-147, bes. 113-115. 
11 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 147,18 - 149,2. 
12 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 147,28: χαίρειν πασιι^ ύπειπώυ ... Der Ausdruck ist be-

reits oben in der Vita Niconis (BHG 1366-67) begegnet und ist ein typisches Merkmal für die 
Darstellung der Entsagung „vor Eintritt in den Mönchsstand". 

13 Vgl. Pratsch, Nikephoros I. (12. April 806 - 13. oder 20. März 815), in: Patriarchen 113-115 und 
143. 

14 Vgl. Pratsch, Nikephoros (wie in der vorigen Anra.) 118. 
15 Vgl. Malamut, Route 95f.; Angenendt , Heilige 91; Kazhdan, Hagiography and Sex 132f.; zu Vor-

läufern, Reitzenstein, Wundererzählungen 146; zu westlichen Beispielen vgl. Scheibelreiter, 
Gegner 70f. 
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Moment der Welt, als er verheiratet werden soll. Ihm wird dann schlagartig klar, 
daß er nicht für die Ehe und ein weltliches Leben, sondern für die Keuschheit 
und ein geistliches, heiligmäßiges Leben bestimmt ist. 

Gregorios Dekapolites sollte nach der Darstellung seiner Vita (BHG 711) 
von seinen Eltern verheiratet werden, als er das entsprechende Alter erreicht 
hatte. Sie sandten ihn deshalb zusammen mit zwei Dienern aus, um alles Nötige 
zu besorgen. Im Anschluß heißt es dann1 6 : „Nachdem er kurze Zeit mit diesen 
Weggefährten gegangen war, wurde er vom göttlichen Stachel der Keuschheit 
getroffen, tötete den im Bauchnabel sitzenden Kitzel ab, empfing sogleich die 
Frucht des Herrn und gebar heilbringenden Geist. So eilte er, ohne daß die 
Hausdiener es bemerkten, auf einem anderen Wege, um das Ersehnte zu errei-
chen. Er gelangte zu einem der Hirten einer geistlichen Herde in der erwähnten 
Dekapolis, der kürzlich vom Bischofsamt gelassen hatte und lieber auf den Ber-
gen sein Dasein fristete wegen des bösartigen und verderblichen Aufruhrs der 
herrschenden Irrlehre, denn die Auffassung der Bilderbekämpfer oder vielmehr 
Christusbekämpfer stand in voller Blüte. Als er zu diesem gelangt war, hielt er es 
für gut, ihm seine Angelegenheit mitzuteilen, und kam zu dem Entschluß, ihm 
den Gedanken offenzulegen, den er, von Gott veranlaßt, heimlich hegte. Der 
bestand darin, der Welt Lebewohl zu sagen und sich durch die engelhafte Le-
bensweise Christus zu unterstellen. Jener treue Hirt aber wappnete ihn ohne al-
les Zögern mit dem Zeichen des göttlichen Kreuzes und schickte ihn zu einigen 
Mönchen, die nicht weit entfernt waren, damit er unter ihrer Anleitung mit dem 
Beistand Gottes das Erstrebte erlange." Gregorios entsagte so der Welt; Mönch 
wurde er erst später17. 

Makarios vom Peleketekloster hatte früh seine Eltern verloren und war von 
einem Onkel aufgezogen worden1 8 . Als er das entsprechende Alter erreicht 
hatte, wollte sein älterer Bruder ihn verheiraten. Folgendes geschah dann laut 
Darstellung der Vita19: „Als er nun einmal auf Geheiß des Bruders in ein Viertel 
im Osten der Stadt (sc. Konstantinopel) aufbrach, um gezwungenermaßen das 
zur Hochzeit Notwendige zu besorgen, erreichte der Gehorsam des Christopho-
ros (sc. des späteren Mönchs Makarios)20 sein Ende. Er selbst hatte von diesen 
Dingen abgelassen und floh die Dinge, durch welche die Sinne die Klarheit des 
Verstands zu verdunkeln pflegten. Es verlangte ihn nach irgendeinem ganz be-

16 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 3,5-20, p. 64-66 . Obers, von M. Chronz. 

17 Vgl. Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 4,9f., p. 66. 

18 Zur (naheliegenden) Rolle des Onkels im Falle der Verwaisung vgl. auch Pratsch, Theodoras 
2 6 - 2 8 mit Anm. 59 (dort weitere Literatur). 

19 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 2, p. 144,11-17. Die „Entsagung" ist hier freilich ganz 
eng mit dem „Rückzug"' verbunden, s, auch noch unten Kap. 6: „Rückzug", S. 136-146 . 

20 S. dazu noch unten unter § 3· „Namensänderung", S. 126f. 
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scheidenen Zufluchtsort, und da sich dortselbst eine heilige Kirche befand, ging 
er hinein und sprach dort allein mit dem Priester und gewährte keinem anderen 
ein Gespräch." Anschliessend brach er auf, suchte eine Mönchsgemeinschaft auf 
und wurde später auch Mönch unter dem Namen Makarios. 

Eine wohl einzigartige Variation der „Flucht vor der Ehe" findet sich in der 
Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z) aus der Feder des Patriarchen 
Methodios. Der literarisch ambitionierte Verfasser21 hatte in diesem Fall dem 
Umstand Rechnung zu tragen, daß Theophanes - eine bedeutende und einfluß-
reiche Persönlichkeit innerhalb des byzantinischen Mönchtums um die Wende 
vom 8. zum 9. Jahrhundert22 - vor seiner Entsagung und seinem Eintritt in den 
Mönchsstand bereits geheiratet und eine Karriere in kaiserlichen Diensten2 3 ver-
folgt hatte. Die Darstellung des Methodios spricht nun Theophanes von jeglicher 
Mitverantwortung für sein weltliches Leben frei, indem sie sämtliche Gescheh-
nisse als Ergebnisse kaiserlicher Willkür hinstellt. So sei Theophanes gegen sei-
nen Willen verlobt und verheiratet worden und habe gegen seinen Willen eine 
kaiserliche Laufbahn eingeschlagen und kaiserliche Anordnungen ausgeführt. 
Nach der Darstellung der Vita habe Theophanes seine Ehe nicht vollzogen24, 
sondern soll im Rahmen einer dramatisch ausgearbeiteten Szene, die sich im 
Schlafgemach (ev τη παστάδι) der Eheleute abspielt, gemeinsam mit seiner Frau 
Megalo der Welt entsagt haben2 5 . Die Szene endet folgendermaßen2 6 : „Sie fielen 
beide nun auf ihr Antlitz nieder in großer Furcht wegen des Wunders, und viele 
Stunden lang priesen sie das Erbarmen des Herrn, wie es schien. Sie sangen 
nämlich den nach der Barmherzigkeit benannten Psalm, den wir als den 50. 
Psalm bezeichnen, und riefen zahllose Male: 'Herr, sei uns gnädig!' Als sie sich 
endlich erhoben aus dem Kniefall des Gebets, vollendeten sie die Gesänge. Am 
Morgen aber und am nächsten Tag verteilten sie ihre Besitztümer an die Bedürf-
tigen und waren beseelt von dem Wunsch, die Gelegenheit zu ergreifen und das 
weltliche Leben in ein geistliches Leben zu verwandeln." Theophanes flieht also 

21 Zu ihm vgl. B. Zielke, Methodios I. Vor dem 11. (vielleicht 4.) März 843 - 14. Juni 847, in: Patri-
archen 183—260; PMBZ: * 4977 (Methodios). 

22 Vgl. PMBZ: # 8107 (Theophanes) . 

23 Er diente unter den ikonoklastischen Kaisern Konstantin V. und Leon IV.! 
24 An der Vertrauenswürdigkeit dieser Behauptung hegte bereits Theophanes ' Zeitgenosse Theo-

doras Studites gewisse Zweifel, „weil die verborgenen Dinge nicht vielen bekannt werden": 
vgl. Theod. Stud., Laudatio Theophanis (BHG 1792b) cap. 4, p. 270: επειδή τά μυστικά ού πολ-
λοίς εκφορά; vgl. auch Mango, Theophanes xliv. 

25 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 11-14, p. 7,29 - 10,26. Man beachte insbesondere die 
Dialogform dieser Darstellung, die gar nichts anderes als Fiktion sein kann. 

26 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 14, p. 10,20-26. 
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gleichsam vor der Ehe durch eine Übereinkunft mit seiner Frau, die Ehe nicht zu 
vollziehen und in den monastischen Stand zu treten27. 

B. Mit Eintritt in den Mönchsstand 

Häufiger sind die Beispiele, in denen die Entsagung mit dem Eintritt in den 
geistlichen Stand einhergeht; die innerliche Entsagung des Heiligen wird dabei 
nicht weiter illustriert, sie wird gleichsam vorausgesetzt. Die genaue Form des 
Eintritts in den geistlichen Stand, also Schur bzw. Weihe, als auch der Rang und 
die Funktion, die der junge Kleriker anschließend in der Hierarchie innehat, 
werden dabei recht unterschiedlich und oft auch nur skizzenhaft dargestellt. 
Hier sind wiederum nicht so sehr die Vorgänge an sich (also Schur und Weihe, 
die ja als Fakten kaum zu bezweifeln sind) als Topos zu betrachten, als vielmehr 
deren literarische Gestaltung und insbesondere die spezielle Formung der Figu-
ren, die durch Schur und Weihe zu geistlichen Vätern bzw. Müttern der Heiligen 
werden. Diese geistlichen Eltern mußten als besonders rein und unbefleckt vom 
Anflug der Häresie dargestellt werden, am besten selbst bereits mit Zeichen der 
Heiligkeit versehen. Die hagiographische Zeichnung dieser Figuren wurde wohl 
auch dort vorgenommen, wo sie nicht der Realität entsprach oder wo über die 
Umstände von Schur und Weihe nichts bekannt war. 

Petros von Atroa wurde in der Darstellung seiner Vita (BHG 2364) von sei-
ner Mutter, in Erfüllung eines Gelübdes, das sie geleistet hatte28, noch als Kind 
dem Bischof der Heimatstadt Elaia übergeben. Der Bischof schor dann den 
zwölf Jahre alten Petros zum Kleriker29: „Der Hierarch aber, der den so frühen 
Gehorsam und die so frühe Begabung des Kindes erkannt hatte, schor ihm das 
Haupt mit der Tonsur des Klerikers (στ€φάνω ίερατικω)30 und rechnete ihn zu 

27 Weitere Beispiele: Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 5, p. 215,1-22 (David lebt 
nach seiner Entsagung 30 Jahre als Eremit, ehe er Mönch wird, verbunden mit dem Rückzug); 
Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 10, p. 17,10 - 19,3; Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 
7, p. 7 (nach dem Tod seiner Eltern entsagt Theodoras der Welt, erst später wird er Mönch); 
Vita Procop. Decapol. (BHG 1583) cap. 3, p. 313; Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 14, p. 9; 
Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 5, col. 241A; Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 6, 
p. 850E (Flucht vor der Ehe); Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 6 -7 , p. 387B-C; Vita Con-
stantini Iudaei (BHG 370) cap. 7, p. 630D-E; cap. 8 -9 , p. 630E - 631B (Flucht vor der Ehe); Vita 
Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 2, p. 105,20 - 106,21 (Entsagung und Erlernen der Mönchs-
regeln bei einem Lehrer). 

28 S. dazu bereits oben Kap. 2: „Herkunft, Elternhaus, Geburt": § 3. „Kinderlosigkeit und Geburt 
nach Gebet" und § 5. „Darstellung in der Kirche". 

29 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 3,1-8, p. 71-73; vgl. auch Vita Petri Atroensis retractata 
(BHG 2365) cap. 3, p. 81. 
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denen, die dem Dienst an Gott geweiht waren, Von da an machte das Kind je-
den Tag Fortschritte im Hinblick auf Weisheit und Alter, so daß alle seinen Ver-
stand, sein Gebet, seine Askese, seine Frömmigkeit und seine Dienstbeflissen-
heit in der Kirche Gottes bewunderten. Er war damals nämlich im zweiten 
Lebensalter, das heißt zwölf Jahre alt." 

Ähnlich ist die Darstellung in der Vita des Andreas von Jerusalem (BHG 
113). Auch Andreas wurde „von Gott gerufen" von seinen Eltern in die Anasta-
siskirche in Jerusalem gebracht, wo ihn Theodoros, der Patriarch von Jerusalem, 
zum Kleriker schor31: „Nachdem er nun von Theodoros - der damals noch unter 
den Lebenden weilte und dortselbst Patriarch war, nun aber in seliger Erinne-
rung ist - aufgenommen und geschoren und dem heiligen Klerus zugerechnet 
worden war, sagte er sich durch die Entfernung der Haare auch von den Freu-
den des Lebens als vergänglichen Dingen los und durch den heiligen Kranz sei-
nes Hauptes bekränzte er seine Seele mit göttlichen Tugenden." 

In der Darstellung der Vita des Theodoros von Edessa (BHG 1744) erlebte 
Theodoros eine Berufungsszene im Rahmen einer Vision, die ihm zuteil wurde, 
als er während der Messe unter dem Altar schlief32. Anschließend erzählte er 
dem Erzbischof von Edessa von seiner Vision, der ihn daraufhin sofort zum Ana-
gnostes weihte, ihn schor und in seinen Klerus aufnahm33. Zu diesem Zeitpunkt 
war Theodoros sieben Jahre alt. 

Auch Michael Synkellos war in der Darstellung seiner Vita noch ein Kind34, 
als er vom Patriarchen von Jerusalem geschoren und zum Anagnostes der Ana-
stasiskirche in Jerusalem gemacht wurde35. 

Stephanos der Jüngere vom Auxentiosberg wurde in der Darstellung seiner 
Vita von seinen Eltern zu Joannes gebracht, dem Vorsteher der Mönchsgemein-
schaft am Auxentiosberg. Von diesem wurde Stephanos dann kurz unterwiesen, 
schließlich geschoren und in das engelgleiche Gewand (also die Mönchskutte) 

30 S. dazu V. Laurent, in: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) 70f. Anm. 5; zu στέφανος und στεφα-
νίτης s. auch I. Rochow, in: Bsl 47 (1986) 26f. 

31 Vita Andreae Hierosol. (BHG 113) cap. 3, p. 171. 
32 S. dazu bereits oben S. 101. 

33 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 5, p. 6: εύθϋς δέ χείρας επιθείς τω παιδί, άναγνώστην 
αυτόν άποκείρει κα'ι τω κατ' αύτόν κλήρω εντάττει . 

34 Wenn man den Text der Vita sehr eng auslegt, könnte man meinen, Michael sei bei seiner 
Schur gar erst drei Jahre alt gewesen. Jedoch ist es wahrscheinlicher, daß der Verfasser der Vita 
hier die Taufe (im Alter von drei Jahren?) und die Schur zum Kleriker in einem Kapitel synop-
tisch zusammenfaßt. Michael dürfte bei seiner Schur ungefähr ebenso alt gewesen sein wie 
Theodoros von Edessa, also ca. sieben Jahre alt. 

35 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 2, p. 46,9-21: ... και έπευξάμενος τω παιδί άπέκειρεν 
αύτοϋ τήν κόμην και τέως έν τω των αναγνωστών βαθμω κατέταξαν της άγιας Χριστού τοΰ 
ÖC ο υ ήμών 'Αναστάσεως. 
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gekleidet.36 Stephanos war damals sechzehn Jahre alt. Die Mönchsweihe wird 
hier auch als „zweite Taufe" (δεύτερα κολυμβήθρα) bezeichnet37. 

In der Darstellung der Vita des Germanos Kosinitzes (BHG 698) ließ der 
Kathegemon des Ioannes-Prodromos-Klosters am Jordan in Palästina alle Mön-
che seines Klosters in der Klosterkirche zusammenrufen, um Germanos dann 
feierlich, mit Gesang und Gebet, in die Gemeinschaft aufzunehmen und zum 
Mönch zu scheren38. 

§ 2. Verteilung der Habe 

In den zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang der Entsagung gehört auch 
ein Topos, wonach der Heilige all seine irdischen Besitztümer (bis auf ein be-
scheidenes Gewand) an andere verteilt und sich damit von den irdischen Gü-
tern lossagt39. Falls der Heilige weibliche Geschwister oder Verwandte hat und 
diese nicht auch zur gleichen Zeit in den Nonnenstand treten, überläßt er ihnen 
einen Teil des Vermögens, häufig als Mitgift für die künftige Ehe40 oder als Erb-
teil bzw. Unterhalt. All seinen (übrigen) Besitz verteilt er dann an die Armen 
und Bedürftigen. Ferner läßt er die zum Haushalt gehörigen Diener bzw. Skla-
ven frei. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch eigens die Ausfertigung 
der entsprechenden Freilassungsurkunden (λεγάτα) erwähnt. 

Nach Angabe der Vita des Theodoras von Edessa (BHG 1744) waren die El-
tern des Theodoras gestorben, und dieser hatte die Beisetzungsfeierlichkeiten 
ausrichten lassen. Im Anschluß liest man folgendes41: „Er schätzte seinen gesam-
ten elterlichen Besitz gering und verteilte ihn. Einen Teil davon gab er seiner 
Schwester, meiner Mutter (sc. der Mutter des Verfassers der Vita), die vor langer 
Zeit einem Mann in die Ehe gegeben worden war. Den gesamten übrigen Besitz 

36 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 12, p. 102-104. 
37 Vgl. dazu auch Onasch. Ostkirche s. v. „Tonsur", Nr. 4; dens., Konfessionskunde 198 und 208f. 
38 Vita Germani Cosinitzae (BHG 698) p. 41. — Die Beispiele für diesen Topos sind einander alle 

recht ähnlich und in den Viten allgegenwärtig: Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 22, p. 202,29 -
203,4 (Mönchsschur spät in seinem Leben); Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 3,1-10, p. 146f. 
(mit 12 Jahren zum Anagnostes geschoren und geweiht); Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 
872C; Vita Ioannis Psichäitae (BHG 896) cap. 2-3, p. 106f.; Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) 
cap. 6, p. 184; Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) p. 283,79 (Weihe zum Diakon). - Auch in Kurzvi-
ten: Synax. Cpl. 173/174,49. 175/176,18-27: Mönch schor Anna zur Nonne. 

39 Den Worten Jesu an den reichen Jüngling folgend, vgl. Mt 19. 21: ei θέλεις τέλειος· είναι, υπά-
γε ττώλησόν σου τά υπάρχοντα και δό? τττωχόϊς, και έξεις· θησαυρό^ ev οϋρανοίς, και δεΰρο 
ακολουθεί μοι. Vgl. auch Malamut, Route 63f. 

40 Vgl. dazu Pratsch, Theodoras 26-28 und 48f. (Theoktiste und Anna), 
41 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 7, p. 7,3-9. 
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aber, der aus beträchtlichen Ländereien und Gold und Silber bestand, verteilte 
er vollständig an arme Menschen. Die Familien der Sklaven ließ er alle frei und 
fertigte allen Testamente (sc. über ihre Freilassung) aus. Und so zerriß er ganz 
und gar alle Fesseln des trügerischen irdischen Lebens." 

In der Vita des Prokopios Dekapolites (BHG 1583) heißt es knapp42 : „Den 
ihm zustehenden Teil des väterlichen Besitzes verteilte er an Arme und Bedürf-
tige. Sich selbst aber nahm er aus der Welt, und weder Heimat, noch Freunde, 
noch Verwandte schätzte er noch." 

Über Michael Synkellos, dessen Mutter und Schwestern sich ebenfalls zum 
Klostereintritt entschlossen hatten, heißt es in seiner Vita (BHG 1296)43 : „Der se-
lige Michael tat dies mit allem Eifer, er schor sie und ihre zwei Töchter und gab 
sie in ein Kloster nahe der Kirche am heiligen Zion, der Mutter aller Kirchen, 
und weihte diesem Kloster sehr viele Besitztümer. Nachdem er seinen übrigen 
beweglichen und unbeweglichen Besitz veräußert und diesen an die Armen ver-
teilt hatte, behielt er nur einen kleinen und ganz geringen Betrag für sich selbst 
und wandte sich zur Flucht, auf daß er nicht zurückgehalten werde von den An-
gehörigen und Bekannten und Verwandten." 

Theodoras Studites trat zusammen mit seiner ganzen Familie in den mona-
stischen Stand44. In seiner Vita (BHG 1754) heißt es dazu45: „Nachdem nun alle 
übereingekommen waren, den weltlichen Dingen zu entsagen und sich Gott zu 
überantworten durch das apostolische Gewand, verkauften sie eiligst alle Dinge, 
die zu einem weltlichen Leben in kaiserlichen Würden gehören, sogar das Haus 
selbst. Das aus dem Erlös dieser Dinge zusammengetragene Geld verteilten sie 
an die Armen. Und den im Hause dienenden Sklaven gestanden sie ein freies 
Leben zu mit den ihnen zukommenden Testamenten."4^ 

Der Topos der „Verteilung der Habe" findet sich gehäuft auch noch an ande-
rer Stelle in den Viten, nämlich kurz vor dem Tod des Heiligen47. 

42 Vita Procop. Decapol. (BHG 1583) cap. 3, p. 313. 

43 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 3, p. 48,19-26. 
44 Vgl. Pratsch, Theodoras 71 -73 . 

45 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 5. col. 241A. 
46 Weitere Beispiele: Vita Bacchi iun. (BHG 209) p. 96; Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 14, 

p. 10,24-26; Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 3, p. 144,24f.; Vita Nicephori patriarchae 
(BHG 1335) 147,30-32 (Besitzlosigkeit: άκτησία); Vita Cosmae et Ioannis (BHG 394) cap. 11-12, 
p. 279; cap. 15, p. 282f. (Ioannes verteilt väterlichen Besitz); Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) 
cap. 3, p. 182; cap. 6, p. 184 (Halkin). 

47 S. dazu unten Kap. 15: „Tod". - Weitere Beispiele: Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) 286,178f.; Vita 
Germani Cosinitzae (BHG 698) 71 (andere Mönche); Vita Nicephori Milesii (BHG 1338) cap. 5, 
p. 137,17-24 (gibt seinen Chiton einem Armen). 
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§ 3· Namensänderung 

Die Änderung des Namens des Heiligen zum Zeitpunkt seiner Berufung bzw. 
Entsagung ist ein traditionelles und bereits in vorchristlicher Zeit verbreitetes 
Zeichen der Heiligkeit48. Sie geht anscheinend zurück auf eine bei vielen Völ-
kern verbreitete Sitte, einer bestimmten Person zu jedem neuen Lebensabschnitt 
einen neuen Namen zu geben. Wie die Entsagung selbst, so geht auch die Na-
mensänderung in den Heiligenviten häufig mit der Mönchsweihe einher. Sie 
kann aber auch getrennt von dieser auftreten: 

In der Vita des Nikon Metanoeite (BHG 1366-67) beispielsweise wird Nikon 
bei seiner Ankunft im Kloster Chryse Petra von dem dortigen Abt, der durch 
seine seherische Gabe die Heiligkeit des Mannes erkannt hatte, vor seiner Schur 
zum Mönch mit dem Namen Niketas, „der wahre Sieger", angesprochen4 9 . 

In der Vita des Patriarchen Ignatios (BHG 817) wird mitgeteilt, daß der Sohn 
des früheren Kaisers Michaels I., der auf den Namen Niketas getauft worden 
war, anläßlich seiner Schur zum Mönch in Ignatios umbenannt wurde5 0 . 

Aus der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) erfährt man, daß dieser zu-
nächst von seinen Eltern auf den Namen Theophylaktos getauft worden war5 1 . 
Später wies dann die Muttergottes selbst in einer Vision den Asketen Paulos an, 
Theophylaktos als Jünger anzunehmen und ihm den Namen Petros zu geben 5 2 . 
Petros war zu diesem Zeitpunkt bereits vom Bischof seiner Heimatstadt Elaia 
zum Kleriker geschoren worden, wurde aber erst im Anschluß von Paulos zum 
Mönch geschoren' 3 . 

In der Vita des Makarios vom Peleketekloster (BHG 1003) heißt es 5 4 , daß 
Christophoros (so der Taufname des Makarios), als ihm das göttliche Gewand 
angelegt wurde, den Namen Makarios annahm, wie es Sitte sei bei den Mön-
chen 5 5 . 

48 Vgl. die Beispiele bei Bieler, Theios aner I, 31-34 ; auch Onasch, Konfessionskunde 208. Die 
Sitte, zu jedem neuen Lebensabschnitt einen neuen Namen anzunehmen, findet sich auch au-
ßerhalb des europäischen Kulturkreises, etwa bei den Ureinwohnern Nordamerikas. Auf diese 
Sitte geht letztlich auch die Namensgebung im Rahmen der christlichen Taufe zurück. 

49 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 5,1-17, p. 40: ... Νικήταν, τόν τω ö im νικητήν, καλών ... 
50 Vita Ignatii (BHG 817) 492Β: ... άποκείρεται μεν και αύτό?, 'Ιγνάτιο? δέ μετονομάζεται. Diese 

Namensänderung war im übrigen historisch; sein Vater Michael erhielt den Mönchsnamen 
Athanasios und sein Bruder Theophylaktos erhielt den Mönchsnamen Eustratios, vgl. PMBZ: 

* 4989 (Michael) und # 8336 (Theophylaktos). Zum Verhältnis von Topos und Historizität s. un-
ten in der Auswertung. 

51 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 2,22-25, p. 71. 
52 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 4,28-30, p. 77. 

53 Vgl. PMBZ: * 6022. 
54 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 4, p. 145,34 - 146,2. 
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Auch Euthymios der Jüngere, der zunächst auf den Namen Niketas getauft 
worden war, erhielt in der Darstellung seiner Vita (BHG 655)^ erst anläßlich 
seiner Mönchsschur und -weihe den Namen Euthymios, unter dem er später be-
kannt werden sollte57. 

§ 4. Unterordnung (hypotage, subiectio) 

Auch die Unterordnung in der Hierarchie (υποταγή, subiectio)58, der Gehorsam 
und der demutsvolle Dienst an der Gemeinschaft bzw. bei einem älteren Heili-
gen, Abt oder Lehrer bilden einen Topos. Wie andere Tugenden auch wird die 
Unterordnung des Heiligen in den Viten verschiedentlich beiläufig erwähnt. 
Diese unspezifischen Erwähnungen der Unterordnung können noch nicht den 
Rang eines Topos beanspruchen. Interessant sind aber besondere Ausformun-
gen der Darstellung, bei denen man von einem Topos sprechen kann. 

Hierzu gehören zum einen der selbstlose Dienst des Heiligen an der (meist 
klösterlichen) Gemeinschaft (A) und zum anderen der Dienst bei einem (meist 
asketischen) Lehrer (B). Im Kern entsprechen diese beiden Formen der Unter-
ordnung den zwei wesentlichen Formen des byzantinischen Mönchtums, näm-
lich dem koinobitischen und dem anachoretischen Monastizismus. In ihrer lite-

55 Der Text der Vita suggeriert sogar, daß die Namensänderung durch „Beschluß und Gesetz" vor-
geschrieben war (δρω και νόμω των μοναζόντων). Dies war jedoch offenkundig nicht der Fall, 
wie die zahlreichen Fälle beweisen, in denen es keine Namensänderung gab, vgl. dazu bereits 
I. van den Gheyn, in: Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) 146 Anm. 1. Gemeint sind mit diesem 
Ausdruck daher wohl eher die überlieferten Sitten und Gebräuche. 

56 Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 8, p. 175,11-21. 
57 Weitere Beispiele: Vita Bacchi iun. (BHG 209) p. 84 (Dachak/Gelasios nimmt den Namen Bak-

chos an); Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 22, p. 202 (Ioannes Echimos nimmt den Mönchsna-
men Antonios an); Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 5,1-6, p. 5; cap. 23, p. 13 (Athanasios 
war auf den Namen Abraamios getauft); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 9, p. 512 (Leon 
wird Lazaros). - Beispiele für Namensänderung, die nicht den Hl. der Vita betreffen: Vita Anto-
nii iun. (BHG 142) cap. 22, p. 203,3f. (der Diener Theodoros nimmt als Mönch den Namen Sa-
bas an); Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 17,22-27, p. 109 (Christophoros, der Bruder des 
Petros von Atroa, nimmt als Mönch den Namen Paulos an); Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 305A 
(Hypatos Leon nimmt als Mönch den Namen Theodoros an); Vita Cosmae hymnographi (BHG 
394a) 286,727-729; Vita Cosmae et Ioannis (BHG 394) cap. 20, p. 289,30 - 290,2 (der von Kos-
mas wieder zum Leben erweckte Georgios wird Mönch unter dem Namen Gregorios); Vita 
Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 57, p. 56 (Ader wird Mönch unter dem Namen Athanasios); 
Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 27, p. 702E (Sohn Stephanos wird Mönch Symeon); cap. 31, 
p. 704C (Sohn Baanes wird Mönch Marinos). 

58 Vgl. ThWbNT 8 (1969) 40-48, s. ν. „υποτάσσω". 
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rarischen Gestalt sind die beiden Formen nicht immer eindeutig voneinander zu 
trennen, da die Übergänge fließend sind und Vermischungen vorkommen5 9 . 

A. Dienst an der Gemeinschaft 

Im Rahmen dieses Topos wird die Unterordnung des Heiligen etwa folgender-
maßen dargestellt: Der Heilige legt selbst Hand an und verrichtet manuelle Ar-
beiten6 0 . Dabei erledigt er gerade die niedrigsten und einfachsten, schwersten 
und unangenehmsten Tätigkeiten wie das Ausmisten des Stalls, Gartenarbeiten, 
das Holen und Tragen von Wasser und Brennholz6 1 . Er arbeitet schwerer und 
mehr als die anderen. Er hilft den Schwächeren bei der Erfüllung ihrer Arbeit-
saufgaben, ohne freilich seine eigenen zu vernachlässigen. Er arbeitet gerade 
dann, wenn die anderen ruhen bzw. schlafen. 

In der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) wird dieser Topos - in der 
inneren Chronologie der Vita ganz zu Beginn des Klosterlebens des Theodoras 
- über ein ganzes Kapitel hin traktiert. Dort heißt es dann zunächst etwas allge-

f 9 
meiner , Theodoras sei in jeder Hinsicht den Ratschlägen des Piaton (seines 
Onkels und Abts) gefolgt, er habe sich Piaton untergeordnet usw. Ferner habe 
er sich gerade in den manuellen Tätigkeiten hervorgetan, habe seine Arbeiten 
stets sofort ausgeführt, sei dann zu einem jeden der anderen Brüder geeilt und 

59 So kann beispielsweise der Dienst an der Gemeinschaft auch als Dienst beim Abt des Klosters 
gedeutet werden, oder der ursprünglich asketische Lehrer entwickelt sich durch die Aufnahme 
immer neuer Schüler zu einem Hegumenos. Vgl. ζ. B. die Vita des Elias Spelaiotes, der zwar zu 
einem asketischen Lehrer namens Arsenios geht und diesem dient, dabei aber die typischen Tä-
tigkeiten des Dienstes an der Gemeinschaft, nämlich Holzhauen und Wasserholen, ausführt, 
Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 13, 853B: ύποτασσόμενος ώς ευγνώμων αύτω τε, καΐ 
πασιν έν εύθύτητι καρδίας, και πραότητι πνεύματος, ξύλα κότττων και ύδροφορών. S. dazu 
noch die übernächste Anm. 

60 Zu Mönchtum und Arbeit vgl. allgemein Prinz, Askese 68 -74 . 

61 Dieses Motiv scheint anzuspielen auf Dtn 29. 10, wo die „Holzhauer und Wasserschöpfer" (ξυ-
λοκόποι και υδροφόροι) unter den niederen Ständen und Dienern des Volkes Israel erwähnt 
werden. 

62 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 6, col. 241C-244A: ούκ ην τό παράπαν ό μή τάίς εκείνου 
βουλαΐς επόμενος ... ύπετάσσετο τω άοιδίμω Πλάτωνι ... τήν δε γε μεγαλοψυχίαν και σπουδήν 
και άοκνοι* ταχύτητα μετά της εθίμου εύοχημοσϋνης έπι ταις χερσ'ι διακονίαις οϋτω δι ' επι-
μελείας κατώρθου ώς ευθέως μεν τό προκείμενον αύτω έργον εις πέρας άγειν διαθέει δε ώδε 
κάκεΐσε πρός έκαστον των αδελφών, και τοις ή δι ' άσθένειαν ή ραθυμίαν ήσθενηκόσιν έπαμύ-
νειν και τα τούτων ελλείμματα τή παρ' εαυτού άναπληροϋν βοηθεία, ος ούδέ ξυλοφορεΐν, ή 
σκαπάνη κεχρήσθαι, και κηπευειν, τήν κατάλληλον τη άσθενεία τροφήν άπηυδόκησέν πω' αλλ' 
αυθαίρετος ταΰτά τε και τά παρόμοια δρών, και κόπρον έκκομίζων τών βοσκημάτων κρύβδην 
καθευδόντων τών αδελφών, έν νυκτεριναΐς τε και μεσημβριναΐς ώραις έφωράθη πολλάκις. 
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habe den Schwachen und den Trägen beigestanden und deren Mängel durch 
seine Hilfe behoben. Weder Holz zu tragen noch die Hacke zu gebrauchen und 
Gartenarbeiten auszuführen, war ihm dabei zu schwer, sondern diese und ähnli-
che Aufgaben übernahm er bereitwillig und spontan. Schließlich konnte man oft 
beobachten, wie er zu nächtlicher und mittäglicher Stunde, während die Brüder 
schliefen, heimlich den Mist des Viehs herausschaffte. 

In der Vita Piatons (BHG 1553), die Theodoras selbst verfaßt hatte, wird der 
Beginn des Klosterlebens des Theodoras dagegen ganz anders dargestellt63. 
Dort heißt es dann, daß Piaton das neugeschaffene Sakkudionkloster, das auf ei-
nem ehemaligen Landsitz der Familie (des Theodoras und des Piaton)64 entstan-
den war, bis ins kleinste Detail entsprechend den Klosterregeln des heiligen Ba-
sileios einrichtete. Am Ende des Kapitels schreibt Theodoras über seine eigene 
Rolle bei der Einrichtung des Klosters in geziemender Bescheidenheit: „Wenn er 
nun auch einen weiteren Mitstreiter und Helfer hatte, ich meine den, der diese 
Dinge sagt und schreibt (sc. nämlich Theodoras selbst), so ist doch dem Vater 
der Dank abzustatten; dem Sohne nämlich ziemt es, in allem dem Vater nachzu-
streben und sich selbst ganz dem Vater hinzugeben."65 Auch zusätzliche Nach-
richten bestätigen, daß Theodoras seinem Stande gemäß von seinem Abt und 
Onkel Piaton von Anfang an mit in die Einrichtung und die Organisation des 
Sakkudionklosters einbezogen worden war66. Es ist daher unwahrscheinlich, 
daß er sich - wie der Topos in seiner Vita es darstellt - allzu häufig mit manuel-
ler Arbeit wie dem Ausmisten der Ställe befaßt hatte. 

Auch in der Darstellung der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) 
wird der Heilige von seinem Abt mit einfachen Arbeiten beauftragt, die er natür-
lich mit großem Eifer und vorbildlich erfüllt67: „Dann übertrug er (sc. der Abt) 
ihm (sc. Nikon) auch den Dienst in allen notwendigen Verrichtungen. Er aber 
folgte freudig dem Auftrag und widmete sich voller Eifer der Arbeit. Es war nun 
aber dieser neu rekrutierte und wahrhaftig des Kampfes würdige Soldat hier zu 
sehen - mit kräftigem Atem, wie aus Stahl gebaut und in unermeßlicher Diszi-
plin - beim Tragen von Holz und Wasser. Zuweilen auch diente er beim Pökeln 
des Fleischs der Bruderschaft und mühte sich in allen übrigen Diensten und 
frommen Arbeiten und Aufgaben des heiligen Klosters, wobei er der wunderba-

63 Vita Piatonis (BHG 1553) cap. 23, col. 824D-825C. 
64 Zur Familie vgl. Pratsch, Theodoras 45 -67 , zur Einrichtung des Sakkudionklosters 71-76 . 

65 Vita Platonis (BHG 1553) cap. 23, col. 825C: EL δέ και άλλον εσχεν συναγωνιστής τε και συλλ-
ήτττορα, φημι δή τόν ταύτα λέγοντα και γράφοντα, τω Πατρι την χάριν άνεκτέον παιδί γάρ 
προσήκει τό πάντα πατρώζειν, και ολον έαυτόν εμπαρεχειν τω γεννήτορι. 

66 Dazu und zur Mitwirkung des Theodoras bei der Einrichtung des Sakkudionklosters vgl. 
Pratsch, Theodoras 72 -76 . 

67 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 5,22-42, p. 42. 
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ren Bescheidenheit des Herrn nacheiferte, der sich nicht dienen lassen, sondern 
dienen wollte68. Darum nun haßte der Berühmte auch den Müßiggang, weil die-
ser die Ursache vieler Übel ist. Es gab keine Art von Arbeit, die jener nicht ei-
lends selbst erledigte. Und die noch größere Leistung war, daß er nicht nur in 
den Mühen ausharrte und den ganzen Tag lang alle notwendigen Dinge des 
Klosters und auch der Mönche von unten auf seinem Rücken herauftrug und 
von der Last gebeugt wurde, sondern er ertrug die Strapazen sehr edel und 
mannhaft, obwohl der Berg sehr unangenehm war, von großer Härte und Trok-
kenheit und steilem Anstieg, und ihm keinerlei Trost spendete, sondern auch 
ohne Nahrung hielt er aus und fastend."69 

B. Dienst bei einem Lehrer 

Diese Form der Unterordnung findet sich etwa in der Vita des Ioannes Damas-
kenos (BHG 884)70. Als Ioannes in die Sabaslaura in Palästina eintrat, wurde er 
vom damaligen Abt des Klosters einem älteren Mönch übergeben (ε vi των με-
γάλων παραδοΰναι γερόντων τον νέηλυν), damit er von diesem in der tadellosen 
mönchischen Lebensführung unterwiesen werde. Der Mönch unterwies ihn 
dann eine längere Zeit in vielen Dingen und beauftragte ihn auch mit verschie-
denen Aufgaben, wie etwa mit dem Verkauf von Körben auf dem Markt von Da-
maskos. Ioannes diente ihm in allem gehorsam und leistete keinerlei Wider-
spruch. Aber auch einfachste Aufgaben wurden ihm von seinem Lehrer 
aufgetragen, wie das Reinigen der Zellen der Mönchsgemeinschaft. 

In der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) wird der Dienst bei einem 
Lehrer folgendermaßen dargestellt71: „Er stieg nun auf den Gipfel dieses Berges 
(sc. Agrioserike) hinauf und stieß auf eine Höhle, eine wahre Werkstatt der Tu-
gend, in der ein Mann, der aller weltlichen Eitelkeit entkommen war, sich durch 
die Reinheit der Lebensführung Gott dargebracht hatte. Dieser war zu einem 
solchen Maß an Tugend vorangeschritten, daß er die Gabe der Prophetie emp-

68 Mt 20. 28; Mk 10. 45. 

69 Weitere Beispiele: Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 10-11, p. 176-178; Vita Eliae Spelaeotae 
(BHG 581) cap. 13, 853B (gemischt mit Dienst bei einem Lehrer); Vita Phantini iun. (BHG 
2366z) cap. 6, p. 406-408 (wird zum Dienst als Koch eingesetzt, d e m niedrigsten Dienst, und 
erfüllt diesen mit Hingabe); Vita Eustratii (BHG 645) cap. 6, p. 371, 24f. (verrichtet jeden Dienst 
mit willigem Herzen und bescheidenem Sinn); Vita Ioannis Damasceni (BHG 884) cap. 30, 
col. 469B - 472A (integriert in den Dienst bei einem Lehrer); Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 
col. 876A-B; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 9, p. 512. 

70 Vita Ioannis Damasceni (BHG 884) cap. 23-31, col. 461C - 472B. 
71 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 11, p. 19,12 - 20,10. 



Entsagung 131 

fangen hatte und durch seine Nähe zu Gott die Entwicklung der zukünftigen 
Dinge voraussagen konnte. Diesem Mann von der Art des Moses oder des Elija 
war nun der von der Art des Aaron oder des Elischa begegnet. (Gott nämlich 
führt, wie man sagt, gern gleich zu gleich!) Er wurde nun mit großer Freude auf-
genommen. Wie hätte es auch anders sein können, da doch der alte Mann im 
voraus wußte, welch großes Maß an Tugend jenem vorherbestimmt war? Die 
beiden lebten nun zusammen, der eine nun war bereits im Besitz der Tugenden, 
der andere aber wurde von ihm unterwiesen. Rückzug von der Welt, so be-
stimmte er, war nicht die körperliche Entfernung von dieser, sondern die Befrei-
ung der Seele vom Mitgefühl mit dem Körper und das Leben ohne Stadt, ohne 
Haus, ohne Besitz, ohne Gefährten, ohne Beschäftigung, ohne Bildung in den 
weltlichen Lehren und in der Bereitschaft, die aus den göttlichen Unterweisun-
gen stammenden Eindrücke in seinem Herzen aufzunehmen." 

Nach der Darstellung der Vita des Ioannes vom Psichakloster (BHG 896) 
entsagte dieser gemeinsam mit seiner ganzen Familie der Welt und trat gemein-
sam mit seinem Vater Leon, seiner Mutter Chionia, seinen Brüdern Theodoras 
und Philippos sowie seiner Schwester Euphrosyne in den monastischen Stand. 
Dann wird folgendes berichtet72: „Nachdem nun diese Absicht in ihnen erstarkt 
war, sie allein aber die asketischen Vorbilder nicht kannten, wurde ihnen von 
Gott ein weiterer Philippos gesandt73, wenn es nicht vermessen ist, dies zu sa-
gen, es ist jedoch keineswegs vermessen, wenn ich an die Größe der Tugend 
des Mannes denke. Antonios war sein Name, der mit dem älteren Antonios die 
Berufung zur Seligkeit gemein hatte und den gleichen Namen mit der gleichen 
Wesensart verband. Dieser nun lehrte sie in kurzer Zeit alles über den Gehor-
sam und über die Ordnung des monastischen Standes. Diese aber, durch die ra-
sche Auffassungsgabe ihrer Natur und den Eifer ihrer Gesinnung, übertrafen 
eher noch das, was ihnen gelehrt worden war, als daß sie es vernachlässigten." 

Es findet sich auch häufiger, daß ein einzelner Heiliger mehrere Lehrer hatte 
bzw. daß das Motiv des Dienstes bei einem Lehrer in der Vita mehrfach und an 
verschiedenen Stellen wieder aufgegriffen wird. Dies verdeutlicht etwa das fol-
gende Beispiel. So hatte etwa Euthymios der Jüngere mehrere Askeselehrer, zu-
nächst Ioannikios (cap. 7), dann Ioannes (cap. 8), anschließend Nikolaos (cap. 
9 -12 ) und schließlich Ioseph vom Athos (cap. 17). Hier soll jedoch nur das Bei-
spiel des Eintritts in den Dienst bei Ioannikios näher betrachtet werden74 : 
„Nachdem er nun Landstrich mit Landstrich getauscht und Stadt auf Stadt wie ei-
ner, der im Himmel wandelt, durchwandert hatte, erreichte er die Bergspitzen 

72 Vita Ioannis Psichaitae ( B H G 8 9 6 ) cap . 2, p. 1 0 6 , 1 2 - 2 1 . 

73 Vgl. Apg 8. 2 6 - 3 8 . 

74 Vita Euthymii iun. ( B H G 6 5 5 ) cap . 7, p. 174. 
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des Olymp. Dort begegnete er vielen sehr heiligen Vätern, von denen man nicht 
hätte sagen können, wie alt und wie heilig sie waren. So begegnete er schließ-
lich auch Ioannikios, dem gottbegeisterten Vater, der in der Gabe der Prophetie 
und in den anderen guten Gaben glänzte. Und da die Zeit des Gottesdienstes 
herangekommen war, und viele Väter zu diesem wie zu einem Erzvater um des 
Gebets und des Gewinns willen gekommen waren, begab sich auch der eben 
angekommene Jünger (φοιτητή?) mitten unter die anderen, auf daß er dem Hei-
ligen aufgezeigt werde. Der gottbegeisterte Vater war von Gott bereits über des-
sen Angelegenheiten unterrichtet worden, und dessen brennender Eifer für das 
Mönchsleben und der künftig in ihm erblühende Glanz des Geistes waren ihm 
(sc. Ioannikios) vorhergesagt worden, und daß ihm (sc. Euthymios), sobald er 
Mönch geworden, Herden von Mönchen im Geruch des Salböls seiner Lebens-
führung folgen werden wie die Tiere einem Panther wegen der Buntheit seiner 
Art nachlaufen."75 

§ 5. Weihen 

Die Weihen zum Mönch und Kleriker sind oben, im Abschnitt zur „Entsagung", 
bereits in größerer Zahl berührt worden. Bei der Entsagung vor Eintritt in den 
Mönchsstand folgt in vielen Fällen die Weihe zum Mönch nicht lange nach der 
Entsagung; bei der Entsagung mit Eintritt in den Mönchsstand geht die Weihe 
zum Mönch oder Kleriker mit der Entsagung einher. Es genügt daher, an dieser 
Stelle auf die bereits oben angeführten Beispiele zu verweisen. In der Mehrzahl 
der Viten werden jedoch in aszendenter, aber nicht immer vollständiger Folge 
verschiedene und mehrere Weihen berichtet, in Frage kommen hier vor allem 
die Weihen zum Anagnostes, Hypodiakonos, Diakonos, Presbyteros und Epi-
skopos7 6 . Im Zusammenhang mit der Entsagung des Heiligen von der Welt ver-
bildlichen die Weihen jeweils eine weitere Stufe seiner Annäherung an Gott, sie 
lassen ihn jeweils etwas reifer, weniger dem Weltlichen und mehr dem Geistli-
chen verbunden erscheinen. 

In der Regel haben wir keine Veranlassung, an der Historizität der Weihen 
zu zweifeln. Ihren Toposcharakter gewinnen sie folglich wiederum nicht aus 

75 Weitere Beispiele: Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 8, p. 175 (Ioannes); cap. 9 - 1 2 , p. 1 7 5 - 1 7 9 
(Nikolaos); cap. 17-18, p. 182-184 (Ioseph); Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 13, 853A-B 
(gemischt mit Dienst an der Gemeinschaft); Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 880C-881C. -
Vgl. auch Müller, Vita 589. 

76 Vgl. dazu Onasch, Ostkirche 379f. s. w . „Weihe", „Weihegrade"; O D B 1, 417 s. vv. „Cheirothe-
sia", „Cheirotonia". 
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fehlender Historizität, sondern allein aus der Art ihrer Darstellung. Sie erfahren 
üblicherweise entweder eine schematische (A) oder eine tendenziöse Darstel-
lung (B). 

A. Schematische Darstellung 

Im diesem Fall werden die Weihen unter Verwendung stereotyper Formulierun-
gen kurz und knapp berichtet. 

Ein Beispiel dieser Darstellung findet sich etwa in der Vita des Styliten 
Alypios (BHG 65), wo die Einsetzung zum Oikonomos und die Weihe zum Dia-
kon folgendermaßen berichtet werden7 7 : „Der Vorsteher der Kirche machte ihn 
zum Oikonomos und weihte ihn zugleich zum Diener (Diakon) der göttlichen 
Geheimnisse." Es erübrigt sich an dieser Stelle, weitere Beispiele ausführlich 
vorzuführen, da diese Art der Darstellung von Weihen dem Leser geläufig sein 
dürfte78. 

B. Tendenziöse Darstellung 

Im diesem Fall wird die Darstellung der Weihen stärker ausgestaltet. Dies dient 
gewöhnlich dem Zweck, auf einen bestimmten Sachverhalt aufmerksam zu ma-
chen, etwa auf die Person des weihenden Bischofs oder die konkreten Um-
stände der Weihe, der entscheidend dafür ist, ob die Weihe des Heiligen als 
rechtmäßig und vollgültig betrachtet werden kann. 

Eine tendenziöse Darstellung bietet etwa die Vita des Petros von Atroa 
(BHG 2364), wo im Hinblick auf die Weihe des Petros folgende längere Ge-
schichte erzählt wird79: „Als sein ganz bewundernswerter Hirte Paulos ihn (sc. 

77 Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 4, ρ, 150,7f.: ό προεστώ? της εκκλησία? παρέσχετο οίκονό-
μον αμα και θείων μυστηρίων ποίησα? διάκονον. Obwohl auch hier unter Umständen eine ten-
denziöse Darstellung vermutet werden könnte, vgl. cap, 4, p. 150,2-6. 

78 Weitere Beispiele: Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 4, p. 145,32 - 146,5; Vita Greg. Agrig. 
(BHG 707) cap. 26,1-4, p. 176 (Diakon); Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 4, p. 50,23 - 52,1 
(Priester); Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 9, p. 8 (Mönch); Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 
896) cap. 3, p. 108 (Diakon); cap. 4, p. 110,l6f . (Priester); cap. 6, p. 112 (Hegumenos); Vita Ge-
org. Amastr. (BHG 668) cap. 11, p. 20,10-14 (Mönch); cap. 18, p. 30,5-9 (Priester); Vita Davidis, 
Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 9, p. 219,2-5 (Weihe Symeons zum Priester); Vita Euthymii 
iun. (BHG 655) cap. 24, p. 188 (Diakon und Priester); Vita Symeonis iun. theol. (BHG 1692) 
cap. 24, p. 34 (Mönch). 

79 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 6,45-51, p. 83. 
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den Petros) sah sowohl in seiner Beherrschung der Leidenschaften und Zucht 
der Gedanken als auch in seiner Mäßigung der Bedürfnisse des Magens, des 
Temperaments und der Zunge, wollte er ihn in den engelhaften Stand der göttli-
chen Weihe erheben. Da dies sein Wunsch war und er auch sein eigenes Leben 
für vergänglich erachtete80, und nachdem er über den genauen Wortlaut der 
heiligen Kanones nachgedacht hatte, gemäß derer ein Priester, der von dem Bi-
schof einer Provinz geweiht worden war, sein Priesteramt nicht außerhalb der 
Grenzen dieser Provinz versehen durfte, schickte er einen Brief an den seligen 
Tarasios, den Patriarchen von Konstantinopel, der damals herrschte und im 
rechten Glauben sein Amt ausübte, damit auf dessen Anordnung hin ein Bischof 
gesandt werde, um den sehr heiligen Petros zum Priester zu weihen. Nachdem 
jener göttliche und engelgleiche Tarasios den Brief aus der Hand des göttlichen 
Petros entgegengenommen hatte, machte er sich daran, die Bitte zu erfüllen, 
und schrieb an einen gewissen Bischof von Zygos (πρός τινα έπίσκοττον τοϋ 
Ζυγού), der ganz und gar tugendhaft war und Basileios hieß mit dem Beinamen 
Pezos (sc. „der zu Fuß gehende") - weil er niemals auf einem Tier gesessen 
hatte, sondern stets in Nachahmung Christi zu Fuß ging - , auf daß dieser dem 
heiligen Überbringer des Briefes die Weihen erteile. Nachdem der göttliche Pe-
tros diesen Brief in Empfang genommen hatte, verließ er zu Schiff die Haupt-
stadt." Das Schiff gerät dann in einen Sturm. Paulos, der geistliche Vater des Pe-
tros, sieht die Gefahr in einer Vision und legt bei Maria Fürbitte für seinen 
Schützling ein. Seine Gebete werden erhört, Petros wird errettet, kehrt in sein 
Kloster zurück und bestätigt die Vision des Paulos. Dann heißt es weiter: „Nach 
einigen Tagen übergab der sehr heilige Paulos den seligen Petros einem seiner 
Mönche zusammen mit dem herbeigeschafften Brief des Tarasios, des allerhei-
ligsten Patriarchen, und schickte ihn zu dem vorgenannten Bischof Basileios, 
nachdem er mit eigener Hand dem Petros ein Zeugnis ausgefertigt und beiden 
übergeben hatte. Die beiden brachen nun auf zu dem Hierarchen Basileios, zu 
dem sie geschickt worden waren, übergaben die Briefe und wurden von diesem 
gastfreundlich aufgenommen. Nachdem der Bischof nun die Briefe gelesen 
hatte, führte er den seligen Petros am nächsten Tag in die Kirche und weihte ihn 
zum Priester des dreifaltigen Gottes." Etliche Aspekte dieser Darstellung künden 
vom Bemühen des Verfassers um eine bewußte Gestaltung dieser Passage und 
lassen eine gewisse Tendenz erkennen. Ohne allzu sehr auf Einzelheiten einzu-
gehen 8 1 , läßt sich folgendes festhalten: Entweder war die Wahl des Bischofs, der 

8 0 An dieser Stelle ist der Lesung d er Vita Petri Atroensis retractata ( B H G 2 3 6 5 ) cap . 6, p. 86f . der 

Vorzug zu g e b e n . 

81 Vgl. e twa Laurent, in: Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) 8 0 Anm. 2, zur vermeint l i chen „kanoni-

s c h e n B e g r ü n d u n g " der Weihe . 
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die Weihe erteilte, nämlich Basileios von Zygos, historisch und soll in dieser 
Darstellung gerechtfertigt werden82. Oder aber die Wahl war nicht historisch 
und wird hier lediglich konstruiert83. In jedem Falle läßt diese Darstellung den 
Verdacht aufkommen, daß mit der Weihe des Petros etwas nicht in Ordnung 
war, das der Hagiograph aber zu rechtfertigen oder zu vertuschen versucht. Die 
Darstellung dient also einem bestimmten Zweck, sie hat eine bestimmte Ten-
denz84 

82 Nach der Darstellung wird die Kanonizität der Wahl des Bischofs unterstellt, die möglicherwei-
se eben nicht gegeben war. Ferner soll der bekannte or thodoxe Patriarch den Bischof persön-
lich bestimmt haben, u. a. m. 

83 In diesem Falle würde Basileios als weihender Bischof lediglich vorgeschoben, und Petros war 
in Wirklichkeit von e inem anderen Bischof (etwa einem häretischen?) geweiht worden . 

84 Weitere Beispiele: Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 45, p. 641C; Vita Gregorii Decapoli-
tae (BHG 711) cap. 4,1-11, p. 66 (er Schloß sich dem Kloster an, die Weihe wird nicht ausdrück-
lich erwähnt, wohl weil der Abt Gemeinschaft mit Ketzern hielt, wie am Anfang von cap. 5 ge-
sagt wird); Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) 216,27 - 217,4 (Priesterweihe Davids); 
219,2-5 (Priesterweihe Symeons); Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 18-19, p. 28-31 (Priester-
weihe durch den ikonodulen Patriarchen Tarasios). 



Kapitel 6: Rückzug 

(anachoresis - reclusio) 

Häufig in einem engen Zusammenhang mit der Entsagung (άποταγή, re-
nuntiatiö)1 und teilweise mit dieser vermischt oder von dieser ausgehend, teil-
weise aber auch unabhängig und getrennt von dieser, findet sich ein Motiv, das 
hier als Rückzug (άναχώρησις, reclusio) bezeichnet wird2. Während die Entsa-
gung die innerliche oder psychische Abkehr des Heiligen von der Welt verbild-
licht, beschreibt der Rückzug die äußerliche oder physische Abkehr. Beim Rück-
zug zieht sich der Heilige in seiner körperlichen Gestalt, also als Person, von 
den Menschen und der Gesellschaft zurück; er begibt sich in die Einsamkeit, die 
Wüste oder die Wildnis, um mit Gott allein zu sein. Das Vorbild dieser Darstel-
lung im NT, nämlich der Rückzug Jesu in die Wüste3, läßt sich in den Viten häu-
fig nur noch undeutlich erkennen4. Es lassen sich zwei Formen des Rückzugs 
unterscheiden, einmal der frühe und zum anderen der späte Rückzug. Entweder 
können Entsagung und Rückzug in einem engen Zusammenhang stehen und 
gleichzeitig oder rasch aufeinanderfolgend geschehen oder der Rückzug kann 
später, in zeitlichem Abstand von der Entsagung und meist aus dem Koinobion 
in eine Klause erfolgen. In den Kontext des Rückzugs gehört auch der Topos 
der „Ablehnung von Ämtern und Würden", der vor allem die Ablehnung der 
Abtswürde und insbesondere des Bischofsamtes (nolo episcopari) durch den 
Heiligen betrifft. Ebenfalls im Kontext des Rückzugs sollen als Rückzugsorte 
auch die bekannten Topoi des „lieblichen Orts" (locus amoenus) und des 
„Schreckensorts (locus terribilis) behandelt werden, die bisweilen in diesem Zu-
sammenhang zu finden sind. 

1 Siehe dazu bereits oben Kap. 5: „Entsagung", S. 117-135. 
2 Zum griech. Begriff vgl. auch Miquel, Lexique 67-72. Vgl. Hinterberger, Autobiographische Tra-

dition 218-220, der 218 die zeitliche Abfolge αναχώρηση - άποταγή konstatiert, die jedoch kei-
neswegs zwingend ist. Vgl. auch Malamut, Route 93-95. 102-106; Cunningham, Life 25f.; Mül-
ler, Vita 589; auch Scharff, Kämpfe 36-38; zur Geschichte des Phänomens vgl. Lietzmann, Alte 
Kirche IV 125-127 [1117-11191; Caner, Monks 24-30. 

3 Vgl. Mt 4. 1-2; Mk 1. 12-13; Lk 4. 1-2. Dazu auch Köder, Klosterwesen 74f.: auch Mt 3. l-A. 
4 Das Vorbild wird aber in all jenen Fällen offenbar, w o der „Rückzug" mit der „Versuchung" ver-

bunden ist, vgl. dazu noch unten Kap. 8: „Versuchung", S. 160-169. 
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§ 1. Früher Rückzug 

In der Darstellung der Vita der heiligen David, Symeon und Georgios (BHG 
494) wird der älteste der drei Brüder, David, als er eines Tages Schafe hütete, 
vom heiligen Antonios in einer Vision zum Rückzug berufen5. Am nächsten 
Morgen ereignet sich dann folgendes*^: „Am frühen Morgen nun erhob er sich, 
lief zum Hafen und fand ein Boot, das bereit lag, zu dem ihm bezeichneten Ort 
überzusetzen. Er stieg hinein und erfüllte, was ihm aufgetragen worden war, in 
Eile und voller Eifer, um wie guter und fruchtbarer Boden die ausgestreuten Sa-
men zur Reife zu bringen. Nachdem er seiner heimatlichen Erde und seinen El-
tern und den Bekannten, die die Zeit ihm vergönnt hatte, Lebewohl gesagt und 
die Überfahrt bewältigt hatte, riß er sich los wie ein Reh aus den weltlichen 
Schlingen7, lief zum Berg Ida und ließ sich dort nieder." 

In der Vita des Makarios vom Peleketekloster (BHG 1003) ist der frühe 
Rückzug des Heiligen eng an die Entsagung geknüpft8. Makarios, der damals 
noch seinen Taufnamen Christophoros trug, entsagte der Welt und floh vor der 
Ehe in eine Kirche, wo er sich nur mit dem Priester unterhielt und sonst nieman-
den zu sich ließ. Im Grunde ist dies schon eine Art erster früher Rückzug; es 
folgt aber noch ein anderer, der ihn weiter von Zuhause fort führt^: „Um diesen 
Dingen (sc. den weltlichen, nämlich Sinneseindrücken, Bildern und Ereignissen) 
zu entgehen, hielt sich der Heilige fern von der Gesellschaft der Menge. Da er 
aber von dem Wunsch nach einem mönchischen Leben ergriffen war, hielt er 
dies zwar in seinem Innern verborgen, wartete aber auf geeignete Umstände, 
um diesen Wunsch zu äußern. Und da er bemerkte, daß der bei ihm befindliche 
Priester seinen Absichten gewogen war, enthüllte er diesem, so gut er konnte, 
alle seine Gedanken. Der Priester aber sah den Eifer des Jungen, bewunderte 
dessen Mut zur Tugend und wurde ihm kein schlechter Ratgeber. Er nannte ihm 
den Ort, den er zu erfahren wünschte, beschrieb ihm die Natur und die Lage 
und den Platz der Gegend und forderte ihn auf, dem Drängen der Natur nach-
zukommen. Dies nun rüstete den Jungen noch mehr zum Aufbruch und leitete 
ihn an den genannten Ort." 

Auch Elias Spelaiotes hatte nach Angabe seiner Vita (BHG 581)10 bereits als 
junger Mann den Wunsch, sein Elternhaus zu verlassen und ein engelgleiches 

5 S. dazu bereits oben S. 112f. 
6 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 5, p. 215,5-12. Zu den Vorbildern dieser Dar-

stellung vgl. D. Abrahamse, in: Byzantine Defenders 157 Anm. 68. 
7 Spr 6. 5. 
8 S. dazu bereits oben, Kap. 5: „Entsagung", S. 117-135. 
9 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 3, p. 144,24-34. 
10 Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 7, p. 850F. 
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Leben zu führen: „Dann fand er einen jungen Mann, einen Verwandten, der in 
der Seele von derselben göttlichen Liebe entflammt und eines Geistes mit ihm 
war. Gemeinsam überquerten sie die schmale Meerenge und erreichten die Insel 
Sizilien. Sie liefen dann eine Weile aufmerksam durch die Gegend auf der Suche 
nach einem ruhigen und unzugänglichen Ort, um diesen möglicherweise zu fin-
den. Sie ließen sich dann an einem Ort nieder, bei der Kirche des heiligen Au-
xentios, die an der Straße nahe dem hohen Berg des heiligen Nikon gelegen 
war. Sie enthielten sich nun wahrhaftig eines jeden körperlichen Trostes und 
nährten sich von Gottes Wort und der Hoffnung."11 

§ 2. Später Rückzug 

Bisweilen taucht das Motiv auf, daß der Heilige nach einiger Zeit des Lebens im 
Kloster sich aus der koinobitischen Gemeinschaft mit dem Wunsch nach Ruhe 
(Hesychia1 2), Askese und innerer Schau in die Einsamkeit zurückzieht. 

Konstantinos der Jude lebte etwa zwölf Jahre als Mönch im Phlubutekloster 
in Bithynien und wandte sich dann mehrmals an seinen Abt mit der Bitte, sich 
in die Einsamkeit auf den bithynischen Olymp zurückziehen zu dürfen. Der Abt 
schlug diese Bitte aber zunächst stets aus, da er den Verlust seines Schülers 
fürchtete. Schließlich berichtet die Vita Konstantins (BHG 370) dazu folgendes13 : 
„Schließlich schenkte die göttliche Gnade, die die anscheinende Unverrückbar-
keit der Gedanken beider Seiten beobachtet hatte, den Sieg nun dem Jünger, 
bewirkte aber auch, daß der Lehrer die Niederlage wider seinen Willen annahm, 
damit der eine mit dem Segen seines Abts zu den Kämpfen in der Einsamkeit 
aufbrechen möge, der andere aber den freiwilligen Verlust des so großen Gutes 
nicht beklage. Dann gab der eine wider Erwarten sein Einverständnis, der an-
dere aber, der das Ersehnte erlangt hatte, versammelte sich erst mit den Brüdern 
und brach dann auf, als ob er von der Erde in den Himmel zöge." 

Ein wesentlicher Bestandteil der Darstellung der Vita des Gregorios von 
Agrigent (BHG 707) ist die Schilderung einer ausgedehnten Wanderschaft14 des 
Protagonisten. Folgerichtig erfolgt der Rückzug in dieser Vita aus der Wander-
schaft heraus, als sich Gregorios gerade eine Zeitlang in Jerusalem aufhielt15: 

11 Weitere Beispiele: Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 5, col. 241A-B (ganz knapp); Vita Nili iun. 
(BHG 1370) cap. 4, p. 49f. (noch als ganz junger Mann, hatte aber schon geheiratet); Vita Ge-
org. Amastr. (BHG 668) cap. 10, p. 17,10 - 19,3. 

12 Zum Begriff vgl. Miquel, Lexique 143-180. 

13 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 22, p. 634C-D. 
14 S. dazu noch unten, Kap. 7: „Wanderschaft", S. 147-159. 
15 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 26-27 p. 176-179. - Übers, von A. Berger. 
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„Nachdem er aber ein Jahr da verbracht hatte, umarmte er die Brüder und bat 
um ihr Gebet, denn er wollte in die innere Wüste aufbrechen. Nachdem aber 
alle Brüder für ihn gebetet hatten, entließen sie ihn und sagten: 'Ziehe hin in 
Frieden, mein Kind: Der Glaube und die Liebe, die du zu unserem Christus hast, 
wird dich erretten.' Er verließ aber den Ölberg und machte sich auf den Weg in 
die Wüste, und nach drei Tagen traf er einen Mönch an, der das Gebet zur sech-
sten Stunde sprach. Das aber, sage ich, geschah durch die Vorsehung Gottes, wie 
es auch irgendwo gesagt ist. Und da der Mönch erkannte, daß der Jüngling hin-
gehen und gerettet werden wollte, rief er ihn zu sich und sagte zu ihm, nach-
dem er das Gebet vollendet hatte: 'Wohin reist du, mein Kind?' Er aber sprach: 
'Wohin mich Christus führen wird; ich will aber, wenn es der Herr befiehlt, in 
die Wüste hineinschreiten.' Da sagte der Mönch zu ihm: 'Komm mit mir, mein 
Kind!' Und nachdem sie zwanzig Tagesmärsche gewandert waren, kamen sie an 
einen Ort, und der Mönch zeigte ihm von der Feme eine Zelle, vor der auch 
zwei Dattelpalmen standen, und sagte zu ihm: 'Mein Kind, in jener Zelle ist ein 
großer Vater. Wenn du errettet werden willst, geh hin und klopfe an die Tür. 
Wenn er gerade singt, bleibe vor der Zelle stehen und bringe (den Gesang) mit 
ihm zu Ende, und danach wird er sicherlich mit dir sprechen. Denn ich ziehe an 
einen anderen Ort.' Und nachdem sie sich voreinander verbeugt hatten, ging 
der Mönch von ihm fort und ließ ihn allein." Gregorios blieb anschließend vier 
Jahre bei jenem Einsiedler, von dem er nach der Darstellung der Vita viel gelernt 
haben soll1®, ehe er nach Jerusalem zurückkehrte. 

Ein solcher Rückzug in die Einsamkeit noch im Laienstand findet sich in der 
Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335). Nach der Darstellung des Ignatios 
Diakonos habe der kaiserliche Asekretis Nikephoros plötzlich ein starkes Be-
dürfnis nach einem gottgefälligen Leben verspürt und sich daher aus dem öf-
fentlichen Leben zurückgezogen. Er sei auf die asiatische Seite des Bosporos, 
nämlich gegenüber dem thrakischen Bosporos, gegangen (αντικρύ τοΰ θρακι-
κού Βοσπόρου μεταναστεύει)17 und habe dort in völliger Armut, wie ein heiliger 
Asket, gelebt (την των αγγέλων ασπάζεται δίαιταν). Der Rückzug des Nikepho-
ros hat wohl einen historischen Hintergrund und ist auch in einer parallelen 
Quelle belegt18, die Art der Darstellung jedoch ist hagiographische Topik. Es ist 

16 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 27,15-18, p. 178, enthält auch einen weiteren Bildungstopos 
(Gregorios erlernt von dem Einsiedler die gesamte attische Rhetorik sowie Grammatik, Philoso-
phie und Astronomie, bis er sozusagen ein zweiter Chrysostomos [„Goldmund"] wird), nach-
dem er bereits einige Zeit zuvor (cap. 2,2-31, p. 145f.), nämlich im Alter von 8 Jahren, in das 
Didaskaleion des Episkopats von Agrigent gegeben worden war und dort eine klerikale Bil-
dung erhalten hatte, vgl. dazu auch oben, Kap. 3: „Kindheit und Jugend". Der Toposcharakter 
der Darstellung ist evident. 

17 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 147,30f.; vgl. auch Alexander, Nicephorus 62. 
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typisch für diese Vita, daß der Verfasser etliche gängige Topoi der byzantini-
schen Heiligenliteratur auf die Zeit vor dem Patriarchat des Nikephoros anwen-
det. Auf diese Weise erscheint Nikephoros deutlich als heiliger Mann19. 

§ 3. Ablehnung von Ämtern und Würden (nolo episcopari) 

Der Topos der „Ablehnung von Ämtern und Würden" (nolo episcopari)20 steht 
nicht notwendigerweise in narrativem Zusammenhang, wohl aber in einer ge-
wissen inhaltlichen Nähe und Verbindung mit dem Topos des Rückzugs. Die 
Ablehnung von Ämtern und Würden kann in einigen Fällen als eine Spielart, ein 
Sonderfall oder eine Vorstufe des Rückzugs des Heiligen von der Welt betrachtet 
werden. Daher erscheint es passend, den Topos im Kontext des Rückzugs zu 
behandeln. Der Inhalt dieses Topos ist bereits durch die gewählte Bezeichnung 
umrissen: An einem bestimmten Punkt seiner Vita wird dem Heiligen ein (meist 
öffentliches) Amt oder eine Würde angeboten, die dieser ablehnt. Recht typisch 
und verbreitet ist die Ablehnung des Bischofsamtes (nolo episcopari), jedoch 
kann die Ablehnung auch andere Ämter und Würden vornehmlich der kirchli-
chen Hierarchie (etwa die Abtswürde), aber auch des kaiserlichen Dienstes (vor 
dem Eintritt des Heiligen in den Mönchsstand) betreffen21. 

Die angedeutete Vielfalt zeigt bereits, daß die Ablehnung unterschiedlich 
motiviert und in verschiedene Kontexte eingebettet sein kann. Zunächst macht 

18 Vgl. dazu Pratsch, in: Patriarchen 113-115; die Parallelquelle stammt aus der Feder des Nike-
phoros selbst: Epistula ad Leonem III Papam, in: PG 100, 169-200, hier 173B-176A. 

19 Sozusagen als „Monachos vor Eintritt in den Mönchsstand", s. dazu oben, Kap. 5: „Entsagung". 
- Weitere Beispiele: Vita Piatonis (BHG 1553) cap. 25, col. 828B-C (möglicherweise ebenfalls 
mit historischem Hintergrund, vgl. Pratsch, Theodoros 81, aber mit topischer Gestaltung); Vita 
Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 4, p. 52,6-14; Vita Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 9, p. 410-412; 
cap. 28, p. 432; Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 904C-905A und 908C; Vita Gregorii Deca-
politae (BHG 711) cap. 6, p. 68-70 (nach 14 Jahren Mönchsstand Rückzug in eine Höhle); Vita 
Stephani iun. (BHG 1666) cap. 20, p. 112-114; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 10, p. 512; 
Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 17-19, p. 74-82. 

20 Die einigermaiäen verbreitete lateinische Bezeichnung für diesen Topos (vgl. etwa Alexander, 
Nicephorus 68 Anm. 1) wurde hier übernommen, obwohl die „Ablehnung von Ämtern und 
Würden" - wie die Beispiele zeigen - nicht ausschließlich auf das Bischofsamt beschränkt ist. 
Vgl. dazu auch Bieler, Theios aner I, 66-69 (Ablehnung von Ehren und Reichtum); Lietzmann, 
Alte Kirche IV 151f. [1143f.l; Moorhead, Miracles 7; A. P. Kazhdan, Hagiographical Notes: 10. An 
Unsuccessful Attempt to Escape from Worldly Glory, in: BZ 78 (1985) 50-53. 

21 Zur Verwendung dieses Topos bei den Rhetoren der Spätantike vgl. etwa Libanios, oratio 18, 
§ 278; dazu G. Fatouros, in: Libanios, Kaiserreden, eingel., übers, u. komm, von G. Fatouros -
T. Krischer - W. Portmann, Stuttgart 2002 (Bibliothek der Griechischen Literatur 58), 185 Anm. 
111. 
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die Ablehnung von Ämtern und Würden ganz einfach die Demut und Beschei-
denheit des Heiligen deutlich, der sich grundsätzlich für unwürdig (ανάξιος) ei-
nes solchen oder überhaupt eines Amtes hält22. Darüber hinaus kann die Ableh-
nung auch Ausdruck und/oder Bestandteil des Rückzugs des Heiligen von der 
Welt sein. Schließlich kann die Ablehnung auch eine politische Stellungnahme 
bedeuten, wenn das vorausgehende Angebot etwa von den politischen Gegnern 
des Heiligen unterbreitet wurde2 3 . Diese verschiedenen Motive können einzeln 
oder gleichzeitig impliziert sein. Für die Betrachtung dieses Topos ist nicht ent-
scheidend, ob die Ablehnung endgültig oder nur vorübergehend ist, also ob der 
Heilige nach einer ursprünglichen Ablehnung das Amt oder die Würde schließ-
lich doch akzeptiert. Wichtig ist nur das Motiv und die Darstellung der Ableh-
nung selbst. 

Im Falle der Vita des des Michael Synkellos (BHG 1296) scheint die Einfüh-
rung des Topos vor allem die Demut des Michael herausstellen zu wollen, je-
denfalls spielt hier eine politische Stellungnahme wohl keine Rolle. Nach der 
Darstellung der Vita24 hätten die Kaiserin Theodora, der noch minderjährige 
Kaiser Michael (III.) und die versammelte Synode nach der Absetzung des Patri-
archen Ioannes Grammatikos im Jahre 843 2 5 den vakanten Bischofsstuhl von 
Konstantinopel zunächst Michael Synkellos angetragen, der dieses Angebot 
freilich abgelehnt habe, weil er sich für zu unwürdig hielt27. 

Als Rückzug des Heiligen von der Welt und möglicherweise auch als politi-
sche Stellungnahme dürfte die Ablehnung von Ämtern und Würden in der Dar-
stellung der Vita Piatonis (BHG 1553) zu verstehen sein2 8 : Zur Zeit des Ikono-
klasmus, unter Kaiser Konstantin V. (741-775) und Patriarch Niketas (766-780), 
sei Piaton damals in die Hauptstadt gekommen, habe sich dort längere Zeit auf-
gehalten und viel Gutes getan. Schließlich sei ihm vom Patriarchen zunächst die 

22 Zu dieser Einstellung vgl. etwa Theodoras Studites, der sich anläßlich der Übertragung der 
Abtswürde durch seinen Onkel Piaton an ihn in der Vita Piatonis (BHG 1553) 828C folgender-
maßen ausdrückt: μετατίθεται (sc. Piaton) τήν αρχήν έφ' ημάς, TOUS μηδέ τού αρχεσθαι 
αξίου?. 

23 Dies findet sich beispielsweise in auffallender Häufung in den Viten ikonoduler Bekenner des 
9. Jh.s, deren „orthodoxe" Gesinnung durch die Ablehnung eines von der ikonoklastischen 
Hierarchie angebotenen Bistums deutlich wird. 

24 Vgl. dazu Μ. B. Cunningham, Introduction, in: Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) 7 -17 ; PMBZ, 
Prolegomena 92f.: PMBZ: * 5059 (Michael Synkellos); Sode, Viten 145-258. 

25 Zu den Ereignissen vgl, Zielke, in: Patriarchen 216-230 . 
26 Man beachte die Bezeichnung des Konstantinopler Bischofssitzes in diesem Zusammenhang als 

apostolisch: Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 25, p. 102,12: αποστολικοί) θρόνου. 
27 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 25-26 , p. 102, bes. 102, 20f.: ευτελή εαυτόν και άνάξιον 

λέγων είναι τοΰ τοιούτου εγχειρήματος. 

28 Vita Piatonis (BHG 1553) cap. 19, col. 821B-C. 
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Leitung eines Klosters in der Hauptstadt und dann sogar das Erzbistum von Ni-
komedeia angeboten worden. Beides habe er jedoch abgelehnt. 

Einen Grund für die Ablehnung nennt der Verfasser auch expressis verbis: 
προς την φίλην αύτω ήσυχίαν έπάνεισιν. Piaton wollte also die Hesychia29 sei-
nes Klosters nicht missen - dies ist der Rückzug des Heiligen von der geschäfti-
gen Welt. Die anschließende Beschreibung des Wirkens Piatons als „Vorsteher 
der Armen, Beschützer der ungerecht Behandelten und Tröster der Bedrängten" 
ließe sich zwar vor dem gegebenen historischen Hintergrund als eine politische 
Stellungnahme interpretieren (nämlich: Piaton setzte sich für die vom Ikonoklas-
mus verfolgten Mönche ein), bleibt aber alles in allem zu allgemein, als daß 
diese Interpretation zwingend wäre. 

In der Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) ist die Ablehnung von 
Ämtern und Würden zu einer eigenen Episode ausgearbeitet30, in der folgendes 
dargestellt wird: Kurz nach der Wiedereinführung der Ikonenverehrung im Jahre 
843 wandte sich Patriarch Methodios an seinen neuernannten Synkellos Sy-
meon, denn das bedeutende Metropolitanbistum von Ephesos war vakant und 
sollte mit einem geeigneten Mann besetzt werden. Methodios hielt den Bruder 
des Symeon, den heiligen Georgios, für einen geeigneten Kandidaten. Symeon 
hatte dagegen keine Einwände und sollte daher das Angebot seinem Bruder Ge-
orgios übermitteln. Symeon überbrachte also das Angebot, Georgios aber lehnte 
ab mit der üblichen Begründung, daß er dessen unwürdig sei (άνάξιον εαυτόν 
και ίδιώτην τοιούτου μεγίστου διακονήματος· ό του θεού άττοκαλών άνθρωπος). 
Symeon überbrachte nun dem Patriarchen die Nachricht von der Ablehnung des 
Amtes durch seinen Bruder. Methodios beriet sich darüber mit der Kaiserin 
Theodora, welche die Brüder Symeon und Georgios zu sich rufen ließ. Im Ver-
laufe des anschließenden Gesprächs wandte sich Theodora zunächst an Symeon 
mit der Frage: „Warum, Vater, hast Du den Wunsch des Patriarchen in Hinsicht 
auf das Bistum von Ephesos ausgeschlagen?" Symeon antwortete: „Weil ich ein 
Sünder bin und unwürdig."31 Theodora erwiderte daraufhin: „Siehe, es mag 
dein Bruder nun an deiner Statt das Amt übernehmen!" Und an Georgios ge-
wandt setzte sie hinzu: „Aber wenn du auch den Bischofsstuhl von Ephesos aus-
schlägst, so wirst du doch den Stuhl deiner Heimat (sc. Mityiene/Lesbos) nicht 
verwaist lassen, denn ich werde dich zwingen, den Herrschern zu gehorchen, 
auch wenn du unwillig bist und nicht möchtest." Georgios fiel auf die Knie und 

29 Zum griech. Begriff vgl. Miquel, Lexique 143-180. 
30 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 31, p. 250-252. Ein Grund für die Elaboration 

dieses Topos mag in denkbaren verschiedenen Quellen für diese „Mischvita" zu sehen sein, 
vgl. auch D. Abrahamse, in: Byzantine Defenders 226 Anm. 411. 

31 Zur Bedeutung des idiomatischen Ausdrucks ποδών ύστερ£Ϊσθαι vgl. D. Abrahamse, in: Byzan-
tine Defenders 227 Anm. 413· 
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flehte die Kaiserin an. Er könne den hohen Thron von Ephesos nicht besteigen, 
weil er ein bäuerischer Mensch und ungebildet sei (δια το άγροικον είναι αυτόν 
και άγράμματον), den seiner Heimat könne er aber ebenfalls nicht annehmen, 
weil das Land so verarmt sei, daß es nicht einmal seine Steuern zahlen könne. 
Die Kaiserin versprach daraufhin Abhilfe. Sie übergab Georgios wertvolle Ge-
schenke und große Mengen Geld zur Linderung der Not in seiner Heimat und 
ließ ihm außerdem eine Steuerbefreiung für die Insel Lesbos ausstellen, die zu 
seinen Lebzeiten in Kraft bleiben sollte. Georgios nahm daraufhin den Bischofs-
sitz von Mitylene/Lesbos schließlich an. Diese elaborierte Form des Topos ist 
freilich die Ausnahme; die Regel ist die einfache Form, die sich in zahlreichen 
Heiligenviten findet32. 

§ 4. Rückzugsorte 

Häufig im Kontext des Rückzugs, eben als Orte, an die sich der Heilige zurück-
zieht, sind die Topoi des (A) „lieblichen Orts" (.locus amoenus) und des (B) 
„schrecklichen Orts" (locus terribilis) zu finden33. Der „liebliche Ort" verkörpert 
dabei im allgemeinen das Element des Paradieses, das der Heilige während sei-
nes irdischen Daseins bereits antizipiert, der „schreckliche Ort" dagegen betont 
mit seiner lebensfeindlichen Kargheit das Element der Askese und die Loslösung 
des Heiligen von allem Irdischen. Der Topos des „lieblichen Orts" scheint dabei 
häufiger Verwendung zu finden als der des „schrecklichen Orts". Bisweilen ver-
eint die Darstellung aber auch Elemente beider Orte oder geht - wie im Fall der 
Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335) - von dem einen zum anderen 
über: Nikephoros verwandelt einen ursprünglich „schrecklichen Ort" in einen 
„lieblichen". 

32 Weitere Beispiele: Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 42, p. 195-197 (Bistum von Agrigent); Vita 
Nicephori patriarchae (BHG 1335) 154,26 (impliziert: nicht freiwillig folgt er denen, die ihm sei-
ne Ernennung zum Patriarchen mitteilen) und bes. 156,8-32 (erklärt d e m Kaiser, daß er nicht 
geeignet für das Patriarchenamt sei, vgl. dazu Pratsch, in: Patriarchen 118); Vita Petri Argivi 
(BHG 1504) cap. 9-10, p. 238-240 (Kyriakopulos); Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) cap. 3, 
p. 182 (Halkin) (wird gegen ihren Willen Hegumene); Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 16-
17, p. 26-28 (Bistum von Amastris); Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 15, p. 97,25 - 101,6 
(Patriarchat von Kpl.). - Bei anderen Personen als d e m Vitenhelden: Vita Petri Atroensis (BHG 
2364) cap. 84,30-39, p. 221 (Paulos in der Vita des Petros: Abtswürde); Vita Ioannis Damasceni 
(BHG 884) cap. 13, col. 449B; cap. 20-21, col. 460C-461A (Protosymbulos des Kalifen). 

33 Vgl. LdMA V, 2066 s. ν. „Locus amoenus" (dort weitere Literatur). 
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Die Darstellung dieser Orte in den byzantinischen Heiligenviten ist nur noch 
ein schwacher Abglanz der klassischen Darstellung dieser loci und in den mei-
sten Fällen vergleichsweise unvollständig und reduziert. 

A. Lieblicher Ort (locus amoenus) 

Der Topos des „lieblichen Orts" (locus amoenus)34 findet sich öfters bei der Be-
schreibung desjenigen Ortes, an den der Heilige sich zurückzieht. Der „liebliche 
Ort" kann eine Klause oder auch das zukünftige Kloster des Heiligen sein. Im 
Rahmen dieses Topos wird ein idyllischer Ort beschrieben, der sich zum einen 
durch seine Abgeschiedenheit und Natürlichkeit, aber auch durch ein angeneh-
mes Klima, durch das Vorhandensein von Schatten und Wasser oder durch an-
dere Vorzüge auszeichnet35. 

In der Vita des Stephanos des Jüngeren (BHG 1666) wird etwa der Auxen-
tiosberg, die spätere Wirkungsstätte des Stephanos, folgendermaßen beschrie-
ben36: „Es liegt nun dieser Berg an der Einfahrt des Golfes von Nikomedeia, in 
der Provinz Bithynien, gegenüber der Hauptstadt37. Er ist äußerst angenehm für 
jene, die das Heil suchen, denn er ist sehr viel höher als alle umliegenden Hü-
gel, kühl und trocken, und - um es kurz zu machen, möchte ich sagen - er be-
rührt den Himmel. Wenn man diesen Berg nämlich Berg Gottes nennen würde 
und Berg Horeb, Berg Karmel oder Berg Sinai oder Tabor oder Libanon oder 
heilige Stadt wie die, die in den Bergen von Jerusalem liegt, wäre dies nicht un-
angemessen. Wo nämlich der Ort des Heils den Sinn zum Heil hinauf richtet, 
dort ist in der Tat das wahre Jerusalem." 

In der Vita des Theodoros Studites (BHG 1754) wird berichtet, wie die ge-
samte Familie des Theodoros der Welt entsagt und sich anschließend auf den 
Landsitz der Familie namens Boskytion (nahe der Ortschaft Sakkudion in Bithy-
nien) zurückzieht. Im Zuge der Darstellung der Ankunft der Familie wird der 
Landsitz dann folgendermaßen beschrieben38: „Bewaldet nämlich ist der Besitz, 
halbmondförmig und umschlossen. Und eine Straße gewährt Zugang zu ihm. 
Seine in der Mitte liegende Fläche ist eben, und auf dieser sind verschiedene 
Bäume herangewachsen, Obstbäume und andere Gehölze. Und die sehr schöne 

34 Vgl. Curtius, Literatur 202-206 ; Arbusow, Colores rhetorici 111-114; Bieler, Theios aner I, 126. 

35 Vgl. auch Köder, Klosterwesen 76: „Ideallandschaft". 
36 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 11, p. 102,5-14. 

37 Zu dieser Übersetzung vgl, Auzepy, Etienne 195 Anm. 84. 
38 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 5, col. 241B. - Hier sollte dann das Sakkudionkloster entste-

hen; dazu und zu den Ereignissen vgl. Pratsch, Theodoros 7 1 - 7 6 
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Kirche (Johannes') des Theologen (ist dort) und Wasser zur Genüge. Keine an-
dere Augenweide gewährt er den Bewohnern als den Himmel und das im Nor-
den gelegene Meer." 

Die Darstellung der Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) berichtet vom Aus-
zug ihres Helden zu seinem künftigen Kloster. Ein Priester hatte zuvor dem jun-
gen Makarios, der zu diesem Zeitpunkt noch seinen Taufnamen Christophoros 
trug, das Kloster und den Weg dorthin beschrieben. Als Makarios dort eintrifft, 
heißt es^ : „Als der junge Mann den Ort nun sah, blieb dessen Lage nicht hinter 
der Beschreibung zurück, die tatsächlichen Gegebenheiten übertrafen aber noch 
das Gesagte. Und er beschloß, daß es keinen anderen Ort gäbe, der für die Ver-
wirklichung seiner Absichten geeigneter wäre als dieser, der ihm mit Gottes 
Hilfe offenbart worden war. Es kam nämlich in der Tat allein durch diesen An-
blick das Nützliche zum Vorschein und zeigte fast von selbst die Gottesfurcht 
der Mönche: Ein Fels erhob sich auf beiden Seiten in die Höhe und hatte einen 
einzigen Aufstieg, der nicht ohne Mühe bewältigt werden konnte. Höher gele-
gen als all die umliegenden Täler, erfreute er sich einer reineren Luft. Und er 
war ringsherum glatt und wohlgerundet wie behauen mit der Axt (πελεκητή)40." 

In der Darstellung der Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335) muß 
sich Nikephoros seinen „lieblichen Ort" erst selbst erschaffen41: „Wie ein abge-
tragenes und schäbiges Gewand nahm er den unbebauten und wilden Charak-
ter von dem Land, und mit der fruchtbaren Nutzung vertrieb er das Unfrucht-
bare, das Dürstende mit himmlischen Regengüssen. Mit Hilfe von Zisternen, die 
aus miteinander verbundenen Felshöhlungen bestanden, sättigte er das Land mit 
reichlichem Überfluß und übertraf damit die Pracht der Halle des Alkinoos und 
der goldenen Platane des Xerxes in demselben Maße, wie die Wahrheit vereh-
rungswürdiger ist als die Erfindungen der Mythen. Geweiht durch Schreine von 
Märtyrern, die mit Darstellungen ihrer heiligen Kämpfe ganz und gar verziert 
sind, ähnelt der Ort buchstäblich dem Paradies Gottes."42 

39 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 3, p. 144,35 - 145,8. 
40 Zum griechischen Text der Edition, der an dieser Stelle zu wünschen übrig läßt, vgl. Mango-

Sevienko, Some Church Buildings on the Sea of Marmara, in: DOP 27 (1973) 244 mit Anm. 66, 
deren Emendat ionen (Anm. 66) hier ü b e r n o m m e n wurden. 

41 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 148,14-23. 
42 Weitere Beispiele: Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 26,20f., p. 177 (hier nur angedeutet : Zelle 

mit zwei Dattelpalmen davor); Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 37, p. 18 (Athos). 
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B. Schrecklicher Ort (locus terribilis) 

Eher ein „schrecklicher" als ein „lieblicher Ort" ist nach Darstellung der Vita 
(BHG 668) der Berg Agrioserike, an den der heilige Georgios von Amastris sich 
zurückzog43: „Und er drang tiefer vor in das Innere des Gebirges. Natürlich ge-
wachsenes Gehölz von vielfarbigen und verschiedenartigen Bäumen umgab ihn 
nun von allen Seiten beinahe wie eine Mauer. Zusätzlich zu den anderen Hin-
dernissen war der Berg von allen Seiten mit unzugänglichen Abhängen verse-
hen. Dieser Berg war nicht nur fern vom Lärm der Stadt, sondern vertrieb auch 
jeden zufällig vorbeikommenden Wanderer." 

Die Darstellung der Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335) beginnt, 
wie oben schon besprochen, die Beschreibung des Rückzugsortes des Nikepho-
ros mit dem Topos des „schrecklichen Ortes"44: Nikephoros zog also zu seinem 
neuen Berg Karmel, Das Land dort war jedoch wenig einladend, da es unweg-
sam, abschüssig und außerdem völlig ausgedörrt war. Nikephoros aber ändert 
dies nun in der Folge und verwandelt die Wüste in ein fruchtbares Paradies, den 
„schrecklichen Ort" in einen „lieblichen Ort"45: „Wie ein abgetragenes und schä-
biges Gewand nahm er den unbebauten und wilden Charakter von dem Land, 
und mit der fruchtbaren Nutzung vertrieb er das Unfruchtbare, das Dürstende 
mit himmlischen Regengüssen." 

In der Vita der Gebrüder David, Symeon und Georgios (BHG 494) heißt es 
bezüglich des Rückzugsortes des David4^: „und als von Pflanzen überwuchertes 
Zuhause nun hatte er die schlichten Höhlen und Felsnischen." 

43 Vita G e o r g . Amastr . ( B H G 668) cap . 11, p. 19,7-12. 

44 Vita N icephor i pa t r i a rchae ( B H G 1335) 148,4-9. 

45 Vita N icephor i pa t r i a rchae ( B H G 1335) 148,14-23. 

46 Vita Davidis , S y m e o n i s et Georg i i ( B H G 494) cap . 5,19f , p. 215. 



Kapitel 7: Wanderschaft 

(apodemia - peregrinatio) 

An einer nicht genau feststehenden Stelle der Narratio kommt in zahlreichen by-
zantinischen Heiligenviten der Topos der „Wanderschaft" (αποδημία, peregrina-
tio) vor, bisweilen auch als „Heimatlosigkeit um Christi willen" bezeichnet1. Im 
Rahmen dieses Topos verläßt der Heilige sein vertrautes Umfeld und begibt sich 
auf eine unstete Wanderschaft von Ort zu Ort (εκ τόπου εις τόπον). Abhängig 
vom jeweiligen Zeitpunkt im Leben des Heiligen kann beispielsweise entweder 
der junge Mann sein Elternhaus verlassen und sich mit der Absicht, Mönch zu 
werden, auf die Suche nach einem Kloster oder einen geeigneten Lehrer bege-
ben2, oder der erfahrene Abt verläßt vorübergehend sein Kloster, um Visitatio-
nen anderer Klöster vorzunehmen3 oder andere heilige Männern oder heilige 
Stätten (insbesondere das Heilige Land) zu besuchen, auch kann der Heilige 
durch Verfolgung gezwungen werden, sein Kloster zu verlassen und rastlos von 
Ort zu Ort zu ziehen. Insgesamt erscheint der Spielraum für die Ausformung 
dieses Topos recht groß4. Der Topos der Wanderschaft wird gern aus dem AT 
und der Aufforderung Gottes an Abraham heraus motiviert5: „Gehe aus deinem 
Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein 
Land, das ich dir zeigen will!" 

Ausdrücklich genannt wird das biblische Vorbild etwa in der Vita des Nikon 
„Metanoeite" (BHG 1366-67), wo der Protagonist nach seiner Wanderschaft zu 
seinem Bestimmungsort (dem Kloster Chryse Petra) folgendes ausruft^: „Herr Je-

1 So Nahmer, Lateinische Heiligenvita 159, über das Beispiel des Columban. Die grundlegende 
Arbeit zur Wanderschaft des byz. Hl. ist Malamut, Route passim, zu einzelnen Aspekten jetzt 
auch Euthymiades, Taxidiotes 155-165; zur Wanderschaft als Form der Askese vgl. Onasch, 
Ostkirche 272 s. v. „Mönchtum"; Reitzenstein, Wundererzählungen 73 u. ö. („Wanderasketen-
tum"); zur Geschichte und Entwicklung vgl. Caner, Monks passim; Anderson, Saint 167-174; 
Lietzmann, Alte Kirche IV 117 [11091 (Vorbild des Apostels Paulos); jetzt auch V. von Falken-
hausen, Die Rolle der Wallfahrt nach Jerusalem im Leben der byzantinischen Mönche vor den 
Kreuzzügen, in: L'idea di Gerusalemme nella spiritualitä cristiana del medioevo, Cittä del Vati-
cano 2003 (Pontificio comitato di scienze storiche. Atti e document! 12) 29^45. 

2 Vgl. Browning, Saint's Life 118. 

3 Zu dieser monastischen Praxis vgl. etwa die häufig erwähnten Apodemiai in den Katechesen 
des Theodoras Studites: Theod. Stud., Catech. magn. II 21. 75. 112 (Papadopulos-Kerameus). 
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sus Christus, unser Gott, der du einst dem Patriarchen Abraham auferlegtest, 
sein Land und seine Familie und sein Vaterhaus zu verlassen und dorthin zu ge-
hen, wo dein Wille es für gut befand, du hast auch mich Unwürdigen durch die 
Vorsehung deiner unüberwindlichen Kraft sicher an diesen Ort geleitet." 

Auch aus dem NT läßt sich das Motiv der Wanderschaft ableiten, äußert 
doch Jesus in seiner Vaterstadt Nazareth die Worte7: „Ein Prophet gilt nirgends 
weniger denn in seinem Vaterland und in seinem Hause." Deutlicher noch sind 
die Worte Jesu anläßlich der Aussendung seiner zwölf Jümger8: „Wer Vater oder 
Mutter mehr liebet denn mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn oder Toch-
ter mehr liebet denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf 
sich nimmt, und folget mir nach, der ist mein nicht wert." Die Wanderschaft und 
Heimatlosigkeit als Attribut eines Heiligen oder göttlichen Mannes scheint je-
doch bereits in vorchristlicher Zeit zu wurzeln^. 

Es lassen sich drei verschiedene Formen der Wanderschaft unterscheiden10: 
Der Heilige kann einmal unstet von Ort zu Ort ziehen (§ l ) 1 1 . Auf seiner Wan-
derschaft begegnet er verschiedenen Menschen, lernt von diesen oder wird von 
diesen aufgrund seiner Heiligkeit bewundert und bewirkt häufig auch erste 
Wunder. Diese Form der Wanderschaft weist eine gewisse Überschneidung mit 
dem Topos der Entsagung auf, denn die durch den Aufbruch zur Wanderschaft 

4 Vgl. Malaraut, Route, bes. 129-229; einige Viten stellen die Wanderschaft derart in den Vorder-
grund ihrer Darstellung, daß deren Protagonisten gar als „wandernde Heilige" oder „Wander-
heilige" erscheinen, vgl. etwa Efthymiadis, Hagiographer and Audience 61; Euthymiades, Taxi-
diotes 155-165. - Im Rahmen des Mönchtums steht die Wanderschaft nur in einem scheinbaren 
Wiederspruch zur Forderung nach stabilitas loci und „Unterordnung" (bypotage, subiectiö), 
vgl. dazu oben Kap. 5: „Entsagung". Man ging davon aus, daß dem bewährten und gefestigten 
Mönch und ebenso natürlich dem Heiligen Ausnahmen von dieser Regel gestattet waren (ähn-
lich verhält es sich mit der Anachorese, vgl. dazu oben Kap. 6: „Rückzug", S. 136-146). 

5 Gen 12. 1; vgl. etwa Prinz, Askese 50. 
6 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 4,19-24, p. 38-40. 
7 Mt 13. 57; Mk 6. 4; Lk 4. 24; Joh 4. 44. 
8 Mt 10. 37-38. 
9 Vgl. Bieler, Theios aner I, 38 (Peregrinatio als Suche nach dem Lehrer); 40 (Flucht und Exil); 

man denke auch an ähnliche Motive in der griechischen Mythologie: Herakles, Odysseus. 
Vgl. ferner LThK 10 (2001) 961-966 s. v. „Wallfahrt". 

10 Vgl. Malamut, Route 129-229. 
11 Vgl. Malamut, Route 167-193: chapitre 5: L'errance, un voyage ä part; Euthymiades, Taxidiotes 

160-162; Yannopoulos, Peregrinations 51f. Vgl. auch Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 7, 
p. 174,2f.; χώραν τοίνυν έκ χώρας άμείψας και πόλιν έκ πόλεως οία τις- άεροβάμωΐ' παραδρομ-
ών. Die unstete Wanderschaft von Ort zu Ort ist nach Holl, Form 254, auch ein literarisches Bild 
für die stetige Entwicklung des Hl. - Grundlage für die Darstellung der Wanderschaft von Ort 
zu Ort konnte auch ein vorgegebenes Itinerar sein. Dies ist etwa im Falle des Gregentios von 
Taphar (BHG 705-7060 faßbar (Hinweis A. Berger). 
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und die Wanderschaft selbst erfolgte Abkehr von der Welt steht stark im Vorder-
grund. 

Zum anderen kann der Heilige durch seine Wanderschaft, wie der oben er-
wähnte Nikon „Metanoeite", auch an einen festgelegten Bestimmungsort, etwa 
sein künftiges Kloster, seine künftige Klause oder sonstige Wirkungsstätte, ge-
führt werden (§ 2)1 2 . Er selbst kennt freilich am Beginn seiner Wanderschaft sei-
nen Bestimmungsort meist noch nicht, denn nur Gott kennt seine Bestimmung 
und den Ort seines Wirkens im voraus. Daraus ergeben sich unter Umständen 
Überschneidungen mit der ziellosen Wanderschaft von Ort zu Ort. 

Ferner kann die Wanderschaft den Heiligen auch zu anderen Heiligen und/ 
oder heiligen Orten führen13. Wanderschaften zu „anderen Heiligen" (§ 3) und 
zu „heiligen Orten" (§ 4) sind dabei nicht säuberlich voneinander zu trennen, 
wie insbesondere das Beispiel der Vita des Gregorios von Agrigent (BHG 707) 
zeigt14. Der „andere Heilige" heiligt auch den Ort, an dem er wandelt; an „heili-
gen Orten" begegnet der Heilige oft auch „anderen Heiligen", etwa Bischöfen 
oder Patriarchen. Auch die Wanderschaft von Ort zu Ort, insbesondere die Vari-
ante der Suche nach einem Lehrer, kann mit Besuchen von Heiligen oder auch 
heiligen Orten untermischt sein oder letztlich dorthin führen. Ferner ergeben 
sich Überschneidungen mit der Wanderschaft an einen Bestimmungsort daraus, 
daß der Heilige öfters bei den von ihm aufgesuchten Heiligen oder heiligen Or-
ten jeweils einige Zeit verweilt. Die Stationen seiner Wanderschaft können so 
auch zu seiner vorübergehenden Wirkungsstätte werden, sie stellen aber eben 
nicht seinen eigentlichen Bestimmungsort dar. 

Die Darstellung von Besuchen bei anderen Heiligen dient im Rahmen der 
Vita dazu, insbesondere wenn es sich bei den besuchten um namhaftere Heilige 
handelt, den eigenen Heiligen fest im „Chor der Heiligen" zu etablieren. Die Be-
suche an heiligen Orten enthalten Elemente der „Pilgerreise"15. Diese kann den 
Heiligen entweder ins Heilige Land und nach Jerusalem führen oder auch an die 
anderen Patriarchatssitze Rom, Konstantinopel oder Antiocheia (Alexandreia 
wird im betrachteten Zeitraum nur noch selten erwähnt) oder auch an weniger 
bekannte Orte1 6 , und dort wiederum in bestimmte Kirchen usw. Einige Viten 
enthalten folglich alle drei bzw. vier Formen des Topos, die hier unterschieden 
werden. 

12 Vgl. Malamut, Route 92 -108 : Le premier voyage de saintete. 

13 Vgl. Malamut, Route 195-229: chapitre 6: Visites des pelerins et des fideles; Yannopoulos, Pere-

grinations 46f.; jetzt R. Greenfield, Drawn to the Blazing Beacon: Visitors and Pilgrims to the 

Living Holy Man and the Case of Lazaros of Mount Galesion, in: DOP 56 (2002) 213-241 . 

14 S. dazu unten S. 156 und 158. 
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§ 1. "Wanderschaft von Ort zu Ort 

Die Wanderschaft von Ort zu Ort (περιττλάνησις, vagatio)17 kann einhergehen 
mit der Suche des Heiligen nach einem geeigneten Lehrer18 oder nach einem 
geeigneten Ort (für die Übung der Hesychia). Sie steht in dieser Form in einem 
engen Zusammenhang mit dem Rückzug (άναχώρησις, reclusio). 

In der Darstellung der Vita des Elias Spelaiotes (BHG 581) etwa zieht sich 
der Heilige zusammen mit einem Verwandten zunächst nach Sizilien zurück. 
Dort streifen die beiden dann unstet durch die Gegend, um einen „ruhigen und 
unzugänglichen" (ήσυχόν τε και άβατον) Ort zu finden19. Dieses Motiv ist hier 
recht verknappt und noch stark von den älteren Viten der Wüstenväter und de-
ren Rückzug in die Wüste beeinflußt. Dieselbe Vita bietet jedoch im Anschluß 
noch eine weitere, größer angelegte Wanderschaft von Ort zu Ort20: Von seinem 
Aufenthaltsort auf Sizilien, der Hagios-Auxentios-Kirche am Berg Hagios Nikon, 
begibt sich Elias nach Rom und besucht dort die Apostelgräber21. Er lebt dann 
in einer Asketenzelle in Rom, hält sich in der Umgebung von Rom auf und zieht 

15 Vgl. dazu unter anderem J. Wilkinson, Christian Pilgrims in Jerusalem during the Byzantine Pe-
riod, in: Palestine Exploration Quarterly 108 (1976) 75-101 (bes. zu den einzelnen Pilgerstätten 
in Jerusalem); A. Külzer, Peregrinatio graeca in Terram Sanctam. Studien zu Pilgerführern und 
Reisebeschreibungen über Syrien, Palästina und den Sinai aus byzantinischer und metabyzanti-
nischer Zeit, Frankfurt a. M. 1994 (Studien und Texte zur Byzantinistik 2); Hinterberger, Auto-
biographische Traditionen 222f.; ferner B. Kötting, Peregrinatio religiosa. Wallfahrten in der An-
tike und das Pilgerwesen in der alten Kirche, Münster 1950 (Forschungen zur Volkskunde 33/' 
35); ders., Ecclesia peregrinans. Das Gottesvolk unterwegs. Gesammelte Aufsätze, 2 Bde., Mün-
ster 1988 (Münsterische Beiträge zur Theologie 54,1-2); A.-M. Talbot, Pilgrimage to the Holy 
Land from the Eighth to the Fifteenth Century, in: The Sabaite Heritage in the Orthodox Church 
from the Fifth Century to the Present, hrsg. von J. Patrich, Leuven 2001, 97-110; dies., Female 
Pilgrimage in Late Antiquity and the Byzantine Era, in: ABzF 1 (2002) 73-88, s. jetzt auch: Pilgri-
mage in the Byzantine Empire: 7th—15th Centuries. Dumbarton Oaks Spring Symposium, 5-7 
May 2000, ed. by A.-M. Talbot, in: DOP 56 (2002) 59-241, bes. Μ. Kaplan, Les saints en peleri-
nage ä l ' epoque mesobyzantine (7 e -12 c siecles), 109-127; ferner D. J. Birch, Pilgrimage to 
Rome in the Middle Ages, Woodbridge 1998. 

16 Zu diesen und anderen „heiligen Orten" vgl. auch Yannopoulos, Peregrinations 41-45. 
17 Vgl. dazu Malamut, Route 167-193; auch J.-M. Sansterre, Attitudes ä l 'egard de l 'errance mona-

stique en Occident du VIC au XIC siecle, in: Voyages et voyageurs ä Byzance et en Occident du 
VIC au XIe siecle, ed. A. Dierkens - J.-M. Sansterre - J.-L. Kupper, Genf 2000, 215-234; ThWbNT 
6 (1959) 230-254, s. ν. ,,ττλαι/άω". 

18 Vgl. Malamut, Route 97f.; Hinterberger, Autobiographische Traditionen 220; Yannopoulos, Pere-
grinations 30. 34. 

19 Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 6, p. 850E: T O U S δέ τόπους περινοστήσαντε? επιμελώς, 
ήσυχοι/ τε και άβατοι/ έπ ιζητήσαντες . 

20 Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 7-20, p. 850C-856E. 
21 Hier also Mischung mit „Wanderschaft zu hl. Orten". 
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anschließend nach Rhegion in Kalabrien. Dort besucht er das Mindinonkloster, 
ein Metochion des Hagia-Lukia-Klosters, sowie die Ortschaft Arma und gelangt 
schließlich von Rhegion nach Patras. 

Vielfach kommt der Anstoß zur Wanderschaft von Ort zu Ort aber auch von 
außen: Der Heilige wird aus seiner Heimat oder seinem Kloster vertrieben und 
damit gezwungen, ziellos und unstet von Ort zu Ort zu ziehen. Die Vertreibung 
erfolgt im allgemeinen durch die Gegner des Heiligen, die verschiedener Art 
sein können 2 2 . Beispielsweise können Feinde des Reiches, also militärische In-
vasoren, politische Gegner, also etwa häretische Bischöfe oder der Kaiser, per-
sönliche Widersacher23 oder andere Gründe den Heiligen vertreiben. 

In einem Brief des Theodoros Studites an seinen Jünger Euthymios aus dem 
Jahre 8 1 5/16 2 4 stellt der Verfasser zunächst fest, daß Euthymios auf der Flucht 
vor den Häretikern (nämlich den Ikonoklasten) sei und dadurch gezwungen, 
von Ort zu Ort zu ziehen (δτι περιάγεις έκ τόπου eis τόπον). Dann versucht er 
Euthymios durch die Mitteilung zu trösten, daß dieser damit in den Spuren der 
Heiligen wandele (ev ϊχνεσιν έφθασας των αγίων), die auch auf Wanderschaft 
gehen mußten, um Christus zu gewinnen (άποικοι όντες ... ϊνα Χριστόν κερδ-
ήσωσιν). Die Stelle belegt, daß die Wanderschaft von Ort zu Ort, aber wohl auch 
die Wanderschaft allgemein, zu den heiligmäßigen Handlungen gerechnet 
wurde. 

In der Vita Iosephi Hymnographi (BHG 944) wird der Heilige durch einen 
Einfall der Araber auf Sizilien aus seiner Heimat vertrieben. Der noch kindliche 
Ioseph muß zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern die Insel verlas-
sen 2 ' : „Ein bemitleidendswertes Unglück stieß der Stadt zu: Sie wurde nämlich 
bezwungen von der Hand der Barbaren. Und nachdem nun die meisten in Ge-
fangenschaft geraten waren, floh der würdige und heilige Ioseph zusammen mit 
den Eltern und Brüdern vor jener gewaltigen Übermacht. Als sie das Land des 
Pelops (sc. die Peloponnes) erreicht hatten, statteten sie Gott Danksagungen ab 
für ihre Errettung." Wir finden in dieser Darstellung also das Motiv der Vertrei-
bung klar herausgestellt, wenngleich die Wanderschaft des Ioseph - von Sizilien 
auf die Peloponnes und weiter nach Thessalonike - auch als eine „Wanderschaft 

22 Vgl. Malamut, Route 167-180: Mönch flieht vor staatlicher Autorität, Feinden, Menschenmenge; 
Yannopoulos, Peregrinations 30; Gamillscheg, Gegebenheiten 11. 17; auch Scharff, Kämpfe 38f. 

23 Siehe dazu noch unten das Kap. 9: „Gegenspieler", S. 170-183 . 
24 Theod. Stud., Ep. 213. 

25 Vita Iosephi Hymnographi (BHG 944) cap. 2, p. 2,29 - 3,3· Eine ähnliche Darstellung der Ver-
treibung einer Familie durch die Araber und ihrer anschließenden ruhelosen Flucht bzw. Wan-
derschaft von Ort zu Ort findet sich in der Vita Lucae iun. (BHG 994b) cap. 2 -5 , p. I60f., nur 
daß die Darstellung dort nicht den Hl, selbst, sondern dessen Vorfahren betrifft, deren Flucht 
sie schließlich nach Konstantinopel führt, wo Lukas dann geboren wurde. 



152 Erster Teil : D i e T o p o i 

an einen Bestimmungsort" betrachtet werden kann. Das Beispiel verdeutlicht, 
daß die verschiedenen Formen in Kombination und Vermischung vorliegen 
können. 

Eine Darstellung der Wanderschaft von Ort zu Ort nach Vertreibung findet 
of 

sich auch in der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) . Theodoras war im 
Jahre 815 wegen seines Festhaltens an der Ikonenverehrung von Kaiser Leon V. 
nach Kleinasien verbannt worden. Anfang des Jahres 821 wurde er von dem 
nachfolgenden Kaiser, Michael II., zwar aus der Verbannung entlassen, konnte 
jedoch die Leitung des Studiosklosters in Konstantinopel nicht wieder überneh-
men, weil die Ikonenverehrung in der Hauptstadt offiziell verboten war. Da dies 
für Theodoras nicht annehmbar war, blieb er in Kleinasien im Exil, wo er nun 
von Ort zu Ort zog2 7 : Von seinem letzten Verbannungsort Smyrna ging er zu-
nächst nach Sakkudion in Bithynien, wo sich eines der Klöster seiner Kongrega-
tion befand2 8 , und zog dann weiter an andere Orte (διαφόρους κώμας και τό-
πους), wo er sich jeweils mit gleichgesinnten Klerikern traf29. An dem Ort Lakku 
Mitata30 verbrachte er einige Zeit und ging anschließend nach Pteleai31, von 
dort weiter in die Gegend von Prusa. Dann gelangte er nach Chalkedon, wo er 
dem ehemaligen Magistros Theoktistos und dem Patriarchen Nikephoros begeg-
nete. Im Anschluß ging es weiter an den Golf von Nikomedeia, nach Kreskentiu 
(τά Κρησκ^τίου) 3 2 . In diesem Falle dürften tatsächliche Ereignisse der Darstel-
lung zugrundeliegen. Der dem Topos innewohnende grundlegende Gedanke 
der Heimatlosigkeit steht hier weniger im Vordergrund, da der Verfasser vor al-
lem herausstellen möchte, daß sein Vitenheld sich überall großer Beliebtheit 
und Bewunderung erfreute. 

Eine ausgedehnte Wanderschaft von Ort zu Ort nach Vertreibung findet sich 
beispielsweise in der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) 3 3 . Dort heißt es, daß 
Petras nach dem Verbot der Ikonenverehrung unter Leon V. (April 815) seine 
Bruderschaft anwies, das Kloster zu verlassen und sich in kleinen Gruppen in 
verlassene Gebiete zurückzuziehen, um ihren Glauben unbefleckt bewahren zu 

26 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 48-59, col. 304C - 317A. 

27 Zu den Ereignissen vgl. Pratsch, Theodoros 247-272. 
28 Zur studitischen Kongregation vgl. Pratsch, Theodoras 123-134. 

29 Vgl. dazu Pratsch, Theodoros 264 mit Anm. 9. 
30 Vgl. dazu ODB 2, 1385 s. v. „Mitaton". 
31 Die Wanderroute des Theodoros wird an dieser Stelle unterbrochen, da hier die Wunder des 

Theodoros eingeschoben sind, vgl. Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 49-57 , col. 305B - 3l6A; 
nach den Wundern setzt die Wanderschaft dann in Pteleai wieder ein. 

32 Vgl. dazu Fatouros, Theodoros 18* Anm. 80; Janin, Constantinople 500. 

33 Vermischt mit und immer wieder unterbrochen durch Wundergeschichten und andere Episo-
den zieht sich die „Wanderschaft von Ort zu Ort" durch den größten Teil der Lebensbeschrei-
bung des Petros, vgl. Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 13-82, p. 99-217. 
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können. Petros selbst ging nach Ephesos in die Ioannes-Theologos-Kirche, dann 
weiter nach Chonai in die Kirche des Erzengels Michael. Im Anschluß reiste er 
nach Zypern, wo er zahlreiche Kirchen besuchte, ehe er zum bithynischen 
Olymp zurückkehrte. Er ließ sich dort in einer Hesychastenzelle namens Mes-
olympon nieder, hielt sich anschließend in verschiedenen Hesychastenhöhlen 
auf und zog von Ort zu Ort. So ging er in die Berge bei Hippos in Asia und kam 
in seine Geburtsstadt Elaia. Auch in der folgenden Zeit zog Petros weiter umher 
und wechselte ständig seine Aufenthaltsorte: Lydien, Daguta, Zachariaskloster, 
Bithynien, Fuß des bithynischen Olymps bei Prusa, eine Höhle bei Dele, Apollo-
nia, Maurusias bzw. Lydien, Hellespont, Kalon Oros, Plateia Petra in Lydien, 
Asia u. a. Zur Zeit der Revolte des Thomas (zwischen 821 und 823) hielt er sich 
- wenigstens vorübergehend - in seinem Kloster auf. Nach der Revolte des Tho-
mas bis zum Ende der Herrschaft Michaels II. (also 823-829) zog Petros wie-
derum umher34 . Nach der Darstellung der Vita verschärfte Kaiser Theophilos 
(829-842) im vierten Jahr seiner Herrschaft (832/33) die kaiserlichen Maßnah-
men gegen die Ikonenverehrer. Petros zerstreute daher erneut seine Mönche, 
die das Kloster verließen und umherzogen. Er selbst besuchte den Hesychasten 
Iakobos, der ihn anschließend auf seinen Wanderungen begleitete, so unter an-
derem zum Porphyrioskloster und nach Kalon Oros. Im siebten Jahr der Herr-
schaft des Theophilos (835/36) zog sich Petros in die Hesychastenzellen des 
Porphyriosklosters am Rhyndax zurück. Im Jahre 836 erkrankte er, besuchte 
aber noch einmal den heiligen Ioannikios auf dem bithynischen Olymp, ehe er 
am 1. Januar des Jahres 837 im Kloster Balentia/Balea verstarb. 

Wie das Beispiel des Petros zeigt, kann die Wanderschaft von Ort zu Ort 
verschiedene Aspekte beinhalten und mehr oder weniger stark betonen, so 
etwa die Heimatlosigkeit oder den Rückzug von der Welt und den anderen 
Menschen. Gleichzeitig kann sie vermischt sein mit der Wanderschaft an einen 
Bestimmungsort und zu anderen heiligen Männern und Orten. Petros besucht 
etwa eine Reihe von Klerikern und Hesychasten, von denen zumindest Ioanni-
kios später zu einiger Berühmtheit gelangt ist35, sowie eine Reihe von Kirchen, 
von denen zumindest die Ioannes-Theologos-Kirche in Ephesos und die Ar-
changelos-Michael-Kirche in Chonai den Status von Wallfahrtsorten beanspru-

34 Er stand zu dieser Zeit bereits mehreren Klöstern vor, außerdem auch etlichen Ansammlungen 
von Hesychastenzellen (ήσυχαστικά κελλία). Nach der Analyse von V. Laurent unterstanden 
ihm das Zachariaskloster, das Porphyrioskloster am Rhyndax und das Balentia- bzw. Baleaklo-
ster im nördlichen Lydien sowie die Einsiedeleien Kalon Oros in Lydien und Hippos in Asia 
und möglicherweise ein (zusätzliches) Frauenkloster in Lydien; V. Laurent, in: Vita Petri Atroen-
sis (BHG 2364) p. 35^i7 ; ders., in: Vita Petri Atroensis retractata (BHG 2365) 44f.; zu den Klö-
stern und Einsiedeleien vgl. auch Janin, Centres 140f. 151. l ö l f . 209. 436. 

35 Vgl. PMBZ: # 3389. 
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chen durften^. Schließlich scheint im Falle des Petros ein praktischer Hinter-
grund der Wanderschaft von Ort zu Ort durchzuschimmern: Bei einer Reihe von 
Stationen seiner Wanderschaft handelt es sich um Klöster und Klausen, die sei-
nem eigenen Klosterbund angehören37, so daß der Darstellung seiner Wander-
schaft von Ort zu Ort zumindest teilweise Inspektionsreisen des Abts zu ver-
schiedenen Klöstern und Klausen seines Bundes zugrundeliegen könnten. 
Darüber hinaus ist die Wanderschaft von Ort zu Ort in zahlreichen Viten auch 
mit der Darstellung der Wundertätigkeit des Heiligen verbunden. An verschiede-
nen Stationen seiner Wanderschaft bewirkt der Heilige jeweils ein oder mehrere 
Wunder38. 

§ 2. Wanderschaft an einen Bestimmungsort 

In der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) findet sich folgende Darstel-
lung der Wanderschaft an einen Bestimmungsort3^: und sofort, so schnell ihn 
seine Füße trugen, brach er auf als ein Flüchtling und nahm nichts mit sich au-
ßer sich selbst. Zu Fuß ging er seines Weges über unbeschrittene Pfade und 
durch ausgedörrte Gegenden, die sehr schroff waren und unwegsam. Der teure 
und väterliche Boden und die Heimat und selbst die Liebe der Eltern wurden 
ihm dabei gänzlich gleichgültig. Er strebte nämlich danach, durch vollkommene 
Besitzlosigkeit ein ungehindertes Leben für die Tugend zu führen. Nachdem er 
nun viele Tage durch fremde und unbekannte Gegenden gewandert war, er-
reichte er den Pontos und näherte sich dem Berg, der an der Grenze zwischen 
Pontos und Paphlagonien liegt und an dem sich auch ein Kloster befindet, das 
aufgrund einer alten Tradition Chryse Petra (dt.: „Goldener Fels") genannt 

36 Vgl. dazu V. Laurent, in: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) 100 mit Anm. 1 und 2. 
37 Vgl. dazu V. Laurent, in: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) 35^i7. 
38 S. dazu unten Kap. 13: „Wunder". - Weitere Beispiele: Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) 

cap. 17-53, p. 80-116 (vgl. dazu Malamut, Route 247f.); Vita Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 
26-37, p. 430-444; Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 901A-B; 909B-912B; Vita Eustratii 
(BHG 645) cap. 12-34, p. 375-390 (teilweise Inspektionsreise des Abts verbunden mit Wunder-
tätigkeit); Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 7-50, p. 3 8 7 C ^ 1 3 B (zur Route vgl. Mango, 
Ioannikios 401 f.); Vita Cosmae et Ioannis (BHG 394) cap. 18-27, p. 287-299 (Kosmas); Vita 
Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 2, p. 105 (bereits über den Vater heißt es dort: μετανάστης 
συν το!? τέκνοις γ ίνεται ) ; Vita Ignatii (BHG 817) col. 524C (durch Verfolgung); Vita Niconis 
(BHG 1366-67) cap. 20-33, p. 82-112 (vgl. dazu Calendine, Theosis 90); vgl. auch die bei Ma-
lamut, Route 243-265 zusammengestel l ten Beispiele; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 6 -
9, p. 510-512; Vita Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 33-37, p. 438-444. - In Kurzviten: Dunale 
bzw. Stephanos, in: Synax, Cpl. 317-320 (vgl. Euthymiades, Taxidiotes 162), 

39 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 4,1-18, p. 38. 
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wurde. ( , . . )4 0 Als der Ankömmling von Ferne ein Auge auf dieses Kloster warf, 
freute er sich darüber sehr und jubelte im Geiste." Nikon wurde anschließend 
vom Abt des Klosters Chryse Petra zum Mönch geschoren und in das Kloster 
aufgenommen, wo er hernach zwölf Jahre als Mönch lebte. 

Athanasios vom Athos lebte in der Darstellung seiner Vita (BHG 187) zu-
nächst einige Jahre als Mönch in einem Kloster am Berg Kyminas in Bithynien. 
Dort gelangte er aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten bald zu solchem 
Ruhm und solcher Anerkennung, daß er sich (aus Bescheidenheit) genötigt sah, 
das Kyminas-Kloster zu verlassen. Er begab sich daher von dort über das Meer -
wie Moses durch das Rote Meer - in das Land der Verheißung und nahm es in 
Besitz41. Gemeint ist der Berg Athos, seine spätere Wirkungsstätte, an der er als 
Klostergründer berühmt werden sollte. 

Auch Germanos von Kosinitza wird nach der Darstellung seiner Vita (BHG 
698) durch eine Erscheinung der Gottesmutter zur Wanderschaft an einen Be-
stimmungsort berufen4 2 . Er soll nämlich auf einen, zunächst nicht näher be-
stimmten, Berg in Makedonien gehen und dort eine Kirche bauen. Als Germa-
nos der Vision zunächst nicht glauben will, erscheint ihm ein Engel, der ihn 
züchtigt, ermahnt und dringlich zur Ausführung des göttlichen Auftrages auffor-
dert. Nunmehr wird auch sein Bestimmungsort näher bezeichnet: Germanos soll 
in die Stadt Christopolis (das heutige Kavalla) in Makedonien gehen und auf ei-
nem Berg in deren Umgebung die Kirche bauen. Mit dem Einverständnis seines 
Abts reist er nun vom Ioannes-Prodromos-Kloster am Jordan in Palästina zu 
Schiff und zu Fuß nach Christopolis in Makedonien, wofür er ein ganzes Jahr 
braucht. Dort angekommen, weist ihm eine erneute Erscheinung des Engels den 
weiteren Weg: Er soll auf den Berg gegenüber Popolia gehen. Germanos verläßt 
also Christopolis und reist über Philippoi nach Popolia an der Mündung des 
Flusses Panax, 50 Stadien (also ca. 10 km) 4 3 entfernt von der Ortschaft Drama in 
Makedonien. Germanos begibt sich zu dem bezeichneten Berg und sucht nach 
einem geeigneten Platz, um eine Kirche zu errichten. Er findet denn auch eine 
Höhle, die er im Verlaufe von drei Jahren und sechs Monaten ganz allein und 
ohne fremde Hilfe eigenhändig zu einer Kirche ausbaut. Als er den Ausbau der 
Höhle abgeschlossen hat, erscheint ihm ein drittes Mal der Engel und teilt ihm 
mit, daß dies nicht der richtige Berg sei, an dem er eine Kirche errichten solle. 
Er solle vielmehr an einen Ort namens Matikia gehen und dort auf einem Berg 
eine größere und prächtigere Kirche bauen. Germanos wird schwindlig, er bittet 

40 Im Text folgt an dieser Stelle der Versuch e iner Erklärung des N a m e n s des Klosters, der für uns 

hier nicht wesent l i ch ist. 

41 Vita Athanas . Athon. ( B H G 1 8 7 ) cap . 37 , p. 17. 

42 Vita G e r m a n i Cosini tzae ( B H G 6 9 8 ) 42 . 

43 Vgl. Sch i ibach , Metro logie 32f . 
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den Engel um eine Pause und Erholung. Dieser aber bleibt hart und befiehlt 
ihm, sich gleich ans Werk zu machen. Germanos bricht also auf und kommt an 
den Ort Tsernista, wo er von einem ortsansässigen Mann gastlich aufgenommen 
wird. Am nächsten Morgen führt dieser Mann ihn zu dem Berg, wo Germanos 
mit dem Bau der Kirche der Theotokos beginnt44. Beispiele für diesen Topos 
sind zahlreich; auch Missionsreisen fallen natürlich in diese Gruppe45. 

§ 3. Wanderschaft zu anderen Heiligen 

In der Darstellung der Vita Eustratii (BHG 645)46 befanden sich nach dem Herr-
schaftsantritt Leons V. im Jahre 8 1 347 alle Anhänger der Ikonenverehrung in 
höchster Gefahr der Bestrafung und verließen ihre Klöster, um sich in die Ein-
samkeit, in Berge und an unbewohnte Orte zurückzuziehen. So habe auch Eu-
stratios zusammen mit seinen Mönchen sein Kloster verlassen und sei zu seinem 
Lehrer Ioannikios gewandert48. 

Bei der Beschreibung der ausgiebigen Wanderschaft des Petros von Atroa 
von Ort zu Ort wurde oben bereits vermerkt, daß Petros nach Auskunft seiner 
Vita (BHG 2364)49 unter anderem zu dem Hesychasten Iakobos, der einst Bi-
schof von Anchialos in Thrakien gewesen war, und später zu Ioannikios auf den 
bithynischen Olymp reiste. 

In der Darstellung der Vita des Gregorios von Agrigent (BHG 707) über-
wiegt der Chrakter der Pilgerreise, also der „Wanderschaft zu heiligen Orten"50. 
Doch im Rahmen dieser Pilgerreise begegnet Gregorios immer wieder auch an-
deren heiligen Männern, von denen die bedeutendsten der Patriarch von Jerusa-
lem, Makarios, der Patriarch von Antiocheia, Eustathios, der Patriarch von Kon-
stantinopel und der Papst in Rom sind51. 

44 Vita Germani Cosinitzae (BHG 698) 42-69. 
45 Weitere Beispiele: Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 3, p. 144,24 - 145,8 (Wanderung zum 

Peleketekloster, sehr verknappt); Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 9-10, p. 631A-D (zum 
Phlubutekloster, w o er dann Mönch wird); Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 26-33, 
p. 92-96 (nach Syrakus, w o er anschließend eine Zeitlang gute Werke tut); Vita Niconis (BHG 
1366-67) cap. 20-33, p. 82-112 (Bestimmungsort Sparta); vgl. auch Malamut, Route 191f., zu 
Missionsreisen 189-191. 

46 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 9-10, p. 374f. 
47 Das erneute Verbot der Ikonenverehrung trat tatsächlich erst 815 in Kraft, zu den Einzelheiten 

vgl. Pratsch, Theodoras 203-247. 
48 Vgl. allgemein auch Angenendt , Heilige 146. 

49 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 65, p. 193; cap. 80, p. 213. 
50 S. dazu noch unten S. 158. 
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Die Wanderschaft zu anderen heiligen Männern wird in den Viten nicht sel-
ten auch aus der entgegengesetzten Perspektive dargestellt: Der Heilige wird 
von anderen Asketen, Äbten, Klerikern oder auch Laien besucht. Ein Beispiel 
kann hier wiederum die Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) liefern52, laut de-
ren Darstellung Petros eines Tages von Euthymios, dem Priester und Abt des 
Prinabarisklosters, in Begleitung zweier Laien besucht wird. In den meisten Fäl-
len erfüllt sich im Zusammenhang mit diesen Besuchen eine frühere Prophezei-
ung des Heiligen, durch die Besucher wird ein Gesicht (διόρασις) oder die Für-
bitte des Heiligen erbeten, der Heilige bewirkt ein anderweitiges Wunder oder 
ähnliches. Diese entgegengesetzte Perspektive ist in einigen Viten sogar beson-
ders ausgeprägt, zum Beispiel in der Vita des Ioannikios (BHG 936) 5 3 . Der To-
pos kann auch verbunden sein mit der Suche nach einem Lehrer, so daß er 
Überschneidungen aufweist einmal mit der Wanderschaft an einen Bestim-
mungsort, zum anderen mit der Unterordnung im Rahmen der Entsagung (B. 
Dienst bei einem Lehrer). 

In der Darstellung der Vita des Euarestos (BHG 2153) entsagt der Heilige 
der Welt, wandert dann zu einem berühmten heiligen Anachoreten namens 
Ioannes (Melas) und wird dessen Schüler54: „Nachdem er so nun bei sich selbst 
einen Entschluß gefaßt und keinem von denen, die bei ihm waren, davon etwas 
gesagt hatte, ließ er diese zurück und mit ihnen die ganze Welt und alles, was in 
ihr war, und lief zu dem Ort Skopelos, von dem er gehört hatte, und ging zu ei-
nem von denen, die sich dort niedergelassen hatten und das zurückgezogene 
und schweigsame Leben pflegten, zu einem alten Mann, der in der sogenannten 
Petra seine Klause hatte. Dieser nun war ein Skythe (sc. Bulgare) von Geburt, 
bei allen bekannt wegen seiner überragenden Tugend und verehrt wegen seiner 
seherischen Gabe - bei diesem blieb er."55 

51 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 12, p. 157; cap. 28, p. 179; cap. 29, p. 180; cap. 38, p. 191. Die 
Namen des Patriarchen von Konstantinopel und des Papstes in Rom werden in der Vita nicht 
genannt, die Namen der Patriarchen von Jerusalem und Antiocheia sind zwar historisch, lassen 
sich aber mit keiner der vorgeschlagenen historischen Chronologien der Vita in Einklang brin-
gen, vgl. dazu Berger, Gregorios 26f. 350f. 359. 

52 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 73, p. 203. 

53 Weitere Beispiele dafür finden sich zusammengestellt bei Malamut, Route 199-208; Yannopou-
los, Peregrinations 46f. 

54 Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 7, p. 301,28-36. 

55 Weitere Beispiele: Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap, 7, ρ, 174 (Ioannikios); cap. 8, p. 175 
(Ioannes); cap. 9 -12 , p. 175-179 (Nikolaos); cap. 17-18, p. 182-184 (Ioseph). 
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§ 4. Wanderschaft zu heiligen Orten 

In der Vita des Gregorios von Agrigent (BHG 707) findet sich eine überaus breit 
angelegte Wanderschaft des Heiligen zu heiligen Orten5^, die sich über insge-
samt 46 (cap. 5-50) der 100 erhaltenen Kapitel der Vita57 (und entsprechend 
über mehr als zehn Lebensjahre des Heiligen58) erstreckt59. Die Reise des Gre-
gorios hat kein eigentliches Ziel, sie beginnt in seiner Heimat Agrigent und en-
det schließlich an ihrem Ausgangspunkt. Im Verlaufe seiner Wanderschaft be-
sucht er in erster Linie eine Reihe von heiligen Orten rund um das östliche 
Mittelmeer, wo ihm des öfteren aber auch heilige Männer, vornehmlich Bi-
schöfe, begegnen. Alles beginnt mit dem Wunsch des jungen Gregorios, die 
Heiligen Stätten in Palästina zu besuchen, und der folgenden nächtlichen „Beru-
fung zur Wanderschaft" durch einen Engel (cap. 4). Am folgenden Tag bricht 
Gregorios von seiner Heimatstadt Agrigent aus zu Schiff nach Karthago auf, wo 
er die Kirche des Märtyrers Iulianos besucht. Von dort aus will er zusammen mit 
drei anderen Mönchen nach Jerusalem reisen und kommt so zunächst nach Tri-
polis, wo er die Kirche des heiligen Leontios besucht. Schließlich erreicht er Je-
rusalem, besucht dort die Anastasiskirche und den Erzbischof (Makarios) und 
wird zum Diakon geweiht. Nachdem er einige Zeit in den Klöstern am Ölberg 
und in der Wüste verbracht hat, bricht Gregorios nach Antiocheia auf, wo er 
wiederum vom Erzbischof (Eustathios) empfangen wird und die Zelle Basileios' 
des Großen aufsucht. Er reist dann weiter nach Konstantinopel, wo er sich im 
Sergios-und-Bakchos-Kloster niederläßt und sowohl vom Patriarchen (dessen 
Name diesmal nicht genannt wird) als auch vom Kaiser (Iustinianos60) empfan-
gen wird. Anschließend reist Gregorios weiter nach Rom und begibt sich dort in 
das Sabaskloster. Der Papst (dessen Name nicht genannt wird) ernennt ihn zum 
Bischof von Agrigent. Von Rom aus bricht Gregorios mit Gefolge nach Agrigent 
auf und kommt zunächst nach Palermo, erreicht dann Emporeion, eine Vorstadt 
von Agrigent, wo er die Theotokoskirche besucht, ehe er schließlich als Bischof 
in Agrigent Einzug hält. 

Auch die Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) enthält eine Peregrinatio zu 
den Heiligen Stätten in Jerusalem oder jedenfalls den Beginn einer solchen Wan-
derschaft^1: Der geistliche Vater des Petros, Paulos, machte sich zusammen mit 

56 Vgl. allgemein dazu Angenendt , Heilige 125-128, 132-137. 
57 Der Text der Vita bricht kurz vor Schluß ab, vgl. Berger, Gregorios 23. 93 und 127. 
58 Zur Chronologie vgl. Berger, Gregorios 26-28, 

59 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 5-50, p. 149-207. 
60 S. dazu Berger, Gregorios 26f. 
61 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 8-9 , p. 87-89. 
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seinem Jünger auf den Weg nach Jerusalem. Als sie nun eine Weile gewandert 
waren, erreichten sie den Halys. Dessen Wasser aber waren angeschwollen, und 
große Mengen von Reisenden lagerten auf beiden Ufern des Flusses und warte-
ten darauf, daß die Wasser sich wieder senkten. Paulos und Petros aber, auf Gott 
vertrauend, traten zuversichtlich auf die Wasser des Flusses wie auf trockenen 
Boden und erreichten das feste Ufer. Anschließend werden Paulos und Petros 
von den anwesenden Reisenden und Anwohnern bewundert und verehrt. Sie 
bewirken auf Bitten der Anwesenden noch weitere Wunder, sie bringen den 
Fluß zum Abschwellen und beenden eine Ungezieferplage. Die Wanderschaft 
wird jedoch am Halys abgebrochen, da der Heilige Geist dem Paulos aufträgt, 
umzukehren und ein Kloster zu gründen. 

In der Vita des Elias Spelaiotes (BHG 581) wird dessen Pilgerreise nach Rom 
C 

kurz und bündig dargestellt : „Sogleich nun lief er hinab zum Strand und fand 
durch den Schutz und die Vorsehung Gottes ein Schiff, das Kurs auf die Gebiete 
Italiens nahm. Und unter günstigen Winden erreichte er das ältere Rom mit 
nichts anderem als dem, was er am Leibe trug. Er badete nun die Gräber der be-
rühmten Apostel mit seinen heißen Tränen, wollte sie mit den Lippen berühren 
und schöpfte unaussprechliche Gnade aus ihnen wie ein dürstender Hirsch aus 
Quellen frischen Wassers."® 

62 Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 8, p. 851A. 

63 Weitere Beispiele: Vita Cosmae et Ioannis (BHG 394) cap. 11, p. 279 (Kosraas: Jerusalem, Hl. 
Stätten, Konstantinopel, Rom); cap. 11-12, p. 279 (Ioannes: Jerusalem, Hl. Stätten, Syrien, 
Ägypten, Persien); Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 22 -25 , p. 8 6 - 9 0 (Reise nach Rom); 
Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 7 - 8 , p. 6 - 8 (Jerusalem); Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) 
p. 285.142-147 (Rom); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 14-31, p. 5 1 3 - 5 1 9 (ausgedehnte 
Pilgerreise). 



Kapitel 8: Versuchung 

(peirasmos - temptatio) 

Das Leben des Heiligen ist kein durchweg beschauliches, sondern auch das ei-
nes Wettkämpfers (αθλητής). Der Heilige ringt beständig für die Errettung seiner 
Seele und gegen die Mächte der Finsternis, die ihn selbst und gerade in der ent-
legensten Klause heimsuchen1. Sein Gegner ist dabei in letzter Instanz stets der 
Teufel, der Diabolos (διάβολος)2, der „Versucher", der sich zwischen ihn und 
Gott drängt mit der Absicht, beide voneinander zu trennen3. Diener und Hand-
langer des Teufels sind dabei die bösen Geister, die Dämonen (δαίμονες), die, 
wie der Teufel selbst, zum Zwecke der Versuchung des Heiligen allerlei Gestalt 
annehmen können. Die vielfältigen Versuche des Diabolos und der Dämonen, 
den Heiligen von seinem Weg abzubringen (was natürlich nicht gelingt!), wer-
den hier unter dem Begriff der „Versuchung" (πειρασμός, temptatiof zusam-
mengefaßt5. 

Auch das Motiv der „Versuchung" oder besser des „Widerstehens der Versu-
chung" als Bestandteil des Lebens eines heiligen Mannes ist älter als die Überlie-
ferung des NT und wurzelt in einer hellenistischen Tradition1 ,̂ Man denke in 

1 Vgl. Mango, Saints 258: „The monk's contest - for he, too, metaphorically speaking, was a sol-
dier - was not with an iniquitous state, as had been the case with the martyrs, but with the in-
visible powers of darkness, the demons who assail human beings in various ways so as to 
block their salvation." Zur byz. Dämonologie vgl. P.-P. Joannou, Demonologie populaire - de-
monologie critique au Xle siecle: la vie inedite de S. Auxence par M. Psellus, Wiesbaden 1971; 
R. P. H. Greenfield, Traditions of Belief in Late Byzantine Demonology, Amsterdam 1988; dens., 
Fallen into Outer Darkness: Later Byzantine Depictions and Conceptions of the Devil and the 
Demons, in: Etnofoor 5 (1992) 61-80 . 

2 Vgl. auch ThWbNT 2 (1935) 69 -80 . 

3 Vita Antonii (BHG 140) cap. 5,12f., p. 142, heißt es beispielsweise vom Teufel: θέλωι* αύτόι> (sc. 
ΆντώΐΛον) άποσχίσαι της ορθής- προαιρέσεως. Generell bietet die Vita Antonii (BHG 140) des 
Athanasios das Vorbild für diesen Topos. 

4 Vgl. auch ThWbNT 6 (1959) 23-37 , s. ν. „πείρα". 

5 Vgl. Lietzmann, Alte Kirche IV 128f. [1120f.]; 142f. [1134f.] und öfter; s. die eingängige Skizze 
bei Mango. Saints 258-261 ; auch Scharff, Kämpfe 33 -36 . Als zeitgenössische Äußerung vgl. 
auch Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 112,17-22, p. 53, über die göttliche Hilfe, die den 
Standhaften und nicht verweichlichten Seelen (οί μή μαλακοφυχοϋΐ'τες) in den Versuchungen 
letztlich zuteil wird. 
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diesem Zusammenhang nur an die berühmte Allegorie des Prodikos von „Hera-
kles am Scheideweg", wo der Held gewissermaßen von der Kakia (Schlechtig-
keit) in Versuchung geführt wird, sich dann aber doch für die Arete (Tugend) als 
Lebensweg entscheidet7. Dieses Bild wurde bereits von Basileios von Kaisareia 
übernommen und somit für die christliche Tradition fruchtbar gemacht8. Die 
Versuchung bzw. versuchte Verführung durch eine Frau hat ein wirksames Vor-
bild etwa in der Geschichte von Joseph und Potiphars Weib in der Überlieferung 
des AT9. In den Evangelien lassen sich ebenfalls verschiedene Vorbilder des Ver-
suchungstopos greifen. An erster Stelle steht natürlich unumstritten das Vorbild 
von Jesu Versuchung in der Wüste10. Der Satan tritt in diesem Fall direkt und in 
eigener Person als Versucher auf. Wenn aber Dämonen ins Spiel kommen, so er-
scheinen diese häufig als Ungeziefer, vor allem als Schlangen und Skorpione11. 
Diese Darstellung rekurriert auf die Worte Christi an seine Jünger, wie sie im Lu-
kasevangelium überliefert werden12: „Sehet, ich habe euch Macht gegeben, zu 
treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes; und 
nichts wird euch beschädigen." Schließlich finden sich etwa in der Mitte des 4. 
Jahrhunderts13 in der Vita Antonii (BHG 140) des Athanasios von Alexandreia 
bereits verschiedene Formen des Versuchungstopos vorgeprägt, die sich als 
maßgeblich und vorbildhaft für die spätere byzantinische Hagiographie erwei-
sen sollten14. 

Das Motiv der Versuchung oszilliert gewissermaßen zwischen zwei entge-
gengesetzten Polen, nämlich zwischen der Bedrohung und der Verlockung. Ent-
weder kann der Versucher den Heiligen ängstigen mit der Absicht, ihn etwa zur 
Flucht zu veranlassen oder in seiner Meditation und Nähe zu Gott zu stören. 

6 Vgl. Bieler, Theios aner I, 70-72, zur größten Versuchung, nämlich der durch das Weib. 
7 Vgl. Die Fragmente der Vorsokratiker, ed. H. Diels, 3. Aufl., Berlin 1912, 270-274. 
8 Vgl. S. Basilii Magni sermo de legendis libris gentilium, in: PG 31, 573A-C. 

9 Gen 39. 7-20. 
10 Vgl. Mt 4. 1-11; Mk 1. 12-13; Lk 4. 1-13. 
11 Aber auch etwa als Mäuse, vgl. Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 27, p. 92, oder ande-

re wilde Tiere, vgl. Vita Antonii (BHG 140) cap. 9,21-23, p. 160: Löwen, Bären, Leoparden, Stie-
re, Schlangen, Nattern, Skorpione und Wölfe! Zur Schlange vgl. auch H. Egli, Das Schlangen-
symbol. Geschichte, Märchen, Mythos, Ölten - Freiburg i. Br. 1982. 

12 Vgl. Lk 10. 19; das Vorbild wird etwa zitiert in der Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 9, 
p. 72. 

13 Die Vita wurde zwischen dem Jahre 356 (Tod des Antonios) und d e m 2. Mai 373 (Tod des 
Athanasios) geschrieben, 

14 Vgl. Vita Antonii (BHG 140) cap. 5-6, p. 142-148; cap. 8-9 , p. 156-162; cap. 13, p. 168-172, 
und andere Stellen; die Vita ist ja über weite Strecken ganz der Auseinandersetzung mit den 
Dämonen gewidmet und enthält eine christliche Dämonologie, vgl. dazu auch Mango, Saints 
259. 
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Oder aber er kann den Heiligen locken mit der Aussicht auf bestimmte, meist 
sinnliche Genüsse. In beiden Fällen versucht der Teufel jedoch gleichermaßen, 
den Heiligen vom rechten Weg abzubringen. Bedrohung und Verlockung kön-
nen auch in Kombination vorkommen; zwischen beiden Polen finden sich die 
verschiedensten Schattierungen. Man kann grob drei Formen der Versuchung 
unterscheiden: Einmal Versuchungen, die durch den Teufel15 selbst erfolgen (§ 
1), zum anderen Versuchungen durch Dämonen (§ 2) und schließlich Versu-
chungen durch Menschen (§ 3), also Menschengruppen (A) oder einzelne Män-
ner (B) und vor allem Frauen (C), die allerdings auch vom Teufel bzw. Dämo-
nen zu ihrem Handeln instigiert wurden16. Teufel und Dämonen können dabei 
wiederum recht verschiedene Gestalt annehmen1 7 . 

Sobald der Versucher in Gestalt eines Mannes auftaucht, zeigt der Topos der 
Versuchung Überschneidungen mit dem Topos des Gegenspielers. Denn auch 
der Gegenspieler will den Heiligen vom rechten Weg abbringen und ist natür-
lich ebenfalls vom Teufel angetrieben. Der Unterschied zwischen beiden Moti-
ven ist lediglich erzähltechnischer Natur: Die „Versuchung durch einen Mann" 
wird in der Regel in einer kurzen Szene abgehandelt, während der „Gegenspie-
ler" üblicherweise eine erzählerisch stärker ausgebaute Figur ist, die wiederholt 
und auf verschiedene Weise versucht, dem Heiligen Schaden zuzufügen. Der 
Topos der Versuchung steht häufig in enger Verbindung mit dem Topos des 
Rückzugs und folgt diesem unmittelbar in der Narratio. Der Heilige zieht sich 
also zurück und wird gleich darauf von der Versuchung heimgesucht18. Dieses 
narrative Muster ist bereits in der Vita des Antonios (BHG 140) vorgegeben19 . 

15 Vgl. A. Bravo Garcia, El diablo en Bizancio. Metodologia, orientaciones y resultado de su estu-
dio, in: Seres intermedios. Angeles, Demonios y Genios en el Mundo Mediterränneo, edd. 
A. Perez J imenez - G. Cruz Andreotti, Madrid - Malaga 2000, 179-215 . 

16 In diesem Falle ist oft nicht eindeutig zu klären, ob es sich bei diesen Personen um Personifika-
tionen des Teufels bzw. von Dämonen handelt, ob der Teufel bzw. Dämonen also diese Gestalt 
angenommen hatten, oder ob „reale" Personen vom Teufel bzw. Dämonen zu ihrem Tun ange-
stachelt wurden, ob der Teufel bzw. Dämonen also „in diese Personen gefahren" war. 

17 Vgl. dazu Mango, Saints 259. 
18 Vgl. beispielsweise Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 6 - 7 , p. 68 -70 : Rückzug in eine 

Höhle, wo aber Dämonen hausen, die sich von dem Hl. gestört fühlen und diesen daraufhin 
„versuchen". 

19 Vita Antonii (BHG 140) cap. 8 - 9 , p. 156-162 . 
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§ 1. Versuchung durch den Teufel 

In der Vita des Elias des Jüngeren (BHG 580) ist dieser Topos20 in der folgen-
den Form zu finden21: „Als aber der das Gute hassende und mißgünstige Teufel, 
der die Gläubigen stets beneidet, in einem sehr jungen Menschen (sc. Elias) ei-
nen solchen Vorsatz sah, ertrug er dies nicht, sondern wurde wütend auf ihn 
und legte ihm auf Schritt und Tritt Schlingen aus. Zum einen störte er ihn des 
Nachts und gab ihm unreine Gedanken ein, zum anderen verwirrte er ihn am 
Tage durch die Erinnerung an die Mutter und durch Gedanken an die Trennung 
von den Verwandten und an die Entfremdung von den eigenen Leuten. Jener 
aber, durch die Gebete und den Glauben an Gott gestärkt, wehrte all seine An-
griffe ab." Diese, relativ typische Form des Topos bleibt also recht allgemein: 
Der Heilige wird des Teufels nicht wirklich ansichtig; er spürt lediglich die Ge-
danken, die vom Teufel stammen. 

Auffallend ähnlich ist die Versuchung durch den Teufel in der Vita des Phan-
tinos des Jüngeren (BHG 2366z) dargestellt22: „Doch der Teufel,der die Gläubi-
gen immer heftig beneidet, wußte, daß die Unternehmungen des Phantinos 
über seine Listen erhaben waren. Ganz von Neid auf das Gute und Hinterlist er-
füllt, versuchte er, ihn in seine Maschen zu ziehen. Einmal erschreckte er ihn tief 
in der Nacht mit Geräuschen, ein andermal schickte er riesige Schlangen und 
verstärkte noch deren Kraft, wie es die Natur einer jeden zuließ. Sie knirschten 
mit den Zähnen. Der aber (sc. Phantinos) machte das Zeichen des Kreuzes und 
ließ die Listen des Versuchers ohne Wirkung bleiben." 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) wird die Versuchung unter 
anderem so dargestellt23: „Da er so ausharrte und unter Schweiß und Mühen die 
Tugend mehrte, wurde er vom Dämon beneidet, der den Guten mißgünstig ist. 
Dieser lieferte ihm einen harten Ringkampf von Angesicht zu Angesicht. Denn 
er bewegte den äußerst furchtbaren Drachen, der im Turm nistete, sich auf den 
Heiligen zu stürzen, drängte ihn, seinen mörderischen Rachen gegen ihn aufzu-
reißen, die Drachenschuppen furchtbar zu sträuben und bis zu dem Heiligen zu 
kriechen. Der Heilige redete ernst mit ihm: 'Wenn dir Gewalt gegeben ist, mich 
zu verschlingen, so zögere nicht; denn siehe, ich überlasse mich dir zum Fraß! 
Wenn du aber die Kühnheit besitzest, mit meiner Schwachheit zusammenzublei-
ben, so werde ich das gemeinsame Wohnen nicht abschlagen. Wenn du dich je-
doch der himmlischen Kraft Gottes unterlegen zeigst, verspottet durch die, die 

20 Vgl. d a z u a u c h Scheibelrei ter , G e g n e r 54f. 73-75 . 

21 Vita Eliae iun. (BHG 580) cap . 10, p . 14-16. 

22 Vita Phan t in i iun. ( B H G 2366z) cap . 10, p. 412. 

23 Vita Gregor i i D e c a p o l i t a e ( B H G 711) cap . 30, p. 94. - Übers , v o n M. Chronz . 
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den Herrn fürchten, so finde zu deiner Behausung und sei aus dem gemeinsa-
men Obdach mit mir, dem Diener Gottes, entlassen!'" An anderer Stelle dieser 
Vita heißt es24: „Wieder ein anderes Mal verwandelte sich der Feind in eine 
Schlange und kroch dreist unter die Matte des Heiligen. Und ein anderes Mal 
verwandelte er sich in einen Wolf, der sich wild gebärdete." Gregorios ließ sich 
davon natürlich nicht beeindrucken und vertrieb den Versucher25. 

§ 2. Versuchung durch Dämonen 

Mehrere typische Beispiele finden sich wiederum in der Vita des Gregorios De-
kapolites (BHG 711)26. An einer Stelle etwa, der Heilige hatte sich gerade in 
eine Höhle zurückgezogen, geschieht folgendes27: „Da aber die Nachbarschaft 
des Heiligen die Phalanx der Dämonen entflammte, versuchten sie, den Heili-
gen mit zitternerregender Stimme und furchteinflößendem Geschrei zu vertrei-
ben, indem sie folgendes zu ihm sagten: 'Geh' weg aus unserem Bereich, denn 
es wird dir nicht von Vorteil sein, bei uns zu bleiben.' Und unter dieser undeut-
lichen und gebrochenen Rede entfalteten sie ein Trugbild von verschiedenarti-
gen Skorpionen und schickten sich an, bis zu ihm zu kriechen. Da er jedoch das 
Vorhaben der Feindseligen sehr wohl durchschaute, kümmerte er sich über-
haupt nicht um sie. In dem Moment aber, als er sich zum Gebet aufrichtete, kro-
chen sie um seine Füße. Als er dann das Knie beugte und versuchte, beide 
Hände auf die Erde zu stützen, ließen sie nicht ab, ihm durch die Hände zu 
schlüpfen. Insbesondere hörten sie nicht auf, mit ihren Giftstacheln zu schlagen. 
Doch gelang es ihnen nicht, dem Heiligen mit ihrem Schag einen entscheiden-
den Stich zuzufügen - er achtete ihre Schläge wie Pfeile von kleinen Kindern, 
denn er wappnete sich mit der Ringmauer des göttlichen Kreuzes, und in ihr ge-
borgen ließ er sie ihr Trugspiel treiben und sich selbst aufreiben. Da sie es nicht 
lange ertrugen, mit ihm zusammenzuwohnen, zogen sie von selbst, wenn auch 

24 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 40-41, p. 104. - Übers, von M. Chronz. 

25 Weitere Beispiele: (nur angedeutet : „nachdem der [sc. David] den Teufel abgewehrt hatte") Vita 
Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 5, p. 215,20f. ; Vita Euthymii iun. (BHG 655) 
cap. 20-21, p. 185f.; Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 58-59, p. 28f.; cap. 74-75, p. 35 u. ö.; 
Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 7, p. 695A-B; Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 26, p. 96-98; 
Vita Symeonis iun. theol. (BHG 1692) cap. 13, p. 20-22; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) 
cap. 54-55, p. 526E - 527A; cap. 59, p. 528A-D. 

26 Siehe dazu noch unten unter den Beispielen. Vgl. allgemein zu d e m Topos auch Scheibelreiter, 
Gegner 54f. 

27 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 7, p. 70. - Übers, von M. Chronz. 
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wider Willen, von jener hohen Warte ab, versuchten aber immer noch mit List, 
ihren Verfolger durch Drohungen einzuschüchtern." 

In der Darstellung der Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros) vertreibt der 
Heilige ein von seinem Gegenspieler Gurias heraufbeschworenes dämonisches 
Heer durch das Zeichen des Kreuzes und das Singen von Psalmen. Dort wird 
auch die Verwandlung der Dämonen in Soldaten festgestellt28: „Der Sohn des 
Teufels nun (sc. Gurias), nachdem er mit Freuden eingezogen war, versuchte 
sogleich mit seinen magischen Praktiken zu beginnen. Eines Tages, tief in der 
Nacht, verließ er noch vor der Dämmerung die Zelle, ging an einen schaurigen 
Ort und beschwor die ihm dienenden dämonischen Heerscharen29 in voller Rü-
stung herauf, um ihm beizustehen. Diese waren verwandelt in eine große 
Menge an Pferden und Fußsoldaten in eiserner Rüstung. Sie schienen Bogen 
und Pfeile und Köcher zu halten und standen im Kreis um ihn herum. Als der 
grauenvolle Magier diese sah, wurde er sehr bestärkt und befahl ihnen, zum 
Krieg gegen den Heiligen auszuziehen. Als diese auf seinen Befehl hin sich um-
gehend in Bewegung setzten, verursachten die Pfeile in den Köchern der Solda-
ten ein lautes Geräusch. Als sie nun auf geringe Entfernung an die Zelle heran-
gekommen waren, stellten sie sich in Schlachtordnung auf, begannen zu 
schreien und im dichten Schwärm Pfeile gegen den Heiligen abzusenden. Unser 
allerheiligster Vater aber, um es mit der Schrift zu sagen30, war getrost wie ein 
Löwe und keineswegs geängstigt31, sondern erhob seine Handflächen gen Him-
mel und rief den im Kriege furchtbaren und mächtigen Christus zu seiner Hilfe 
an und sang den Psalm32: 'Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem 
sollte ich mich fürchten! Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 
grauen! Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch 
mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf 
ihn.' Mit der Hand beschrieb er das viergliedrige33 Kreuzeszeichen in der Luft 
und ließ damit auf einen Schlag die ganze dämonische Menge verschwinden."34 

28 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 21, p. 395C-396A; hier zeigen sich die oben bereits ange-
sprochenen Abgrenzungsschwierigkeiten von Dämonen, die Menschengestalt annehmen , und 
Menschen, die von Dämonen befallen werden, besonders deutlich. 

29 Zur Metapher des Krieges für die Auseinandersetzung des Hl. mit den Mächten der Finsternis 
und zum Hl. als miles Christi vgl. Scharff, Kämpfe 33-36. 

30 Vgl. Sp r28 . 1. 

31 S. dazu die Konjektur von D. F. Sullivan, in: Byzantine Defenders 277 Anm. 188. 
32 Ps 26. 1-3. 

33 S. dazu D. F. Sullivan, in: Byzantine Defenders 277 Anm. 192. 
34 Weitere Beispiele: Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 10, p. 74 (Dämonen rufen Leiden-

schaft hervor); cap. 27, p. 92 (Mäuse); Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 21, p. 186 (Skorpio-
ne); cap. 29, p. 193-195; Vita Symeonis iun. theol. (BHG 1692) cap. 14-15, p. 22-24; Vita Lazari 
Galesiotae (BHG 979) cap. 58, p. 527F - 528A. 
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§ 3. Versuchung in Menschengestalt 

A. Durch Menschengruppen 

In der Gestalt seiner Eltern begegnet die Versuchung etwa Phantinos dem Jün-
geren (BHG 2366z)3 ' : „Ein andermal wieder in die Figur und Gestalt seines Va-
ters und seiner Mutter verwandelt, beklagten sie bitterlich das Folgende: Ό , un-
ser süßester Sohn, der du nun einsam bist, wie lange willst du noch kein 
Erbarmen mit dir selbst haben, Bewohner der Berge? Du glaubst doch wohl 
nicht, daß Gott an diesem einsamen Ort (dich) an sich ziehen wird, solange an-
dere so bei sich selbst sind und du ein Neuling? Siehe, Kind, du mögest nicht 
durch dieses Denken eine leichte Beute der wilden Tiere werden oder den Ver-
stand verlieren oder von Gott statt des Lohnes, auf den du so gehofft, unerbitt-
lich die ewige Strafe erwerben wegen des Stolzes deines einfältigen Verstandes. 
Verlasse nun diesen einsamen Ort - weil du nämlich hier nicht von Nutzen bist 
- und gehe wieder dorthin, woher du kamst! Überlasse ihn den wilden Dämo-
nen und ungezähmten Tieren, zu denen dieser Wohnort paßt!' Der aber (sc. 
Phantinos), da er wußte, daß dies die Gestalten von Dämonen waren und nicht 
die der Eltern, sang 'der Herr ist mein Licht und mein Heil'36 und 'ich fürchte 
mich nicht vor meinen Feinden'"37. 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) taucht ein Trupp Soldaten 
auf38: „Nach kurzer Zeit aber formierten sie (sc. die Dämonen)3 9 sich zu einem 
Trupp Soldaten, schwangen Lanzen in ihren Händen, spannten Bogen, zogen 
Schwerter und flogen so auf den Abhang mit der Höhle zu, da sie glaubten, sie 
könnten ihn von seinen unablässigen Anstrengungen abbringen. Er wappnete 
sich jedoch mit dem gewohnten Zeichen des Kreuzes wie mit einer Waffe, 
stürzte so die Belagerungsmaschinen seiner Widersacher um und vernichtete 
sie." Da dies also keinen Erfolg zeitigte, kehren die Dämonen im Anschluß in 
Gestalt von Heiligen (!), nämlich in Gestalt der Vierzig Märtyrer, wieder40: „Wäh-
rend er das nächtliche Gebet verrichtete (es war nämlich der ehrwürdige jährli-
che Gedenktag der vierzig Ringer Christi41), da sagten sie mit vorgetäuschten 
Stimmen, sie selbst seien jene sieggekrönten Vierzig Märtyrer, und sie seien ge-

35 Vita Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 11, p. 414. 
36 Ps 26. 1. 
37 Eher eine Krasis aus Ps 3. 7 und Ps 3. 8 als, wie bei E. Follieri angegeben, Ps 3. 7; 117. 6. 
38 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 8, p. 72. - Übers, von M. Chronz. 

39 Dieses Beispiel hätte folglich, analog zur Behandlung des Beispiels aus der Vita Ioannicii (BHG 
936; Petros) auch oben unter „Versuchung durch Dämonen" angeführt werden können. 

40 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 9, p. 71. - Übers, von M. Chronz. 
41 αθλητών τοΰ Χρι,στοΰ. 
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kommen, um ihm Gnade zu erweisen. Er aber fuhr sie an und verwies sie ins 
Unsichtbare." 

In der Vita des Neilos von Rossano (BHG 1370) begegnen dem Heiligen 
merkwürdige und furchteinflößende Sarazenen bzw. Äthiopier42: „In geringer 
Entfernung sah er einen Haufen Sarazenen, die zur Rechten in einem Wäldchen 
lagerten, schwarze Äthiopier43 mit wild funkelnden Augen und grimmigen Ge-
sichtern, die alle Dämonen ähnlich waren. Zur anderen Seite war eine große 
Zahl an Schiffen auf das Ufer gezogen und wartete, wie es schien, auf günstigen 
Fahrtwind. Als der selige Neilos diese Dinge sah, die Truppen, jenen furchtba-
ren und ungewöhnlichen Anblick, und die fremdartige Erscheinung bemerkte, 
verlor er nicht seinen Verstand, noch veränderte sich seine Miene in irgendeiner 
Weise oder begann seine Stimme zu zittern, sondern er führte ganz ruhig die 
Hand zur Brust und rüstete sich mit dem Zeichen des Kreuzes."44 

B. Durch einen Mann 

In der Vita des Neilos von Rossano (BHG 1370) ist der Heilige gerade unterwegs 
zu seinem zukünftigen Kloster, als folgendes passiert45: „Als er in diesen (sc. 
frommen Gedanken) den Rest des Weges vollendete und sich schließlich dem 
bereits zuvor genannten Kloster näherte, begegnete ihm in Gestalt eines Reiters 
der Feind der Rechtschaffenen (sc. der Teufel) und sagte zu ihm: 'Wohin gehst 
du, Geistlicher? Du willst doch nicht etwa Mönch werden in diesem Kloster? 
Und warum irrst du so elendiglich umher? Wahrlich, besser kannst du doch, 
wenn du in deinem Haus sitzt, deine Seele retten, als wenn du mitten unter 
diese wilden Tiere gehst.' Er begann, die Mönche schlecht zu machen und tau-
sende Beschimpfungen auszugießen auf deren (guten) Namen. Geldgierig und 
ruhmsüchtig und gefräßig nannte er sie, und weiter: 'Ein einziger Kessel ihres 
Kochs ist so groß, daß ich zusammen mit diesem Pferd in seiner Mitte stehen 
kann.' Der Gerechte (sc. Neilos) wollte ihm nun antworten und sagte: 'Wer bist 
du denn, daß du diejenigen verurteilst und tadelst, die Gott dienen? Zu Recht 
empfängt nämlich der Arbeiter seine Speise.' Jener hielt sich die Ohren zu und 
zog sich wie eine Natter behende von ihm zurück." 

42 Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 5, p. 51. 

43 Ein einzelner Aithiops verkörpert häufiger den Teufel, vgl. PMBZ: # 3115, * 5084, # 10618 u, ö., 
mehrere Aithiopes aber Dämonen. 

44 Weitere Beispiele: Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 21, p. 185f. (Barbaren bzw, Araber); Vita 
Symeonis iun, theol. (BHG 1692) cap. 7, p. 12-14 u, ö. (einige der Mönche); Vita Mariae iun. 
(BHG 1164) cap. 7-8, p. 695B-E (Helene und Alexios). 

45 Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 7, p. 53. 
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In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) findet sich folgende Epi-
sode mit einem Narren^: „Als Gregorios aber einmal in einer Zelle Beschaulich-
keit übte, verwandelte sich der böse Feind in einen Narren der Stadt und trat 
plötzlich heran. Er schlich hinein, kletterte auf die Schultern des Heiligen und 
begann, ihn mit höhnischem Lachen zu verspotten. Der aber vertrieb ihn, indem 
er den Namen Christi anrief und ihn mit heiligem Hauch anblies."4 7 

C. Durch eine Frau 

In der Vita des Konstantinos des Juden (BHG 370) wird der Heilige durch eine 
junge Frau in Versuchung gebracht. Das Motiv der Versuchung bzw. Verführung 
ist hier mit einem Wunder gekoppelt4 8 : „Ein jüdisches Mädchen stürzte sich 
schamlos auf ihn, von teuflischer Begierde ergriffen. Sie nun war toll vor Leiden-
schaft, er aber erkannte bei sich die Gelegenheit, einmal mehr die Macht Christi 
zu erfahren. Und er besiegelte das Mädchen mit dem Zeichen des Kreuzes, sie 
aber fiel nieder auf die Erde und lag dort tot und ganz still." Kurze Zeit später 
erweckt Konstantinos das Mädchen wieder zum Leben und wirkt damit sein 
nächstes Wunder (και δευτέρω θαύματι πιστοΰται τό πρότερον). Das Mädchen 
ist natürlich im Anschluß von der Geißel der Wollust befreit49. 

Die Darstellung der Versuchung durch das Weib, also der versuchten Ver-
führung des Heiligen durch eine Frau, ist, wie bereits eingangs vermerkt, häufig 
an eine Episode aus dem ersten Buch Mose angelehnt, nämlich an die Versu-
chung Josephs durch die Frau des Potiphar50. Dieses Motiv läßt sich aber auch 
in der griechischen Mythologie greifen·'1. 

Ein Beispiel, das nicht nur das alttestamentliche Vorbild getreulich nacher-
zählt, sondern dieses Vorbild auch ausdrücklich nennt (ό veo? Ιωσήφ), findet 
sich in der Vita des Elias des Jüngeren (BHG 580)5 2 . Nach dieser Darstellung 

46 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 39, p. 102-104. - Übers, von M. Chronz. 
47 Weitere Beispiele: Vita Symeonis iun. theol. (BHG 1692) cap. 16-18, p. 24-28; cap. 21, p. 30-32 

(Hegumenos Petros); Vita Eliae iun. Damasc. (BHG 578-579) cap. 15-16, p. 51,25 - 53,4 (Mu-
hammad und zwei Söhne); cap. 19, p. 53,25 - 54,20 (Logothetes der Araber); Vita Lazari Gale-
siotae (BHG 979) cap. 12, p. 512f.; Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 7 -8 , p. 695B-E (Alexios); 
cap. 8, p. 695F - 696A (Drosos). 

48 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 6, p. 630C. - Zur Tradition der Versuchung durch das 
Weib s. auch Bieler, Theios aner I, 70-73; vgl. auch Moorhead, Miracles 2; Scheibelreiter, Geg-
ner 57-60. 

49 Es liegt also gleichzeitig ein „Heilungswunder" bzw. eine „Austreibung von Dämonen" vor; 
s. dazu noch unten Kap. 13: „Wunder", S. 225-297. 

50 Gen 39. 7 -20 . Vgl. dazu Kazhdan, Hagiography and Sex 138f. 
51 Vgl. RE 111,1, s. v. „Bellerophon". 
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nimmt ein arabischer Christ in Nordafrika Elias in sein Haus auf und macht ihm 
zum Aufseher über seine Güter. Während einer Abwesenhei t versucht seine 
Frau, Elias zu verführen. Als ihr dies nicht gelingt, bezichtigt sie Elias bei ihrem 
Mann der versuchten Verführung. Der Hausherr läßt daraufhin Elias in Fesseln 
legen und züchtigen. 

Ebenfalls an dieses Vorbild angelehnt ist auch die Versuchungsszene in der 
Lebensgeschichte des Michael Sabba'ites, die in die Vita des Theodoros von 
Edessa (BHG 1744) integriert ist53. Das Personal der Versuchungsszene ist in 
dieser Darstellung „arabisiert": Bei der angeblichen Verführerin handelt es sich 
u m Se'ida (nach der Vita Sei's54), die Frau des Kalifen 'Abd al-Malik. Als Se'idas 
Bemühungen , den Mönch Michael zu verführen, keinen Erfolg zeitigen, läßt sie 
ihn zunächst mißhandeln und anschl ießend durch zwei Eunuchen in Fesseln ih-
rem Mann überbr ingen. In e inem Brief an den Kalifen beschuldigt sie Michael 
der Beleidigung ihrer Person5 5 . 

52 Vita Eliae iun. (BHG 580) cap. 11-13, p. 16-20. 
53 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 24, p. 17-21; vgl. dazu PMBZ: # 5003 (Michael Sabba'ites) 

mit weiteren Quellen zu Michael und Literatur zur Problematik der integrierten Lebensgeschich-
te, s. dazu auch noch unten S. 388f. 

54 Vgl. zum Namen PMBZ: # 6526. 

55 Weitere Beispiele: Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 893B-897C; Synax. Cpl. 341/342,21 - 343/ 
344,35 (Versuchung des Nikolaos Stratiotes, dessen Lebensgeschichte in die Vita Nicolai Stud, 
integriert ist); Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 23-25, p. 857B - 858D; Vita Pauli iun. (BHG 
1474) cap. 10, p. 38-40 (AnBoll); p. 111,14-27 (Wiegand). - Versuchung durch Frau in Kurzvi-
ten: Synax. Cpl. 341/342,25-36 (Versuchung des Nikolaos Stratiotes). - Versuchung durch eine 
Frau bei anderen Personen, die vom Hl. vereitelt wird: Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) 
cap. 54, p. 116-118 (Versuchung des Mönchs Zacharias); cap. 65, p. 128 (Versuchung eines Sty-
liten); Vita Symeonis iun. theol. (BHG 1692) cap. 46, p. 60 (Mönch Arsenios); Vita Lazari Gale-
siotae (BHG 979) cap. 7, p. 511; Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 7-8, p. 695B-E (Helene). 



Kapitel 9: Gegenspieler 

(echthros - adversarius) 

Nach der traditionellen Vorstellung vom Heiligen hat dieser häufig einen Gegen-
spieler (εχθρός·, adversarius)1. Er erscheint in den byzantinischen Heiligenle-
ben2 dem Heiligen in menschlicher Gestalt, wird aber vom Widersacher Gottes, 
vom Satan oder Teufel, angetrieben und geleitet. Der universalen Auseinander-
setzung von Gott und Teufel entspricht im kleineren Rahmen der hagiographi-
schen Literatur die Auseinandersetzung zwischen dem Heiligen und seinem Ge-
genspieler, durch die jeweils Gottes und des Teufels Plan wirken. Auf die daraus 
resultierenden Überschneidungen mit dem Topos der „Versuchung" wurde oben 
bereits hingewiesen3. 

Die Figur des Gegenspielers kann in den Heiligenleben unterschiedlich 
stark ausgearbeitet sein. In den Viten finden sich etwa kleinere, kaum entwik-
kelte Figuren, die plötzlich in der Erzählung auftauchen, etwas gegen den Heili-
gen unternehmen und wieder verschwinden. Auch diese sind dem Topos des 
„Gegenspielers" zuzurechnen und werden hier unter der Sammelrubrik „son-
stige Gegenspieler" aufgeführt (§ 4). 

In vielen Fällen ist der Topos des Gegenspielers jedoch komplexer gestaltet. 
Es lassen sich dabei, auch wenn die Übergänge wiederum fließend sind, drei li-

1 Vgl. Bieler, Theios aner I, 42-44; Anderson, Saint 131-150 äußert sich fo lgendermaßen zu die-
ser Frage, hier 219: „the more varied their (sc. the holy men's) consti tuency the more effective 
they are likely to be in widening their impact on society as a whole; and the more likely they 
are to stimulate opposit ion, whether based on purely religious motives, or on self-interest, jea-
lousy, distrust, ignorance or competition. One's opponen t s are automatically more self-seeking 
and less pure, and ambition and purity will be defined in such a way as to confirm the point."; 
vgl. auch 1 Kön 11. 14: και ήγειρες κύριος· σατά^ τω Σαλωμών τόΐ' "Αδερ τον Ίδουμαϊοΐ' ... 
(„Und der Herr erweckte Salomo einen Widersacher, Hadad, den Edomiter ...") Zu Herkunft 
und Verbreitung des Motivs vgl. auch Pratsch, Gegenspieler 72-89, hier 72-78; ferner Scheibel-
reiter, Gegner 53-79. Zum Begriff vgl. auch ThWbNT 2 (1935) 810-814. 

2 Für die byz. Heiligenviten haben in jüngerer Zeit das Motiv des Gegenspielers e ingehender un-
tersucht: St. Efthymiadis, Byzantine hagiography as anti-biography, in: XX° Congres Internatio-
nale des Etudes Byzantines, College de France - Sorbonne, 19-25 aoüt 2001, Pre-actes, II. Ta-
bles rondes, Paris 2001, 203 (eine Veröffentlichung des Beitrages steht meines Wissens noch 
aus); Pratsch, Gegenspieler 72-89. 

3 S. oben Kap. 8: „Versuchung", S. 160-169. 
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terarische Figuren unterscheiden, die auf jeweils verschiedene Weise gegen den 
Heiligen vorgehen4. Zum einen ist hier der „direkte Gegenspieler bzw. Magier" 
(§ 1) zu nennen, zum anderen der „abgefallene Schüler bzw. verräterische Jün-
ger" (§ 2) und schließlich der „weltliche Machthaber bzw. Kaiser" (§ 3)5: 

§ 1. Direkter Gegenspieler bzw. Magier 

Der direkte Gegenspieler ist eine Art negatives Gegenbild und ein emsthafter 
Konkurrent des Protagonisten. Daher muß er mit ähnlichen Fähigkeiten wie der 
Protagonist ausgestattet sein. Die negative Entsprechung des Heiligen ist der 
Magier^. Diese Figur findet sich schon in der urchristlichen Überlieferung7. Auch 
der Magier besitzt verschiedene „übermenschliche" Fähigkeiten und Gaben. Was 
jedoch beim Heiligen als „Wunder" betrachtet wird, wird beim Magier als „Zau-
berei" verunglimpft8. Der Unterschied zwischen Heiligem und Magier war nach 
zeitgenössischer Ansicht der, daß der Magier nicht von Gott, sondern vom Teu-
fel mit diesen Gaben ausgestattet wurde. 

Der Figur des „Magiers" als Gegenspieler des Heiligen dürfte die Spätantike 
als historisches Substrat zugrundeliegen, als zum einen die Auseinandersetzung 
des Christentums mit antiken Kulten und deren kultischen Praktiken und Glau-
bensvorstellungen von großer Aktualität war, zum anderen aber auch im Zuge 
der allmählichen Herausbildung des Christentums verschiedene christliche Strö-
mungen und Gruppierungen miteinander in Konkurrenz standen und einander 
bekämpften9. Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, wenn in den Lebens-
beschreibungen von Heiligen häufig der Rivale des Heiligen als „Magier" verun-
glimpft wird und ihm unlautere magische Praktiken unterstellt oder sogar ein 
Pakt mir dem Teufel angedichtet werden10. 

4 Zur Gestaltung und Funktion dieser Figuren sowie e inem Vorbild aus der apostolischen Über-
lieferung vgl. Pratsch, Gegenspieler 72-89, hier bes. 77-89. 

5 Allerdings treten die drei Figuren selten gemeinsam und im Rahmen einer einzigen Episode 
auf. Ferner finden sich Überschneidungen bzw. Vermischungen dieser Figuren (etwa: ein abge-
fallener Schüler wird zum direkten Gegenspieler) ebenso wie die Verteilung einer dieser Figu-
ren auf mehrere Personen (etwa: mehrere weltliche Machthaber verhören und verurteilen den 
Heiligen nacheinander) und andere Variationen. 

6 Vgl. Abrahamse, Magic 3-17, hier bes. 5; Delierneux, Topoi 78-81; allgemein zur Magie in By-
zanz vgl. Byzantine Magic, ed. H. Maguire, Washington, D. C. 1995; Schreiner, Volkskunde 53-
57. Zu Vorläufern vgl. Reitzenstein, Wundererzählungen 35-37. 

7 Vgl. Apg 8. 9-24 (Simon Magus); Apg 13. 6-11 (Elymas). 
8 Auch der Apostel Paulos wurde der Magie bezichtigt wurde; dies war auch bei anderen Heili-

gen der Fall; vgl. Kazhdan, Literature 300; Pratsch, Gegenspieler 72-89, hier 76-78. 
9 Vgl. Bieler, Theios aner I, 83-87. 
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Ausdrücklich als Magier (μαγομάντις bzw. μάγο?)1 1 bezeichnet wird die Fi-
gur des Gurias aus der älteren Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros)12. Über 
Gurias heißt es etwa, er sei vom Teufel angeleitet und dessen Diener (τω δια-
βάλω κατηρτισμένος και χρηματικών). Er habe ein scheinheiliges Eremitenleben 
geführt (έρημικόν τε βίον ούκ αληθώς, άλλα ψευδώς· και εττιττλάστως· έπανη 
ρημενος και μόρφωσιν εύσεβείας συσχηματι^όμενος· εχειν, την δε δύναμιν 
αυτής πάντη ήρνημένος) und sich aus Neid (φθονερώ πάθει) in den Dienst des 
Ioannikios begeben, um diesen zu ängstigen und zu töten. Ioannikios aber 
stellte sich wissentlich den Zauberkräften des Gurias, um deren Wirkungslosig-
keit aufzuzeigen. Gurias entfesselte ein dämonisches Heer gegen Ioannikios und 
verabreichte diesem einen Gifttrank. Nachdem Ioannikios beide Anschläge un-
beschadet überstanden hatte, vertrieb er den Gegenspieler. 

Ein Beispiel eines solchen Magiers (bezeichnet als φαρμακός bzw. μάγος) ist 
zweifellos auch Heliodoros13 , der große Gegenspieler des Leon von Catania in 
dessen Vita14: Nach der überaus ausführlichen Darstellung seiner Person in der 
Vita des Leon15 stammte er aus Catania. Nach dieser Darstellung habe er, angeb-
lich durch Vermittlung eines jüdischen Magiers, einen Pakt mit dem Teufel ge-
schlossen, der ihm einen Diener gab und ihn mit Zauberkräften ausstattete. 
Durch allerlei magische Praktiken habe er in Catania und auf ganz Sizilien für 
große Unruhe gesorgt. Zweimal sei er deshalb nach Konstantinopel gebracht 
und dort zum Tode verurteilt worden, konnte aber beide Male auf wunderbare 

10 Zur Verunglimpfung des Rivalen als Magier (Vorwurf der Zauberei) unter den Rhetoren und So-
phisten der Spätantike vgl. Bieler, Theios aner I, 83-87; G. Fatouros, in: Libanios, Kaiserreden, 
eingel., übers, u. komm, von G. Fatouros - T. Krischer - W, Portmann, Stuttgart 2002 (Biblio-
thek der Griechischen Literatur 58), 7; vgl. auch Kazhdan, Miracle Workers 73-82, zum Magier 
als Gegenspieler bes. 76-79; Caner, Monks 63f. (zur Verunglimpfung des Apostels Thomas als 
Magier); 158-205; allg. vgl. P. Brown, Sorcery, Demons, and the Rise of Christianity: From Late 
Antiquity into the Middle Ages, in: Religion and Society in the Age of Saint Augustine, London 
1972, 119-147. Zum Motiv des Teufelspaktes allgemein vgl. L. Radermacher, Griechische Quel-
len zur Faustsage. Der Zauberer Cyprianus. Die Erzählung des Helladius. Theophilus, W i e n -
Leipzig 1927 (Akad. der Wiss. Wien, phil.-hist. Kl., Sitzungsberichte, 206. Band, 4. Abhandlung); 
ein Beispiel in der hagiographischen Lit. findet sich in der Vita Leonis Cataniae (BHG 981) 
cap. 3, p. 83f., vgl. dazu Auzepy, Analyse 57-67, bes. 62-66, und im folgenden. 

11 Vgl. Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 20, p. 395A; cap. 21, p. 395C u. a. 
12 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 20-22, p. 395A-396C. Die Figur des Gurias vereinigt zwei 

Formen des Gegenspielers in sich, einmal den „Magier" und zum anderen den „verräterischen 
Jünger", s. dazu noch unten. 

13 Zu ihm vgl. PMBZ: # 2551 mit älterer Literatur. 
14 Zur Problematik um die Viten des Leon von Catania vgl. PMBZ: * 4277 (Leon von Catania). 
15 Vita Leonis Cataniae (BHG 981) cap. 3-16, p. 83-96. Er taucht sogar im Titel der Vita auf: Bio? 

και πολιτεία τοϋ όσιου πατρός ημών Λέοντος επισκόπου Κατάνης· και περί της επαοιδίας 
Ηλιοδώρου. 
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Weise entfliehen. Dann sei er auf Befehl des Eparchen von Catania verhaftet 
worden, konnte aber durch Bestechung aus der Haft entkommen. Schließlich 
wurde er mit Hilfe eines Wunders des heiligen Leon von Catania besiegt und 
starb auf dem Richtplatz Achellis in Catania im Feuer. Die Figur des Heliodoros 
in dieser Vita ist allem Anschein nach eine Übernahme älteren Legendenstoffs. 
Wie Augusta Acconcia Longo deutlich machte1^, handelt es sich bei Heliodoros 
in der Vita des Leon von Catania um eine legendäre Person, die nach dem Vor-
bild des Heliodoros von Emesa aus dem 4. Jh. gestaltet wurde1 7 . 

Ein Jude kann natürlich besonders leicht als „Magier" verunglimpft werden, 
wie das Beispiel der Vita des Symeon, des jüngeren Styliten (BHG 1689), deut-
lich macht1 8 . Dort wird die folgende Episode erzählt1*5: Kaiser Iustinos (II.) 
wurde eines Tages von einer gefährlichen Krankheit heimgesucht. Der Patriarch 
Ioannes (III. Scholastikos) schrieb daraufhin an den heiligen Symeon mit der 
Bitte um Fürsprache für den Kaiser. Der Heilige antwortete dem Patriarchen, 
man solle darauf achten, alles vom Kaiser fernzuhalten, was nicht gottgefällig 
sei, und dieser werde in kurzer Zeit von Gott geheilt werden. Der Kaiser schlug 
jedoch den Rat in den Wind. Statt dessen begab er sich in die Obhut von Män-
nern, die Verderben über die Seele brachten und Gottes Feinde waren. Diese 
brachten nun Timotheos herbei, einen Juden und Vertreter der ärztlichen Zunft, 
der wahrlich ein Feind von Gottes Sohn war (er war nämlich Diener von Dämo-
nen und beschäftigte sich mit Zauberei). Den Timotheos empfahlen sie der Kai-
serin Sophia als geeigneten Mann. Sophia erzählte dem bösen Dämon (sc. Timo-
theos) alles über die Krankheit des Kaisers und wurde von diesem übel 
getäuscht. Der dreimal Verfluchte und Feind Gottes behauptete nämlich, den 
Kaiser in kurzer Zeit von der Krankheit befreien zu können. Als das dem Patriar-
chen Ioannes zu Ohren kam, riet er den Beratern des Kaisers, davon abzulassen 
und die Anweisungen des Dieners Gottes, Symeon, nicht zu mißachten. Die Be-

16 A. Acconcia Longo, in: RSBN N. S. 26 (1989) 3 -79 , bes. 13-36 . 

17 Heliodoros von Emesa war der Verfasser des spätantiken griechischen Romans „Aithiopika", um 
den in der Folge eine reiche Legendenbildung einsetzte. Zum einen stellte der Kirchenhistori-
ker Sokrates ihn - wohl unzutreffend - als einen christlichen Bischof (von Trikka in Thessalien) 
dar, zum anderen rankten sich Legenden eines dämonischen Magiers um seine Person, vgl. 
O D B 2, 909 s. v. „Heliodoros". 

18 Vgl. Abrahamse, Magic 4. Zu antijüdischer Verunglimpfung vgl. auch Vita Ioannis Psicha'itae 
(BHG 896) cap. 7, p. 114: die Bezeichnung der Anhänger des Verbots der Ikonenverehrung als 
τίνες· τόι< του 'Ιούδα άσπασάμενοι κλήροι*! Zur Judenpolemik vgl. jetzt auch Varia VI. Beiträge 
zum Thema Byzantinische Feindseligkeit gegen die Juden im frühen siebten Jahrhundert nebst 
einer Untersuchung zu Anastasios dem Perser von P. Speck, Bonn 1997 (ΠΟΙΚΙΛΑ ΒΥΖΑΝΤΙ-
ΝΑ 15); Α. Külzer, Disputationes graecae contra Judaeos. Untersuchungen zur byzantinischen 
antijüdischen Dialogliteratur und ihrem Judenbild, Stuttgart - Leipzig 1999· 

19 Vita Symeonis Stylitae iun. (BHG 1689) cap. 208-211 , p. 179-181. 
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rater ließen sich jedoch nicht überzeugen, sondern führten weiterhin Timotheos 
zur Visite zum Kaiser. Der verabreichte dem Kaiser seine üblichen Zaubermittel. 
Ais dies geschehen war, sah sich der heilige Symeon plötzlich in einer Vision in 
die Hauptstadt und in den kaiserlichen Palast versetzt. Dort nahm er in Augen-
schein, was der Jude angerichtet hatte, und tadelte die Berater heftig wegen ih-
res Frevels. Diese Vision teilte Symeon dem Patriarchen Ioannes mit und schrieb 
ihm auch, daß der Kaiser mit diesen schändlichen Praktiken, die Gottes Zorn 
herausfordern, aufhören müsse. Wenn er aber dabei bliebe, so würde folgendes 
göttliches Urteil über ihn ergehen: 'Ich sah nämlich im Geiste, wie seine Seele 
auf einem Irrweg war.' Das übermittelte der Patriarch dem Kaiser und der Augu-
sta. Diese jedoch nahmen den Rat des Heiligen nicht ernst, sondern glaubten an 
die trügerische Erlösung durch den Juden. Doch damit nicht genug, führte Ti-
motheos auch noch eine Bauchrednerin zum Kaiser, damit durch die Täuschung 
des in der Frau wirkenden Dämons dem Kaiserpaar die Einzelheiten der Krank-
heit offenbart würden. Nachdem dies geschehen war, sah sich Symeon erneut in 
einer Vision im Palast. Er war zusammen mit dem Kaiser in einem der Säle, als 
sich die Himmel öffneten und die göttliche Macht herabfuhr und dem Kaiser das 
kaiserliche Gewand auszog und ihm das Diadem vom Haupt nahm und zu ihm 
sagte: 'Sei nun also allen Menschen eine Lehre, da du nicht auf die Hilfe Gottes 
vertraut, sondern dich der Täuschung der Dämonen ausgeliefert hast.' Diese Of-
fenbarung teilte Symeon dem Patriarchen Ioannes brieflich mit und bat ihn au-
ßerdem darum, fortan nicht mehr in dieser Sache behelligt zu werden. Nach we-
nigen Tagen verlor der Kaiser den Verstand und mußte von seinen Dienern bis 
zu seinem baldigen Ende im Palast versteckt gehalten werden2 0 . 

In der Vita des Ioannes Psichaites wird der ikonoklastische Patriarch Ioan-
nes Grammatikos21, der tatsächliche ideologische Gegner des Heiligen, als „Ma-
gier" und Sklave sinnlicher Genüsse gezeichnet2 2 . Im Verlaufe der ikonoklasti-
schen Kontroverse hatte der Patriarch den Abt des Psichaklosters festsetzen 
lassen, um ihn zur Annahme des Verbots der Ikonenverehrung zu zwingen. In 
der Vita wird dies folgendermaßen dargestellt: „Mitten auf die Bühne sprang 
nun aber der Vorläufer des Antichrist, der in seinen magischen Erfindungen die 
Verfehlungen des Iannes in den Schatten stellte und die freche Unverschämtheit 

20 An dieser Episode läßt sich recht gut, die (auch ökonomische) Konkurrenz zwischen dem 
Ärztestand und den heiligen Heilern greifen, die sonst vor allem im Zusammenhang mit Hei-
lungswundern zu Tage tritt. S. dazu noch unten S. 228-244 , 

21 Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 7, p. 117f, - Ioannes Grammatikos war Patriarch von 
Konstantinopel 8 3 7 - 8 4 3 und einer der theologischen Wegbereiter des zweiten Ikonoklasmus; 
vgl. R.-J. Lilie, Ioannes VII. Grammatikos (21. Januar 837 - 4. März 843), in: Patriarchen 1 6 9 -
182; PMBZ: # 3199; Pratsch, Theodoras 203-231 , bes. 211f. 

22 Vgl. Abrahamse, Magic 7f.; Lemerle, Humanism 154-168. 
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von Hunden übertraf. Dieser machte sich nun zusammen mit seinen Gefährten 
anheischig, den Heiligen zu überzeugen, wenn er über diesen die Oberhand ge-
winnen sollte. Der Zauberer (γόης·) ergriff diesen nun und sperrte ihn in ein hö-
her gelegenes Zimmer, in dem unten, zu ebener Erde ein Feuer brannte, das sei-
nen Zwecken dienen sollte. Er glaubte nämlich, den Heiligen durch die Qualen 
des Hungers und des beißenden Rauchs auf seine Seite ziehen zu können. Der 
Fleischliebende (φιλόσαρκος) wußte nämlich nicht, daß diesem das Streben 
nach Fleischlosigkeit und Blutlosigkeit ganz und gar vertraut war, sondern ver-
suchte, indem er von sich selbst ausging und den Gerechten mit sich selbst ver-
glich, diesen durch diese Dinge zum Verstoß gegen die Gesetze zu verleiten. Er, 
der unersättlich war im Verzehr von Schweinefleisch, der sich nächtens den 
Bauch vollschlug und tagsüber so tat, als ob er genügsam wäre, der bedin-
gungslose Sklave des Magens, für den er alles machte und tat und sogar eine 
feindliche Lehre annahm, der wegen seines Magens die Gottlosigkeit sich zu ei-
gen machte und nichts für würdiger hielt als seinen Magen." Hier wird also der 
reale ideologische Gegner des Heiligen in den Topos des Gegenspielers als Ma-
gier gekleidet. Überdies wird ihm Völlerei unterstellt und damit ein noch stärke-
rer Kontrast zum Heiligen aufgebaut. 

Züge des hinterhältigen und ruchlosen Magiers, der dem Heiligen sogar 
nach dem Leben trachtet, werden auch dem Patriarchen Photios, dem Konkur-
renten des Patriarchen Ignatios um den Thron von Konstantinopel in der zwei-
ten Hälfte des 9. Jahrhunderts, an einer Stelle der Darstellung der Vita des Igna-
tios (BHG 817) beigegeben23. So soll er den Kaiser Basileios I. durch ταΐς 
γοητειαις των λόγων και αίμυλίαις των τρόπων für sich eingenommen haben. 
Ferner wird dort behauptet, Photios sei vom gleichen Schlag gewesen wie sein 
Schüler Theodoras Santabarenos, und dieser habe mantische und magische 
Praktiken, Traumdeutung, also dämonische Künste, und Psychologie betrieben 
(μαντικής δε, μάλλον δέ μαγικής·, φασί, καΐ όνειροκριτικής, ήτοι δαιμονιώδους 
σοφίας και ψυχικής μετεσχηκότα)24. 

§ 2. Abgefallener Schüler bzw. verräterischer Jünger 

Diese Figur entstammt dem direkten Umfeld des Heiligen. Er ist dessen Schüler 
und Vertrauter, wirkt aber gegen seinen Lehrer und Meister und verrät diesen25. 
Das wohl bekannteste Beispiel für diese Gegenspielerfigur dürfte Judas Iskariot 
aus der Überlieferung des NT sein. In der Regel - wenn er nicht von der heili-
gen Einfalt verblendet ist - weiß der Heilige zwar um den künftigen Verrat des 

23 Vita Ignatii (BHG 817) 568C-D; vgl. dazu Abrahamse, Magic 9. 
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Jüngers, er vereitelt ihn jedoch nicht, sondern nimmt ihn auf sich Auch dies 
ist in den Evangelien vorgeprägt, wo Jesus den Verrat des Judas ja ebenfalls vor-
aussieht27. 

Die relativ groß angelegte Figur des Gegenspielers Gurias28 in der Vita des 
Ioannikios (BHG 936; Petros) trägt unter anderem auch Züge des verräterischen 
Jüngers2 9 : Gurias gab vor, ein Jünger des Ioannikios werden zu wollen (ώς 
δήθεν μαθητεύσων), der diesen auch bei sich aufnahm, obwohl er dessen böse 
Absichten durchschaute (δέχεται αύτόν δήθεν ώς· εις· μαθητείαν και την του υ-
πουργοί τάξιν εγχειρίζει αύτω). Aber Ioannikios vertraute auf die unbezwingli-
che Stärke Gottes. Als Gurias dann eine Zeitlang als Schüler und Diener des 

24 Weitere Beispiele: Vita Irenae Chrysobalanton (BHG 952) cap. 13, p. 52, 6 - 64,9 (ein μάγος-
peinigt eine Nonne aus Kappadokien mit dem Dämon der Begierde, die dann von Eirene ge-
heilt wird), vgl. dazu Abrahamse, Magic 13f.; Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 55-56 , 
col. 300C-301C (ein „Heilungswettbewerb" ähnlich wie in der Vita Symeons, des jüngeren Sty-
liten; Gegenspieler ist der häretische - ikonoklastische - Metropolit von Smyrna), vgl. dazu 
auch Pratsch, Theodoras 260f. ; Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 127,38 - 128,56, p. 6 l f . ; 
Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 30, p. 106 (γοητική μαγγανεία); Vita Basilii iun. (BHG 263) 
cap. 44 -45 , p. 29B-D (Magierin, wird eigentlich von Christus besiegt, Basileios spielt nur eine 
Nebenrolle); Vita Andreae Sali (BHG 115z) cap. 35, p. 170,2425 - 184,2647 (der Magier Bigri-
nos), vgl. dazu Abrahamse, Magic l l f . ; Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 43, p. XXVI (Anthi-
mos); Vita Symeonis iun. theol. (BHG 1692) cap. 7 4 - 9 3 , p. 1 0 0 - 1 2 8 (Stephanos, M e t r o p o l i s 
von Nikomedeia und Synkellos); Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 86 -91 , p. 9 3 - 9 7 (Archi-
synagogos der Juden); Vita Theodori Syceotae (BHG 1748) cap. 37 -38 , p. 3 2 - 3 4 (Theodotos); 
Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 28, p. 703B-D (Magierin, postum). - Vgl. auch Vita Euthymii 
patr. (BHG 651) cap. 1, p. 5,28-32 (Darstellung des Theodoras Santabarenos als Magier, hier 
aber nicht Gegenspieler des Hl., sondern des Kaisers); Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 47, 
p. 30,15-29 (Ioannes Grammatikos, der Magomantis). 

25 Vgl. Bieler, Theios aner I, 43f.; Scheibelreiter, Gegner 66 -68 . 
26 Zur Verwendung dieses Topos auch bei den Rhetoren der Spätantike vgl, etwa Libanios, oratio 

59, § 241: Konstantin der Große weiß, daß die Perser Krieg gegen ihn führen wollen, aber er 
gibt ihnen trotzdem das von ihnen geforderte Eisenerz, denn „der Glanz der Unterlegenen trägt 
nämlich zum Ruhm der Sieger bei". Vgl. dazu auch W. Portmann, in: Libanios, Kaiserreden, ein-
geh, übers, u. komm, von G. Fatouros - T. Krischer - W. Portmann, Stuttgart 2002 (Bibliothek 
der Griechischen Literatur 58), 72 Anm. 74 (Euseb, Vita Constantini 4,8 erwähnt keine Eisenlie-
ferungen). 

27 Vgl. Mt 26 -27 . „Wahrlich ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten" (Mt 26. 21). „Da 
antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es." 
(Mt 26. 25). 

28 Vgl. Abrahamse, Magic lOf. 

29 Vgl. Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 20-22 , p. 395A-396C. Vgl. auch die stark gekürzte 
Fassung der Gurias-Episode in der späteren Ioannikiosvita: Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) 
cap. 18f., p. 350C-351B. Zur Figur des Gurias s. bereits oben in diesem Kapitel. Die Figur des 
Gurias in dieser Vita stellt also eine Mischung aus den Figuren des „Magiers" und des „abgefal-
lenen Schülers" dar. 
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Ioannikios wirkte, unternahm er zwei verschiedene Versuche, Ioannikios zu 
ängstigen und sogar zu töten. Zunächst entsandte er ein dämonisches Heer, 
nämlich Dämonen in Gestalt von bewaffneten Soldaten, das Ioannikios aber 
durch das Zeichen des Kreuzes und das Singen von Psalmen vertreiben konnte. 
Anschließend versuchte er, Ioannikios durch einen vergifteten Trank aus Milch 
und Honig ums Leben zu bringen. Ioannikios erschien jedoch in einer Vision 
der heilige Eustathios Stratelates und gab ihm ein Gegengift. Ioannikios trank 
dieses und wurde gerettet. Nachdem Ioannikios den Gurias derart beschämt 
hatte, vertrieb er ihn. 

Zur Form des verräterischen Jüngers ist auch Angulas zu rechnen, der Ge-
genspieler des Heiligen aus der Vita Symeons, des jüngeren Styliten (BHG 
1689). Dieser Jünger Symeons (eis τών αδελφών) taucht an verschiedenen Stel-
len der Vita auf5 0 und wird als disziplinloser und provokanter Mönch gezeich-
net, der Gott lästert und deswegen von Symeon mehrmals zurechtgewiesen 
wird. Nicht lange vor seinem Tod gibt Symeon in Gegenwart von zwei anderen 
Mönchen, nämlich Antonios und Gregorios, eine Prophezeiung hinsichtlich des 
Angulas ab, in der er voraussagt, dieser werde der Mönchsgemeinschaft nach 
seinem Tode zum Verräter und Judas werden3 1 . 

In der Vita Stephanos' des Jüngeren wird ein Mönch und Jünger des Stepha-
nos namens Sergios von dem Patrikios Kallistos bestochen, damit er verschie-
dene Aktivitäten gegen seinen Lehrer entfaltet32. Das Vorbild des Judas wird 
dort ausdrücklich genannt: J e n e r Schlechteste nun, der zu Unrecht Bester (Kal-
listos) hieß, nahm einen der Jünger des Heiligen beiseite, gab diesem ein Gold-
stück, stellte ihm ein weiteres in Aussicht und brachte somit jenen Elenden 
dazu, zu einem zweiten Judas zu werden und sich gegen seinen Lehrer zu rü-
sten." Sergios verbündete sich nun mit einem Steuereinnehmer namens Aulika-
lamos. Die beiden stellten eine verleumderische Schrift gegen Stephanos zusam-
men, in der sie folgendes behaupteten: Stephanos gedenke des Kaisers nicht in 
der Liturgie, weil er ihn für einen Häretiker halte. Außerdem habe er eine Frau 
von vornehmer Herkunft hörig gemacht. Er habe sie geschoren und in das un-
tere Kloster33 gegeben. Nachts stiege sie zu ihm hinauf auf den Berg zur sündi-
gen Umarmung. Dieses Schreiben schickten sie dann an den Kaiser. Außerdem 
brachten Sergios und Aulikalamos die Dienerin der genannten Frau durch Ver-
sprechungen dazu, gegen ihre Herrin und den Heiligen auszusagen. Diese An-

30 Vita S y m e o n i s Stylitae iun. ( B H G 1 6 8 9 ) cap . 123, p. 103f. ; cap . 128 , p. 116; cap . 168, p. 150f. ; 

cap . 240, p. 216 . 

31 Vita S y m e o n i s Stylitae iun. ( B H G 1 6 8 9 ) cap. 240 ,13f . , p. 216 : ούτος γε^ήσεται προδότης και 

'Ιούδας τοΰ τόπου τούτου. 

32 Vita S tephani iun. ( B H G 1 6 6 6 ) cap . 32, p. 131f. 

33 G e m e i n t ist das Trichinaria-Kloster , ein Frauenklos ter a m F u ß e des A u x e n t i o s b e r g e s . 
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schuldigungen lieferten den Anlaß für kaiserliche Maßnahmen gegen Stephanos. 
Dies führt uns zur dritten Form des Gegenspielers34: 

§ 3. Weltlicher Machthaber bzw. Kaiser 

Die Figur des Gegenspielers als weltlicher Machthaber bzw. Kaiser geht zurück 
auf die Figur des weltlichen Verfolgers (des römischen Statthalters, Offiziers 
oder Kaisers) aus den Märtyrerakten der Verfolgungszeit, die wohl in diesem 
Punkt den späteren byzantinischen Heiligenviten als Vorbild dienten3 ' . Auch in 
der urchristlichen Überliefrung ist die Figur weit verbreitet. Das Vorbild des Pon-
tius Pilatus aus den Evangelien dürfte ebenso eine Rolle spielen wie die zahlrei-
chen weltlichen Machthaber als Gegenspieler in der Apostelgeschichte (und in 
den apokryphen Apostelakten36). Im Unterschied zu den Märtyrerakten bringt 
der weltliche Machthaber bzw. Kaiser als Gegenspieler in den Heiligenviten den 
Heiligen im allgemeinen nicht zu Tode, aber es werden verschiedene Aspekte 
eines Glaubensprozesses durchgespielt: Der weltliche Machthaber bzw. Kaiser 
verhört den Heiligen, er gerät über dessen Bekenntnis in Zorn und bestraft ihn 
möglicherweise. Die Strafe besteht üblicherweise in Haft, Verbannung oder kör-
perlicher Züchtigung. In diesem Punkt läßt sich der weltliche Machthaber bzw. 
Kaiser als Gegenspieler nur unscharf von der Darstellung des weltlichen Macht-
habers bzw. Kaisers im Rahmen des Bekenntnisses lösen37. 

Eine regelrechte Disputation über Glaubensfragen - nämlich über die Frage 
der Rechtmäßigkeit der Ikonenverehrung - mit dem Kaiser als Gegenspieler fin-
det sich in der Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335). Der Patriarch trägt 
dort zunächst in einer sehr langen und dramatisch gestalteten Passage gegen-
über dem Kaiser (Leon V.) seine Argumente für die Rechtmäßigkeit der Ikonen-
verehrung vor38. Dann werden die Bischöfe hereingerufen, die ebenfalls in ei-

34 Weitere Beispiele für den „verräterischen Jünger" als Gegenspieler: Vita Stephani iun. (BHG 
1666) cap. 18, p. 110; cap. 47, p. 147f. (Stephanos, ein weiterer „verräterischer Jünger" des Vi-
tenhelden. seine Figur bleibt jedoch schemenhaft und wird nicht weiter ausgebaut, zu ihm vgl. 
PMBZ: # 6987); Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 125,11 - 127,37, p. 60f.; Vita Greg. Agrig. 
(BHG 707) cap. 55-85, p. 212-246 (Sabinos und Kriskentios); Vita Euthymii patr. (BHG 651) 
cap. 7, p. 43,19 - 45,13 (Lampudios, kein echter Jünger, aber doch ein Verräter); Vita Eliae iun. 
Damasc. (BHG 578-579) cap. 6-10, p. 45,24 - 49,5 (kein Jünger, sondern der Lehrmeister, also 
auch ein Vertrauter); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 57, p. 527D-F. 

35 S, dazu auch unten, Kap. 14, § 1: „Martyrion", S. 300-303. 
36 Vgl. hierzu LThK 1 (1993) 863f. 
37 Vgl. zu diesen Problemen noch unten Kap. 14: „Martyrion, Homologia und Askese", S. 298-317. 

Vgl. auch Scheibelreiter, Gegner 53—55. 60-66. 70f. 
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ner längeren Rede für die Rechtmäßigkeit der Ikonenverehrung eintreten39. 
Schließlich muß der Kaiser erkennen, daß er in dieser Disputation unterlegen 
ist. Er läßt nun die Bischöfe zusammen mit ihrem geistlichen Führer Nikephoros 
unter Drohungen aus dem kaiserlichen Palast werfen40. 

Auf dieselbe historische Situation bezieht sich die Darstellung der Vita des 
Nikolaos Studites (BHG 1365)41. Unter wüsten Beschimpfungen wird dort der 
ikonoklastische Kaiser Leon V. als Gegenspieler eingeführt. Dieser habe die Iko-
nenverehrung verboten. Als ihm vom Patriarchen, vor allem aber vom geistli-
chen Vater des Nikolaos, nämlich Theodoras Studites, in dieser Sache wider-
sprochen worden sei, habe er diese Kleriker verbannt, so auch den Jünger des 
Theodoras und wahrhaftigen Vorkämpfer und Bekenner, den Vater Nikolaos. In 
dieser Darstellung bleibt also der Protagonist der Vita, Nikolaos, aus Gründen 
der Bescheidenheit ein wenig im Schatten seines großen Lehrers Theodoras Stu-
dites. 

Theodoras Studites selbst befand sich im Laufe seines Lebens mehrfach in 
Auseinandersetzungen mit dem Kaiser42 und wurde des öfteren auf dessen Be-
fehl hin bestraft. Diese Auseinandersetzungen und Bestrafungen lieferten dem 
Verfasser der ältesten Vita, dem Mönch Michael, jedesmal die Gelegenheit, den 
Kaiser oder einen anderen Vertreter der weltlichen Macht im Rahmen der Vita 
zur Gegenspielerfigur aufzubauen. So ging es im Jahre 796 um die zweite Ehe-
schließung des Kaisers Konstantin VI. mit Theodote, einer Cousine des Theodo-
ras, die von diesem nicht gebilligt wurde. In diesem Zusammenhang findet sich 
folgende Darstellung des Kaisers als Gegenspieler43: Der Kaiser habe anfangs 
gehofft, Theodoras und Piaton (den Onkel und geistlichen Vater des Theodo-
ras) zur Anerkennung seiner zweiten Ehe bewegen zu können, weil ja seine 
zweite Frau deren Verwandte war. Deshalb habe er Theodote zunächst gebeten, 
ihren Verwandten Gold zu schicken. Als er bemerkt habe, daß er damit nichts 
erreichte, habe er auf andere Weise die Auseinandersetzung mit Theodoras und 
Piaton betrieben. Er habe einen Besuch der natürlichen Heilquellen in Prusa un-
ternommen in dem Glauben, daß die beiden, deren Kloster ganz in der Nähe 
lag, nun zu ihm eilen würden, um ihm ihre Verehrung zu erweisen. Als Theodo-
ras und Piaton jedoch nicht erschienen, „wütete er im Geiste und kehrte, so 
schnell es ging, in den Palast zurück, heftig schnaubend vor Zorn auf die Un-

38 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 169,21 - 186,4; s. dazu auch Th. Pratsch, Nikephoros I. 
(12. April 806 - 13. oder 20. März 815), in: Patriarchen 135f. 

39 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 186,5 - 188,22. 
40 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 188,22 - 189,5. 
41 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 877B-881A, Verbannung in 881A. 
42 Vgl. dazu Pratsch, Theodoras , bes. 83-114. 147-178. 203-261. 
43 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 15, col. 253B-C; vgl. dazu Pratsch, Theodoros 93. 
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schuldigen." Der Kaiser versucht also in dieser Darstellung mit Bestechung und 
List, den rechten Glauben des Heiligen zu prüfen. Im Anschluß läßt er ihn be-
strafen. 

In der Darstellung der Vita des Euthymios von Sardeis (BHG 2145) sind 
ebenfalls, allerdings ganz andere, historische Hintergründe mit dem Topos des 
kaiserlichen Gegenspielers verwoben: Kaiser Nikephoros ließ nämlich nach der 
Niederschlagung der Revolte des Bardas Turkos die Bischöfe Euthymios von 
Sardeis, Theophylaktos von Nikomedeia und Eudoxios von Amorion als ver-
meintliche Unterstützer des aufständischen Bardas absetzen und auf die Insel 
Pantellaria verbannen. In der Vita wird dies folgendermaßen dargestellt44: „Zu 
jener Zeit nun ereignete sich und nahm seinen Ausgang der rebellische Auf-
stand des Bardanes45 Turkos. Der Selige (sc. Euthymios) nun war zusammen mit 
vielen anderen eingeschlossen in den Gebieten, in denen jene Erhebung sich 
zutrug. Nach der Niederwerfung des Rebellen wurde er zusammen mit dem Bi-
schof von Nikomedeia und Bekenner, Theophylaktos meine ich, den dreimal se-
ligen, und Eudoxios, dem Metropoliten von Amorion, vom regierenden Kaiser 
Nikephoros nach Pantellaria in den Westen in die Verbannung geschickt. Dieser 
glaubte, damit den Frevel wider die Kaiserherrschaft zu vergelten, da diese ver-
höhnt worden war durch die Ausrufung des Bardas, des Aufrührers (zum Kai-
ser). Dies geschah jedoch eher aus einem verborgenen und den Verständigen 
wahrhaftiger erscheinenden Grund, nämlich wegen der (zur Nonne) geschore-
nen und mit Christus vermählten, sehr schönen jungen Frau, die er liebte, wie 
man sich erzählt, und derer er durch diesen (sc. Euthymios) beraubt worden 
war." Von der jungen Frau war kurz zuvor in der Vita (cap. 4) berichtet worden, 
daß Euthymios sie zur Nonne geweiht hatte. Man kann an diesem Beispiel gut 
erkennen, wie auf der Grundlage historischer Ereignisse und unter Zuhilfe-
nahme von Gerüchten und Klatsch der Topos des willkürlich handelnden und 
von niederen Interessen geleiteten Kaisers als Gegenspieler gestaltet wird46. 

§ 4. Sonstige Gegenspieler 

Mehrere kleinere Gegenspielerfiguren finden sich etwa in der Vita des Grego-
rios Dekapolites (BHG 711). An einer Stelle47 etwa heißt es über den Abt des 
Klosters, in das Gregorios eingetreten war, wie folgt: „Da aber der Abt des Klo-
sters sich gleichgültig unter die Ketzerischen (sc. Häretiker) mischte und sich auf 
ihren Greuel und auf die Gemeinschaft mit ihnen einließ, tadelte Gregorios 

44 Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 5,67-76, p. 25-27. 
45 Die Vita hat „Bardanios", s. dazu PMBZ: * 766 (Bardanes Turkos). 
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gleichsam als Aufseher des Aufsehers ohne Zurückhaltung unter den Augen der 
frommen Versammlung der Brüder das verhängnisvolle Wirken des Hirts und 
schalt ihn, er habe sein Amt dem englischen (sc. engelhaften) Gelübde unwür-
dig verwaltet. Von glühendem Zorn und unbeherrschter Wut erfüllt drohte die-
ser, den Heiligen der Prügelstrafe zu unterziehen. Das setzte er auch öffentlich 
ins Werk, da er die Angelegenheit für eine entehrende Tat hielt. Nachdem der 
Heilige aber die Wolken von Schlägen entgegengenommen hatte, als brächten 
sie himmlischen Tau hervor, verließ er jenes Kloster und begab sich, durch die 
Schläge blaurot unterlaufen, zu einem gewissen Symeon, der ihm durch Ver-
wandtschaft mütterlicherseits und durch aufrichtige Gesinnung nahestand. Ihn 
hatten die zur Dekapolis gehörenden Klöster damals zum Archimandriten. Die-
sem berichtete er, was ihm von jenem unerbittlichen Abt angetan worden war, 
ließ sich von ihm in der apostolischen Lebensweise und Regel unterweisen und 
widmete sich jeglichem Inbild der Tugend, so daß er von allen als ehrwürdig er-
achtet wurde. Da er sich die hohe Demut angelegen sein ließ, dauerte es nicht 
lange, bis er in der Nachahmung des göttlichen Gehorsams das Herrlichste zu-
sammentrug." 

An einer anderen Stelle wird der Heilige etwa von einem Jüngling überfallen 
und geschlagen4 8 : „Dort (sc. in Ainos) kam ihm wie von ungefähr ein Jüngling 
entgegen, sprang, vom zornigen Ansturm des Dämons gepackt, vom Pferd, auf 
dem er gesessen hatte, und begann, mit einem Knüppel bewaffnet, den Heili-
gen zu schlagen und ihn einen Verräter zu nennen. All das tat er ohne jeden 
Gaind. Von den Schlägen wie von einem Schneesturm getroffen, erduldete je-
ner die Hiebe wie der erste Märtyrer Stephanos und vergalt dem Schläger mit 
Gebeten. Der kam endlich mit Mühe aus dem Rausch des Zorns zu sich und 

46 Weitere Beispiele für den weltlichen Machthaber bzw. Kaiser als Gegenspieler: Vita Ioannis 
Psicha'itae (BHG 896) cap. 6, p. 113: Kaiser/Häretiker; Vita Ignatii (BHG 817) coll. 517C-520C: 
kaiserliche Würdenträger; Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 35,58-137, p. 118-124: Ioannes Ara-
tos, ein Edelmann in Sparta; Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 40, col. 292C - 293A: Anasta-
sios Martinakios, kaiserlicher Beauftragter; Vita Piatonis (BHG 1553) cap. 36 -37 , col. 840B-C; 
Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 5, p. 31,27 - 33,4; cap. 7, p. 43,17 - 45,13: Stylianos Zautzes; 
Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 8 6 - 9 1 , p. 9 3 - 9 6 : Archidikastes; Vita Eliae iun. Damasc. 
(BHG 5 7 8 - 5 7 9 ) cap. 10-20, p. 48,19 - 55,11: arab. Machthaber Leithi und Muhammad; Vita 
Theodori Syceotae (BHG 1748) cap. 76, p. 63f.: Protiktor Theodosios; Vita Procopii Decapol. 
(BHG 1583) cap. 13-19 , p. 317-319 : einer der Megistanes bzw. Angelos, Bote des Kaisers (auch 
als γόης· bezeichnet in cap. 19, p. 319); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 56, p. 527A-D: 
Proteuon; Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 30-40 , p. 129-141 : Patrikios Kallistos, Kaiser 
Konstantin V. u. a.; Vita Ioannis Damasceni (BHG 884) cap. 15-16 , col. 453B^ i56C: Kaiser 
Leon III. 

47 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 5, p. 66 -68 . - Ubers, von M. Chronz. 
48 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 20, p. 8 4 - 8 6 . - Ubers, von M. Chronz. 
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fragte den Heiligen: 'Wer bist du und welchem Glauben gehörst du an?' Er aber 
sagte: 'Ich bin ein Christ, stamme von ebensolchen ab und halte mich an den 
rechten Glauben.' Als der Jüngling das gehört hatte, legte er die wilde Art ab, 
flehte den Heiligen an und bat um Vergebung für sein Vergehen." 

Auch einigen slawischen Räubern scheint in dieser Vita eine Gegenspieler-
funktion zuzukommen. Auch diese bedrohlichen Gestalten werden von Grego-
rios besiegt49: „(Sc. der Heilige) gelangte an einen Fluß, an dem er auf slawische 
Räuber stieß, die auf einem Kahn an den Ufern des Flusses entlangfuhren und 
die Schiffe, die ihnen in den Weg kamen, ausraubten. Als der Heilige sie er-
blickte, kam er mit ihnen zusammen und setzte sich zu ihnen, ohne von der ge-
ringsten Überraschung ergriffen zu werden. Jene aber erachteten die Kühnheit 
des Mannes für ein Wunder, gaben einander Zeichen und sagten: 'Wer ist das, 
der ohne einen Anflug von Feigheit in seinem Gesicht und ohne Rücksicht auf 
unsere Untaten solchen Freimut aufbringt, daß er sogar die Tollkühnheit hat, 
uns Gesellschaft zu leisten? Offensichtlich will er über den Fluß setzen.' Sie ru-
derten ihn also über den Fluß, zeigten ihm den Weg, den er gehen mußte, und 
ließen ihn unbehelligt und unversehrt ziehen." 

Die Vita des Gregorios von Agrigent (BHG 707) enthält ebenfalls mehrere, 
kleinere Gegenspielerfiguren50. Als es um die Wahl des Gregorios zum Bischof 
von Agrigent geht5 1 , tauchen zwei Kandidaten namens Sabinos und Kriskenti-
nos auf, die von ihren Anhängern in ungehöriger Weise, nämlich zu ehrgeizig, 
vertreten werden. Schließlich wird dem Papst jedoch in einer Vision enthüllt, 
daß Gregorios der geeignete Mann für das Amt wäre. Sabinos und Kriskentios 
tauchen dann später an anderer Stelle der Vita wieder auf, wo noch weitere Ge-
genspieler des Heiligen ins Feld geführt werden5 2 : Durch die Anregung des 
Teufels taten sich die ehemals konkurrierenden Sabinos und Kriskentios nun zu-
sammen und beschlossen, gegen Gregorios vorzugehen. Zu diesem Zwecke 
sammelten sie Anhänger, die natürlich unwissend und ungebildet waren. Sie 
wollten Gregorios aus der Stadt vertreiben und einen Häretiker namens Leukios 
zum Bischof von Agrigent machen. Daher bestachen sie die Dirne Euodia, damit 
sie aussage, daß Gregorios mit ihr eine Nacht verbracht habe. Diese Verschwö-
rung wurde nun auch so ins Werk gesetzt, scheiterte aber natürlich, weil sich 
insbesondere bei Kriskentios die teuflische Beeinflussung offenbarte. 

Auch in der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) finden sich mehrere 
kleinere Gegenspielerfiguren: Zunächst tritt der Teufel selbst (εχθρός·) als Ge-

49 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 21, p. 86. - Übers, von M. Chronz. 
50 Vgl. dazu Berger, Gregorios 369. 

51 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 38-39, p. 190-192. 
52 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 55-59, p. 212-216. 
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genspieler auf53. Als Georgios noch ein kleines Kind von drei Jahren und noch 
verwundbar und nicht wehrhaft war, versuchte der Teufel, den Heiligen zu ver-
letzen oder gar zu töten, um ihn nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Er warf 
den Dreijährigen ins Feuer und verbrannte ihm so die Hände und Füße. Weiter-
hin taucht in der Vita ein (nicht namentlich genannter) Mitbewerber um den Bi-
schofsstuhl von Amastris auf54. Dieser sei der Kandidat des Kaisers gewesen, 
während Georgios der Kandidat des Patriarchen Tarasios gewesen sei. Vor der 
gesamten herbeigerufenen Hierarchie und vor dem Kaiser wurden die beiden 
Kandidaten nun einer Befragung und Prüfung unterzogen. Dabei zeigte sich, 
daß „Gold Gold ist und um vieles strahlender und wertvoller als Blei". Einstim-
mig habe man sich daher für Georgios ausgesprochen, der anschließend zum 
Bischof von Amastris geweiht und in sein Bistum entlassen wurde. Femer wird 
in der Darstellung dieser Vita ein weiterer Gegenspieler gezeichnet55: Der Me-
tropolites von Gangra erlaubte es sich eines Tages, als sich Georgios, dem Ge-
horsam folgend, zu einem Besuch in Gangra aufhielt, diesen nicht zu empfan-
gen. In den Augen des Verfassers disqualifiziert dies natürlich den Bischof von 
Gangra, der die Heiligkeit des Georgios eben nicht erkannt hat, und macht ihn 
zu einem Gegner des Heiligen. Schließlich erscheint noch ein Vertreter der welt-
lichen Macht, nämlich ein Mann aus dem Gefolge des Strategos in Trapezunt, als 
Gegenspieler des Heiligen56. Als Georgios nämlich in Trapezunt versuchte, ei-
nige zu Unrecht verurteilte Kaufleute aus Amastris vor dem Schwert zu retten, 
setzte sich dieser Mann für die Hinrichtung der Gefangenen ein und fand zu-
nächst auch Gehör. Später konnte Georgios den Strategos überzeugen und die 
Gefangenen befreien. Wahrscheinlich liegen all den kleineren Gegenspielerfigu-
ren in dieser Vita im Kern historische Ereignisse zugrunde57. 

53 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 7, p. 12-14. 
54 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 19. p. 30f. 
55 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 21, p. 33f. 
56 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 29, p. 45f. 
57 Weitere Beispiele: Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 7, p. 29-31 (ein Verleumder, der unkla-

re Anschuldigungen vorbringt); Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 12, p. 852F - 853 (räube-
rische Hirten, die sein Blut vergießen wollen); Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 23-25, 
p. 634E - 635A (wird aufgrund von Verleumdung vom eigenen Abt inhaftiert); Vita Petri 
Atroensis (BHG 2364) cap. 37,1-23, p. 145 (Bischöfe und Äbte, die Petros der Magie bezichti-
gen); Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 22, p. 90-92 (Seeleute mit kriminellen Neigungen). 



Kapitel 10: Hirte und Lehrer 

(poimen kai didaskalos - pastor et doctor) 

Nach Eph 4. 11-12 („Und Er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Pro-
pheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, daß die Heiligen 
zugerichtet werden zum Werk des Amts, dadurch der Leib Christi erbauet 
werde") strebten die byzantinischen Kleriker und Mönche im allgemeinen da-
nach, den Rang eines „Hirten und Lehrers" zu erlangen1. Der Nachweis, daß 
dieses Ziel erreicht wurde, hatte in der Heiligenvita zu erfolgen. 

Nach der Darstellung der Viten hat der Heilige an einem bestimmten Punkt 
seines Lebens - in den meisten Fällen etwas später, nach den unruhigen Lehr-
und Wanderjahren2, bisweilen aber auch schon in vergleichsweise jüngerem Al-
ter - einen Grad an Heiligkeit erreicht, der ihn nun befähigte, gleichsam in die 
Welt zu wirken·5. Für die Zeitgenossen manifestierte sich diese Heiligkeit vor al-
lem an äußerlich erkennbaren Anzeichen von Wissen, Herzens- bzw. Seelen-
kenntnis, innerer Ruhe und Ausgeglichenheit, göttlicher Inspiration, charismati-
scher Persönlichkeit, asketischer und frommer Lebensführung, seherischen, 
heilerischen und allgemein wundertätigen Gaben und anderem mehr. Der Hei-
lige zeigt nun alle Anzeichen eines gereiften Menschen, der seinen eigenen 
Kampf gegen die Sünde und gegen die Mächte der Finsternis siegreich bestan-
den hat, und daher in der Lage ist, von seinen eigenen göttlichen Gaben auch 
den anderen, weniger gefestigten und daher gefährdeten Menschen abzugeben. 

In dieser Darstellung kommen nun Menschen von überallher, häufiger aus 
der unmittelbaren Umgebung, bisweilen aber auch aus weiter entfernten Orten, 
zu dem Heiligen und suchen Rat, Trost, Hilfe sowie die Heilung körperlicher 
und seelischer Krankheiten und Gebrechen4. Einige jüngere Männer suchen 
seine Nähe, möchten ihm dienen und von ihm lernen (§ 1. Jünger und Schüler). 

1 Sie strebten außerdem danach, den Rang eines Wundertäters oder Propheten zu erlangen, vgl, 
1 Kor 12. 28 und s. unten Kap. 13: „Wunder", S. 225-297. Vgl. Anderson, Saint 73-85. 102-119; 
Bieler. Theios aner I, 97-134; Lietzmann, Alte Kirche IV 154f. [1146f.]. 

2 Vgl. Malaraut, Route 191f. 

3 Vgl. Caner, Monks 244. 
4 Vgl. Rousseau, Antony 89-109, zum Vorbild des hl. Antonios als Lehrer, aber auch schon Jesus 

und die heidnischen Philosophen, vgl. Bieler, Theios aner I, 97-122. 
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Durch seinen guten Ruf und seine Ausstrahlung gewinnt der Heilige aber auch 
die Gunst von mächtigen, wohlhabenden und einflußreichen Persönlichkeiten, 
die er zu frommen und wohltätigen Werken veranlaßt (§ 2. Gönner und Unter-
stützer). Wird die Zahl seiner Jünger zu groß, muß der Heilige für eine entspre-
chende Infrastruktur sorgen, er baut dann, etwa mit Hilfe eines Gönners, eine 
Kirche und gründet ein Kloster (§ 3· Kirchenbau und Klostergründungen)5 . In-
nerhalb von Kirche und Kloster muß er nun wiederum administrative Strukturen 
einrichten: Er setzt einige seiner Jünger in Klosterämter ein und weiht andere zu 
Diakonen und Priestern. Neuankömmlinge schert und weiht er zu Mönchen; 
Frauen schert und weiht er zu Nonnen (§ 4. Amtseinsetzungen und Weihen). 
Den Mönchen seines Klosters, aber auch allgemein der christlichen Gemeinde 
gibt er Antworten auf drängende Fragen, er nimmt Unterweisungen vor und fällt 
Entscheidungen und Urteile (§ 5. Unterweisungen und Urteile6). Schließlich fällt 
in diese Lebensphase des Heiligen auch eine Klimax seiner wunderwirkenden 
Tätigkeit: Er bewirkt Heilungen und andere Wunder und gibt Prophezeiungen 
ab 7 

In der Darstellung der Viten nimmt der Heilige also auf dem Höhepunkt sei-
ner Entwicklung - und zwar unabhängig davon, ob er zum Bischof ernannt 
worden war oder nicht - die bischöflichen Amtsvollmachten wahr: Er besitzt 
Weihegewalt, Lehrgewalt und Rechtsgewalt! Nach dem Verständnis der Viten ist 
der Heilige für die Mönche seines Klosters oder auch mehrerer seiner Klöster, 
aber auch für diejenigen Laien, die sich seiner Gewalt unterstellen, der Aufseher 
(Episkopos) und oberste Priester (Archiereus)8. Eine bündige Zusammenfassung 
dieser bischöflichen Vollmachten des Heiligen (Lehr-, Weihe- und Rechtsvoll-
macht) findet sich in der Darstellung der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 
1366-67) 9 : „Der Selige predigte in gewohnter Weise, erleuchtete alle und unter-
richtete sie. Er führte sie zum rechten Glauben und entfernte jedes Hindernis 
aus ihrer Mitte. Er baute viele Kirchen auf der ganzen Insel (sc. Kreta) und setzte 
Priester, Diakone, Kirchendiener und die übrigen kirchlichen Ämter ein. Er 

5 Vgl. dazu Hinterberger , A u t o b i o g r a p h i s c h e Tradi t ionen 2 2 3 - 2 2 8 ; C u n n i n g h a m , Life 26. 28f.; Ma-

lamut, Route 191f. 

6 Vgl. a u c h Bieler, T h e i o s a n e r I, 9 7 - 1 2 2 . 

7 Vgl. dazu unten Kap. 13: „Wunder", S. 2 2 5 - 2 9 7 . 

8 Vgl. O n a s c h , O s t k i r c h e 6 2 - 0 4 s. v. „Bischof" . 

9 Vita Niconis ( B H G 1 3 6 6 - 6 7 ) cap . 21 ,1 -9 , p. 86 : και τά ειωθότα κηρύξα? και πάντα? φώτισα? 

και δ ιδάξα? και προς την αληθή πίστ ιν χειραγώγησα? καΐ απαν σκώλον εκ μέσου θεμενο?, εκ-

κλησία? τε δε ιμάμενο? εν όλη τη νήσω ούκ ολίγα? και ί ε ρ ε ΐ ? και διακόνου? και νεωκόρου? και 

την αλλην τάξιν πασαν έγκαταστήσα? κα'ι ρύθμισα? καΐ ώ? δει βιοϋν έπισκήψα? εφ' δλοι? τε 

πέντε έτεσι καλώ? διαθέμενοϊ όσα κατ' έφεσιν αύτω ύπήρχεν, ώς μηδένα των Κρητών κατα-

λεΐψαι. άσυντελή τοΰ καλοΰ. 
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brachte ihnen Ordnung bei und unterwies sie in der rechten Lebensführung. Im 
ganzen fünf Jahre lang regelte er alles vortrefflich nach Wunsch, um einen jeden 
der Kreter des Guten teilhaftig werden zu lassen." 

§ 1. Jünger und Schüler 

Nahezu jeder Heilige hat Jünger und Schüler10. Bei einem Abt oder Anachoreten 
sind dies im weiteren Sinne alle seine Mönche oder Anhänger, bei einem Bi-
schof sind dies zuvörderst die Kleriker, aber auch die Laien seines Bistums. Oft 
aber werden einzelne Schüler oder Gruppen von Schülern besonders herausge-
hoben. 

In der Darstellung der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) wird die Auf-
nahme und Ausbildung der Schüler Theodoros und Theophanes Graptos durch 
Michael gewissermaßen musterhaft vorgeführt11: „Nachdem diese Dinge so ge-
schehen waren und unser Vater sich in Askese geübt hatte, wurde ihm von Gott 
jenes ehrwürdige Geschwisterpaar gesandt, ich rede von Theodoros und Theo-
phanes. Der heilige Theodoros nun war 25 Jahre alt, der fromme Theophanes 
aber 22. Als unser großer Vater Michael zum Abt der Laura ging und diesem 
diese Dinge offenbarte, wurde ihm von diesem aufgetragen, die beiden aufzu-
nehmen und in der göttlichen Lebensführung anzuleiten. Nachdem er diese nun 
gemäß der Order des Abts geschoren und ihnen das engelhafte Gewand des 
mönchischen Lebens übergeben hatte, vollführte er mit ihnen die Lobpreisung 
Gottes und führte sie auf dem Weg der Erlösung als ein guter Lehrer. Er unter-
richtete sie in Grammatik, Philosophie und etlichen Bereichen der Poesie, so 
daß in kurzer Zeit die ganz heiligen Brüder für überaus weise gehalten wurden 

10 Im Griechischen gewöhnlich als μαθηταΐ bezeichnet. Vgl. dazu auch Bieler, Theios aner I, 122-

129. 
11 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 5, p. 52f.: Τούτων δε οϋτως γεγονότων και τοΰ πατρός 

ήμών ούτως· ασκουμένου, πέμπονται αύτώ παρά Θεοϋ ή τ ιμία ξυνωρίς των αύταδέλφων, φημι 
Θεοδώρου και Θεοφάνους, τοΰ μέν άγιου Θεοδώρου είκοσι και πέντε έτών υπάρχοντος, τοΰ δέ 
όσιου θεοφάνους είκοσι και δύο. Άνελθών δέ ό πατήρ ήμών κα'ι μέγας Μιχαήλ προς τόν τής 
Λαύρας προεστώτα και ταϋτα δήλα τούτω πεποίηκώς προσετάχθη παρ' αύτοϋ δέξασθαι 
τούτους και όδηγήσαι έν τή κατά θεόν πολιτεία. Άποκε ίρας δέ τούτους κατά τήν πρόσταξιν 
τού προεστώτος και δεδωκώς αύτοΐς τό άγγελικόν τοΰ μονήρους βίου σχήμα ήν συν αύτόϊς έκ-
τελών τήν τοΰ Θεού δοξολογίαν, προβιβάζων αύτοϋς έν τή τής σωτηρίας όδώ, ώς καλός παι-
δοτρίβης, διδάξας αυτούς τήν τε γραμματικήν κα'ι φιλοσοφίαν και τών ποιητικών ούκ ολίγα 
σκέμματα, ώστε έν όλίγω χρόνω πανσόφους άναδειχθήναι τούς πανιέρους αύταδέλφους και 
διαδραμεΐν τήν φήμην αύτών μέχρι τών περάτων τής· γής εκείνης, και έως αύτόν τόν άποστο-
λικόν θρόνον καλώς και όρθοδόξως διέποντα. Vgl. dazu Sode, Viten 158-161. 
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und ihr Ruhm bis zum Ende des Landes drang und selbst bis zu dem, der den 
apostolischen Thron (sc. von Jerusalem) in guter und rechtgläubiger Weise inne-
hatte." 

In der Darstellung der Vita des Euthymios des Jüngeren (BHG 665) beglei-
tete ein einziger, auserwählter Schüler namens Georgios den Heiligen auch bei 
seinen letzten Verrichtungen12: Der Heilige kannte den Tag seines eigenen To-
des im voraus13 und suchte daher Ruhe und Abgeschiedenheit. Nachdem er al-
les wohl geordnet und mit seinen Mönchen ein letztes Mahl eingenommen 
hatte, bestieg er heimlich ein Boot und setzte zu der Insel Hiera über. Nur „Ge-
orgios, einen Mönch, nahm er als einzigen mit, damit er ihm diene". Dort also 
hielt er sich dann auf, bis er am 13. Oktober erkrankte und am 15. Oktober ent-
schlief. 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 71l)1 4 wird in einem Kapitel 
ein Lieblingsjünger des Heiligen erwähnt, der von Gregorios unterwiesen 
wurde. Eines Nachts wurde dieser Jünger Zeuge einer wunderbaren Lichter-
scheinung um das Haupt seines Lehrers. Daraufhin wurde er von Georgios in ei-
ner längeren Rede belehrt, die Leidenschaften abzutöten, die Untätigkeit zu mei-
den und dadurch die Tugend zu ernten. Schließlich ermahnte ihn der Heilige 
noch, niemandem etwas von der wunderbaren Lichterscheinung zu verraten, 
die er ihm nur offenbart habe, da er sein Lieblingsjünger sei. 

In der Darstellung der Vita des Nikolaos Studites (BHG 1365) wird an einer 
Stelle der Jünger Euarestos (der „Wohlgefällige"15) herausgehoben, dem Niko-
laos das Kokorobionkloster im Konstantinopler Stadtteil tu Liba (ένδον της πό-
λεως προς· τά του Λίβα) hinterläßt, das er selbst gegründet hatte1^: „Später nun 
rief er einen seiner Schüler namens Euarestos zu sich. Dieser wurde nicht allein 
in den Kämpfen der asketischen Schule als wohlgefällig erwiesen, sondern für-
wahr auch den Ort selbst (sc. das Kloster) machte er wohlgefällig durch die, die 
dem Göttlichen selbst wohl gefielen. Bis heute hat er großes Gewicht durch 
seine (sc. des Euarestos) wohlgefälligen Fürsprachen und die guten heilsamen 

12 Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 37, p. 202f.: Γεώργιοι τ ινα μοναχόν ύπηρετεΐν αύτώ μονώ-
τατον προσλαβόμενος. Zu Georgios vgl. ΡΜΒΖ: # 11709. 

13 Zu diesem Topos vgl, noch unten Kap. 15: „Tod", § 2. „Wissen um den nahen Tod", S. 320-322. 
14 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 57, p. 120-122. 
15 Man beachte die allfälligen Wortspiele auf den Namen in d e m zitierten Abschnitt. Vgl. dazu 

auch Theod, Stud., Ep. 444,23: Εύάρεστος καλούμενος Δυσάρεστος έχρημάτισας . 
16 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 912A: e ra γάρ των αύτοϋ μαθητών Εύάρεστον τοϋνομα 

εις ύστερον τοϋτον μεταπεμψάμενος, ού το ις άγώσι μόνος εκείνος της ασκητικής παλαίστρας 
έδείχθη εύάρεστος· αλλά μήν και αύτό το χωρίον δια των εν αύτώ τώ θείω εύαρεστούντων 
εύάρεστον κατειργάσατο, μέχρι της σήμερον τα ϊ ς αύτοϋ εύαρέστοις πρεσβείαις, βρίθον τοίς 
άγαθοΐς κατορθώμασι, και σχεδόν ύπό πάσης τής γής σεβαζόμενον άνωθεν τή προσωνυμία 
των Κοκοροβίου έπιφερόμενον. 
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Einrichtungen und wird beinahe von der ganzen Welt ehrfürchtig verehrt, der 
Ort, der von Anfang an den Namen ta Kokorobiu trug."17 

§ 2. Gönner und Unterstützer 

Gewissermaßen das Gegenstück zu den Jüngern und Schülern bildet das Motiv 
der Gönner und Unterstützer des Heiligen18. Der Heilige zieht nicht nur Men-
schen an, die von ihm lernen und von seinem Vorbild profitieren möchten, son-
dern auch Menschen, die ihn als heilig erkannt haben und ihm deshalb Gutes 
tun möchten. Dabei handelt es sich häufig um Laien, die dem Heiligen großzü-
gige Zuwendungen zukommen lassen oder ihn, besonders in schwierigen Zei-
ten, anderweitig unterstützen 

Ein Beispiel eines solchen Gönners und Unterstützers ist etwa Samuel1^1 aus 
der Vita des Nikolaos Studites (BHG 1365). Nikolaos war zu diesem Zeitpunkt 
aus dem Studioskloster in Konstantinopel vertrieben worden, zog nun von Ort 
zu Ort und litt dabei unter den Beschwernissen des Alters. Anschließend heißt 
es in der Vita20: „Ein Mann, der mit dem Namen des Propheten Samuel ge-
schmückt war, aber auch wünschte, daß dessen Name mit der Tat einherginge, 
und deshalb zur Errettung seiner Seele von seinem Reichtum in reichlichem 
Maße den Bedürftigen gab, sah nun den Niedergeschlagenen. Er hatte in der 
Stadt, in der Gegend von tu Liba einen befestigten und ruhigen Ort erworben, 
den er nun geradeheraus dem Heiligen anbot, auf daß dieser dort der Hesychia 
nachginge, wozu der Ort in passender Weise geeignet war. Dort gründete der 
Heilige durch die Gnade Gottes ein berühmtes Kloster, in dem er von Anfang an 
die besten Voraussetzungen schuf." 

17 Weitere Beispiele: Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) p. 285,140f. (mehrere Anhänger); p. 287,180-
185 und 288,214-229 (Prosmonarios und Monachos Antonios); Vita Stephani iun. (BHG 1666) 
cap. 47, p. 147f.; Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 49, col. 413A-B (Theophilos); cap. 50, 
col. 413B-C (Paulos); Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 67, p. 647F-648B (Hilarion). -
Jünger und Schiiler begegnen allerorten in der Heiligenliteratur. 

18 Vgl. dazu Anderson, Saint 120-130. 

19 Vgl. zu ihm PMBZ: * 6504. 
20 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 909B-C: Tis άνήρ κατατρυχόμενον θεασάμενος-, Σαμουήλ 

μέν επίσης- τω προφήτη καλλωπιζόμενος τω ονόματι' έπιποθών δε τήν κλήσιν ούπερ συγκοι-
νωνεΐν και τω πράγματι, και λΰτρον ψυχής τον πλοϋτον δαψιλώς τοις χρήσουσι παρεχόμενος, 
ένδον της πόλεως προς τά τοϋ Λίβα μέρη τόπον άπωκισμένον, και ήσυχον έκπριάμενος, προσ-
φέρει τω άγίω μετά πολλής τής εϋθύτητος, άρμόδιον ένθεν τήν ήσυχίαν στεργοντι χαριζόμε-
νον όν και τή τοϋ ΧριστοΟ χάριτι περιφανές άσκητήριον έναπεκατέστησεν, άρίστην εξ 
ύπαρχής τήν βάσιν έν τούτω πηξάμενος. 
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Eine besondere Spielart dieses Topos besteht darin, daß eine fromme Frau 
den Heiligen versorgt, vornehmlich wenn dieser sich in Haft befindet21. Sie un-
terhält sich mit dem Heiligen, erweist ihm ihre Verehrung, pflegt eventuell seine 
Wunden und versorgt ihn vor allem - maßvoll, denn er benötigt nicht viel - mit 
Speis und Trank. Ein Beispiel dafür findet sich etwa in der Vita des Stephanos 
des Jüngeren (BHG 1666)2 2 : Während der elfmonatigen Haft des Stephanos im 
Praitorion in Konstantinopel (wohl von ca. Dezember 766 bis November 767 2 3 ) 
wurde der Heilige dort von einer frommen Frau besucht, die Gespräche mit ihm 
führte, ihm ihre Verehrung erwies und ihn in seiner Standhaftigkeit bestärkte. 
Samstags und Sonntags brachte sie ihm jeweils ein wenig Brot (6 Unzen = ca. 
180 g 2 4 ) und Wasser (3 Karaffen = etwa zwischen 0,6 und 1,5 1). Der Verfasser 
der Vita bemerkt über diese Frau25: „Diese nämlich war dem Seligen Speis und 
Trank in dem elfmonatigen Zeitraum, den er im Praitorion zubrachte." 

In der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) wird die Unterstützung des 
Heiligen durch eine Frau, diesmal eine Nonne, ganz ähnlich dargestellt : „Eu-
phrosyne aber, eine fromme und rechtgläubige Nonne, spendete dem ganz Hei-
ligen in vielerlei Hinsicht Trost und kümmerte sich um seine körperlichen Be-
dürfnisse. In den vielen Jahren nämlich, die er in dem anderen Gefängnis 
zubrachte, nachdem er sich von der sehr schweren Erkrankung erholt hatte und 
aus dem ganz dunklen und übelriechenden Gefängnis verlegt und in ein ande-
res, etwas besseres gesperrt worden war, hörte sie nicht auf, ihm zu dienen und 
ihm mit Hilfe des Mannes, der ihm aufwartete, Speis und Trank und einen Um-
hang für den Körper zu schicken."2 7 

21 Vgl. dazu C u n n i n g h a m , Life 153 Anm. 117; Sode , Viten 221. 

22 Vita S tephani iun. ( B H G 1 6 6 6 ) cap . 57, p. 1 5 8 - 1 6 0 . 

23 Z u m his tor ischen Kontex t vgl. PMBZ: # 7 0 1 2 ( S t e p h a n o s ) . 

24 Vgl. Sch i ibach , Metro logie 160. 

25 Vgl. Vita S tephani iun. ( B H G 1 6 6 6 ) cap . 57, p. 160 ,3-5 : αϋτη γάρ ην βρώσιν και πόσις τω μακα-

ρίω τον ένδεκαμηναΐον χρόνοι* όνπερ ευ τω πραιτωρίω έποίησεν. 

26 Vita Mich. Syncel l . ( B H G 1 2 9 6 ) cap . 6, p. 7 4 , 9 - 1 6 : Ευφροσύνη δε T i s μονάζουσα πιστή και ορ-

θόδοξο? πάμπολλα τούτω τω πανοσίω παρεμυθεΐτο και ev Talg σωματικαΐς χ ρ ε ί α ι ς άντελαμ-

βάνετο. "Οσους γάρ χρόνους πεποίηκεν έν τ η ετέρα είρκτή μετά τό άναστήναι αυτόν εκ τ η ς 

χαλεπωτάτης εκείνης άσθενείας και έκβληθήναι αυτόν έκ τ η ς ζοφωτάτης και οζώδους ε ίρκτής 

και έν ετέρα διαφεροΰση έγκλεισθήναι, ού διέλειπε διακονούσα και άποστέλλουσα αύτω διά 

τοϋ αύτόν καθυπουργοϋντος τήν τε βρώσιν και πόσιν και τήν του σώματος περιβολήν. Vgl. S o -

de, Viten 221 . 

27 Wei tere B e i s p i e l e : Vita Eliae iun. D a m a s c . ( B H G 5 7 8 - 5 7 9 ) cap . 12, p. 4 9 , 2 3 - 50 ,26 ; Vita Greg . 

Agrig. ( B H G 7 0 7 ) cap . 9 5 - 9 7 , p. 2 6 0 - 2 6 3 (Kaiser und Kaiserin) . - In e iner ä l teren Vita: Vita Bla-

sii ( B H G 276) , in: P G 116 , col . 8 2 1 C - 8 2 3 / 2 4 . 
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§ 3. Kirchenbauten und Klostergründungen 

In der Vita der Gebrüder David, Symeon und Georgios (BHG 494) werden der 
Kirchenbau und die Klostergründung Davids folgendermaßen dargestellt28: 
„Und nachdem er näher gekommen war und gesegnet und bestärkt von dem 
Engel, wurde ihm von diesem aufgetragen, an ebendiesem Ort eine Kirche der 
heiligen Märtyrer Kyrikos und Iulitta zum Ruhme Gottes zu bauen und einen 
Ort der Fürsorge für die Seelen (ψυχών φροντιστήριον, i. e. ein Kloster). Nach-
dem er dies befohlen hatte, verschwand der Engel. Der Heilige aber warf sich 
auf die Erde nieder, ließ Gott seine Verehrung zuteil werden und rief: 'Dein 
Wille geschehe, Herr!' Er nahm die Arbeit auf und sammelte Steine zusammen 
und was sonst noch für den Bau eines Hauses nötig war. Nachdem er die Kirche 
in kurzer Zeit mit der Hilfe Gottes und mit der Unterstützung der christuslieben-
den Menschen fertiggestellt und geweiht hatte, ließ er sich dort nieder und be-
gann, wie er es seit seiner Jugend zu tun pflegte, seine asketischen Übungen." 

In der Darstellung der Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros) wurde der Hei-
lige zunächst durch die Intervention des heiligen Märtyrers Eustathios vor Scha-
den bewahrt. Aus Dankbarkeit baute er im Anschluß dem Eustathios eine Kirche 
und ein dazugehöriges Kloster29: „Er errichtete auf der Stelle eine Kirche im Na-
men des heiligen Märtyrers Eustathios, und nachdem er auch ein Kloster einge-
richtet hatte, schor er dort viele und brachte sie dem Herrn dar, so daß bis heute 
die Zahl derer, die dort leben, bei etwa 70 liegt." 

Auch in der Vita des Stephanos des Jüngeren vom Auxentiosberg (BHG 
1666) wird eine solche typische Klostergründung dargestellt30: „Nachdem sich 
der ganz Selige in diesen gottgefälligen Dingen geübt hatte, wurde er nun für 
alle sichtbar; wahr ist nämlich das Wort: 'Es mag die Stadt, die auf einem Berge 
liegt, nicht verborgen sein'31. Was aber ergab sich aus diesem allerbesten Le-
benswandel? Viele, die vor Eifer entbrannt waren, kamen zu ihm und baten 
darum, seiner Gemeinschaft anzugehören, und flehten ihn an, daß er ihr Führer 
in ihrem Leben für Gott werden solle; wenn auch mit Mühe, so ließ er sich doch 
überzeugen. Es zwang ihn nämlich der, der allen alles geworden war, und der 
lehrte, nicht nur auf die eigenen Dinge zu sehen, sondern auch auf die der 
Nächsten zu achten, damit sie gerettet werden. Von da an bis zu dem Augen-
blick, da ihre Zahl zwölf erreicht hatte, kamen Brüder zu ihm, die er, dem Evan-
gelium gehorchend, wo es heißt: 'Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hin-

28 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 7,7-18, p. 217. 

29 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 22, p. 396C. 

30 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 18, p. 110f. 

31 Mt 5. 14. 
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ausstoßen'32, mit sehr großer Freude aufnahm und wie ein guter Lehrer auf die 
Kämpfe der Askese vorbereitete. Zuerst nahm er Marinos auf, einen trefflichen 
Mann von anständiger Gesinnung, dann Ioannes, und nach diesem Zacharias, 
der sehr weise war im Hinblick auf die geistliche Verehrung, unter diesen auch 
Christophoros und das Paar, das heimlich vom Satan gebissen war - Sergios 
meine ich und Stephanos, die sich von Gott entfernt hatten und von dem Tyran-
nen zu Sklaven gemacht wurden - wovon ich später noch erzählen werde, und 
andere, sechs an der Zahl, deren Namen im Buch des Lebens sind. Und so sehr 
wurde der Berg jetzt bebaut, daß er die Gestalt eines wunderbaren Klosters und 
einer heiligen Stätte annahm. Alle Dinge, sozusagen, die nötig waren, wurden 
durch die Führung Gottes und durch die ununterbrochenen Gebete des Heili-
gen eingerichtet: ein Friedhof und andere notwendige Gebäude und die nötige 
Einrichtung derselben. Ein Kloster war bereits von dem heiligen Vorvater, der 
Auxentios hieß, eingerichtet worden, das der alles Heilige hassende Tyrann, der 
dem Heiligen feindlich gesonnen war, nachdem er das Kloster bis auf die 
Grundmauern niedergerissen hatte, in Auxentiosberg umbenannte, wie es auch 
von seinen Anhängern bis heute genannt wird." 

In der Vita des Ioannes vom Psichakloster (BHG 896) wird keine Neugrün-
dung eines Klosters geschildert, sondern der Wiederaufbau des Psichaklosters, 
das bei einem Barbareneinfall (wohl bei der Belagerung Konstantinopels durch 
die Bulgaren unter Khan Krum im Jahre 813) niedergebrannt war. Dies geschah, 
nachdem Ioannes' Bruder Theodoras, der bisherige Abt des Klosters, zum Bi-
schof ernannt worden war und Ioannes dessen Nachfolger als Abt des Psicha-
klosters wurde33: „Nachdem nun der Herrscher Theodoras zum Bischof be-
stimmt hatte, wurde Ioannes dessen Nachfolger als Abt, der auch bereits zuvor 
sich der Aufgaben dieses Amtes angenommen und, um die Wahrheit zu sagen, 
neben den Schafen auch den Abt als Schäfer betreut hatte34. Nun aber machte 
er einen neuen Anfang und stellte sich eine große Aufgabe, nämlich die ehrwür-
dige Kirche und die eingestürzten Gebäude wieder aufzubauen, die damals in 
Trümmern lagen, da sie bei einem Überfall der Barbaren niedergebrannt waren. 
Diese nun, die folglich überhaupt keinen Platz boten, baute er durch eigene An-
strengungen wieder auf und betrieb dabei größeren Aufwand, als bei dem frü-
heren Bau betrieben worden war."35 

32 Joh 6. 37. 

33 Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 6, p. 112. 

34 Ioannes war zuvor Oikonomos des Klosters gewesen, vgl. PMBZ: * 3053. Diese Theodoras ge-

genüber ein wenig despektierliche Äußerung (ρ και πρό — ποίμαίΐΛον) findet sich nur in der 

Münchner Hs der Ioannesvita (Monac. gr. 366). Es dürfte sich dabei um einen späteren Zusatz 

eines Ioannesanhängers handeln. 
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§ 4. Amtseinsetzungen und Weihen 

In der Darstellung der Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros) wird von Ioanni-
kios nach dem Abschluß der oben bereits erwähnten Klostergründung auch ein 
Hegumenos eingesetzt^: „Nachdem er einen von diesen (sc. den Mönchen), ei-
nen ganz frommen Mann, zum Abt eingesetzt und ihm die Fürsorge (sc. für das 
Kloster) überlassen hatte, widmete er sich selbst wieder der Hesychia." 

In der Darstellung der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) finden sich 
gleich mehrere Weihen, die der Heilige nahen Verwandten erteilt. Zunächst 
schor und weihte Petros seinen Bruder Christophoros zum Mönch und verlieh 
ihm den Mönchsnamen Paulos37. Der eigentlichen Schur und Weihe geht dabei 
eine rührende Wiedersehensszene voraus: „Als nun der Heilige in seine Stadt 
(sc. das Bistum Elaia in Asia) kam, wo er geboren und aufgewachsen war, fand 
er dort einen der Einheimischen und sprach zu diesem: 'Wohlan, Bruder, er-
weise mir einen Dienst!' Und er fuhr fort: 'Gehe zu einem der Bewohner dieser 
Stadt namens Christophoros und richte diesem folgendes aus: Ein Mönch ver-
langt nach dir und möchte dich sehen.' Als der Abgesandte dies getan hatte, 
brachte er den Gesuchten zu dem Heiligen. Nachdem sein Bruder Christopho-
ros dem Heiligen die gebührende Verehrung erwiesen hatte, fragte ihn der Se-
lige: 'Hast du eine Mutter und einen Bruder?' Der nun wußte nicht, um wen es 
sich bei dem Fragenden handelte, und sagte zu ihm: 'Eine Mutter habe ich noch, 
und ihr geht es gut, einen Bruder aber hatte ich, doch er ist nun nicht mehr bei 
uns. Er ließ uns nämlich zurück und lief heimlich davon. Bis heute hat er nichts 
von uns gehört, und ich wünsche gar sehr, ihn wiederzusehen und in die Arme 
zu schließen.' Der Heilige aber sagte zu ihm: 'Wenn ich ihn dir zeige, was wirst 
du dann tun?' Der aber antwortete ihm: 'Ich werde dir als meinem Wohltäter 
Dank erweisen und will mich von ihm mein ganzes Leben lang nicht mehr tren-
nen.' Als dies der selige Petros vernommen hatte, sagte er zu ihm: 'Ich bin dein 
Bruder, und wenn du nun willst, so folge mir nach.' Voller Erstaunen über diese 

35 Weitere Beispiele: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 9, p. 89: Paulos, der geistliche Vater des 
Petros, dessen Lebensgeschichte in die des Petros integriert ist, gründet das Zachariaskloster am 
bithynischen Olymp; Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 21,1-9, p. 86 (Kirchen auf Kreta; ein-
gangs ausführlich erwähnt); cap. 21,22-52, p. 88 (Kirche auf Kreta); cap. 35-38, p. 114-134 (Kir-
che und Kloster in Sparta); Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 29, p. 193-195 (Kirche und Klo-
ster in Thessalonike); cap. 37, p. 202 (Frauen- und Männerkloster); Vita Greg. Agrig. (BHG 707) 
cap. 100, p. 265f. (Peter-und Paul-Kirche in Agrigent); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 33, 
p. 519f.; Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 5, p. 694A-B (Ausschmückung der Kirchen in der 
Gegend von Bizye). 

36 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 22, p. 396C. 
37 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 17, p. 109. 
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Worte, fiel der Bruder dem Heiligen in die Arme und umarmte ihn. Und seit die-
ser Stunde folgte er ihm nach und unterwarf sich ihm ganz und gar. Und die 
beiden stiegen auf den bereits zuvor genannten Berg und in die Höhle nahe 
dem Berg Hippos, dort schor er das Haupthaar des Bruders und kleidete ihn in 
das heilige Mönchsgewand. Er nannte ihn Paulos, weil er sich wie der Apostel 
Paulos erwies und die Bande des Fleisches und des Blutes ganz und gar nicht 
achtete." 

Kurz darauf wird jedoch auch noch die gemeinsame Mutter des Petros und 
des Christophoros-Paulos, die nun inzwischen schwer erkrankt und dem Tode 
nahe war, von Petros zur Nonne geweiht38: „Seine Mutter nun, nachdem sie die-
sen Sohn entlassen und sich des ersteren erinnert hatte, trauerte um diese bei-
den, als wären sie gestorben. Nachdem sie in Kummer und Betrübnis gelebt 
hatte und von einer Krankheit heimgesucht worden war, wurde ihr von Gott der 
Lebenswandel und der Ort des Aufenthalts ihrer Söhne verkündet. Und sie 
schickte Boten zu ihnen und flehte sie an und teilte ihnen folgendes mit: 'Wenn 
mein Körper gesund wäre, ο innig geliebte und allersüßeste Söhne, wäre ich 
Elende selbst zu euch gekommen wie ein geflügelter Adler. Weil ich aber aus 
Trübsal krank geworden bin und bereits vor dem unerbittlichen Ende stehe, 
flehe und bitte ich darum, daß ihr zu der kommt, die euch für den Herrn gebo-
ren und aufgezogen hat, wenn ihr der mütterlichen Geburtswehen eingedenk 
seid und die schmerzliche Geburt, die Ernährung durch die Muttermilch und die 
Mühen der vielen unglücklichen Begebenheiten nicht vergessen habt, damit ich 
euch (noch einmal) sehe, bevor ich dahin gehe, von wo es keine Rückkehr 
gibt.' Als er diese Nachrichten von ihrer Mutter erhalten hatte, nahm er seinen 
Bruder Paulos und den weiter oben genannten Ioannes und begab sich zu sei-
ner Mutter. Als jene sie erblickte und von Freude erfüllt ihre Krankheit vergaß 
und im Geiste jubilierte, bat sie darum, daß auch sie selbst in das monastische 
Gewand gekleidet werde. Nachdem sie dies (sc. das Gewand), wie sie es 
wünschte, empfangen hatte und alles über sich gebeichtet hatte, verließ die Se-
lige ihren Körper." 

In der Darstellung der Vita der Brüder David, Symeon und Georgios (BHG 
494) nimmt David auf Bitten seiner Mutter seinen jüngsten Bruder Symeon in 
seinem Kloster auf, unterweist ihn und schert und weiht in schließlich zum 
Mönch3 9 : „Nachdem der gehorsame und Gott gehorchende Symeon aufgefor-
dert und von seiner Mutter gleich nach Vollendung seines achten Lebensjahres 
dem ersten Bruder und zweiten Vater, dem seligen David, übergeben worden 
war, was auch sein Wille gewesen, wurde er von diesem im Studium des aller-

3 8 Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) cap. 18, p. 111 . 

39 Vita Davidis, S y m e o n i s et Georgi i ( B H G 4 9 4 ) cap . 9, p. 2 1 8 , 2 5 - 3 1 . 
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heiligsten Psalters und in allen Dingen, die zu den Regeln des Mönchslebens ge-
hören, unterwiesen und ausgebildet. Als er 22 Jahre alt geworden war, wurde er 
geschoren und in die Gemeinschaft der Mönche aufgenommen." 

Euthymios von Sardeis weihte nach Darstellung seiner Vita (BHG 2145) eine 
junge Frau zur Nonne40: „Überdies nun wurde er für Christus unseren Gott auch 
zum Freier um ein junges Mädchen und kleidete sie in das Nonnengewand. 
Nachdem sie nun mit den vorgeschriebenen katechetischen Worten darum ge-
beten hatte, wie es die Kanones verlangen, und gelobt hatte, durch die Heili-
gung des Körpers eine reine Jungfrau zu bleiben für den Schöpfer der Seelen 
und Bräutigam, wie es Gesetz ist, gab er sein Einverständnis." 

Eine Besonderheit zeigt sich in dem Punkt der Weihen selbstredend in den 
Lebensbeschreibungen der weiblichen Heiligen. Sie können zwar andere Non-
nen in bestimmte Klosterämter einsetzen, die Weihegewalt ist ihnen jedoch vor-
enthalten. Daher müssen auch die Jüngerinnen der Heiligen, wie diese selbst, 
von einem Priester geschoren und geweiht werden. So gewinnt etwa nach der 
Darstellung der Vita der Athanasia von Aigina (BHG 180) die Heilige noch vor 
ihrem eigenen Klostereintritt weitere würdige Frauen als Anhängerinnen, mit 
denen gemeinsam sie dann der Welt entsagt, ihre Habe verteilt und sich an ei-
nen ruhigen Ort zurückzieht. Athanasia und ihre Anhängerinnen werden dann 
von einem Priester geschoren41: „Als der Zeitpunkt ihrer Freiheit gekommen 
war42, brachte die Selige nun sich selbst als geweihte Gabe ganz und gar Gott 
dar. Sie hatte nämlich auch andere, äußerst fromme Frauen gefunden, die das-
selbe Ziel hatten und im Geiste davon entbrannt waren. Nachdem sie sich die-
sen Gleichgesinnten angeschlossen hatte, sagte sie sich umgehend los von dem 
weltlichen Treiben. Und nachdem sie alles, was sie erworben hatte, nach dem 
Gebot Gottes an die Armen verteilt hatte, vertauschte sie mit der Gesinnung 
auch das weltliche Gewand gemeinsam mit den zuvor genannten ehrenwerten 
Frauen. Und nachdem sie sich an einen einsamen Ort begeben hatte auf Vor-
schlag eines tugendhaften und heiligen Mannes, der die Frauen auch geschoren 
hatte, übernahm sie nach drei oder vier Jahren, obwohl sie dazu nicht willens 
war, die (geistliche) Führung der Gefährtinnen. Sie wurde nun von diesen zwar 
Erste (Prote) genannt, hielt sich selbst aber im Geiste für die Letzte und erfüllte 
so in der Tat das Herrenwort, das da lautet: 'So jemand will der Erste sein, der 
soll der Letzte sein vor allen und aller Knecht.'"4^ 

40 Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 4, p. 25,61-65. 
41 Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) cap. 3, p. 182 (Halkin). 
42 Das heißt, nachdem auch ihr zweiter Ehemann verstorben war. 
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§ 5. Unterweisungen und Urteile 

Unterweisungen und Urteile finden sich in einer großen Zahl von Viten in ganz 
allgemeiner Darstellung (A). In manchen Viten wird jedoch in Bezug auf Unter-
weisungen und Urteile zwischen rednerischer (B) und schriftstellerischer (C) Tä-
tigkeit des Heiligen unterschieden bzw. das eine oder das andere jeweils stärker 
betont. Der Heilige verbreitet seine Lehren also entweder „von der Kanzel" 
(durch Predigten und Katechesen) oder er legt sie schriftlich nieder (durch 
Briefe, Katechesen und Homilien) oder beides. Hinzu tritt als Besonderheit noch 
die Missionarstätigkeit des Heiligen (D). 

A. Allgemein 

Über Theodoras Studites wird an einer Stelle seiner Vita (BHG 1754) das Fol-
gende gesagt44: „Er war selbst wie eine Sonne inmitten der Menge der geistli-
chen Sterne und warf die glänzenden Strahlen seiner eigenen Tugend und Weis-
heit in die Runde. Die bei ihm waren, erleuchtete er und wandelte und formte 
sie zum Besseren." 

Georgios von Amastris war Bischof und unterwies nach Darstellung seiner 
Vita (BHG 668) seinen gesamten Sprengel, vor allem in den Tugenden und in 
Nächstenliebe45: „Von da an wurde Glaube gelernt, Hoffnung und Liebe, von da 
an Gerechtigkeit, Besonnenheit und der übrige Katalog der Tugenden, von da 
an Nachsicht, Sanftmut und Bescheidenheit, von da an Sorge für die Waisen und 
Witwen und Speisung der Armen, Erlaß von Schulden, Aufhebung von Geldstra-
fen, Mitgefühl mit den Mitmenschen, Mitleid für die Bedürftigen, und schließlich 
und zugleich am wichtigsten, die Verehrung des Göttlichen und die Verachtung 
der vergänglichen Dinge, die Freude auf das Kommende und der Zuwachs an 
jeder Art von Tugend." 

43 Mk 9. 35. - Weitere Beispiele: Vita Steph. iun. (BHG 1666) cap. 37, p. 136,18 - cap. 40, p. 141,4 
(weiht einen gewissen Georgios); Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 4, p. 25 (weiht eine jun-
ge Frau zur Nonne); Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 21,1-9, p. 86 (eingangs des Kapitels aus-
führlich erwähnt); cap. 21,47-50, p. 88; Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 23, p. 36,5 (κατά-
στασις τοϋ ιερατικοί) συστήματος); Vita Symeonis iun. theol. (BHG 1692) cap. 59, p. 78 -80 
(Nachfolger als Hegumenos: Arsenios); Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 88, p. 249-251 (weiht 
Euodia zur Nonne). 

44 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 24, col. 265B: ήν αυτός οίά τ ι? ήλιος iv μέσω του πλήθους 
τών νοτ\Ί&ν άστέρων, τάς της ιδίας αρετής και σοφίας άκτινοβολών άστραπάς, και τούς περι 
αύτόι> καταφωτίζωίΛ και πρός τό κρεΐττοι^ έξαλλοιών και μεταττοιοΰμενος. 

45 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 23, p. 36. 
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Auch Euthymios von Sardeis war Bischof. Nach Darstellung seiner Vita 
(BHG 2145) war auch er im Rahmen seines Sprengeis „allen alles", ein „Vater 
und Bruder" und ein „Fürsprecher und Beschützer"46: „Er wurde nun geliebt 
von den Verständigen unter den örtlichen Machthabern, geschätzt vom Stand 
der Priester, gesehen von den Augen der Armen. Zu ihm kamen die, denen Un-
recht widerfahren war, weil man ganz leicht zu ihm kommen konnte. Er ging zu 
denen, die Ärger hatten, weil er mitfühlend war. Er nahm sich der niederge-
schlagenen Frauen an, die entweder durch Kinderlosigkeit oder durch Sünde 
blutflüssig waren und mit dem Blute die Blüte ihrer Seele verloren und hielt sie 
auf am Rande des Abgrunds in Nachahmung Christi. Er war nämlich durch na-
türliche Gabe in außergewöhnlichem Maße jeder Altersgruppe und jedem Cha-
rakter und gewiß auch jeder menschlichen Sorge verbunden. Durch die Erha-
benheit seiner Erscheinung und die Anmut seiner Sprache und die Schärfe 
seines Verstandes und seine großzügigen Gaben an die Armen und durch den 
Eifer seiner Aufsicht und das Mitgefühl seiner Bestrafungen und die Angemes-
senheit seiner Forderungen war er nämlich ein Vater und ein Bruder. Durch 
seine Kühnheit und seinen Mut, seinen Dienst und seine Ermahnungen erwies 
er sich als Fürsprecher und Beschützer und wurde allen alles zum Nutzen aller 
oder der meisten im Geiste der Apostel." 

In der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) wird die allgemeine Lehr-
tätigkeit des Heiligen folgendermaßen beschrieben47: „Und wenn es sich nun 
zutrug, daß einer einen Fehltritt beging - nur die Engel nämlich gehen niemals 
fehl - und er erkannte diesen an seinem finsteren Wesen und der Veränderung 
in seiner Miene, bat er diesen in seine eigene Zelle zum persönlichen Gespräch 
und bereitete diesen durch seine göttlichen Unterweisungen und Bitten darauf 
vor, alles über sich auszusprechen. Und wenn er sah, daß dieser sehr zer-
knirscht und demütig geworden war, bestrafte er ihn nicht in der üblichen 
Weise, sondern ließ ihm in Maßen seine Liebe zuteil werden, damit dieser nicht 
etwa in der übergroßen Traurigkeit versinke. Darin war er ein Nachahmer des 
göttlichen Paulos und verhielt sich wie jener gegenüber dem fehlgegangenen 
Korinther48." 

Das eingangs dieses Kapitels angeführte Beispiel aus der Vita des Nikon 
„Metanoeite" (BHG 1366-67) bündelt verschiedene Aspekte des „Hirten und 
Lehrers" und bringt auch einiges, das allgemein in den Bereich der „Unterwei-
sungen und Urteile" fällt. Insbesondere kommt in diesem Beispiel auch die Tä-
tigkeit des Heiligen als Richter, genauer als kanonische Instanz, gut zum Aus-

46 Vita Euthymi i Sard. ( B H G 2145) cap . 4, p . 25. 

47 Vita Nicet. Medic . ( B H G 1341) cap . 21, p. XXII. 

48 Vgl. 2 Kor 2. 5 - 1 1 . 
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druck49: „Im ganzen fünf Jahre lang regelte er alles vortrefflich nach Wunsch, 
um einen jeden der Kreter des Guten teilhaftig werden zu lassen."50 

B. Rednerische Tätigkeit 

In den Viten wird des öfteren berichtet, daß der Heilige als Lehrer gewirkt habe, 
indem er in Predigten und Katechesen seine Anhänger erbaut und unterwiesen 
habe. Bisweilen wird der Text der Predigten und Katechesen in der Vita wieder-
gegeben, bisweilen wird dieser Tätigkeit auch nur Erwähnung getan. Sofern sie 
denn historisch ist, ist die rednerische Tätigkeit des Heiligen freilich nicht sauber 
von seiner schriftstellerischen Tätigkeit abzugrenzen. Die Predigten und Kate-
chesen wurden nämlich oft auch schriftlich niedergelegt - ob vom Redner selbst 
oder in Form von Mitschriften seiner Jünger, kann hier offen bleiben - und sind 
in einzelnen Fällen auch tatsächlich erhalten, wie etwa das Beispiel der Kateche-
sen des Theodoras Studites zeigt51. Hier sollen jedoch solche Beispiele betrach-
tet werden, bei denen die rednerische Tätigkeit im Vordergrund steht: 

In der Darstellung der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) wird etwa eine 
kleine Unterweisung wiedergegeben, die der Heilige seinen Mönchen gegeben 
haben soll52: „Der heilige Hirte aber bildete ihren Verstand, indem er sie unter-
wies und bestärkte und folgendes sagte: 'Meine Söhne, ganz und gar nichts von 
den irdischen Dingen soll euch vom Wege abbringen, nicht der Genuß von 
Speisen, nicht der Wunsch nach Ruhm, nicht die Feindseligkeit der ganzen Welt 
oder die Trennung von dieser Herde. Vielmehr sollt ihr euch erheben und ge-
gen die Machenschaften des Bösen rüsten wie die Asketen mit Festigkeit, Ruhe, 
Sorgfalt und mit Verachtung für das ganze materielle Leben. Weder beim Essen 

49 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 21,7-9, p. 86: έφ' ολοις τε πέντε έτεσι καλώς διαθέμενος ίχτα 
κατ' έφεσιν αύτω υπήρχες, ώς μηδένα των Κρητών καταλεϊψαι άσυντελή τοϋ καλοϋ. 

50 Weitere Beispiele: Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 47, p. XXVII; Vita Ignatii (BHG 817) 
col. 501D-504A (Urteile); Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 94, p. 259f. (Kanones); Vita Lazari 
Galesiotae (BHG 979) cap. 36, p. 520 (Unterweisungen und Ratschläge). 

51 Vgl. Theod. Stud., Catech. parv.; Theod. Stud., Catech. magn. I und II. Siehe dazu auch Fatou-
ros, Theodoras 21*-25"; Pratsch, Theodoras 10; PMBZ, Prolegomena 148-150. 

52 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 14,14-23, p. 103: Ό δε δσιος ποιμήν ένουθέτει αυτούς δι-
δάσκων, έπιστηρίζων και τοιαύτα φθεγγόμενος- ,,Τεκνία, μηδέν υμάς δλως των γήινων 
περιπλάνηση, μη βρωμάτων ήδονή, μη δόξης επιθυμία, μη τοΰ κόσμου παντός ή άλλοτρίωσις ή 
αυτής της ποίμνης ή άναχώρησις, αλλά μάλλον διανάστητε και προς τάς μεθοδείας τοϋ 
πονηρού άνθοπλίσασθε άσκητικώς εύτονία, ησυχία, προσεδρία και τοΰ βίου παντός τοΰ ένύλου 
περιφρονήσει. Μή έν βρώσει ή έν πόσει ή ευχή ή ψαλμωδία συνέρχεσθε τοΙς αίρετικοΐς, μηδέ 
χαίρειν λέγετε αύτοΐς · ό γάρ λέγων χαίρειν αύτοΐς κοινωνεί το"ις έργοις αυτών το ις άκάρ-
ποις". 
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noch beim Trinken oder beim Gebet oder beim Singen von Psalmen sollt ihr mit 
den Häretikern (sc. den Ikonoklasten) Gemeinschaft halten. Ihr sollt sie nicht 
einmal grüßen. Wer sie nämlich grüßt, hat Anteil an ihren fruchtlosen Werken.'" 

In dem eingangs dieses Kapitels angeführten Beispiel aus der Vita des Ni-
kon „Metanoeite" (BHG 1366-67) war bereits die Rede davon, daß der Heilige 
auf Kreta „in gewohnter Weise predigte und alle erleuchtete und unterwies" (τά 
είωθότα κηρύξας και πάντα? φωτίσας και δίδάξας). Im weiteren Verlauf der 
Vita5^ reist der Heilige umher - wie einst Paulos und Barnabas34 - und gelangt 
so über die Stationen Damala/Epidauros, Athen, Euboia/Euripos, Theben, Ko-
rinth und Argos/Nauplion schließlich nach Sparta, wo er sich schließlich nieder-
ließ. An den verschiedenen Stationen seiner Reise predigt er jeweils zu den dor-
tigen Einwohnern. Vom Inhalt seiner Predigten verrät die Darstellung der Vita 
lediglich so viel, daß er überall und wiederholt Μετανοείτε gepredigt habe: 
„Bereut!". 

In der Vita des Theodoras von Edessa (BHG 1744) wird an einer Stelle zu-
nächst festgestellt, daß der Heilige in seiner Funktion als Bischof von Edessa be-
merkt habe, daß der Teufel zahlreiche Häresien in dieser Stadt ausgesät hatte. 
Theodoras wollte nun dieses seelenverderbende Unkraut mit Stumpf und Stiel 
ausreißen. Zu diesem Zwecke sei er daher vor seinen Sprengel getreten und 
habe eine längere Predigt gehalten, die im Rahmen der Vita wiedergegeben 
wird55. Bei dieser Predigt, die sich über insgesamt 314 Editionszeilen erstreckt, 
handelt es sich zunächst um ein ausführliches orthodoxes Glaubensbekenntnis, 
im Anschluß folgen Anathemata über die einzelnen Häresien, die schließlich 
noch einmal im einzelnen erläutert und widerlegt werden. 

In der Vita des Stephanos des Jüngeren (BHG 1666) richtet der Heilige fol-
gende kleine Predigt an seine Anhänger, in der sich auch die damalige politi-
sche Situation (die Auseinandersetzung um die Rechtmäßigkeit der Ikonenver-
ehrung bzw. die Konflikte des Stephanos mit dem Kaiser56) widerspiegelt57: 
„Söhne, gebt acht auf euch und eure Seelen, und die von den seelenverderben-
den Dämonen erzeugte Furcht oder Gleichgültigkeit werft von euch, und liebt 
Gott in großem Maße! Die Liebe zu ihm wird nämlich nicht angeregt durch ei-
nen Unterschied in den Dingen oder unpassende Furcht, sondern sie zeigt sich 
an der Seelengröße der Gesinnung, dem großen Maß an Einsicht und euren be-
scheidenen Geschenken der asketischen Übung. Gleichermaßen weist auch die 
Mutlosigkeit und die Trübsal weit von euch, sondern geht frohen Mutes zu Gott 

53 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 23-32, p. 92-110. 
54 Vgl. Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 24, p. 94. 
55 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 46, p. 41,24 - 52, p. 52,8. 
56 Vgl. dazu Auzepy, Etienne 21-42; dies., Hagiographie passim. 
57 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 19, p. U l f . 
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und habt das Lied des Propheten immer und fortwährend im Sinn, das da lautet: 
'Das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze 
auf den Herrn.'58 Denn es nährt die geträumte Hoffnung nicht weniger als die 
Wahrheit und vertreibt die völlige Verzweiflung durch die Erwartung und richtet 
die darniederliegende Kraft auf mit der Hand der Hoffnung. Mutlosigkeit und 
Trübsal aber zwingen auch die, die darum ringen, in den Unglücken einen kla-
ren Verstand zu behalten, zu gotteslästerlichen Gedanken. Doch Vergebung er-
fährt die tyrannische Leidenschaft, die den Bedrückten dazu treibt, vieles gegen 
seine Überzeugung zu sagen, vermutlich besiegt von der Größe der Gefahren. 
Da nun einmal das himmlische Königreich den Gewalttätigen gehört, nach den 
Worten unseres Erlösers59, und die Gewalttätigen es an sich reißen, sind in glei-
cher Weise auch wir, Brüder, bedürftig, unterdrückt, mißhandelt, ausgeraubt, lei-
den Hunger und Durst, irren umher 'in den Wüsten, auf den Bergen und in den 
Klüften und Löchern der Erde.'60 Diesen kurzen Aufenthalt unseres schmerzens-
reichen irdischen Lebens wollen wir in frommer Weise verbringen, damit uns je-
nes (sc. Leben) zuteil wird und wir zu dem unbestechlichen Richter sagen: 
'Siehe an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden!'61" 

C. Schriftstellerische Tätigkeit 

Ein Merkmal des Heiligen ist - nicht immer, aber doch häufig - auch seine 
schriftstellerische Befähigung. Wie die Väter der alten Kirche hinterläßt auch er 
der Nachwelt Schriften zum Zwecke der Ermahnung und Erbauung. Bei diesen 
Schriften kann es sich um Briefe , hymnographische Dichtungen und hagiogra-
phische Texte handeln, aber auch um Mönchsregeln, Klosterordnungen oder 
andere literarische Genera. 

In der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754), der ja in der Tat ein gewal-
tiges CEuvre hinterlassen hat63, wird die schriftstellerische Tätigkeit des Studiten-
abts in aller Ausführlichkeit gewürdigt64: „Er schrieb gleichwohl auch sehr viele 

58 Ps 72. 28. 

59 Mt 11. 12: άπό δέ των ήμερων 'Ιωάννου τοϋ βαπτιστοϋ εως άρτι ή βασιλεία των ουρανών βιά-
ζεται , και βιασται άρπάζουσιν αυτήν. Damit spielte Stephanos in der Darstellung der Vita auf 
die Situation an, daß die Gegner der Ikonenverehrung an der Macht waren. Er setzte das Kai-
serhaus mit den „Gewalttätigen" gleich. 

60 Hebr 11. 37 -38 . 

61 Ps 24. 18. - Weiteres Beispiel: Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) p. 284,106 - 285,139 (Predigt über 
den Tod). 

62 Vgl. Anderson, Saint 79-85 ; Sode, Viten 219f., beide zur Abfassung von Briefen als Topos. 

63 Vgl. Fatouros, Theodoras 21*-38*; Pratsch, Theodoras 7 - 1 0 . 128f. 
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Bücher aus eigenem Antrieb und von selbst, da er das Talent der Weisheit we-
gen seiner übermäßigen Lauterheit von oben her selbst empfangen hatte. Das 
erste nun ist das sogenannte Buch der kleinen Katechesen, das auch bis heute 
dreimal in der Woche in der Versammlung in der Kirche Verwendung findet. 
Dieses enthält 134 Katechesen, die von ihm aus dem Stegreif entworfen wurden 
im Zuge seiner Gewohnheit der Predigt an die Brüder. Das zweite und dritte 
und vierte Buch sind Bücher der großen Katechesen, die er nicht aus dem Steg-
reif improvisierte, sondern sehr durchdacht selbst niederschrieb und herausgab. 
In beiden zeigt sich jedoch ganz deutlich die von seinen Lippen ausgehende 
göttliche und himmlische Gnade der Rede. Es ist nun nämlich, glaube ich, kein 
anderes Buch der von Gott mit Weisheit begnadeten Väter so nützlich für den, 
der in verständiger Weise teilhat an dem in den koinobitischen Ordnungen aner-
kannten Nutzen, wie die von uns genannten Bücher der Katechesen des Vaters. 
Diese lehren mit sehr großem Wissen jede Form der Tugend und jedes Mittel 
gegen die vielfältigen und verschiedenen Erkrankungen, die zum Schlechten 
führen. Sie bringen den Seelen der Leser sowohl Erleuchtung als auch Zerknir-
schung. Er bemühte sich auch um einen Band panegyrischer Reden zu einigen 
Herren- und Marienfesten und zu allen Festen des großen Täufers und Vorläu-
fers und einiger anderer herausragender Heiliger. Dieser Band war nicht weni-
ger glanzvoll als die Bücher der bekannten Verfasser panegyrischer Reden. Er 
schrieb auch ein anderes, eigenes Buch in metrischen Jamben, das von großem 
Nutzen ist, und in dem er von der Schöpfung und dem Sündenfall des ersten 
Menschen berichtete; die Sünde und das Verderben führte er in tragischer Weise 
als Brauch (des Menschen) vor. Dann stellte er gesondert den Neid des Kain 
und den Mord an Abel dar, und dann noch Enosch und Noah und die von die-
sem stammenden, sehr gottgeliebten drei Patriarchen einzeln und hintereinan-
der. Auch deren berühmte Frauen pries er gebührend. Dann zählte er auch jede 
einzelne Häresie auf und unterwarf sie dem Anathema, dies tat er in Versen, 
sage ich, in sauberen Trimetern, von denen er einige später wieder verwarf. Von 
den Büchern mit seinen Briefen sind uns fünf bis heute erhalten. Diese sind in 
solchem Maße durch die Erhabenheit der Gedanken und die Reinheit der Worte 
von so herausragender Schönheit und in ihrem Briefcharakter durch ihre Ge-
nauigkeit so unverfälscht, daß niemand sie lesen kann, ohne Tränen zu vergie-
ßen, wenn er nicht ein Herz ganz aus Stein hat. Darüber hinaus gibt es auch 
eine dogmatische Schrift, in Prosa abgefaßt, in der er in drei Gegenreden (An-
tirrhetikoi), wie David den fremdstämmigen Goliath mit der Schleuder nieder-
streckte, so die vom Stamm der Wahrheit entfernte Häresie der Ikonenbekämp-
fer niederwarf und die furchtbare Schmach der Kirche auslöschte."''5 

64 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 23-24, col. 264A-265B 
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D. Missionarstätigkeit 

Von der Unterweisung der christlichen Mitmenschen zu unterscheiden ist der 
Versuch der Bekehrung nichtchristlicher Bevölkerungsgruppen zum Christen-
tum, die Mission60. Nach dem Vorbild der Apostel missioniert auch der Heilige 
fremde Völker. So finden sich des öfteren Disputationen mit Juden, die aber 
häufig in antijüdische Polemik münden6 7 , ebenso werden in mittelbyzantini-
scher Zeit bisweilen Slawen, Araber oder allgemein Barbaren von einem Heili-
gen zum Christentum bekehrt. In den Kontext der Missionarstätigkeit gehört 
aber auch das Vorgehen des Heiligen gegen die, die sich nicht bekehren lassen. 

Die Vita des Theodoras von Edessa (BHG 1744) stellt die Missionarstätigkeit 
ihres Protagonisten stark in den Mittelpunkt. So soll Theodoras nach der Dar-
stellung seiner Vita zunächst den arabischen Kalifen68 zum Christentum bekehrt 
haben 6 9 : „Der Kalif sprach: 'Siehe, ich glaube an den Vater und den Sohn und 
den Heiligen Geist, die wesensgleiche und unteilbare Dreieinigkeit. Ich glaube 
an unseren Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn, der Fleisch geworden ist wegen 
uns und das Menschengeschlecht erlöste. Nun unterweise mich, wie es nötig ist 
zu glauben, erkläre mir, welche Dinge zu bekennen sind und welche ganz und 
gar abzulehnen, laß mich verstehen, was nötig ist zu tun.' Dann gab ihm der 
gotttragende Theodoras das Glaubensbekenntnis, geschrieben in syrischer Spra-
che, und empfahl ihm den Dreimalheiligen Hymnus: 'Heiliger Gott, Heiliger und 

65 Weitere Beispiele: Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 94, p. 259f. (dogmatische Reden u. a. über 
die Fastenzeit, Orationes über die Apostel Petros und Andreas und andere Reden); Vita Ioannis 
Damasceni (BHG 884) cap. 32 -33 , col. 473A-477A u. ö. 

66 Vgl. LThK 7 (1998) 288-295 ; TRE 23 (1994) 18-39; Bieler, Theios aner I, 122f.; Scheibelreiter, 
Gegner 75f. 

67 Vgl. dazu K.-P. Todt, Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos und die Juden, in: J O B 42 (1992) 1 7 7 -
190; A. Külzer, Disputationes graecae contra Iudaeos. Untersuchungen zur byzantinischen anti-
jüdischen Dialogliteratur und ihrem Judenbild, Stuttgart - Leipzig 1999 (Byzantinisches Archiv 
18), bes. 68 -74 ; P. Speck, Varia VI: Beiträge zum Thema Byzantinische Feindseligkeit gegen die 
Juden im frühen 7. Jahrhundert (ΠΟΙΚΙΛΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 15), Bonn 1997. 

68 Vgl. PMBZ: # 4875 (Mau'ias). 

69 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 81, p. 84f.: ό βασιλεύς· εφη· „ιδού πιστεύω ει? πατέρα 
κα'ι υϊόν και άγιοι* πνεύμα, την ομοούσιοι" και αδιαίρετοι' τριάδα, πιστεύω (addendum: ε ις ) 
τόν κύριον ήμών Ίήσουν Χριστοί» τόν υίόν τοΰ θεού, τόν σαρκωθέντα δι ' ημάς και σώσαντα τό 
γένος των ανθρώπων, λοιπόν καθώ? δει πιστεύειν δίδαξόν με, δσα τε ομολογεί ν και όσοις 
άποτάττεσθαι μάλα σαφήνισόν μοι, και εϊ τι χρή ποιεΐν συνέτισόν με", τότε ό θεοφόρος Θεό-
δωρος δίδωσιν αύτω εγγράφως τη Συρίαδι (fortasse: συριστί) γλώττη τό σύμβολον της πί-
στεως, τόν τρισάγιόν τε ύπαγορεύει ϋμνον, άγιος ό θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος 
έλέησον ήμάς, και τό Πάτερ ήμών ό έν τοις ούρανοΐς, προστίθησιν, καϊ εύχήν έπειπών Χρι-
στιανόν αύτόν έξ Άγαρηνού ποιεί. 
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Allmächtiger, Heiliger und Ewiger, erbarme dich unser!' Und setzte noch das 'Va-
ter unser, der du bist im Himmel' hinzu. Und ein Gebet sprechend machte er 
ihn vom Agarener zum Christen." 

Anschließend veranlaßte Theodoros den Kalifen, gegen die Häresien vorzu-
gehen, also gegen die, die sich nicht bekehren lassen: gegen die Ismaeliten und 
Perser, gegen die Lehre des gottlosen Mohammed, gegen Arianer und Mani-
chäer. Drei Alanen jedoch, die im Dienst des Kalifen standen, konnten ebenfalls 
von Theodoros bekehrt werden7 0 : „Es hatte nun aber der Kalif drei treue Diener, 
die von Alanen abstammten. Diese führte er zu dem Bischof (sc. Theodoros) 
und befahl, sie zu Christen zu machen. Und der große Theodoros unterwies sie 
in denselben Dingen und machte sie zu Katechumenen." Schließlich wurden 
der Kalif und seine Diener von Theodoros im Tigris getauft. Dieser Abschnitt 
wird von dem Verfasser der Theodorosvita, dem Bischof Basileios von Emesa, in 
der Ich-Form erzählt71: „Der Kalif brach auf zu den Ufern des Flusses Tigris al-
lein mit uns (sc. mit Basileios) und seinen drei Dienern. Als wir einen friedli-
chen Platz erreichten, sagte der Kalif zu dem Bischof (sc. Theodoros): 'Siehe, 
geistlicher Vater, Wasser und ein ruhiger Flecken, was spricht dagegen, daß ich 
die Taufe empfange?' Wir stiegen von den Pferden und ich sprach: 'Segne uns, 
Herr!' Jener (sc. Theodoros) sprach die üblichen Gebete der göttlichen Taufe, 
taufte den Herrscher im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und gab ihm den Namen Ioannes. Indem er ihn mit dem göttlichen My-
ron salbte, vollendete er die Taufe. Ich, Basileios, aber nahm ihn aus der heili-
gen Taufe in Empfang. Dann taufte er auch jene drei edlen jungen Männer, die 
der Herrscher nun nicht mehr als Diener, sondern als seine Brüder bezeichnete. 
Den einen nun nahm der Herrscher aus der Taufe in Empfang, den zweiten der 
zuvor Getaufte, und den dritten wiederum ich." 

Auch in seiner Heimatstadt Edessa hatte Theodoros nach der Darstellung 
seiner Vita Manichäer und Nestorianer zum rechten Glauben bekehrt7 2 . Einige 
Zeit später unternahm er eine Missionierung der Juden 7 3 . Dabei stellte sich ihm 
zunächst der άρχι,συναγωγός· των 'Ιουδαίων als Gegenspieler7 4 entgegen. Dieser 
strengte eine öffentliche Disputation um den rechten Glauben zwischen ihm 
und Theodoros an. Aus diesem Rededuell ging - auch mit Hilfe eines Strafwun-
ders: der Archisynagogos wurde mit Stummheit geschlagen - zweifelsfrei Theo-
doros als Sieger hervor. Der Archisynagogos wurde vom (angeblich ja christli-
chen) arabischen Herrscher für seine schändlichen Reden mit Peitschenhieben 

70 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 82, p. 85. 

71 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 82, p. 85f. 

72 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 85, p. 91. 

73 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 86 -91 , p. 93 -97 . 
74 S. dazu oben, Kap. 9: „Gegenspieler", S. 170-183-
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bestraft und in den Kerker geworfen. Dort kam dem Rabbiner dann die Ein-
sicht75: „Nachdem drei Tage vergangen waren, kam der Hebräer im Gefängnis 
zu sich und erkannte den abgrundtiefen Irrtum, der ihn umgab. Das uferlose 
Meer der Güte spendete ihm nämlich einen Tropfen Menschenliebe, und er 
schrieb einen Bittbrief und schickte ihn an den großen Theodoros, bat darin um 
Erbarmen und gelobte seine Bekehrung. Der Hierarch nun verlor keine Zeit, er-
innerte den Herrscher und verlangte von ihm den Hebräer. Und als er ihn aus 
dem Gefängnis führte, fiel dieser vor seine Füße, und er sah, daß dieser mit ei-
ner Geste nach der Taufe verlangte. Der Wortgewandte war nämlich der Stimme 
und der Rede beraubt. Er führte ihn in die Kirche, vollzog die göttliche Taufe 
und machte den im Dunkel lebenden zu einem Sohn des Lichts und gab ihm 
den Namen Samonas. Sogleich nun nach der Taufe kam die Gnade auf ihn nie-
der. Er öffnete seinen Mund, sprach und pries Gott und bekannte sich zu unse-
rem Herrn Jesus Christus und lobte ihn zusammen mit dem allmächtigen Vater 
und dem lebensspendenden Geist. Verzückung ergriff nun alle, die diese Dinge 
sahen. Diese wunderbaren Dinge kamen auch dem Kalifen zu Ohren. Dieser 
rief den einst gotteslästerlichen Hebräer zu sich und sah, daß dieser ein wahr-
haftiger Christ geworden war, der Christus vernehmlich verkündete und be-
kannte, daß dieser in der Tat Gottes Sohn war, der vom Gesetz und den Prophe-
ten angekündigt worden war. Der Kalif bewunderte diesen und ehrte ihn mit 
Geschenken und pries fürwahr und erhöhte den Herrn in der eigenen Seele." 
Die Bekehrung des Archisynagogos, eines religiösen Führers der Juden, sugge-
riert natürlich in dieser Darstellung, daß in der Folge auch Teile der jüdischen 
Bevölkerung zum Christentum konvertiert seien. 

Implizit schwingt die Missionierung auch in der Darstellung der Vita des Ste-
phanos Saba'ites (BHG 1670) mit, als dieser eine Hirschkuh vor arabischen Jä-
gern rettete7i>: „Ein anderer frommer Mönch erzählte mir das folgende: 'Einst-
mals, als der heilige Mönch in der Wüste wandelte, jagten arabische Jäger in 
jenem Teil der Wüste, wo er sich damals aufhielt, eine Hirschkuh. Als diese, ge-

75 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 91, p. 96f. 
76 Vita Steph. Saba'it. (BHG 1670) cap. 98, p. 543D-E: "Αλλος- δέ Tis ευλαβής- μοναχός δι,ηγήσατό 

μοι λ έ γ ω ν ότι ποτέ, τοϋ όσιου γέροντος την έρημου περιπολούντος, "Αραβες έφιβόλοι (fortas-
se: ευθύβολοι, s. aber LBG s. ν, έφίβολος)άνδρες κατ ' έκείνην τήν έρημου, δπου τότε διέτριβεν, 
έδίωκον ελαφον ήτις άτονήσασα και άποκαμοϋσα άττό τών θηρευτών διωκομένη, το ις κόλποις 
του άγιου γέροντος προσέφυγεν, old τ ι ς λογική τά 'ίχνη αύτοϋ καταφιλοΰσά τε και εκλι-
παρούσα τών τών θηρευτών έλευθερώσαι δεσμών. Πρός ους ό συμπαθέστατος γέρων όνομαστ'ι 
έφη παρακαλών Χαρίσασθέ μοι ταύτην, ώ θηρευταί, επειδή μοι προσέφυγε, και τής έμής 
έδεήθη πρός υμάς συνεργίας. Οί δέ τήν ελαφον θεασάμενοι τω γεροντι παρισταμένην, και τήν 
εαυτής κεφαλήν τοις κόλποις αύτοϋ έντεθηκυίαν, πάνυ κατεπλάγησαν, και αυτήν τω γέροντι 
χαρισάμενοι ύπέστρεψαν, τήν τών Χριστιανών π ίστ ι ν έπαινέσαντες . 
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hetzt von den Jägern, ermattete und müde wurde, rettete sie sich an den Busen 
des heiligen Mönchs, küßte wie ein verständiges Geschöpf seine Fußspuren und 
flehte ihn an, sie vor den Stricken der Jäger zu erretten. Der äußerst mitfühlende 
Mönch sprach die Jäger mit Namen an und bat sie: 'Gebt sie mir, ο Jäger, weil 
sie zu mir geflohen ist und meine Hilfe erbeten hat vor euch!' Als diese die Hin-
din sahen, wie sie bei dem Mönch stand und ihren Kopf auf seine Brust gelegt 
hatte, waren sie ganz und gar überwältigt. Nachdem sie sie dem Mönch überlas-
sen hatten, zogen sie von dannen und lobten den Glauben der Christen.'" Es 
wird nicht expressis verbis gesagt, daß sich die Araber nun zum Christentum be-
kehrten, aber sie „lobten den Glauben der Christen". 

In der Darstellung der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) geht es 
auch um die Frage der Ikonenverehrung. Hier missioniert der Heilige die ikono-
klastischen Häretiker77: „Daher befreite er auch viele Völker und sehr viele 
Städte von diesem Greuel (sc. von der Häresie des Ikonoklasmus), veranlaßte 
sie, anstelle des häretischen Geschwätzes den orthodoxen Glauben anzuneh-
men, und überzeugte sie mit allem Eifer, sich mit ihm für diesen Glauben der 
Gefahr auszusetzen."78 

77 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 73,20-23, p. 136: "Οθεν και πολλούς λαούς και πόλεις 
πλε ίστα ; τοϋ μύσους τούτου διέσωσεν και της αιρετικής γλωσσαλγίας μεταμαθεϊν τήν ορθό-
δοξοι πίστιι^ μετέδωκε και προκιΐ'δυι^εύειν της π ίστεως ταύτης σύν αύτω μετά πάσης 
σπουδής πέπεικεΐΛ - Übers, von Μ. Chronz. 

78 Weitere Beispiele: Vita Methodii (BHG 1278) cap. 9, col. 1252C (bekehrt ebenfalls Häretiker 
bzw. Ikonoklasten; vgl. dazu Zielke, Methodios 206); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 10, 
ρ 512 (Häretiker); Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 20, p. 82-86 (Muslime). 



Kapitel 11: Tugenden 

(aretai - virtutes) 

Eine typische Heiligenvita ist eine Erzählung von „gelebter Tugend".1 Unter die-
sem Blickwinkel läßt sich Tugend und lassen sich einzelne Tugenden in nahezu 
jeder Handlung des Heiligen erkennen. Man kann geradezu von einer gattungs-
bedingten Omnipräsenz der Tugend in der byzantinischen Heiligenliteratur 
sprechen. Folglich werden einzelne Tugenden auch an anderer Stelle dieser Un-
tersuchung mit berührt und behandelt. 

Geht man allein von den hagiographischen Quellen aus, so darf wohl die 
„Enthaltsamkeit" (εγκράτεια, continentiä)2 den ersten Platz unter den Tugenden 
beanspruchen, denn sie wird in den Heiligenviten generell am häufigsten als 
Tugend genannt und an vielen Stellen auch als höchste Tugend herausgeho-
ben3. Da die „Enthaltsamkeit" jedoch unabdingbare Voraussetzung für jegliche 
Askese ist, wird diese Tugend im Zusammenhang mit der Askese an einer ande-
ren Stelle dieser Untersuchung besprochen, auf die deshalb hier verwiesen wer-
den kann4. Weiterhin sind Tugenden mit verschiedenen Topoi verbunden, die 
an ebenfalls anderer Stelle dieser Arbeit behandelt werden. So ist etwa die „Ver-
teilung der Habe" ein Zeichen von Freigebigkeit und die „Entsagung" ein Zei-
chen von Enthaltsamkeit usw.5 

Der Tugendkatalog6 der byzantinischen Tradition war nicht einheitlich und 
streng feststehend7, so daß sich zahlreiche unterschiedliche Tugendkataloge fin-

1 Vgl. etwa G. Podskalsky, in: ODB 3, 2178: „Hagiography presents virtues (esp. faith, hope, and 
love) in action"; vgl. Browning, Saint's Life 118-121. 

2 Vgl. ThWbNT 2 (1935) 338-340. 

3 Zur Kulturgeschichte der sexuellen Enthaltsamkeit (Keuschheit) vgl. auch E. Fehrle, Die kulti-
sche Keuschheit im Altertum, Gießen 1910 (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 
6); P. Brown, The Body and Society, New York 1988 (dt. Ausgabe: Sexuelle Entsagung, Askese 
und Körperlichkeit am Anfang des Christentums, aus d. Engl. v. M. Pfeiffer, München-Wien 
1991. 

4 S. dazu unten, Kap. 14: „Martyrium, Homologia und Askese". 

5 Vgl. dazu oben Kap. 5: „Entsagung" und unten Kap. 15: „Tod" und öfter. 
6 Vgl. LThK 10 (2001) 302f. s. v. 
7 Vgl. LThK 10 (2001) 293-302 s. v.; LdMA 8 (1997) 1085-1089 s. v. „Tugenden und Laster, Tu-

gend- und Lasterkataloge", ODB 3, 2178 s. v. „Virtue"; vgl. auch Lietzmann, Alte Kirche IV 186 
(1178) (Lasterkatalog des Euagrios). 
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den lassen, die die einzelnen Tugenden jeweils anders gewichten. Als exempla-
risch für die teilweise recht verworrenen Vorstellungen mag hier die Auflistung 
des Ioannes Damaskenos gelten8. Wenn ein einheitlicher Tugendkatalog in den 
erhaltenen byzantinischen Quellen, in denen sich die Mentalität jener Zeit nie-
derschlug, nicht zu greifen ist, scheint es kaum sinnvoll, im Rahmen dieser Un-
tersuchung einen solchen aus der Rückschau heraus entwickeln zu wollen. Es 
läßt sich jedoch feststellen, daß auch in den byzantinischen Heiligenviten die 
vier Kardinaltugenden (§ 1) greifbar sind, ferner auch die theologischen Tugen-
den (§ 2) sowie weitere oder sekundäre Tugenden in den verschiedenartigsten 
Zusammenstellungen und Katalogen (§ 3). 

§ 1. Die Kardinaltugenden 

Die vier Kardinaltugenden (bezeichnet als allgemeine Tugenden: γενικαί äpe-
ταΟ^ - Klugheit bzw. Einsicht10 (φρόνησις, prudentia bzw. σοφία, sapientid), 
Gerechtigkeit11 (δικαιοσύνη, iustitia), Tapferkeit (ανδρεία, fortitudo), Maß bzw. 
Besonnenheit12 (σωφροσύνη, temperantiä) - werden in verschiedenen Viten zu-
sammen aufgeführt: 

So heißt es etwa in einer Version der Vita des Theodoras Studites (BHG 
1755) über den jugendlichen Heiligen, der sich im Studium große Mühe gab13: 
„Nachdem er nun so viele Stunden studiert und sich gemüht hatte, wie sehr nun 
wurden ihm die Besonnenheit und die Tapferkeit, wie sehr die Klugheit und die 
Gerechtigkeit zuteil, und wie sehr die Sanftmut und die Enthaltsamkeit und die 
vielen anderen Tugenden, die unter diesen allgemeinen Tugenden noch zuge-
teilt werden." 

Auch in der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) wird die Vorstellung 
der Tugenden des Heiligen mit der Erwähnung der Kardinaltugenden eröffnet. 
Die Situation ist hier ähnlich wie in dem vorangegangenen Beispiel, auch Geor-
gios hatte sich in den Studien hervorgetan14: „Wie wurden ihm nun zueigen die 

8 Vgl. J o a n n e s D a m a s c e n u s , D e virtute et vitio, in: P G 95, 8 5 C - 8 8 A . 

9 Vgl. dazu LThK 5 ( 1 9 9 6 ) 1 2 3 2 - 1 2 3 4 ; LThK 10 ( 2 0 0 1 ) 302f . s. v. „Tugendkataloge ' 1 , vgl. a u c h 

M. B e c k e r , Die Kardina l tugenden bei Cicero und Ambros ius : D e officiis, Base l 1994 (Chresis . 

Die M e t h o d e d er Kirchenväter im U m g a n g mit d er ant iken Kultur 4 ) . 

10 Vgl. T h W b N T 9 ( 1 9 7 3 ) 2 1 6 - 2 3 1 (φρόνησις) ; 7 ( 1 9 6 4 ) 4 6 5 - 5 2 8 (σοφία) . 

11 Vgl. T h W b N T 2 ( 1 9 3 5 ) 1 9 4 - 2 1 4 . 

12 Vgl. T h W b N T 7 ( 1 9 6 4 ) 1 0 9 4 - 1 1 0 1 . 

13 Vita T h e o d . Stud. ( B H G 1 7 5 5 ) cap . 3, col . 1 2 0 B : μεριμνών οσαι ώραι και διαπονούμενος, πώς 

άρα κατορθωθείη αυτω ή σωφροσύνη και ή ανδρεία' πώς ή φρόνησις και ή δικαιοσύνη- πώς τε 

ή πραόττρ και ή εγκράτεια, και οσαι άλλαι τ α ϊ ? γενικαΐς ύποδιήρηνται άρεταΐς . 
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Gerechtigkeit und Besonnenheit, wie wurden ihm nun zuteil die Klugheit und 
Tapferkeit, wie die vielen anderen Tugenden alle, die zu diesen allgemeinen Tu-
genden gehören und diesen zugeteilt werden." 

In der Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z) werden die Kardi-
naltugenden in kurzem Abstand gleich zweimal angeführt. Zum einen heißt es 
zunächst folgendermaßen15: „Er schritt voran und zeigte nun allen, die zu ihm 
kamen, die Klugheit wie einen Helm und wie einen Brustschild die tätige Ein-
sicht, er hatte die Tapferkeit wie Schilde auf beide Arme genommen und mit der 
gerechten Lebensweise im Sinn sich deutlich gekleidet." Es fällt auf, daß in die-
ser Variante eine Doppelung der Klugheit bzw. Einsicht (φρόνησις bzw. σοφία) 
vorliegt, während Besonnenheit bzw. Maß (σωφροσύνη) fehlt. Es ist denkbar, 
daß die Bedeutungsdifferenzierung zwischen σωφροσύνη und σοφία zur Zeit der 
Abfassung bereits nicht mehr deutlich war. Etwas weiter unten heißt es dann16: 
„Er war nun einfach und bescheiden und barmherzig, ringsum befestigt mit Tap-
ferkeit und Klugheit und Besonnenheit und Gerechtigkeit." 

Wesentlich ausführlicher bzw. stärker ausgeschmückt ist die Darstellung der 
Kardinaltugenden in der Vita des Patriarchen Ignatios (BHG 817)17: „In außerge-
wöhnlichem Maße hatte er sich nun die allgemeinen Tugenden erworben. Er 
sorgte sich um die Vollkommenheit der Gottesfurcht18. Die Klugheit nämlich 
mühte sich um ihn, nicht damit ihm selbst Reichtum und weltlicher Ruhm be-
schafft werde und vielfältige Genüsse des Körpers, sondern damit der gute und 
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes in den Geist der Beurteilung gut 
einfließe und darin enthalten sei. Tapferkeit bedeutete ihm, nicht irgendwann 
von der Sünde besiegt zu werden, sondern frei zu sein und als Herr zu gebieten 
über die Mächtigen, den Sünder in strenger Weise vor dem apostolischen Gesetz 
zu überprüfen (und dies oft vor aller Augen) und nicht nachzugeben wie ein 
Sklave, damit auch die anderen, wie man so sagt, Respekt haben. Besonnenheit 
aber, die Reinheit und Sauberkeit nicht nur des eigenen Körpers, hatte er von 
früher Jugend an durch häufige Übungen und mühevolle Anstrengungen in sol-

14 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 13, p. 23,1-3: πώς περιποιηθή αύτώ ή δικαιοσύνη και 
σωφροσύνη, πώς κατορθωθή ή φρόνησις και ανδρεία, πώς αί λοιπα'ι πάσαι οσαι τ α ΐ ς γεν ικαΐς 
ταύταις καθηκόντων έπιδιαιρεϊσθαι πεφύκασιν. 

15 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 25, p. 17,17-20: τήν γάρ φρόνησιν οΐάπερ μίτραν καΐ ώς 
λογεΐον τήν εμπρακτον σοφίαν, την τε άνδρείαν ώς άσπιδίσκας άμφ' ώλενών περιθεμενος και 
τί] δικαία πρός λογισμούς διαιτήσει ευκρινώς άμπεχόμενος πρόεισι πασι το ις προσιούσι 
δεικνύμενος. 

16 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 26, p. 18,3-5: απλούς τε και ταπεινός και ελεήμων κα-
θίσταται , ανδρεία και σοφία και σωφροσύνη και δικαιοσύνη περιφρουρούμενος. 

17 Vita Ignatii (BHG 817) col. 501C - 504A. 
18 Anscheinend hält der Verfasser, Niketas David Paphlagon, die Gottesfurcht bzw. Frömmigkeit 

(εύσεβεια, pietas) für eine oder sogar die erste der Kardinaltugenden. 
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chem Maße erworben, daß er zur äußersten Gelassenheit, das heißt, zur völligen 
Abtötung der fleischlichen Sinne gelangte. Nicht auf diese aber allein be-
schränkte er das Gut der Besonnenheit, sondern reinigte mit allem Eifer in sol-
chem Maße auch seine Kirche und machte sie besonnen durch den Ernst und 
die Häufigkeit der geistlichen Unterweisung, so daß weder der Name der Hure-
rei noch der irgendeiner anderen Unreinheit bei denen, die ihm nahestanden, je 
vernommen wurde. Sondern wie er selbst den untadeligen Weg des Herrn in ta-
delloser Weise voranschritt, so leitete er auch seine Braut als guter Brautführer 
in tadelloser Weise. Ist es nötig, noch über die Gerechtigkeit zu reden? Von die-
ser war der Selige eng und in herrlicher Weise umschlossen, so daß er deswe-
gen Tadel über sich ergehen lassen mußte von den ungerechten Schiedsmän-
nern des Rechts und ihm Härte nachgesagt wurde, dem wahrlich milden Hirten, 
der Gottes Gerechtigkeit nachahmte." 

In diesem Beispiel werden, untermischt mit den Kardinaltugenden, auch be-
reits andere Tugenden genannt, etwa die Frömmigkeit19 (εύσεβεια, pietas), die 
Reinheit20 (άγνεία bzw. άγνότης·, puritas), die Gelassenheit (απάθεια, apathiä) 
und die Abtötung21 (νεκρωσις, mortificatio). Dennoch läßt sich an diesem und 
an den vorangegangenen Beispielen erkennen, daß über die Kardinaltugenden 
eine gewisse Klarheit herrschte22. 

§ 2. Die theologischen Tugenden 

Die drei theologischen Tugenden - Glaube, Liebe, Hoffnung - werden etwa in 
der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) im Zuge eines größeren Tugend-
kataloges noch vor zwei der Kardinaltugenden genannt23: „Von da an wurde 
Glaube, Hoffnung, Liebe gelehrt (sc. durch Georgios), von da an Gerechtigkeit 
und Besonnenheit und der übrige Katalog der Tugenden." 

In der Darstellung der Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z) wer-
den die theologischen Tugenden des öfteren genannt. So heißt es etwa an einer 
Stelle24: „Daher trug in sich und verströmte der dreimal Glückliche zusätzlich zu 
der übermäßigen Liebe auch die dieser innewohnenden (sc. Tugenden), wie der 
hohe Apostel sagt25, sowohl Glauben als auch Hoffnung, die unter den Gütern 

19 Vgl. ThWbNT 7 (1964) 168-184, s. ν. „σέβομαι". 
20 Vgl. ThWbNT 1 (1933) 124. 
21 Vgl. ThWbNT 4 (1942) 896-899 , s. ν. „νεκρό?". 
22 Weiteres Beispiel: Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 873A-B (nennt in einem gröiäeren Tu-

gendkatalog auch die vier Kardinaltugenden). 

23 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 23, p. 36,9f.: εκείθεν έδιδάσκετο πίστ ις , έλπίς-, αγάπη, 
εκείθεν δικαιοσύνη, σωφροσύνη και ό λοιπός των αρετών κατάλογος. 
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die größten und auserwähltesten sind." Und wenig später, noch in demselben 
Kapitel, heißt es über Theophanes : das hörte der im Hinblick auf die Hoff-
nungen unzweifelhafte und im Glauben zuversichtliche und in der Liebe voll-
kommene ..." Ähnliche Stellen lassen sich in den Viten überall finden. 

§ 3. Weitere Tugenden 

In der Darstellung der Vita des Nikolaos Studites (BHG 1365) findet sich ein län-
gerer Tugendkatalog. Darin werden die folgenden Tugenden in der angegebe-
nen Reihenfolge genannt27: Bescheidenheit28 (ταπείνωσις), Klugheit (φρό-
νησις), Tapferkeit (ανδρεία), Glaube2 9 (πιστός δούλος), Gerechtigkeit 
(δικαιοσύνη), Enthaltsamkeit (εγκράτεια), Schlaflosigkeit30 (αγρυπνία), Gebet 
(προσευχή), Besonnenheit (σωφροσύνη), geistige Schau (θεωρία), Zerknir-
schung31 (κατάνυξις), Lauterkeit (άγνεία), Gottesfurcht (ό του θεού φόβος·), Ge-
lassenheit (απάθεια), Folgsamkeit (εύπείθεια), Gehorsam32 (υπακοή) und Sorg-
falt (ακρίβεια). Es läßt sich erkennen, daß sich in diesem Tugendkatalog 
Kardinaltugenden (wie Gerechtigkeit) mit theologischen (wie Glaube), monasti-
schen (wie Schlaflosigkeit) und anderen Tugenden vermischt finden. Eine Ab-
stufung von verschiedenen Tugenden wird nicht unternommen. Ferner finden 
sich inhaltliche Dubletten (wie Folgsamkeit und Gehorsam). Diese unsystemati-
sche Art des Tugendkatalogs läßt sich in einer ganzen Reihe von Heiligenviten 
finden. Das Beispiel erscheint daher repräsentativ für den wenig systematischen 
Umgang mit Tugenden im Rahmen dieser Literatur zu sein. 

Bisweilen werden aber auch nur einige wenige Tugenden besonders her-
ausgehoben. So finden sich etwa in der Vita Piatons (BHG 1553) anläßlich einer 
Erkrankung des Heiligen die folgenden Bemerkungen33 : „Er fand nun die ge-
liebte Niedrigkeit, erlangte Ruhe vor den Betrübnissen, wurde erlöst von den 

24 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 38, p. 24,14-17: Ά φ ' ώι> και πρό? τήΐ' ΰπερκειμεΐ'ηΐ' 
άγάπηΐ' τ ά ? συμμενούσα? αύτη, καθώς φησιν ό υψηλό? απόστολο?, ττίστιΐ' τε και ελπίδα, τά 
έΐ' αγαθοί? μέγιστα και εξαίρετα, κινούμενος και ύπερεκχυνόμεΐΌ? ό τρισόλβιο?, ... 

25 Gal 5. 6. 
26 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 38, p. 24,22-24: τούτο άκούσα? ό πρό? ελπίδα? αδίστακ-

το? και έι> τή πίστει εύπρόβλεπτο? και ε ί? άγάπηΐ' παΐ'τελειο?. 

27 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 873A - 876A. 
28 Vgl. ThWbNT 8 (1969) 1 -27 . 

29 Vgl. ThWbNT 6 (1959) 174-230. 
30 Vgl. ThWbNT 2 (1935) 332-337 , s. ν. „εγείρω". 

31 Vgl. ThWbNT 3 (1938) 628. 
32 Vgl. ThWbNT 1 (1933) 225. 
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fortgesetzten Bedrohungen. Man sah ihn wieder, wie er zuvor gewesen war. Er 
verachtete Geld, Besitz und Geschäftigkeit. Das Übelwollen hatte keinen Raum, 
den Strahl seiner Tugend noch zu umwölken." Betont werden hier vor allem die 
Tugenden der Bescheidenheit (ταπεί^ωσις), der Selbstgenügsamkeit (άυτάρ-
κ£ΐα) und des Wohlwollens (εύμενεια) des Piaton. Die beiden letzten Tugenden 
werden dabei negativ beschrieben: Es verlangt ihn weder nach Geld, noch nach 
Besitz, noch nach Geschäftigkeit, in seinem Herzen ist kein Platz für Übelwol-

In der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) findet sich die folgende 
Darstellung, die in gewisser Weise einen Tugendkatalog vorführt. Dort heißt es 
dann über den Heiligen^4: „Wer wurde jemals satt von seiner Unterweisung? 
Welche Art von Sättigung bereitete sein angenehmer Umgang? Zu allen war er 
wohlwollend, zu allen liebenswürdig, zu allen freundlich, jedem gegenüber war 
er heiter und umgänglich, aufmerksam, mitfühlend und mitteilsam. Er war ganz 
voller Liebe, voller Urteilskraft, voller Demut, voller Sanftmut und durch und 
durch mit allen Tugenden offenkundig überreichlich ausgestattet. Vollkommen 
war sein ganzes Leben, und schon die Betrachtung (seines Lebens) bildete für 
alle einen Grundstein für Nutzen und Erbauung. Weil er sich auf dem Gipfel der 
Bedürfnis-losigkeit befand, nachdem er alle seine Empfindungen geläutert hatte. 
Er war ganz und gar erleuchtet, ganz strahlend, ganz heiter, und sowohl in sei-
ner Erscheinung als auch in seinem Charakter als auch in seiner Lebensführung 
ganz und gar prächtig geschmückt und stets von der heiligen Dreifaltigkeit be-
schienen." 

In der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) werden an einer Stelle zu-
nächst die drei theologischen Tugenden (Glaube, Liebe, Hoffnung), dann zwei 
der Kardinaltugenden (Gerechtigkeit und Besonnenheit) genannt, ehe weitere 
Tugenden erwähnt werden. Dabei handelt es sich um folgende3 5 : Sittlichkeit 

33 Vita Platonis ( B H G 1 5 5 3 ) cap . 25, col . 828C: Ευρίσκει ούν τήι> ποθούμενης ταπείνωσιν, λαμβά-

νει άνακωχήν τώι> λυπηρών, λύεται τώι< συνεχόντων επηρειών, όφθεις οίος· ην τό πρότεροι1, 

άφιλάργυρος, άφιλοκτήμων, άφιλοπράγμων, της δυσμενείας ούκ έχούσης χώραν έτι συννεφειν 

της- εκείνου αρετής τήν ακτίνα. 

34 Vita Nicet. Medic . ( B H G 1 3 4 1 ) cap . 22, p. XXII : T i s τούτου έκορέσθη ποτέ της- διδασκαλία«?; 

Ποίος κόρος τ ή ς αύτοϋ ή δ ί σ τ η ς προσομιλίας; Πάσιν ην προσηνής, πάσιν εράσμιος, πάσιν έπ-

έραστος, πάσι φαιδρός εύπροσήγορος, εύήκος, συμπαθής, εύμετάδοτος , όλος αγάπης άνά-

πλεος, όλος διακρίσεως γέμων, όλος ταπεινοφροσύνης πεπληρωμένος, όλος πραότητος με-

μεστωμένος, όλος όλων αρετών ειλικρινώς εμπεπλησμενος, τέλος όλος ό βίος αύτοϋ και αυτή 

ή θεωρία πάσιν ώφελείας και οικοδομής ύπόθεσις η ν όθεν και ε ι ς τήν άκρόπολιν τ ή ς άπα-

θείας έφθασεν, καθάρας αύτοϋ πάντα τά αισθητήρια. Και γέγονεν όλος πεφωτισμένος, όλος 

λαμπρός, όλος ήδύς, και τω ε'ίδει, και τω ήθει, και τω τρόπω όλος ήγλαϊσμένος, ΰπό τής 

άϊδίου Τ ρ ι ά δ ο ς άε'ι λαμπόμενος. 
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bzw. Nachsicht (επιείκεια), Sanftmut (πραότης·), Bescheidenheit (ταπείνωσις) , 
Mitempfinden bzw. Mitleid (συμπάθεια) und Frömmigkeit (εύσεβεια). 

In der Vita des Theophylaktos von Nikomedeia (BHG 2451) findet sich fol-
gende Darstellung3 6 . Theophylaktos übte sich zunächst gemeinsam mit seinem 
Gefährten Michael in den mönchischen Tugenden der Askese, genannt wird 
ausdrücklich die Schlaflosigkeit (αγρυπνία). Dann hätten sich die beiden auch 
die anderen Tugenden angeeignet, nämlich Demut (ταπεινοφροσύνη), Liebe3 7 

(αγάπη), Sanftmut (πραότης·), Besonnenhei t (σωφροσύνη) und Lauterkeit 
(άγνεία). Auch hier gehen also Kardinaltugenden, theologische und sonstige 
Tugenden bunt durcheinander. 

In der Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z) w e r d e n in e inem 
Kapitel neben den vier Kardinaltugenden noch weitere Tugenden des Heiligen 
aufgezählt3 8 : So habe er Langmut3 9 (μακροθυμία) gezeigt und Seelengröße (με-
γαλοψυχία), ebenso Einfachheit4 0 (άπλότης), Demut (ταπεινότης·) und Barmher-
zigkeit41 (ελεημοσύνη). Im Anschluß werden einige Übel aufgezählt, die d e m 
Heiligen gerade nicht eigneten. So habe er sich nicht der Schlaffheit (ατονία) 
hingegeben, auch seien ihm Ausschweifung (ακολασία), Herzlosigkeit (άσ-
πλαγχν ία) , Hurerei4 2 (πορνεία) und Götzenverehrung 4 3 (ειδωλολατρεία) sowie 
Habsucht 4 4 (πλεονεξία) f remd gewesen. Draus kann man dann schließen, daß 
er eben gerade über die jeweils gegensätzlichen Tugenden verfügte. 

In der Vita der Athanasia von Aigina (BHG 180) w e r d e n die Tugenden der 
Protagonistin über mehrere Kapitel h inweg ausgebreitet4 5 . An einer Stelle heißt 
es dazu 4 6 : „Sie widmete sich in gewohnter Weise der e igenen Errettung, indem 
sie ohne zu zögern Psalmen sang und sich mit Sorgfalt den Lesungen zuwandte 
und keinerlei Abweichung von diesen guten Werken hinnahm. Mit Sanftmut war 
sie geschmückt, und sie strahlte in heiliger Weise mit der Demut des Herzens. 
Weshalb die Lobenswerte auch von allen, die von ihrem guten Wandel erfuhren, 
sehr geliebt wurde . An Barmherzigkeit ragte sie in solchem Maße heraus, daß 
ihr die im Haus befindlichen Dinge - obwohl es sehr viele waren - für die groß-

35 Vita Georg. Amastr, (.BHG 668) cap. 23, p. 36,10-14; eine Anhäufung von Tugenden findet sich 
weiterhin in cap. 13-14, p. 22-25. 

36 Vita Theophyl. Nicomed. (BHG 2451) cap. 5, p. 73f. 
37 Vgl. ThWbNT 1 (1933) 20-56. 
38 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 26, p. 18,1-21. 

39 Vgl. ThWbNT 4 (1942) 377-390. 
40 Vgl. ThWbNT 1 (1933) 385f. 
41 Vgl. ThWbNT 2 (1935) 477-483. 
42 Vgl. ThWbNT 6 (1959) 579-595, s. ν. „πόρνη". 
43 Vgl. ThWbNT 2 (1935) 373-375. 
44 Vgl. ThWbNT 6 (1959) 266-274. 
45 Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) cap. 2-5, p. 181-184 (HalkinJ. 
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zügige Verteilung ihrer Hand nicht ausreichten. Die von überallher als Gäste 
kommenden Mönche nahm sie freundlich auf, Witwen und Waisen und allen 
Bedürftigen spendete sie in reichlichem Maße das zum Leben Notwendige." Wir 
haben hier also die Tugenden der Frömmigkeit (ψαλμωδίαι και άναγνώσεις·), 
der Sanftmut (πραότης·), der Bescheidenheit (ταπείνωση), der Barmherzigkeit 
(ελεημοσύνη) und Freigebigkeit (διάδοσις) und noch einmal der Frömmigkeit (ό 
του κυρίου φόβο? και πόθος·). Im weiteren Verlauf folgen noch die eher monasti-
schen Tugenden der Demut (ταπεινοφροσύνη), der Enthaltsamkeit (εγκράτεια), 
der Schlaflosigkeit (αγρυπνία) und des Gebets (προσευχή). 

Der Tugendkatalog in der Vita der Theoktiste (BHG 2422) ist bereits an an-
derer Stelle ausführlich behandelt worden47. Er umfaßt Frömmigkeit, Demut , 
Entsagung, Glaube, Strenge, Freigebigkeit, Barmherzigkeit u n d anderes 
mehr. 

46 Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) cap. 2, p. 181: ..., αύτη συνήθως της οικείας σωτηρίας 
έφρόντιζεν, τ α ΐ ς ψαλμωδίαις άόκνως προσέχουσα και τα ι ς άναγνώσεσιν επιμελώς σχολάζουσα 
και μηδεμίαν έναλλαγήν των αγαθών δεχόμενη, πραότητι δέ καλλωπισμένη, ταπεινώσει καρ-
δίας· όσίως έπέλαμπεν. "Οθεν και παρά πάντων των τούς αγαθούς αυτής καταμανθανόντων 
τρόπους, λίαν ήγαπάτο ή αξιέπαινος. Ελεημοσύνη δέ τοσούτον διέπρεπεν ώστε μή έπαρκεΐν 
αύτη τά έν τω οίκω καίπερ πλείστα τυγχάνοντα προς την πλουσίαν αύτής της χειρός διάδο-
σιν. Τούς γάρ πάντοθεν έπιξενουμένους μοναχούς φιλοφρόνως δεξιουμένη, χήραις και όρφα-
νοΐς και πάσι το ις ένδεέσι δαψιλώς τά πρός το ζην έπεχορήγει . 

47 Vgl. Pratsch, Theodoras 29-33. - Weitere Beispiele: Vita Eustratii (BHG 645) cap. 13, p. 377,13-
19 (Freigebigkeit); Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 68-74, p. 130-138 (Agrypnia, En-
krateia, Hypomone , Tapeinosis, Agape, Sympatheia, Pistis, Akribeia, Epignosis, Proseuche); 
Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 8-9; p. 53-58; Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 4, p. 693E-F 
(trauert nicht öffentlich = Enthaltsamkeit bzw. Maß). 



Kapitel 12: Zeichen 

(semeia - signa) 

Im Zusammenhang mit der Kindheit und Jugend des Heiligen sind bereits „frühe 
Zeichen der Heiligkeit" aufgefallen und notiert worden. Zeichen der Heiligkeit 
erscheinen jedoch nicht nur in der Kindheit und Jugend des Heiligen, sondern 
können praktisch zu jedem beliebigen Zeitpunkt seines Lebens auftreten. In ei-
nem weiteren Sinne sind alle Äußerungen von Tugend und alle getätigten Wun-
der, alle Prophezeiungen und viele andere Aktivitäten des Heiligen Zeichen sei-
ner Heiligkeit1. Diesen entsprechen im NT die von Jesus bewirkten Zeichen, die 
im griechischen Text gewöhnlich als δυνάμεις, lateinisch als virtutes, bezeichnet 
werden (etwa Mt 13. 58)2. Im engeren Sinne sind Zeichen der Heiligkeit jedoch 
wunderbare Erscheinungen bzw. übernatürliche Phänomene, die aber - im Un-
terschied etwa zu den Wundern - nicht auf eine Aktivität, einen Wunsch oder 
Willen des Heiligen zurückgehen, sondern direkt von Gott bewirkt werden, der 
selbst diese Zeichen setzt und damit die Heiligkeit des betreffenden Menschen 
anzeigt. Dies wird etwa in einigen Fällen der Darstellung von Lichtzeichen deut-
lich, wo gelegentlich der Verwunderung und Überraschung des Heiligen über 
das Zeichen Ausdruck gegeben wird. Nur um diese Zeichen im engeren Sinne 
soll es in dem folgenden Kapitel gehen. 

§ 1. Licht 

Helligkeit, Licht und die Farben Weiß bzw. Gold waren bereits in vorchristlicher 
Zeit und in vielen verschiedenen Kulturen ein Zeichen für Heiligkeit bzw. göttli-
che Auserwähltheit^. In der christlichen bildenden Kunst findet dies seinen Aus-
druck unter anderem im Motiv des Strahlenkranzes um den Kopf des Heiligen 

1 Die Begriffe „Zeichen" und „Wunder" werden oft auch synonym gebraucht, vgl, etwa Vita Atha-
nasiae Aegin. (BHG 180) cap. 8, p. 186, w o der Verfasser in Bezug auf den Priester Michael be-
merkt, er habe dessen Wunder hier berichtet, um die ihm von Gott gegebene Gnade der Wun-
der allen offenbar zu machen (τήν θεόθεν αύτω δοθεΐσαν των σημείων χάριν κατάδηλοι·' τοις 
πάσι ποιούμενοι). 

2 Zum Begriff der δ ύ ν α μ η vgl. auch Bieler, Theios aner I, 80-83; ThWbNT 2 (1935) 286-318. 
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(Nimbus). Im AT spiegelt es sich etwa im Motiv der Wolken- bzw. Feuersäule 
wider, mit der der Herr das Volk Israel bei dessen Auszug aus Ägypten durch 
die Wüste führte4; im NT etwa in der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor, wo 
es nach Matthaios heißt: „und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine 
Kleider wurden weiß als ein Licht"5. 

In der Vita des Ioannes Psicha'ites (BHG 896) werden die biblischen Vorbil-
der auch ausdrücklich angegeben, wenn der Verfasser nach seiner Darstellung 
eines Lichtzeichens des Ioannes folgendes feststellt6: „Was ist nun wunderbarer 
als das (sc. Zeichen)? Die leuchtende Wolke beim Volke Israel, als ihm eine Feu-
ersäule (πύρινος στύλος) voranschritt zur Führung? Dieses (sc. Zeichen) ist nun 
denen, die wohl zu erwägen verstehen, nichts Geringeres. Es ist ein Abglanz des 
Lichts, das von den Jüngern auf dem Tabor gesehen wurde. Es ist ein Zeichen 
(τεκμήριον) des einzigen Glanzes der heiligen Dreifaltigkeit." 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) wird ein Lichtzeichen fol-
gendermaßen dargestellt7: „Als er nun eines Nachts die gewohnten Gesänge zu 
Gott emporsandte, wurde er ganz von Ekstase und Ehrfurcht erfüllt. Er hatte 
nämlich den Eindruck, daß vom Himmel her ein Lichtstrahl ringsum aufblitzte, 
sich bis zu ihm und bis zu der Höhle, in der er war, herabsenkte, ..." Es handelt 
sich hier also um eine Ausgießung des Lichts. In derselben Vita (BHG 711) fin-
det sich noch ein weiteres, etwas anders geartetes Lichtzeichen. Der Lieblings-
jünger des Gregorios Dekapolites weilte einst bei seinem Meister und lauschte 
dessen Reden, als sich folgendes ereignete8: „Eines Nachts nun sah er, wie im 
Gespräch mit dem Heiligen eine Feuerzunge (πυρός γλώσσαν) von dessen 
Mund ausging, sein Antlitz in verschiedenen Richtungen umzuckte und den Wi-
derschein eines lichtstrahlenden Gefunkeis (άντανάκλασιν φωτοειδους μαρμα-
ρυγής) aussandte. Und das war nicht nur einmal, sondern oft zu sehen. Das Un-
vergleichliche dieses Wunders (θαύματος) erstaunte den Jünger so sehr, daß es 
ihn in Angst versetzte. Er drang auf den Heiligen ein und befragte ihn, um die 
Eigenart dieser befremdlichen Erscheinung zu erfahren. Der Vater aber er-

3 Vgl. auch Lietzmann, Alte Kirche IV 147f. [1139f.l; 189 111811; H. von Steuben, Wahrheit und Be-
kenntnis. Lichtoffenbarungen in antiker und christlicher Zeit, Möhnesee 1999; Angenendt , Hei-
lige 115-119. 156. 

4 Ex 13. 21-22. 

5 Mt 17. 2; Mk 9. 3; Lk 9. 29. 
6 Vgl. Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 5, p. 112,10f. 
7 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 12, p. 74-76: ούρα^όθεν φωτός· χύσι,ν περιαστράπτου-

σαν και εως αύτοΰ και τοϋ σπηλαίου έν ώ τ\ν καθιεΐσαι>. Übers, von Μ. Chronz. Vgl. Vita Gre-
gorii Decapolitae (BHG 711) cap. 15-16, p. 78-80. 

8 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 57, p. 120-122. Obers. von M. Chronz. Vgl. auch 
PMBZ: # 2486 (Gregorios Dekapolites). 
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mahnte ihn heiteren Sinnes und ruhigen Geistes und sagte zu ihm: 'Du befindest 
dich im Irrtum, Bruder. Denn keineswegs ist von deiner Vision - wie du es 
nennst - ein Zeichen (σημεΐον) über mich ergangen. Bete also und gib dich mit 
einem 'Ich habe meinen Herrn allzeit vor Augen' auf der Zunge und unter 
Danksagung an den, der dir die Vision gezeigt hat, dem wirksamen Gebet hin. 
Denn wenn du dich auf diese Weise mühst, wird es dir gelingen, durch das 
Schwert des Geistes den ins Holz schießenden Dornstrauch der Leidenschaften 
auszureißen. Wer immer ihn mit himmlischer Hilfe zieht und die fruchtlose Un-
tätigkeit in göttlichem Feuer verbrennt, wird die Frucht der Tugend in reichem 
Maße sammeln. So hat Gott nämlich auch meiner Niedrigkeit durch Gebet und 
göttlichen Fortschritt ein zweischneidiges, goldenes Schwert (μάχαψαν δίστο-
μον χρυσήιΟ^ in die Hand gegeben, dessen Größe und Schönheit auszusprechen 
mir Schwindel bereitet, und mich dadurch vom Glanz jenes Lichts umblitzt wer-
den lassen, das er dir durch seine barmherzige Güte offenbart hat. Denke also 
nicht daran, etwas davon über deine Lippen kommen zu lassen; es könnte ja ge-
wisen Leuten wie ein Trugbild vorkommen, wenn sie davon hören. Denn nur 
weil du mein Lieblingsjünger bist und weil du mich dazu genötigt hast, habe ich 
mich bereitgefunden, dir dies zu offenbaren.'" 

In der späteren Version der Vita des Ioannikios (BHG 935; Sabas) wird be-
richtet, daß Mönche auf dem Berge Alsos in der Stunde des Todes des Ioanni-
kios eine Feuersäule gesehen hätten, die sich vom bithynischen Olymp bis hin-
auf zum Himmel erhob1 0 : „Aber auch den auf dem Berg Alsos befindlichen 
Brüdern und Vätern wurde der Ruhm des Vaters (sc. Ioannikios) bei Gott ent-
hüllt. Sie sahen nämlich von dort am selben Tag und in derselben Stunde, in der 
er starb, wie am Berg Olymp selbst und in der hochgelegenen Umgebung der 
Klause des Seligen eine Feuersäule sich von der Erde erhob und wie von Flü-
geln getragen sich aufrichtete in die Höhe und die Himmelsgewölbe selbst be-
rührte. Die sich den Tag und die Stunde gemerkt hatten, fanden heraus, daß es 
gerade die Stunde war, in der der Vater von der Erde zu den himmlischen Gefil-
den aufstieg und zu Gott eintrat, nach dem er sich sehnte." Die ältere Version 
der Vita (BHG 936; Petros) berichtet diese Episode nicht. Dieser Umstand ver-
deutlicht das Eindringen dieses Topos in die hagiographische Darstellung. 

9 Man b e a c h t e a u c h in d i e s e m Punkt die F a r b e G o l d als Z e i c h e n der Heil igkeit bzw. Gött l ichkeit . 

10 Vita Ioannic i i ( B H G 935 ; S a b a s ) cap . 54, p. 3 8 3 A - B : αλλά και οί έν τ ω ορει ό ν τ ε ς τ ω "Αλσει. 

αδελφοί και π α τ έ ρ ε ς τ ή ν προς Θεόν δόξαν άπεκαλύφθησαν τοϋ πατρός·. ' Ίδεσαν γάρ εκε ίθεν έν 

αύτη τ ή ήμερα και ώρα αύτοΰ τ η ς κ ο ι μ ή σ ε ω ς , ώς κ α τ ' αύτό τ ό 'Ολύμπιον όρος και τήν ύψηλήν 

τ ή ς ή σ υ χ ί α ς του μακαρίου περιοχήν πύρινον στύλον από τ ή ς γ ή ς ανυψούμενου και έ π α ι ρ ό μ ε -

νον καθάπερ ύπόπτερον ε ι ς τό ύφος και αύτών των ουρανίων αψίδων ά π τ ό μ ε ν ο ν . Ο'ί άκριβωσά-

μενοι τήν ήμέραν και ώραν, εύρον αληθώς οτι τοϋ π α τ ρ ό ς ήν ή από γ ή ς πρός τά ούράνια άνο-

δος και πρός τόν Θεόν δν ε π ό θ η σ ε ν ε ί σ ο δ ο ς . 
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In der Vita des Eustratios (BHG 645) wird das wunderbare Lichtzeichen fol-
gendermaßen dargestellt11: „Als er (sc. Eustratios) nämlich eines Nachts unter-
wegs war und von dem zuvor genannten Proasteion tu hagiu Agapiu zusammen 
mit einem Bruder namens Konon zu seinem eigenen Kloster hinanstieg, hatte er 
den rechten Weg verloren und befand sich nahe einem von Wald umschlosse-
nen ausgetrockneten Flußbett, das an sich schon unzugänglich war und das zu 
durchqueren bereits bei Tage sehr schwer war. Der Wunderbare bemerkte, daß 
der Bruder, der bei ihm war, von Angst und Furcht ergriffen wurde - denn in 
dieser Nacht schien kein Mond - , und bat im Geiste den Herrn, ihnen den Weg 
zu zeigen und sie auf vielfältige Weise zu retten. Plötzlich aber leuchtete aus 
dem Himmel ein gewaltiges Licht auf sie nieder und leitete sie bis zum Kloster. 
Auf beiden Seiten von ihnen aber war nun Dunkelheit, auf sie allein aber schien 
jenes wunderbare Licht bis zu dem Zeitpunkt, da sie die Vorhöfe des Klosters er-
reichten."12 

11 Vita Eustratii ( B H G 6 4 5 ) cap. 18, p. 380f. : Νυκτοποροΰντος γάρ αύτοϋ εν μια, και έκ του προρ-

ρηθέντος προαστείου τοΰ αγίου 'Αγαπίου προς- την οίκείαν ανιόντος μονήν μετά τίνος αδελ-

φού ονόματι Kosovos και την ευθείαν άπολωλεKOTOS τρίβον, παρακειμένου τε τω τόπω άλσώ-

δους ξηροχειμάρρου, δν δι ' αύτό δύσβατον και ήμερινώς διελθεΐν και σκληρότατον ην, ό 

θαυμάσιος τόν σύν αυτω άδελφόν έγνωκώς αγωνία και φόβω συσχεθέντα - άσέληνος γάρ 

ΰπήρχεν ή νύξ - , κατά διάνοιαν τόν Κύριον έδυσώπει ύποδεΐξαι αύτοΐς τήν όδόν και διασώσαι 

πολυτρόπως· άφνω δε έξ ούρανοϋ φως μέγα έλαμψεν περί αύτούς και έως της μονής προη-

γεΐτο αύτοΐς. 'Εκατέρωθεν μέντοι αυτών σκότος ην, έπ' αυτούς δε μόνους τό παράδοξον 

έκεΐνο έλαμπεν φως, μέχρις ότε τά της μονής προαύλια κατειλήφασιν. 

12 Weitere Beispie le : Vita Constantini Iudaei ( B H G 3 7 0 ) cap. 10, p. 631C (Feuersäule weist Kon-

stantin den Weg durch den Nebel zum Phlubutekloster) ; cap. 82, p. 6 5 3 D - 654A; Vita Ioannis 

Psicha'itae ( B H G 8 9 6 ) cap. 5, p. l l l f . (Lichterscheinung zeigt Ort); cap. 8, p. 119 (Lichtflamme 

aus Mund); Vita Theodor i Edess. ( B H G 1744) cap. 33, p. 29 (Vita des Michael Sabba'ites in der 

Vita des T h e o d o r o s : Bei der Translation von Michaels Leichnam weist Lichtsäule den Weg); Vita 

Niconis ( B H G 1 3 6 6 - 6 7 ) cap. 21 ,10-21 , p. 86 (Licht); cap. 21 ,36-44 , p. 8 8 (Feuersäule) ; 

cap. 37 ,24-29 , p. 128 (Feuersäule) ; cap. 41 ,10-14 , p. 144 (Licht über dem Stab des Hl. erfüllt die 

Kirche); Vita Athanas. Athon. ( B H G 187) cap. 59 ,17-23 , p. 29 (Lichtausschüttung v o m Himmel) ; 

Vita Greg. Agrig. ( B H G 7 0 7 ) cap. 70 ,1-8 , p. 227 (Licht bei anderen Hll. in Vision); cap. 71,19f. 

p. 229 (Lichtschein); cap. 86, p. 247f, (umgekehrtes Lichtzeichen: die G e g n e r des Hl. werden in 

Finsternis gehüllt); Vita Symeonis iun. theol. ( B H G 1692) cap. 1 8 - 1 9 , p. 2 8 - 3 0 ; cap. 33, p. 44 u. 

ö. (Lichtwolke) ; Vita Eliae iun. Damasc . ( B H G 5 7 8 - 5 7 9 ) cap. 14, p. 51 ,13-24 ; cap. 2 2 - 2 3 , 

p. 55 ,30 - 57,4; Vita Lazari Galesiotae ( B H G 9 7 9 ) cap. 87 , p. 536; cap. 252, p. 587; Vita T h e o d o -

ri Syceotae ( B H G 1748) cap. 37, p. 33 (F lamme aus Mund); Vita Ioannicii ( B H G 936; Petros) 

cap. 42, p. 408B-C (Gesicht leuchtet) ; Vita Ignatii ( B H G 8 1 7 ) 552A-B. 
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§ 2. Taube 

Die Taube (περιστερά) ist bereits in der urchristlichen Überlieferung an ver-
schiedenen Stellen ein Zeichen göttlichen Wirkens und göttlicher Macht13. Am 
bekannstesten ist wohl das Motiv des Herabkommens des Heiligen Geistes „wie 
eine Taube" bei der Taufe Jesu1 4 . Besonders in letzterem Sinne erscheint auch in 
den Heiligenviten bisweilen die Taube als ein Zeichen, das die Heiligkeit und 
besondere göttliche Auserwähltheit des Protagonisten verkündet. 

In der Darstellung der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) hatte der 
Heilige in Sparta (Lakedaimon) eine Kallimartys-Kyriake-Kirche errichten las-
sen15 . Nach der Weihe dieser Kirche wird folgendes berichtet16: „Von da an nun 
hörte die Gnade des Heiligen Geistes nicht auf, in der heiligen und ehrwürdigen 
Kirche Schatten zu spenden. Eines Tages nun, während das unblutige Opfer 
vollbracht wurde, sah man eine goldene Taube im Altarraum umherfliegen. Und 
ein andermal wieder bei den morgendlichen Hymnen, während aus der Heili-
gen Schrift vorgelesen wurde, schien man ein Geräusch zu vernehmen, und 
dann sah man eine Taube in gleicher Weise innerhalb des Altarraums mit den 
Flügeln schlagen und plötzlich in das Ewige Licht eintauchen. Und wieder ein 
andermal, nicht einmal, noch zweimal, sondern häufig und fast jeden Tag, be-
wegten sich die aufgehängten Leuchter in der Kirche von allein und wurden ab-
wechselnd zusammen herumgetragen ohne den leisesten Windhauch." Das 
zweifach auftretende Zeichen der Taube ist hier also noch um ein weiteres Zei-
chen ergänzt, nämlich um das Zeichen der „Bewegung" an sich unbewegter 
Dinge. 

13 Vgl. LThK 9 (2000) 1277f. s. v.; Bieler, Theios aner I, llOf. 
14 Mt 3. 16-17; Mk 1. 10. 

15 Vgl. Vita Niconis (BHG 1366-67 ) cap. 35, p. 116. 
16 Vita Niconis (BHG 1366-67 ) cap. 39, p. 124: έκτοτε ουν ού διέλιπεν ή τοϋ θείου Πνεύματος 

χάρις· έπισκιάζουσα έν τω ίερω και σεβασμίω τεμένει . Έ ν μια γοΰν των ήμερων, της αναί-
μακτου θυσίας τελούμενης, περιστερά ώφθη χρυσοειδής έν τοίς άδύτοις έφιπταμένη και άλλο-
τε πάλιν, κατά τους έωθινούς ύμνους βίβλου ιεράς ύπαναγινωσκομένης, ήχος τ ι ς έξακούεσθαι 
έδόκει· ε ίτα και περιστερά ώράτο έν τω όμοίω σχήματι πτερυσσομένη ένδοθεν των άδυτων, 
και άφνω έπι τήν άκοίμητον λυχνίαν καταδϋσα· και άλλοτε πάλιν, ούχ άπαξ, ούδέ δις, αλλά 
και πολλάκις καθ' εκάστην σχεδόν αί άπηωρημεναι λυχνίαι έν τω θείω ναω αυτομάτως έκι-
νοΰντο, άλλήλως συμπεριφερόμενοι άνεμίου πνεύματος χωρίς. 
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§ 3. Stimme von oben 

Ein göttliches Zeichen ist auch die Stimme des Herrn, die erschallt, meistens von 
oben her, aus der Richtung des Himmels, den man sich als den Sitz des Herrn 
vorstellte. Vorbilder waren etwa die Verklärung Jesu17: „Und siehe, eine Stimme 
aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen 
habe" oder die Taufe Jesu18 im Matthäusevangelium und die Wandlung des Sau-
lus in der Apostelgeschichte1^. 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) wird dies folgendermaßen 
dargestellt20: „Sogleich vernahm er die Stimme vom Himmel, die auch der gläu-
bige Abraham gehört hatte. Sie rief ihn und sagte: 'Gregorios, wenn du nach 
Vollkommenheit streben willst, dann ziehe weg aus deinem Lande und aus dei-
ner Verwandtschaft und komme in das Land, in dem du Gott sehr Wohlgefallen 
wirst'. Denn Gott hielt es nicht für angemessen, daß das Licht unter dem Schef-
fel verborgen sei, sondern daß es auf den Leuchter der Welt gesetzt werde, der 
die Behausung der Seelen geziemend erleuchtet21. Er erhob sich also aus der 
Höhle und zog nach Asia." 

In die Vita des Nikolaos Studites (BHG 1365) ist die Lebensbeschreibung 
des Nikolaos Stratiotes22 integriert, der aber auch über einen eigenen Synaxar-
eintrag im Synaxar von Konstantinopel verfügt23. Nach der Darstellung in der 
Vita des Nikolaos Studites war Nikolaos Stratiotes in Thrakien desertiert, hatte 
dann den Verführungsversuchen einer Frau widerstanden und hatte später, in 
den Bergen in Bulgarien, folgende Erscheinung24: „Ich nahm auf einmal wahr, 
wie eine Stimme von oben her (άνωθεν), vom Gipfel des Berges, nach mir rief. 
Ich wurde von Furcht ergriffen, weil ich doch ganz allein war, und erhob 
schwer atmend und zitternd mein Gesicht zu dem, der mich gerufen hatte. Und 
nachdem ich den Blick mühevoll gehoben hatte, sah ich eine seltsame und 

17 Mt 17. 5. Vgl. auch Bieler, Theios aner I, 140. 
18 Mt 3. 16-17. 

19 Apg 9. 3-8. 
20 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 17, p. 80-82: Αύθις· οΰν φωνή? ούρανόθεν έπήσθετο, 

ή? και 'Αβραάμ ό π ιστότατος κατήκοος γεγονε, καλούσης και λεγούσης ,,Γρηγόριε, ει προς 
τελειότητα σεαυτόν βλέπειν ερας, έξελθε έκ της γης σου και εκ της συγγενε ίας σου και 
δεϋρο ε ις γήν, έν η σοι Θεώ καλώς εύαρεστήσαι συμβήσεται"' ούδε γαρ α'ίσιον έκρινε θεός τόΐ' 
λυχνον ύπό τόν μόδιον κρύπτεσθαι, αλλ' επί την κοσμικήν τεθεΐναι λυχνίαν τήν τών ψυχών 
οίκίαν επιεικώς σελαγίζουσαν. Του σπηλαίου οΰν άπαναστάς επί τήν Άσ ιάτ ιδα γήν 
επορεύετο. - Übers, von Μ. Chronz. 

21 Mt 5. 15. 
22 Vgl. PMBZ: * 5579 (Nikolaos). 

23 Synax. Cpl. 341/342,21 - 343/344,35-37 (24. Dezember) (BHG 2311). 
24 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 896C. 
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übernatürliche Erscheinung: Ein Mann in weißer Kleidung, von riesengroßer 
Gestalt und sehr bejahrt, dessen Gewänder strahlten wie die Sonne. Er streckte 
mir die Hand entgegen und befahl mir, schnell zu ihm hinaufzukommen." Von 
dem Berggipfel aus zeigt die Erscheinung - es kann sich nur um Gott selbst 
handeln - dann Nikolaos, wie in der Ebene Byzantiner und Bulgaren gegenein-
ander kämpfen. Am Ende der Schlacht ist die ganze Ebene mit Leichen bedeckt, 
nur ein kleiner Platz ist noch frei. Nun sagt Gott folgendes zu Nikolaos25: 
„'Siehst du', sagte er, 'diesen Platz, an dem kein Körper eines Gefallenen liegt? Er 
gehört dir und keinem anderen. An diesem Platz solltest du zusammen mit den 
anderen getötet und den Vögeln zum Fraß überlassen werden. Weil du aber dei-
nen Leib unverdorben bewahrt und deine Seele nicht mit schändlicher Leiden-
schaft beschmutzt hast, deshalb hat Gott dich aus dieser furchtbaren und schau-
erlichen Not und vor dem bitteren Tod gerettet'."2^ 

§ 4. Wohlgeruch 

Das göttliche Zeichen des Wohlgeruchs läßt sich zurückführen auf Eph 5. 2, wo 
es heißt, Christus habe sich Gott hingegeben „zu einem süßen Geruch" (εις· 
όσμήν εύωδίας·)27. 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) umgibt nach der Erschei-
nung eines Lichtzeichens - Ausgießung des Lichts - ein unbeschreiblicher Wohl-
geruch den Heiligen28: und daß der Ort sich mit unvergleichlichem Wohlge-
ruch sättigte, der auch noch eine Reihe von Tagen in unerschöpflichem 
Überfluß anhielt." 

Wohlgeruch (εύωδία) als Zeichen der Heiligkeit wird in der Vita der Maria 
der Jüngeren (BHG 1164) gleich zweimal erwähnt. Zunächst einmal im Zusam-
menhang mit der Beisetzung der Heiligen; man bereitete gerade die letzte Wa-
schung der Verstorbenen vor29: „Bevor noch diese (sc. Wäschung) am Körper 
der Seligen vorgenommen wurden, ging ein süßer Wohlgeruch von dorther aus 

25 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 897B-C. 
26 Weitere Beispiele: Vita Eliae iun. Damasc. (BHG 578-579) cap. 14, p. 51,13-24 (φωναι ψαλλόν-

των άπό του φωτός); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 18, p. 515 (ακούει φωνής άνωθεν); 
Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 19, p. 80-82; Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 9, 
p. 631B-C u. o. 

27 Vgl, Lietzmann, Alte Kirche IV 147f. [1139f.l; Angenendt, Heilige 121f.; ThWbNT 2 (1935) 808-
810. 

28 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 12, p. 76; ... άσυγκρίτου τε τον τόπον εύωδίας· κορέ-
σαι. "Η και μέχρι συχνών ήμερων άφθόνω δαψιλεία διήρκεσε. Übers, von Μ. Chronz. Vgl. Vita 
Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 15-16, p. 78-80. 
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und erfüllte den ganzen Ort, so daß die zusammengelaufenen Frauen sich wun-
derten und die Verblichene ein auserwähltes Gefäß3 0 nannten." Zum anderen 
wird der Wohlgeruch dann im Zusammenhang mit einer Öffnung ihres Grabes 
erwähnt31: „Erstaunen ergriff alle über das Wunder, auch den Bischof Euthymios 
selbst. Wenn man sich über das Grab beugte, sah man zum einen die Selige wie 
lebendig liegen und nahm zugleich den Wohlgeruch war, den sie verströmte." 

In der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) findet sich folgende Darstel-
lung des vom Leichnam des Heiligen ausströmenden Wohlgeruchs32: „Es füllte 
sich das Häuschen nun mit allergrößtem Wohlgeruch. Die Anwesenden, die 
dicht gedrängt umherstanden, erfreuten sich daran und erkannten wohl, daß 
das Ende des Gerechten die Ursache für den Wohlgeruch war."33 

§ 5. Unverweslichkeit des Leichnams 

Die Unverweslichkeit des Leichnams galt als ein deutliches und unmißverständ-
liches Zeichen der Heiligkeit34. 

In der Darstellung der Vita des Theodoras von Kythera (BHG 2430) wird 
das Motiv folgendermaßen ausgearbeitet: Einige Zeit nachdem der Heilige am 
12. Mai einsam und verlassen bei der Sergios-und-Bakchos-Kirche auf Kythera 
verstorben war, ereignete sich folgendes35: „Im Monat September aber, als ein 
Schiff vorübergehend an der Insel festmachte, brachen die Seeleute auf, um der 
Kirche der heiligen Märtyrer ihre Verehrung zu erweisen, und fanden diesen (sc. 
Theodoras) außerhalb der Kirche unverwest liegen. An seinem Haupt fanden 
sie eine Tonscherbe, auf der folgendes geschrieben stand: 'Ich, Theodoras, der 
geringste Diakon, wurde von der Krankheit niedergebeugt im Monat April, am 
7. Und siehe, ich sterbe im Monat Mai, am 12., am Tag des heiligen Epiphanios.' 

29 Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 11, p. 696E-F: Πριν δέ ή ταϋτα της μακαρίας προσαχθήναι 
τω σώματι, εύωδία τ ις εκείθεν ήδεΐα έφέρετο και πάντα τον τόπον έπλήρωσεν, ώστε θαυμάζ-
ειν τάς συνδραμούσας γυναίκα? και σκεΰος εκλογής όνομάζειν την έκδημήσασαν. 

30 Apg 9. 15. 
31 Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap, 12, p. 697F: Έκπληξις πάντας κατέσχεν επί τω θαύματι, και 

αύτόν δή τόν αρχιερέα Εύθύμιον έγκύψαντες δε τω τάφω, σώαν μέν είδον την μακαρίαν κει-
μένην, όσμήν δε ευωδιάς εκπεμπομενην έδεχοντο. 

32 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 82, p. 653D: Πληρούται τοίνυν εύωδίας δτι πλείστης τό 
οίκίδιον οί δέ παρόντες ήσθεντες αθρόοι άνίστανται, της τοϋ δικαίου τελευτής αίτίαν τήν 
εύωδίαν καλώς λογισάμενοι. 

33 Weitere Beispiele: Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 82, p. 653F - 654A; cap. 84, p. 654D 
(μύρον ευώδες). 

34 Holl, Form 253, hält dies für ein ganz wesentliches Zeichen. Vgl. auch Anderson, Saint 192-197; 
Angenendt, Heilige 149-152. 
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Nachdem sie dies nun gelesen und den Leichnam des Heiligen verehrt hatten, 
kehrten sie zurück und verließen die Insel, wobei sie den Leichnam an dem Ort 
ließen, an dem sie ihn gefunden hatten. Als drei Jahre später der Kaiser nach 
Kreta geschickt und einen Gefangenenaustausch durchgeführt hatte36, setzten 
einige Leute aus Monembasia nach Kythera über, um dort Wildesel und Wildzie-
gen zu jagen. Als sie zu der Kirche der heiligen Märtyrer kamen, sahen sie den 
Heiligen vor der Kirche liegen, ganz und gar unversehrt und unbeschadet. Sie 
erwiesen ihm unter Tränen ihre Verehrung, trugen ihn in die Kirche und setzten 
ihn dort bei." 

Gleich mehrmals wird die Unverweslichkeit des Leichnams in der Vita des 
Elias, des Jüngeren von Heliopolis (BHG 578-579) 3 7 , dargestellt. Zunächst kam 
bald nach der Enthauptung des Elias einer der Megistanes am Leichnam des 
Neomärtyrers vorüber; er wünschte das Gesicht des Elias zu sehen und hob des-
halb den Kopf des Heiligen an den Haaren an und schaute ihm ins Gesicht38: 
„Und siehe, er sah das Antlitz des Heiligen, das ganz strahlend aussah und wie 
das eines Lebenden. Und er seufzte: 'Es ist eine große Sache, für den Glauben 
zu sterben. Dieser hier ist nicht gestorben, sondern lebt.'" Im Anschluß wurde 
der Leichnam des Elias auf Befehl des Richters (Leithi39) in der Gegend außer-
halb der Stadttore an einem Kreuz aufgehängt. Dort fanden sich nun viele Chri-
sten ein zusammen mit Priestern und Mönchen und verehrten den neuen Märty-
rer. Sie hatten sich in Chören um das Kreuz versammelt und sangen Hymnen 
auf sein Martyrium. Ein Zeuge berichtet in diesem Zusammenhang das fol-
gende4 0 : „Aber auch Elias selbst sah ich, wie er mit den Chören der Kinder sang 
und diese ansprach. Der Ermordete selbst sang mit den Chören als ob er lebte." 

35 Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) p. 288,234 - 289,246: Σεπτεμβρίου δέ μηνός, χελανδίου κατά 
πάροδοι σταθέντος έν τη νήσω, άπήλθον οί πλευστικοί προσκυνήσαι τω ναω των άγίων Μαρ-
τύρων και εύροι' τούτοι' έξω τής εκκλησίας κείμενοι' αδιάφθοροι;, πρός κεφαλής δε αύτοΰ εύροι' 
όστρακον γεγραμμένον ούτως· „'Εγώ Θεόδωρος, ελάχιστος διάκονος, κατεκλίθην έν τή άρρω-
στεία μηνι Άπριλίω εβδόμη και ιδού αποθνήσκω μηνι Μαίω δωδεκάτη, εν ήμερα τού αγίου 
Έπιφανίου". ταύτα ουν άναγνόντες και προσκυνήσαντες τού αγίου τό λείψανον ύπέστρεψαν 
και τής νήσου ύπεχώρησαν, καταλείψαντες αύτόν έν ώ ευρον τόπω. Τού δέ βασιλέως άπο-
στείλαντος εις Κρήτην και άλλάγιον ποιήσαντος μετά έτη τρία, Μονεμβασιώται τινές 
άπελθόντες εις Κυθηρίαν τού θηρεΰσαι ονάγρους και αίγάγρους, ώς πρός τον ναόν των αγίων 
μαρτύρων έγένοντο όρώσι τόν όσιον έμπροσθεν τού ναού κείμενοι' σώοι' όλως και άσινή. προσ-
κυνήσαντες δέ αύτόν μετά δακρύων και έν τω ναω προσενέγκαντες έθαψαν. 

36 S. dazu Ν. Oikonomides, in: Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) 268. 

37 Vgl. dazu jetzt McGrath, Life 85 -90 . 
38 Vita Eliae iun. Damasc. (BHG 578-579) cap. 21, p. 55,18-20: και ιδού ώς ζώντος βλέπει τό 

πρόσωπον τού άγιου και έκλαμπρον πάνυ. Και στενάξας, "Μέγα" φησϊν "ΰπέρ πίστεως 
άποθανεΐν ούτος ούκ άπέθανεν, άλλά ζή". 

39 Vgl. ΡΜΒΖ: * 4231. 
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Zur Unverweslichkeit des Leichnams des Heiligen (bzw. der Reliquien) zählt 
auch seine Unbrennbarkeit41; Feuer kann dem Leichnam des Heiligen nichts an-
haben. Auch dieses Motiv wird in der Vita des Elias ausgeführt und das Vorbild 
aus dem AT dabei ausdrücklich genannt. Der Stadteparch (Leithi) befahl nämlich 
nun, nach der Verehrung des gekreuzigten Leichnams des Elias durch die Chri-
sten, diesen vom Kreuz abzunehmen und zu verbrennen4 2 : „Nun nahmen die 
Diener den Körper des Heiligen ab und spalteten das Holz seines Kreuzes und 
schichteten es auf. Dann, nachdem sie den Leichnam daraufgelegt und anderes 
brennbares Material daraufgeworfen hatten, setzten sie alles in Brand. Die 
Flamme erhob sich zwar in große Höhe in den Himmel, der ganz heilige Körper 
aber blieb unverbrannt. Ich glaube aber, dies geschah nach dem von David ge-
schriebenen Wort43: 'Es schrien die Gerechten, und der Herr erhörte sie.', und4 4 : 
'Der Herr bewahrt all ihre Knochen, daß nicht einer von ihnen gebrochen wird'. 
Aber die Schamlosen sündigten schwer und legten eine weitere Ladung Brenn-
holz darauf, größer als die erste. Die Flamme schoß zwar zum Himmel auf und 
wurde umhüllt von dem Glutbrand, sein Leichnam aber wurde bewahrt wie die 
Körper der drei heiligen Jünglinge im Feuerofen4 5 (weil auch er nicht von sei-
nem Glauben abgefallen war), die nicht das Knie gebeugt hatten vor dem persi-
schen Idol. Wiederum, zum dritten Mal, warfen die Diener mehr als dreißig La-
dungen trockene Weinreiser in das Feuer und erreichten damit nicht mehr, als 
daß sie den Leichnam ein wenig ansengten."4^ 

4 0 Vita Eliae iun. D a m a s c . ( B H G 5 7 8 - 5 7 9 ) c a p . 24 , p. 5 7 , 1 9 - 2 2 : 'Αλλά και αυτόν τόν Ήλίαν είδον 

συμψάλλοντα τοις· χοροί? τών παίδων και προσφωνούντα. AUTOS ό φονευθεί? ώς ζών Εψαλλε 

τ ο ί ? χοροί? . 

41 Vgl. A n g e n e n d t , Hei l ige 78 . 162; zur B e h e r r s c h u n g des Feuers durch d e n Hl. s. u n t e n S. 280f . 

42 Vita Eliae iun. D a m a s c . ( B H G 5 7 8 - 5 7 9 ) cap . 25, p. 58 ,2 -17 : Τ ό τ ε κατάγουσιν οί ύπηρέται τό 

σώμα τοϋ αγίου, και σ χ ί σ α ν τ ε ? τό ξύλον του σταυρού αύτοΰ και ΰποστρώσαντε?, ε ιτα ένθέν-

τ ε ? τό σώμα και έπιθέντες άλλην ϊιλην ύφάτττουσι ττϋρ· και ή μέν φλόξ έκουφίζετο έπ'ι πολύ 

ε ω ? ύψου? ουρανού, τό δέ ίερώτατον σώμα έμενεν άκαυστον, οιμαι δε διά τό γεγράφθαι τω 

Δαυίδ πρό? τό ε ί ρ η μ έ ν ο ν "Έκέκραξαν οί δίκαιοι και ό κύριο? είσήκουσεν αύτών"' και "κύριο? 

φυλάσσει πάντα τά όστά α ύ τ ώ ν εν εξ αύτών ού συντριβήσεται" . Ά λ λ ' οί άναιδεΐ? κακώ? 

άμαρτάνοντε?, έτέραν ύλην φρύγανων πλείονα τ ή ? πρώτη? έπιθέντε?, ή μέν φλόξ ε ί ? τόν 

ούρανόν αναφερομένη ένειλίσσετο τή πυρκαίά, τό δέ σώμα αύτού οίου άπεφύλακτο έν τή κα-

μίνω < ώ ? > τά σώματα τών άγιων τριών παίδων (έπεί μηδέ τούτο προσκεκυνήκει ίνδάλματι τω 

αιθρινώ), μη καμψάντων γόνυ είκόνι τή Περσική. Πάλιν έκ τρίτου πλέον τών τριάκοντα φορτί-

ων άμπελίνων φρυγάνων ρίψαντε? τή πυρκαίά, ούδέν καινότερου έποίουν δρώντε? τάδε οί 

ύπηρέται ή μικρόν φλογίσαντε? τό σώμα. 

43 Vgl. Ps 33. 18. 

44 Vgl. Ps 33. 21 . 

45 Vgl. D a n 3. 1 - 2 3 . 
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§ 6. Myron 

In einem gewissen Konnex mit der Unverweslichkeit des Leichnams steht auch 
ein anderes Zeichen der Heiligkeit, nämlich das Myron. Nach dem Tode sondert 
der Leichnam des Heiligen eine wunderbare Flüssigkeit ab, die allgemein als 
Myron bezeichnet wird und sich insbesondere als Heilmittel für jede Art von 
Krankheiten großer Beliebtheit erfreute47. In der antik-mittelalterlichen Vorstel-
lung waren aber gerade die Flüssigkeiten oder Säfte ( h u m o r e s ) ein Zeichen des 
Lebens („Lebenssäfte"), während man sich den Tod als trocken und kalt vor-
stellte. Insofern ist also auch die Absonderung des Myrons durch den Leichnam 
des Heiligen ein Indiz für sein weiteres und ewiges Leben. 

Eine bündige Darstellung der Entstehung und der Wirkung des Myrons fin-
det sich in der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67). Nachdem der Hei-
lige in seinen Sarg gelegt worden war, ereignete sich folgendes48 : „In ihm (sc. 
dem Sarg) flöß sogleich das Myron in Strömen aus dem heiligen Leichnam ohne 
Unterlaß, ganz neu in seiner Art und unbeschreiblich in seiner Wirkung. Man 
konnte dann sehen, wie Gelähmte aufsprangen durch die Salbung mit ihm, wie 
Blinde sogleich die Sehkraft erhielten, wie Wahnsinnige verständig wurden, wie 
heftiges Fieber und Schwindsucht und Wassersucht und zehntausende andere 
Arten von Krankheiten allein durch die Salbung mit dem göttlichen Myron von 
den Menschen abließen." Auch in den anschließenden Kapiteln der Vita des Ni-
kon, in denen die Wunder berichtet werden, die sich am Sarg des Heiligen zu-
getragen hatten, wird dann immer wieder das Myron erwähnt. Dies findet sich 
in zahlreichen Viten, speziell in den postumen Wunderberichten über Heilun-
gen am Sarg des Heiligen. 

In der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) findet sich folgende Darstel-
lung des Ausflusses von Myron49: „Der würdige Sarg des Seligen brachte wohl-
riechendes5 0 Myron hervor, und dieses war ein niemals versiegendes und Un-
glück abwehrendendes Heilmittel gegen jede Krankheit für die, die durch den 

46 Weitere Be i sp ie le : Vita Lazari Ga les io tae ( B H G 9 7 9 ) c a p . 252, p. 587E ; Vita Mariae iun. ( B H G 

1 1 6 4 ) cap . 12, p. 6 9 7 F - 698A; cap . 18, p. 6 9 9 B (h ier der „blutende L e i c h n a m " ) ; cap. 27, 

p. 702F ; Vita T h e o d . Stud. ( B H G 1 7 5 4 ) cap . 67 , col . 328A; Vita Euthymii iun. ( B H G 6 5 5 ) 

cap . 38 , p. 203 ,21f . u n d p. 204 ,4 ; Vita Daniel is Stylitae ( B H G 4 8 9 ) cap . 56, p. 1 4 7 , 2 3 - 2 7 . 

47 Vgl, dazu P. M e n e b i s o g l u , Mele temata peri hagiu myru, Athen 1999 · 

4 8 Vita Niconis ( B H G 1 3 6 6 - 6 7 ) c a p . 4 8 , 8 - 1 5 , p. 164: έν ή κα'ι ποταμηδόν εύθέω? τό μύρον έκ τοΰ 

θείου σκήνου? άνέβλυσε, κενούμενον ούδαμώ?, καινόν δε τό ε ί δ ο ? και την ένέργειαν αφραστον. 

Ή ν γάρ τότε όράν χωλού? άλλομένου? τω τούτου χρίσματι , τυφλού? ευθέως τήν όπτικήν 

άπολαμβάνοντα? δύναμιν, μεμηνότα? έμφρονα? γίνεσθαι, λάβρου? πυρετού? και φθόα? και 

ύδέρουϊ κα'ι μυρία έτερα ε ϊδη νοσημάτων μόνω τω τοΰ θείου μύρου χρίσματι δραπετεύοντα έξ 

ανθρώπων. Vgl. dazu Calendine , T h e o s i s 93 . 
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Versuch lernten, von ihm zu schöpfen. Die Größe dieser Gnade sollen diejeni-
gen beschreiben, die es als schmerzstillend empfanden gegen die Leiden, ,.."51 

49 Vita Constantini Iudaei ( B H G 3 7 0 ) cap. 84, p. 654D-E: Βρύα μύρον e i ü S e s ή τιμία τοΰ μακα-

ρίου σορός, και τοϋτο άέναον και πάσης νόσου πείρα μαθοϋσι το ις άρυομέΐ'οις άλεξίκακοί' 

ακος· της δέ το ιαύτη ; τό μέγεθος χάριτος διηγείσθωσαν οί άκεσώδυνον τούτο έφευρηκότες 

το ις πάθεσιΐ'. 

50 Man b e a c h t e die Verbindung mit „Wohlgeruch". 

51 Weiteres Beispiel : Vita T h e o p h . conf. ( B H G 1787z) cap. 54, p. 35 ,20-31 . 



Kapitel 13: Wunder 

(thaumata - miracula) 

Die Vorstellung vom Wunder als einer Offenbarung der göttlichen Macht reicht 
weit zurück1. Wohl ebenso alt ist die Vorstellung, daß das Göttliche seine Wun-
der mittelbar, nämlich durch einen mit besonderer göttlicher Gnade ausgestatte-
ten, heiligen Mann, wirken kann2. Wunder finden sich schon im AT3; in das 
christliche Konzept vom „Heiligen" werden sie von Anfang an übernommen. Je-
sus selbst wirkt die verschiedensten Wunder und nach seinem Vorbild auch 
seine Jünger, die Apostel, und deren spätere Nachfolger, die Heiligen. Im Laufe 
der Zeit bildet sich so die Vorstellung heraus, daß getätigte Wunder einen Nach-
weis der Heiligkeit darstellen4. In den byzantinischen Heiligenviten, die - zu-
mindest dem Ursprung ihres Genres gemäß - vor allem die Heiligkeit ihres Hel-
den herausstellen wollen, werden folglich in den allermeisten Fällen auch 
Wunder berichtet. 

So wie das gesamte Leben des Heiligen „gelebte Tugend" ist5, so ist es auch 
ein „gelebtes Wunder". Das bedeutet, im Grunde ist alles am Leben des Heiligen 
wunderbar: Bereits seine Geburt ist von wunderbaren Zeichen umgeben, er ist 
mit wunderbaren Gaben ausgestattet, an ihm selbst vollziehen sich fortlaufend 
von Gott gesandte Wunder. Diese Art von Wundern soll jedoch hier nicht im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen, sondern einzig und allein diejenigen Wun-
der, die der Heilige selbst, als Mensch und Person, „bewirkt" hat. Ausgespart 
bleiben folglich in der Regel die postumen und mittelbaren Wunder, die sich 
(häufig in recht großer Zahl) am Grab des Heiligen ereignen, die durch eine Er-

1 Vgl. zu Vorläufern Reitzenstein, Wundererzählungen passim, bes. 1 - 9 9 (Teil I); Lietzmann, Alte 
Kirche IV 152-154 [1144-1146], 

2 Vgl. Bieler, Theios aner I, 73-122 ; Anderson, Saint 86-98 ; auch LThK 10 (2001) 1311-1320; 
LdMA 9 (1998) 351-362 ; O D B 2, 1378f. s. v. „Miracles"; Delierneux, Topoi 8 1 - 8 7 . Vgl. auch Vita 
Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 32, p. 50,3: θαυματουργεί τι ό aytos, μάλλον δέ δι' αύτοϋ θΐός. 

3 Vgl. 1 Kön 17-21; 2 Kön 1-8 ; 13 (Elija und Elischa). 
4 Dies führt im Laufe der seit dem Hochmittelalter immer stärker vorangetriebenen Reservation 

der Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Kultus eines Hl. durch den Papst im lateinischen 
Westen auch zur Einführung des Wunders als Beweismittel in den Kanonisationsprozessen, vgl. 
LThK 4 (1995) 1328-1331 s. v. „Heiligsprechung". S. dazu noch unten 417f. 

5 S. dazu bereits oben, Kap. 11: „Tugenden", S. 205-212 . 
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scheinung des Heiligen im Traum oder in einer Vision eines anderen Menschen 
bewirkt werden oder die von einem Gegenstand ausgehen, den der Heilige be-
rührt und damit wunderwirkend gemacht hat6. Wir konzentrieren uns hier auf 
die leichter zu überschauende Zahl der nach der Darstellung der Viten zu Leb-
zeiten des Heiligen von diesem bewirkten Wunder. 

Die Wunder weisen eine gewisse narrative Bindung auf und treten gewöhn-
lich häufiger gegen Ende der Narratio auf. Dies mag damit zu tun haben, daß sie 
üblicherweise erst mit dem Erreichen einer gewissen Reife bewirkt werden7, 
und daß andererseits postume Wunder ihren natürlichen Platz ohnehin gegen 
Ende der Vita haben. Häufig werden die Wunder en bloc oder in Gruppen, also 
in kleinen Wundersammlungen, berichtet8. Aber es finden sich frühe Wunder in 
manchen Viten auch schon in der Kindheit bzw. Jugend des Heiligen9 oder 
noch vor seiner Entsagung der Welt und dem Eintritt in den geistlichen Stand10. 

Ein Wunder besteht im allgemeinen darin, daß der Heilige etwas tut oder 
bewirkt, was „normalen Menschen" nicht möglich ist. Durch den Heiligen wirkt 
die göttliche Kraft des Schöpfers, die allmächtig ist. Sie gebietet über Leben und 
Tod, Krankheit und Gesundheit, über das Sichtbare und das Unsichtbare, über 
tote Materie und jedes Lebewesen sowie über die Gewalten und Gesetze der 
Natur. In einem Wunder ist daher sozusagen alles möglich, was die Vorstellungs-
kraft des Menschen zuläßt. Ein Wunder ist in der Regel positiv. Das heißt, der 
Heilige bewirkt etwas Gutes für die Menschen, die zu ihm kommen und an ihn 
und Gott glauben: Der Heilige heilt die Menschen von Krankheiten, erweckt sie 
vom Tode, treibt Dämonen aus, errettet sie aus Gefahren usw. Die Tatsache, daß 
der Heilige diese von Gott verliehene Macht über die Schöpfung besitzt, impli-
ziert aber auch, daß er diese Macht ebenso in entgegengesetzter Richtung ein-
setzen kann. Es finden sich daher auch Beispiele, wo der Heilige, um einen 
Sünder zu strafen und ihm Gottesfurcht beizubringen, Menschen mit Krankhei-
ten und Dämonen schlägt, tot umfallen läßt, in Gefahr bringt usw.1 1 

6 Sogenannte Kontaktreliquien, vgl. Angenendt, Heilige 155-162. 

7 Zu der Häufung von Wundern gegen oder am Ende des Lebens, ja noch am Leichnam des Hl. 
vgl. auch Bieler, Theios aner I, 44-47; Prießnig, Formen 91-98. 

8 Vgl. etwa Vita Theod. Stud. (BHG 1754) 305A - 31öA; dazu Pratsch, Theodoras 265 Anm. 12. 

9 Petros von Atroa bewirkt sein erstes Wunder im Alter von zwölf Jahren: Vita Petri Atroensis 
(BHG 2364) cap. 3,7-30, p. 71-73; Konstantinos der Jude läßt bereits als junger Mann ein jüdi-
sches Mädchen, das ihn verführen wollte, durch das Zeichen des Kreuzes tot umfallen und er-
weckt sie hernach wieder zum Leben, vgl. Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 6, p. 630C; 
Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 12, p. 852F - 853A (Wunder noch vor der Mönchsschur). 

10 Antonios der Jüngere ζ. B. bewirkt bereits vor seinem Eintritt in den Klerus Wunder, vgl. Vita 
Antonii iun. (BHG 142) cap. 13-14, p. 195,20 - 197,6. 

11 Vgl. auch Festugiere, Lieux communs 146-148; Bieler, Theios aner I, 141. S. dazu noch unten 
§ 5. „Strafwunder", S. 266-269. 
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Die Kategorisierung der Wunder, also die Einteilung der vielfältigen und ver-
schiedenartigen Wundergeschichten in bestimmte faßliche Kategorien, wie sie 
sich für die Zwecke der vorliegenden Arbeit als notwendig erweist, ist nicht ein-
fach. Stets scheinen auch andere Einteilungen möglich und lassen sich einige 
besonders eigenwillige Wunder keiner der gängigen oder naheliegenden Kate-
gorien zuordnen. Alexander Kazhdan schrieb im Jahre 1995 zu dieser Frage: „Es 
wäre eine sehr bedeutsame (und eine sehr schwierige) Aufgabe, aus den vielfäl-
tigen byzantinischen Quellen die vollständigen Informationen zu den Wundern 
zu sammeln und diese in Kategorien zu fassen." Im Anschluß gab er selbst eine 
„sehr schematische und notwendigerweise unvollständige und vorläufige Klassi-
fizierung" der Wunder in folgende Gruppen: „1. Heilungen, 2. Überwindung 
von Raum und Zeit, 3- Bereitstellung von Nahrung, 4. Kampf gegen Naturkata-
strophen, 5. Zähmung wilder Tiere, 6. Standhaftigkeit".12 

An dieser wie eben an jeder, wie auch immer gearteten Einteilung erscheint 
manches diskutabel: Beispielsweise findet die „Standhaftigkeit" im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung ihren Platz eher in dem Kapitel „Martyrion, Homo-
logia und A s k e s e " o b w o h l natürlich auch ihr, wie dem gesamten Leben des 
Heiligen, etwas Wunderbares anhaftet. Die beiden Kategorien „Überwindung 
von Raum und Zeit" und „Kampf gegen Naturkatastrophen" ließen sich dem 
Oberbegriff „Überwindung der Naturgewalten" zuordnen; spräche man dagegen 
von der „Beherrschung der Natur" durch den Heiligen, ließe sich unter dieser 
Überschrift auch noch die „Zähmung wilder Tiere" unterbringen. Die große 
Gruppe der „Prophezeiungen" wird von Kazhdan unter die Wunder der „Über-
windung von Raum und Zeit" subsumiert (der Heilige reist quasi im Geiste in 
die Zukunft, die er daher kennt und vorhersagen kann), man kann sie aber auch 
gut als eine eigene Klasse von Wundern verstehen. Dennoch werden sich all 
diese Kategorien von Wundern in der einen oder anderen Form auch in der fol-
genden Einteilung wiederfinden. 

Für unsere Zwecke wurden die Wunder in sieben größere Gruppen einge-
teilt: 1. Heilung von Krankheiten, 2. Dämonenaustreibung, 3- Wundersame Ver-
mehrung, 4. Errettung aus Gefahren, 5. Strafwunder, 6. Beherrschung der Natur 
und 7. Prophezeiungen und Visionen. Diese sieben Gruppen erfassen im we-
sentlichen den Bestand der Wunder in den byzantinischen Heiligenviten. Die 
Darstellung etlicher Wunder ist in den Viten so stereotyp, daß die Anführung ei-
niger weniger ausführlicher Beispiele hier genügen dürfte. 

12 Kazhdan, Miracle Workers 74, Übers, vom Verfasser. 

13 S. dazu unten Kap. 15: „Tod", S. 318-339 . 
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§ 1. Heilung von Krankheiten 

Die Heilungswunder bilden, neben den Prophezeiungen und Visionen, die 
größte, vielfältigste und sozusagen klassische Gruppe von Wundern1 4 . Sie sind 
bereits sowohl im AT als auch im NT vorgeprägt. Es herrschte die verbreitete 
Vorstellung von der Krankheit als Wirken eines bösen Dämons; dies führt zu 
Überschneidungen von Heilungen und Dämonenaustreibungen15. 

A. Blutfluß 

In der Vita des Stephanos des Jüngeren vom Auxentiosberg (BHG 1666) wird 
dieses Heilungswunder folgendermaßen dargestellt1®: Eine Frau aus dem thraki-
schen Herakleia hatte bereits sieben Jahre lang unter Blutfluß gelitten und war 
davon bereits ganz ausgezehrt und schamerfüllt (τη ρύσει μαραινομενη του 
αίματος· ήσχύνετο). Eines Tages hörte sie von in Herakleia einlaufenden Seeleu-
ten über die Wundertaten des Heiligen und fragte, wo Stephanos sich denn auf-
halte. Die Seeleute wiesen mit dem Finger übers Meer und nannten ihr die Insel 
(sc. Prokonnesos im Marmarameer) und den Ort. Sie legte nun alles Zögern ab, 
bestieg ein Schiff, reiste geschwind zu der Insel und begab sich zu dem Heili-
gen. Sie offenbarte ihm ihr Leiden und, seit wann sie sich damit plagte, und bat 
unter Tränen darum, geheilt zu werden. Der Vater betete für sie, behandelte sie 
mit dem Zeichen des Kreuzes und ließ sie eine Christusikone verehren. Am drit-
ten Tag war ihr Körper dann gefestigt und gestärkt und die Krankheit völlig ver-
schwunden. 

Am Leichnam des gerade verstorbenen Heiligen vollzieht sich dieses Wun-
der in der Darstellung der Vita des Leon von Catania (BHG 981)1 7 : Die Frau ei-
nes Senators aus Syrakus litt unter Blutfluß (ev ρύσει αίματος ύπαρχούσης·). Sie 
war schon bei vielen Ärzten gewesen, aber keiner hatte ihr helfen können. Auf-
grund einer Offenbarung Gottes ging sie zum heiligen Leon, und als sie an das 
sogenannte areianische Tor kam, hörte die Frau den Herold. Es war nämlich üb-
lich, öffentlich kundzutun, wenn ein Bischof verstarb. Als sie fragte, worum es 

14 Vgl. dazu Kazhdan, Miracle Workers 74-76; A.-M. Talbot, Pilgrimage to Healing Shrines: The 
Evidence of Miracle Accounts, in: DOP 56 (2002) 153-173. Zu den antiken Vorläufern vgl. 
O. Weinreich, Antike Heilungswunder. Untersuchungen zum Wunderglauben der Griechen und 
Römer, Gießen 1909: auch Reitzenstein, Wundererzählungen 63f.; Bieler, Theios aner I, 112. 

15 S. dazu das Beispiel aus der Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 70, p. 199-201, und noch un-
ten S. 244-247. 

16 Vita Steph. iun. (BHG 1666) § 51, p. 152,9-23. 
17 Vita Leonis Cataniae (BHG 981) cap. 17,6-17, p. 96f. 
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ginge, wurde ihr mitgeteilt, daß unser göttlicher Vater Leon verstorben war. Sie 
eilte nun herbei in großer Eile und festem Glauben und warf sich dem Leichnam 
zu Füßen, Und durch die Gnade Gottes, die diesem (sc. Leon) gegeben war, er-
fuhr die Frau sofortige Heilung und wurde ihr todbringender Blutfluß gestillt18. 

B. Blindheit 

In der Darstellung der Vita des Stephanos des Jüngeren (BHG 1666) ist die Hei-
lung des Blinden zu einem größeren Dialog ausgearbeitet, in dem die Ikonen-
verehrung eine nicht unwichtige Rolle spielt. Demnach habe sich folgendes zu-
getragen19: „Zu dem seligen Stephanos auf die Insel (sc. Prokonnesos) kam 
einmal ein von Geburt an Blinder (τυφλός· τις·, κατά τον etc γενετής· τυφλόν)20 

und rief: 'Diener Gottes, des Höchsten, Stephanos, heile meine Augen, nimm 
die Blindheit von mir und erleuchte mich, der ich im Dunkeln bin, auf daß ich 
durch dich das Gleichmaß und die Fügung der sichtbaren Dinge bestaune und 
deren Eigenart bewundere und vermittels der Schöpfung den Schöpfer besinge.' 
Der Heilige betrachtete ihn, der zwar so schrecklich von der Finsternis im Dun-
keln eingeschlossen war, aber einen Glauben erworben hatte, der Berge verset-
zen konnte2 1 , und antwortete: 'Warum kommst du zu mir, Jüngling, und ver-
langst, daß ich dir gebe, was meine Kräfte übersteigt? Welche Tugend siehst du 
in mir, daß du die Heilung von mir zu empfangen verlangst, Mensch, die allein 
der Schöpfer und Gott aller Dinge gewährt, wann, wo und wem immer er will? 
Warum wendest du dich nicht an Ihn? Warum hast du den Schöpfer verlassen 
und bist zum Geschöpf gekommen? Warum hast du den Herrn verlassen und 
bist zum Diener gekommen? Weißt du nicht, daß wir alle gemeinsam seines Bei-
standes bedürfen? Weißt du nicht, daß auch ich selbst ein Mensch bin genau wie 
du? Warum verlangst du also, was ich nicht gewähren kann? Warum willst du, 
daß ich zum Heiler einer solchen Krankheit werde, die doch nur Jener heilen 
kann, der auch einstmals den Blinden geheilt hatte?'22 Nachdem der Heilige mit 
diesen Worten den Jüngling sanft beruhigt hatte und diesem gleichsam mit nütz-
lichen Worten abgewiesen hatte, leistete dieser noch einmal Widerstand und 

18 Weitere Beispiele: Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 48, p. XXVII (sehr knapp) . - Beispiel für 
pos tumes Wunder aus Kurzvita/Enkomion: Theod. Stud,, Laudatio Theophanis (BHG 1792b) 
cap. 17, p. 282: geheilt durch Öl aus Lampe über d e m Sarg; aus reinen Wundersammlungen: 
Encomium Therapontis (BHG 1798) cap. 18,8-15, p. 129. 

19 Vita Steph. iun. (BHG 1666) § 49, p. 149,13 - 151,2. 
20 Vgl. Joh 9. 1-7. 
21 Mt 17. 20; Mk 11. 23: vgl. 1 Kor 13. 2. 
22 Joh 9. 1-7 . 
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verwies auf das Beispiel des früheren Blinden und flehte ihn mit lauter Stimme 
an: 'Erbarme dich meiner', sagte er, 'o, Gottes wahrer Heiler Stephanos! Dir ge-
währte doch Jener diese Gnade und durch dich wird mir das wahre Licht und 
der Glanz der Augen gegeben. Du sollst nun nicht durch Zögern die Zuversicht 
dämpfen, Seliger, noch durch Aufschub das Geschenk vertagen, noch durch 
Wolken die Sonne verbergen! Denn sieh' doch mein Elend und gewähre die 
Heilung, nachdem du meinen Glauben gemessen hast, erweise mir die Gnade, 
nachdem du meinen Wunsch erwogen hast, und beende die Pein!' Was aber 
machte nun der Ehrwürdige? 'Besitzt du Glauben', sagte er, 'verehrst du die 
Ikone Christi und die seiner Mutter und die Ikonen der Heiligen? Glaubst du an 
den auch durch eine Ikone heilenden Gott, wie einst jene Maria aus Ägypten23 

glaubte, die die Bürgschaft von einer Ikone erhalten hatte, sich zur Reue wandte 
und gerettet wurde?' Und jener antwortete sogleich: 'Ich glaube, Herr, und im 
Glauben trete ich näher und erweise meine Verehrung.' Der aber sprach zu ihm: 
'Im Namen Jesu Christi - der einst den Blinden heilte, Jesu, an den du glaubst 
und den zu verehren du bekannt hast, wenn er im Fleische beschrieben auf ei-
ner Ikone dargestellt ist - sollst du die Sonne sehen und dabei durch nichts be-
hindert werden!' Sogleich nun öffneten sich seine Augen, und der Jüngling 
wurde gesund, so als wären seine Augäpfel niemals beschädigt gewesen oder 
als hätte er niemals die Erfahrung eines solchen Leidens gemacht. Nachdem ihm 
nun tatsächlich die wunderbare Heilung zuteil geworden war, ging er davon 
voller Freude und Heiterkeit, lobte den Herrn und pries die Gaben, die Gott den 
Heiligen wider die Krankheiten gewährt hatte." In diesem Beispiel wird der 
Glaube als Bedingung des Wunders betont24. Dies findet sich des öfteren in der 
Darstellung von Heilungen und anderen Wundern. 

In dem folgenden Beispiel ist der Heilige zwar bereits verstorben, aber in 
Gestalt seines frischen Leichnams sozusagen noch physisch anwesend. In der 
Darstellung der Vita des Ioannes vom Psichakloster (BHG 896) lautet es folgen-
dermaßen25: „Eine andere Frau aber hatte ein von Geburt an blindes Kind. Von 
Gott geleitet ging sie hinein (sc. in die Kirche) und trug das Kind in ihren Ar-
men. Und sie legte (ρίψασα) das Kind vor die Füße des Heiligen, und sogleich 
schlug es die Augen auf und war sehend!" 

In diese Kategorie fallen natürlich auch sämtlich Formen der Heilung einer 
Augenerkrankung. Diese sind als Abwendung einer Erblindung, sozusagen als 
Heilung von Blindheit vor deren eigentlichen Eintritt, zu verstehen. Ein solches 
Beispiel findet sich etwa in der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711)2^: 

23 Vgl. BHG 1041z-1044e . 

24 Vgl. Bieler, T h e i o s a n e r I, 113-116. 

25 Vita Ioann i s Psicha'itae ( B H G 896) cap . 12, p. 123,1-4. 
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„Eine Jungfrau aber, die durch eine Entzündung (λύμη) schlechte Augen bekom-
men hatte, stand im Begriff, ihr Augenlicht zu verlieren. Nun gelang es ihr, mit 
dem Heiligen zusammenzutreffen, und sie rief unter Flehen: 'Diener Christi, 
mißachte nicht mich Unglückliche, der der Verlust des Augenlichts bevorsteht!' 
Er aber beugte sich nur mit Mühe dem Flehen der Geplagten, legte ihr die Hand 
auf und brachte die Entzündung zum Stehen. Sie spürte nämlich, wie eine 
Flamme aus der Stirn hervorkam und jene schädliche Bedrohung mit sich her-
auszog. Daher erfreute sie sich sehr schnell wieder der Gesundheit."27 

C. Taub- bzw. Stummheit 

Recht ähnlich sind die häufig auftretenden Darstellungen der Heilung von Taub-
bzw. Stummheit. In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) wird die Heilung 
eines taubstummen Kindes folgendermaßen geschildert28: „Eine Bettlerin 
wandte sich an ihn (sc. Petros), die ein taubes (κωφός·) und stummes (άλαλος) 
Kind mit sich führte. Sie bat um Barmherzigkeit und rief: 'Schenke uns Erbar-
men, ο Vater, die wir dich darum bitten! Hab' Mitleid mit der Armut und der 
Dummheit meines tauben und stummen Kindes und gib uns, was du zu geben 
vermagst!' Der Heilige aber sagt: 'Vergib mir, ο Frau, der ich weder Silber noch 
Gold habe, das ich dir geben könnte.' Die Frau aber fleht noch beharrlicher; er 
aber wird ergriffen vom Mitleid mit ihr und sagt unter Tränen: 'Gott, Frau, wird 
sich erbarmen und dein Kind gesund machen.' Und bei diesen Worten des Seli-
gen begann das Kind sogleich zu sprechen. Seine Mutter aber war außer sich 
und fragte sich voller Verwunderung: 'Wie zerriß er nur mit seinen Worten die 
Fesseln, die die Zunge meines Kindes gebannt hielten? Soll ich ihn einen Engel 
nennen? Er scheint mir aber doch ein Mensch zu sein. Soll ich ihn einen Men-
schen nennen? Doch was er vollbracht, geht über das, was einem Menschen 
möglich ist, hinaus!' Und die Frau lobte Gott ohne Unterlaß." 

In der Vita des Eustratios (BHG 645) ist die Heilung eines taubstummen Kin-
des folgendermaßen dargestellt und zugleich mit der Heilung von Lähmung29 

verbunden30: „Eine arme Frau war gekommen mit einem stummen und tauben 

26 Vita Gregori i D e c a p o l i t a e ( B H G 7 1 1 ) cap . 56 ,1 -7 , p. 120, - Übers , v o n M, Chronz . 

27 Weitere Be isp ie le : Vita Georgi i Mityl, ( B H G 2 1 6 3 ) cap . 12, p. 4 1 , 2 7 - 4 2 , 1 8 ; Vita Athanas iae 

Aegin. ( B H G 1 8 0 ) c a p . 11, p. 187f. ; Vita Antonii iun. ( B H G 1 4 2 ) cap . 8, p. 191f. (kombin ier t mit 

B e k e h r u n g e ines J u d e n ) ; Vita Hilarionis Dalmat . ( B H G 2177) , R e s ü m e e Matantseva 23; Vita La-

zari Ga les io tae ( B H G 9 7 9 ) cap, 46, p. 5 2 3 E - F (war nicht völlig blind, es w u r d e d u n k e l u m ihn). 

28 Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) cap . 67, p. 1 9 5 - 1 9 7 . 

29 S. dazu n o c h unten „D. Lähmung" , S. 2 3 2 - 2 3 4 . 

3 0 Vita Eustratii ( B H G 6 4 5 ) cap, 23, p. 3 8 3 , 1 9 - 384 ,8 . 
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Kind, das fünf Jahre alt war. Es wußte nun der Heilige durch die ihm innewoh-
nende göttliche Gnade, was das Kind hatte31, und er sprach zu ihr: 'Was ist mit 
deinem Kind geschehen, ο Frau?' Sie aber sagte zu dem Heiligen: 'Siehe, heiliger 
Vater, im fünften Jahr ist nun das Kind, seit es aus meinem elenden Schoß her-
vorkam, und weder hat es je gesprochen, noch hat es gehört, und ist auch nie 
herumgelaufen, sondern war stets wie tot seit den Wehen seiner Mutter.' Nach-
dem dies der Mann Gottes gehört hatte, hatte er Mitleid mit jener unglücklichen 
Frau. Er bat darum, daß ihm das Kind gegeben werde. Der Selige nahm es und 
setzte es auf den Rist des Pferdes, auf dem er saß. Und nachdem er sämtliche 
Glieder des Kindes mit dem ehrwürdigen und lebensspendenden Zeichen des 
Kreuzes besiegelt und gebetet hatte, stellte er das Kind auf die Erde. Sofort 
rannte das Kind zu seiner Mutter, es konnte hören und ungehindert sprechen 
zum Ruhm unseres wunderwirkenden Gottes, der verherrlicht wird durch seine 
heiligen Diener und die eigene Güte dem Menschengeschlecht aufzeigt."32 

D. Lähmung 

Eine sehr knappe Darstellung, wie sie typisch für dieses Heiligenleben ist, einer 
Heilung von Lähmung findet sich in der Vita des Ioannes vom Psichakloster 
(BHG 896) 3 3 : „Es kam nun zu ihm (sc. Ioannes) eine Frau, die geschlagen war 
mit einem Dämon in ihrer Hand. Nachdem der Selige für sie gebetet und die 
Hand der Frau berührt hatte, wurde diese augenblicklich gesund." 

Zu Makarios in das Peleketekloster kam ein armer, anscheinend verwitweter 
Mann, der in der Nähe des Klosters wohnte und viele Kinder hatte, mit allen sei-
nen Kindern und seinem gelähmten Sohn. Der Sohn war nicht gleichmäßig ge-
wachsen und ganz krumm und zur Erde gebeugt (άνισον δέ τό σχήμα και πρός 
την γήν συγκύπτομ άλόγως ύπέφαινεν). Makarios nahm nach der Darstellung 
seiner Vita (BHG 1003) zunächst die ganze Familie in seinem Kloster auf, lin-
derte so vorübergehend deren Armut und heilte schließlich auch den Sohn3 4 : 
„Nachdem der Hirte (sc. Makarios) dies (sc. eine Anrufung Gottes) unter Weh-

31 Dies ist eine Vision, s. dazu noch unten § 6. „Prophezeiungen und Visionen": B. „Visionen", 
S. 294-297 . 

32 Weitere Beispiele: Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 17, p. XXII; Vita Petri Atroensis (BHG 
2364) cap. 154, p. 105; Vita Ioannis Psichai'tae (BHG 896) cap. 9, p. 119,16-19; Vita Georgii Mit-
yl. (BHG 2163) cap. 11, p. 41,17-26; Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 49, p. 204f. - Aus Mira-
kelsammlung: Miracula Menae Nr. IV, p. 74 und 78 -80 . 

33 Vita Ioannis Psichai'tae (BHG 896) cap. 9, p. 119,13-16. 
34 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 8, p. 149,29 - 151,8. 
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klagen und Tränen gerufen und das Kind bekreuzigt hatte, schickte er alle hin-
aus, um Hesychia zu üben. Als so nun bei Tagesanbruch der festgesetzte Ablauf 
der Vorschriften vollendet worden war, befahl der Heilige, ein inbrünstiges Bitt-
gebet für den Kranken zu leisten. Als alle nun ihre Arme in die Höhe erhoben 
hatten35 und das Kind sich zu seinen Füßen niedergebeugt hatte, sah der Hei-
lige unverwandt zu ihm herab und sagte mit durchdringender Stimme: 'Lege al-
les Hölzerne ab, das in dir ist!' Der Knabe aber tat sogleich, wie ihm geheißen. 
Der Heilige nahm nun seine Hand und zog ihn empor und stellte ihn auf seine 
Füße. Nachdem er den Knaben, der nun wieder sprang und hüpfte, gesegnet 
hatte, entließ er ihn." 

Nach der Darstellung der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) heilte dieser 
gleich zwei Paralytiker. Auch in dieser Vita sind diese Heilungen „ideologi-
siert"3^: Die Bittsteller werden erst geheilt, nachdem sie sich zum rechten Glau-
ben, in diesem Falle zur Ikonenverehrung, bekannt haben. Der erste Fall betrifft 
einen Mann, der seit vielen Jahren bettlägerig war, nicht mehr mit eigenen Fü-
ßen gehen konnte, dem seine eigenen Hände nicht mehr gehorchten und des-
sen Zunge keine klaren Laute mehr formen konnte. Von diesem nun heißt es37: 
„Als den der Vater sah, fragte er ihn: 'Verehrst du die Ikone Christi?' Der Kranke 
aber sprach zu dem Heiligen: 'Alles, was du mir befiehlst, will ich ganz sicher 
tun, die Verehrung der Ikone Christi jedoch will ich keineswegs auf mich neh-
men!' Als dies der dreimal Große von ihm gehört hatte, wurde er zornig und be-
fahl, diesen schnell von dort wegzuschaffen. Nachdem dies geschehen war und 
der Kranke weggebracht worden war wie ein nutzloser Gegenstand, begannen 
die Anwesenden ihn zu tadeln, und seine Diener, über ihn zu murren, und sie 
sagten folgendes zu ihm: 'Wenn du dem gottgewählten und wunderwirkenden 
Vater nicht gehorchst, damit du deine Gesundheit wiedererlangst, lassen wir 
dich hier und gehen nach Hause!' Der Kranke wurde nun von Verzweiflung er-
griffen und begann, den Vater aus der Ferne zu bitten und anzuflehen: 'Erbarme 
dich meiner, Vater, des Elenden, der viele Jahre im Unglauben lebte. Ich verehre 
die ehrwürdige Ikone des fleischgewordenen Wortes Gottes und seiner gänzlich 
reinen Mutter!' Als der Vater gehört hatte, was dieser sagte, befahl er den Die-
nern des Mannes, diesen aufzunehmen und zu ihm zu bringen. Nachdem er 
nun gekommen und vor das Angesicht des Seligen gestellt worden war und die 
gemalte Ikone Christi verehrt hatte, zerriß der Heilige durch ein Gebet die Fes-
seln seiner Hände und Füße und gab ihm seine Unversehrtheit zurück."38 

35 Zur Gebetshal tung vgl. Angenendt , Heilige 208 u n d bes. 210: die Haltung des antiken Oranten, 
der Verknechtungsgestus (gefaltete Hände) wurde erst ab d e m 12. Jh. als Gebetshal tung üblich. 

36 Wir konnten dies bereits oben beobachten bei der Heilung des Blinden in der Vita des Stepha-
nos des Jüngeren (BHG 1666), s. dort. 

37 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 24,6-26, p. 121-123. 
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Im zweiten Fall ging es um einen wohlhabenden Mann, der seit drei Jahren 
bettlägerig war. Als dieser von der Heilung des ersten hörte, befahl er seinen 
Kindern, ihn ebenfalls zum heiligen Petros zu bringen. Dort angekommen, 
flehte er den Heiligen um Hilfe an, der ihn daraufhin aufforderte, seine Sünden 
zu bekennen. Im Anschluß heißt es39: „Der Kranke tat, wie ihm geheißen, ließ 
aber das Verbrechen seiner eigenen Gottlosigkeit unerwähnt, ich meine die Hä-
resie. Es sprach nun der Heilige ein Gebet über ihn, das aber wirkungslos blieb. 
Der dreimal Gesegnete war nun ratlos und hörte nicht auf, Gott für den Kran-
ken anzuflehen. Und er sah im Geiste im Körper des Kranken ein furchtbares 
Bild und sprach zu dem Mann: 'Welche unpassende und unaussprechliche 
Sünde hast du weggelassen, Mensch? Ich sehe nämlich eine furchterregende 
Schlange um deinen ganzen Körper gewickelt, die das Zusammenspiel der 
Gliedmaßen verhindert und nicht gestattet, daß du geheilt wirst.' Nachdem der 
Kranke das gehört hatte, war er voller Furcht und sprach sogleich die Ursache 
der Krankheit aus, welche nämlich in der Gottlosigkeit der Ikonomachen be-
stand. Nachdem er sich nun vor Petros zur Einheit, Unvermischbarkeit und Un-
teilbarkeit der dreieinigen Gottheit bekannt hatte, nachdem er dessen Fleisch-
werdung verkündet und versprochen hatte, die ehrwürdige Ikone zu berühren, 
die er auch verehrte, stand er sogleich auf und wanderte zu Fuß zu seinem 
Haus." Neben der Ideologisierung dieses Wunders ist weiterhin bemerkenswert, 
daß es mit einer Vision kombiniert ist40. 

E. Kinderlosigkeit 

Ein solches Heilungswunder41 findet sich in der Vita des Petros von Atroa (BHG 
23 64)42. Eines Tages nahm der Heilige die Gastfreundschaft eines Ehepaares in 

38 Dieses ideologisch verbrämte Hei lungswunder ist zusätzlich mit anderen Elementen der wun-
derwirkenden Kraft des Hl. verbunden: Petros sieht aus der Ferne, gibt telepathische Befehle 
usw. S. dazu noch unten § 6. „Prophezeiungen und Visionen", S. 290-297. 

39 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 24,30-55, p. 123. 
40 Weitere Beispiele: Vita Eustratii (BHG 645) cap. 23, p. 383,19 - 384,8 (bereits oben unter „Taub-

bzw. Stummheit" ausführlich behandelt , s. dort); Vita Eudocimi (BHG 606) cap. 11, p. 213,8-21; 
Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 39,12-82, p. 134-140 (Strategos Georgios = Strafwunder; 
cap. 41, p. 144; Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 53, p. 210f.; cap. 72, p. 229f. - Aus Mirakel-
sammlung: Miracula Menae Nr. IV, p. 74 und 78-80. - Heilung von Lähmung beim Tier: Vita 
Eustratii (BHG 645) cap. 34, p. 389,28 - 390,18 (Esel oder Maultier). 

41 Vgl. dazu bereits oben Kap. 2: § 3. „Kinderlosigkeit der Eltern und Geburt nach Gebet". 
42 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 59, p. 181-183. - Zur Heilung von Kinderlosigkeit vgl. 

auch Moorhead, Miracles 5; Kazhdan, Hagiography and Sex 133f·; zu Kinderlosigkeit in der 
griechischen Mythologie vgl. RE 1,1 952-956, s. v. „Aigeus 1". 
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Anspruch, das bereits dreizehn Kinder bekommen hatte, die aber alle frühzeitig 
verstorben waren. Der Mann bat den Heiligen um Erlösung von der durch den 
Angriff des Todes erzwungenen Kinderlosigkeit und darum, ihnen ein Kind zu 
schenken (παιδιού αυτούς· εκ της· του θανάτου επιδρομής άτεκνούντας· χα-
ρίσασθαι): „Und sogleich zeigte sich der Bannerträger (sc. Petros) geneigt, dem 
Flehenden den Samen des Lebens zu geben; und er betete aus ganzer Seele 
zum Herrn. Nach wenigen Tagen empfing die Frau und gebar einen Knaben. 
Nachdem dieser, gerettet von der Erfahrung des Todes, Mann geworden war, 
wurde er dem Herrn dargebracht und im Kloster des Vaters ein sehr bewährter 
Mönch." 

Etwas untypisch ist die Darstellung der Heilung von Kinderlosigkeit in der 
Vita des Antonios des Jüngeren (BHG 142), weil dieser die Heilung noch vor 
dem Eintritt in den Klerus bzw. Mönchsstand bewirkt. Es zeigt jedoch, daß die 
Heilkräfte dem Heiligen von Anfang an eingegeben sind und nicht abhängig 
von einer bestimmten Phase seiner Entwicklung4^: Unter dem Namen Ioannes 
Echimos war Antonios kaiserlicher Statthalter im südlichen Kleinasien44. Auf Be-
fehl des Kaisers mußte er eines Tages nach Konstantinopel reisen und ließ un-
terwegs verbreiten, daß er ein Arzt sei, der mit Gefolge reise. Er fand mit seinen 
Dienern eines Abends bei einem sehr reichen Mann (εύπορώτατος, οικο-
δεσπότης·) gastliche Aufnahme. Der Mann erkundigte sich nun bei Ioannes' Be-
gleitern, ob denn ihr Herr auch bewirken könne, daß eine Frau ein Kind zur 
Welt bringe (Και δύναται ποιήσαι ϊνα τι? τεκνογονήση;). Die Begleiter antwor-
teten, daß ihr Herr darin erfahren sei. Der Mann zeigte sich nun großzügig und 
gab ein üppiges Abendmahl. Bei dieser Gelegenheit sagte Ioannes dem Gastge-
ber auf den Kopf zu, was ihrem Haushalt, trotz allem Reichtums, noch fehle, 
nämlich ein Kind. Der Gastgeber erzählte nun, daß beide Eheleute bereits fünf-
undzwanzig Jahre verheiratet seien, aber Gott ihnen kein Kind geschenkt habe 
wegen ihrer Sünden. Ioannes fragte nun den Mann, was er ihm für ein Kind ge-
ben würde. Der Mann antwortete, daß er ihm ein Drittel seines Besitzes überlas-
sen würde. Ioannes lehnte dies ab und verlangte als Belohnung lediglich zehn 
kriegstüchtige Pferde. Nachdem man sich so geeinigt hatte, schrieb Ioannes ein 
Gebet nieder und gab den Eheleuten verschiedene, unter anderem auch die 
körperliche Hygiene betreffende, Ratschläge. Nachdem die Eheleute dies alles 
befolgt hatten, brachte die Frau nach einiger Zeit einen gesunden Sohn zur Welt. 

Eine Variation der Heilung von Kinderlosigkeit stellt die Heilung von früher 
Kindersterblichkeit dar. In dieser Variation werden einem Ehepaar zwar Kinder 

43 Vita Antoni i iun. ( B H G 142) cap . 13-14, p. 195,20 - 197,6. 
44 Vgl. PMBZ: » 534. 
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geboren, die jedoch alle noch im Säuglings- oder Kleinkindalter wieder verster-
ben. Erst das Eingreifen des Heiligen beendet diesen betrüblichen Zustand45. 

Ein Beispiel dafür findet sich etwa in der Vita des Nikolaos Studites (BHG 
1365), wo ein Protospatharios Theophilos und dessen Frau unter diesem Schick-
sal zu leiden hatten46: „Die ihm geborenen Kinder tauschten das Leben sogleich 
mit dem Tod, und er wurde zusammen mit seiner Ehefrau ihrer äußerst ange-
nehmen Fröhlichkeit und ihrer Gegenwart beraubt. Es betören nämlich in der 
Tat die ungeschickten Laute der Kinder, die sie mit ihren ganz und gar ungeüb-
ten Zungen von sich geben. Nachdem er sich mit seiner Frau beraten hatte, gin-
gen sie zu diesem großen Leuchter (sc. Nikolaos), fielen ihm zu Füßen und of-
fenbarten ihm unter vielen Tränen ihren Schmerz der Kinderlosigkeit 
(άπαιδεία). Und wie mit einem Schild wappneten sie sich gegen das unvorher-
gesehene Opfer des Todes der Neugeborenen, indem sie den großen Mann ba-
ten, ihnen die Patenschaft, die aus der Wiedergeburt der göttlichen Taufe her-
rührt, zu schenken. Der nun gewährte dies zwar nicht, berührte aber mit der 
linken Hand das Haupt des Kindes, das sie bekommen hatten, erhob die andere 
nach oben und betete in reichlichem Maße. 'Geht nach Hause', sagte er, 'das fol-
gende sagt der Heilige Geist: Das Töchterlein wird leben (es handelte sich näm-
lich um ein Mädchen), und eure Augen werden der Söhne ihrer Söhne ansichtig 
werden, und so werdet auch ihr heiteren Sinnes die irdischen Gefilde verlassen.' 
Es folgte nun also die Erfüllung der Worte des Vaters durch Taten, und reich an 
Kindern, obwohl sie keinen Sohn hatten, wurden die Kinderlosen (και ττο-
λύπαιδες τη άτ€κνία του παίδός· οί άπαιδες· έχρημάτι£ον)47" Diese Variation 
der „Heilung von Kinderlosigkeit" ist vergleichsweise komplex: Es wird ja ei-
gentlich ein Kind des Paares durch den Heiligen geheilt bzw. vor dem Tod ge-
rettet. Das ganze ist verbunden mit einer Prophezeiungen über die weitere Ent-
wicklung der Familie, die selbstredend in Erfüllung geht und dadurch dem Paar 
am Ende doch noch, sozusagen auf indirektem Wege, einen reichen Kinderse-
gen (genau genommen einen Enkel- bzw. Urenkelsegen) beschert48. 

45 So bereits in dem ersten Beispiel aus der Vita des Petras von Atroa (BHG 2364), s. oben. 
46 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 916D-917B. 
47 Der Verfasser scheint hier mehr Wert auf rhetorische Kunstgriffe (etwa die Wortspielerei πο-

λύπαιδες· - τοϋ παι,δός - άπαιδες) als auf eine inhaltlich stringente und grammatikalisch ein-
deutige Präsentation des Gedankens gelegt zu haben. Man würde eher erwarten, daß die Eltern 
durch den Kindersegen ihrer Tochter (also etwa τη εύτεκνία της παιδός) am Ende selbst kin-
derreich wurden, als durch ihre eigene Kinderlosigkeit an e inem Sohn. 

48 Weitere Beispiele: Vita Blasii Amor. (BHG 278) cap. 17, p. 665B-C; Vita Petri Atroensis (BHG 
2364) cap. 59, p. 181-183 ( frühe Kindersterblichkeit); Vita Hilarionis Dalmat. (BHG 2177), Resü-
mee Matantseva 21. 
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F. Fieber 

Nach der Darstellung der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) erfolgt die 
Heilung von Schüttelfrost und Fieber (φρίκη και πυρετό?) folgendermaßen49: 
„Ein Mann aber, der auch von Schüttelfrost und Fieber befallen war und sich auf 
jede Art ärztlicher Behandlung gestürzt hatte, hatte nichts ausgerichtet. Da er 
aber von dem Leiden furchtbar belästigt wurde, machte er sich eigenmächtig an 
die Heilung. Er zog das Untergewand des Heiligen an, während dieser noch 
nicht zu Hause war, und brachte den Schüttelfrost durch das Anlegen des Unter-
gewandes zum Abklingen." Es handelt sich bei diesem Beispiel um eine Kon-
taktheilung, um die Verwendung einer Kontaktreliquie noch zu Lebzeiten des 
Heiligen. Gregorios heilte diese Erkrankung aber auch mit eigenen Händen, 
wenn auch unter einem gewissen Zwang50: „Ein Mensch aber, der an Schüttel-
frost litt, flehte den Heiligen an, die Erkrankung durch einen Segen zu vertrei-
ben. Der ließ sich jedoch nicht überreden. Der Kranke machte daher den Zeit-
punkt ausfindig, an dem der würdige Vater sich von seinem Lager erhoben 
hatte, und legte sich selbst voll Glauben darauf. Und er bestand hartnäckig dar-
auf, nicht eher aufzustehen, bis für ihn ein Segen gesprochen worden sei. Ge-
zwungenermaßen berührte der Heilige also die Hand des Leidenden und trieb 
die Krankheit aus." 

Eine recht dramatische Darstellung einer Heilung von schwerem Fieber fin-
det sich in der Vita des Konstantinos des Juden (BHG 370). Dieser Darstellung 
zufolge war der Abt des Bolionklosters in Bithynien an heftigem Fieber er-
krankt51: „Es kam nun der Selige, der bisher unbekannte, göttliche Arzt, und be-
suchte den Kranken. Und nachdem er sich auf das Lager gesetzt hatte, betrach-
tete er die Zeichen der Krankheit. Der Abt aber sagte nach einigem Zögern und 
nur mit Mühe gegen die Bewußtlosigkeit ankämpfend (zu einem solchen Leiden 
hatte ihn nämlich die Macht des Fiebers gebracht): 'Die Art der Erkrankung, ο 
Mann Gottes, kann ich dir nicht nennen. Um eines aber bitte ich dich: Hilf mir 
in dieser Not durch deine Gebete zu Gott!' Konstantinos aber ergriff unwillkür-
lich die Hand des Kranken und sprach voller Anteilnahme: 'Erheb' dich, Vater, 
und nimm den Freund gastlich auf!' Er sagte bei dem halbtoten Menschen zu, al-
les andere hintanzustellen und jetzt zu helfen, so er die Macht besitze, das jeden 
Augenblick drohende Unglück des Todes abzuwenden. Der Abt nun litt an sei-
ner Krankheit in derselben Weise, Konstantinos aber seufzte, hob den Blick zum 
Himmel und sagte mit ruhiger Stimme zu Gott: 'Herr, erinnere dich deines Erbar-

49 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 60,1-5, p. 124. - Übers, von M. Chronz. 
50 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 64,1-6, p. 126. - Übers, von M. Chronz. 

51 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 63, p. 646F-647B. 
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mens und, wenn du jemals dich meiner, deines unnützen Dieners, Verehrung er-
freut hast, dann erinnere dich dieser jetzt und erweise dich selbst als wunderbar 
an dem, der hier ruht und deiner Errettung durch mich bedarf! Und ich, der ich 
dich so innig liebe und verehre, will mich hingegen aufmachen zu noch innige-
rer Liebe und Verehrung und mich bereithalten, sowohl dem Kranken deine 
Herrlichkeit durch mich zuteil werden zu lassen als auch künftig dir ein aufrich-
tiger Diener zu sein.' Und mit diesen Worten wurde der Kranke auf einmal ge-
sund." 

Nach der Darstellung seiner Vita hörte Stephanos der Jüngere von der Er-
krankung eines Abts an heftigem Fieber52: „Nachdem der Heilige diese Dinge 
vernommen hatte, entschloß er sich aufzubrechen. Als er bei dem Kranken war 
und dessen Nacken ergriffen hatte, sagte er: Ό , der Arzt unserer Seelen und un-
serer Körper, der unsere Erkrankungen aufhebt und unsere Krankheiten auf sich 
nimmt, der mit seiner heilenden Kraft die Kranken besucht, er möge dich wie-
der aufrichten!' Sogleich ließ das Fieber nach und der Heilige sagte: 'Hast du 
denn nicht Verlangen, vom unvermischten Wein zu nehmen?' Der Kranke aber 
sagte: 'Ja, Vater!' Der würdige Stephanos füllte seinen eigenen Becher mit unver-
mischtem Wein und gab dem Abt zu trinken. Dieser trank, und sogleich wurde 
er von einem heftigen Schweißausbruch ergriffen, der die Entscheidung zur Ge-
sundheit hin brachte."5^ 

G. Lepra 

Auch für die Heilung dieser Krankheit, üblicherweise als Aussatz bezeichnet, 
gibt es Vorbilder sowohl im AT54 als auch im NT55. Das erste Beispiel verdeut-
licht noch einmal die damals verbreitete Vorstellung der Krankheit als Wirken ei-
nes Dämons und die damit verbundenen Überschneidungen von Heilung und 
Dämonenaustreibung. 

In der Darstellung der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) war ein Mönch 
von Petros mit einem Dienst beauftragt worden. Auf seinem Wege kam er an ei-
nem Thermalbad vorbei, und obwohl sein Abt ihm strengstens untersagt hatte, 
hineinzugehen oder sich dem Bad auch nur zu nähern, ging der Mönch hinein, 

52 Vita S tephani iun. ( B H G 1 6 6 6 ) cap . 46, p. 1 4 6 , 2 3 - 147,4 . 

53 Wei tere Be i sp ie le : Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) cap . 58, p. 1 7 9 - 1 8 1 ; Vita Hilarionis Dalmat . 

( B H G 2 1 7 7 ) , R e s ü m e e Matantseva 23 (col . 46 ) ; Vita Gre g . Agrig. ( B H G 7 0 7 ) cap . 76, p. 2 3 3 -

235 . 

54 2 K ö n 5. 1 - 1 4 . 

55 Vgl. Mt 8. Mk 1. 4 0 - 4 4 ; Lk 5. 1 2 - 1 3 . 
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badete und infizierte sich dabei mit Lepra. Als die Krankheit nach längerer Zeit 
zum Ausbruch gekommen war, geschah folgendes5*^: „Nachdem der heilige Pe-
tras die Krankheit bemerkt hatte, aber die Ursache dafür nicht kannte, legte er 
dem Aussätzigen die Hand auf und salbte ihn mit dem heiligen Öl, hatte jedoch 
damit keinen Erfolg. Da sagte der Heilige zu dem Kranken: 'Welche Sünde ist in 
dir, mein Sohn, die du mir nicht enthüllst? Es ist nämlich nicht möglich, jeman-
den von einer Krankheit am Körper zu befreien, der sich zu seinen Verfehlun-
gen ganz und gar nicht bekennt, und dessen Seele daher an Aussatz erkrankt 
ist.' Der Aussätzige aber versicherte, nichts von einer weiteren unausgesproche-
nen Verfehlung zu wissen. Sein Ungehorsam gegenüber dem heiligen Vater bei 
den Thermen kam ihm dabei nicht in den Sinn. Wieder und wieder flehte der 
Selige zum Herrn für den Aussätzigen. Eines Tages nun stand in Gestalt eines 
kleinen Knaben, der verunstaltet und übelriechend und in ein völlig zerrissenes 
Gewand gehüllt war, der an der Übertretung schuldige Dämon bei dem Heili-
gen, der sich gerade der Hesychia widmete, und dagte: 'Was hab' ich mit dir zu 
schaffen, ο böser Greis (ώ κακόγηρε)'7, daß du mich vertreiben willst? Dies (sc. 
die Krankheit) wurde ihm nämlich von mir auferlegt, weil er deinen Befehl 
übertreten und in den Thermen am Wege gebadet hat.' Nachdem dies der Hei-
lige von dem schlimmen Dämon gehört hatte, rief er nach dem Aussätzigen und 
sagte zu ihm: 'Warum, mein Sohn, hast du mir bis jetzt nicht gesagt, was mit dir 
los ist? Weil du nämlich meinen Befehl übertreten hast, ist dir das widerfahren, 
wie der Dämon sagte, der dich verleitete und sich selbst der Übertretung über-
führte.' Nachdem dies der Bruder gehört hatte, bekannte er alles und wurde so-
fort gesund, als der Selige ihm die Hand auflegte." Auch diese Darstellung ist re-
lativ komplex. Sie besteht im Kern aus einem Strafwunder58, nämlich der 
Erkrankung als Strafe für die Übertretung der Regel, einer Vision (der Heilige 
sieht den Dämon, der in den Mönch gefahren ist), und schließlich der Heilung 
nach Läuterung des Mönchs. 

Nach der Darstellung der Vita des Stephanos Saba'ites (BHG 1670) heilte die-
ser einen der Stadtväter der Stadt Gaza in Palästina (τι? ... των ττολιταρχών και 
εμφανών της φιλοχρίστου πόλεως Γάζης)59: Nachdem die Ärzte ihm nicht hat-
ten helfen konnten, wandte der Mann sich an Stephanos Saba'ites. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte er bereits die Spitzen seiner Zehen sowie seine Wimpern und 
Augenbrauen verloren, und sein Gesicht war entstellt. Stephanos salbte ihn täg-
lich mit geweihtem Öl und Wasser ein. Schon nach wenigen Tagen waren die 

56 Vita Petri Atroens is ( B H G 2364) cap . 70, p . 199-201. 

57 Vgl. V. Laurent , in: Vita Petri Atroens is ( B H G 2364) 200 mit A n m . 1. 

58 Vgl. Bieler, T h e i o s a n e r II, 8, zu e i n e m S t r a f w u n d e r Mose . 

59 Vita Steph. Saba'it. (BHG 1670) cap . 77 -80 , p. 534B-535F. 



240 Erster Teil: Die T o p o i 

Symptome bis auf einige Schwären an den Beinen verschwunden. Auf seiner 
Rückreise verschwanden, wie von Stephanos vorhergesagt, auch diese, und der 
Mann kehlte vollkommen gesund und wiederhergestellt in seine Heimatstadt 
Gaza zurück. 

In der Vita des Gregorios von Agrigent (BHG 707) findet sich folgende Hei-
lungsgeschichte, die in Palermo auf Sizilien spielt60: „Es geschah aber, als er in 
die Stadt einzog, siehe, da fiel ein Mönch voller Lepra zu seinen Füßen, als er 
die Kirche betreten wollte, schrie und sagte: 'Erbarme dich meiner, Diener Chri-
sti, und bitte ihn, daß ich von dieser Geißel erlöst werde, denn ich leide 
schreckliche Schmerzen!' Er aber sagte zu ihm: 'Mein Kind, glaube mir, daß bei 
Gott alles möglich ist. Doch sage ich dir im Namen unseres Herren Jesus Chri-
stus, du bist befreit von deiner Geißel von diesem Tag an.' Sofort aber und auf 
der Stelle wurde der Mensch von der Lepra gereinigt, die ihn ergriffen hatte, 
und sein Fleisch wurde wie das eines kleinen Kindes, wie es auch irgendwo im 
Buch der Könige geschrieben steht."61 

H. Schwere Krankheiten 

Bisweilen werden die Krankheiten, von denen der Heilige die Hilfesuchenden 
befreit, auch nicht näher spezifiziert. Es ist dann eben nur von einer „Krankheit" 
und häufiger noch von einer „schweren Krankheit" die Rede: 

In der Darstellung der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67)62 kommt 
der Heilige eines Tages zum Haus des Ioannes Blabenterios63, der aufgrund der 
Verwünschung durch einen bösen Zauberer bereits seit längerer Zeit gemeinsam 
mit seiner Tochter an einer schweren und langwierigen Krankheit litt (νόσος· χα-
λβττή και χρονιά). Ioannes und seine Tochter hatten keinerlei Hoffnung auf Ret-
tung mehr. Das einzige, was die beiden noch von Leichnamen unterschied, war, 
daß sie immer noch atmeten. Nikon erbarmte sich der beiden, vertrieb durch 
Gebete, die Anrufung Gottes und Handauflegung zunächst ihre Schmerzen und 
heilte sie dann von der Krankheit. Damit hatte er gleichzeitig über den Zauberer 

60 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 47, p. 202. - Übers, von A. Berger. 
61 Vgl. 2 Kön 5. 14: „und sein Fleisch ward wieder erstattet wie das Fleisch eines jungen Knaben, 

und er ward rein". - Weiteres Beispiel: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 35,17-21, p. 141 
(heilt leprakrankes Kind durch Berührung, dreimaliges Behauchen und Kreuzeszeichen). 

62 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 30, p. 106. 
63 Es handelt sich sicher um einen individuellen Beinamen (ώ Βλαβεντέριοϊ ήι< τό επώνυμοι;), den 

er aufgrund seiner Erkrankung erhalten hatte: "der mit Schaden in den Eingeweiden" (wohl 
von βλάβη, βλάβο? — dt. "Schaden, Nachteil, Unheil, Verderben" und εντερον — dt. "Eingewei-
de, Darm. Gedärm"). 
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triumphiert. An diesem Beispiel zeigt sich also der mögliche Konnex zwischen 
dem Heilungswunder auf der einen und dem Topos des Gegenspielers auf der 
anderen Seite64. 

In der Darstellung der Vita des Antonios des Jüngeren (BHG 142) war ein 
Mädchen, die Tochter eines der Megistanes, eines Bekannten des Antonios, tod-
bringend erkrankt (εως θανάτου μαλακισθήναι). Die Ärmste rang bereits mit 
dem Tode, lag auf dem Sterbebett, und Kleriker waren zugegen, um sie für ih-
ren letzten Gang vorzubereiten. Die Eltern des Mädchen baten nun in ihrer Ver-
zweiflung Antonios, ihrer Tochter zu helfen. Dieser schickte alle anderen aus 
dem Zimmer und schlug dreimal das lebensspendende Kreuzeszeichen über der 
Brust des Mädchens. Sogleich kam das Mädchen zu sich, richtete sich auf und 
war von der Krankheit genesen6 ' . 

In beiden Versionen der Vita des Petros Athonites (BHG 1505 und 1506) fin-
det sich mit leichter Variierung folgendes Heilungswunder: An der griechischen 
Küste oder auf Kreta (laut BHG 1506), in einem Ort in der Nähe des Hafens 
lebte eine kranke Familie. Der Hausherr bat Petros, ihn und seine Familie zu 
heilen. Petros besuchte sie in ihrem Haus und heilte sie. In der anderen Version 
der Vita (BHG 1505) wird die Episode etwas abweichend geschildert: Dort wa-
ren es die Seeleute vom Schiff des Petros, die auf der Suche nach Lebensmitteln 
die kranke Familie vorfanden und auf Wunsch des Hausherrn Petros baten, sie 
zu besuchen, der sie dann heilte66. 

Auch in der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) werden verschiedene 
Heilungen unspezifischer schwerer Krankheiten dargestellt: So vertreibt der Hei-
lige etwa eine schwere Krankheit oder Seuche, die das Haus eines Senators und 
Hypatos heimgesucht und bereits ungefähr 30 Todesopfer gefordert hatte, in-
dem er sich vor das Haus stellt und in alle vier Himmelsrichtungen das Zeichen 
des Kreuzes macht67. Im Anschluß heilt er einen Kranken, der dem Tode bereits 
nahe war, indem er ihm die Hand auflegt und zu ihm sagt: „Bruder, der Herr 
wird dich heilen. Erhebe dich!" Der Kranke stand auf und war gesund68. 

Neben den unspezifischen schweren Erkrankungen finden sich aber auch 
Erwähnungen bestimmter Krankheiten (etwa Leistenbruch, Wassersucht oder 
Kopfschmerzen), die allerdings nicht so häufig auftreten, daß sie eine eigene 
Gruppe von Heilungswundern rechtfertigen würden: 

64 Zum „Gegenspieler" s. bereits oben, Kap. 9, S. 170-183. 

65 Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 34, p. 211,32 - 212,12. Die Vita nimmt expressis verbis Bezug 
auf das biblische Beispiel der Heilung der Tabea (Tabitha) durch Petrus, vgl. Apg 9. 36-41. 

66 Vita Petri Athonitae (BHG 1505) cap. III 2, p. 23f.; Vita Petri Athonitae (BHG 1506) cap. 13-15, 
col. 1008A-D (PG 150); 1 6 8 , 2 9 - 169,33 (Chrestu). 

67 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 35,1-9, p. 139-141. 
68 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 35,10-17, p. 141. 
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In der Vita Konstantins des Juden findet sich die folgende Episode69: Im 
Kloster des Apostels Andreas in Atroa, in dem sich Konstantinos Iudaios des öf-
teren aufhielt, sah er eines Tages einen Mönch, der unter einem sehr schweren 
Eingeweidebruch (einer Hernie, vermutlich handelte es sich um einen Leisten-
bruch) litt. Die Ausstülpung der Eingeweide hing dem Mönch bis auf die Ober-
schenkel herab und bereitete ihm unsägliche Schmerzen und Mühsal. Konstanti-
nos wurde vom Mitleid ergriffen und beschloß, den Mönch zu heilen. Er schob 
mit seiner Hand die Eingeweide an ihren Platz zurück und versiegelte die Stelle 
mit dem Zeichen des Kreuzes, außerdem befahl er der Krankheit, den Mann in 
Zukunft zu verschonen. Der Mönch war daraufhin geheilt. 

Nach der Darstellung der Vita (BHG 1003)7 0 des Makarios vom Peleketeklo-
ster zeigte die Frau des Würdenträgers Theognostos die Zeichen der vom Men-
schen nicht zu heilenden Wassersucht (ύδερώτου ανθρωπίνως· ανίατα φέροντος 
τά σημεία). Makarios schenkte ihr die Erlösung von diesem Leiden. 

In der Darstellung der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) wird eine 
Frau mit schweren Kopfschmerzen durch Handauflegung des heiligen Gregorios 
geheilt71: „Eine Frau aber, die von furchtbarem Kopfschmerz bedrängt wurde 
und nicht weniger litt als ein Besessener, ließ nach dem wunderbaren Mann 
schicken und bat um sein Gebet. Der kam, legte dem Weib die Hand auf den 
Kopf, ließ es durch sein Gebet in Schweiß ausbrechen und befreite es so von je-
ner glühenden und flammenden Hitze."72 

I. Erweckung vom Tode 

Das in gewisser Hinsicht größte aller Heilungswunder ist die Erweckung eines 
bereits Verstorbenen vom Tode. Dieses Wunder verdeutlicht auf die eindring-
lichste Weise die Macht des Heiligen bzw. Gottes über Leben und Tod. Das Vor-
bild der Erweckung des Lazaros aus den Evangelien ist allgemein bekannt. Das 
Motiv reicht jedoch über die urchristliche Überlieferung zurück in das AT und 
die Mythologie73. 

In der Vita des Eustratios (BHG 645) finden sich gleich zwei solcher Erwek-
kungen vom Tode: Zum einen machte der Heilige einen Säugling durch Gebete 

69 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 50, p. 642C-D. 

70 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 6, p. 149,4-10. 

71 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 59,1-5, p. 122. - Übers, von M. Chronz. 

72 Weitere Beispiele: Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 5 -6 , p. 148,3 - 149,4 (χαλεπό^ νόση-

μα, πάθος); Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 9 1 3 D - 9 1 6 B (Eudokia); 916B-C (Helene); 

916C-D (Ehemann der Helene). 
73 Vgl. Apg 9. 36 -41 (Tabea); 20. 9 - 1 2 (Eutychus); auch Bieler, Theios aner I, 112. 
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und die Berührung des Scheitels, der Augen, des Mundes, der Ohren und der 
Brust wieder lebendig74. Ein anderes Mal wurde ein Junge, der im Spiel von sei-
nen Kameraden versehentlich erschlagen worden war, von Eustratios wieder 
zum Leben erweckt73. 

Konstantin der Jude hatte nach der Darstellung seiner Vita (BHG 370) ein 
Mädchen, das ihn hatte verführen wollen, durch das Zeichen des Kreuzes tot 
umfallen lassen. Im Anschluß erweckte er sie wieder zum Leben76: „Nachdem 
der junge Mann nun mit Verwunderung beobachtet hatte, was geschehen war, 
bestätigte er durch ein zweites Wunder das erste. Und indem er wiederum mit 
der Hand das Kreuzeszeichen machte und damit die am Boden liegende Tote 
besiegelte, machte er sie gesund und verständig, wie sie zuvor gewesen war, die 
keinerlei Erinnerung mehr daran hatte, was geschehen war." 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) findet sich folgende Episode77: 
Im Porphyrioskloster am Fluß Rhyndax, das zu den Klöstern der Kongregation 
des Petros gehörte78, erkrankte der Mönch Adrianos schwer. Als er das Ende sei-
nes Lebens nahen fühlte, wollte er beichten, konnte dies jedoch nicht tun, da 
Petros von Atroa gerade nicht in der Nähe war. Er verstarb also ohne Beichte 
und in großer Betrübnis. Als Petros dies zu Ohren kam, ging er schnell in die 
Zelle des verstorbenen Mönchs. Er trat an das Bett, auf dem der Verstorbene 
ruhte, und betete: „Im Namen Jesu Christi, des Sohnes und Gottes, Adrianos, 
sieh mich an!" Der Tote sah zu dem Heiligen auf und sagte: „Niemals, ο Vater, 
erlaubte ich mir, dich als einen bloßen Menschen zu sehen oder dir nicht zu ge-
horchen, sondern als einen himmlischen Engel sah ich dich und gehorchte dir 
und als einen, der von Gott geleitet wird. Mein ganzes Leben lang habe ich be-
folgt, was du mir gesagt hast. Deshalb wünsche ich auch jetzt, dir die Schwäche 
meiner Fehltritte anzuvertrauen, damit ich auch für diese wie für die früheren 
Vergebung erhalte und ohne Kummer aus diesem Leben scheide." Der Heilige 
befahl Adrianos nun, seine Sünden zu bekennen, wie er es wünschte. Im An-
schluß erteilte ihm der Vater Vergebung und sagte: „Gehe in Frieden, mein 
Sohn, zum Schlaf des Lebens und mache dir keine Sorgen über die früher und 
jetzt bekannten Verfehlungen!" Und in diesem Moment und bei diesen Worten 
verstarb der Körper des Adrianos. 

74 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 24, p. 384,11-30. Die hier erwähnten hl. Handlungen des Eustra-
tios sind anscheinend an das Sakrament der Salbung angelehnt, vgl. Onasch, Konfessionskunde 
197 f. 

75 Vita Eustratii (BHG 645) cap, 25, p. 384,31 - 385,14. 
76 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 6, p. 630C; das Beispiel wurde bereits oben, in Kap. 8: 

„Versuchung", S. 168, behandelt . 
77 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 47,6-33, p. 163. 
78 Vgl. dazu PMBZ: * 6022 (Petros von Atroa). 
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Man sieht an diesem Beispiel recht deutlich, daß das Wunderbare der Er-
weckung vom Tode eben nicht in der Verlängerung des Lebens des Wiederer-
weckten besteht, sondern vor allem in der Demonstration der Macht, die Gott 
durch den Heiligen über Leben und Tod ausübt7^. 

§ 2. Dämonenaustreibung (exorkismos - exorcismus) 

Auch dieser Topos ist bereits in der urchristlichen Überlieferung zu finden80. 
Wie oben bereits erwähnt und auch in den Beispielen evident, zeigen sich 
Überlappungen zwischen Heilungswundern und Dämonenaustreibungen, da 
Krankheiten generell auf das Wirken von Dämonen zurückgeführt wurden. 
Ebenso schrieb man Naturkatastrophen und Unglücksfälle gern Dämonen zu. In 
den byzantinischen Heiligenviten scheint das Motiv der Dämonenaustreibung 
(εξορκισμό?, exorcismus)81 jedoch vor allem in denjenigen Fällen im Vorder-
grund zu stehen, in denen bestimmte soziale Auffälligkeiten vorlagen, die sich 
nicht mit einem der bekannten und äußerlich erkennbaren Krankheitsbilder in 
Übereinstimmung bringen ließen82. Diesen Formen der „Besessenheit" durch 
Dämonen im engeren Sinne dürften aus heutiger medizinischer Sicht am ehe-
sten bestimmte neurologische Erkrankungen und etwa Epilepsie entsprechen; 
aber auch ein auffälliges Sexualverhalten konnte als Besessenheit durch den Dä-
mon der Begierde gewertet werden. Häufig jedoch ist die Art des Dämons gar 
nicht näher spezifiziert oder seine Wirkung beschrieben, sondern es ist einfach 

79 Weitere Beispiele: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 46, p. 161 (ein Mönch verunglückt, es 
wird nicht genau gesagt, wie schwer er dabei verletzt oder ob er getötet wurde, Petros eilt je-
denfalls zu ihm und bringt ihn unbeschadet zu seinen Brüdern - eine Erweckung von Tode 
oder ein Heilungswunder des Petros werden gewissermaßen impliziert); Vita Davidis, Symeonis 
et Georgii (BHG 494) cap. 8, p. 218,12-15 (spielerische Variation: David erweckt seine Mutter 
„von den Toten", die aber nur beinahe tot ist); Vita Eudocimi (BHG 606) cap. 14, p. 214,4-20; 
Vita Eudocimi (BHG 607) 12,21-30 (Frau, die im Sterben liegt, ebenfalls nur beinahe tot); in die 
Nähe dieses Topos gehört auch Vita Ioannis Damasceni (BHG 884) cap. 18-19, col, 456C^i57C 
(Wiederanwachsen der amputierten rechten Hand). - Aus Synaxarnotizen: Synax. Cpl. 536,16-
18; Men. Basilii 352C: der hl. Euschemon erweckt einen verstorbenen Säugling wieder zum Le-
ben; postum: Vita Athanas. Athon. (BHG 188) cap. 69,7-18, p. 203f.: durch ein Tuch des hl. 
Athanasios Athonites wird ein verstorbener Knabe wieder zum Leben erweckt. - Aus Mirakel-
sammlung: Miracula Menae Nr. I, p. 68: die in Stücke gehackte Leiche eines Mannes wird wie-
der zusammengesetzt und zum Leben erweckt. 

80 Vgl. Apg 16. 16-18. 
81 Allgemein vgl. ODB 2, 771, s. v. „Exorcism"; RAC 7 (1969) 44-117, s. v. „Exorzismus": vgl. auch 

Moorhead. Miracles 1-4; Angenendt, Heilige 85-88. 
82 Vgl. auch Talbot, Faith Healing 17: „mental illness". 
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nur von dem Dämon oder bösen Geist die Rede, der von einer Person Besitz er-
griffen hat und von dem Heiligen vertrieben wird83. 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) finden sich zahlreiche 
Austreibungen von Dämonen, die wie in den folgenden Beispielen meist recht 
kurz dargestellt werden84: „Da sich dies nun so verhielt und Gott Gregorios zum 
Heile vieler bestellt hatte, siehe, da kam ein Weib, das von einem bösen Geist 
geplagt (πνεύματι πονηρω νυττόμενον) wurde, zum Turm. Und weil es dort ver-
harrte, wurde es durch die Gebete des Heiligen befreit. Auch ein Mann, der von 
derselben Gewalt der Dämonen bedrängt (δαιμονικί) φορά πιεζόμενος) und von 
ihnen getrieben wurde, rief den Heiligen bei seinem Namen und machte ihn so 
allen offenbar. Der gestattete den Dämonen nicht, in dem Menschen zu bleiben, 
und trieb sie sofort aus." 

In der Vita des Stephanos des Jüngeren (BHG 1666) wird die Heilung eines 
Knaben, der von einem Dämon ergriffen war (δαιμονι£όμενον), etwas umfang-
reicher dargestellt85: Eine Frau aus Kyzikos hatte einen etwa neun Jahre alten 
Sohn, der von einem Dämon ergriffen war. Nachdem sie von dem Heiligen ge-
hört hatte, machte sie sich mit ihrem Kind auf den Weg zu ihm auf die Insel (sc. 
Prokonnesos). Bereits als das Kind von Ferne die Klause des Heiligen sah, rea-
gierte es gereizt und wurde unaufhörlich von dem Dämon geschüttelt. Es hing 
ausgestreckt in der Luft und wurde dann plötzlich wieder zur Erde niedergewor-
fen. Der Dämon sprach viel und mit lauter Stimme aus dem Kind zu dem Heili-
gen. Die Mutter, die größere Schmerzen litt als ihr Kind, brach in Tränen aus, 
nahm ihren Sohn bei der Hand und flehte den Heiligen an: „Hab' Erbarmen mit 
mir, heiliger Mann, mit der ganz Elenden! Ein Kind nur habe ich in diesem Le-
ben, und das ist von einem Dämon besessen, wie du nun siehst. Und wenn ich 
zu Gott bete, daß es stirbt, verzehrt mich die Kinderlosigkeit, aber ich kann es 
nicht länger ertragen, daß es vom Dämon besessen ist. Bei Nacht und bei Tag 
nämlich irrt es umher und bereitet meiner Seele Schmerzen. Zweier Seelen er-
barme dich, Heiliger, und erlöse diesen von dem Dämon und mich von dem 
Scherz und der Betrübnis, die den Müttern geschieht, wenn ihr geliebtes Kind 
etwas erleidet!" Als das Kind nun noch heftiger von dem Dämon gepeinigt 
wurde, sah seine Mutter die Mutter des Heiligen, lief zu dieser hin und flehte sie 
an: „Du allein kennst meinen Schmerz, die du demselben Gesetz der Kinder ge-
dient hast. Ermiß nun meine Qual und bitte deinen Sohn, daß er sich meines ar-
men Kindes annimmt, weil das Kind bestraft wird für die schweren Sünden der 
Mutter." Mit diesen verzweifelten Worten stürzte die Frau nicht nur die Mutter 

83 Vgl. auch Scheibelreiter, Gegner 54-57. 
84 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 32-33, p. 96. - Üb. von M. Chronz. 
85 Vita Steph. iun. (BHG 1666) cap. 50, p. 151,7 - 152,7. 
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des Heiligen, sondern alle Anwesenden in große Trauer. Der heilige Stephanos 
hatte Mitleid und befahl einem seiner Mönche, den ganzen Körper des Knaben 
mit dem Zeichen des Kreuzes zu besiegeln. Er selbst betete in seiner Klause un-
ter Tränen, ließ den Knaben eine Christusikone mit Proskynese verehren und 
schickte ihn anschließend zusammen mit seiner Mutter nach Hause. 

Nach der Darstellung der älteren Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros) trug 
sich folgende Dämonenaustreibung zu8<^: Als Ioannikios einmal an dem jährlich 
stattfindenden großen Fest8 7 des Kuninklosters in Lydien teilnahm, stand dort 
plötzlich eine von einem bösen Geist besessene (υπό πνεύματος· ακαθάρτου 
όχλουμενη) Nonne dieses Klosters hinter ihm. Sie wurde hin und her geschüttelt, 
hatte Schaum vor dem Mund und knirschte mit den Zähnen. Mit dem Zeichen 
des Kreuzes und Gebeten vertrieb Ioannikios den unreinen Dämon (τό άκάθαρ-
τον πνεύμα έξήλθεν άπ' αυτής), und die Frau wurde gesund. 

In einer erzählerisch sehr ausgeschmückten Darstellung in der Vita der Ei-
rene von Chrysobalanton (BHG 952) rückt der Dämon der Begierde in den 
Blickpunkt88: Eine junge Frau aus Kappadokien hatte sich von ihrem Verlobten 
getrennt und war Nonne im Chrysobalantonkloster in Konstantinopel geworden. 
Der Verlobte, der die Trennung nicht akzeptierte, wandte sich daraufhin in sei-
ner Heimat Kappadokien an einen Magier (μάγος), der mit Hilfe seiner magi-
schen Praktiken bewirken konnte, daß die junge Nonne vom Dämon der Be-
gierde (μανικω τω προς τον μνηστήρα ταύτης έρωτι θήσασα) ergriffen wurde. 
Sie benahm sich daraufhin ungebührlich, verlangte ihre Entlassung aus dem 
Kloster und drohte sogar damit, sich zu erhängen, wenn man sie nicht gewäh-
ren ließe. Die Äbtissin Eirene machte sich nun große Vorwürfe, betete und er-
mahnte ihre Nonnen zu Enthaltsamkeit und asketischen Übungen. Mit Unterstüt-
zung und Beistand der Muttergottes und verschiedener Heiliger, unter anderen 
des Basileios von Kaisareia und der Anastasia Pharmakolytria, gelang es ihr 
schließlich, den Zauberer zu besiegen und die Nonne von dem Dämon bzw. 
den Dämonen der Begierde8 9 zu befreien9 0 . 

Die Austreibung des Dämons der Begierde findet sich ebenfalls in der Dar-
stellung der eben schon erwähnten älteren Vita des Ioannikios (BHG 936; Pe-
tros). Dort wird folgendes dargestellt91: Eine Frau war vom Dämon der Unzucht 

86 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 44, p. 409B-410A. 

87 χάριν της- επιτελούμενη? έν τω μοναστηρίω ένιαυσιαίας εορταστικής ημέρας, vgl, dazu Vryo-

nis Jr., in: Byzantine Saint 196-228. 

88 Vita Irenae Chrysobalanton (BHG 952) cap. 13, p. 52, 6 - 64,9. Vgl. hier auch Überschneidun-

gen mit dem Topos der „Versuchung", s. oben S. I6O-I69 . 

89 Vgl. bes. Vita Irenae Chrysobalanton (BHG 952) cap. 13, p. 62,1: τοϋ δημιουργού της κακίας 

όνομα και δαιμόνων υπασπιστών, 

90 Vgl. dazu auch Abrahamse, Magic 13f. 
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(πνεύματι πορνεία?) besessen, so daß es wie Feuer in ihr brannte. Überwältigt 
von dem Dämon, zerriß sie sich die Kleider, löste sich die Haarflechten und irrte 
wie eine wilde Sau in der Wüste umher. Sie benahm sich wie ein wildes Tier, aß 
ihr eigenes Fleisch, hatte einen furchteinflößenden Blick und knirschte mit den 
Zähnen. Mit den Händen zerriß sie sich die Eingeweide und ließ Ströme von 
Blut über die Erde fließen, während sie mit verschiedenen Stimmen sprach. Ein-
mal bellte sie wie ein Hund, ein andermal brüllte sie wie ein Stier, blökte wie 
ein Esel oder zischte wie eine Schlange. Nachdem sie nun etliche Tage in die-
sem irren Zustand zugebracht hatte, begegnete sie in der Wüste dem Heiligen 
(Ioannikios). Als der Heilige sie sah, erkannte er sofort das Wirken des elenden 
Dämons (την ένεργειαν τοϋ μισοκάλου και πονηρού δαίμονος). Er betete für sie 
zu Gott, und dieser gab der Frau ihre Gesundheit zurück. 

Ein strafender Dämon findet sich in der Darstellung der Vita des Makarios 
vom Peleketekloster (BHG 1003)92: Zur Zeit der zweiten Phase des Streits um 
die Ikonenverehrung (unter Kaiser Michael II.: 820-829), hatte ein Priester am 
Exilsort des Makarios von Pelekete mit ikonoklastischen Geistlichen Gemein-
schaft gehalten und dies anschließend dem Heiligen bekannt. Er wurde darauf-
hin von Makarios als Priester abgesetzt93. Ungeachtet dessen praktizierte er wei-
ter als Priester, und zwar vor seinen eigenen Schwestern. Diese wurden daher 
von strafenden Dämonen befallen, so daß sie dem Heiligen den Ungehorsam ih-
res Bruders offenbarten. Makarios vertrieb den Dämon, läuterte ihre Seelen und 
führte auch den Bruder zum rechten Glauben zurück. In dieser oder ähnlicher 
Form finden sich Dämonenaustreibungen in den Heiligenviten überaus häufig94. 

91 Vita Ioannicii (BHG 936; Petras) cap. 27, p. 398C - 399B; vgl. dazu auch die überarbeitete Vita: 
Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 22, p. 353B - 354A. 

92 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 12, p. 156,27 - 157,9. 

93 Der Hl. übernimmt hier bischöfliche Gewalt, s. dazu schon oben, Kap. 10: „Hirte und Lehrer". 
94 Weitere Beispiele: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 6,55-60, p. 85; cap. 31, 5-16, p. 135; cap. 

34, p. 139 (μαινόμενη άγρίως ύπό ακαθάρτου δαίμονος); cap. 36,1-45, p. 141-143 (ακαθάρτων 
πνευμάτων); cap. 60, p. 183; cap. 61, p. 185 u. Ö.; Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 19-20, 
p. XXII (zwei Novizen); cap. 48-49. p. XXVII (allgemein); Vita Nicet. patric. (BHG 1342b) 
cap. 10, p. 333-335; Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 27, p. 98-100; Vita Steph. Saba'it. (BHG 
1670) cap. 24, p. 513E-F; Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 71, p. 228f.; cap. 82, p. 241f.; Vita 
Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 12, p. 512f.; cap. 47, p. 524A-C; cap. 48, p. 524C-D; cap. 50, 
p. 525B-E. 
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§ 3. Wundersame Vermehrung 

Dieser Topos findet sich sowohl im AT als auch im NT. Zum einen schenkte 
Gott den Kindern Israels in der Wüste Wachteln und Brot (Ex 16) und dem Elija 
bei der Witwe Mehl und Öl (1 Kön 17), zum anderen vermehrte Jesus auf wun-
derbare Weise Brot und Fisch (Speisung der Fünftausend: Mt 14. 13-22; Mk 6. 
32-45; Lk 9. 10-17; Joh 6. 1-13; Speisung der Viertausend: Mt 15. 29-38; Mk 8. 
1-10; Fischfang: Lk 5. 1-7; Joh 21. 1-11) und verwandelte Wasser in Wein (Joh 
2. 1-11). Er ist aber ebenso schon in der griechischen Mythologie vorgeprägt: 
Beim Gastmahl von Philemon und Baukis für Zeus und Hermes füllt sich die 
Weinkanne immer wieder von selbst auf95. In der Regel bezieht sich die wun-
dersame Vermehrung auf Speisen bzw. Lebensmittel verschiedenster Art96, auf 
Brot, Getreide, Wein, Öl, Fisch und ähnliches. Es finden sich jedoch auch Bei-
spiele, die belegen, daß das Motiv bisweilen auch auf Geld oder andere Gegen-
stände ausgedehnt werden konnte. Nicht selten besteht die Vermehrung ledig-
lich im ausbleibenden Verlust trotz Verbrauch97, wie schon bei Philemon und 
Baukis und in 1 Kön 17. 

A. Getreide 

Die wundersame Vermehrung von Getreide ist häufig verbunden mit dem 
Aspekt der Linderung oder Abwendung der Gefahr einer Hungersnot. Diese 
Beispiele hätten füglich auch unter § 4. „Errettung aus Gefahren: Dürre bzw. 
Hungersnot" eingeordnet werden können. Um Dubletten zu vermeiden, werden 
sie jedoch nur hier vorgestellt. 

In der Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z) wird folgende Epi-
sode berichtet98: „Und als einmal eine Hungersnot war, öffnete dieser (sc. Theo-
phanes) seine Hand und vor dieser noch sein Herz, indem er jedem, der zu ihm 
kam, in seinem Kloster Zuflucht gewährte. Es kam nun der Verwalter zu ihm 
und sagte: 'Ich schätze, ο Vater, daß wir mit dem Getreide nicht einmal bis zur 
Mitte des Jahres reichen, wenn wir ständig solche Mengen bereitstellen, die uns 

95 Vgl. Grant-Hazel, Mythen 88, s. v. „Baukis und Philemon". 
96 Vgl. dazu Kazhdan, Miracle Workers 75; vgl. auch die unspezifische Vermehrung von „allem 

Notwendigen", also wohl in erster Linie von Lebensmitteln, in; Vita Gregorii Decapolitae (BHG 
711) cap. 19, p. 84: πενίαν γάρ πρότερον σύντροφοι έχων επί τη είσόδω και τω ττοδί του όσιου 
των αναγκαίων πολλήν άφθονίαν έκτήσατο. 

97 Vgl. auch Talbot, Faith Healing 16. 
98 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 31, p. 20,6-15. 
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dann fehlen.' Der Heilige aber sprach zu ihm mit großer Seele: 'Warum, mein 
Sohn, wirst du so kleinmütig? Und weshalb zweifelst du am Beistand des Wohl-
täters? Mach dich daran und wiege das Getreide, das du hast, und du wirst bald 
das Unwägbare der Gaben Gottes herausfinden! Es wird nämlich nicht mit der 
Gnade gespart, die alle reicher macht, noch wird ein Haus durchsucht, durch 
das wir alle gerettet werden.' Nachdem der Bruder und Aufseher nun gegangen 
war und den Weizen gewogen hatte, fand er heraus, daß alles wie vor vier Mo-
naten war, als ob sich das Getreide wie lebendige Frucht vermehrt hätte. Es war 
ihnen in jenem dreimonatigen Zeitraum keinerlei Verlust entstanden, auch wenn 
sie reichlich Getreide bereitgestellt hatten." 

In der Vita des Nikolaos Studites (BHG 1365) findet sich folgende, längere 
Darstellung einer wundersamen Vermehrung von Getre ide" : Kurz vor dem Tod 
des Heiligen (am 4. Februar 868) kam es im Studioskloster in Konstantinopel zu 
einem Getreidemangel bzw. einer Hungersnot (ή σι,τοδεία, ή τοΰ σίτου ενδεια). 
Nikolaos, der bereits auf dem Krankenlager ausgestreckt war, gab daraufhin fol-
gende Prophezeiung ab 1 0 0 : „Ich nun gehe fort und begebe mich zu meinen Vä-
tern. Ich weiß nämlich, daß mir dies jetzt auferlegt ist. Euch aber wird der, der 
dem Volk Israel einst das Manna in der Wüste und das Wasser aus dem Fels ge-
spendet hat, drei Tage nach meiner Trennung von euch, selbst das Getreide bis 
zur Sättigung gewähren." Im Anschluß setzte Nikolaos noch den Studiten Kle-
ines zu seinem Nachfolger im Amt des Hegumenos ein, ehe er schließlich in sei-
nem fünfundsiebzigsten Lebensjahr verstarb. Die Gebeine des Nikolaos wurden 
bei dem Grab des früheren Studitenabts Naukratios, im rechten Teil des heiligen 
Märtyrerschreins beigesetzt, der sich im östlichen Teil der Ioannes-Prodromos-
Kirche des Studiosklosters befand. Drei Tage nach seinem Heimgang trafen kai-
serliche Schiffe voller Getreide ein, die der „christusliebende" Kaiser Basileios 
gesandt hatte, und füllten die Getreidekammern des Studiosklosters. Der neuer-
nannte Abt Klemes soll daraufhin folgendes gesagt haben 1 0 1 : „Sehet nun, Väter, 
unser gemeinsamer Vater erfüllte nach drei Tagen, wie er im vorab angekündigt 
hatte, die Schuld seiner Liebe zu uns, indem er ein öffentliches Wunder seiner 
Fürsprache bei Gott für uns bereitgehalten hat." 

99 Vita Nicolai Studitae ( B H G 1365) 921A-924A. 

100 Vita Nicolai Studitae ( B H G 1365) 921B: Έγώ μεν άπε ιμ ι , φησί, και μεταναστεύω πρός τούς 

πατέρας μου. Οίδα γάρ δτι τοϋτό μοι τά νύν άποκε ίσεται ' ύμ ΐν δε, ό τω 'Ισραήλ πάλαι τό μά-

ννα εν τω έρήμω, και τό ύδωρ εκ πέτρας δαψιλευσάμενος, μετά τρ ί την ήμέραν τ η ς έ μ ή ς άφ' 

ύμών διαζεύξεων, αύτός ύμ ΐν τόν σ ΐ τον ε ι ς κόρον παράσχηται. 

101 Vita Nicolai Studitae ( B H G 1365) col. 924A: 'Ιδού γάρ, φησί, Πατέρες , ό κοινός ημών Πατήρ 

μετά τήν τρ ί την ήμέραν, ώς έπηγγε ίλατο , τ ή ς πρός ήμας διαθέσεως τό όφείλημα έκπεπλήρω-

κε, κοινόν τ ή ς πρός θ ε ό ν αύτοϋ παρρησίας ή μ ΐ ν τό θαύμα ταμ ιευσάμενος . 
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Auch in diesem Beispiel ist also das Wunder mit einer Prophezeiung des 
Heiligen verknüpft; ein historischer Kern kaiserlicher Getreidelieferungen an das 
Studioskloster ist hier nicht auszuschließen und sogar wahrscheinlich. Im Rah-
men der Vita aber wird dieses Ereignis als eine „wundersame Vermehrung von 
Getreide" dargestellt.102 

B. Brot 

Die wundersame Vermehrung von Brot ist häufig kombiniert mit der Vermeh-
rung von Wein (als Vermehrung der eucharistischen Gaben), so auch in dem fol-
genden Beispiel aus der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668), in dem es 
um eine fromme Frau geht 1 0 3 : „In ihrem Haus nun nahm sie den Heiligen (sc. 
Georgios) auf. Sie war nicht nur nachlässig bezüglich der Dinge, die den körper-
lichen Bedürfnissen dienten, sondern auch bezüglich der Dinge, die für die gött-
liche Liturgie benötigt wurden, das Brot, meine ich, und den Wein vergaß sie, 
nachdem sie sich selbst ganz der Unterweisung durch den Heiligen hingegeben 
hatte und aller irdischen Dinge nicht länger gedachte. Aus diesem Grunde wird 
auch das an ihr geschehene Wunder selbst verkündet, auf daß der gute Teil ans 
Licht gefördert wird, der nicht von ihr genommen werden kann. Gerade näm-
lich war die Unterweisung beendet, die die Seelen der Zuhörer von den irdi-
schen Dingen zu den himmlischen hin aufgerichtet und darauf vorbereitet hatte, 
die gegenwärtigen Dinge als vergänglich und verdorben zu verachten, für die 
ewigen Dinge jedoch Sorge zu tragen als bleibend und von unendlicher Dauer, 
als nun der Zeitpunkt gekommen war, da die mystische Liturgie begann. Weil 
nun die Gaben für die Darreichung nicht vorhanden waren, wie gesagt wurde, 
wirkte der Heilige ein Wunder, oder besser wirkte durch den heiligen Gott, der 
den Propheten durch den Propheten genährt hatte in der Grube 1 0 4 und Elija 
durch einen Raben 1 0 5 und den Jüngern jenes von selbst bereitete und göttliche 
Frühstück dargeboten hatte, als er ihnen zum dritten Mal nach seiner Auferste-
hung von den Toten erschienen war 1 0 6 . Dieser nun gewährte aus unverbrauch-
ten Vorräten, die er selbst kannte, das Brot und den Wein als Abbild seines gött-
lichen Körpers und seines würdigen Blutes, damit er sowohl seinen Diener 

102 Weiteres Beispiel: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 50, p. 167 (ausbleibender Verlust). 

103 Vita Georg, Araastr, (BHG 668) cap. 32, p. 49,5 - 50,14: ... εκ ταμιείωυ άκηράτων ών αύτός 
οίδευ ό παρασχόμευος του e i ? τύπου τοΰ θείου αυτού σώματος καΐ τιμίου αίματος άρτου και 
οΐυου .... Zu der Frau vgl. PMBZ: # 10029 (Anonyma). 

104 Vielleicht Je r 38. 7ff.? 

105 Vgl. 1 Kön 17. 6. 
106 Vgl. J o h 21. 5 -13 . 
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verherrliche als auch den frommen Gedanken jener gläubigen Frau deutlicher 
als mit lauttönender Stimme verkündige und in überreichlichem Maße denen, 
die es gesehen haben, und denen, die es gehört haben, denen, die waren, und 
denen, die sein werden, deutlich mache, daß er selbst es war, der gesagt hatte, 
daß man sich nicht um die nötigen Dinge kümmern solle, sondern vielmehr um 
das Himmelreich Gottes, und 'dieses alles wird euch zufallen'107." 

C. Wein 

Zur Vermehrung von Wein zusammen mit Brot (als Vermehrung der eucharisti-
schen Gaben) siehe auch den vorigen Abschnitt. 

In der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) findet sich folgende Darstel-
lung der wundersamen Weinvermehrung, die einerseits an die Ereignisse auf der 
Hochzeit in Kanaa erinnert, andererseits wiederum eine Vermehrung durch aus-
bleibenden Verlust trotz Verbrauch präsentiert108: „Wir werden nun keineswegs 
das Werk des großen Mannes (sc. Konstantins) schweigend übergehen - das 
auch viele seine Bekannten bestätigt haben - das er einst Symeon gewährte, ei-
nem Mönch und Hesychasten, nachdem dessen Lehrer aus dem Leben geschie-
den war. Dieser nun (sc. Symeon) richtete den Empfang der Trauergäste aus. Er 
hatte dazu ein Gefäß (άμφορίδιον) mit Wein bereitgestellt und spendete daraus 
den Gästen. Nachdem er von dem Seligen (sc. Konstantinos) ermutigt worden 
war und wieder und wieder die Gäste bewirtet hatte, wurde er ungehalten und 
unwillig, daß nicht etwa der Freundschaftsdienst des Empfanges ohne Wein ge-
leistet werden müsse. Konstantinos aber versprach ihm, daß sowohl die Speise 
reichen als auch der vorhandene Wein zur Bewirtung aller genügen werde. Der 
Gastgeber ließ sich überzeugen und gab mit dem Segen des Heiligen in reichli-
chem Maße von dem Wein. Das unverhoffte Ausreichen (sc. des Weins) war 
nicht möglich, ohne daß der Verbrauch davon berechnet und dem Manne wie-
dergegeben wurde. In der Folge war sowohl die Speise vorhanden als auch die 
Bewirtung vollkommen. Auch nach diesem Tag zeigte sich der Überfluß, und 
das Behältnis des göttlichen Erbarmens wurde nicht leerer, sondern jenes Gefäß 
hatte die Gnade wie einst für die Witwe und den Propheten1 0 9 , wie man auch 

107 Vgl. Mt 6. 33. - Weiteres Beispiel: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 49, p. 165-167; cap. 55, 
p. 175-177 (beide Male zusammen mit Wein). 

108 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 53, p. 643C-E. Dieses Wunder soll nach der Darstellung 
der Vita um die Mitte oder in der zweiten Hälfte des 9. Jh.s in Nikaia (Bithynien) stattgefunden 
haben, wo der Verstorbene gelebt hatte. Vgl. PMBZ: # 7202 (Symeon). 

109 1 Kön 17. 
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damals den aus Wasser verwandelten Wein pries, der durch die Segnung aus-
reichte zur Bewirtung der anwesenden Hochzeitsgäste110." 

Ebenfalls an die Hochzeit in Kanaa ist die Darstellung in der Vita des Nikon 
„Metanoeite" (BHG 1366-67) angelehnt; dieses Vorbild wird sogar ausdrücklich 
genannt. Einer der ärmsten Bewohner der Stadt hatte dem Heiligen Wein gestif-
tet, der aber so alt und bereits zu Essig vergoren war, daß er nicht mehr trinkbar 
erschien111 : „Der Heilige ging nun selbst zu dem Gefäß, in dem sich der Wein 
befand, der ihm am vorigen Tag von einem der ärmsten Bewohner der Stadt ge-
bracht worden war. Dieser Wein war völlig überlagert und verdorben, so daß 
sein Geruch bereits abstoßend wirkte und er ungenießbar erschien. Der Heilige 
gab sich nun dem Gebet hin und bat den allmächtigen Herrn um die Wandlung 
des essigsauren Weins in besseren. Und so betete er. Was aber tat Gott, der Herr 
der Wunder, der versprochen hatte, jene zu preisen, die es vorzogen, durch ihre 
Werke ihn zu preisen? Wie er einst zu Mara durch sein göttliches und allmächti-
ges Wirken die große Bitterkeit in süßes Labsal und in Kanaa wiederum das 
Wasser in Wein verwandelt hatte, so machte er nun für den betenden Heiligen 
aus essigsaurem und unbekömmlichem Wein ganz und gar brauchbaren, der 
wahrlich das Menschenherz erfreute."112. 

D. Fisch 

Für die Vermehrung von Fisch und den erfolgreichen Fischfang liefern wie-
derum die Evangelien die Vorlage113. Auf dieses Vorbild wird etwa in der Vita 
Konstantins des Juden (BHG 370) ausdrücklich hingewiesen, wenn es dort, 
nach der tatkräftigen und wundersamen Hilfe des Heiligen beim Fischfang, über 

110 Job 2. 1-11. 
111 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 36-37, p. 126: αύτός ό ay LOS έπιστάς τω σκεΰει, έν ω ό προ-

ενεχθεις αύτώ τή προτεραία παρά του των πενεστάτων αστικών οίνος ύπήρξεν έξωρος και 
δριμύτατος λίαν, ώς καΙ από μόνη? της οσφρήσεως άποτροπίας είναι και άποτος, εύχή εαυτόν 
δέδωκε, και τόν πάντα δυνάμενοι* δεσπότην έπεκαλεΐτο περί της του όξύνου οίνου πρός τό 
κρεΐττον μεταβολής. Καί ό μέν ηϋξατο· τι δέ ό των θαυμασίων θεός , ό δοξάζειν έπαγγειλάμε-
νος τους διά των έργων αυτόν δοξάζειν α'ιρησαμένους; "Ωσπερ πάλαι τήν ττολλήν τής Μερρας 
πικρίαν ε ις γλυκεΐαν άμείψας πιότητα θεία και πανσθενεΐ δυνάμει καί τό ΰδωρ αΰθις έν Κανά 
μεταβαλών εις οίνον, οϋτω δή καί τότε εύχομένω τω άγίω οίνον πάνυ χρηστόν και εύφραίνον-
τα ώς αληθώς καρδίαν άνθρωπου τόν όξώδη και φευκτάίον άνέδειξεν. 

112 Weitere Beispiele: Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 32, p. 49,5 - 50,14; Vita Petri Atroensis 
(BHG 2364) cap. 49, p. 165-167; cap. 55, p. 175-177 (beide Male zusammen mit Brot). 

113 Vor allem Lk 5. 1-7; Joh 21. 1-11, s. auch die Bemerkungen eingangs des Kapitels. Vgl. auch 
Bieler, Theios aner I, 105-108. 
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Konstantinos heißt, daß „der wahre Jünger Christi nicht aus dem See Tiberias, 
sondern dem dortigen (sc. Teich) den Überfluß bezog"114. 

Das eigentliche Wunder wird in dieser Vita folgendermaßen dargestellt115: 
Die Stadt Nikaia sei Zeuge (μάρτυς) eines Wunders des Heiligen geworden. 
Konstantin besuchte nach der Gewohnheit ebendort einen Freund. Es gab dort 
nun einen Teich, der voller Fische war. Als der Heilige nun bei dem Freund war, 
schaute er in den Teich und sah dort einen riesengroßen Fisch. Er sagte darauf-
hin im Scherz zu den Dienern, sie sollten den Herd anzünden. Die Diener erwi-
derten ihm, daß der Fisch, den er gesehen hatte, schwer zu fangen sei, und daß 
sie es schon vergeblich versucht hätten. Er aber befahl ihnen, sich um die Koh-
lebecken zu kümmern. Er nahm ein Netz und tauchte es in das Wasser. Der an-
scheinend schwer zu fangende Fisch versuchte nicht zu entkommen, sondern 
ging gleichsam freiwillig in das Netz116. Der Heilige aber zog nicht an dem Netz, 
sondern übergab es den Umstehenden, die den Fisch herauszogen. Alle, die 
dies gesehen hatten, waren beeindruckt von dem Wunder. 

Gewisse Ähnlichkeiten weist die Darstellung des Wunders der Vermehrung 
von Fisch in der Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z) auf117: Theo-
phanes hatte zahlreiche Väter und Brüder zu einem Mahl geladen. Er tischte den 
Gästen eine Fülle verschiedenartiger Fische auf. Einer der Väter aber bemerkte, 
daß er davon nichts wolle, er würde am liebsten eine Hyska1 1 8 verspeisen. Als 
er dies vernommen hatte, befahl Theophanes sogleich einem seiner Jünger, los-
zugehen und eine Hyska zu bringen. Zur Erklärung setzte er hinzu, daß Gott da-
für sorgen werde, daß es seinen Gästen an nichts mangele. Bald kam der 
Mönch, der fortgeschickt worden war, mit einer riesengroßen Hyska zurück. 
Das Wunder war um so größer, da diese Art von Fisch in den Gewässern beim 
Kloster überhaupt nicht heimisch war. Der Fisch war aber nicht an einem entle-
genen Ufer, sondern direkt am Strand beim Kloster gefangen worden. 

In der Darstellung der Vita des Eustratios (BHG 645) findet sich folgende 
Episode119: „Als dieser gottbegeisterte Vater nun zu Schiff in die kaiserliche Stadt 

114 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 52, p. 643B: ... TOW Χρίστου γνήσιοι' μαθητήν, ei και μ ή 
Τιβεριάδος εύπόρηκε λίμνης-, άλλ' ουν της παρούσης ... 

115 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 52, p. 643B. 
116 An diesem Punkt gibt es Überschneidungen zwischen der „wundersamen Vermehrung" und der 

Macht des Heiligen über Tiere und generell die Schöpfung bzw. Natur, s. dazu auch unten 
S. 286-289. 

117 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 38, p. 24,19-32; vgl. auch Vita Theoph. conf. (BHG 1791) 
395,16-18. 

118 Eine bestimmte, wohl seltene und deshalb wertvolle Fischart, vielleicht ein Stör, s. C. Mango -
I. SevCenko, in: DOP 27 (1973) 261; R. Volk, Einige Beiträge zur mittelgriechischen Nahrungs-
mittel-Terminologie, in: Lexicographica byzantina, hrsg. von W. Hörandner - E. Trapp, Wien 
1991, 293-311. 
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(sc. Konstantinopel) fuhr, trug es sich zu, daß das Schiff sich dem Ankerplatz 
beim Triton120 näherte. Und der Mann Gottes sagte zu dem Kapitän: 'Mach uns 
Essen!' Dieser aber versicherte, daß er keine Fische erworben habe. 'Du Klein-
gläubiger', sagte der Heilige, 'sei bei der Ankunft guten Mutes, und du wirst die 
Herrlichkeit unseres guten Gottes sehen.' Nachdem dies nun der zuvor ge-
nannte Kapitän auf schnellstem Wege ausgeführt hatte, fand er am Ufer liegend 
einen übergroßen Fisch. Dieser diente den Anwesenden zur gastlichen Bewir-
tung und übertraf alle jemals zuvor gefangenen Fische an Größe und Wuchs."1 2 1 

E. Geld 

In der Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z) findet sich eine wunder-
same Vermehrung von Geld. Ein Bittsteller hatte sich beim Kloster eingefunden 
und um eine Gabe gebeten. Der mit diesen Dingen betraute Diener1 2 2 des 
Theophanes hatte jedoch nichts gefunden, was er dem armen Mann geben 
konnte12^: „Zu anderer Zeit einmal bettelte ein Bruder beim Kloster. Der mit 
diesem Dienst Betraute überbrachte dies dem ganz Heiligen. Dieser aber über-
wachte gerade sehr aufmerksam die Arbeiten in der Schreibstube und sagte: 
'Gehe hin und öffne die Schublade, nimm und gib diesem!' Der nun murrte un-
gläubig, ging mit knirschenden Zähnen davon und öffnete ein zweites Mal sehr 
beherzt und erzürnt die Lade, die vor kurzem noch ganz leer gewesen war. Er 
sah, daß diese jetzt eine Münze enthielt, so daß er überrascht zusammenfuhr. Er 
trug nun diese Münze zu dem Seligen und bekräftigte unter Entschuldigungen, 
daß die Schublade 'vorher nichts enthalten hatte, glaub mir, Herr!' Der Demuts-
volle aber schnitt dem Staunenden das Wort ab und sagte in göttlicher Nachah-
mung: 'Gehe hin und gib und setze keine Worte des Zweifels hinzu!'" 

119 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 32, p. 389,6-15: Έν τη Βασιλευούση των πόλεων τούτου του 
θεοφόρου είσπλεοντος πατρός συνέβη κατά τον του Τρίτωνος ορμον τό πλοΐον προσορμίσαι· 
και φησίν τω ναυκλήρω ό τοϋ Θεοί) άνθρωπο;· ,,Ποίησον ήμΐΐ' βρώμα"· του δέ όψάρια μή 
κεκτήσθαι διαβεβαιουμένου, ,,Όλιγόπιστε", εφη ό δσιος, „εν τω άφικεσθαι προθυμήθητι και 
δψη τήΐ' τοϋ άγαθοΰ θεοϋ ήμών δόξαν". Τούτο ούν εκπληρώσας ό προρρηθείς οτι τάχιστα 
ναύκληρος εύρεν κατά τόΐ' αίγιαλόν κείμενοι' ίχθϋν παμμεγεθέστατοί', ος τούς τε θεασαμένους 
εις ξενισμοί» ήγαγεν και τους πώποτε θηρευθέντας ίχθύας υπερβάλλει μεγέθει φύσεως. 

120 Vgl. zu der Örtlichkeit Pratsch, De thematibus 116-119. 
121 Weiteres Beispiel: Auch in einer georgischen Vita: Vita Ioannis Ascetae (georg.), hier benutzt 

nach der Paraphrase von Kekelidze, in: Bedi Kartlisa 19/20 (Nr. 48/49) (1965) 63. 
122 Vgl. PMBZ: # 11156 (Anonymus, Diakonos). 
123 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 32, p. 20,25 - 21,3; vgl. auch Vita Theoph. conf. (BHG 

1788) cap. 5. p. 292; Vita Theoph. conf. (BHG 1791) 394,9-18. 
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In diese Gruppe ist wohl auch der überraschende Fund eines Goldschatzes 
zu setzen. Ein solches Ereignis wird in der im Rahmen der Vita des Theodoras 
von Edessa (BHG 1744) überlieferten Lebensgeschichte des Theodosios Kioni-
tes124 berichtet125: In seiner Jugend hatte sich Theodosios mit seinem älteren 
Bruder Ioannes in der Wüste beim alten Babylon (ev τη παρακείμενη τη πάλαι 
Βαβυλώνι έρήμω) niedergelassen. Die Brüder lebten dort als Einsiedler, ein jeder 
in seiner eigenen Höhle. Sie ernährten sich von wildwachsenden Pflanzen und 
Früchten. Nur samstags und sonntags beteten und aßen sie gemeinsam, dann 
begab sich ein jeder wieder in seine eigene Höhle zum Zwecke des Gebetes 
und der inneren Schau (τη προσευχή καΐ θεωρία έσχόλα£εν). Auch ihre Wande-
rungen in der Wüste, entweder zum Zwecke des Sammeins von Pflanzen oder 
zum Zwecke der Askese, unternahmen sie getrennt voneinander und hielten da-
bei stets einen Abstand von ein bis zwei Meilen voneinander ein. Theodosios 
berichtet nun den besonderen Vorfall des Goldfundes12^: „An einem der Tage, 
als wir hinauf in die Wüste gegangen waren, sah ich meinen Bruder dort Spazie-
rengehen, ein Stadion127 oder mehr von mir entfernt. Und ich sah ihn plötzlich 
stumm dastehen und sich selbst mit dem Zeichen des Kreuzes besiegeln, dann 
eiligst über die Stelle hinwegspringen, und wie aus einer Schlinge fliehend ging 
er fort und hinein in seine Höhle. Ich wunderte mich nun über die Art und 
Weise des Sprungs und des schnellen Laufs, ging bis zu der Stelle und wollte se-
hen, was meinem Bruder dort widerfahren war. Als ich nun dort ankam, sah ich 
einen sehr großen Haufen Gold ausgeschüttet auf der Erde. Nachdem ich ein 
Gebet aufgesagt, den Mantel, den ich trug, abgelegt und auf der Erde ausgebrei-
tet hatte, füllte ich ihn mit dem Gold. Während ich ihn nur mit Mühe tragen 
konnte, ging ich in meine Höhle, meinem Bruder aber sagte ich nichts davon. 
Dann nahm ich dieses Geld, ging in die Stadt und kaufte ein befestigtes Grund-
stück in schöner Lage, das innerhalb seiner Mauern allersüßestes Wasser hatte, 
und baute dort eine Kirche, stattete sie mit allerlei Schmuck und heiligem Kir-
chengerät aus und stellte ein Kloster zusammen von 40 Mönchen und ein Spital 
zur Behandlung von Kranken, gab dazu den Mönchen und Kranken ausrei-
chende Mittel und fand einen gottliebenden Mann, der diese Einrichtungen lei-
ten konnte. Diesen setzte ich dort ein und legte alles in seine Hände. Von dem 

124 S. dazu noch unten S. 389-391 und PMBZ: * 7877 (Theodosios). 

125 Dieses Beispiel weist einige Besonderheiten auf: Zum einen etwa die Ich-Form der Erzählung, 
zum anderen auch die Tatsache, daß die Auffindung des Goldschatzes hier Teil einer lehrrei-
chen Geschichte ist. Ein Engel vergleicht am Ende den Wert der f rommen Stiftungen des Theo-
dosios mit d e m Wert des Verzichts des Ioannes; ein Vergleich, der freilich zugunsten des Ver-
zichts ausfällt. Dennoch scheint das Beispiel der näheren Betrachtung wert. 

126 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 65, p. 64f. 
127 Ca. 200 m, vgl. Schiibach, Metrologie 32-36. 
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übrigen Geld gab ich nun 12.000 Goldstücke dem Vorsteher des Klosters, 1.000 
verteilte ich an die Armen und ließ mir selbst auch nur ein einziges Denarion. 
Weder zu irgendwelchen Genüssen noch zum Kauf von Speisen verwendete ich 
etwas von diesem Geld, sondern gab alles aus für den Bau heiliger Häuser und 
für die Bedürfnisse der Mönche und Armen." Diese Form der wundersamen 
Geldvermehrung bzw. -auffindung konnte unter Umständen dazu taugen, den 
latenten Widerspruch zwischen der asketischen Lebensweise des Heiligen und 
seiner frommen Stiftungstätigkeit zu überbrücken: Der Asket, der nichts besaß, 
kam so plötzlich zu Geld, das ihn in die Lage versetzte, Kirchen zu bauen, Klö-
ster zu gründen usw.128 

§ 4. Errettung aus Gefahren 

Wie Jesus Christus so ist auch der Heilige ein Retter und Erlöser129, freilich im 
kleineren Rahmen seines begrenzten Wirkungskreises. Ihm geht es in letzter In-
stanz um die Errettung der Seelen der Menschen, jedoch ist hierzu häufig zu-
nächst einmal die Bewahrung der leiblichen Unversehrtheit bzw. des Lebens der 
Menschen erforderlich. Vor diesem Hintergrund sind die verschiedenen Topoi 
der „Errettung aus Gefahren" zu sehen. Diese Motive berühren sich mit den Hei-
lungswundern und Dämonenaustreibungen130, denn auch dort werden ja Men-
schen aus Gefahren errettet, lassen sich aber vor allem durch ihren konkreten 
Sinn von diesen abgrenzen. In den Viten finden sich als typische Motive der Er-
rettung aus Gefahren die Errettung aus Seenot bzw. vor dem Ertrinken (A), die 
Errettung vor oder aus Gefangenschaft (B)131, die Errettung vor Bestrafung bzw. 
Hinrichtung (C)132, die Errettung vor einem tödlichen Sturz (D) und allgemein 
die Errettung vor Sünde (E)133. 

128 Weitere Beispiele: Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 34, p. 520 (Bohnen); Vita Niconis 
(BHG 1366-67) cap. 37,21-26, p. 128 (Baumaterial zum Kirchenbau). - Vgl. auch Talbot, Faith 
Healing 16. 

129 Vgl. Bieler, Theios aner I, 111-122, bes. 120f. Die Begriffe σωτήρ/.s-e/faior/Heiland bleiben da-
bei freilich Jesus Christus vorbehalten, der die gesamte Menschheit erlöste. Der Heilige errettet 
lediglich einzelne Menschen oder Menschengruppen vor Sünde, Gefahr und Verderben. 

130 S. dazu bereits oben S. 244-247. 

131 Vgl. Bieler, Theios aner I, 111. 
132 Vgl. dazu Festugiere, Lieux communs 148-152. 
133 Zu dem Motiv der „Errettung aus Gefahren: Dürre bzw. Hungersnot" s. die im vorigen unter 

„Wundersame Vermehrung" angeführten Beispiele. Vgl. ferner Moorhead, Miracles 4f. 
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Α. Seenot bzw. Ertrinken 

In den maritimen Landschaften des byzantinischen Reiches (Ägäis, Marmara-
meer, Adria, Schwarzes Meer, Unteritalien usw.) waren Schiffspassagen ein ver-
breitetes und unverzichtbares Transportmittel und die damit verbundene Gefahr 
des Schiffbruchs allgegenwärtig134. Bereits in der Apostelgeschichte findet sich 
dafür ein Beispiel und hagiographisches Vorbild135. Folglich sind auch in den 
byzantinischen Heiligenviten die Wunder der Errettung aus der Gefahr der See-
not bzw. des Ertrinkens recht verbreitet. Die Errettung ist dabei häufig verbun-
den mit dem Wunder der Besänftigung eines Sturms, der erst die Gefahr der 
Seenot herbeigeführt hatte13^. 

In der Vita Konstantins des Juden (BHG 370), die zahlreiche Wunder be-
inhaltet, finden sich gleich mehrere Varianten des Wunders der Errettung aus 
der Gefahr der Seenot bzw. des Ertrinkens. So wird an einer Stelle - der Heilige 
ist gerade im Begriff, nach Zypern zu segeln - ein solches Wunder folgenderma-
ßen dargestellt137: „Nachdem nun aber das Schiff ausgelaufen war und die dar-
auf befindlichen Seeleute, wie es bei ihnen üblich war, sich mit der Kühnheit 
des sorglosen Geistes dem Schmausen zugewandt und heftig dem Wein zuge-
sprochen hatten und in einen totenähnlichen Schlaf gefallen waren, füllte sich 
das Schiff mit Wasser, das durch ein Loch verderbenbringend in das Schiff ein-
drang. Der Selige (sc. Konstantinos) aber, der den Grund dafür nicht kannte, 
aber sah, daß das Schiff übermäßig mit Wasser angefüllt war, versuchte nun 
schleunigst, jene leichtfertigen (sc. Seeleute) zu wecken. Diese aber - wie konn-
ten sie auch, da sie doch Menschen waren, in einem totenähnlichen Schlaf ge-
fangen - antworteten nicht, als dieser rief, sondern lagen für Stunden wie Tote 
da und spürten das Unglück nicht. Als nun der Selige nichts zu erreichen schien, 
flüchtete er sich mehrfach zu Gott, der all dies geschaffen hatte. Er betete nun 
mit ausgestreckten, zum Himmel erhobenen Händen. Das Wasser aber drang 
nun nicht mehr ein, sondern schien sogar herauszufließen, und das Schiff hob 
sich wieder nach oben und wurde erlöst von dem Verderben des Untergangs in 
der Tiefe." 

In der Darstellung der Vita des Euthymios des Jüngeren (BHG 655) geriet 
der Heilige zusammen mit zwei weiteren heiligen Männern, nämlich Ioannes 

134 Vgl. dazu auch Μ. E. Mullet, In peril on the sea: travel genres and the unexpected, in: Travel in 
the Byzantine World, ed, Ruth Macrides, Aldershot 2000 (Society for the Promotion of Byzanti-
ne Studies, Publications 10), 259-284 mit einigen weiteren Beispielen; vgl. auch Anderson, 
Saint 174-177; Pratsch, Kommunikat ionswesen (im Druck). 

135 Vgl. Apg 27. 1CM4. 
136 S. dazu noch unten § 5. „Beherrschung der Natur": E. „Sturm", S. 278-280. 
137 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 29, p. 636A-B. 
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Kolobos und Symeon, auf der Insel Neon in arabische Gefangenschaft138. Die 
Araber hatten zwei Schiffe zur Verfügung. In einem der Schiffe wurden nun die 
Heiligen eingeschifft. In dem anderen wurden die Habseligkeiten der Heiligen 
verstaut, die die Araber ihnen weggenommen hatten: die groben, härenen Ge-
wänder, Gegenstände des täglichen Gebrauchs und Bücher. Bei günstigem 
Wind legten beide Schiffe von der Insel ab. Nachdem sie sich etwa eine Meile 
von der Insel entfernt hatten, hielt das eine Schiff seinen Kurs, das andere aber 
kam vom Kurs ab, kenterte und sank. Dies war das Schiff, das die Habseligkei-
ten der Heiligen geladen hatte. Da erkannten die Araber, daß ihnen das wider-
fahren war, weil sie den Dienern Gottes Unrecht angetan hatten, und sie brach-
ten die Heiligen zu ihrer Insel zurück. Diese Darstellung des Wunders ist 
durchaus ambivalent: Man kann es so verstehen, daß das eine Schiff, auf dem 
sich die Heiligen befanden, durch Gott vor dem Untergang gerettet wurde. Man 
kann es aber auch so verstehen, daß das Schiff, auf dem sich die konfiszierten 
Habseligkeiten der Heiligen befanden, mit Untergang bestraft wurde. Dies wäre 
dann wiederum ein umgekehrtes Rettungswunder, mithin ein Strafwunder1 

In der Vita des Eustratios (BHG 645) wird ein solches Rettungswunder eben-
falls dargestellt. Nach dieser Darstellung war der Heilige nach Konstantinopel 
gesegelt, das Schiff lief bereits in den Sophienhafen der Hauptstadt ein, als es 
unterhalb der Wasserlinie leckschlug und unterzugehen drohte140 : „Während 
nun die auf ihm (sc. dem Schiff) Reisenden nichts davon wußten, fühlte der zei-
chentragende Vater, was geschehen war, sandte im Geiste ein Gebet zu dem, 
der bereitwillig seine wahren Diener erhörte, und bat auf vielfältige Weise 
darum, daß alle dort Reisenden unbeschadet errettet würden. Nachdem nun das 
Schiff ohne Schaden bewahrt worden und kein bißchen Wasser durch das ent-
standene Leck in das Schiff eingedrungen war und dieses am Ufer angelegt 
hatte, befahl er, daß die Seeleute schnell alle auf dem Schiff befindlichen Dinge 

138 Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 25, p. 189-191. 

139 Vgl. dazu Scheibelreiter, Gegner 78 und unten § 5: Strafwunder. 
140 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 37, p. 391,24 - 392,9: Των οΰν έν αύτω είσπλεόντων άγνοησάντων 

τό συμβάΐ' αίσθόμενο? ό σημειοφόρο? πατήρ εύχήν κατά διάνοιαν τω έτοίμως έχοντι ύπ-
ακούειν T O L S γνήσιοι? δούλοι? έποιεΐτο πολυτρόπω? άσινεΐ? πάντα? του? εκεΐσε εισπλέοντας· 
διασωθήναι. Διαφυλαχθέντο? ουν άσινού? τοϋ πλοίου και μήτε μικροί) ϋδατο? έκ τή? γε-
γενημένη? οπής είσελθοντος έν αύτω και τή γή προσορμισθέντο? έκβάλλεσθαι τους ναυτικού? 
πάντα διά τάχου? τά έν τω πλοίω όντα παρεκελεύσατο σκύλα· οι δέ τό κελευθεν διά τάχους 
εκτελεσαντε?, ώ? μή καταλιπειν έν αύτω εί μή μόνα τά έξάρτια, ύστατο? άπάντων και αύτό? 
έξιέναι βεβούληται. Ώ ? οΰν τού? ώραίου? αύτοΰ και άγιου? πόδα? πρό? τήν έν τω λιμένι 
ύττάρχουσαν πλαγίαν κλίμακα έστησεν ό μακάριο?, παραχρήμα μεστόν ϋδατο? εκείνο τό 
πλοΐον έγεγόνει και έπί τήν τή? θαλάσση? έπιφάνειαν ώράτο· όπερ παράδοξον οί έν αύτω είσ-
πλέοντε? θεασάμενοι έξεστησαν έπί T O L S ούτω? ύπερανεστηκόσι πάντα νούν τού αγίου θαυμα-
τουργήμασιν. 
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ausladen sollten. Diese führten den Befehl rasch aus und ließen nichts auf dem 
Schiff als die Ausrüstung. Er hatte beschlossen, selbst als letzter von allen auszu-
steigen. Als nun der Selige seine schönen und heiligen Füße auf die im Hafen 
befindliche schräge Treppe setzte, lief das Schiff mit einem Mal voller Wasser 
und war eins mit der Oberfläche des Meeres. Als die, die mit dem Schiff ange-
kommen waren, das Schauspiel sahen, gerieten sie außer sich über die unbe-
greiflichen Wundertaten des Heiligen." 

In der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) ist ein solches Rettungs-
wunder nur ganz knapp skizziert141: „Drei leibliche Brüder, die mit dem eigenen 
Schiff auf dem Meer fuhren und im Begriff waren zu ertrinken, da sie von einer 
gewaltigen Woge ergriffen worden waren, wurden durch die Anrufung des Hei-
ligen gerettet. Sie dankten Gott, der seinem Heiligen diese Gnade gewährt 
hatte."142 

B. Gefangenschaft 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) findet sich folgende Darstellung ei-
ner Errettung vor Gefangenschaft143: „Ein anderer aber, ein gewisser Senator 
(wie jener selbst uns erzählte), der dem dreimal Heiligen bekannt und diesem 
auch selbst begegnet war, wurde in einer Schlacht des Krieges besiegt und auf 
der Flucht vor den Verfolgern beinahe ergriffen. Als ihm die Feinde schon ganz 
nahe gekommen waren und drohten, ihn zu fassen, war der Mann ganz ver-
zweifelt, daß er nicht in die Hand der Feinde fiele. Als sein Pferd schließlich die 
Kräfte verließen, rief er den heiligen Petros zur Fürsprache an, so daß er den 
Gegnern Flügel zu haben schien. Sein Pferd kam durch die Fürbitte des Seligen 
wieder zu Kräften, und er gelangte unbeschadet nach Hause." 

141 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 45, p. XXVII. 
142 Weitere Beispiele: Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 54, p. 643E - 644A (mit Beruhigung 

eines Sturms); cap. 67, p. 647F - 648B (Errettung vor dem Ertrinken in einem Fluß); Vita Lazari 
Galesiotae (BHG 979) cap. 75, p. 532D - 533A (Seenot). - Auch als postumes Wunder: Vita Ni-
cet. patric. (BHG 1342b) cap. 30, p. 347 (gerettet durch das Öl des Hl.); aus Mirakelsammlung: 
Miracula Menae Nr. II, p. 70-72. 

143 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 39.67-75, p. 153-155: "Ετερος δέ τις συγκλητικό?, ώς 
αυτός εκείνος ή μι ν διηγήσατο, γνώριμος και αυτός- πέλων τω τρισοσίω, έν παρεμβολή πολέμου 
ήττώμενος και φεύγων ύπό των διωκόντων συνείχετο κατά μικρόν έλαυνόμενος· ώς δέ αύτοϋ 
πλησίον ήδη γεγόνασιν οι πολέμιοι ώστε πιάσαι αυτόν, έξαπορούμενος ό άνήρ μή άλοϋς των 
εχθρών ύπό χείρα γένηται, τοΰ ϊππου αύτοΰ τελείως έξατονήσαντος, τόν οσιον εις πρεσβείαν 
έπικαλεσάμενος Πέτρον, ώς ύπόπτερος ώφθη τοις έναντίοις, τοΰ ϊππου αύτοϋ τη προσκλήσει 
του μακαρίου δυναμωθέντος και πρός τά οικεία άβλαβη άποκαταστήσαντος; vgl. auch Vita Petri 
Atroensis retractata (BHG 2365) cap. 39, Titel, p. 113; III p. 114. 
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An einer anderen Stelle derselben Vita findet sich eine weitere, nicht so 
ganz typische Errettung vor Gefangenschaft bzw. Tod144. Dieses „Rettungswun-
der" ist nämlich vermischt mit dem Wunder der „Dämonenaustreibung": Der 
Neffe eines Hypatos, mit dem Petros persönlich bekannt war, war von Dämonen 
besessen, Als Petros versuchte, diese Dämonen auszutreiben, gelang ihm dies 
zunächst nur teilweise. Die verbliebenen Dämonen leiteten den jungen Mann in 
die Irre, und so Schloß er sich dem Heer des aufständischen Thomas (des Sla-
wen)1 4 5 an, das Konstantinopel belagerte. Petros betete daheim in seinem Klo-
ster für die Errettung des jungen Mannes und rief die Heiligen Kosmas und Da-
mian um Hilfe an. Die Heiligen erschienen daraufhin dem jungen Mann in einer 
Traumvision und forderten ihn auf, in die Stadt zu gehen und damit zur anderen 
Seite überzulaufen. Beeindruckt von der Vision befolgte der junge Mann 
schließlich den Rat der Heiligen, ging in die Stadt und wurde so vor dem Unter-
gang gerettet. Hinterher erzählte er alles dem Petros, und von nun an war er ge-
heilt. Das Beispiel verdeutlicht einmal mehr, wie verschiedene Wundertypen 
miteinander vermischt werden konnten. Während die vorangegangenen Bei-
spiele die Errettung vor Gefangenschaft darstellten, geht es in den folgenden 
Beispielen um die Errettung aus Gefangenschaft. 

Nach der Darstellung der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) war 
der Heilige wegen seines Bekenntnisses zur Ikonenverehrung vom Kaiser (Leon 
V.) vorübergehend im Manganapalast interniert worden. Dort wurde mit seiner 
Bewachung ein gewisser Zacharias146 betraut. Dieser war fromm, verhielt sich 
freundlich zu Niketas und tat ihm Gutes. Später, als Niketas inzwischen an ei-
nem anderen Ort interniert war, ereignete sich folgendes147: „Zacharias nun, der 
zuvor genannte, wohltätige Bewacher unseres göttlichen Vaters, wurde vom 
Kaiser zur Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten in die Gegend von Thrakien 
geschickt. Er wurde von Barbaren, die in der Nachbarschaft dieser Gegend leb-
ten, ergriffen und als Gefangener in ihr Land gebracht. Als das Michael, der al-
lerheiligste Bischof von Synada, erfuhr, in dem Gefängnis, in dem er selbst ge-
fangengehalten wurde, tat er dem allerheiligsten Niketas folgendes kund: 'Unser 
gemeinsamer Freund Zacharias wurde ergriffen von dem Volk in Thrakien und 
ging als Gefangener in ihr Land. Aber ich bitte dich, flehe Gott für ihn an! Ich 
weiß nämlich gut, daß du das vermagst.' Als aber dem Vater dies durch unseren 
Bruder Philippos, der ihm diente, überbracht wurde, war er nicht wenig betrübt, 
so daß er den ganzen Tag fast nichts zu sich nahm. Als es Abend wurde, gab er 
den Leuchter, den er zur Beleuchtung des Gefängnisses besaß, dem Diener, da-

144 Vita Petri At roens i s ( B H G 2364) cap . 36, p. 141-143. 

145 Vgl. PMBZ: # 8459; V. Laurent , in: Vita Petri Atroens is ( B H G 2364) 142 A n m . 1. 

146 Vgl. PMBZ: # 8625. 
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mit dieser ihn mit Meerwasser auswasche. Dies tat der Diener unverzüglich und 
gab dem Heiligen den Leuchter zurück. Nachdem dieser ihn angezündet hatte, 
hielt er Nachtwache und flehte Gott für Zacharias an, bis daß er vom Herrn aller 
Dinge Nachricht erhielte über dessen Freilassung. Als die Stunde des nächtli-
chen Psalmengesangs kam, rief er den Diener, und beide vollendeten die Psal-
men. Als der Diener ihn heiter und erfreut sah, sprach er dies an und begehrte 
den Grund dafür zu erfahren. Der Heilige aber sagte: 'Sei nicht betrübt, Philipp-
pos, du wirst nämlich unseren Freund Zacharias hierselbst mit eigenen Augen 
sehen.' So geschah es auch. Kurze Zeit darauf nämlich schien das zuvor ge-
nannte Volk Frieden halten zu wollen mit dem Kaiser, und nachdem ein Gefan-
genenaustausch stattgefunden hatte, kam auch Zacharias zusammen mit den an-
deren Gefangenen frei und dankte Gott und dem Heiligen." 

In der Darstellung der Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros) wird eine 
Gruppe von Gefangenen von Ioannikios aus arabischer Gefangenschaft be-
freit148. Zunächst legte Ioannikios für die Gefangenen bei Gott Fürsprache ein, 
dann erschien er den Gefangenen, befreite sie von ihren Fesseln und führte sie 
unbemerkt aus dem Lager. Auf dem Heimweg half er der Gruppe ein weiteres 
Mal, als die Hunde arabischer Hirten ihre Witterung aufgenommen hatten und 
dadurch ihre Entdeckung drohte. Ioannikios erschien ihnen, vertrieb die Hunde 
und führte sie erneut ein Stück des Weges, so daß sie wohlbehalten heimkehr-

147 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 44-45, p. XXVIf.; Ζαχαρία? τοίνυν ό προμνημονευθείς 
άγαθοποώς φύλαξ τοϋ θεσπεσίου Πατρός ήμών, πεμφθε'ις παρά του Βασιλέως πρός διοίκησιν 
δημοσίων πραγμάτων επί τό θρακώον μέρος, βαρβάρου άλούς τοις παρακειμένους έκείνω τω 
μέρει, αιχμάλωτος εις τήν χώραν αυτών άπηνέχθη. Άκηκοώς δέ τούτο Μιχαήλ ό ίερώτατος 
Επίσκοπος Συνάδων, έξ ής έφρουρεϊτο και αύτός φρουράς, δηλοΐ τω όσιωτάτω Νικήτα, δτι ό 
κοινός ήμών φίλος Ζαχαρίας συλληφθείς ύπό τοϋ θρακώου έθνους, αιχμάλωτος ε ις τήν γήν 
αυτών άπείη· αλλά παρακαλώ, έκβίασαι υπέρ αύτοϋ τόν θεόν, δΰνασαι γάρ ευ οίδα. Ώς δέ άν-
ηγγέλη τω πατρ'ι διά τοϋ ύπηρετοϋντος άδελφοΰ ήμών Φιλίππου, ού μικρώς ήνιάθη, ώς μικροΰ 
και άσιτον διαμεΐναι διά πάσης ήμέρας. 'Εσπέρας δέ καταλαβούσης, ήνπερ έκέκτητο κανδήλαν 
ε ις φαϋσιν της είρκτής, έπέδωκεν ταϋτην τω διακονώ, έν τω θαλαττίω ϋδατι έπλύναι ταύτην. 
Ώς δέ τούτο σπουδή έποίησεν ό διάκονος, άπέδωκεν τω Όσίω τήν κανδήλαν. Άνάψας δέ 
ταύτην, ήγρύπνει, τόν Θεόν ύπέρ Ζαχαρίου ίκετεύων, έως πληροφορίαν πρός τοϋ τών όλων Θε-
οϋ τής τούτου άναρρύσεως έδέξατο. "Οτε δέ έφθασεν ή ώρα τής νυκτερινής ψαλμωδίας, έφώ-
νησεν τόν υπηρετούντα' και έκτελέσαντες ταύτην, ώς έώρα τούτον ό διάκονος φαιδρόν και 
χαριεντιζόμενον, ήρετο τήν αίτίαν θέλων μαθειν. Ό δέ φησίν, Μή λυποϋ, Φίλιππε, τόν γάρ φί-
λον ήμών Ζαχαρίαν σοίς όφθαλμόΐς ενταύθα μέλλεις θεάσασθαι. "Οπερ κα'ι γέγονεν μετ ' ού 
πολύ γάρ έδοξεν είρηνεύειν τό προειρημένον έθνος μετά τοϋ Βασιλέως, και άντικαταλλαγής 
γενομένης έξήλθεν και Ζαχαρίας συν τοις λοιποΐς αίχμαλώτοις εύχαριστών τω Θεώ και τω 
Άγίω. 

148 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 62, p. 426A-427A; vgl. Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) 
cap. 50, p. 379B-C. 
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C. Bestrafung bzw. Hinrichtung 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) wird die Errettung vor Bestrafung 
bzw. möglicher Hinrichtung folgendermaßen dargestellt150: Ein Hypatos war 
beim Kaiser (Theophilos: 829-842) verleumdet worden, daß er gegen den Herr-
scher konspiriere. Als der Hypatos von dieser Verleumdung erfuhr, floh er vor 
Angst aus Konstantinopel und versteckte sich auf dem Lande. Der Kaiser aber 
schickte Häscher aus, die nach ihm suchen und ihn ergreifen sollten. Ein Ver-
wandter des Hypatos überredete diesen, sich dem Kaiser zu stellen. Der Ver-
wandte versprach außerdem, den Hypatos zum Kaiser zu begleiten und dort für 
ihn auszusagen. Unterwegs aber überwältigte der Verwandte den Hypatos, legte 
ihn in Fesseln, setzte ihn in einem Kloster fest und schrieb an den Kaiser, daß er 
den Verräter gefangen habe. Als Petros von Atroa davon erfuhr, eilte er den bei-
den nach und stieß in jenem Kloster zu ihnen. Der Hypatos war völlig niederge-
schlagen und fürchtete die Todesstrafe oder Verstümmelung. Petros versicherte 
ihm jedoch, er werde mit einer Geldstrafe davonkommen. Dem Verwandten 
aber bedeutete Petros, er werde für seinen Frevel bestraft werden. Es kam alles 
so, wie Petros es vorausgesagt hatte151. Der Hypatos erhielt lediglich eine Geld-
strafe, der Verwandte aber wurde auf die Aussage des Petros hin schweren Aus-
peitschungen unterworfen. 

In der Vita des Eustratios (BHG 645) kommt die Errettung vor Bestrafung 
bzw. Hinrichtung gleich mehrfach vor. Im ersten Beispiel liegt eine Besonder-
heit vor. Der Heilige rettet hier einen Menschen vor dem Selbstmord, also auf 
der einen Seite vor einer Sünde152 , auf der anderen Seite vor einer „Selbstbestra-
fung bzw. Selbsthinrichtung". Die Gemeinsamkeiten mit der Errettung vor Be-
strafung bzw. Hinrichtung sind so augenfällig, daß eine Einordnung des Bei-
spiels in diese Gruppe gerechtfertigt erscheint153: „Als er (sc. Eustratios) nämlich 
von dem zuvor genannten Metochion heraufkam, sah er einen Mann, der von 
weither einen langen Weg zurückgelegt hatte und einen Strick in der eigenen 
Hand trug. Da nun der Göttliche alles über diesen Weg im Geiste gesehen hatte, 

149 Weitere Beispiele: Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 29, p. 45f. (Kaufleute aus Amastris, die 
in Trapezunt im Gefängnis sind); Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 39,1-45, p. 149-153 (Za-
charias); cap. 39,46-66, p. 153 (Strategos Benjamin); Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 85, 
p. 245f. (Gegner des Gregorios); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 15, p. 513f. (von Solda-
ten entführtes Mädchen). 

150 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 64,16-68, p. 189-193. 

151 Hier findet sich wieder die bereits beobachtete Überlappung eines „Rettungswunders" mit einer 
„Prophezeiung". 

152 Man könnte dieses Beispiel folglich auch unter „Errettung vor Sünde" einordnen, s. dazu noch 
unten S. 266. 
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stieg er, als der Mann sich ihm näherte, eiligst von seinem Reittier ab und packte 
den Mann ziemlich heftig. Nachdem er sich nach den Einzelheiten des planlo-
sen Weges erkundigt und gehört hatte, daß der Mann gezwungen war, sich den 
Strick zu nehmen, bat der Heilige darum, weil er ihn nicht kenne, den Grund 
dafür zu erfahren. Der Mann aber rief: 'Ich beging eine Sünde, die man mit der 
menschlichen Zunge nicht auszudrücken vermag.' Als dies der Selige gehört 
hatte, hob er mit der eigenen Rechten die Hand des Leidenden, legte sie sich 
auf den eigenen Nacken und sprach: 'Auf mich komme diese Sünde, ο mein 
Sohn, und ich werde am Tag des Jüngsten Gerichts dafür Rechtfertigung geben. 
Und wenn das so ist, sei nicht mutlos, sondern vielmehr freue dich und jubele 
und halte dich fern von der verwünschten und verderblichen Schlinge!' Der 
Mann aber sah das Mitgefühl des Heiligen und war verwundert. Er fiel nieder 
auf sein Antlitz vor dessen geheiligte Füße und verlangte eine schwere Bestra-
fung bis hin zu den heftigsten Hieben. Nachdem der Heilige nun diesen unter-
wiesen und ihn gelehrt hatte, sich von dem Übel fernzuhalten, entließ er ihn 
ohne jede Bestrafung." 

Das zweite Beispiel aus derselben Vita (BHG 645) entspricht dann wieder 
dem gängigen Klischee154: „In der Gegend des Katabolos lebte ein Meizoteros, 
der dem Heiligen bekannt war. Dieser wurde verleumdet, am abscheulichen 
Treiben der Manichäer teilzuhaben. Diese Verleumdung ereignete sich folgen-
dermaßen: Ein Manichäer stand eines Tages vor seinem Haus und verlangte Al-
mosen. Da sowohl er selbst als auch seine Frau und seine Kinder mit irgendei-
ner Sache beschäftigt waren, mußte sich jener abscheuliche Mensch 
zurückziehen, ohne von ihnen etwas bekommen zu haben. Zu dieser Zeit 
wurde von den christusliebenden Kaisern, ich meine von Theodora und ihrem 
Sohn Michael, ein Beschluß bezüglich der abscheulichen Häresie der Manichäer 

153 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 16, p. 379,4-23: και γάρ άττό τού προρρηθέντος μετοχίου ανερ-
χομένου αύτοϋ όρά άνθρωποι τίνα μήκοθεν δρόμω ττολλω χρώμενον και σχοινίον τη οικεία κατ-
έχοντα χειρί . Toy ουν τρόπον τοΰ τοιούτου δρόμου τω πνεύματι νενοηκώς ό θεσπέσιος, ήνίκα 
ήγγισεν αύτω ό άνήρ, σπουδαίως τοΰ κτήνους· έν ώ έπεβεβήκει άποβάς, έπελάβετο αυτόν 
(fortasse: αύτοϋ) ισχυρότατα, και τόν τρόπον τοΰ άτάκτου άνερευνήσας δρόμου και άκουσας 
παρ' αύτοϋ, ώς αγχόνη εαυτόν έπε ίγεται ύποβαλεΐν, την α ίτ ίαν ώς μή έπ ιστάμενος ό όσιος 
μαθεΐν έδυσώπει1 ο δέ '"Αμάρτημα" φησίν "πέπραχα, γλώσση ανθρωπινή λαληθήναι μή δυνάμε-
νον". Τοϋτο άκηκοώς ό μακάριος τή οικεία δεξιά τήν τοϋ πάσχοντος χείρα κουφίσας έπιτ ίθη-
σιν τω οίκείω αύχένι και φ η σ ί ν "Έπ ' έμέ αύτη ή αμαρτία, ώ τέκνον, κάγώ ύπέρ ταύτης έν τή 
ήμερα τής άνταποδόσεως άπολογίαν παρέχω, και εί τούτο μή άθύμει, άλλά μάλλον χαίρε και 
άγαλλία και τής άπευκταίας και όλεθρίου αγχόνης άπόστηθιΜ ."0 δέ είδώς τό εύσυμπάθητον 
του όσιου και θαυμάσας, πρηνής ε ι ς τούς ήγιασμένους αύτοϋ πόδας έττιπεσών, ήτε ΐ το σφο-
δράν έπ ιτ ίμησιν έπι τω σφοδροτάτω μώλωπι. Κατηχήσας ουν αυτόν και άποχήν τής κακίας δι-
δάξας άνετον έκ πάσης έπιτ ιμήσεως ε'ίασεν. 

154 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 22, p. 382,15 - 383,15. 
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erlassen. Als jener Gottlose nun ergriffen und gezwungen worden war, seine 
Glaubensgenossen zu nennen, verleumdete er den vorgenannten Meizoteros 
dieser Häresie. Als nun der Mann zusammen mit seiner ganzen Familie ergriffen 
und in die Kaiserstadt geführt worden war, wo er seine Strafe erhalten sollte, 
richteten seine Frau und seine Tochter eine Bitte an ihren Bewacher. Sie wollten 
zum heiligen Eustratios gehen und schnell wieder zurückkehren. Nachdem die 
genannten Frauen die Erlaubnis dazu erhalten hatten, gingen sie rasch zum Klo-
ster des Heiligen. Als sie sich angekündigt hatten, kam der zeichentragende Va-
ter zu ihnen heraus und, nachdem er den Grund für ihren Besuch bei ihm erfah-
ren hatte, sagte zu ihnen: 'Geht hin in Frieden, ich bin nämlich überzeugt, daß 
weder ihr noch der Mann von Gott etwas Böses erleiden werden. Aber weil er 
ein wenig ungehorsam ist, wird er mit zwanzig Hieben an der Zahl gezüchtigt 
werden, bevor er mit euch entlassen wird.' Als die genannten Frauen dies ge-
hört hatten und von dem Heiligen beruhigt worden waren, zogen sie sich zu-
rück und gingen in die Stadt, wo sie mit dem Mann ins Gefängnis gesteckt wur-
den. In jener Nacht hatten alle drei einen Traum, in dem der Heilige sein 
Pallium über sie breitete und versicherte, daß sie nichts Übles erleiden würden. 
Als es Morgen geworden war, erhielt der Mann die nach der Prophezeiung des 
Heiligen vorherbestimmte Zahl an Schlägen und wurde zusammen mit den 
Frauen entlassen. Er wurde anschließend ein wahrhaftiger Herold der Voraussa-
gen und Wunder des Heiligen."155 

D. Sturz 

Vorbildhaft wirkt hier wohl das Beispiel des Eutychus aus der Apostelge-
schichte1 '6 . In der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) findet sich die 
folgende Episode137 : Als Nikon einmal nach Euboia kam, begann er dort an der 
Stadtmauer (von Euripos) mit seiner üblichen Predigt, in der er die Menschen 
zur Reue aufforderte: „Bereut!" (Μετανοείτε!) Die Kinder der Einwohner von 
Euboia kamen alle voller Neugier zu dem Platz, wo der Heilige sich aufhielt. 
Der Teufel unternahm nun einen heimtückischen Anschlag und stieß eines der 
Kinder von der Stadtmauer herab, so daß es zur Erde niederstürzte. Alle Anwe-

155 Wei tere Be isp ie le : Vita Georg , Amastr. ( B H G 6 6 8 ) cap . 29, p. 45f . (Kauf leute aus Amastris, die 

in Trapezunt hingerichtet w e r d e n sol l ten) ; Vita Eliae iun. ( B H G 5 8 0 ) cap . 15, p. 2 2 , 2 7 8 - 2 4 , 2 9 0 

(Christ, der e i n e n M o s l e m verletzt hatte und hingerichtet w e r d e n sol l te) ; Vita Hilarionis Dalmat . 

( B H G 2 1 7 7 ) p, 20 (Matantseva) . 

156 Vgl. A p g 20. 9 - 1 2 . 

157 Vita Niconis ( B H G 1 3 6 6 - 6 7 ) cap . 26, p. 9 6 - 9 8 . 
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senden waren sehr erschrocken und glaubten, daß das Kind völlig zerschmettert 
sei. Schon wollten sich die Eltern des Kindes auf den Heiligen stürzen, den sie 
für den Unfall des Kindes verantwortlich machten. Da sagte der Heilige: „Er ist 
am Leben, euer Sohn lebt, ihm ist kein Unglück geschehen, wie ihr glaubt." Als 
die Eltern und die übrigen Umstehenden sahen, daß der Junge gesund war und 
außer Gefahr, waren sie völlig verblüfft von dem Anblick. Sie meinten zu Recht, 
daß dies nicht ohne Gottes Hilfe geschehen sein könne, und hielten den Kna-
ben in die Luft. Der Junge aber sagte: „Dieser Mönch, der da 'Bereut!' ruft, kam 
mir in der Luft zu Hilfe und fing mich auf und ließ es nicht zu, daß ich auf die 
Erde geschmettert wurde." Jedermann war nun von großer Ehrfurcht ergriffen 
und verehrte den Seligen als einen Boten Gottes. 

In der älteren Version der Vita des Ioannikios (BHG 936) aus der Feder des 
Petros wird die Errettung eines Kindes vor einem (durch Dämonen beinahe her-
beigeführten) Sturz in die Tiefe folgendermaßen dargestellt158: „Als nun der Hei-
lige dort ausharrte und die Verfolgung wütete, geschah es, daß ein Kind von sei-
nen Eltern zum Wasserschöpfen geschickt wurde. Und nachdem das Kind den 
Auftrag erfüllt hatte und wieder nach Hause zurückkehren wollte, sah es einige 
Männer von dunkler Erscheinung159, die sich ihm näherten und sagten. Ό Kind, 
du bist nicht auf dem rechten Weg. Von dort nun wende dich nach links zu uns, 
damit wir dir den Weg zeigen!' Die Diener der Finsternis wollten nämlich das 
Kind zum Abhang führen und ins Verderben stürzen. Der Knabe aber hielt das, 
was sie gesagt hatten, für wahr und folgte ihnen. Als er nun nahe an dem Ab-
hang angekommen war, erschien dem Kind plötzlich der Heilige. Der ganze dä-
monische Haufen, als er die Gegenwart des Heiligen spürte, fing jämmerlich an 
zu schreien und stürzte sich selbst in den Abgrund. Der Heilige gab dem Kind 
die Hand, und nachdem er ihn zum Weg geführt und für ihn gebetet hatte, ent-
ließ er ihn."160 

158 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 26, p. 398B-C: έτι τοΰ άγιου έγκαρτεροϋντος έκεΐσε και 
τοΰ δ ιωγμοί επικρατούντος, εγένετό τίνα πάίδα παρά των αύτοΰ γεννητόρων άποσταλέντα 
ϋδωρ άντλήσαι, και τοΰ παιδός την πρόσταξιν πεποιηκότος και άνθυποστρέφειν οϊκαδε μέλλον-
τος όρά τ ι νας άνδρας ζοφερούς τω εϊδει πλησιάσαντας αύτω φάναί ' Τ2 παϊ, ού καλώς τήν πο-
ρείαν πεποίησαι ' ένθεν γάρ αριστερά προς ημάς εκκλινον, δπως τήν όδόν ύποδείξωμεν σοι. 
Έβούλοντο δε τόν παιδα οί τοϋ σκότος έργάται πρός τόν κρημνδν ά π α γ α γ ε ΐ ν και άπολέσαι. Ό 
δε αληθή τά παρ' αύτών λεχθέντα ύπολαβών συνηκολούθει αύτοΐς. Ώ ς δε πέφθακε πλησίον τοΰ 
κρημνού, άφνω έπιφαίνεται τω παιδί ό άγιος . Ή δέ δαιμονική πληθϋς πάσα, ώς ήσθετο τήν 
παρουσίαν τοϋ άγιου θρηνητικώς άλαλάξασα, έαυτήν κατά τοΰ κρημνού έβαλεν. Δοΰς δέ χείρα 
τω παιδί ό άγιος , τήν όδόν τε όδηγήσας, και έπευξάμενος, άπέλυσεν. Vgl. auch die Version 
der jüngeren Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 22, p. 352C - 353A. 

159 Vgl. dazu D. F. Sullivan, in: Byzantine Defenders 281 Anm. 216. 
160 Weiteres Beispiel: Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 75, p. 256-264 (postum). 
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E. Sünde 

Die Errettung vor Sünde wird häufiger als Austreibung eines Dämons der Sünde, 
etwa des πνεύμα πορνεία?161, dargestellt. Literarisch sind diese beiden Motive 
miteinander völlig verschmolzen1 6 2 . 

Das Element des Dämons fehlt aber etwa in der Darstellung der Vita des 
Gregorios Dekapolites (BHG 711). Dort bekehrt der Heilige eine Hure im Hafen 
von Syrakus zu einem züchtigen Lebenswandel und errettet sowohl sie als auch 
die bei ihr verkehrenden Seeleute auf diese Weise vor weiterer Sünde1 6 3 : „Bei 
dem Turm aber pflegte ein hurerisches und ausschweifendes Weib zu lauern, 
das die leidenschaftlichen Triebe der jungen Männer entzündete und die von 
Leidenschaft Entflammten zu sich lockte, insbesondere aber jene, die vom 
Meere kamen. Der Turm lag nämlich gerade in Richtung auf den Hafeneingang. 
Daher nahm sie durch ihre unechte Schönheit und ihre schamlosen Gesten wie 
durch tödliche Schlingen jene lebendig gefangen, die dem Gewoge der Wellen 
entgangen waren und die Frachtgüter löschten, und trieb sie in den Abgrund 
des Verderbens. Da er nun diesen seelenverderbenden Anlaß zur Leidenschaft 
auslöschen wollte, rief der Heilige die Seeleute zu sich und zog sie durch Er-
mahnungen zur Keuschheit aus jener schändlichen Schlinge, indem er ihren 
Sinn reinigte und sie dazu bewegte, Selbstbeherrschung anzunehmen. Die übel-
stiftende Urheberin der Leidenschaft aber brachte er durch das göttliche Wort 
dazu, von dieser Abscheulichkeit zu lassen und in Zukunft züchtig zu leben, 
und machte das ehemalige Haus der Hurerei durch seine Nähe zu einem reinen 
Haus der Keuschheit." 

§ 5. Strafwunder 

Wie oben schon vermerkt, sind Strafwunder in der überwiegenden Zahl der 
Fälle verbunden mit anschließenden Heilungen oder Errettungen durch den 
Heiligen, welche dann die Strafe, die Gott über den Menschen verhängt 
hatte1 6 4 , nach deren Reue und Wandlung wieder aufheben. Hervorzuheben ist 
hier vor allem das Motiv der „verdorrten Hand" nach 1 Kön 13. 1-6 1 6 5 , das sich 

161 Vgl. etwa Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 27, p. 398C: γυι<ή Tis πνεύματα πορνεία? 
καθυποβληθεΐσα ... Vgl. dazu auch A. Kazhdan, Byzantine Hagiography and Sex in the Fifth to 
Twelfth Centuries, in: DOP 44 (1990) 131-143. 

162 Vgl. daher auch oben § 2. „Dämonenaustreibung", S. 244-247 . 

163 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 28-29 , p. 92 -94 . - Übers, von M. Chronz. 
164 Vgl. auch Festugiere, Lieux communs 146-148; Bieler, Theios aner I, 141. 
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auch in den mittelbyzantinischen Heiligenviten findet. Strafwunder kommen 
aber auch selbständig vor, also ohne eine anschließende Erlösung des Verurteil-
ten. Schließlich kann durch ein Strafwunder auch eine vorangegangene Heilung 
oder Errettung wieder rückgängig gemacht werden, wenn der geheilte oder er-
rettete Mensch hernach erneut sündigt oder vom rechten Glauben abfällt. In der 
Regel sind es die Gegner des Heiligen, angetrieben vom Teufel, die eine solche 
Strafe erleiden. 

In der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) findet sich eine recht 
ausführliche und detaillierte Darstellung eines Strafwunders. Nachdem Nikon 
eine Kirche gebaut hatte, wurde der dort stattfindende Gottesdienst häufig 
durch Ballspiele zu Pferd (wohl eine Art Polospiel) auf einem angrenzenden 
Grundstück empfindlich gestört166: Anwesend war auch der Strategos Grego-
rios, der sich selbst an den Ballspielen mit den Einwohnern beteiligte, da er ein 
großer Anhänger von Sport und Spiel war. Die Spieler verursachten einen sol-
chen Lärm, daß davon die Hymnen in der Kirche übertönt und der Gesang un-
terbrochen wurde. Der erzürnte Nikon ging hinaus zu der lärmenden Menge der 
Spieler und Zuschauer und ermahnte sie in harschen Worten. Der Strategos (Ge-
orgios) jedoch stellte sich ihm entgegen, ging mit Gewalt gegen ihn vor und be-
fahl ihm, die Stadt zu verlassen. Nikon wurde von seinen Anhängern fortgeführt. 
Die Vergeltung ließ jedoch nicht lange auf sich warten, sondern strafte den ge-
waltsamen Mann schnell und unverzüglich: Mitten im Spiel fuhr ihm plötzlich 
ein Schlag in die Lenden, er war gelähmt und hatte alle Kraft verloren. Man 
brachte ihn auf einer Trage in die Bischofskirche. Er hatte große Schmerzen und 
sehnte schon den Tod herbei, denn alle Kunst der Ärzte konnte gegen seine 
Krankheit nicht das geringste ausrichten. Der Bischof fragte ihn nun nach dem 
Grund für die Erkrankung. Georgios berichtete in allen Einzelheiten von seinen 
respektlosen Handlungen gegenüber dem Heiligen und beschrieb diese als den 
Grund für sein Leiden. Der Bischof tadelte ihn zunächst und gab ihm dann den 
Rat, den Heiligen um Vergebung zu bitten. Dies tat Georgios und wurde schließ-
lich wieder gesund. 

Ein Strafwunder findet sich auch in der Darstellung der Vita des Gregorios 
Dekapolites (BHG 711), wo folgendes berichtet wird167: „Nachdem er (sc. Gre-
gorios) von Hydrus abgereist war, stieß er auf einen Trupp Sarazenen. Er schritt 
mitten durch sie hindurch, ohne bemerkt zu werden, und kam zu einem Brun-
nen, wo er auf einen der Feinde traf, wie er Wasser schöpfte und sein Pferd 

165 Vgl. dazu I. DujCev, La mano dell'assasino. Un motivo novellistico nella agiografia e nella lette-
ratura comparata. Byzantino-Sicula II. Miscellanea di scritti in memoria di Giuseppe Rossi Taib-
bi, Palermo 1975, 193-207, der die Verbreitung des Motivs demonstriert . - Vgl, ferner Apg 5. 1 -
10 (Ananias und Saphira); 12. 23 (Herodes). 

166 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 39, p. 134-140. 
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tränken wollte. Als der den Heiligen sah, erhob er die Hand und versuchte, ihn 
mit der Lanze zu töten. Da aber seine Hand verdorrt in der Luft stehenblieb, 
folgte er dem Heiligen flehend und bat ihn inständig um Heilung. Dieser aber 
heilte die kecke Hand durch seine Berührung und machte sie genauso gesund 
wie die andere." 

Konstantin der Jude ließ nach der Darstellung seiner Vita (BHG 370) ein 
Mädchen, das ihn hatte verführen wollen, durch das Zeichen des Kreuzes tot 
umfallen. Im Anschluß erweckte er sie wieder zum Leben1®: „Als er nun schon 
ein junger Mann war, stürzte sich ein jüdisches Mädchen auf ihn, die in schänd-
licher Weise von teuflischer Wollust ergriffen war. Sie nun war rasend vor Lei-
denschaft, er aber überlegte bei sich selbst und wollte auch sogleich die Macht 
Christi kennenlernen. Er besiegelte das Mädchen mit dem Zeichen des Kreuzes, 
und diese fiel sogleich zur Erde nieder und lag dort tot und still. Nachdem der 
junge Mann nun mit Verwunderung beobachtet hatte, was geschehen war, be-
stätigte er durch ein zweites Wunder das erste. Und indem er wiederum mit der 
Hand das Kreuzeszeichen machte und damit die am Boden liegende Tote besie-
gelte, machte er sie gesund und verständig, wie sie zuvor gewesen war, die kei-
nerlei Erinnerung mehr daran hatte, was geschehen war." 

Ein Strafwunder ohne Erlösung bietet das folgende Beispiel. Der Grund für 
die Bestrafung eines Mannes in der Darstellung der Vita des Lazaros von Gale-
sion (BHG 979) bleibt allerdings etwas im Dunkeln1®: „Ein andermal wieder, als 
er (sc. der Mönch Meletios) zum Vater (sc. Lazaros) unterwegs war, begegnete 
ihm einer, der war in Lumpen gekleidet und trug auf dem Kopf ein kleines 
Schweißtuch170 , das gleichermaßen zerlumpt und schmutzig war. Dieser ging in 
entgegengesetzter Richtung an ihm vorbei171 , verließ dann den ausgetretenen 
Pfad und ging in Richtung des westlichen Teils (sc. des Berges). Der Mönch 
nahm an, daß dieser sich verlaufen hatte und eigentlich zum Vater gehen wollte. 
Daher rief er ihm nach und sagte: 'Hier, Bruder, ist der Weg, der zum Vater 
führt!' Jener aber antwortete: 'Möge Gott diesen nicht sehen!' Als der Bruder 

167 Vita Gregori i D e c a p o l i t a e ( B H G 7 1 1 ) cap . 3 4 , 3 - 8 , p. 9 8 : δς ίδών jbv δσιον και ύψοΰ την χε ίρα 

διάρας έ π ε ι ρ ά τ ο τ ω δόρατι κ τ ε ί ν ε ι ν . τ η ? δε χ ε ι ρ ό ς έττι χώρας μ ε ι ν ά σ η ς ξηράς και άπηωρημέ-

νης έλι πάρει κατακολουθών τόιν δσιον και τ υ χ ε ΐ υ τ η ς ί ά σ ε ω ς καθικέτευεν . ό δέ τ η ς π ρ ο π ε τ ο ϋ ς 

ε κ ε ί ν η ς χ ε ι ρ ό ς εφαψάμενος ίάσατο παραχρήμα και τ η θατέρα χε ιρί ύγιά σ υ μ π α ρ ε σ τ η σ ε ν . 

Übers , von Μ. Chronz . 

1 6 8 Vita Constant ini Iudaei ( B H G 3 7 0 ) c a p . 6, p. 6 3 0 C . 

1 6 9 Vita Lazari G a l e s i o t a e ( B H G 9 7 9 ) cap . 51, p. 5 2 5 D - E . 

170 Das συνδάριόν τι im Text der AASS, Vita Lazari Ga les io tae ( B H G 9 7 9 ) cap . 51, p. 5 2 5 D , ist w o h l 

zu σουδάριον zu kon j iz ieren , vgl. Vita Mariae iun. ( B H G 1 1 6 4 ) c a p . 16, p. 6 9 8 E : τ ό επί τ η ς κε-

φαλής σουδάριον. 

171 Vgl. dazu Greenf ie ld , Lazaros 1 3 8 Anm. 241. 
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zum Vater kam, erzählte er diesem von dem alten Mann. Und der Vater antwor-
tete: 'In Kürze wirst du alles über den alten Mann erfahren.' Am Abend hörte 
man, daß ein Hirte am südlichen Teil des Berges abgestürzt und gestorben war." 
Schon Greenfield172 hat darauf hingewiesen, daß hier manches offen bleibt. 
Man kann dieses Strafwunder am ehesten metaphorisch verstehen: Der Mann -
dessen Identität ebenfalls Fragen aufwirft, nach der Ausdrucksweise der Vita 
könnte es sich auch um einen Mönch und/oder Abt gehandelt haben (er wird 
zweimal als γέρων bezeichnet, einmal als ποιμήν) - war vom rechten Wege (das 
war der Weg zum Vater Lazaros) abgekommen und deshalb bestraft worden. 

Eine Strafe im Anschluß an eine vorangegangene Heilung erlitt nach der 
Darstellung der Vita des Stephanos' des Jüngeren (BHG 1666) der Soldat Stepha-
nos173: Jener Stephanos diente in einem armenischen Kontingent, das in Thra-
kien stationiert war174. Dieser Mann war halbgelähmt und zur Erde niederge-
krümmt und kam zu dem Heiligen mit der flehentlichen Bitte um Hilfe. 
Nachdem er eine Ikone Christi und eine Ikone der Muttergottes verehrt hatte, 
wurde er durch die Gebete des Heiligen geheilt und konnte aufrecht und heil zu 
seiner Einheit zurückkehren. Seine Kameraden fragten ihn nun, wie es dazu ge-
kommen war, und er gab wahrheitsgetreu Auskunft darüber, wie er auf der Insel 
Prokonnesos von dem heiligen Stephanos unter Verehrung zweier Ikonen ge-
heilt worden war. Er wurde nun wegen Ikonenverehrung denunziert und vor 
den Kaiser geführt. Dort bereute er seine Ikonenverehrung öffentlich und wurde 
dafür vom Kaiser zum Zenturion erhoben. Auf dem Rückweg vom Kaiserpalast 
in sein Haus ereilte ihn jedoch die göttliche Strafe: Er stürzte von seinem Pferd, 
wurde unter den Hufen des Pferdes zermalmt und starb17 ' . 

172 Vgl. dazu Greenfield, Lazaros 138 Anm. 243. 

173 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 54, p. 153f. 
174 Vgl. dazu Auzepy, Etienne 251 Anm. 344. 
175 Weitere Beispiele: Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 45-46, col. 300C - 301C (Bardas, vgl. 

dazu Pratsch, Theodoras 260f.); Vita Steph. Saba'it. (BHG 1670) cap. 95, p. 541F-542D; Vita Eu-
thymii iun. (BHG 655) cap. 25, p. 189-191 (Untergang des arabischen Schiffs); Vita Mariae iun. 
(BHG 1164) cap. 15, p. 698D; cap. 17, p. 698F - 699A; cap. 21, p. 700A-B; cap. 25, p. 702A-B 
(alle postum); Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 57, p. 180-182; cap. 62, p. 206-212; sowie po-
stum: cap. 59, p. 190-194; cap. 60-61, p. 194-206; Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 44, p. 65 
(postum); Vita Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 41, p. 448-450; Vita Ignatii (BHG 817) 565A-B 
(postum). 
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§ 6. Beherrschung der Natur 

Nach der gängigen Vorstellung vom Heiligen fiel auf diesen ein Abglanz der 
göttlichen Macht. Folglich beherrschte der Heilige in gewissem Maße die Schöp-
fung, die unbelebte ebenso wie die belebte Natur und ihre verschiedenen Ge-
walten176, den Raum ebenso wie die Zeit177. 

A. Unsichtbarkeit 

Das Wunder der Unsichtbarkeit178 ist schon in seinem Vorbild im AT (2 Kön 6. 
18-20) verbunden mit dem Wunder der Errettung aus Gefahren. Die Unsichtbar-
keit der Personen, die vom Heiligen induziert wird, dient dann dazu, die Perso-
nen aus Gefahren zu retten oder gar nicht erst in Gefahr kommen zu lassen. 
Häufig macht sich aber der Heilige selbst unsichtbar oder auch sich und einige 
seiner Schüler, um Gefahren, Schwierigkeiten oder Unannehmlichkeiten zu ent-
gehen. 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) taucht dieses Wunder mehr-
fach auf. An einer Stelle der Darstellung macht sich Petros unsichtbar für zwei 
ikonoklastische Bischöfe179: „Als der selige Vater einst aus den Gegenden Lydi-
ens heraufkam zu seinem Kloster, das den Namen des heiligen Zacharias trug, 
und durch die Gegend von Daguta zog, begegneten ihm plötzlich zwei Bi-
schöfe180. Er erkannte diese aus einer Entfernung von zwei Pfeilschüssen und 

176 Vgl. Prießnig, Formen 95, dort als „Abwehr schädlicher Naturkräfte" bzw. „Naturwunder" be-
zeichnet; vgl. Kazhdan, Miracle Workers 75: „struggle against natural disasters". 

177 Vgl. Bieler. Theios aner I, 87-90 (Raum). 90f. (Zeit). 
178 Vgl. auch D. F. Sullivan, in: Byzantine Defenders 308 Anm. 354. 

179 vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 19,11-29, p. 111-113: 'Ανερχομένου ποτέ τοΰ μακαρίου 
πατρός έκ τή? Λυδίας μερών προς τό μοναστήριον αύτοΰ τό επονομαζόμενοι; τοΰ άγιου Ζαχα-
ρίου και γενομένου έν το ις μέρεσιν της Δαγούτης, συνήντησαν αύτω άφνω επίσκοποι δύο· και 
θεωρήσας αυτούς· ώς από τοξοβόλων δυο λέγει το ις μετ ' αύτοΰ ουσι,ν άδελφοΐς· ,,Πορεύεσθε, 
τέκνα, έν τω τέως." Αύτός δέ έκκλίνας της όδοϋ ώς όργυιάν μίαν έστη έκεΐσε- ού γαρ ήθέλη-
σεν παρά των επισκόπων θεαθήναι διά τό την άίρεσιν κατακρατεΐν των παρανόμων είκονομά-
χων. Ευθέως ουν οί έπίσκοποι συνήντησαν το ις άδελφοΐς και ήρξαντο έπερωτάν αυτούς· „Πού 
έστ ιν ό μεθ' ύμών περίπατων άδελφός; Πέντε γάρ έωράκαμεν ΰμας άπό μακρόθεν και άρτι 
ύμεΐς τέσσαρές έστε·" ήν γάρ έκεΐ ό τόπος καθαρός άπό παντός άλσους και δένδρων. Οί δέ 
άδελφοί φησιν προς αύτούς· ,,Ού γινώσκομεν άλλον τ ινά μεθ' ήμών περίπατοΰντα ' άπαντες 
γάρ ώδέ έσμεν." Οί δέ έπίσκοποι συντηρήσαντες και έρευνήσαντες πολλά ούκ ϊδον τόν οσιον 
Πέτρον, καίπερ έγγ ιστα αύτών όντα, ώστε τούς 'ίππους αυτών παρά μικρόν έγγ ίζε ιν , και 
ούδείς έξ αύτών έώρακεν αύτόν. Άναχωρησάντων δέ τών αυτόν έπιζητούντων απράκτων, 
συνήν ό όσιος τή έαυτοΰ συνοδία περιπατών έως ού κατέλαβον τόν ναόν τοΰ άγιου Ζαχαρίου. 
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sagte zu den Brüdern, die bei ihm waren: 'Geht einstweilen weiter, meine 
Söhne!' Er selbst aber wich vom Wege einen Klafter weit ab und stand dort. Er 
wollte nämlich von den Bischöfen nicht gesehen werden, weil die Häresie der 
gesetzesbrüchigen Ikonenbekämpfer herrschte. Sobald nun die Bischöfe auf die 
Brüder trafen, begannen sie, diese auszufragen: 'Wo ist der Bruder, der mit euch 
ging? Fünf nämlich haben wir von Ferne gesehen, und jetzt seid ihr vier.' Die 
Gegend dort war nämlich bar jeder Art von Wald oder Bäumen. Die Brüder aber 
sagten zu ihnen: 'Wir wüßten nicht, daß noch jemand anders mit uns ginge. Wir 
sind nämlich alle hier.' Die Bischöfe aber forschten weiter und stellten viele Fra-
gen, sahen den heiligen Petros aber nicht, obwohl er ihnen doch so nahe war, 
daß ihre Pferde ihn beinahe berührten. Doch keiner von beiden sah ihn. Nach-
dem sich nun die, die nach ihm verlangt hatten, unverrichteter Dinge zurückge-
zogen hatten, war der Heilige wieder zusammen mit seiner Gesellschaft und 
ging mit ihnen, bis sie an der Kirche des heiligen Zacharias ankamen." 

Auch in den Viten des Ioannikios (BHG 935 und 936) findet sich dieser To-
pos mehrfach. An einer Stelle ging Ioannikios eines Tages mit seinem Jünger 
Theophilos spazieren, als sich folgendes zutrug181: „Als sie nun unter den schat-
tigen Bäumen der Berge spazierten und zu einem Dorf kamen, das unbewaldet 
und sonnenbeschienen war, hob der genannte Jünger, der geheiligte Theophi-
los, die Augen und sah, daß die Brüder des Klosters heraufkamen zusammen 
mit vielen Bedürftigen, die gewöhnlich zu dem Heiligen kamen und ihm ihre 
Aufwartung machten. Er machte den großen Mann darauf aufmerksam und 
schlug vor, zurückzukehren. Der Heilige aber war vom Alter gebeugt und 
konnte nicht mehr gehen, er wandte sich mit Mühe um und blieb stehen an der 
Stelle, wo er war. Als die anderen ihnen näher kamen, sahen zwar alle den Jün-
ger Theophilos und grüßten ihn. Den Heiligen aber, der zusammen mit dem 
Jünger an der Stelle stand, obgleich er, wie ihr alle wißt, recht groß von Gestalt 
war, sahen sie überhaupt nicht." 

180 Vgl. PMBZ: # 10584 (Anonymi). 
181 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 49, p. 413A-B: Τοις ουν κατασκίοις των όρέων δένδροις 

διελθόντες, και πρός τ ίνα χώρον άδασον καΙ εύήλιον γεγονότες τους οφθαλμούς αρας ό ρηθεις 
μαθητή?, ό ήγιασμένος Θεόφιλο?, θεωρεί τούς τοϋ μοναστηρίου αδελφούς ανερχόμενους·, άμα 
και πλείστων πτωχών των συνήθως προς τόν άγιον ανερχομένων και διακονουμένων, και 
ύπομνήσας τόν μέγαν ύποστρέφειν έλεγεν. Ό δέ άγιος τω γήρει έπικαμφθεις και μηκέτι βα-
δίζε ιν ισχύων μόλις επιστραφείς έστη επί τού τόπου ού ην. Ώ ς δέ οί ερχόμενοι πλησίον 
αύτών έγενοντο, τόν μεν μαθητήν θεόφιλον πάντες έθεάσαντο, καΐ πάντες αύτω μετάνοιαν 
έβαλον, τόν δέ αγιον σύν τω μαθητή ε ις τόν τόπον ίστάμενον, καίπερ, ώς ϊστε πάντες , παμ-
μεγέθη τή ηλικία όντα ούδ' όλως έθεάσαντο; vgl. Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 52, 
p. 380B-C. 
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In der Vita des Patriarchen Ignatios ist das Wunder mit historischen Ereignis-
sen verknüpft. Nach dieser Darstellung habe Patriarch Photios den abgesetzten 
Patriarchen Ignatios verfolgt und, als dieser sich versteckt hielt, kaiserliche Hä-
scher nach ihm ausgesandt182: „Nachdem er (sc. Photios) nun nichts von dem, 
was er wollte, verwirklichen konnte, bewirkte er, daß auf kaiserlichen Befehl je-
ner üble Oryphas mit sechs Boten alle Inseln und die Küste absuchte. Wenn er 
irgendwo Ignatios begegne, solle er ihn gefangennehmen und sogleich töten, 
weil dieser das ganze Reich in Aufruhr versetze. Häufig nun und an vielen Orten 
fielen die Häscher über ihn her, erkannten ihn aber nicht wegen seiner einfa-
chen Tracht. Ein andermal wieder, als er mitten durch sie hindurchging, waren 
sie mit Blindheit geschlagen wie die Assyrer bei Elischa183 und konnten ihn 
nicht sehen." 

Das biblische Vorbild konnte noch getreulicher nachgeahmt werden, wenn 
der Heilige vor den Feinden des Reiches und Ungläubigen, in unserer Zeit also 
vor allem vor Arabern bzw. Sarazenen, unsichtbar blieb, wie in dem folgenden 
Beispiel. Nach der Darstellung der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) hielt 
dieser sich in Zypern auf und betete in der Kirche der Gnade des Täufers, als 
dort ein Trupp Sarazenen eintraf184: „Als diese nun bei der Kirche standen, er-
griff den Seligen Furcht, da er nicht von den Gottlosen in seiner Zwiesprache 
mit Gott gesehen werden wollte. Er sprach folglich ein inniges Gebet, rief den 
dort verehrten Vorläufer des Herrn um Hilfe an und bat diesen darum, in jener 
Stunde nicht von den Augen der Ungläubigen gesehen zu werden. Der Erfüller 
der Wünsche seiner Diener und allmächtige Herr leitete die Blicke der Ungläu-
bigen in eine andere Richtung. Sie kamen hinein in die Kirche, in deren Mitte er 
stand und Christus im Gebet anflehte, und obwohl sie sich aufmerksam um-
blickten, sahen sie ihn nicht. Nachdem sie aber so herumgelaufen waren, weil 
niemand dort zugegen war, und ihre üblichen Scherze gemacht hatten, verlie-
ßen sie jene heilige Kirche. So geschah ein großes Wunder, als der Heilige seine 
Zwiesprache mit Gott hielt. Er stattete nun um so inniger seine Danksagungen 
ab, da er nicht von den Strahlen der Augen getroffen worden war, noch in sei-
ner Zwiesprache mit Gott unterbrochen, und vielleicht einer drohenden Gefahr 
entkommen war185, die darin bestand, daß die Männer wild waren und er al-
lein."186 

182 Vita Ignatii (BHG 817) col . 524D. 

183 Vgl. 2 Kön 6. 18-20 . 

184 Vita Cons tan t in i Iudae i ( B H G 370) cap . 38, p. 638F - 639A. 

185 Ν. b. d i e V e r b i n d u n g mit d e r „Erret tung aus G e f a h r e n " . 
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Β. Quelle 

Das Quellwunder begegnet bereits im AT187 und ist allgemein recht weit ver-
breitet188. In den mittelbyzantinischen Viten finden sich beispielsweise folgende 
Darstellungen: 

Nach Aussage der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) herrschte im Za-
chariaskloster eines Tages großer Wassermangel189: „Als der Heilige (sc. Petros) 
sah, daß seine Mönche nachlässig wurden wegen des Wassermangels, flehte er 
zum Herrn. Und in jener Nacht sprang unter dem geglätteten, festen Fels seiner 
Lagerstatt eine Wasserader hervor und traf wie ein ausgestreckter Finger auf die 
Seite des Heiligen und flöß sprudelnd weiter. Die Quelle ist bis heute ein schüt-
zendes Mittel gegen viele Krankheiten. Nachdem dieses Wunder geschehen war 
und die Kunde davon sich überallhin verbreitet hatte, kam eine große Zahl der 
dortigen Gläubigen und erlangte Heilung von jeder Art von Leiden und Erkran-
kungen. Und sie priesen Gott, der dem Heiligen eine solche Gnade gewährt 
hatte." 

Auch in der Vita des Ioannikios ereignet sich ein Quellwunder; in der älte-
ren Version dieser Vita (BHG 936; Petros) wird dies folgendermaßen darge-
stellt190: „Nachdem er nun zu einem Ort namens Chelidon gegangen und in die 
innersten Gebiete der Wüste gelangt war, fand er dort eine Höhle, die gänzlich 
ohne Wasser war, und hielt sich eine Zeitlang darin auf. Es bereitete ihm näm-
lich jedesmal große Freude, an rauhen Orten zu hausen, um sein Fleisch durch 
Fasten und Durst, Kälte und Blöße zu geißeln. Nach einiger Zeit nun wollte er 
ein Gebetshaus errichten an diesem Ort und in dieser Höhle. Er rief nun Bauar-
beiter zu sich zum Bau des Werkes. Als diese den Ort in Augenschein nahmen, 
wurden sie mutlos hinsichtlich des Baus, weil es dort kein Wasser gab. Von weit 
her nämlich hatte unser heiliger Vater Ioannikios sich selbst das Wasser dorthin 

186 Weitere Beispiele: Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 34, p. 98; Vita Petri Atroensis 
(BHG 2364) cap. 66,2-13, p. 193-195 (P. und Schüler bleiben unsichtbar für Bf. von Apollo-
nias); Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 50, p. 413B-C (I. bleibt unsichtbar für Besucher); 
vgl. Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 38, p. 366B-C; Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) 
cap. 61, p. 424A-B. 

187 Ex 17. 
188 Vgl. Moorhead, Miracles 5. 
189 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 19, p. I l l : Όρών δέ τους ύπ' αύτόν ολιγωρούνται ό όσιος 

διά τήν τοϋ ύδατος χρείαν τον Κύριον καθικέτευσεν καΐ τη νυκτί εκείνη ύπό τήν έστρωμένην 
στερεάν πέτραν εκ της κοίτη? αύτοϋ φλέβα ύδατος έκπηδήσασα, καΐ ώς συντόνω δακτύλιο τήν 
πλευράν τοΰ όσιου πλήξασα κρουνηδόν έπορεύετο' δπερ και έως τοϋ νϋν διαμένει πολλών 
παθών άλεξητήριον ιτέλον. Τούτου δέ γεγονότος τοϋ θαύματος και πανταχού διαφημισθεντος, 
πολλά πλήθη τών έκεΐσε πιστών προσερχόμενα κα'ι παθών παντοίων και νόσων καθαρτήριον 
έπιφερόμενα εδόξαζον τον θεόν τον τοιαύτην χάριν παρασχόντα τώ όσίω. 
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gebracht. Als er diese nun sah in ihrer Ratlosigkeit, sprach er zu ihnen: 'Seid 
deswegen nicht betrübt, sondern laßt uns unsere Hoffnungen auf den Herrn 
werfen, und wie seine Güte befiehlt, wird er mit uns verfahren.'191 Nachdem er 
sich nun ein kleines Stück von ihnen entfernt und heimlich die Hände zum 
Himmel erhoben hatte, bat er Gott, ihm Wasser zu schenken an jenem trocke-
nen Ort. Christus, der in die Herzen aller schaut, unser Gott, der den Willen de-
rer erfüllt, die ihn fürchten, und deren Gebete erhört, hatte sogleich auch die 
Bitte erfüllt. Und es kam Wasser heraus, wie es auch bis heute der Fall ist, in 
dem auch viele Heilungen sich ereigneten, so daß das Wort des Propheten sich 
erfüllte: 'Und in der dürstenden Erde wird eine Wasserquelle sein.'192 Nachdem 
nun die Kirche vollendet war, machte er sie zu einem Kloster zur Errettung Vie-
ler und zum Nutzen der Seelen, die errettet werden wollen." 

An das biblische Vorbild angelehnt erscheint die Darstellung des Quellwun-
ders in der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67). Der Heilige befindet 
sich mit Gefährten auf einer Reise193 : „Die nun dem Heiligen, wie gesagt wurde, 
auf der Reise Gesellschaft leisteten, wurden fürchterlich von Durst geplagt. Auf 

190 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 45, p. 410B: Άπιών οΰν προς του τόπον τόν καλούμενου 
Χελιδόνα και πρός τά ένδότατα της έρημου μέρη γεγονώς, εΰρεν έκεΐσε άντρον άνυδρον πάνυ 
και έν αύτώ διέτριψε χρόνον τίνα."Εχαιρε γάρ πάντοτε έν σκληρόίς τόποι? οίκεΐν πρός το εκ-
θλίβει, ν την σάρκα αύτοϋ νηστεία και δίψει, ψύχει τε και γυμνότητι. Μετά ουν χρόνον τινα 
ήθέλησεν εύκτήριον ναόν έγεΐραι έν αύτώ τω τόπω και τω σπηλαίω. Προσκαλεσάμενος ουν 
τεχνίτας προς οίκοδομήν τοϋ έργου κα'ι τόν τόπον περινοστήσαντες, έδυσχέραινον πρός τήν 
οίκοδομήν ύδατος μη παρόντος- μήκοθεν γάρ ην έαυτω τό ύδωρ κομίζων ό όσιος πατήρ ημών 
Ίωαννίκιος. Τούτους ουν θεασάμενος άμηχανήσαντας έφη προς αύτούς' Μηδέν περί τούτου 
άχθεσθήτε, άλλ' έπιρρίψωμεν τάς ελπίδας ημών προς Κύριον, και ώς κελεύει ή αύτοϋ 
άγαθότης ποιεί μεθ' ημών. Μικρόν ούν διαστάς άπ' αύτών και κρυφίως τάς χείρας εις τόν 
ούρανόν έκτείνας, έδέετο τού Θεού δοθήναι ύδωρ έν τω αύχμώδει τόπω έκείνω. Ό δέ τάς καρ-
δίας πάντων έφορών Χριστός, ό θεός ημών, και τό θέλημα τών φοβουμένων αύτόν ποιών και 
της δεήσεως αύτών είσακούων, παραυτίκα και τήν α'ίτησιν πεπλήρωκε1 και έξήλθεν ύδωρ, όπερ 
και έως τοϋ νύν διαμένει, έν ω και ιάσεις πολλαί έπιτελοϋνται, ώστε πληρωθήναι τό προφητι-
κού λόγιον Και εις τήν διψώσαν γήν πηγή ύδατος έσται. Τελεσθέντος οΰν τοϋ ναοΰ, έποίησεν 
αύτόν μοναστήριον εις πολλών σωτηρίαν καΐ ψυχών θελόντων (sic) σωθήναι ώφέλειαν. 

191 Vgl. Ps 144. 19. 
192 Vgl. Jes 35. 6. 
193 Vita Niconis (BHG 1366-07) cap. 42, p. 146: οί τω άγίω, ώς εϊρηται, τής όδοιπορίας 

κοινωνοΰντες τω δίψει δεινώς έκπολιορκηθέντες - ούδέ γάρ ην έν όλη τή λεωφόρω έκείνη ή 
πηγαιον νάμα ή ποτάμιος ροϋς ή χείμαρρος ή άλλη όπωσοΰν φύσις ύδατος - χαμαιριφεις 
εκείνοι γεγονότες περί τό μέσον τής λεωφόρου και τό άναπνεΐν ήδη ύπό του συνεχούς καύμα-
τος κα'ι τού έξ αύτοϋ πνίγους διακοπτόμενοι, τάς φυχάς βιαίως άφιέναι ήπείγοντο. Ους ίδών 
ό όσιος οϋτω μέλλοντας κινδυνεύειν άθλίως και τής αύτών άσθενείας οικτον λαβών, εύχή έαυ-
τόν έπέδωκε κατά τό σύνηθες· ειτα και τή σταυροφόρο) ράβδω πλήξας τόν τόπον, έν ώ στάς 
τήν εύχήν έποιεΐτο - ώ τών σών θαυμασίων, Χριστέ μου - ύδωρ εύθύς οίον ήδιστον και διαυ-
γέστατον και ποτιμώτατον έκ τών τής γής άνεδόθη λαγόνων. 
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dem ganzen Weg gab es nämlich weder einen von einer Quelle gespeisten 
Strom, noch einen Flußlauf, noch einen Gebirgsbach, noch irgendeine andere 
natürliche Wasserquelle. Jene nun fielen mitten auf der Straße in den Staub und 
waren schon völlig zerschlagen vom Atmen in der fortwährenden Hitze und 
dem daher rührenden Gefühl zu ersticken, sie wurden gewaltsam bedrängt, ihre 
Seelen aufzugeben. Als der Heilige sah, daß sie so im Begriff waren, jämmerlich 
in Gefahr zu geraten, und ihn Mitleid mit ihrer Schwäche ergriff, gab er sich in 
gewohnter Weise dem Gebet hin. Dann stieß er mit dem kreuzestragenden Stab 
auf die Stelle, wo er stand, und betete. O, deine Wunder, mein Christus! So-
gleich sprudelte aus den Tiefen der Erde das süßeste und klarste und trinkbarste 
Wasser herauf."194 

C. Regen 

Auch auf die Naturgewalt des Regens hat der Heilige Einfluß195. So kann er 
(etwa bei Trockenheit) Regen auslösen, ihn (bei übermäßigem Niederschlag 
und Überschwemmungen) zum Stillstand bringen oder umleiten. 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) findet sich folgendes Regen-
wunder (Regen wird ausgelöst), das vom Verfasser als vorgeblichem Augenzeu-
gen in der Ich-Form erzählt wird19i>: „Als ich nun dort, Brüder, eines Tages den 
Garten bestellte und im Begriff war, Saatgut auszusäen auf jenem völlig wasser-
losen Flecken, und von dem Heiligen sogleich ein Gebet für die Aussaat ver-
langte, sagte der Selige zu mir: 'Warte, mein Sohn!' Nachdem ich nun ein wenig 
gewartet hatte, kam der Vater, mischte alles Saatgut mit seinen eigenen Händen 
durcheinander und säte es aus. Und nachdem er alles Saatgut ausgesät hatte, 
kam sogleich, als wäre der Herr zugegen, eine kleine Wolke, hing ganz allein 

194 Weitere Beispiele: Vita Steph. Saba'it. (BHG 1670) cap. 103f., p. 545D-F; Vita Niceph. Medic. 
(BHG 2297) cap. 23, p. 427; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 22, p. 516; Vita Phantini iun. 
(BHG 2366z) cap. 25, p. 428; Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 32, p. 110. Vgl. auch S. Imellos, 
Ή «ύδατος· β λ ύ σ ι ς » κατόπιν θαύματος· στον Βίο Νίκωνος· τοΰ « Μ ε τ α ν ο ε ί τ ε » , in: EEBS 
50 ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 39-83 . 

195 Vgl. dazu auch D. Ch. Stathakopoulos, Rain Miracles in Late Antiquity, in: J O B 52 (2002) 73-87 ; 
Moorhead, Miracles 5. 

196 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 71, p. 201: Έμοϋ δε έκεΐσε , αδελφοί, έν μια τόν κήπον 
καλλιεργήσαντος και σπεΐραι μέλλοντος σπέρμα έν τω άνΰδρω τόπω έκείνω και εύχήν ήδη αι-
τουμένου παρά τοϋ οσίου σπεΐραι, ό μακάριος λέγει μοι· , ,Έκδεξαι , τέκνον." Προσμείναντος· 
δέ μου μικρόν, έλθών ό πατήρ και τά σπέρματα πάντα άναμ'ιξ ποιήσας ταΐς οίκείαις χερσίν 
αύτοϋ ε σ π ε ι ρ ε ν και μετά το πάντα άποσπείραι τά σπέρματα, εύθϋς, ώς έπ'ι Κυρίου, νεφέλη 
μικρά έλθοϋσα και στάσα μόνον επάνω των σπερμάτων έπεβρεξεν, πανταχού τότε καθαρεύον-
τος του άέρος. 
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über der Aussaat und regnete, obwohl damals die Luft überall ganz wolkenlos 
war." 

In der jüngeren Version der Vita des Ioannikios (BHG 935; Sabas) findet sich 
folgendes Regenwunder (Regen wird zum Stillstand gebracht)157: Die Handwer-
ker, die mit dem Bau der Theotokoskapelle auf dem Berg Trichalix beschäftigt 
waren, konnten wegen eines heftigen Regens nicht weiterarbeiten. Sie hatten 
nicht einmal die Möglichkeit, ihr Brot zu essen, weil sie kein Dach über dem 
Kopf hatten. Ioannikios sorgte durch Gebete für gutes Wetter und half ihnen 
dann bei der Arbeit. 

In der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) wird der Regen umgeleitet 
bzw. zielgerichtet gelenkt198: „Es ist nun ein nicht geringeres und weiteres sei-
ner Wunder zu berichten: Zusammen mit den Zugochsen liefen nämlich eines 
Tages auch einige Mönche um den Dreschplatz und ernteten von den körnertra-
genden Ähren die herausgelösten Früchte. Als ein Haufen regenschwerer Wol-
ken am Horizont erschien und durch den Andrang des Windes auf den Platz 
selbst zugetrieben wurde, fürchtete man, daß ein besonders starker Regen das 
gedroschene Korn verderben würde. Die Anwesenden nun lösten die Zugoch-
sen vom Joch und, so schnell es ging, häuften sie den Ertrag des Dreschens auf 
einen Haufen und eilten, um den Drusch vor dem drohenden Regen zu schüt-
zen. Der Selige nun (er war nämlich zugegen) sah ihre Unruhe und vertraute 
auf seine Redefreiheit vor Gott. 'Laßt das nun', sagte er, 'Brüder, und müht euch 
nicht weiter! Nehmt lieber die Arbeit am Dreschplatz wieder auf und fürchtet 
nichts von dem, was ihr erwartet! Gott, der die liebt, die ihn fürchten, wird so-
wohl den Regen aufhalten als auch den Drusch unbeschadet bewahren.' Dieser 

197 Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 20, p. 351C-352A. 
198 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 60, p. 645E-F: Έ σ τ ι δ ' ε ιπε ίν των αύτοϋ θαυμάτων ούκ 

έλαττόν τί και έτερον. Βουσί γάρ ποτέ περί άλωνα στρεφομένου συμπεριειλοϋντο μοναχοί και 
σιτοφόρων άσταχύων έδρέποντο ψιλουμένους τοϋς καρπούς. Όμβροτόκων δέ νεφελών έσμοϋ 
<έπ'ι> τοΰ ορίζοντος άναφανέντος και τη ρύμη τοΐι πνεύματος κατ' αυτό που τό χωρίον έληλα-
μένου, ούχ ό τυχών ήλπίζετο ύεTOS λυμανεΐσθαι τή άλω' και οί μεν παρόντες ελυόν τε τους 
άλοώντας βούς τοΰ ζυγού, και ή τάχος ε ιχον τό έργον έποιούντο σωρόν και την άλω έσπευδον 
τού έλπιζομένου διασώσαι ύετού. Τήν τούτων ούν ταραχήν θεώμενος ό μακάριος (αύτοϋ γάρ 
που παρήν) και τη προς θεόν εαυτού παρρησία θαρρών ,,'Εάτε (έφη) τό νϋν, αδελφοί, και μη-
δέν πονε ΐτε π λ έ ο ν έχεσθε δέ μάλλον τού έργου της άλωνος, μηδέν τών προσδοκωμένων 
πτοούμενοι· ό γάρ τών αύτόν φοβουμένων Θεός και τόν ύετόν άναστελεΐ και άβλαβη τήν άλω 
διαφυλάξει.1 ' Τούτω ουν ε'ίξαντες οί γεωργούντες τω λόγω πίστε ι τε και τω άγιω θαρρήσαν-
τες , τούς μέν βοϋς και αύθις τη ζεύγλη προσάγουσιν, τό δ' έξης τοΰ της άλωνος έχονται 
έργου. Καταράσσεται τοίνυν ούχ ό τυχών ύετός, ώς δοκεΐν αύτοϋ που κατακλυσθήσεσθαι τούς 
παρόντας1 τόν μέν ουν περί τήν άλω κύκλω άπαντα τόπον εργάζεται λιμνιαΐον σχεδόν ή τοϋ 
ύετού καταφορά, τήν δ ' άλω έκείνην άνικμον πάντη και άβροχον καταλιμπάνει και τούς έν 
αύτη εργαζομένους ούδ' αίσθομένους όλως καν νιφάδος τού καταρραγέντος ύετού. 
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Rede nun fügten sich die Landarbeiter, und sie vertrauten auf den Glauben und 
den Heiligen. Sie führten die Ochsen unverzüglich zum Joch und nahmen ihre 
Arbeit auf dem Dreschplatz wieder auf. Es stürzte nun ein starker Regen nieder, 
so daß er die Anwesenden an Ort und Stelle zu ertränken drohte. Die ganze Ge-
gend rings um den Dreschplatz verwandelte der Regenguß beinahe in einen 
See. Den Dreschplatz aber ließ er gänzlich unberührt und ohne Regen, und die 
Arbeiter dort spürten nicht das kleinste Tröpfchen des niederprasselnden Schau-

D. Hochwasser 

Wie auf Quellen und Regen so kann der Heilige auch auf Wasserstände Einfluß 
nehmen, Hochwasser eindämmen und dadurch Unheil von den Menschen ab-
wenden. 

In der Darstellung der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) bricht der Hei-
lige gemeinsam mit seinem Lehrer Paulos zu einer Pilgerreise nach Jerusalem 
auf. Unterwegs gelangen sie an den Fluß Halys in Kleinasien, der Hochwasser 
führt, so daß die Menschen beiderseits des Flusses ihn nicht überqueren können 
und an beiden Ufern auf ein Absinken des Wasserspiegels warten. Nachdem Pe-
tros und Paulos - ungeachtet des Hochwassers - den Fluß durch Wandeln auf 
dem Wasser überquert haben200, bringen sie durch Gebete die Fluten des Halys 
zum Abschwellen201: „Nachdem die Heiligen (sc. Petros und Paulos) gebetet 
hatten, nahm der Fluß sogleich den größten Teil seiner reißenden Strömung zu-
rück und gewährte denen, die es gewünscht hatten, eine ungehinderte Durch-
querung." 

Nicht in der ältesten Version (BHG 1754), sondern nur in den späteren Ver-
sionen (BHG 1755 und 1755d) der Vita des Theodoras Studites findet sich fol-
gende Bändigung eines Hochwassers202: „Ein Fluß fließt in der Gegend der Ort-
schaft Pteleai, den die Einheimischen den Eselsertränker (Onopniktes) nennen. 
Er hat deshalb diesen Namen erhalten, glaube ich, weil in ihm viele Lasttiere er-
trunken sind. Dieser schwillt oftmals an und hat dann eine starke Strömung, die 
nicht nur wilde Tiere und Nutztiere mit sich reißt, sondern auch beinahe die 
ganze Ortschaft Pteleai mit ihren Einwohnern schädigt und überschwemmt. Als 

199 Weiteres Beispiel: Vita Andreae Hierosol. (BHG 113) cap. 9, p. 177, vgl. dazu Stathakopoulos, 
in: JOB 52 (2002) 77. 

200 S. dazu noch unten G. „Schwerkraft", S. 282-284. 
201 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 8, p. 89: Εύξαμένων δέ των όσιων, ό μέν ποταμός ευθύς 

τήν έαυτοΰ πλειστην συστείλας ρύμην δεδωκε το ις χρήζουσιν διάβασιν άνενόχλητον. 
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nun die Einwohner sahen, daß der Heilige in diese Gegend gekommen war, 
richteten sie alle einstimmig eine gemeinsame Bitte an ihn. Sie flehten darum, 
das Unheil von ihnen abzuwenden, das sie ihr Verderben und ihren Untergang 
nannten. Wenn dies so weiterginge, sei ihnen ihr ganzes Leben nicht mehr le-
benswert. Der Heilige zögerte keinen Moment und ging schleunigst hinunter 
zum Fluß. Dort brachte er Gott die abendlichen Hymnen dar und richtete ein 
aus Holz gearbeitetes Kreuz am Ufer des Flusses auf. Und wirklich, wenn der 
Wasserlauf dieses Zeichen sah, überflutete er nicht, was außerhalb lag, sondern 
flöß zurück und drang nicht weiter auf das übrige Land vor und richtete nicht 
wie zuvor durch Überschwemmung Schaden an." 

E. Sturm 

Als Vorbild wirkt hier sicher das Evangelium des Matthäus203. So kann der Hei-
lige auch Stürme durch seine Gebete besänftigen2 0 4 . In der Vita Konstantins des 
Juden (BHG 370) findet sich dieses Motiv gleich zweifach in jeweils etwas vari-
ierender Ausformung. 

Zunächst besänftigt Konstantin während einer Schiffspassage einen Sturm 
zur See 2 0 5 : „Zur Zeit des Winters traf es sich, daß der Selige nun einen geistli-
chen Dienst zu versehen hatte und eine Reise auf dem Meer unternehmen 
mußte. Er fuhr geradewegs vor dem sogenannten Landstrich von Pythia2 0 6 auf 
einem Schiff mit vielen anderen Männern, als das irgendwo mitten auf dem 
Meer fahrende Schiff von einem fürchterlichen Wintersturm und Wogenschwall 

202 Vita T h e o d . Stud. ( B H G 1 7 5 5 ) cap . 108, co l . 2 1 2 B - C : Ποταμό? τ ι ς των έν Πτελέαις τόπω πα-

ράκειται άγροικικώς οϋτω καλούμενος Όνοπνίκτης , τω πολλά, ο ίμαι , των αχθοφόρων 

έναποπνίγειν ταύτην κληθείς τήν προσηγορίαν. Ούτος πολλάκις οίδαίνων και τό πολύ τοϋ 

ρεύματος άποπτύων, ού μόνον ζώα και άλλα των ύπό ζυγόν συναρπάζει, αλλά και τόν έν 

Πτελέαις μικρού πάντα χώρον, αύτοΐς οίκήτορσι λωβάται και έπικλύζει. Ώ ς ούν έκεΐσε τόν 

άγιον έπιδεδημηκότα εν τω τόπω κατεΐδον οί κάτοικοι , κοινήν πάντες από μιάς δέησιν τούτω 

ανέθεσαν, στήσαι τούτοις έκλιπαρούντες τήν συμφοράν, ην λύμην αυτών < κ α ί > καταφθοράν 

έφασκον. και ης έπικρατούσης, άπας αύτοϊς ό βίος άβίωτος· ός καΐ μηδ' ώρας ΰπερθέμενος 

τό βραχύ, σπουδή καταλαμβάνει τόν ποταμόν. Έ φ ' φ και τους έσπερίους ύμνους σποδούς τω 

Θεώ, σταυρόν έν ξύλω συναρμοσθέντα, τ α ΐ ς αύτού πήγνυσι δ ιεξόδοις . Ά μ έ λ ε ι και ή τών 

ύδάτων φορά τούτον θεωμένη τόν τύπον, άπρόσχυτος τή έξω μένει περιδ ινήσει , μή περαιτέρω 

τοϋ λοιπού προϊούσα, μήθ' ώς τό πριν βλάπτουσα τή προσχώσει. 

2 0 3 Mt 8. 2 4 - 2 6 . 

204 Vgl. M o o r h e a d , Miracles 5. 

2 0 5 Vita Constant ini Iudaei ( B H G 3 7 0 ) cap . 54, p. 6 4 3 E - 644A. S c h o n o b e n e r w ä h n t unter „Erret-

tung aus S e e n o t " , s. dort. 

206 In Bi thynien, vgl. H. D e l e h a y e , in: Vita Constant ini Iudaei ( B H G 3 7 0 ) 6 4 3 Anna. 1. 
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ergriffen wurde, so daß man sich in Todesgefahr wähnte. Die Leute auf dem 
Schiff aber umringten den göttlichen Mann, der sich vor Erschöpfung niederge-
legt hatte, da eine Krankheit jenen heiligen Leib damals aufzehrte. Ich weiß es 
nicht anders zu sagen, als daß das wirksame Walten des Paulos, des Eingeweih-
ten in die unsagbaren Dinge, auch in diesem (sc. Konstantin) vorhanden war. 
Diese nun standen um ihn herum und verlangten ihre Errettung, als hätte er ei-
nen Vorrat davon. Der große Wundertäter wich zurück und nahm die Forderung 
nicht an, er hatte nämlich Zuversicht aus glühendstem Glauben. Und er befahl, 
nicht verzagt zu sein, nahm beide Hände und erhob sie dann zum Himmel: 
'Herr und Christus', sagte er, 'der du bereits früher für deine vom Unwetter be-
drängten Jünger durch deinen Befehl den Sturm besänftigt hast, stehe uns auch 
jetzt hier bei und gewähre uns Errettung durch dein ehrwürdiges Kreuz als 
Wohltäter aller!' Und zugleich besiegelte er jenes entfesselte Meer (mit dem Zei-
chen des Kreuzes). Das aber beruhigte sich sogleich, und auf einmal erstarben 
die heftigen Wogen zusammen mit dem Wind. Und die Menge der Geretteten 
auf dem Schiff erzählte unter innigem Gebet an den großen Vater überall nach 
der Errettung dieses Wunder." 

An anderer Stelle dieser Vita findet sich eine andere Form der Beruhigung 
eines Sturms. Konstantin gab gerade ein Gastmahl, als sich folgendes ereig-
nete2 0 7 : „Als dies stattfand, kam in der Umgebung Wind auf. Es wehte ein hefti-
ger Südwind, er riß die Tür des Zimmers auf und löschte mit Schnee den Herd. 
Und das Liebesmahl der Gastfreundschaft wurde nun überschwemmt, die 
schlichten Speisen aber waren durch den Wind nicht zu genießen. Der Selige 
aber blickte sehr freundlich auf die Umstehenden - es waren die zu ihm gekom-
menen und ihm dienenden Jünger - und sagte: 'Wer von euch, meine Söhne, 
liebt mich mehr?' Und der Geringste besiegte mit der Antwort den anderen, in-
dem er sich mit dem Bekenntnis beeilte. Der Heilige aber sagte zu diesem mit 
Zuversicht: 'Geh' hinaus, ο Kind, und sag' dem Wind, der ein Werk Gottes ist, er 
möge von nun an einhalten und Gottes Diener nicht länger behelligen. Es ist 
nämlich nötig, daß wir den Brüdern dienen.' Der nun hörte die Worte und 
wurde, in der Tür stehend, zum Überbringer des Befehls. Jener gewaltige Wind 
nun, obgleich er eine Wucht hatte, die Felsen zum Beben bringen konnte, en-
dete zugleich mit der Stimme und hielt in Kürze inne mit dem Lärm und der an-
drängenden Wucht und verschonte den Ort von nun an mit seiner Gewalt, so 
daß die von der Plötzlichkeit des Wunders überwältigten Zuschauer (die Enge 
der Zelle erlaubte nämlich nicht, daß etwas von dem, was bewirkt worden war, 
verborgen blieb) nun zur Ehre Gottes das Mahl einnahmen und die Gnade des 
Seligen bewunderten und so doppelte Freude und doppelte Speisung hatten, 

2 0 7 Vita Constant ini Iudaei ( B H G 3 7 0 ) c a p . 59, p. 6 4 5 C - D . 
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weil sie es genossen, mit dem Seligen zusammen zu sein, und weil ihnen ein 
Wunder gezeigt worden war."2 0 8 

F. Feuer 

Auch über die Urgewalt des Feuers hat der Heilige Macht und bändigt deren 
zerstörerische Kräfte209. 

In der Vita des Eustratios (BHG 645) kann er dies sogar aus der Ferne tun 
und damit den Raum überwinden210 : „Als der dreimal Selige einmal von dem ei-
genen Metochion, das man Leukades nannte, zusammen mit seinem Jünger hin-
aufging zum ehrwürdigen Kloster, sah er aus großer Entfernung das andere Me-
tochion seines Klosters, das man tu hagiu Kosma nannte, wie es vom Feuer 
ganz und gar ergriffen worden war. Und sogleich, so schnell es ging, stieg er 
vom Pferd und entfernte sich ein wenig von dem mit ihm reisenden Bruder und 
löschte durch ein Gebet den Ansturm des Feuers." 

In der Darstellung der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) geht die wun-
derwirkende Kraft des Heiligen auf sein Gewand über2 1 1 . Die Vorgeschichte des 
Wunders ist folgende: Petros war zu Unrecht eines Vergehens beschuldigt und 
von seinem Abt Paulos schwer bestraft und aus dem Priesterstand verstoßen 
worden. Daraufhin entledigte er sich, wie ihm aufgetragen worden war, seines 
priesterlichen Gewandes und warf es ins Feuer. Als dies der wahre Schuldige 
sah, bereute er und gestand sein Vergehen212: „Damals nun war die gesamte 
Bruderschaft zugegen, und als sie das alles gesehen hatten, berührten sie die 
Füße ihres Abts und baten darum, daß nicht das Gewand des Priesters Petros 
vom Feuer verzehrt würde, wenngleich auch der Zeitraum von einer Stunde seit 
Beginn der Unterredung vergangen und das Gewand seitdem mit dem Feuer in 
Berührung gewesen war. Als er ihre Bitte vernommen hatte, befahl der be-

208 Weitere Beispiele: Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 36, p. 54f.; Vita Ignatii (BHG 817) 560B 
(postum). 

209 Moorhead, Miracles 5; Angenendt, Heilige 78 und 162: „Reliquien galten als unbrennbar", vgl. 
dazu auch Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 96,7-9, p. 261. 

210 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 31, p. 388,25 - 389,5: από τοΰ οικείου μετοχίου του 
επονομαζομένου Λ ε υ κ ά δ α ανιόντος ποτέ τοΰ τρισμάκαρος προς τήν σεβασμίαν μονήν μετά 
του έαυτοϋ φοιτητοΰ, όρά έκ διαστήματος πολλού τό έτερον τ η ς όσιας αύτοϋ μονής μετόχιον, 
όπερ λέγεται τοΰ άγιου Κοσμά, πυρίκαυστον όλον γινόμενον, και ευθύς ώς ε ίχε τάχους τοΰ 
ϊππου άποβάς και μικρόν τοΰ συνοδοιποροϋντος αύτω ύπαναχωρήσας άδελφοϋ ευχή τήν τοΰ 
πυρός όρμήν έσβεσεν. Zur Überwindung von „Raum und Zeit" s. S. 284f. 

211 Dies ist häufiger der Fall, ebenso im anschließenden Beispiel. Es entspricht der Vorstellung der 
Wirkmächtigkeit von „Kontaktreliquien". 
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rühmte Paulos, das Gewand aus dem Feuer zu nehmen. Nachdem sie dies recht 
schnell getan hatten, wurde das Gewand unbeschädigt aus dem Feuer gebor-
gen, so daß alle sich wunderten und Gott priesen." 

In der Darstellung der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) transportiert 
ein Brief des Theodoras die wunderwirkende Kraft des Heiligen und ist in der 
Lage, ein Feuer einzudämmen: Ein verheerendes Feuer, welches weder durch 
Wasser noch durch andere Hilfsmittel einzudämmen war, hatte das Haus eines 
der Megistanes aus Rhabdos, einem Vorort von Konstantinopel, völlig einge-
schlossen. Die Frau des vornehmen Mannes berichtet nun folgendes213 : „Ich 
aber lief herum und jammerte gar sehr, da fiel mir ein, daß ein Brief, den ich 
neulich von dem großen Theodoras erhalten hatte, von mir in eine der aus 
Palmwedeln gefertigten Schachteln gelegt worden war. Und ich eilte und nahm 
ihn in meine Hände, unter Tränen rief ich mit lauter Stimme: 'Heiliger Theodo-
ras, hilf uns durch deine Gebete in dieser Stunde!' Und mit diesen Worten warf 
ich den Brief von dem Platz, an dem ich stand, heimlich den Abhang hinab auf 
das Feuer. Der Brand aber, wie aus Ehrfurcht vor den auf das Papier geschriebe-
nen Worten des heiligen Vaters, ließ sogleich nach in seinem Zorn gegen uns. 
Und in kurzer Zeit wurde es kleiner, so daß die zusammengelaufene Menge und 
die Leute an den Spritzen überall überflüssig wurden und alle Gott priesen we-
gen der wunderbaren Art und Weise des Erlöschens des Brandes." 

212 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 10, p. 89 -93 , hier bes. 9 1 - 9 3 : Τότε δή τό της άδελ-
φότητος σύστημα έκείσε παρόν και ταΰτα έωρακός τοΰ καθηγουμένου τους πόδας εφάπτονται 
και παρακαλοϋσιν προς τό μή πυρί άναλωθήναι τοΰ ιερέως· Πέτρου τό ένδυμα, μιας καίπερ 
ώρας διάστημα περί την διάλεξιν τελεσθείσης και της έσθήτος τω πυρί προσομιλούσης. Είτα 
τούτων τήν ίκεσίαν δεξάμενος ό άοιδιμος Παύλος τοΰ πυρός κελεύει την έσθήτα άναιρεθήναι. 
Των δέ τοϋτο διά τάχους πεποιηκότων, άσινής ή έσθής έκ τοΰ πυρός έκομιζετο, ώστε θαυμά-
σαι πάντας και δοξάσαι τόν Θεόν. 

213 vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 55, col. 312B-C: έγωγε περιθέουσα και λίαν άδυρομένη, διε-
νεθυμήθην ώς έπιστολίδιον άποσταλέν προσφάτως παρά τοΰ μεγάλου Θεοδώρου έφ ' ένί τέθει -
ταί μοι των έκ βαίων τήν σύστασιν είληχότων σκευών και δή σπεύσασα και τοϋτο μετά 
χείρας λαβομένη, σύν δάκρυσιν έξεβόησα υψηλότερα φωνή· "Οσιε Θεόδωρε, βοήθησον ήμίν διά 
τών ευχών σου κατά τήν ώραν ταύτην και συν τω λόγω ρίπτω αυτό εξ ούπερ ίστάμην άπόπ-
του πρός τό κάταντες έπάνω τής φλογός· ή δε ώσπερ καταιδεσθείσα τους έν τω χάρτη γε-
γραμμένους λόγους τοΰ άγιου Πατρός, παραχρήμα τε ύπεστάλη τού έπαγριαίνεσθαι καθ' ήμών, 
και ε ις τό μείον κατά βραχύ συνηλαύνετο, ώς είκαίαν γενέσθαι τήν τε τοΰ όχλου τήδε 
κάκείσε περιδρομήν, και τήν τών σιφώνων κατά τόπους παρασκευήν δοξάζειν τε τόν θεόν 
άπαντας έπί τω παραδόξω τρόπω τής κατασβέσεως τοΰ έμπυρισμοΰ. Die Episode spielt noch 
zu Lebzeiten des Theodoras, nämlich zwischen 821 und 826. 
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G. Schwerkraft 

Das bekannteste Beispiel der Überwindung der Schwerkraft ist die Levitation214. 
Der Heilige kann aber auch - wie schon Jesus - auf dem Wasser wandeln oder 
Gegenstände anheben und von einem Ort zum anderen bewegen und dadurch 
die Schwerkraft überwinden2 1 5 . 

Eine echte Levitation findet sich etwa in der Darstellung der Vita des Eustra-
tios (BHG 645). Sie findet sich dort im Zusammenhang mit dem eben behandel-
ten Wunder der Löschung eines Brandes durch intensives Gebet des Eustra-

91 C 

tios : „Wie nämlich der mit ihm reisende Bruder erzählte - 'In dieser Nacht, in 
der Vollmond war, sah ich ihn', sagte er, 'wie er seine heiligen Hände zum Ge-
bet ausstreckte, gleichsam eine Elle in die Höhe gehoben und in der Luft schwe-
bend.' - wurde sogleich auch das geradezu eben noch sichtbare Feuer gänzlich 
unsichtbar." 

Das Motiv des Wandeins auf dem Wasser findet sich in etlichen Viten, so 
etwa in dem schon an anderer Stelle genannten Beispiel aus der Vita des Petros 
von Atroa (BHG 2364) 2 1 7 . Zusammen mit seinem Lehrer Paulos war Petros auf 
dem Wege nach Jerusalem an den Halys gekommen, der Hochwasser führte. 
Die Heiligen nun wandelten über das Wasser und erreichten trockenen Fußes 
das gegenüberliegende Ufer. 

In der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) wird dies so dargestellt218: 
„Dieser wunderbare Mann nun bewältigte den vor ihm liegenden Weg und be-
eilte sich, Attaleia zu erreichen. Auf dieser Reise kam er an einen Fluß, der bis 
zur Deichkrone mit Wasser gefüllt war, so daß die Reisenden mit Fähren überge-
setzt wurden. Diesen Fluß nun überquerte er mit seinen Füßen. Der Fluß er-

214 Vgl. LThK 6 (1997) 864 s. v. 

215 Vgl. Bieler, Theios aner I, 95 -97 ; Reitzenstein, Wundererzählungen 125. 
216 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 31, p. 389,1-5: ώς γάρ ό συμπαραπορευόμενος αύτώ αδελφός· διη-

γήσατο, ότιπερ "Της νυκτός πανσελήνου ούσης είδον αυτόν" φησίν, "ώς έξέτεινεν τάς όσιας 
χείρας έαυτοΰ εις προσευχήν, κουφισθέντα ώσεί πήχυν ένα και kv τω αέρι κρεμάμενον, ευθύς 
τε και την αντικρύ όρμωμένην φλόγα εις άφανισμόν χωρήσασαν παντελή. 

217 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 8, p. 87: Μετά τούτο παραλαμβάνει ό μέγας εκείνος 
ποιμήν Παύλος τόν πατέρα ήμών Πέτρον ώς μαθητήν άναντίλογον καΐ πρός τά 'Ιεροσόλυμα 
έξώρμησε βλέψαι και κατασπάσασθαι τούς έκεΐσε άγιους και σεβάσμιους τόπους έπιποθών. 
Πορευομένων δε των δύο κατά πάροδον και τόν "Αλυν ποταμόν καταλαβόντων, εύρον αύτόν 
ύδάτων πεπληρωμένον και πολύν όχλον παροδιτών ένθεν και ένθεν παρά τάς όχθας καθημένον 
τού ποταμού και την έλάττωσιν τοΰ ύδατος προσμένοντα' αύτοί δέ οί όσιοι, ώς τό κατ' εικόνα 
τού θεού άπαράτρεπτον έχοντες, τοις ύδασι τού ποταμού πιστώς έπέβησαν ώσπερ διά ξηράς 
και τή χέρσω άπεκατεστάθησαν. 

218 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 36, p. 638B-C. 
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schien nun ganz flach und hatte sich für den Seligen von einem undurchquerba-
ren in einen leicht durchquerbaren verwandelt." 

Auch die Darstellung der Vita des Ioannikios bietet einen Wasserwandel. 
Nach der jüngeren Version hatte sich der Heilige nach dem Weg erkundigt, war 
aber vor einem Fluß gewarnt worden, den man wegen abwechselndem Schnee-
gestöber und Überschwemmungen kaum durchqueren könne, schon gar nicht 
nachts. Was tut aber Ioannikios219? „Der Heilige aber erhob sich nachts, ging sei-
nen Weg, kam an jenen Fluß und durchquerte ihn, während er zum Herrn be-
tete, bis zum anderen Ufer, ohne naß zu werden." 

In der Darstellung der Vita des Eustratios (BHG 645) kann der Heilige einen 
schweren Felsblock ganz allein anheben, den zuvor 30 Mann nicht von der 
Stelle bewegen konnten220: „Das so geartete Wunder aber bewirkte der ganz 
Heilige in seinem Kloster: Er hatte nun eine Steinplatte gesehen, die sich auf 
Klosterbesitz befand, und befahl den Brüdern des Klosters, diese auszugraben. 
Diese mühten sich viele Stunden lang, sie waren etwa 30 an der Zahl, und ga-
ben die Arbeit dann auf. Nachdem sie nun dem Heiligen darüber Meldung er-
stattet hatten, kam dieser sogleich zu der Stelle und ergriff das Seil mit den eige-
nen Händen. Er sprach das übliche Gebet, und ganz leicht wurde der Stein über 
eine Winde emporgehoben und zum Kloster gebracht. Jetzt ist er im Mittelhof 
und erinnert diejenigen, die ihn mit ihren Augen betrachten, an das Wunder."221 

Relativ ähnlich ist die Darstellung der Überwindung der Schwerkraft in der 
Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67)222; „Aber im folgenden ist auch der 

219 Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) cap. 11, p. 343B: Ό δέ νυκτός άναστάς και τήν όδόν αύτοΰ 
άνύων, τόΐ' ποταμόν εκείνον καταλαμβάνει και τω Κυρίω εύξάμενος διήλθεν ε ι ς τό πέραν 
άβρόχως. Vgl. dasselbe Wunder in der älteren Version: Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 42, 
p. 408C - 409A. 

220 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 20, p. 381,27-382,3: Τό τοιούτον δέ θαΰμα και έν τή εαυτού μονή 
ό πανόσιος είργάσατο· πλάκα γαρ έν τοις διαφέρουσιν αύτώ τόποις ύπάρχουσαν έωρακώς, 
ταύτην έκσπάσαι τοΙς της μονής άδελφοίς παρεκελεύσατο- οϊ δέ μέχρι? ώρών πλείστων 
κεκμηκότες, ώσεί τριάκοντα όντες τόν αριθμόν, άπειπον τού έργου. Μηνύσει ούν χρησάμενοι 
πρός τόν όσιον ευθύς εκείνος ε ις τόν τόπον παρεγένετο, και τού σχοινιού δραξάμενος 
οίκείαις χερσ'ιν τόν κατά συνήθειαν στ ίχον έφθέγξατο, και εύκόλως ό λίθος άνασπασθεις διά 
μαγγάνου πρός την μονήν διεκομίσθη, και νύν έστ ιν έν τω μεσαύλω θαύματος τοις των όρών-
των αυτόν έμπιπλών όφθαλμοϊς. 

221 Weiteres Beispiel: Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 78 und 89, p. 237f. und 251-253 (entfernt 
Holzbalken aus Fluß). 

222 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 36,1-9, p. 124: Ά λ λ ' άκόλουθόν έστι πάντως διαμνημονεϋσαι 
τω λόγω και τά κατά τήν οίκοδομήν τού θείου ναού τερατουργηθέντα. "Αρτι γάρ τού θεμελίου 
όρυσσομένου και έπ'ι πολύ τού βάθους προήκοντος, λίθος μέγ ιστος προσαπήντα και άκατέργα-
στος . Των Ηρακλείων άθλων ε ιπεν αν τ ι ς είναι τήν τούτου μετάθεσιν. Ό ς και ύπό πλήθους 
άπειρου και δυσαριθμήτου ωθούμενος, καθάπαξ άκίνητος έμενεν, έπιβολή δέ μόνη κα'ι άφή χε ι -
ρός του οσίου πτερού κουφότερος έδείκνυτο κάι ράστα των θεμελίων έξήγετο. 
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Wunder beim Bau der heiligen Kirche in der Rede Erwähnung zu tun. Nachdem 
nämlich gerade das Fundament ausgehoben worden und man in eine beträchtli-
che Tiefe vorgedrungen war, traf man auf einen sehr großen Stein, der nicht von 
der Stelle zu bewegen war. Man könnte die Versetzung des Steins mit den Taten 
des Herakles vergleichen. Auch wenn er von einer riesigen Menge und unzähli-
gen Leuten geschoben wurde, blieb der Stein ganz und gar unbeweglich. Erst 
bei dem Versuch und der Berührung von der Hand des Heiligen zeigte sich der 
Stein leichter als eine Feder und ließ sich leicht aus dem Fundament entfer-

H. Raum und Zeit 

Daß der Heilige in der Lage ist, Raum und Zeit zu überwinden2 2 4 , indem er sich 
quasi beliebig in diesen Dimensionen bewegt, ist oben bereits mehrfach ange-
sprochen worden. Einige Beispiele sollen das Bild abrunden: 

Eine interessante Variation dieses Topos findet sich in der Darstellung der 
Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711). Hier bewegt sich der Heilige nicht 
nach eigenem Willen frei durch Zeit und Raum, sondern er hat in tiefer Versen-
kung (Theoria) das Zeitgefühl völlig verloren; er existiert gleichsam losgelöst 
von der Zeit. Gregorios hatte einen Diener ausgesandt, der seinen leiblichen 
Bruder zu ihm holen sollte2 2 5 : „Als aber der zu seinem Bruder Gesandte wieder-
kehrte und dem Heiligen seine Ankunft durch Lärmen kundtat, erwachte der, als 
sei er durch eine Ohnmacht bewußtlos gewesen, und nahm das Geräusch wie 
von ferne wahr. Und als er seiner ansichtig wurde, sagte er: 'Du hast dich aber 
beeilt, Bruder!' Als jener jedoch antwortete: 'Nach langem Ausbleiben bin ich 
zurück, Vater; denn da ich das Verlangte nicht erreicht, sondern nur erfahren 
habe, an welchem Ort er sich dem Vernehmen nach aufhält, bin ich allein ge-
kommen', da fiel ihm der Heilige ins Wort: 'Wieviel Zeit ist denn vergangen, 
seitdem du von mir auf den Weg geschickt wurdest? Und an welchem Tag bist 
du von mir weggegangen?' Er aber antwortete: 'Am Montag, und nun ist schon 
der Donnerstag derselben Woche gekommen'. Da befiel den Heiligen Ehrfurcht 
vor dem staunenswerten Ereignis." 

223 Weitere Beispiele: Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 29, p. 106 (Levitation); Vita Steph. Saba'it. 
(BHG 1670) cap. 62-63 . p. 528B-C (wandelt über die Wasser des Jordan); Vita Ioannicii (BHG 
936; Petros) cap. 42, p. 408C - 409A; vgl. auch Dobschütz, Methodios 100 Anm. 6. 

224 Vgl. Bieler. Theios aner I, 94f.; Kazhdan, Miracle Workers 75. 
225 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 13, p. 76. - Übers, von M. Chronz. 
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Den Raum überwindet der Heilige etwa, wenn er Dinge schaut, die sich an 
weit entfernten Orten befinden oder zutragen226. Ein Beispiel dafür findet sich 
etwa in der Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z)227 : Der Abt eines 
Klosters kam zu Theophanes und berichtete diesem von einer Kuh, die gerade 
ein Kälbchen geboren hatte, aber niemanden an sich und das Kälbchen heran-
lasse. Das Kälbchen mußte aber versorgt werden. Daraufhin fragte Theophanes, 
wo sich die Kuh befände, und beobachtete die Kuh aus der Ferne (er sah sie so-
zusagen vor seinem geistigen Auge: μήκοθεν καθορών αυτήν). Er gab dann An-
weisungen, wie den Tieren geholfen werden könne. 

Laut der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) soll sich einst folgende 
„Überwindung des Raumes" durch den Heiligen zugetragen haben: Nikon hielt 
sich gerade in Theben auf und wollte in Richtung Peloponnes Weiterreisen. In 
Theben traf er einen Mann aus Lakonien, der zu Pferde nach Korinth unterwegs 
war. Der Heilige bat den Mann, seinen Mantel mitzunehmen. Dieser erklärte 
sich einverstanden und ritt, so schnell es ging, nach Korinth. Als er dort ankam, 
überlegte er, wem er nun den Mantel des Nikon anvertrauen könne, da er doch 
weiterzureisen beabsichtigte, und der Heilige wohl noch einige Zeit brauchen 
würde, ehe er zu Fuß Korinth erreicht haben würde. Da sah er plötzlich und un-
erwartet den Heiligen bei der Kirche unseres Heilands und Erlösers Jesus Chri-
stus in Korinth stehen und in gewohnter Weise predigen. Der Lakonier ging nun 
zu Nikon228 : „Als sich der Lakonier ihm genähert hatte, fragte er, überwältigt 
von dem Wunder, wie denn nun dieser (sc. Nikon) in kurzer Zeit zu Fuß den 
Weg zurücklegen konnte, wo er selbst, obwohl er zu Pferde gewesen war und 
den Weg in großer Eile zurückgelegt hatte, kaum in der Lage war, Korinth nach 
einer ganzen Nacht in der Morgendämmerung zu erreichen. Der Heilige aber lä-
chelte milde und sagte: 'Glaub' mir, mein Sohn, gestern in der neunten Stunde 
traf ich hier ein.' Dies bestätigten die Einwohner von Korinth, die deutlich gese-
hen hatten, wie er am Vortag angekommen war. Und der Lakonier war nun über 
die Maßen erstaunt und erzählte die Sache vielen Leuten." Nikon hatte die 
Strecke von Theben nach Korinth sozusagen in einem einzigen Moment zurück-
gelegt und damit den Raum überwunden229 . 

226 S. dazu auch noch unten § 6. „Prophezeiungen und Visionen": B. „Visionen", S. 290-297 . 

227 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 37, p. 24,1-6. 
228 Vita Niconis (BHG 1366-67 ) cap. 28, p. 102, hier 102,21-30: Ου και πλησίον ό Λάκων γενόμε-

νος έπυνθάνετο, νικώμενος ύπό τοΰ θαύματος, πώς άρα ούτος kv άκαρεί πεζή τήν πορείαν 
άνύων παρεγένετο, αύτός έφιππος ών και απνευστί τήν όδόν βαδίζων, μόλις 'ίσχυσε διά πάσης 
της νυκτός Κορίνθιο δή άφικέσθαι έπιφωσκούσης της ύστεραίας. Ό δέ άγιος, μικρόν ϋπομει-
διάσας, "Πίστευσον," ειττεν, "ώ τέκνον, τη προτεραία περί ώραν ένάτην ενταύθα παραγεγονα." 
Έμαρτύρουν δε τοΰτο και οί Κόρινθον οίκούντες, όσοι δηλονότι τη προτεραία τούτον ειδον πα-
ραγενόμενον. Και ό Λάκων ύπερεκπληττόμενος πρός πολλούς ην τό πράγμα δι ηγούμενος. 



286 Erster Teil: Die Topoi 

I. Tiere 

In recht vielfältiger Weise kann der Heilige Macht über Tiere ausüben2 3 0 . Er 
kann Tiere vertreiben oder abwehren, besänftigen, heilen oder erretten und an-
deres mehr. 

In der Darstellung der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) befreit der 
Heilige arme Bauern bei Seleukeia in Isaurien von einer Heuschreckenplage. 
Ein großer Heuschreckenschwarm hatte sich auf der Ernte niedergelassen, 
drohte diese zu vernichten und die Bauern damit dem Hunger auszuliefern231: 
„Der Heilige aber zeigte Mitgefühl (Mitgefühl nämlich war seit seiner Jugend 
seine Natur) und entrichtete unverzüglich aus mitleidvoller Seele die Gebete für 
jene armen Menschen. Er hatte seine zwölfmaligen Kniefälle noch nicht been-
det, da wandte sich das göttliche Erbarmen den Unglücklichen zu, und der ge-
waltige Heuschreckenschwarm erhob sich sogleich von dem Flecken und folgte 
dem eigenen General (es gibt nämlich, sagt man, auch bei den Heuschrecken 
einen Anführer). Er wich zurück vor den göttlichen Befehlen, flog davon und 
wurde vertrieben aus den gesamten dortigen Landen, er machte das Korn nicht 
im geringsten zuschanden, sondern blieb wie für sich selbst, damit die Fürspra-
che des wunderbaren Konstantin bei Gott auch den Bauern klar erschiene." 

Im Zuge der bereits oben besprochenen Bändigung des Hochwassers des 
Halys232 wird in der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) auch die Vertreibung 
von schädlichen Tieren (wohl vor allem kleinen Nagern, Ratten und Mäusen233), 
die die dortige Bevölkerung belästigt hatten, durch Petros und seinen geistli-
chen Vater Paulos dargestellt234: „Eine Menge von unreinen Tieren stürzte sich 
in jener Gegend auf Pflanzen und Gewächse und jedwede Art von Vegetation, 
über die sie in schädlicher Weise herfielen und alles auffraßen. Nachdem die 

229 Weiteres Beispiel: Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 64, p. 529E - 530A (Raum). 
230 Vgl. Bieler, Theios aner I, 108-111; Angenendt, Heilige 53f.; Scheibelreiter, Gegner 74. 

231 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 39, p. 639B-C: Ό δε πρός συμπάθειαν ορμηθείς (και 
γάρ φύσις αύτω εκ νέου τό συμπαθές) οίκτίρμονι ψυχή τάς ύπέρ των πενήτων εκείνων αμελ-
λητί έποιεΐτο εύχάς ' οϋττω δε φθάσας δωδεκάκις κλΐναι τό γόνυ, τό θείον έπικάμπτει πρός 
των δυστυχούντων τόν ελεον και ό των άκρίδων αμύθητο? έσμός παραχρήμα άπανίσταται τοΰ 
χωρίου και τω οίκείω επόμενος στρατηγώ (εστί γάρ φασι και έν άκρίσιν ήγεμών) ε'ίκων τοις 
θείοις κελεύσμασιν έ ξ έ π τ η και των έκεΐσε πάντων χωρίων ήλαύνετο, μηδ' όπωσοϋν τους καρ-
πούς λυμηνάμενος, άλλ' ώσπερ έ π ' αύτω μόνω παραγενόμενος, ϊνα του θαυμασίου Κωνσταντί-
νου ή πρός θεόν παρρησία δήλη και τοίς άγρόταις άναφανή. Vgl. dazu L. Ryden, in: The Sweet 
Land of Cyprus. Papers Given at the Twenty-Fifth Jubilee Spring Symposium of Byzantine Stu-
dies, Birmingham, March 1991, ed. by Α. A. M. Bryer - G, S. Georghallides, Nicosia 1993, 194f. 
- Das Motiv ließe sich auch unter „Errettung aus Gefahren: Hungersnot" subsumieren. 

232 S. dazu oben S, 277. 

233 Vgl. V. Laurent, in: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) 87 Anm. 4. 
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Heiligen gebetet hatten, nahm nun der Fluß sogleich den größten Teil seiner rei-
ßenden Strömung zurück und gewährte denen, die es gewünscht hatten, eine 
ungehinderte Durchquerung, die Menge der unreinen Tiere aber verschwand 
zur selben Stunde von diesem Ort." 

In den beiden Beispielen schützte also der Heilige die Menschen vor dem 
Schaden durch Tiere, indem er diese vertrieb. In dem folgenden Beispiel aus 
der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) schützt der Heilige ebenfalls vor 
Schaden durch Schlangen, indem er die Wirkung ihres Giftes aufhebt. Die Über-
schneidung mit einem Heilungswunder ist hier offensichtlich235: „Ein anderer 
Mönch namens Petros beschloß aus Verlangen nach der Beschaulichkeit des 
Heiligen, in dessen Nähe eine Zelle zu bauen. Als er gerade ans Werk gegangen 
war, kamen aus einem Stein zwei Ottern hervor. Die eine hängte sich an seine 
rechte Hand, die andere aber biß sich in seinen linken Fuß und preßte ihn fest. 
Eilenden Laufs stürzte er da zum Heiligen und zeigte ihm die furchtbaren Be-
stien. Der aber, von der ihm eigenen Demut getrieben und unfähig, etwas um 
der Schaustellung willen zu tun, sagte zu Petros: 'Mach' dich auf und geh' zum 
Schrein des heiligen David!' - der war nämlich nicht weit - 'Er soll sich, so Gott 
will, deiner annehmen'. Er aber antwortete, vom Biß der Bestien sehr verwun-
det: 'Vater, ich werde nicht auf dein heilkräftiges Gebet verzichten und auch 
nicht dorthin gehen. Hab' also Mitleid mit mir und entreiße mich dem furchtba-
ren und sicheren Tod, der mich bedrängt!' Da sprach er eine Beschwörung ge-
gen den doppelten Biß der Ottern und befreite den Mann so von diesem Scha-
den." 

Gewöhnlich werden wilde Tiere in Gegenwart des Heiligen zahm23i\ So 
wird etwa in der Darstellung der Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros) von ei-
nem Mann, der den Heiligen häufig besuchte, folgendes bezeugt237: „Er (sc. der 
Pilger) hatte nämlich oft gesehen, wenn er ihn (sc. Ioannikios) besucht hatte, 
wie wilde Tiere sich ihm unterwarfen und aus seinen Händen fraßen." 

In der Darstellung beider Versionen der Vita des Ioannikios (BHG 936; Pe-
tros und BHG 935; Sabas) zähmt der Heilige in Gegenwart zweier Besucher ei-
nen Bären238: „Und beide machten sich auf und gingen zu dem Heiligen, und 

234 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 8, p. 87-89: πλήθος γάρ μυσαρών έπισκήψαν εν εκείνοις 
τοις τ ό π ο υ κατά βοτάνων και φυτών και παντοδαπών λυμαντικώς έπερχόμενον τά πάντα κατ-
ήσθιεν. Εύξαμένων δέ των όσιων, ό μέν ποταμός εύθϋς την έαυτοϋ πλείστην συστείλας ρύμην 
δέδωκε το ις χρήζουσιν διάβασιν άνενόχλητον, τό δέ πλήθος τών μυσαρών εκ τοΰ αύτών τόπου 
αύθωρόν ήφανίσθη. 

235 Vita Gregorii Decapoli tae (BHG 711) cap. 55,1-12, p. 118. - Übers, von M. Chronz. 
236 Vgl. dazu Kazhdan, Miracle Workers 75f.; Moravcsik, Sagen lOOf. 
237 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 51, p. 414A: Τεθέατο γάρ πολλάκις άττιών θήρας αγρίους 

ϋποτεταγμένους αύτω και τ α ΐ ς χερσίν αύτοΰ έκτρεφομένους. 
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nachdem sie ihn gesehen und seinen Segen empfangen hatten, forderte er sie 
auf, zusammen mit ihm zu speisen. Und während sie speisten, siehe, da kam 
ein sehr großer Bär und wollte sich neben den Gästen ausstrecken. Sie waren 
nun sehr erschrocken und schrien mit lauter Stimme: 'Hilf uns, Heiliger Gottes!' 
Dieser lächelte sanft. 'Fürchtet euch nicht', sagte er zu ihnen, 'sondern liebt die 
berichteten Zeichen, da sie glaubwürdig sind, und glaubt und leugnet sie nicht 
in irgendeiner Weise als ganz und gar unglaubwürdig!' Dann forderte er sie auf, 
das Tier mit den eigenen Händen zu füttern. Sie waren aber erstarrt vor Furcht 
und blieben regungslos. Der Heilige aber sprach zu dem Tier: 'Da diese un-
schlüssig sind, was dich angeht, geh' eine Zeitlang fort und kehre danach wie-
der zurück!' Und als die Menschen wieder zu sich gekommen waren, fielen sie 
dem Heiligen zu Füßen. Nachdem er für sie gebetet und sie gesegnet hatte, ließ 
er sie in Frieden ziehen." 

Eine ähnliche Wirkung übte nach der Darstellung seiner Vita Antonios der 
Jüngere (BHG 142) auf Fuchs und Spatz aus239: „Es gewährte nun diesem der 
Herr und Gott eine Gnade zu seinem Trost: Und es kam ein Fuchs, setzte sich 
vor seine Füße und nahm ruhig und gelassen Futter von ihm entgegen. In glei-
cher Weise setzte sich auch ein fliegender Spatz nieder auf seine Hände, ver-
zehrte ein Samenkorn und flog wieder davon." 

Weil der Heilige eben Macht über die Tiere hat, kann er sie auch mit zusätz-
lichen Kräften versehen, sie von Krankheiten heilen oder vor dem Tode erret-
ten. In der Vita des Eustratios (BHG 645) wird folgendes Wunder berichtet, in 
dessen Verlauf der Heilige ein Gespann von siebzig Ochsen mit neuen Kräften 
versieht240: Ein Freund des engelgleichen Eustratios hatte ein Proasteion in der 
Nähe des Agauronklosters erworben. Dort führte er nun Bauarbeiten durch. Zu 
diesem Zweck wollte er einen großen Holzbalken aus der Gegend von tu Kata-
bolu auf sein Grundstück schaffen. Er spannte siebzig Ochsen an, die den Bal-
ken zunächst nach Kräften zogen, mitten auf dem Weg aber - durch die Einmi-
schung des Teufels - plötzlich stehenblieben und nicht mehr weiter konnten. 
Sieben Tage lang versuchte er vergeblich, die Ochsen zum Weitergehen zu be-
wegen. Schließlich bat er Eustratios um Hilfe, der ihn mit seinen Gebeten gegen 
den Satan rüsten sollte. Eustratios kam zu dem Ort, machte das Zeichen des 

238 Vita Ioannic i i (BHG 936; Pe t ras ) cap . 51, p . 414A-B; vgl. a u c h Vita Ioannic i i ( B H G 935; Sabas) 

cap . 39, p . 366C-367B. 

239 Vita Antoni i iun. (BHG 142) c a p . 35, p. 212,17-21: Π α ρ έ σ χ ε ν δε αύτω κύριος ό θεός· χάρ ι ν ε ι ς 

παραμυθ ίαν αύτοϋ και ή ρ χ ε τ ο άλώττηξ και έκαθέζε το παρά τ ο υ ς π ό δ α ς αύτοϋ, ήμέρως και 

προσηνών βρώσιν παρ ' αύτοϋ λαμβάνουσα ' ώσαύτως δέ και στρουθίον ί π τ ά μ ε ν ο ν έ φ ί ζ α ν ε ν τ α ΐ ς 

χ ε ρ σ ι ν αύτοΰ, δ π ε ρ δή καρύω δ ια ί των ύφίει έαυτω ά π ε λ θ ε ΐ ν . 

240 Vita Eustratii ( B H G 645) cap . 19, p. 381,10-24. 
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würdigen und lebensspendenden Kreuzes, und sogleich setzten sich die Ochsen 
wieder in Bewegung und schleppten den Balken bis ans Ziel. 

In der Darstellung der Vita des Theophanes Homologetes (BHG 1787z) wer-
den eine Kuh und ihr Kalb durch die Anordnungen des Heiligen vor größerem 
Schaden bewahrt2 4 1 : Der Abt eines Klosters in der Gegend von Kyzikos kam zu 
Theophanes und berichtete diesem von einer Kuh, die gerade ein Kälbchen ge-
boren habe, aber niemanden an sich und das Kälbchen heranlasse. Dies beun-
ruhigte den Abt, denn das Kälbchen mußte versorgt werden. Daraufhin fragte 
Theophanes, wo sich die Kuh befände, und beobachtete die Tiere aus der Ferne 
(sah sie vor seinem geistigen Auge). Dann beauftragte er einen seiner Schüler 
damit, die Kuh zu vertreiben und das Kälbchen zu ihm zu bringen, was dieser 
auch sofort ausführte. Dadurch konnte das Kalb versorgt und gerettet werden. 

In der Darstellung der Vita des Stephanos Saba'ites (BHG 1070) rettet dieser 
eine Hirschkuh vor arabischen Jägern 2 4 2 : „Ein anderer frommer Mönch erzählte 
mir das folgende: 'Einstmals, als der heilige Mönch in der Wüste wandelte, jag-
ten arabische Jäger in jenem Teil der Wüste, wo er sich damals aufhielt, eine 
Hirschkuh. Als diese, gehetzt von den Jägern, ermattete und müde wurde, ret-
tete sie sich an den Busen des heiligen Mönchs, küßte wie ein verständiges Ge-
schöpf seine Fußspuren und flehte ihn an, sie vor den Stricken der Jäger zu er-
retten. Der äußerst mitfühlende Mönch sprach die Jäger mit Namen an und bat 
sie: 'Gebt sie mir, ο Jäger, weil sie zu mir geflohen ist und meine Hilfe erbeten 
hat im Hinblick auf euch!' Als diese die Hindin sahen, wie sie bei dem Mönch 
stand und ihren Kopf auf seine Brust gelegt hatte, waren sie ganz und gar über-
wältigt. Nachdem sie sie dem Mönch überlassen hatten, zogen sie von dannen 
und lobten den Glauben der Christen.'"243 

241 Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 37, p. 24,1-6. 

242 Vita Steph. Saba'it. (BHG 1670) cap. 98, p. 543D-E: "Αλλος δέ Tis ευλαβής μοναχός διηγήσατό 
μοι λέγων δτι ποτέ, τοΰ όσιου γέροντος τήν έρημον περιπολοΰντος, "Αραβες έφιβόλοι (fortas-
se: ευθύβολοι, s. aber LBG s. ν. έφίβολος) άνδρες κατ' έκείνην την έρημον, οπού τότε διέτριβεν, 
έδίωκον έλαφον ήτις άτονήσασα και άποκαμοϋσα από των θηρευτών διωκόμενη, τοις κόλποις 
τοΰ άγιου γέροντος προσέφυγεν, old τις λογική τά Γχνη αύτοϋ καταφιλοϋσά τε και εκλι-
παρούσα των των θηρευτών έλευθερώσαι δεσμών. Πρός ους ό συμπαθέστατος γέρων όνομαστί 
έφη παρακαλών Χαρίσασθέ μοι ταύτην, ώ θηρευται, επειδή μοι προσέφυγε, και τής έμής 
έδεήθη πρός ΰμας συνεργίας. Οί δέ τήν έλαφον θεασάμενοι τω γέροντι παρισταμένην, και τήν 
εαυτής κεφαλήν τοις κόλποις αύτοϋ έντεθηκυίαν, πάνυ κατεπλάγησαν, και αυτήν τω γέροντι 
χαρισάμενοι ύπέστρεφαν, τήν των Χριστιανών πίστιν έπαινέσαντες. 
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§ 7. Prophezeiungen und Visionen 

Eine besondere Form der Wunder sind Prophezeiungen und Visionen2 4 4 . Pro-
phezeiungen gaben die Propheten des AT ab, und auch Jesus äußerte verschie-
dentlich Voraussagen über die Zukunft245. Die Fähigkeit zur Voraussage des 
Künftigen ist folglich auch ein gängiger Bestandteil der Darstellung des Heili-
gen 2 4 6 . Davon zu unterscheiden sind Visionen: Der Heilige sieht vor seinem gei-
stigen Auge Ereignisse, die sich an einem anderen Ort oder in der Vergangen-
heit abspielen oder abgespielt haben. Prophezeiungen und Visionen 
verdeutlichen gewissermaßen die geistige Überwindung von Raum und Zeit 
durch den Heiligen: Der Geist des Heiligen kann sich in die Vergangenheit und 
Zukunft oder an beliebige Orte begeben und dort Eindrücke aufnehmen, wäh-
rend sein Körper im Hier und Jetzt verhaftet bleibt2 4 7 . 

Die Tatsache, daß Prophezeiungen und Visionen neben den übrigen Wun-
dern ein markantes Zeichen der Heiligkeit darstellen, kommt in einer Bemer-
kung des Verfassers der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) deutlich zum 
Ausdruck248: „Nicht nur wegen seiner wunderbaren Werke (sc. Wunder) war der 
wackere Mann Gottes bewundert worden, sondern auch wegen der Enthüllung 
der verborgenen Dinge, mehr aber noch wegen der Voraussage der künftigen 
Dinge, durch die die Gnade des göttlichen Geistes zu denen kommt, die ihrer 
würdig sind, und bei ihnen verweilt, wie man weiß." 

243 Weitere Beispiele: Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 13, p. 390B-C (errettet Ziegenbock), 
vgl. auch Vita Ioannicii (BHG 935: Sabas) cap.14, p. 345A; Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) 
cap. 62, p. 426C (verjagt Hunde); Vita Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 12, p. 4 1 4 - 4 1 6 (zähmt 
und vertreibt Wildschweine); cap. 24, p. 428 (Raubtiere und Kriechtiere); Vita Eliae Spelaeotae 
(BHG 581) cap. 47, 867A (zähmt und vertreibt einen Bären); Vita Basilii iun. (BHG 263) cap. 6, 
p. 21Β (zähmt Löwen = Löwengrube: Dan 6); cap. 7, p. 21C (Delphine retten Basileios); Vita 
Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 22, p. 516 (zähmt vier Löwen); cap. 25, p. 517 (zähmt Bär); 
cap. 55, p. 526E - 527A (Skorpione); cap. 64, p. 529E - 530A (Bär); cap. 77, p. 533B-D (Zie-
gen). 

244 Vgl. Reitzenstein, Wundererzählungen 9 Anm. 4, 

245 Vgl. e. g. Lk 21. 20-24 : Prophezeiung der Zerstörung Jerusalems. 
246 Vgl. D. E. Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World, Grand 

Rapids, Mich,, 1983; vgl. auch Prognosis. Studien zur Funktion von Zukunftsvorhersagen in Li-
teratur und Geschichte seit der Antike, hrsg. von K. Brodersen, Münster et. al. 2001 (Antike 
Kultur und Geschichte 2); vgl. auch Bieler, Theios aner I, 87 -94 ; Anderson, Saint 60-64 ; Scharff, 
Kämpfe 45f.; vgl. auch 1 Kor 14. 1 -40 . 

247 Vgl. dazu auch Kazhdan, Miracle Workers 75. 

248 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 37, p. 638E: οΰτω; ού μόνοι» ev παραδόξου εργοι ; τε-
θαυμάστωται ό γενναίο; ουτο; άνθρωπο; τοΰ Θεού, άλλα και τών κεκρυμμενων ανακαλύψει, 
μάλλον δε των εσομενων προαγορεύσει, δι' ών ή τοΰ θείου πνεύματος χάρι ; έττιφοιτάν και έγ-
κατοικεΐν το!ς· άξιοι ; γνωρίζεται. 
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Α. Prophezeiungen 

Obwohl auch sie echte Prophezeiungen darstellen, werden die sehr häufigen 
Prophezeiungen des eigenen Todes durch den Heiligen an anderer Stelle be-
handelt2^. Aufgeführt werden hier aber die Prophezeiungen des Todes anderer 
Menschen250: 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) finden sich zahlreiche, 
teils offene, teils versteckte oder zweideutig formulierte Todesprophezeiungen. 
So prophezeit etwa Gregorios einem Styliten das baldige Lebensende251: „Einem 
Mönch aber, der seinen Leib in eine Säule in der Nähe des sieggekrönten Menas 
eingeschlossen hatte252, sagte er den bevorstehenden Tod durch eine Botschaft 
voraus: 'Verweile dich nicht bei deiner Handarbeit, denn nach kurzer Zeit wirst 
du einen fremden Weg durchlaufen'. Und das Wort wurde Wirklichkeit: Denn 
sogleich war der Säulensteher entschlafen." 

Auch einem Abt sagte Gregorios den baldigen Tod voraus und läßt diese 
Prophezeiung durch den Mönch und Priester Theodulos dem Abt überbrin-
gen253: „Einem anderen, einem Priester namens Theodulos, der zu ihm kam und 
ihn um seinen Segen bat, sagte der Heilige: 'Geh', Bruder, und verkünde dei-
nem Abt: 'Schaufele dein Grab und lege statt der Platte ein Leichentuch darauf'.' 
Als der das gehört hatte, kehrte er zurück. Und nach kurzer Zeit fand auch jener 
sein Ende." 

Doch nicht nur Geistlichen, sondern auch Weltlichen wird der Tod von Gre-
gorios vorausgesagt254: „Ein Weltlicher (κοσμικός· τις·), der mit dem Heiligen in 

249 Nämlich im Kap. 15: „Tod", § 2. „Wissen um den nahen Tod", da die Todespropheze iung ein 
Bestandteil der „Todesszene" der Heiligenvita ist. S. unten S. 320-322. 

250 Vgl. 2 Kön 1. 

251 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 43, p. 104: Μοναχω δε τ ιν ι στύλοι τό σώμα περι-
γράψαντι πλησίον τού αθλοφόρου Μηνά την τοϋ θανάτου έπ ιστασίαν διά μηνύματος προεΐπε 
„Μη μελήσης" λέγων „eis τό έργόχειρόν σου· μέλλεις γαρ ού μετ ' ού πολύ τρίβον διανύειν 
ξένην." Και ό λόγος έργον έγένετο· όσον γάρ οϋπω καΐ ό στυλίτης κεκοίμητο. - Übers, von Μ. 
Chronz. 

252 Gemeint ist ein Stylit, der sich in der Nähe der Menaskirche auf eine Säule zurückgezogen hat-
te. 

253 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 44, p. 106: Έτέρω δε πρεσβυτέρω θεοδούλω τουνομα 
προς αυτόν άφικνουμένω και ευχής έπιδεομένω φησίν ά όσιος ,,Πορεύου, αδελφέ, και άνάγγε ι -
λον τω άββά σου ,'Άνοιξον', λέγων, ,τόν τάφον σου και άντί πλακός σινδόνα έπίβαλε'." Ό δέ 
τούτων άκούσας ύπέστρεφε. Και μικρόν οϋπω και αυτός έτελεύτα. Text hier nach der Edition 
Makris. Der Wortlaut ist an dieser Stelle nicht ganz eindeutig; cf. aber auch die Variante im kri-
tischen Apparat der Edition Makris, die es wahrscheinlicher macht, daß hier der Abt und nur 
der Abt gemeint ist. - Übers, von M. Chronz. 

254 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 58, p. 122. 
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Freundschaft verbunden war, kam zu ihm, um eine Segensgabe zu bringen und 
selbst den Segen zu erbitten. Zu ihm sagte er: 'Bruder, mach' dich bereit. Denn 
der Zeitpunkt deiner Auflösung steht bevor'. Der aber gehorchte dem Wort, als 
käme es von einem Engel Gottes, verteilte in großer Eile sein Vermögen an die 
Armen, ließ sich dann das Haar scheren und gelangte, mit dem Mönchsgewand 
bekleidet, in frommem Lebenswandel zum jenseitigen Los." 

In der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) wird eine Prophezeiung des 
Todes folgendermaßen dargestellt255: „Ein Mann, ein Jünger des Seligen (sc. 
Konstantinos), der die kreisrunde Tonsur des göttlichen Klerus hatte, litt unter 
einer Krankheit. Als nun der Heilige ihm einen Besuch abstattete, bat er darum, 
daß dieser für das Ende der Krankheit bete. Der Heilige nun schenkte ihm zum 
einen das Gebet, fragte ihn zugleich aber auch, ob er es vorziehen würde, le-
bendig die Welt zu genießen oder im Tod bei Christus zu sein. Dieser antwor-
tete: 'Wenn ich bei Christus sein werde (sagte er), würde ich es vorziehen zu 
sterben als zu leben.' Der Heilige erwiderte ihm: 'Im Namen des Herrn (sagte 
er), mach' dich auf zu dem, den du liebst! Das Maul des Teufels nämlich ist 
durch dich verschlossen worden und ungehindert wirst du ins Himmelreich ge-
hen.' Und bei diesen Worten machte er das Zeichen des Kreuzes über dem 
Mann. Nicht viel Zeit verging im Anschluß, und der Kranke machte sich auf zu 
Gott." 

In der Darstellung der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) ist der 
Heilige zusammen mit einem ortskundigen Bauern, der ihm als Führer dient, 
unterwegs. Der Bauer hört aus irgendeinem Grunde nicht auf zu wehklagen, bis 
Nikon folgendes zu ihm sagt256: „Wie es scheint, mein Sohn, bist du wegen des 
Sohnes, der vor drei Tagen gestorben ist, im Innersten so bedrückt und traurig 
gestimmt. Aber wenn auch der Sohn von einer Krankheit dahingerafft wurde, so 
wird seine Mutter, obwohl bei bester Gesundheit, nach neun Tagen plötzlich 
von uns gehen, da die göttliche Vorsehung dies mit sich bringt und herbeiführt. 
Aber geh' nun, mein Sohn, und trage all das tapfer, was mit Gottes Willen ge-
schieht. Denn solche Dinge bringen denen Siegeskränze, die sie erdulden." 

255 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 66, p. 647E-F: άνήρ Tis των τω μακαρίω γνωρίμων, os 
δή και κλήρον ε ίχε τόν θείον τό περίτροχα κείρεσθαι· αλλ' OUTOS μεν αρρώστια συνείχετο, 
πρόϊ δ' έπίσκεψιν αύτοϋ τόν ά γ ω ν τοΰτον παραγενόμενον εϋξασθαι ήτει της νόσου την λύσ ιν 
ό δ ' αύτω και τήν εύχήν χαρίζεται αμα και πυνθάνεται, εί αίρείται ζών άπολαύειν τοϋ κόσμου 
ή θανών σύν Χριστώ γενέσθαι. Ό δ' „Ei προς· Χριστόν απέρχομαι (έφη), τό θανεΐν μάλλον ή τό 
ζην αγαπώ." Ό δ' άνθυπενεγκών „'Εν ονόματι Κυρίου (φησίν) έπ'ι τόν ποθοϋμενον πορεύου- έμ-
πέφρακται γάρ σοι τό στόμα τοϋ διαβόλου και δή άκωλύτως τόν αέρα διέρχη·" και αμα λέγων 
εσφράγιζε τόν άνδρα. Ού πολϋ τοίνυν τό παρελθόν τοϋ καιροί), και πρό? Θεόν ό νοσών έξεδή-
μει. 

256 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 29, p. 104-106. 
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Doch nicht nur der Tod wird vom Heiligen anderen Menschen vorausge-
sagt, sondern auch allerlei andere zukünftige Ereignisse. In der Vita des Petros 
von Atroa (BHG 2364) wird folgende Episode erzählt, in der der Heilige den zu-
künftigen Beruf eines Mannes voraussieht257: Eines Tages erhielt Petros Besuch 
von dem Abt Euthymios des Prinabarisklosters258 aus der Gegend von Smyrna. 
Dieser kam in Begleitung von zwei Laien, von denen der eine verheiratet war 
und der andere nicht. Euthymios fragte unterwegs den, der keine Frau hatte: 
'Was willst du denn nun werden, Bruder, da wir zu dem Heiligen unterwegs 
sind? Wirst du Mönch werden und den weltlichen Dingen entsagen?' Der Verhei-
ratete jedoch antwortete noch vor dem anderen, indem er von ganzem Herzen 
einen handfesten und nützlichen Rat erteilte und sagte: Ό Freund, werde lieber 
Statthalter und nicht Mönch!' Der junge Mann war nämlich durchaus würdig für 
dieses Amt. Dann kamen sie zu dem Heiligen und Euthymios sagte zu diesem: 
'Bete, Vater, für den Soundso, damit er Mönch wird und Gott dient!' Petros aber 
antwortete: 'Dieser Mann, Bruder, wird Statthalter in der Provinz werden wie 
sein Reisegefährte und Hüter der irdischen Dinge und nicht Mönch.' Als der 
Weltliche das vom Vater gehört hatte, fing er an zu zittern und wurde ganz blaß 
vor Aufregung, weil durch die geistige Schau des Vaters ihre Absichten offenbar 
wurden. 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) findet sich eine ganz an-
dere, recht eigenartige Prophezeiung259: „Einmal kam den Heiligen der Wunsch 
an, sich mit einem seiner Jünger zu den Bergen in den Slawengebieten aufzu-
machen, da er hoffte, dort die ersehnte Kontemplation zu finden. Als er sich 
nun auf den Weg gemacht hatte und schon ein kleines Stück vorangekommen 
war, kehrte er mit großer Eile zu dem Ort um, von dem er ausgezogen war. Sein 
Weggefährte aber sagte, als er die plötzliche Kehrtwendung sah: 'Würdiger Va-
ter, was soll diese jähe Umkehr? Wenn wir nur einen so kurzen Weg zurückle-
gen wollten, warum mußten wir dann unseren Ort überhaupt verlassen?' Jener 
aber antwortete ihm: 'Ich hatte das Verlangen, Bruder, unsere Reise solle uns in 

257 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 73, p. 203-205. 
258 Zu diesem Kloster vgl. V. Laurent, in; Vita Petri Atroensis (BHG 2364) 202 Anm.l . 

259 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 49, p. 110: Βουλή ποτε τω άγιω γέγονε συν ένι των 
μαθητών όρμήσαι προς τά των Σκλαβηνών μερών ορη ήλπικότι έν τούτοις ησυχία? της έπι-
ποθουμένης τυχε ΐν . Έπιλαβόμενος ουν της όδοΰ και μικρόν πρόσω γεγονώς τ ά χ α πολλω πρός 
τόν έν ώ εξήλθε τόπον άνθυπενόστει. Ό δε συν αύτώ τήν πορείαν στελλόμενος την άθρόαν με-
ταβολήν έωρακώς έφη „Πάτερ τ ίμιε , τ ι ς ή όξεΐα αΰτη ε ί ; τούπίσω παραδρομή; Εί γάρ ταχ ινήν 
οϋτω διανύειν όδόν έμέλλομεν, τ ί ς χρεία καταλιπεΐν τόν έν ώ τόπον ήμεν;" Ό δε προς αυτόν 
άπεκρίνατο „Πόθος μοι ην, αδελφέ, τήν όρμήν ήμών εις τά έκεΐ γενέσθαι, άλλ' όρώ, ώς ήλιος 
έν αύτοΐς ούκ έπιλάμπει ." Ούτως ειπών ύπέστρεφε. Και μεθ' ήμέρας τ ι νά? στάσ ι ς ού μικρά 
του τής έκείνης Σκλαβηνίας έξάρχοντος γέγονε και πολλή χύσις αιμάτων ποταμηδόν έπερρύη 
και πυρίκαυστος ή περίχωρος έκείνη γέγονε κα'ι σκοτοδινίας μεστή. — Übers, von Μ. Chronz. 
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jene Gegenden führen, aber ich sehe, daß über ihnen keine Sonne leuchtet'. 
Nach diesen Worten kehrte er um. Und nach einigen Tagen kam es zu einem 
großen Aufstand des Fürsten des dortigen Slawengaus, viel vergossenes Blut 
flöß in Strömen, und jene Gegend wurde gebrandschatzt und von Finsternis um-
hüllt."260 

B. Visionen 

Von den Prophezeiungen unterscheiden sich die Visionen oder Gesichte (ορά-
ματα, visiones) allein dadurch, daß der Heilige in ihnen nicht etwas Zukünftiges 
schaut, sondern etwas Vergangenes oder Gegenwärtiges. Gemeinsam ist beiden 
Formen der Hellsichtigkeit aber, daß der Heilige, gleichsam durch das Auge 
Gottes, „alles sieht": das Sichtbare und das Unsichtbare (er schaut in die Herzen 
der Menschen!), das Vergangene und das Zukünftige, das, was sich direkt vor 
seinen Augen abspielt, ebenso wie das, was weit entfernt von seinem Aufent-
haltsort geschieht -1 . 

Eine zeitgenössische Bemerkung zur Vision, dem „göttlichen Traum" (θείος 
δνειρος·), findet sich in der Vita Konstantins des Juden (BHG 370)262: der 
zum einen den Propheten das Zukünftige verkündete, den Aposteln aber viele 
der göttlichen Befehle übermittelte und allen Heiligen wie in einem Spiegel den 
Ausgang der zukünftigen Dinge zeigte." 

In der Vita des Eustratios (BHG 645) findet sich folgende Darstellung eines 
Gesichtes des Heiligen263: „In der Gegend von Katabolos nun hatte sein be-
rühmtes Kloster ein Landgut erworben. Der Heilige wollte es besuchen und be-

260 Der dieses Kapitel beschl ießende Satz; άνευ σφραγίδος και νεύσεω; βασιλική; oü ποτέ μοι γέ-
γονεν έκ τόπου ε ις τόπον μεταβιβάσαι τόν πόδα scheint mir von Μ. Chronz mißverständlich 
übersetzt. Ich würde ihn so interpretieren: „Und ohne den Segen u n d die Erlaubnis Jesu habe 
ich niemals den Fuß von einem Ort zum anderen gesetzt." Der Kaiser ist hier nicht gemeint, 
sondern Jesus Christus, der βασιλεύς των ουρανών und die alleinige Autorität für den Heiligen. 
- Weitere Beispiele: Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 57, p. 644E-645A; Vita Mariae iun. 
(BHG 1164) cap. 6, p. 694E-F (prophezei t ihren Söhnen Baanes und Stephanos die künftigen 
Berufe, Soldat und Mönch; cf. dazu Calendine, Theosis 68); Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 
col. 916C-D (verbunden mit Heilungswunder, N. prophezei t Gesundung, Karriere, Erkrankung, 
Klostereintritt, Tod); Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 10, p. 59-65; Vita Lazari Galesiotae 
(BHG 979) cap. 13, p. 513 (Tod bzw. Unglück). 

261 An dieser Stelle über lappen sich die Visionen mit der Beherrschung der Natur und der Über-
windung von Raum und Zeit, s. dazu oben in diesem Kapitel. 

262 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 80, p. 653B: öveipos τοίνυν έφίσταται Gelos ό προφή-
ταις· μέν θεσπίζων τά μέλλοντα, άποστόλοις δε πολλά των θείων ενταλμάτων ύποτιθέμενος· 
και πασιν άγίοΐ5 παραδεικνύς iüs δι ' έσόπτρου των έσομένων την εκβασιν. 
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gab sich zu jenem Ort. Und als er nun auf dem Rückweg zu seinem Kloster war, 
sah er mitten auf der Straße einen Mann wie tot liegen und seine Frau, über ihn 
gebeugt, laut wehklagen. Nachdem dieser wunderbare Mann im Geiste gesehen 
hatte, was geschehen war, rief er die Frau zu sich und gab ihr zehn Nomismata 
mit den Worten: 'Geh' und sag' zu deinem Mann: 'Erhebe dich nun aus dieser 
Haltung, die Gestalt des Todes ist nämlich nicht in dir'.' Jener nun war Schuld-
ner dieser zehn Goldmünzen und machte deshalb diese Umstände, damit jeder 
der Gläubiger davor zurückschrecken würde, diese Summe von ihm zu fordern. 
Nachdem die Frau dies ihrem Mann kundgetan hatte, legte jener sogleich bereit-
willig die künstliche Haltung ab und kehrte voll Freude nach Hause zurück." 
Der Heilige sah in dieser Darstellung zum einen, daß der Mann sich nur tot 
stellte, er schaute ihm folglich ins Herz. Zum anderen sah er gleichzeitig vor sei-
nem geistigen Auge - dies wird hier sogar ausdrücklich gesagt - was geschehen 
war: Er wußte um die Schulden des Mannes, und daß diese der Grund für des-
sen Verstellung waren, er kannte sogar die genaue Schuldsumme und konnte 
daher den Mann und die Frau aus ihrer existentiellen Not befreien. 

Zahlreiche Visionen werden in der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) 
berichtet. Eine davon soll hier näher betrachtet werden264: „Einst nun hatte er 
sich auf Zypern mit einem Vorsteher von Mönchen angefreundet. Dieser lieh 
ihm ein Buch, um das er gebeten hatte. In jener Gegend hielt sich nun ein be-

263 Vita Eustrati (BHG 645) cap. 14, p. 377,24 - 378,8: Έν γάρ το ις τοΰ Καταβόλου μέρεσιν προά-
στειον ή κατ ' αυτόν περιφανέστατη κέκτηται μονή, ö και έπισκέψασθαι ό όσιος βουλόμενος 
άφίκετο έν τω τόπω έκείνω· και δη παλινοδίαν προς την μονήν ποιούμενος όρά μέσον της 
όδοϋ ανθρωπόν τ ίνα νεκροειδώς προσκείμενον και την γυναίκα αύτοϋ θρηνούσαν έπάνωθεν 
αύτοϋ. "Οπερ δράμα ό θαυμάσιο? ούτος τω πνεύματι νοήσας καλεί προς εαυτόν τό γύναιον και 
δίδωσιν αύτη δέκα νομίσματα ε ι π ώ ν „"Απελθε, είπε τω άνδρί σου, ώς τανύν ανάστα έκ τοΰ 
τοιούδε σχήματος · και γάρ θανάτου είδος ούκ εστ ίν έν σοι"' ην δέ ούτος χρεωστών τά δέκα 
τοΰ χρυσού νομίσματα, και διά τούτο τή τοιαύτη έχρήσατο περιοδία, ώστε φειδοϋς τ ίνος 
άξιωθήναι αύτόν παρά των δανεισάντων τό τοσούτον ποσόν. Ταύτα τω οίκείω άνδρ'ι άπαγ-
γειλάσης τής γυναικός, εύθΰς εκείνος σύν προθυμία τό έπίπλαστον σχήμα έκτιναξάμενος γη-
θοσύνως έπέστρεφεν ε ι ς τά 'ίδια. 

264 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 37, p. 638D-E: Ποτέ γάρ κατά τήν Κύπρον ήγουμένω 
τιν'ι μοναχών φίλος έγεγόνε ΐ ' ό δ' έχρησεν αύτω βιβλίον αίτησαμένω· κλέπτου δέ κατά τό 
χωρίον έκεΐνο οντος διασήμου, δέος ην τω μακαρίω, μήποτε και αύτήν άποσυλήση τήν βίβλον, 
αφυλάκτου τού καταγωγίου τυγχάνοντος ' τούτο μεν αύτω ένεσπάρη τω νώ τήν εύχήν έκτε-
λούντι. Και δή καθορά ιερόν τι τής θεομήτηρος άπεικόνισμα, όποιον κατά τάς ιεράς τε και 
σεβάσμιους εικόνας εϊωθε το ις εύσεβέσιν άνιστορεΐν (fortasse lege: άνιστορεισθαι), ύποδει-
κνύον αύτω τόν κλέπτην εκείνον ε ι ς κρημνόν ώθούμενον και ε ίτα καταπεσόντα ε ι ς τ ο ύ τ ο ν 
εύθύ γούν εαυτού γ ίνετα ι τοΰ λήματος μετελθών και άκούει πεφωράσθαι τόν δείλαιον ε ι ς τι 
κλέμμα και ένεχόμενον και πο ιναΐς βαλλόμενον και άπαγγέλλοντα τά άτάσθαλα και δή και 
βουλήν οποίαν ε ίχε τό βιβλίον άποσυλήσαι. - Zu den übrigen Visionen in dieser Vita s. unten 
S. 297 Anm. 267. 
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kannter Dieb auf, der dem Seligen dadurch Sorgen bereitete, daß dieser be-
fürchtete, der Dieb könne das Buch stehlen, wenn er seine Herberge unbeauf-
sichtigt anträfe. Dies nun kam ihm in den Sinn, während er sein Gebet 
verrichtete. Und nun sah er ein Abbild der Gottesmutter, in der Art, wie es übli-
cherweise auf den heiligen und ehrwürdigen Ikonen für die Frommen gemalt 
wird. Das Bild zeigte ihm jenen Dieb, der über einen Abgrund gestoßen wurde 
und dann diesen hinabstürzte. Sogleich nun fand er seinen Mut zurück und 
hörte, daß der Elende bei einem Diebstahl ertappt, ergriffen und bestraft wor-
den war und seine Missetaten gestanden hatte, auch daß er die Absicht gehabt 
hatte, das Buch zu stehlen." 

In der Darstellung der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) findet sich die 
Heilung eines bettlägerigen Mannes, in der auch eine Vision des Petros vor-
kommt: Der Heilige sieht die sündhafte Schlange, die den Körper des Mannes 
umklammert hält265: „Der Kranke tat, wie ihm geheißen, ließ aber das Verbre-
chen seiner eigenen Gottlosigkeit unerwähnt, ich meine die Häresie. Es sprach 
nun der Heilige ein Gebet über ihn, das aber wirkungslos blieb. Der dreimal 
Gesegnete war nun ratlos und hörte nicht auf, Gott für den Kranken anzuflehen. 
Und er sah im Geiste im Körper des Kranken ein furchtbares Bild und sprach zu 
dem Mann: 'Welche unpassende und unaussprechliche Sünde hast du weggelas-
sen, Mensch? Ich sehe nämlich eine furchterregende Schlange um deinen gan-
zen Körper gewickelt, die das Zusammenspiel der Gliedmaßen verhindert und 
nicht gestattet, daß du geheilt wirst.' Nachdem der Kranke das gehört hatte, war 
er voller Furcht und sprach sogleich die Ursache der Krankheit aus, welche 
nämlich in der Gottlosigkeit der Ikonomachen bestand. Nachdem er sich nun 
vor Petros zur Einheit, Unvermischbarkeit und Unteilbarkeit der dreieinigen 
Gottheit bekannt hatte, nachdem er deren Fleischwerdung verkündet und 
versprochen hatte, die ehrwürdige Ikone zu berühren, die er auch verehrte, 
stand er sogleich auf und wanderte zu Fuß zu seinem Haus." 

Relativ verbreitet ist die folgende Art von Vision: Der Heilige weiß, daß Be-
sucher zu ihm unterwegs sind. Er weiß, wer sie sind, und kennt ihren jeweiligen 
Aufenthaltsort. Eine solche Vision wird etwa in der Vita der Gebrüder David, 
Symeon und Georgios (BHG 494) dargestellt. Die Mutter Davids, sie war bereits 
58 Jahre alt, hatte sich zusammen mit ihrem noch jugendlichen Sohn Symeon 
auf den Weg zu David gemacht266 : „Nachdem sie nun das Festland erreicht 
hatte, und die Lage des Klosters ihres geliebten Sohnes und den Weg dorthin 
von den Einheimischen zu erfahren wünschte, war dort sogleich der von dem 
Heiligen gesandte Jünger, um ihr den Weg zu zeigen und sie zu geleiten. Von 
Gott nämlich wußte er von der Anwesenheit seiner Mutter und schickte den 

2 6 5 Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) cap . 2 4 , 3 0 - 5 5 , p. 123 . 
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Jünger aus mit den Worten: 'Geh', Sohn, zum Ufer des Meeres! Dort wirst du 
eine alte Frau finden mit einem Sohn im Jünglingsalter, die sich meinetwegen 
dorthin geschleppt hat. Nimm diese mit dir und bringe sie zu mir!'" Visionen 
sind in der byzantinischen Heiligenliteratur überall zu finden und sehr verbrei-

266 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 8, p. 218,2-9: Ώ ς δέ τη χέρσω προσεπέλασε, 

τήν τε μονήν τού παρ' αύτής ποθουμένου και τήν προς αύτήν φέρουσαν τρίβοί' παρά των εγ-

χωρίων μάθει ν έζήτει, επέστη θάττον ό προς του άγιου αποσταλείς φοιτητής, της άτραποϋ 

δείκτωρ αύτη και ήγήτωρ γενησόμενος. θεόθεν γάρ έπιγνοίις την της τεκούσης παρουσίαν, 

τον μαθητήν έξαπέστειλεν, λέγων "Απελθε, τέκνον, εις τόν τη? θαλάσσης οχθον και εύρήσεις 

γραϋν μετά προσήβου παιδός, δι' ήμάς σκυλθεΐσαν ένθάδε' ταύτην άναλαβοΰ μετά σεαυτοϋ και 

αγε πρός ήμάς. 

267 Weitere Beispiele: Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 31 -32 , p. 636E-637A (entdeckt Reli-

quiendiebstahl; cf. dazu L. Ryden, in: The Sweet Land of Cyprus 193); cap. 58, p. 645A-B (sieht 

die Höllenfahrt eines falschen Priesters); cap. 68, p. 648B-C (sieht Unterschlagung eines Gold-

stücks); Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 70, p. 227f. (andere Hll. lösen G. im Gefängnis die 

Fesseln); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 73, p. 531F - 532B. 



Kapitel 14: Martyrion, Homologia und Askese 

Das Eintreten für Gott und für den christlichen Glauben, das Zeugnis Christi, fin-
det sich in den byzantinischen Heiligenviten unserer Zeit in drei Abstufungen, 
nämlich als Opfertod (Martyrium), Bekenntnis (Homologia) und mühevolle 
Übung (Askese)1. Vor allem Opfertod und Bekenntnis, bisweilen aber auch die 
Askese sind dabei spezifischer Ausdruck des allgemeinen und übergeordneten 
Motivs der „Verfolgung", das sich bereits im AT findet, mit der Verfolgung Jesu in 
den Evangelien fortgesetzt und in der byzantinischen hagiographischen Literatur 
weitergeführt wird2. Andeutungen der Verfolgung des Heiligen lassen sich in 
den Viten vielerorts greifen; sie spielen bisweilen in die bereits behandelten Mo-
tive des Rückzugs und der Wanderschaft hinein und führen in der Regel zu Mar-
tyrium, Bekenntnis oder Askese hin. 

Die Darstellung des Martyriums findet sich schon in der urchristlichen Über-
lieferung3, geht aber vor allem auf die Märtyrerakten der Verfolgungszeit zu-
rück4. Der Märtyrer bezeugt seinen christlichen Glauben mit seinem eigenen 
Blut und Leben3. Nach dem Ende der Verfolgungen (Toleranzedikt 311; Sieg des 
Licinius über Maximinus Daia 313) und mit der zunehmenden Ausbreitung des 
Christentums innerhalb des Reiches ging die Zahl der „echten Märtyrer", also 
derjenigen, die in direkter Nachahmung des Blutzeugnisses Christi für ihr Be-
kenntnis zum christlichen Glauben mit dem Tode bestraft wurden, drastisch zu-
rück, wiewohl sich auch in der hier behandelten Zeit noch solche Beispiele fin-
den lassend 

1 Vgl. dazu bes. Delehaye, Sanctus 109-121; LThK 4 (1995) 1329 s. v. „Heiligsprechung". In die-
sem Punkt überschneiden sich die Topoi des „Martyriums" mit denen der „Tugenden", zu letz-
teren s. bereits oben Kap. 11, S. 205-212. 

2 Vgl. LThK 10 (2001) 647-649 s. v. 

3 Vgl. Apg 7. 1 -59 (Martyrium Stephani Protomartyris), 
4 Zur gegenseitigen Beeinflussung von Märtyrerakten und Heiligenvita vgl. Prießnig, Formen 9 4 -

96. Zu älteren Vorbildern vgl. Reitzenstein, Wundererzählungen 46-49; Lietzmann, Alte Kirche 
IV 114f. [1106f.]; zu westlichen Beispielen vgl. Scheibelreiter, Gegner 65. 77-79. 

5 Vgl. Onasch, Ostkirche 262f. s. v. „Märtyrer"; Angenendt, Heilige 35-38. 62-65. 
6 Der Hl. legte nun meist vor e inem nichtchristlichen Herrscher oder auch e inem vermeintlich 

nicht rechtgläubigen (häretischen) byz. Kaiser mit seinem Blut und Leben Zeugnis für den 
christlichen Glauben ab. Vgl. dazu auch Dummer, Hagiographie 291. 



Martyrium 299 

Häufiger ist nun vielmehr der Typus des „Bekenners" (όμολογητής·, confes-
sor) anzutreffen. Der Bekenner bezeugt den Glauben „unter Martern, aber ohne 
zu sterben, unter gesellschaftlicher Ächtung, Güterkonfiszierung u. a."7 Jede Art 
von kirchenrechtlicher und besonders strafrechtlicher Verfolgung, vor allem je-
der Konflikt des Heiligen mit dem Kaiser und der Obrigkeit und jedwede Art 
von Bestrafung des Heiligen konnte somit in der literarischen Darstellung der 
Vita als Bekenntnis interpretiert werden. Insbesondere galt das Eintreten für den 
rechten Glauben in Zeiten häretischer Verirrungen als Bekenntnis, man denke 
hier etwa an Maximos Confessor8 oder Theophanes Homologetes9, die „Beken-
ner". 

Schließlich begegnen wir in diesem Zusammenhang auch dem Asketen. Die 
Askese stellt zwar die niedrigste, aber doch auch eine eigene Form der Zeugen-
schaft Christi dar.10 Der Asket erleidet freiwillig ein unblutiges Martyrium11 

durch die Abtötung (νεκρωσις·, mortificatio) seiner fleischlichen Begierden und 
Bedürfnisse und das Üben (ασκεί v) möglichst extremer Formen der Enthaltsam-
keit (εγκράτεια, continentiä)12. Da die Enthaltsamkeit gleichzeitig auch eine, 
nach unseren Quellen sogar die höchste Tugend ist, ergeben sich an dieser 
Stelle starke Überschneidungen zu den oben bereits behandelten Tugenden des 
Heiligen13. Im Rahmen der Komposition der byzantinischen Heiligenviten spielt 
die Darstellung der Askese als der am ehesten aus eigener Kraft realisierbaren 
Form der Zeugenschaft Christi eine wichtige Rolle. 

7 Vgl. Onasch, Ostkirche 263 s. v. „Märtyrer"; Delehaye, Sanctus 95-121; Winkelmann, Frühes 
Christentum 93; Angenendt, Heilige 55-61. 

8 Vgl. dazu u. a. ODB 2, 1323Γ; W. Brandes, in: PMBZ, Prolegomena 171-179; dens., Juristische" 
Krisenbewältigung im 7. Jahrhundert? Die Prozesse gegen Martin I. und Maximos Homologetes, 
in: FM 10 (1998) 141-212; Winkelmann, Streit passim. 

9 Vgl. ODB 3, 2063 s. v. „Theophanes the Confessor" (mit weiterer Literatur); I. Rochow, Byzanz 
im 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes, Berlin 1991 (BBA 57) bes. 37—41. 

10 Vgl. Winkelmann, Frühes Christentum 96; Kazhdan, Miracle Workers 76; Calendine, Theosis 6. 
15 Anm. 20. 77-80; Angenendt, Heilige 55-61. 66-68; auch Jost, Patrozinien 348-368; Mango, 
Saints 272-274. Zu Vorläufern vgl. Reitzenstein, Wundererzählungen 44f. u. ö; Bieler, Theios 
aner I, 60-68. 

11 Vgl. Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 2, p. 105,5-7: και την άναίμακτον επιτελών θυσίαν 
τ ά ; έναίμους· προστίθησιν, ού διά ξίφους, αλλά νομοθεσία της των μελών νεκρώσεως. Hier be-
züglich der Erziehung des jungen Ioannes durch den Vater geäußert, trifft dies jedoch den Kern 
der damals gängigen Vorstellung von Askese. 

12 Zur Geschichte dieser Übung vgl. auch E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum, Giefäen 
1910 (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 6); P. Brown, The Body and Society, 
New York 1988 (dt. Ausgabe: Sexuelle Entsagung, Askese und Körperlichkeit am Anfang des 
Christentums, aus d. Engl, ν, M. Pfeiffer, München-Wien 1991. 

13 S. dazu bereits oben Kap. 11: „Tugenden", S. 205-212. 
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Martyrium, Bekenntnis und Askese können auch miteinander verbunden, 
nebeneinander oder jeweils wiederholt auftreten: Dem Martyrium geht ohnehin 
im Regelfall ein Bekenntnis voraus, und umgekehrt stellt ein Bekenntnis im 
Kern einen, häufig zwar verkürzten, Märtyrerprozeß dar, dem lediglich die Hin-
richtung aus Glaubensgründen, eben das eigentliche Martyrium, fehlt. Auf der 
anderen Seite kann das Bekenntnis als asketische Übung des Heiligen darge-
stellt werden, deren Krönung im Martyrium besteht. 

§ 1. Martyrion 

In der Vita des Michael Sabba'ftes, die innerhalb der Vita des Theodoros von 
Edessa (BHG 1744) überliefert wird14, findet sich folgende, längere Darstellung 
eines Martyriums15: Zunächst findet eine Disputation über den rechten Glauben 
zwischen Michael Sabba'ites auf der einen und dem Kalifen 'Abd al-Malik und 
einem Juden, offenbar einem Berater des Kalifen, auf der anderen Seite statt. Mi-
chael bekennt sich dabei zum Christentum und wird daraufhin der Folter unter-
worfen. Er muß nun barfuß auf glühenden Kohlen stehen und überlebt auf 
wunderbare Weise die Einnahme eines Gifttranks, der ihm verabreicht worden 
war (cap. 29). Michael bekennt sich in der Folge noch mehrfach zu seinem 
Glauben. Schließlich verurteilt ihn der Kalif zum Tode und ordnet seine Ent-
hauptung vor den Toren der Stadt (Jerusalem) an (cap. 30). Der Befehl des Kali-
fen wird ausgeführt und Michael wird enthauptet (cap. 32). 

Einer der bekanntesten - vielleicht sogar der bekannteste - Märtyrer im be-
trachteten Zeitraum ist Stephanos der Jüngere vom Auxentiosberg, der unter 
Konstantin V. zu Tode kam16. Die Vita des Stephanos (BHG 1666) widmet sich 
über längere Strecken17 der Auseinandersetzung zwischen Kaiser Konstantin 
und Stephanos bis hin zu dessen Martyrium. Stephanos widersetzt sich in dieser 
Darstellung dem auf Betreiben Konstantins auf dem Konzil von Hiereia 754 syn-
odal verabschiedeten Verbot der Ikonenverehrung. Er weigert sich, auch auf 
mehrfache Aufforderung hin, die Beschlüsse des Konzils zu unterschreiben. Ste-
phanos wird daraufhin Opfer von Verleumdungen und Intrigen, die gegen ihn 
gerichtet sind. Schließlich läßt ihn der Kaiser unter einem Vorwand festnehmen 
und im Philippikoskloster in Chrysopolis internieren. Stephanos wird dort von 

14 Vgl. dazu PMBZ: # 5003 (Michael Sabba'ites) mit weiteren Quellen zu Michael und Literatur zur 
Problematik der Lebensgeschichte des Michael Sabba'ites. S, dazu noch unten S. 388f. 

15 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 25-32, p. 21-29. 
16 Vgl. dazu Rochow, Konstantin 60f. 
17 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 24-69, p. 119-170. 
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Bischöfen und kaiserlichen Beamten aufgesucht, die mit ihm über die Ikonen-
verehrung diskutieren. Dabei hat er mehrfach Gelegenheit, sich für den rechten 
Glauben (nämlich die Ikonenverehrung) einzusetzen, also sein Bekenntnis ab-
zulegen. Er wird daraufhin vom Kaiser auf die Insel Prokonnesos verbannt. 
Dann läßt der Kaiser Stephanos in die Hauptstadt bringen und führt dort selbst 
ein Gespräch mit ihm über die Ikonenverehrung. Stephanos legt vor dem Kaiser 
ein weiteres Mal sein Bekenntnis (für die Ikonenverehrung) ab, woraufhin Kon-
stantin ihn im Praitorion festsetzen läßt. Nach weiteren Zwischenspielen18 

kommt es schließlich zur „Hinrichtung" des Stephanos, die allerdings eher den 
Eindruck eines Lynchmordes durch den Konstantinopler Mob erweckt1^, der 
durch das Eintreten für den rechten Glauben bzw. durch eine angebliche Order 
des Kaisers nur recht dürftig motiviert ist. Stephanos wird nämlich von einer 
Menschenmenge aus dem Praitorion geschleift und ermordet20: „Als er nun 
durch das erste Tor des Praitorions gezogen wurde und den Eingang der dort 
befindlichen heiligen Kirche des heiligen Märtyrers Theodoras erreichte, da 
wandte er die Hände zur Erde, neigte ein wenig das Haupt und hob seinen 
Blick zum Himmel, um dem Märtyrer die geziemende und letzte Verehrung zu 
erweisen. Als nun einer der Gottlosen, der ganz und gar den Teufel im Leib 
hatte, den Heiligen dies tun sah, rief er mit Gebrüll: 'Siehe, der Nicht-zu-Erin-
nernde (sc. Mönch21) will wie ein Märtyrer sterben!' Und er lief zu den an die-
sem Ort stehenden Feuerspritzen, die man Siphone nennt, und nahm von einer 
von diesen ein großes Holzstück, das man Antion nennt, und voller Jähzorn 
wandte er sich um und erreichte den von der Menge geschleiften Heiligen und 
schlug ihm auf die Schädeldecke wie einem Hund - in diesem Augenblick hatte 
er den Heiligen ermordet." 

Ein echtes Martyrium wird auch in der Vita des Euthymios von Sardeis (BHG 
2145) über sechs Kapitel hin sehr ausführlich dargestellt, denn der Heilige ver-
stirbt dort an den Folgen der körperlichen Züchtigung22: Euthymios, der an der 
Ikonenverehrung festhält, wird ergriffen und vom Kaiser (Theophilos) einem 
Verhör unterzogen. Er wird geschlagen und zur Verbannung auf die Insel Ha-
gios Andreas beim Kap Akritas verurteilt. Eine Eskorte bringt ihn nach Hagios 
Andreas, wo er von mehreren hohen kaiserlichen Beamten (nämlich dem Logo-

18 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 57-68; p. 158-169. 
19 Vgl. Rochow, Konstantin 61. 
20 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 68, p. I68f. 
21 Angeblich habe Konstantin V. unter anderem diesen Begriff (άμμημόνευτος) für einen Mönch 

verwendet, vgl. Rochow, Konstantin 59. Das scheint auf den Begriff der μνήμη im Kontext der 
Heiligenverehrung anzuspielen, daher eigentlich „der, dessen nicht (im Gottesdienst) gedacht 
werden soll", folglich „der Unheilige". 

22 Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 14,274 - 20,399, p. 41-49. 
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thetes des Dromos, dem Kanikleios und dem Manglabites) erneut befragt und 
mit insgesamt 120 Peitschenhieben gezüchtigt wird. Anschließend lebt er noch 
acht Tage, erliegt aber schließlich den Folgen der Tortur und stirbt. 

Obgleich literarisch ungewöhnlich2 3 , ist die Darstellung des Todes von Ma-
ria der Jüngeren in deren Vita (BHG 1164) ebenfalls in vielen Punkten dem Mar-
tyrium nachgebildet. Die längere Entwicklung zu ihrem Tode hin wird in der 
Vita als ein teuflischer Plan gezeichnet, eine „letzte Versuchung" (τελευταίος 
πειρασμός·) Satans24: Dieser stiftet zunächst Helene und Alexios, die Geschwi-
ster von Marias Ehemann Nikephoros, dazu an, Maria bei ihrem Mann zu ver-
leumden, sie unterhalte eine ehebrecherische Beziehung zu dem Diener Deme-
trios. Daraufhin wird sie von ihrem Mann einem strengen Verhör unterzogen, in 
dem sie ihre Unschuld beteuert und sich zu ihrer ehelichen Treue „bekennt". 
Schließlich geht es in dem Gespräch aber auch um ihre Freigebigkeit, also um 
ihre Tugend, die nach Ansicht des Nikephoros das Haus in den Ruin zu stürzen 
droht. Nikephoros stellt anschließend Wachen vor dem Schlafgemach seiner 
Frau auf und läßt auch eine Dienerin verhören und auspeitschen, kann aber kei-
nerlei Beweis für Marias Untreue finden. Nikephoros verschärft daraufhin Marias 
Bewachung und Beobachtung und macht ihr damit das Leben schwer, worauf-
hin sie erkrankt. Dann kam die Fastenzeit heran, und Maria enthielt sich des 
Fleisches. Ihr Mann aber aß nicht mit ihr zusammen, sondern tafelte mit seinen 
Brüdern und anderen Verwandten. Maria gab daraufhin in einer Bemerkung ih-
rem Bedauern darüber Ausdruck. Diese Bemerkung wurde von einem böswilli-
gen Menschen ihrem Mann in entstellter Form überbracht, der darüber in große 
Wut geriet. Er hielt sich jedoch vorerst noch zurück wegen der Personen, die an-
wesend waren. In der folgenden Nacht jedoch griff er sich eine Peitsche und 
schlich in Marias Schlafgemach. Dort, im Schein des Lichts, das vor einer Marie-
nikone brannte, sah er „die Selige auf dem Bett liegen und einen Säugling in ih-
ren Armen halten".2 5 Er packte sie bei den Haaren und begann auf sie einzu-
schlagen, bis eines der Kinder hinauslaufen und Hilfe holen konnte. Den 
Helfern gelang es, Nikephoros von Maria zu trennen, so daß diese davonlaufen 
konnte. Dabei stürzte sie jedoch und zog sich eine Kopfverletzung zu. Aufgrund 
des Zusammenspiels der drei Gründe, nämlich ihrer Krankheit, ihrer Traurigkeit 
und der Verletzung, wurde sie krank und bettlägerig. Maria überzeugte nun 
noch ihren „Verfolger", nämlich ihren Mann Nikephoros, verfügte milde Gaben 

23 Wir haben hier eine der ganz raren Darstellungen häuslicher Gewalt in Byzanz, die durchaus 
nicht wirklichkeitsfern wirkt. Vgl. dazu Pratsch, Maria 567-569. 

24 Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 7 -10 , p. 695B-696E. 
25 Das Marienbild (.Jungfrau mit Kind") findet sich hier, eingeleitet durch die vorherige Erwäh-

nung der Marienikone, natürlich nicht zufällig, sondern unterstützt und dramatisiert gleichzeitig 
die Handlung: Nikephoros richtet seine teuflische Wut gegen „eine zweite Maria"! 
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an die Armen und verstarb schließlich mit den Worten: „Siehe, der Himmel öff-
net sich, und ich sehe unsagbares Licht und in der Höhe einen Kranz." Beispiele 
für diesen Topos finden sich im betrachteten Zeitraum nicht allzu häufig, da 
wirkliche Martyrien nur noch selten vorkamen26. 

§ 2. Bekenntnis (bomologia - confessiö) 

In der Vita des Nikolaos Studites (BHG 1365) findet sich eine ausgedehnte Schil-
derung des Bekenntnisses zum rechten Glauben27 , das Nikolaos, gemeinsam 
mit seinem geistlichen Vater, Theodoras Studites, vor dem ikonoklastischen Kai-
ser Leon V. und dessen Schergen ablegte28: Er bekannte sich zur Rechtmäßigkeit 
der Ikonenverehrung und wurde daraufhin gemeinsam mit Theodoras verbannt. 
Anschließend mußten Nikolaos und Theodoras fast fünf Jahre in der Verban-
nung zubringen. In dieser Zeit wurden sie zweimal verlegt, einmal von der Fe-
stung Metopa in Bithynien nach Boneta in Zentralkleinasien und später von dort 
nach Smyrna, und mehrfach von kaiserlichen Beauftragten aufgesucht und aus-
gepeitscht. Jede einzelne dieser Züchtigungen ist als ein Bekenntnis darge-
stellt29: Nikolaos und Theodoras versäumen keine Gelegenheit, sich zum rech-
ten Glauben (also zur Rechtmäßigkeit der Ikonenverehrung) zu bekennen, und 
nehmen dafür schwerste körperliche Strafen in Kauf. In der Zusammenschau 
der längeren Darstellung ergibt sich ein großes, weil mehrmaliges und wieder-
holtes, Bekenntnis der beiden. Interessant an der Darstellung dieser Vita ist aber 
auch, wie das Bekenntnis dort in die Nähe des Martyriums gerückt wird: Anläß-
lich einer Züchtigung des Nikolaos heißt es beispielsweise, daß „das Blut des 
Märtyrers zur Erde flöß"30 . Zusammenfassend und rückblickend heißt es dann 
zum Bekenntnis des Nikolaos und des Theodoras, „wie sie ihre Tugend in der 
Glut der Folter bewiesen, so zeigten sie auch, daß sie den Tod selbst auf sich 

26 Weitere Beispiele: (echtes Martyrium) Vita Eliae iun. Damasc. (BHG 578-579) cap. 11-20, 
p. 49,6 - 55,11; (Amputation der rechten Hand) Vita Ioannis Damasceni (BHG 884) cap. 17, 
col. 456B-D; ferner Niketas Monomachos, vgl, Gamillscheg, Gegebenheiten 9 Anm. 51; Nikola-
os en Bunaine, vgl. Gamillscheg, Gegebenheiten 17f.; zu weiteren Beispielen, auch aus Passio-
nes und Synaxarnotizen, vgl. zusammenfassend C. Ludwig, in: PMBZ, Prolegomena 107-117, -
Martyrium bzw. Bekenntnis der Theodoras und Theophanes Graptos in der Vita Mich. Syncell. 
(BHG 1296) cap. 19-23, p. 82-96, vgl. dazu Sode, Viten 227-234. 

27 Zum Bekenntnis in Heiligenviten vgl. auch Cunningham, Life 27f.; zur ομολογία vgl. auch 
ThWbNT 5 (1954) 199-220, s. ν. ,,όμολογέω". 

28 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 880C-889C; zu den historischen Einzelheiten vgl. Pratsch, 
Theodoras 203-261, bes. 247-261. 

29 Zu diesen Züchtigungen vgl. Pratsch, Theodoras 250-256. 
30 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 885C: eppei δέ πρός γήν τό αίμα τοϋ μάρτυρος. 
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nehmen würden"3 1 . Das Bekenntnis wird hier also gewissermaßen ein unvollen-
detes bzw. unvollkommenes Martyrium dargestellt. 

In der Darstellung der Vita des Euthymios von Sardeis (BHG 2145) wird der 
Heilige in die Verbannung nach Pantellaria geschickt, weil er eine junge Frau 
auf deren Wunsch hin zur Nonne geschoren und geweiht hatte, auf die der Kai-
ser (Nikephoros I.) angeblich ein Auge geworfen hatte. Der Aufenthalt des Eu-
thymios in Pantellaria wird nun als ein Bekenntnis des Heiligen für Christus ge-
wertet. Euthymios wird mit den Aposteln Petros und Andreas sowie mit Ioannes 
Chrysostomos verglichen und seine Verbannung als „todesgleiches Exil" (την 
ίσοθάνατον έξορίαν) bezeichnet3 2 . 

Auch Ioannes Psicha'ites legt nach der Darstellung seiner Vita (BHG 896) ein 
ausführliches und unmißverständliches Bekenntnis für die Ikonenverehrung 
ab 3 3 . Die elaborierte Darstellung dieser Vita enthält verschiedene Elemente ei-
nes Märtyrerprozesses: Ioannes Grammatikos saß als Vertreter des häretischen 
Klerus gemeinsam mit seinen Anhängern über Ioannes vom Psichakloster zu 
Gericht: κατήγοροι απαραίτητοι κατά τοϋ άγίου καθίστανται. Vor diesem Gre-
mium entlarvte Ioannes das Verbot der Ikonenverehrung als Neuerung und Hä-
resie: τό γαρ παρ' ύμΐν καινοτομούμενον οΰ δόγμα δίκαιον καλεΐν μάλλον ή ά-
νόμημα. Der Heilige wurde vor Ioannes Grammatikos und dem Stadteparchen 
von Konstantinopel verhört wie einst Jesus vor Hannas und Pontius Pilatus. 
Ioannes konnte freilich sämtliche gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen 
und Verleumdungen gründlich widerlegen. Er wurde daraufhin einem Henkers-
knecht übergeben und ausgepeitscht (μέχρις αν τοϋδαφος τω αίματι περΐ€ρ-
ράνθη). Diese Mißhandlungen zogen sich über sieben Tage hin. Anschließend 
wurde er vor den Kaiser (Leon V.) selbst geführt, bekannte sich erneut zu sei-
nem Dogma und wurde wiederum mit Auspeitschung bestraft und in den Ker-
ker geworfen. Später versucht ein weiteres Mal Ioannes Grammatikos dem Hei-
ligen mit angeblichen „magischen" Mitteln beizukommen3 4 , was ebenfalls 
mißlingt. Ioannes wird dann in die Verbannung geschickt. 

In der Darstellung der Vita Piatonis (BHG 1553) bekennt Piaton sich vor 
dem Kaiser (Konstantin VI.) zum rechten Glauben, der in diesem Fall darin be-
steht, die zweite Ehe des Kaisers als unrechtmäßig abzulehnen3 5 : Der Hirte 
wurde aus der Herde entfernt und seine Schafe zerstreut. Von starker Hand 

31 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 889A: την t c άρετήν ώς έν πυρ! των βασάνων, ούτω και 
αύτοϋ τοϋ θανάτου κατατολμάν έπιδείξαντεϊ. 

32 Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 6, p. 27-29 . Die Vita dieses Hl. bietet noch zahlreiche an-
dere Bekenntnisse, s. dazu noch unten unter den weiteren Beispielen. 

33 Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 7, p. 114-118. 
34 S. dazu bereits oben Kap. 9: „Gegenspieler", vgl. auch Pratsch, Gegenspieler 72 -89 , hier 82f. 
35 Vita Piatonis (BHG 1553) cap. 27-28 , col. 829C - 832B. Vgl. dazu Pratsch, Theodoras 107-110. 
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wurde er vor den Kaiser geführt, dem er von Angesicht zu Angesicht gegen-
überstand wie Johannes der Täufer dem Herodes. Er aber ließ sich nicht ein-
schüchtern, sondern sprach unerschrocken vor dem Kaiser und bekannte sich 
ohne Scheu zur Wahrheit (ώμολόγησεν ανεπαίσχυντων τον λόγον της· αλή-
θεια?). Und wie der Täufer zu Herodes gesprochen hatte, so sprach auch der 
Nachahmer des Täufers zu dem Gleichgearteten des Herodes (sc. dem Kaiser). 
Wörtlich heißt es nun36: „Und es wurde ihm nun keineswegs das Haupt abge-
schlagen, weil der Kaiser den, der durch seine Gesinnung zum Kämpfer für 
Christus geworden war, nicht noch zum Märtyrer machen wollte, wie er voraus-
schauend erkannte. Als Bekenner Christi aber zeigte er ihn, auch ohne es zu 
wollen, auf." 

Theodoros Studites, der Neffe Piatons, war nicht nur in die eben genannte 
Auseinandersetzung, sondern gleich in eine ganze Reihe von Auseinanderset-
zungen verwickelt und wurde insgesamt dreimal mit Verbannung bestraft37. In-
folgedessen finden sich in der Vita des Theodoros - der von seinen Mönchen 
und Nachfolgern auch ehrenvoll als „Bekenner" (όμολογητής) bezeichnet wurde 
- eine ganze Reihe von Bekenntnisszenen. Ein besonders umfangreiches und 
mit dem Motiv der „Überzeugung der Verfolger" untermischtes Bekenntnis soll 
hier beispielhaft vorgeführt werden38: Nach Darstellung der Vita wurde Theodo-
ros an seinem Verbannungsort Boneta im Thema Anatolikon von einem Kleriker 
aus dem Thema Thrakesion besucht. Theodoros ermahnte diesen zur Orthodo-
xie (sc. zur Ikonenverehrung). Nachdem er in seine Heimat zurückgekehrt war, 
vertraute sich der Kleriker einem anderen Kleriker an. Beide sagten sich dann 
von ihrem Bischof los. Der Bischof beschwerte sich über die beiden Kleriker 
beim Strategos des Themas Thrakesion namens Orabe (Όραβέ), der daraufhin 
zum einen den Strategos des Themas Anatolikon, zum anderen den Herrscher 
über die Aktivitäten des Theodoros informierte. Zum einen befahl dann der Stra-
tegos des Anatolikon einem seiner Würdenträger (ενα των τη? τάξεως· αύτοΰ) 
namens Theophanes, Theodoros mit fünfzig Peitschenhieben zu bestrafen. Der 
Beauftragte brachte es jedoch angesichts des ausgemergelten Körpers nicht 
übers Herz, die Bestrafung durchzuführen, sondern fiel auf die Knie und küßte 
dem Heiligen die Füße. Zum anderen schickte auch der Kaiser einen Boten 
(άγγελο? εκ τοΐ> βασιλέως·) namens Anastasios Martinakios zum Strategos des 
Anatolikon, der die Sache überprüfte, dabei die unterlassene Bestrafung be-
merkte und Theodoros eigenhändig mit 100 schweren Hieben bestrafte. An-

36 Vita Piatonis (BHG 1553) cap. 28, col. 832B: και τέμνεται μεν τήν κεφαλήν ουδαμώς·, οτι μηδέ 
ήβούλετο ό Καίσαρ μάρτυρα τελέσαι τον τή ττροαιρεσει άθλήσαντα, ώ? προλαβών άπεφθέγξατο, 
όμολογητήν δέ Χριστοΰ και μή βουλόμενο? άττέδειξεν. 

37 Vgl. dazu Pratsch, Theodoros passim. 
38 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 3SM0, col. 289D - 293A. Vgl. dazu Pratsch, Theodoros 255f. 
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schließend sperrte Anastasios Theodoros zusammen mit dessen Jünger Nikolaos 
in einen Raum (ev τινι δωματίω), wo sie streng bewacht wurden^. 

§ 3- Askese 

In der Darstellung der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) heißt es, nach-
dem der Heilige soeben in das Bonyssakloster eingetreten war40: „Und von nun 
an gehörte der Wunderbare jener bewunderungswürdigen Gemeinschaft an, die 
darum wetteiferte, einen körperlosen Zustand im Fleische zu erlangen. Und er 
nahm die Kämpfe der Askese an und wies jede Annehmlichkeit des ganzen un-
ruhigen Lebens weit von sich. Er zog seinen Sinn nicht herab auf irgendeines 
der zum Leben notwendigen Dinge, sondern legte seinen ganzen Eifer in den 
Erwerb der ewigen Güter - wie er zu Gerechtigkeit und Maß gelangen könnte, 
wie er Klugheit und Tapferkeit erreichen könnte, wie er all die übrigen Tugen-
den erwerben könnte, die natürlicherweise aus diesen Kardinaltugenden her-
vorgehen." Die Askese ist hier noch mit anderen Tugenden41 untermischt. 

In der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) heißt es an einer Stelle nur42: 
„Doch jenen (sc. Konstantin) nun nahm der Olymp auf zu vielen Kämpfen der 
Tugend und zum Fasten, das beinahe zu seiner völligen Abmagerung führte 

39 Weitere Beispiele: Vita Euthyraii Sard. (BHG 2145) cap. 8-10, p. 31-37 (Bekenntnis vor Leon V. 
zu Ikonenverehrung); cap. 11-12, p. 37-39 (Bekenntnis vor Michael II.); cap. 13-14, p. 39-43 
(Bekenntnis vor Theophilos); Vita Ignatii (BHG 817) col. 521A-B; 529C-532A; Vita Antonii iun. 
(BHG 142) cap. 32, p. 209,22 - 210,23; Vita Eliae iun. (BHG 580) cap. 13, p. 18-20; Vita Theod. 
Stud, (BHG 1754) cap. 16, col. 253C-D (vor dem Domestikos der Scholen und d e m Strategos 
des Opsikion, vgl. Pratsch, Theodoros 107-110); cap. 25-27, col. 265B - 269B (vor Archonten 
und Synode, vgl. Pratsch, Theodoros 167-170); Vita Methodii (BHG 1278) cap. 5, col. 1248C 
(Bekenntnis vor Michael II.); Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 57-85, p. 213-246 (vor Synode, 
unter Beteiligung von Kaiser und Patriarch); Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 45-46, 
p. 28,8 - 30,14 (vor Leon V.); Vita Ioannis Damasceni (BHG 884) cap. 14, col. 449B-453A 
(schriftlich, gegenüber Leon III.); Vita Procopii Decapol. (BHG 1583) cap. 13-19, p. 317-319. -
Bekenntnisse anderer Personen als der Vitenhelden: Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap, 35-36, 
ρ, 134-136 (Bekenntnis der Nonne Anna); Vita Mich, Syncell. (BHG 1296) cap. 19-23, p. 82-96 
(Martyrium bzw. Bekenntnis des Theodoros und Theophanes Graptos), vgl. dazu Sode, Viten 
227-234; Bekenntnis in Synaxarnotiz: Synax. Cpl. 115,14 - 116,15; Men. Basilii 93B-C (Niketas 
Monomachos, cf. PMBZ: # 5424). 

40 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 13, p. 22,9 - 23,3. 
41 Zu den „Tugenden" s. bereits oben Kap. 11. Zur Askese vgl. auch Lietzmann, Alte Kirche 

IV 116-125 [1108-1117]; 154-194 [1146-1186]. 
42 Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 23, p. 634D. Askese kommt in dieser Vita auch noch an 

anderer Stelle, mehrfach in die Narratio eingestreut, vor. 
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durch das Übermaß des Nahrungsentzugs. Ein so bewundernswertes Leben 
führte er." 

In der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) ist die Darstellung we-
sentlich ausführlicher. Nikon übte sich vor allem im Fasten (νηστεία) und im 
Nachtwachen (αγρυπνία)43: „Doch auch ohne Nahrung hielt er aus und ohne 
Speise. Jede Art von Essen lehnte er ab, so daß er nur einmal am Anfang der 
Woche sich der Speise besann und ganz wenig zu sich nahm und nichts, was 
zum Genuß geeignet war. Er kämpfte nämlich sehr gegen alles, was den Magen 
erfreute. Ständige Schmerzen und Entbehrungen und alle anderen Dinge, die 
dem Fleische Pein bereiten, nahm er bereitwillig auf sich. Nur ein kleines Stück 
Brot war sein Mahl, und zum Brot gab es Salz. Und das Erstaunlichste dabei 
war, daß er in jeder Hinsicht unerfahren war und keinen Lehrer oder Führer in 
diesen Dingen hatte, sondern von Hause aus und aus sich selbst von Anfang an, 
sozusagen von der Startlinie weg sich mitten in die Kämpfe begab, und er hatte 
Hände, die geeignet waren zur Schlacht, und Finger, die geschaffen waren zum 
Krieg44. Im Laufe der Zeit, als er diese derartigen Anstrengungen beherrschte, 
und seine Seele an eine derartige, sehr harte Lebensführung gewohnt erschien, 
nahm er einmal in der Woche an den göttlichen Mysterien teil, und nach der 
Teilnahme daran aß er ein kleines Stück Gerstenbrot, das so voller Schmutz und 
eingetrocknet war, daß es nicht einmal mehr durch seinen Geruch an Brot erin-
nerte. Sein Getränk war Wasser, das er maßvoll und selten zu sich nahm. Und 
als sein Gesicht nun schon ganz eingefallen war und alle Glieder seines Körpers 
ausgezehrt, verbrachte er weiterhin die Tage ohne Nahrung und ertrug die Last 
des Notwendigen und hielt in außergewöhnlicher Weise die maßlose Pein aus. 
Jede Nacht verbrachte er ohne Schlaf, denn die dringlichere Aufgabe war ihm 
das tränenreiche Gebet und die ständige Vorbereitung auf den mühevollen 
Kampf gegen den Schlaf. Auf diesem Gebiet wetteiferte er mit dem heiligen Ar-
senios. Wie jener, so konnte nämlich auch er, wenn er einmal durch die Not des 
Körpers ein klein wenig Schlaf, und dies nur ein Hauch und kaum der Rede 
wert, gekostet hatte, sofort umgehend wieder aufspringen und die Worte Da-
vids45 singen und sagen: 'Ich komme in der Frühe und schreie' usw." Der Topos 
der Askese kehrt in den anschließenden Kapiteln der Vita noch mehrfach wie-
der (capp. 6-11 u. ö.). 

Etwas anders geartet ist die Darstellung der Askese des David in der Vita der 
Gebrüder David, Symeon und Georgios (BHG 494), die sich etwa wie folgt zu-

43 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 5,41-72, p. 4 2 ^ 6 . 
44 Zur militärischen Terminologie (Metaphorik) in der Darstellung der Askese des Hl. vgl. auch 

Scharff, Kämpfe 33-36. 
45 Ps 118. 147. 
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sammenfassen läßt46: David ließ sich am Berg Ida, gegenüber von Lesbos auf 
dem kleinasiatischen Festland, nieder. Dort lebte er dann 30 Jahre in der verlas-
senen Wildnis und in den Bergen. Er aß wildwachsende Pflanzen und Früchte 
unci trank Quellwasser. Er ließ sein Haar lang wachsen, das bald seine einzige 
Bekleidung war47 . Sein Zuhause war das Unterholz, er schlief in Felsnischen 
und Höhlen48 . 

In der Darstellung der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) ist an einer 
Stelle das Fasten bzw. die Askese klar in den Zusammenhang mit dem Marty-
rium bzw. Bekenntnis gestellt. Der Heilige und seine Jünger befanden sich zu 
diesem Zeitpunkt, nach ihrem Bekenntnis für den rechten Glauben, in kaiserli-
cher Haft, lehnten aber die ihnen vom Kaiser angebotenen Speisen strikt ab, üb-
ten also zusätzlich und freiwillig Askese49: „Viele Tage vergingen, und die Heili-
gen verbrachten sie im Fasten. Sie wollten nämlich nichts Eßbares von den 
Dienern des erbarmungslosen Tyrannen annehmen, weil diese ja Häretiker wa-
ren und Christus haßten, wenngleich ihnen der Kaiser viele Dinge geschickt 
hatte, Datteln und getrocknete Feigen und vieles andere, von dem er wußte, 
daß es als Speise für Asketen geeignet war. Sie nahmen diese Dinge nicht an, 
sondern begegneten ihm mit dem Wort des heiligen Psalmisten David, das da 
lautet50: 'das Öl eines Sünders soll mein Haupt nicht salben'. Sie zogen es vor, 
eher Hungers zu sterben, als auch nur etwas von denen zu kosten."51 

46 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 5, p. 215,14f. 
47 Vgl. D. Abrahamse, in: Byzantine Defenders 156 Anm. 67; zu den Vorbildern dieser strengen 

Form der Askese vgl. Caner, Monks 50-53. 
48 Weitere Beispiele: Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 7,16-21, p. 217: Vita Mich. 

Syncell. (BHG 1296) cap. 4, p. 52,1-14; Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 4, p. 110; Vita 
Euthymii iun. (BHG 655) cap. 17, p. 182f. (lebt 40 Tage wie ein Tier und ernährt sich von 
Gras). - Vgl. auch Müller, Vita 589-591. 

49 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 12, p. 68,14-21: Ήμερων δέ διαγενομένων ούκ ολίγων και 
άσίτων διατελούντων των αγίων και μή θελόντων δέξασθαί τι βρώσιμον τταρά των τού ανηλε-
ούς τυράννου υπηρετών, ώς ατε αιρετικών αυτών και μισοχρίστων όντων καίπερ πολλά τού 
βασιλέως- πέμψαντος αύτοϊς, φοίνικας τε και ίσχάδας, και οσα προς τροφήν επιτήδεια ασκη-
τών έγίνωσκεν είναι, ούκ έδέξαντο, τό τοϋ ίεροψάλτου Δαυίδ λόγιον προς αυτόν είπόντες, το 
φάσκον, Έλαιον αμαρτωλού μή λιπανάτω τήν κεφαλήν μου, αιρούμενοι λιμω φθαρήναι ή τι 
αύτών άπογεύσασθαι. 

50 Ps 140. 5 (LXX). 
51 Weitere Beispiele: Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 57, p. 160; Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) 

p. 286,154-179; 288, 214-234; Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 37,31-37, p. 147 u. Ö; Vita La-
zari Galesiotae (BHG 979) cap. 17, p. 514f. (Speis und Trank); cap. 35, p. 520 (Kleidung, Eisen, 
Schiaß. 
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§ 4. Bestechungsversuche 

In diesen Kontext läßt sich auch das Motiv der versuchten Bestechung einord-
nen: Ein Herrscher oder anderer Verfolger bzw. Gegenspieler52 des Heiligen 
versucht im Zuge des angedeuteten Glaubensprozesses, diesen durch Verspre-
chungen umzustimmen. Der Heilige erweist sich freilich als standhaft und lehnt 
alle Bestechungsversuche ab, denn nur so kann er sich als Märtyrer bzw. Beken-

53 ner erweisen . 
In der Vita des Patriarchen Methodios (BHG 1278) wird diese Art von Beste-

chungsversuch durch Kaiser Theophilos wie folgt dargestellt54: „Aber nun sah 
jene hinterhältige Schlange (sc. der Kaiser Theophilos) ein, daß der Soldat Chri-
sti (sc. Methodios) nicht den Charakter hatte, sich der Folter zu beugen, da er 
eine standhafte Seele hatte und Kraft, und verlegte sich genau auf das Gegenteil 
und versuchte, diesen durch Schmeichelei und Ehrungen auf seine Seite zu zie-
hen. Und nachdem er ihn zu sich gerufen hatte, sprach er ihm milde und 
freundlich zu und bat ihn, ihm Fragen hinsichtlich der Bibel zu beantworten, 
und versicherte, ihm wohlgesonnen zu sein. Schließlich ordnete er an, daß er 
zusammen mit seinen treuen Schülern innerhalb des Palastes wohnen solle." 

Auch in der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) findet sich der Versuch 
der Bestechung. Kaiser Konstantin VI. habe gehofft, Theodoras und Piaton, den 
Onkel und geistlichen Vater des Theodoras, zur Anerkennung seiner zweiten 
Ehe bewegen zu können, weil ja seine zweite Frau Theodote deren Verwandte 
war55: „Daher ermutigte er sie (sc. Theodote) auch, ihnen (sc. Theodoras und 
Piaton) Gold zu schicken mit ihrer geziemenden Verehrung." Die heiligen Väter 
ließen sich davon freilich nicht umstimmen und blieben bei ihrer ablehnenden 
Haltung, so daß es zu ihrer Bestrafung kam56. 

52 Vgl. daher auch oben Kap. 9: „Gegenspieler", S. 170-183, sowie Pratsch, Gegenspieler 72-89. 

53 Vgl. auch Scheihelreiter, Gegner 75: „der Heilige, der schroff die Wohltat des Bösen ablehnt". 
54 Vita Methodii (BHG 1278) cap. 9, col. 1252C: Άλλά γάρ ό δόλιος όφις· έκεΐνος συνιδών, δτι μή 

τ α ΐ ς βασάνοις e'iKeiu φύσεως έχει ό του Χριστοί) στρατιώτης-, φερεπόνου τυχών ψυχής καί δυ-
νάμεως, επί τό ταύτα ις άντικείμενον μέρος έχώρησε, κολακεία τούτον συλήσαι και δόξη καρα-
δοκήσας. Καί δή προσκαλεσάμενος, συν ίλαρότητι καί ήπιότητι προσωμίλει, καί Γραφικάς 
πεύσεις παρ' αύτοΰ λύεσθαι ήδέως εχε ιν αν ώμολόγει, τέλος, ένδον τοΰ παλατιού μ έ ν α ν συν 
το ις γνησίοις προστάττει θεράπουσιν. Vgl. dazu Zielke, Methodios 206. 

55 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 15, col. 253B: "Οθεν καί προετρέψατο αυτήν χρυσίου αύτοΐς 
άποστεΐλαι , μετά τής επομένης εξ αυτών προσκυνήσεως; vgl. dazu Pratsch, Theodoras 93· 

56 Weiteres Beispiel: Vita Procopii Decapol. (BHG 1583) cap. 15, p. 317. 
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§ 5. Bestrafung 

Ein integraler Bestandteil des Martyriums und ein optionaler Bestandteil des Be-
kenntnisses ist die Bestrafung des Heiligen. Sie gewinnt insofern Eigenständig-
keit als Topos, da sie auch isoliert, also nicht integriert in ein Martyrium oder im 
Anschluß an ein Bekenntnis, vorkommen kann. Jedwede Art von Bestrafung des 
Heiligen steht dann pars pro toto für Bekenntnis bzw. Martyrium desselben. Es 
lassen sich vier Formen der Bestrafung unterscheiden: Absetzung (A), Züchti-
gung (B), Haft (C) und Verbannung (D), die auch miteinander verbunden, auf-
einander folgend oder einander abwechselnd, dargestellt werden können. 

A. Absetzung 

In der Darstellung der Viten ist die Absetzung im Zusammenhang der verschie-
denen Bestrafungen häufig nur impliziert und seltener besonders ausgearbeitet. 
Zum einen wollte man wohl diese kirchenrechtliche Bestrafung des Heiligen 
bisweilen weglassen, zum anderen war es für die Rezipienten ohnehin klar, daß 
der strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung durch Züchtigung, Haft und/ 
oder Verbannung die kirchenrechtliche Absetzung vorausgegangen sein mußte. 
In einigen Viten findet sich dennoch die Absetzung zumindest angedeutet. 
Wenn es etwa in der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) heißt, die kaiserli-
chen Gesandten hätten das Kloster des Theodoras besetzt (καταλαβόντες· τό μο-
ναστήριον), so ist klar, daß sie ihn damit seines Amtes enthoben hatten57. 

In der Vita Symeons, des neuen Theologen (BHG 1692), ist die Absetzung 
Symeons an einer Stelle in dem einen Satz impliziert58: „Und wiederum wird 
mein Symeon von dem Kloster in das Gericht geführt." Im Anschluß daran 
wurde Symeon mit Verbannung bestraft. Es ist also klar, daß er abgesetzt wor-
den war. 

In der Vita des Nikolaos Studites (BHG 1365) wird dessen Absetzung als 
Hegumenos des Studiosklosters durch Kaiser Michael III. und den Kaisar Bardas 
im Jahre 858 dargestellt. Nikolaos hatte nach der Absetzung des Patriarchen 
Ignatios aus Protest sein Hauptkloster bereits verlassen und hielt sich in einem 
Katagogion des Studiosklosters außerhalb Konstantinopels, in Prainetos in 
Bithynien auf. Dort suchten ihn die Herrscher auf, um ihn zum Einlenken zu be-
wegen; als dies nichts fruchtete, geschah folgendes59: „Sie (sc. Kaiser Michael 
III. und der Kaisar Bardas) schickten nun hinterher einen Mann zu dem Heiligen 

57 Vita T h e o d . Stud. ( B H G 1 7 5 4 ) cap . 16, col . 253C. 

58 Vita S y m e o n i s iun. theol . ( B H G 1 6 9 2 ) cap . 94 , p. 130 : και πάλιν ό έμός- Συμεών άγεται από του 

άσκητηρίου έττί τό κριτήριον. 
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und eröffneten diesem: 'Es ist nicht nötig, daß du dich in einem der Katagogia 
deines Klosters aufhältst!' Und offenbar zur Abwehr (sc. eines möglichen Wider-
spruchs o. ä.) weihten sie sogleich an seiner Statt einen Abt, Achillas nun war 
sein Name, der in jeder Beziehung tüchtig in seiner Art war." 

Die Absetzungen des Theodoras Studites als Abt des Studiosklosters, die in 
dessen Vita (BHG 1754) geschildert werden, wurde anderenorts ausführlich be-
handelt60 

B. Züchtigung 

In der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) taucht auch das Motiv der Züch-
tigung wiederholt auf61. Die erste dieser Bestrafungen fand wohl im Jahre 796 
statt, dazu heißt es in der Vita62: „Und er (sc. der Kaiser) schickte nun den Do-
mestikos der Scholen und zusammen mit diesem auch den Strategos des Opsi-
kion, damit diese die Mißhandlung der Heiligen ausführten. Diese besetzten das 
Kloster und züchtigten mit Peitschenhieben bis zur Sättigung den, der wegen 
Christus ohnehin fortwährend danach dürstete, und drei weitere der führenden 
Brüder." 

Auch der Patriarch Methodios wurde nach der Darstellung seiner Vita (BHG 
1278) mehrmals mit Peitschenhieben gezüchtigt. Zunächst kam er mit einem 
Lehrschreiben des Papstes zu Kaiser Michael II. nach Konstantinopel, um diesen 
zur Orthodoxie (sc. zur Annahme der Ikonenverehrung) zu bekehren6 3 : „Der 
(sc. Kaiser) aber nahm zwar die Bände entgegen, die er verächtlich als ein Spin-
nennetz bezeichnete, ihn (sc. Methodios) aber, der die Dinge des orthodoxen 
Glaubens deutlich und freimütig verkündete, nannte er einen Urheber von Un-
ruhe und Ärgernissen und überließ ihn 700 Peitschenhieben64. Und so wurde er, 

59 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 909B: Στέλλουσι γάρ eis τούπίσω τινά πρός τόν όσιον, του 
μή δεΐν σε, φησίν, δηλοποιοϋντες εν τινι των της μονής σου καταγωγίων αυλίζεσθαι. Και ώς 

πρός αμυΐ'αν δήθεν ευθύς χειροτονούσα' άντ' αύτοϋ καθηγούμενον, Άχιλλάν μεν ουν ονομαζό-
μενοι', χρηστόν δε τοις τρόποι? πανταχόθεν υπάρχοντα. - Zu den historischen Einzelheiten 
vgl. PMBZ: # 5576 (Nikolaos Studites). 

60 Vgl. Pratsch, Theodoras 157-173 (Absetzung, Haft, Verbannung a. 809); 231-234 (Absetzung, 
Verbannung a. 815); 107-110 (Absetzung und Haft des Piaton, Hegumenos des Sakkudionklo-
sters, auch nach der Vita Piatonis [BHG 15531, Verbannung a. 797). 

61 Vgl. Pratsch, Theodoras 250f. 255f. 257f. Einige Beispiele sind oben bereits gestreift worden. 
62 Vita Theod. Stud. (.BHG 1754) cap. 16, col. 253C: Και δή μεταπεμψάμενος τόν έπι των σχολών 

δομέστικον, αποστέλλει συν αύτώ και τόν στρατηγόν τοΰ Όψικίου rrpos τούς όσιους τά της 
κακώσεως ένεργήσοντας' οίτιΐ'ες καταλαβόντες τό μοναστήριον, μαστίζουσι μεν βουνεΰροις 
ε ις κόρον τόν αεί τοϋτο δια Χριστόν διψώντα, και έτερους τρεις των τά πρώτα φερόντων 
αδελφών. Vgl. Pratsch, Theodoras 107f. 
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halbtot und kaum noch atmend, zunächst in ein Gefängnis und dann in ein 
Grab auf der Insel des Apostels Andreas (sc. Hagios Andreas) eingeschlossen." 
Später sei Methodios dann auch von Kaiser Theophilos mit Züchtigung bestraft 
worden, weil er den Kaiser in einem Disput über die Rechtmäßigkeit der Iko-
nenverehrung vollkommen widerlegt habe65: „Und der (sc. Kaiser Theophilos) 
nun, der die Schmach der Erwiderung nicht ertrug, verwandelte seine Mahnung 
in Zorn, und nachdem er angeordnet hatte, daß ihm die Kleider ausgezogen 
würden, verabreichte er ihm über 600 Peitschenhiebe auf seinen nackten Rük-
ken und die Brust und befahl, den so Halbtoten und von allen Seiten Blutüber-
strömten durch ein Loch in ein unterirdisches Gewölbe des Palastes zu wer-
fen."66 

C. Haft 

In der Vita Piatonis (BHG 1553) folgt nach dem Bekenntnis des Heiligen vor 
dem Kaiser (Konstantin VI.) dessen Bestrafung durch Inhaftierung67: „..., (sc. der 
Kaiser) sperrte den Schatz der Wahrheit in irgendeine Hütte, sicherte sie mit vie-
len Schlössern und befahl, daß ihm durch ein Loch die Nahrung gereicht werde, 
damit der, der von Gott gesehen wurde, von keinem der anderen gesehen wer-
den konnte." 

Auch in der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) werden im Anschluß an 
ein Bekenntnis Züchtigung und Inhaftierung dargestellt68: „Nachdem diese 

63 Vita Methodii (BHG 1278) cap. 5, col. 1248C: Ό δέ τούς μέν τόμους δεξάμενος, ώς ίστόν 
αράχνης έφαύλισεν, αυτόν δε τά της ορθοδόξου π ίστεως τρανώς και παρρησιασμενως διαγγέλ-
λοντα, ώς ταραχής φησιν α ί τ ι ο ι και σκανδάλων, περί τάς έπτακοσίας άνήρτησε μάστ ιγας , και 
οΰτως ήμιθνήτα και τά έσχατα πνέοντα, πρώτοι* μεν <έν> φρουρά, έπε ι τα δέ εν τινι τάφω ε ι ς 
τό του 'Αποστόλου 'Ανδρέου νησίον κατέκλεισεν. - Vgl. dazu Zielke, Methodios 202-205. 

64 Zur unrealistischen Anzahl der Hiebe vgl. Zielke, Methodios 202 Anm. 81. 

65 Vita Methodii (BHG 1278) cap. 8, col. 1252A-B. - Vgl. dazu Zielke, Methodios 205f. 
66 Weitere Beispiele: Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 12, p. 68,1-4; Vita Theod. Stud. (BHG 

1754) cap. 39-40, col. 292A-293B (vgl. Pratsch, Theodoras 255f.); cap. 42, col 296A-C (vgl. 
Pratsch, Theodoras 257f.); Vita Procopii Decapol. (BHG 1583) cap. 19, p. 319. 

67 Vita Platonis (BHG 1553) cap. 28, col. 832B: ..., καθείρξας έν οίκίσκω τινί ώς κακοΰργον τόν 
θησαυρόν της αληθείας, κλείς επί κλεισί θέμενος, και δι ' όπής την τροφήν πορίζεσθαι κε-
κελευκώς, προς τό ύττ' ούδενός όράσθαι των άλλων απάντων τόν ΰπό Κυρίου όρώμενον. Vgl. 
Pratsch, Theodoras 108f. 

68 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 12, p. 68,1-4: Τούτων δέ ε ις έπήκοον πάντων άναγνωσθέ-
ντων, θυμομαχήσας ό βύθιος δράκων και λεοντώνυμος θήρ, ό άνάξιος της βασιλικής άλουργί-
δος, οϋ μετρίως τούτους τυφθήναι και έναποκλείστους γενέσθαι έν τη τής Φιάλης είρκτή έκέ-
λευσε, ... Vgl. Theod. Stud., Ερ. 448,12: Λέοντος τοϋ θηριωνύμου. 
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Worte vor aller Ohren laut verlesen worden waren, geriet der Drache aus der 
Tiefe, das löwennamige Untier (sc. Kaiser Leon V.), das des kaiserlichen Purpurs 
unwürdig war, in großen Zorn und befahl, daß diese (sc. Michael und sein Jün-
ger69) schwer gezüchtigt und im Gefängnis der Phiale eingeschlossen würden." 

In der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) wird berichtet, wie Nike-
tas von Kaiser Leon V. in Haft genommen wird70: „Als der Kaiser sah, daß dieser 
(sc. Niketas) einen unwandelbaren Sinn besaß, übergab er ihn einem gewisssen 
Zacharias, dem Aufseher der kaiserlichen Besitztümer, des sogenannten Man-
ganapalastes, um diesen dort eine Zeitlang für sich allein zu bewachen, bis er 
nach ihm sehen werde"71. 

D. Verbannung 

Überschneidungen mit der Darstellung der Haft weist die Darstellung der Ver-
bannung auf, weil auch der Aufenthalt des Heiligen am Verbannungsort häufig 
als eine schwere Haft dargestellt wird72. 

In der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) wird die erste Bestrafung 
des Heiligen mit Verbannung folgendermaßen dargestellt73: „Sie (sc. die kaiserli-
chen Beauftragten) verbannten ihn nun zusammen mit zehn anderen der be-
deutenderen Männer der Bruderschaft nach Thessalonike. Sie befahlen denen, 
die sie fortführten, diese eingeschlossen und sicher zu verwahren, nicht alle zu-
sammen am selben Ort, sondern einen jeden an einem anderen Ort und in Ab-
stand voneinander in verschiedenen Häusern, damit es nicht möglich wäre, daß 
der eine zum anderen ginge." 

In der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) läßt sich dazu verneh-
men, daß, nachdem der Kaiser den Heiligen hatte im Manganapalast festsetzen 
lassen, folgendes geschah74: „Danach verbannte ihn der Kaiser auf eine der In-

69 Theodoras und Theophanes Graptos, vgl. Sode. Viten 213-215. 
70 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 43, p. XXVI. 
71 Weitere Beispiele: Vita Methodii (BHG 1278) cap. 5, col. 1248C; cap. 8, col. 1252B (unter Theo-

philos, vgl. Zielke, Methodios 205f.); Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 48-49. p. 30,30 -
31,29. 

72 Vgl. dazu die Überlegungen zu den tatsächlichen Haf tbedingungen des Theodoras Studites an 
seinen Verbannungsorten und deren Darstellung in seinen Viten bei Pratsch, Theodoras 177. 
248f. 251. 253. 256f. 

73 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 16, col. 253C-D: έξορίζουσι δ ' αυτόν σύν άλλοι? δέκα των 
επισημότατων τη? άδελφότητος έν Θεσσαλονίκη, προστάξαντες το ις άπάγουσιν αύτοϋ^ έγκε-
κλεισμένους παραφυλάττειν ασφαλώς, ούχ άμα πάντα? κατά τό αύτό, αλλ' άνά μέρος· έκαστον 
και άποστάδην αλλήλων έν διαφόροις οικίσκοι^, πρός τό μή έξεΐναι τον τυχόντα προς· τόν 
έτερον άπελθεΐν. Vgl. dazu Pratsch, Theodoras 107f. 110-114. 
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sein der Bucht, die Hagia Glykeria genannt wurde. Diese stand unter der Auf-
sicht eines gewissen Anthimos, eines Beschnittenen. Dieser war ein Gaukler, ein 
Tempelräuber, ein grober Klotz, ein Gottloser, war heimtückisch, anmaßend und 
unbarmherzig. Diesen nun machten die Gottlosen (sc. die Ikonoklasten) wegen 
seiner überragenden Schlechtigkeit zum Exarchos der dortigen Klöster. Solchen 
war nämlich damals die Herrschaft in die Hand gelegt, damit sie durch Gewalt 
alles sich gefügig machten. Ka'iphas nannten diesen (sc. Anthimos) die Einhei-
mischen wegen seiner großen Raserei, Tollheit und Hoffart. Dieser nun nahm 
den Heiligen in Empfang und, da er Gewalt über ihn hatte, peinigte er ihn 
gründlich. Er Schloß ihn nun in eine enge und bedrückende Zelle, züchtigte ihn 
bis zum äußersten und ließ nicht einmal zu, daß dieser sich erholte. Er selbst 
trug den Schlüssel zum Gefängnis ständig bei sich und befahl, daß dem Heiligen 
die sehr kärgliche Speise durch ein Loch gereicht werde. Er hatte nämlich von 
den Gottlosen auch Versprechungen erhalten, daß ihm besondere Ehre zuteil 
würde, wenn er den Heiligen davon überzeugen könnte, sich ihnen anzuschlie-
ßen. Deshalb peinigte er den Heiligen auch besonders heftig, weil der Unheilige 
glaubte, diesen überzeugen zu können." Die Bestrafung mit Verbannung geht 
hier nahtlos in eine Auseinandersetzung mit einer Gegenspielerfigur über75; die 
Haftbedingungen am Verbannungsort werden als besonders schwer und unan-
genehm gezeichnet. 

Auch Patriarch Euthymios wurde in die Verbannung geschickt, weil er sich 
nach Aussage seiner Vita (BHG 651) einer zweiten Ehe des Kaisers Leon VI. wi-
dersetzte, indem er an den moralischen Qualitäten der Braut, Zoe Zautzina, An-
stoß nahm76: „'Wenn du eine andere zur Frau nehmen willst, wird dich niemand 
hindern, doch es muß nicht diese sein, die des schlechten Benehmens überführt 
ist. Wenn dies nämlich geschieht, werden alle denken, daß tatsächlich alles 
wahr ist, was über sie geredet wird.' Und mit diesen Worten stand er auf und 
ging. Darüber war der Kaiser verärgert und rief nach dem Basileopator77 (sc. 

74 Vita Nicet. Medic, (BHG 1341) cap. 43, p. XXVI: Μετά ταϋτα έξώρισεν αυτόν ό Βασιλεύς ei? εν 
των νησιών τοϋ κόλπου, της άγ ιας Γλυκερίας λεγόμενον κατε ΐχεν δε τοϋτο "Ανθιμος τ ι ς των 
εντόμων, άγυρτώδης, ιερόσυλος, κακεντρεχής, σκολιός, δόλιος, αυθάδης, ανηλεής. Τούτον οΰν, 
διά τήν ύπερβάλλουσαν αύτοΰ κακίαν, έξαρχον των έκεΐ μοναστηριών εποίησαν οί άθεοι· 
τοιούτοις γάρ τότε τάς αρχάς ένεχείριζον, 'ίνα τή δυναστεία τό πάν δ ιαστρεψωσιν ον, διά 
τήν πολλήν αύτοΰ μανίαν, και άπόνοιαν, κα'ι άλαζονίαν, Καΐφαν οί αυτόχθονες προσωνόμασαν. 
Ούτος δε παραλαβών τόν δσιον, και λαβών τήν έξουσίαν κατ ' αύτοΰ, επιμελώς έξέθλιβεν. Κα-
τακλείσας γάρ αυτόν ε ι ς στενήν και τεθλιμμένην είρκτήν, έτιμώρει τούτον ε ι ς τέλος, μήτε 
όλως άνανεύειν αύτόν συγχωρών, αυτός τήν κλείδα της φυλακής έπιφερόμενος, και δι ' όπής 
τήν βραχυτάτην τροφήν αύτώ έπιδίδοσθαι π ρ ο σ έ τ α τ τ ε ν ε ίχεν γάρ και υποσχέσεις παρά τών 
άθέων ώς ότι εί πείσειεν τούτον συνελθεΐν αύτοΐς, περισσοτέρας τ ιμής άξιούσθαι1 διά τούτο 
και περισσώς αύτόν έξέθλιβεν, πείθειν αύτόν οίόμενος ό ανόσιος. 

75 S. dazu oben Kap. 9: „Gegenspieler", S. 170-183, sowie Pratsch, Gegenspieler 72-89. 
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Stylianos Zautzes, dem Vater der Zoe). Nachdem er von diesem zu noch größe-
rer Wut angestachelt worden war, befahl er, den Vater umgehend in das von sei-
nem Vater Basileios erbaute Kloster des heiligen Diomedes zu verbannen, was 
auch sogleich geschah."78 

§ 6. Überzeugung der Verfolger 

Aus dem Topos der Bestrafung heraus konnte ein weiteres Motiv entstehen, 
nämlich die Überzeugung der Verfolger: Durch die Strahlkraft seiner Heiligkeit 
überzeugt der Heilige seine Peiniger vom rechten Glauben. Dies kann die Be-
strafung völlig abwenden, wird aber häufiger während oder erst nach bereits 
vollzogener Bestrafung dargestellt, nachdem der Heilige also bereits ein Opfer 
für Gott vollbracht hat79. Auch dieser Topos ist bereits der urchristlichen Über-
lieferung bekannt80. 

Das Motiv findet sich etwa in der Vita (BHG 896) des Ioannes Psichai'tes. 
Nachdem Ioannes sieben Tage lang von einem Schergen bis aufs Blut ausge-
peitscht worden war, richtete er folgende Worte an seinen Peiniger81: „'Ich will 
dir dankbar sein, sagte der Tapfere, wenn du mich jeden Tag der Schläge für 
würdig erachtest. Sie sind mir nämlich ein Labsal und keine Strafe!' Der Un-
mensch nun war niedergeschlagen von dem übermenschlichen Widerstand des 
Gerechten und befahl, daß dieser sicher im Gefängnis verwahrt werde." In die-

76 Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 8, p. 47: « κ α ι έτέραν μεν άγαγέσθαι σε γυναίκα ούδείς ό 
κωλύσων, ού χρή δέ ταύτην τήν επί κακω φωραθεΐσαν. εί γάρ τοϋτο γένηται, όντως αληθή 
άπαντα τά κατ' αυτής λεχθέντα πάντες είναι λ ο γ ί σ ο ν τ α ι » . και ταϋτα ειπών άναστάς έξήει. 
επί τούτοις ό βασιλεύς άνιαθεις τω βασιλοπάτορι προσκαλείται- επί πλεΐον δέ ε ις θυμόν παρ' 
αύτοϋ έξαφθείς κελεύει παρευθϋ τόν πατέρα έν τή τοϋ πατρός αύτοϋ Βασιλείου μονή τοϋ 
άγιου Διομήδους ύπερόριον γενέσθαι· δ και παρευθΰ γεγένηται . 

77 Die Vita hat „Basilopator", der korrekte Titel ist „Basileopator", vgl. ODB 1, 263f., s. v. 
78 Weitere Beispiele: Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 27, col. 269B (Verbannung 809, vgl. 

Pratsch, Theodoras 168); cap. 37, col. 288B-C (Verbannung 815, vgl. Pratsch, Theodoras 247-
249); Vita Symeonis iun. theol. (BHG 1692) cap. 95, p. 130-132 (Verbannung nach Palukiton); 
Vita Methodii (BHG 1278) cap. 5, col. 1248C (unter Michael II. nach Hagios Andreas, vgl. Ziel-
ke, Methodios 202-205); Vita Procopii Decapol. (BHG 1583) cap. 19, p. 319; Vita Theoph. conf. 
(BHG 1787z) cap. 50, p. 31,30 - 32,5. 

79 Vgl. auch Scheibelreiter, Gegner 61. 64. 
80 Vgl. Apg 16. 23-34. 
81 Vita Ioannis Psicha'itae (BHG 896) cap. 7, p. 116: Χάριν εϊσομαί σοι, φησίν ό γενναίος, εί καθ' 

έκάστην με τών τοιούτων άξιώσης· τρυφή γάρ μοι τοϋτό έστιν, ού τιμωρία. Καταπλαγείς ούν 
ό απάνθρωπος τήν ύπεράνθρωπον τοϋ δικαίου ένστασιν έν τω δεσμωτηρίω αυτόν έκέλευσεν 
ασφαλώς καθειρχθήναι. 
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ser kurzen Darstellung wird der Peiniger noch nicht völlig überzeugt und für die 
andere Seite gewonnen, aber er verliert bereits seine Überzeugung und seinen 
Mut, was einen ersten Schritt auf dem Wege der Konversion des Peinigers dar-
stellt. 

Zum Motiv der „Überzeugung der Verfolger" ist auch jene kurze Darstellung 
in der Vita des Euthymios von Sardeis (BHG 2145) zu rechnen, der zufolge Eu-
thymios, der gerade verhört und gefoltert wurde, zu einem seiner Peiniger, ei-
nem Kanikleios, plötzlich folgendes sagte82: „'Ich hörte, daß deine Mutter und 
Schwester das Nonnenkleid genommen haben.' Der (Kanikleios) aber sagte sehr 
schroff: 'Ja.' Und der Heilige sagte: 'Die schönen Züge und die schöne Art der 
Frömmigkeit trägst auch du in dir!' Der (Kanikleios) aber war wie vom Donner 
gerührt durch den Spott des Seligen, und als hätte er einen Stein in den Mund 
genommen, der die Rede behindert, Schloß er die Schlechtigkeit in Schweigen 
ein, ging zu den anderen und zog sich zurück." 

Gregorios Dekapolites überzeugte nach der Darstellung seiner Vita ebenfalls 
seine Peiniger, zunächst die aufgebrachte Volksmenge, dann den Bischof von 
Hydrus (Otranto) in Kalabrien83: „Die vom Bösen getriebenen Bewohner (sc. 
von Hydrus) warfen ihm vor, er, der Heilige, sei gekommen, um die Christen zu 
verraten, und bedrohten ihn mit dem Tode, ja sie verbanden ihm sogar den 
Kopf mit dem Schweißtuch und hatten vor, ihn eilig totzuprügeln. Der Heilige 
aber milderte durch sein inneres Gebet die wilde Gesinnung der Übeltäter und 
brachte sie davon ab, ihm etwas anzutun. Sie zerrten ihn also vor den damali-
gen Inhaber des Bischofsamtes, damit er das Urteil über ihn fälle. Als Gregorios 
aber dem Bischof unter die Augen gekommen war, entbot er diesem noch nicht 
einmal den Gruß, da er der Irrlehre (sc. dem Ikonoklasmus) anhing. Als er aber 
von seinen Bütteln Backenstreiche erhielt, sagte er: 'Ist es dir nach dem Sinn, ο 
Bischof, schweigend zuzusehen, wie ich getötet werde?' Der aber vertrieb die 
Peiniger des Heiligen und bedrohte sie mit Geißelung. Der Heilige entriß sie je-
doch jeder gefährlichen Züchtigung, indem er sich zu ihrem Fürsprecher beim 
Bischof machte." 

Die Überzeugung der Verfolger ist recht häufig nur impliziert in der Weige-
rung des Henkers, den Heiligen zu züchtigen, wie etwa in dem nächsten Bei-
spiel. Nach der Darstellung der Vita des Antonios des Jüngeren (BHG 142) wei-

82 Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 19,375-379, p. 49: « Ή κ ο υ σ ά σε μητέρα και αδελφής μο-
ναστρίας κεκτήσθαι τω σ χ ή μ α τ ι . » Ό δέ άποτομώτερον « Ν α ι » , φησίν. Και ό άγιος· « Κ α -
λούς εύσεβείας έν σεαυτω τοϋς χαρακτήρας φερεις και τό ι δ ί ω μ α . » Ό δε πληγείς ώς ύπό 
βροντής τή είρωί'εύσει τοϋ μάκαρος και οιονεί λίθοι* τόν λόγον εμττρακτικώς ει^στοματισμένος 
σιωπή τήι* κακίας άπερραψεν και συν τοίς άλλοις κατελθών άνεχώρησεν. 

83 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 33,5-16, p. 96 -98 . Übers, von M. Chronz. Vgl. dazu 
C. Mango, in: Byzantina 13,1 (1985) 635; Makris, Ignatios 97. 
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gerte sich der Untergebene des epi ton deeseon Stephanos, den Antonios 
auszupeitschen84: „Der mit der Auspeitschung des Heiligen beauftragte Diener 
warf sich auf die Erde und schrie, daß er etwas derartiges dem Diener Gottes 
nicht anzutun wage, selbst wenn er deshalb bis zu seinem Tode Gewalt erleiden 
müßte." 

Recht ausgearbeitet findet sich das Motiv in der Vita des Theodoros Studites 
(BHG 1754). Der Mandator Niketas Alexiu wurde vom Kaiser damit beauftragt, 
Theodoros zu maßregeln und mit 100 Peitschenhieben zu züchtigen; in der Vita 
wird dann folgendes erzählt85: Niketas begab sich nach Boneta und übermittelte 
Theodoros den Befehl des Kaisers. Der Heilige war sofort bereit, die Auspeit-
schung über sich ergehen zu lassen, und entledigte sich schon seiner Kleider. 
Als aber Niketas den vom Fasten ausgezehrten Körper des Abts sah, wurde er 
von Mitleid ergriffen. Er legte deshalb Theodoros ein Schaffell über die Schul-
tern, auf das er dann mit der Peitsche schlug. Damit aber auch die Peitsche Spu-
ren der Züchtigung aufwiese, fügte er sich mit einem kleinen eisernen Dorn 
selbst eine Wunde am Arm zu und benetzte mit seinem eigenen Blut den Rie-
men der Peitsche. Dann ging er schwer atmend hinaus (sc. aus dem Raum, wo 
die vorgebliche Züchtigung stattgefunden hatte) und tat so, als hätte er sich ge-

86 
rade einer großen Anstrengung unterzogen . 

Mitunter schreiten potentielle Peiniger des Heiligen auch gar nicht erst zur 
Tat, sondern werden schon im vorab von seiner Heiligkeit abgeschreckt und 
nehmen von ihren böswilligen Plänen Abstand87. 

84 Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 32, p. 210,16-18: ό δέ προτραπείς οίκέττρ μαστΐξαι τον 
οσιον, ττεσών έπ'ι τήν γήν έβόα μηδέν τοιούτον τολμαν κατά τοΰ δούλου τοΰ θεοΐι, καν ei μέχρι 
θανάτου βίαν ύποσταίη. 

85 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 38, col. 288D - 289B; vgl. Theod. Stud., Ep. 112,43. Vgl. 
dazu Pratsch, Theodoros 249-251; dens., Fact and Fiction 68-70. 

86 Weitere Beispiele: Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 66, p. 167,9 - 168,7; nur angedeutet in 
cap. 31, p. 131,5-8; Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 41, col. 293B (Theophanes) ; Vita Nicet. 
Medic. (BHG 1341) cap. 4 3 ^ 5 , p. XXVIf. (Zacharias); Vita Methodii (BHG 1278) cap. 9, 
col. 1252C (vgl. Zielke, Methodios 206), - Überzeugung der Verfolger in Synaxarnotizen: Synax. 
Cpl. 100,28-31; 127/128,50-58 (dort ohne Namen): der hl. Theophilos überzeugt Kalybios. 

87 „Potentielle" Peiniger: Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 21, p. 86 (slawische Räuber 
werden davon abgehalten, G. etwas zu tun); Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) cap. 12, p. 852F 
- 853 (räuberische Hirten, die sein Blut vergießen wollen, werden durch ein Wunder des Hl. 
überzeugt); Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 5-6, p. 51f. (überzeugt Barbaren bzw. Araber durch 
seine f romme Antwort und sein Auftreten); Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 127, p. 61 
(überzeugt e inen Gegenspieler, der ihn töten will); Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 10, 
p. 696D-E; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 10, p. 512 (Häretiker); Vita Theodori Syceo-
tae (BHG 1748) cap. 76, p. 63f. (Protiktor Theodosios). 



Kapitel 15: Tod 

(thanatos - obitus) 

Eine gute Grundlage für die Untersuchung der Sterbeberichte in den byzantini-
schen Heiligenviten des betrachteten Zeitraums kann die Arbeit von Otmar 
Kampert bilden, der in seiner Dissertation die Sterbeberichte unblutiger Märtyrer 
in der lateinischen Hagiographie des 4. bis 6. Jahrhunderts untersucht hat1. Die 
von Kampert vorgenommene Gliederung der literarischen Motive in den Sterbe-
berichten läßt sich über weite Strecken ohne tiefgreifende Modifizierungen auf 
die byzantinische Hagiographie übertragen2. Die Motive sowie die terminologi-
schen Prägungen Kamperts für die einzelnen Motive wurden hier großenteils 
übernommen3, an einigen Stellen jedoch geändert4. 

Das hohe Alter an sich galt als ein wichtiges Zeichen der Heiligkeit. Wenn 
ein Heiliger kein überaus hohes Alter erreichte, versuchte man dies geschickt zu 
kaschieren^. Üblicherweise erreichte der Heilige dieses hohe Alter, da er ja den 
besonderen Segen Gottes hatte, in ausgesprochener Rüstigkeit, aber irgendwann 
mußte sich dann doch der nahende Tod ankündigen: 

1 Vgl. Kampert, Sterben passim; zu den Topoi des Lebensendes sowie zur Häufung von Wundern 
aller Art um das Lebensende des Heiligen cf. auch Bieler, Theios aner I, 44-47. 91-93; Ander-
son, Saint 108-112. 

2 Eine Wiedergabe der typischen Darstellung des Todes eines Heiligen findet sich - nach der Vita 
des Theodoras Studites - auch bei Pratsch, Theodoras 288-291. 

3 Vgl. bes. Kampert, Sterben 229-392. 
4 Vgl. unten § 4: „Letzte Verfügungen", S. 324-330. So konnte etwa die „letzte Versuchung" nach 

Kampert, Sterben 212-225, von mir in den byz. Viten nicht festgestellt werden. 

5 In erster Linie wohl dadurch, daß man das genaue Lebensalter einfach nicht nannte, oder da-
durch, daß man den Heiligen älter machte, als er tatsächlich war. Er trägt dann schon in jünge-
ren Jahren die Züge eines weisen und lebenserfahrenen Greises. Vgl. hierzu auch Kap. 3: 
„Kindheit und Jugend", § 2. „Frühe Zeichen der Heiligkeit", B. „Frühe Reife", oben S. 88-90. 
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§ 1. Letzte Krankheit 

Die letzte und todbringende Krankheit des Heiligen6 wird in der Vita des Grego-
rios Dekapolites folgendermaßen dargestellt7: „Als nun der Zeitpunkt seiner Auf-
lösung bevorstand (...), wurde er, da er ja Teil der menschlichen Natur war, von 
einer sehr schweren Krankheit befallen. Dabei handelte es sich um Epilepsie 
und um eine Erschlaffung des ganzen Körpers. Als er daran litt, flehte er die 
Gottheit glühend an, das Leiden der Epilepsie zu lindem, ihn dafür aber durch 
Wassersucht anschwellen zu lassen. Und er drängte darauf, die restliche Strecke 
des Lebens unter Verfaulen und Verwesung zu durchlaufen. Gott aber erhörte 
ihn, und er entging der Krankheit, die er wegwünschte, erhielt aber stattdessen 
die, nach der er verlangte8. Sein ganzer Körper schwoll denn auch so sehr an 
und wurde zu solcher Fettleibigkeit aufgeschwemmt, daß er von seinen Be-
kannten nur an der Stimme erkannt wurde. Denn während ihn vorher Schlank-
heit geziert hatte, war er jetzt einem luftgefüllten Balg sehr ähnlich." 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) heißt es9: „An diesem Tag nun, 
als die Brüder den Kanon des Festtages sangen, lag auch der heilige Vater selbst 
bei ihnen auf der Bahre und sang mit ihnen. Er war nämlich, wie gesagt, seit Ta-
gen krank." 

In der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) wird das Hereinbrechen der 
letzten Erkrankung folgendermaßen geschildert10: „Unser heiliger Vater wurde 
am Beginn des Monats November von einer Krankheit ergriffen, die sein ständi-

6 Vgl. Kampert, Sterben 229-244 . 

7 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 75-76 , p. 138-140: 'Επειδή δέ ό τής αναλύσεως 
έφειστήκει καιρός (...) της ανθρωπινής φύσεως μέρος τυγχάνων νόσω βαρυτάτη συνείληπτο. Ή 
δέ ήν επιληψία κα'ι πάρεσις όλου τού σώματος. Ό δέ ταύτη κάμνων έλιπάρει τό θείον θερμό-
τατα τ η ς μέν επιληψίας τό πάθος έπικουφίσαι, ύδέρω δέ κατογκώσαι. Και διά σηπεδόνος και 
σήψεως τόν έπίλοιπον παρελθεΐν τού βίου δίαυλον έβιάζετο. Έπήκουσε δέ τούτου Θεός και ήν 
μέν άπηύξατο νόσον παρήκεν, ήν δέ ούτος έπόθησεν άντελάμβανε. Και γαρ ούτως άπαν αύτοΰ 
τό σώμα κατωδηκε και ε ι ς πάχος έξώκειλεν, ώς μόνη φωνή τοις είδόσι γνωρίζεσθαι· 
ίσχνότητι γάρ τό πριν καλλυνόμενος άσκω πνεύματι πλήρει και μάλιστα προσωμοίωτο. -
Übers, von Μ. Chronz, 

8 Da der Heilige auch Macht über Krankheiten besitzt, kann er sich die eigene Erkrankung ge-
wissermaßen aussuchen. Vgl. dazu bereits oben Kap. 13 „Wunder": § 1. „Heilung von Krankhei-
ten" und § 5. „Strafwunder". 

9 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 83,1-4, p. 217. 
10 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 64, col. 321D: ό όσιος Πατήρ ήμών περί τάς αρχάς τοΟ 

Νοεμβρίου μηνός νόσω ληφθείς τή συντρόφω και άνωθεν αύτώ συνεισπεσούση έκ τών πολυ-
θλίπτων εκείνων φυλακών τε και εξοριών, και τής εντεύθεν τελε ίας άνεπιμελησίας, λέγω δέ 
της τού στομάχου, νεκρός όράτο σχεδόν και πρό κοιμήσεως ό μακαρίτης, ορέξεων ε ις άκρον 
άποπαυθεισών. 
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ger Begleiter und von oben her in ihn eingedrungen war aufgrund jener sehr 
entbehrungsreichen Aufenthalte im Gefängnis und in der Verbannung sowie sei-
ner anschließenden vollkommenen Sorglosigkeit, ich meine eine Erkrankung 
des Magens. Beinahe tot sah er aus und kurz vor der Entschlafung, der Selige, er 
hatte ganz und gar keinen Appetit mehr." 

In der Vita des Lazaros von Galesion wird das Hereinbrechen der letzten 
Krankheit so dargestellt11: „Als die Brüder, die von dem Vater in die Stadt (sc. 
Konstantinopel) und anderswohin geschickt worden waren (sc. in das Kloster) 
zurückkehrten, wie der Vater ihnen gesagt hatte, und wie oben bereits erwähnt 
wurde, wurde er sogleich von einer Krankheit ergriffen, die ihn auch von sei-
nem irdischen Leben erlöste."12 

§ 2. Wissen um den nahen Tod 

Dieses Motiv wird in der Literatur gern als „Prophezeiung des eigenen Todes" 
oder bezeichnet13. In der Tat wird das Vorauswissen um den eigenen Tod häu-
fig erst durch eine Prophezeiung offenbar, in der der Heilige anderen Men-
schen, vorzugsweise seinen Jüngern, den genauen Zeitpunkt seines Todes im 
vorab ankündigt. Daß dieses Vorauswissen jedoch nicht unbedingt an eine Pro-
phezeiung gebunden war, zeigt etwa das erste, nicht gerade typische Exempel: 

In der Darstellung der Vita des Theodoros von Kythera (BHG 2430) verstarb 
der Heilige in Askese und Einsamkeit auf der wegen fortgesetzter arabischer 
Einfälle beinahe völlig verlassenen Insel Kythera14: „Der heilige Theodoros nun 
hatte elf Monate auf der Insel in der Kirche der heiligen und ehrwürdigen gro-

11 Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 246, p. 585B. 
12 Weitere Beispiele: Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) p. 213,19 - 214,4; Vita Mariae iun. 

(BHG 1164) cap. 10, p. 696C-E; Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 77, p. 652D; Vita Euthy-
mii iun. (BHG 655) cap. 37, p. 203; Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 45,13-15, p. 156; Vita 
Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 52, p. 458-460; Vita Germani patriarchae (BHG 697) cap. 31, 
p. 238. 

13 Vgl. Kampert, Sterben 229-244; Bieler, Theios aner I, 91-93. 
14 Vita Theod. Cyth, (BHG 2430) p. 288,230-239: Ό δέ όσιος Θεόδωρος ποιήσας έν τη νήσω, έν 

τω ναω των άγιων και ένδοξων τοΰ Χρίστου μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, μήνα? 
ένδεκα, τω κρύει ττηγνύμενος και έν πείνη και κακουχία καΐ μονώσει νύκτα και ήμερα μετά 
δακρύων τόν Θεόν έξιλεούμενος, τω ένδεκάτω μηνι προς Κύριον και αύτός έξεδήμησε. Σεπτεμ-
βρίου δε μηνός, χελανδίου κατά πάροδον σταθέντος εν τη νήσω, άττήλθον οί πλευστικοι προσ-
κυνήσαι τω ναω των άγιων μαρτύρων και εύρον τούτον έξω τής εκκλησίας κείμενον άδιάφθο-
ρον, πρός κεφαλής δε αύτοϋ εύρον οστρακον γεγραμμένον ούτως· „εγώ Θεόδωρος, ελάχιστος 
διάκονος, κατεκλίθην έν τή άρρωστεία μηνι Άπριλ ίω εβδόμη και ιδού άποθνήσκω μην! Μαίω 
δωδεκάτη, έν ήμερα τού άγιου Έττιφανίου". 
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ßen Märtyrer Christi, Sergios und Bakchos, verbracht, wo er vor Kälte erstarrt 
und in Hunger und Elend und Einsamkeit Tag und Nacht unter Tränen Gott an-
gefleht hatte, ehe er im elften Monat sich selbst zum Herrn aufmachte. Im Monat 
September aber, als ein Schiff vorübergehend an der Insel festmachte, brachen 
die Seeleute auf, um der Kirche der heiligen Märtyrer ihre Verehrung zu erwei-
sen, und fanden diesen (sc. Theodoros) außerhalb der Kirche unverwest liegen. 
An seinem Haupt fanden sie eine Tonscherbe, auf der folgendes geschrieben 
stand: 'Ich, Theodoros, der geringste Diakon, wurde von der Krankheit nieder-
gebeugt im Monat April, am 7. Und siehe, ich sterbe im Monat Mai, am 12., am 
Tag des heiligen Epiphanios.'" Der Heilige kannte also den Zeitpunkt seines To-
des im vorab, ohne allerdings, aufgrund seiner Einsamkeit, über die notwendi-
gen Zuhörer für eine Prophezeiung zu verfügen. Folglich wird sein Vorauswis-
sen erst nachträglich durch die Inschrift auf der Tonscherbe offenbar. 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) wird das Wissen um den 
eigenen Tod wie folgt dargestellt15: „Er rang seit einem ganzen Jahr mit der 
Krankheit, und die Ärzte überließen ihn bereits verzweifelt dem Tod. Da raffte 
er sich auf und sagte den anwesenden Brüdern voll Milde: 'Der Zeitpunkt mei-
ner Auflösung steht bevor, Brüder. Nehmt mich also und liefert mich in das öf-
fentliche Hospital ein. Denn Gott zeigt Langmut mit mir und ist so gütig, mich 
noch zwölf Tage in diesem Leben zu lassen'." 

In der Vita des Patriarchen Euthymios (BHG 651) zeigt sich das Wissen um 
den nahen Tod an zwei Stellen. Zunächst, im Monat Juli, ließ Euthymios nach 
dem amtierenden Patriarchen Nikolaos (Mystikos) schicken und bat diesen, ihn 
zu besuchen und Lebewohl zu sagen1 6 : „Es war der Monat Juli, und der Patri-
arch Nikolaos machte sich auf zu dem Kloster des Großmärtyrers Panteleimon, 
das sich an der Meerenge (sc. des Bosporos) befand. Unser Vater Euthymios 
aber ließ ihm übermitteln, er möge nach dem Ende des Fests (sc. des heiligen 
Panteleimon, 27. Juli) zu ihm kommen und ihm ein letztes Mal Lebewohl sa-
gen." 

15 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 78, p. 142: Προσπαλαίων δέ όλον ένιαυτόν τώ νοσή-
ματι, ήδη τών ιατρών άπογνώσει τούτον τω θανάτω παραπεμπόντων, τοις συνοϋσι αδελφοί? 
μετά πραότητος ειπείν κατεθάρρησεν ,,Ό καιρός, αδελφοί, της εμής αναλύσεως έφέστηκεν. 
"Αραντες οΰν με προς την κοινήν ξενίαν άπόδοτε' ό γάρ θεό? έπ' έμοι μακροθυμία χρησάμε-
νος επί δυοκαίδεκα λοιπαις ήμέραις συνεΐναί με τή ζωή ταύτη χρηστεύεται". - Übers, von Μ. 
Chronz. 

16 Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 22, p. 141,28-32: 'Ιούλιος- παρήν μην, και ό πατριάρχης Νι-
κόλαος έν τή μονή τή του μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τή εν τω Στενώ οϋση έξήει. ό δέ 
πατήρ ημών Εύθύμιος δήλοι αύτώ μετά τό τήν έορτήν έκπεραναι προς αύτόν παραγενέσθαι 
και τό τελευταΐον συντάξασθαι. 
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Später, am 4. August, hielt Euthymios vor den Ohren aller sich selbst eine 
kleine Rede, die folgendermaßen beginnt17: „Siehe, geringster Euthymios, der 
Zeitpunkt deiner Auflösung ist gekommen, und die Axt, die den unfruchtbaren 
Baum fällen wird, ist nahe"1 8 . 

§ 3. Letzte Worte (Abschiedsrede bzw. letzte Unterweisung) 

Zur Darstellung des Todes des Heiligen gehört auch häufig eine Art Abschieds-
rede oder letzte Unterweisung, die der greise Lehrer an seine Schüler richtet19: 

Ein recht typisches Beispiel dafür findet sich in der Vita des Theodoras Stu-
dites (BHG 1754). Dieser hatte seine Mönche zusammenrufen lassen und gab 
ihnen dann folgende letzte Unterweisung20: „'Brüder', sagte er, 'und Väter! Ich 
war kraftlos und wurde durch eure Gebete wieder zurückgerufen. Doch wie 
lange noch werde ich wieder zu euch kommen? Es kommt ganz gewiß der Tag 
des Todes, an dem es keinen Platz geben wird für ein 'wieder', der mich von 
euch trennt und von hier fortschickt.'" 

In der Darstellung der Vita des Patriarchen Euthymios (BHG 651) richtet der 
Heilige, wie oben schon vermerkt, folgende Abschiedsrede in erster Linie an 
sich selbst, aber doch vor den Ohren aller (eis έττήκοον πάντων)21: „Siehe, nich-
tiger Euthymios, der Zeitpunkt deiner Auflösung ist gekommen, und die Axt, die 
den unfruchtbaren Baum fällen wird, ist nahe. Was zögerst du? Was fürchtest du, 

17 Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 23, p. 145,27-32: ιδού, ταπεινέ Ευθύμιε, ό καιρός της 
άναλύσεώς σου έφέστηκεν, και ή άξίνη της τομής· σου του άκάρπου δένδρου ήγγικεν. 

18 Weitere Beispiele: Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 37-38 , p. 202f.; Vita Mariae iun. (BHG 
1164) cap. 10, p. 696C-E; Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 64, col. 324A (vgl. Pratsch, Theo-
doras 288f.); Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 82, p. 215-217 ; Vita Nicephori patriarchae 
(BHG 1335) p. 213,19 - 214,4; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 221, p. 575D - 576A; Vita 
Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 77, p. 652B-C; Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) 
cap. 36, p. 257f.; cap. 37, p. 258,14-36; Vita Irenae imp. (BHG 2205) cap. 16, p. 26f.; Vita Nico-
nis (BHG 1366-67 ) cap. 45,9-11, p. 156; Vita Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 52, p. 458-460 ; 
Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 96, p. 131f.; Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 53, p. 145,19-
27; Vita Ignatii (BHG 817) 557C; Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 55, p. 36,1-18. 

19 Vgl. Kampert, Sterben 244-269 ; Bieler, Theios aner II, 8. 
20 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 66, col. 324A: 'Αδελφοί, λέγων, και Πατέρες ήσθένησα, και 

πάλιν εύχαΐς υμών άνακέκλημαΐ' αλλ' έως πότε μέλλομεν έρχεσθαι επί το πάλιν; έλεύσεται δή 
πάντως ή έπιθανάτιος ήμέρα, οτε ούχ έξει χώραν τό πάλιν, χωρίζουσά με άφ' ύμών και παρα-
πέμπουσα έκ των ένθένδε. Και τά έξης της κατηχήσεως; vgl. Pratsch, Theodoras 288f. - Die 
Rede entspricht formal einer (abgekürzten) kleinen Katechese des Theodoras, vgl. Theod. 
Stud., Catech. parv.; vgl. dazu Fatouros, Theodoras 2 Γ - 2 4 * ; Pratsch, Theodoras 10. 132f.; 
dens., Kommunikationswesen (im Druck). 

21 Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 23, p. 145,30 - 147,9. 
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da du doch zur Unvergänglichkeit gerufen bist und aus der Sklaverei in die Frei-
heit hinübergehst? Dort ist kein Neid, kein Zorn, keine Bösartigkeit, keine 
Menge von Betrübten und Übeltätern. Zu einem menschenliebenden Herrn 
gehst du. Sei nicht zaghaft oder mutlos, denn er ist mitfühlend, großherzig und 
sehr erbarmungsvoll. Und wenn du dich unwürdig der Berufung fühlst, zu der 
du gerufen wurdest, so hast du aber doch fünfundsiebzig Jahre im Mönchsstand 
verbracht. Gehe nun zu deinem Herrn und Gott und Meister, den du von früher 
Kindheit an geliebt hast und dem du seit frühester Jugend gefolgt bist! Zögere 
jetzt nicht, noch sei unwillig! Gehe nun fort und habe Zutrauen nicht in deine 
Werke, sondern in seine Menschenliebe und Gnade, sein unsagbares Mitgefühl 
und seine grenzenlose Güte!" 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) lautet die letzte Unterwei-
sung2 2 folgendermaßen2 3 : „Als er dann fühlte, daß sein Ende nahegekommen 
war, sprach er zu den Brüdern, die dort sangen: 'Kommt her, meine Söhne!' Als 
die ehrwürdigen Brüder das Lager des Seligen im Kreis umstanden, voller Klage 
und Trauer und in Tränen aufgelöst, öffnete der ganz Heilige den Mund und be-
gann, vom Heiligen Geist bewegt, diese zu ermahnen, und sagte: 'Meine Söhne, 
der Zeitpunkt meiner Auflösung ist schon gekommen, und die Stunde ist da, um 
Gott das Pfand zurückzugeben, das er gegeben hatte. Hört nun meine Worte 
und vernehmt meinen Rat und weicht kein Stück vom geistlichen Pfade ab, da-
mit ihr die himmlischen Kränze empfangen werdet! Es sagt nämlich der Apostel: 
'Und so jemand kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht.'24 

Deshalb haltet euch rein und euren Leib fern von der Befleckung der Leiden-
schaften, damit ihr zusammen mit den heiligen Engeln würdig wohnen werdet. 
Diejenigen nämlich, die die irdischen Dinge auf treffliche und leidenschaftslose 
Weise behandeln, wie beschwingt von der Aussicht auf die göttlichen Dinge, 
bauen dem Heiligen Geist einen Tempel und verdienen sich jenen Platz zur 
Rechten. Verachtet nun jede Freude des Lebens und haltet jede Sättigung des 
Magens für nichtswürdig, damit ihr der göttlichen und wahren Freude der geisti-
gen Dinge teilhaftig werdet! Nichts nämlich ist eine größere Freude als die 
Schönheit Jesu und jener Güter, die diejenigen ewiglich genießen, die die irdi-
schen Güter verachten. Bewahrt euren Glauben unerschütterlich, übergebt euch 
selbst nicht den Feinden zur Schadenfreude der Dämonen! Über nichts nämlich 
freut sich euer Feind, der Teufel, so sehr wie über eure Abwendung und euren 
Abfall vom Glauben. Den Häretikern, die die Ikone Christi schmähen, erweist 
nicht einmal einen Gruß, vom gemeinsamen Mahl mit ihnen und dem gemein-

22 Vgl. V. Laurent, in: Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) S. 217 : „derniere c a t e c h e s e " . 

23 Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) cap . 8 3 , 4 - 4 5 , p. 2 1 7 - 2 1 9 . 

24 2 T i m 2. 5. 
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samen Trank gar nicht erst zu reden! Wer nämlich gemeinsam mit ihnen speist, 
ist Teilhaber ihres Glaubens geworden. In der sicheren Hoffnung auf die jensei-
tigen Güter nehmt die Verfolgung um Christi willen mit Freude auf euch! Ertragt 
jede Schlechtigkeit und jedes Leid um Seinetwillen, damit auch ihr, ο Söhne, 
ganz gottselig werdet! Es sagt nämlich der Herr: 'Selig sind, die um Gerechtigkeit 
willen verfolget werden, denn das Himmelreich ist ihr.'25 Bindet euch selbst mit 
vollkommener Liebe an Gott! Ein jeder von euch soll seinen Nächsten anneh-
men wie sich selbst, ganz wie es heißt: 'Wer ist schwach, und ich werde nicht 
schwach? Wer wird geärgert, und ich brenne nicht? Wer sich nämlich so in je-
den frommen Bruder hineinversetzt, erfreut Christus, unseren Gott, der das 
Haupt seiner Kirche ist und sich unser annimmt. Gehorcht auf fromme Weise 
dem Vater, der mit Gott nach mir sein wird und verletzt in keiner Weise seine 
Anordnungen. Wer dieser sein wird, sollt ihr überlegen, damit ich diesen ken-
nenlerne und für ihn bete, bevor ich von den irdischen Gefilden gelöst werde. 
Euch nämlich trage ich auf, diesen zu wählen."27 

§ 4. Letzte Verfügungen 

Kurz vor seinem Tod trifft der Heilige häufig noch einige letzte Anordnungen 
für seine Anhänger und Jünger28 . Die Anhänger und Jünger können wahlweise 
die Mönche seines Klosters sein, die Kleriker oder der gesamte Sprengel seines 
Bistums oder auch nur einige ausgewählte Schüler und Jünger eines Asketen. 
Die letzten Anordnungen betreffen zum einen seine geistliche Hinterlassen-
schaft: Der Heilige setzt ein Testament auf (A), in dem er verbindliche Regeln 
für das Zusammenleben und die Fortexistenz seiner Gründung nach seinem 
Tode festlegt29. Ferner regelt er die Nachfolge verschiedener Ämter (B)3 0 , vor al-
lem des Hegumenats, und trifft Anordnungen bezüglich seiner Bestattung und 

25 Mt 5. 10. 
26 2 Kor 11. 29. 
27 Weitere Beispiele: Vita Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 33, p. 438-440; Vita Euthymii patr. (BHG 

651) cap. 23, p. 145,11-26 (in der Überschrift des Kapitels als τελευταία παραίνεση bezeich-
net); Vita Germani Cosinitzae (BHG 698) p. 71; Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 214,4-
16; Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 79, p. 653A-B; Vita Davidis, Symeonis et Georgii 
(BHG 494) cap. 37, p. 258,14-36; Vita Irenae imp. (BHG 2205) cap. 16, p. 26f.; Vita Niconis 
(BHG 1366-67) cap. 45,15-82, p. 156-160; Vita Phantini iun. (BHG 2366z) cap. 52, p. 458-460; 
Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 53, p. 145,22 - 146,8; Vita Ignatii (BHG 817) 557C. 

28 Hierunter fallen die bei Kampert, Sterben 278-286, als „letzte Verfügungen" als auch die bei 
Kampert, Sterben 286-302, als „letzte Handlungen" bezeichneten Akte. Beides ist nicht scharf 
voneinander zu trennen. 
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Grabstätte (C). Schließlich findet sich in diesem Zusammenhang noch einmal3 1 

das Motiv der Verteilung der Habe (D). Dieses Motiv erinnert zum einen an die 
Tugend der Freigebigkeit, zum anderen ist es bis auf den heutigen Tag eine ver-
breitete Sitte, bestimmte Besitztümer bereits vor dem eigenen Tod an diejenigen 
Vertrauenspersonen weiterzugeben, von denen man annimmt, daß sie das Erbe 
am besten pflegen werden. Dieser Topos überschneidet sich natürlich mit dem 
vorigen, da auch die letzten Verfügungen meistens mündlich getroffen und 
kundgetan werden. Er läßt sich lediglich durch den spezifischen Inhalt, eben 
den Verfügungscharakter, dieser letzten Worte eingrenzen. 

A. Testament 

Ein Beispiel dafür findet sich in der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754), 
wo jedoch auf das an anderer Stelle errichtete Testament32 nur verwiesen 
wird33: „'Brüder und Väter, dieser Kelch ist allen gemein, ihn tranken alle unsere 
Väter, denselben werde wohl auch ich leeren und zu meinen Vätern gehen. Be-
achtet das Testament, das ich euch zusammengestellt habe, bewahrt euren Glau-
ben unerschütterlich und euer Leben unbefleckt! Mehr habe ich nicht zu sagen, 
da ich alles, was nützlich ist, zuvor bereits kundgetan und gelehrt habe.' Dieses 
aber setzte der Sohn des Friedens und der Liebe hinzu: 'Unserem Herrn und 
Erzpriester34 übermittelt meinen ehrfürchtigen und ehrwürdigen Gruß, ebenso 
den übrigen Hierarchen und Priestern, den Bekennern Christi, denen, die um 
des Herrn willen verfolgt wurden, allen Brüdern, Freunden und Bekannten und 
allen, die mit uns zusammen in dem Kampf für den Glauben sich gemüht ha-
ben, den kleinen wie den großen!'" 

In der Darstellung der Vita des Patriarchen Euthymios (BHG 651) findet sich 
folgende Rede, die auch den Charakter eines Testaments besitzt35: „Es war der 

29 In einigen Fällen ist parallel zur hagiographischen Version diese Klosterordnung auch in ande-
ren Dokumenten überliefert, vgl. dazu Byzantine Monastic Foundation Documents. A Complete 
Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments, Edd. John Thomas - Angela He-
ro, 5 vols., Washington, D. C. 2001. In anderen Fällen wissen wir nicht, o b tatsächlich eine Klo-
sterordnung erlassen wurde. 

30 Vgl. 2 Kön 2. 

31 S. dazu bereits oben Kap. 5: „Entsagung", § 2. „Verteilung der Habe", 
32 Vgl, Fatouros, Theodoras 30* f ; Pratsch, Theodoras 10. 126. 

33 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 66, col. 324D-325A; vgl. Pratsch, Theodoras 289. - Die 
Rede entspricht formal den kleinen Katechesen des Theodoras, vgl. Theod. Stud., Catech. 
parv.; vgl. dazu Fatouros, Theodoras 21*-24*; Pratsch, Theodoras 10. 132f.; ders., Kommunika-
tionswesen (im Druck). 

34 Gemeint ist der abgesetzte und im Exil befindliche Patriarch von Konstantinopel Nikephoros. 
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zweite Tag des Monats August, an dem das Gedächtnis des Protomärtyrers Ste-
phanos gefeiert wird. Und unser Vater, der jetzt bei den Heiligen ist, schickte 
zum Kloster von Psamathia und rief alle Mönche in das Kloster tu Agathu. In 
gleicher Weise rief er auch die dortigen Mönche zu sich und sprach über die 
Satzung beider Klöster: In Psamathia sind vierundzwanzig Brüder Gott geweiht 
und zur Kirche gehörig, 'die ich vorher dazu bestimmt habe, diesen vorzuste-
hen, rufe ich dazu auf, weitere drei von denen, die mir gedient haben. Wenn 
diese heimgegangen sind, sollen sie durch gemeinsame Wahl aller Brüder einen 
Abt wählen, der Gott gefällt und den sie wünschen. Genauso lege ich fest, daß 
in dem hiesigen Kloster tu Agathu zwölf Brüder Gott geweiht und zur Kirche 
gehörig sind, und weitere drei, die meine Wenigkeit bestimmt hat, sollen das 
Amt des Hegumenats übernehmen. Später, wenn diese heimgegangen sind, er-
nennt einen Oikonomos aus den Reihen eurer Brüder von Psamathia, so daß 
beide Herden geleitet werden nach derselben Regel und Ordnung von dem, 
dem das Amt des Hegumenats des Klosters in Psamathia durch die Vorsehung 
Gottes anvertraut worden ist, wie dies auch die von mir eigenhändig verfaßte 
Einigungsverordnung (ενωσις) im einzelnen kundtut. Söhne, die Tradition (πα-
ράδοση), die ihr von mir empfangen habt, beachtet in Bruderliebe und Ein-
tracht! Mögt ihr nicht nachlassen, zu Gott zu beten mit all eurer Kraft! Betet also 
für meine Wenigkeit, damit ich die von mir sehr ersehnte Erlaubnis (sc. zum 
Herrn zu gehen) erhalte! Wenn dies nämlich geschehen ist, werde ich nicht auf-
hören, für euch einzutreten und zu bitten und einen jeden (sc. im Himmel) auf-
zunehmen und zu umarmen. Dies aber wißt, nach meinem Weggang werdet ihr 
euch in solcher Bedrückung und Bedürftigkeit und Not befinden, daß ihr sogar 
Hand an die heiligen Gefäße selbst legen werdet. Aber der Herrgott wird euch 
Hilfe von oben schicken, möge er euch beschützen und helfen und ersetzen, 
was mir mangelt! Allein meine, des Geringsten, Anordnungen (έντολάς·) setzt 
nicht außer Kraft, noch vernachlässigt die von mir in vielen Kämpfen und mit 
viel Schweiß für euch aufgesetzten Traditionen (παραδόσεις)!' Als der Vater so 
vor ihnen sprach, und alle tränenüberströmt waren, fiel er in Ohnmacht. Und als 
er deshalb schwieg, gingen sie hinaus." Das Beispiel zeigt, daß die Trennlinie 
zwischen „Testament" oder einer anderen „letzten Verfügung" auf der einen 
Seite und der „letzten Unterweisung" auf der anderen nicht immer scharf zu zie-
hen ist. Die Rede des Euthymios hat, insbesondere im ersten Teil (cap. 23, p. 
143,24-145,10), zweifellos testamentarischen Charakter, im zweiten Teil (cap. 
23, p. 145,11-26) geht sie jedoch in eine letzte Unterweisung der Mönche über. 
Außerdem verweist die hagiographische Version des Testaments auf andere Do-
kumente - hier die ενωσις, die παράδοσις bzw. παραδόσεις und eventuell die 

35 Vita Euthymii patr. ( B H G 6 5 1 ) cap . 23, p. 1 4 3 , 2 4 - 1 4 5 , 2 6 . 
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έντολαί, wenn diese nicht dasselbe sind wie die παραδόσεις - die das eigentli-
che Testament des Heiligen darstellen, das nicht erhalten ist3<\ 

B. Nachfolgeregelungen 

Seine Nachfolge regelte kurz vor seinem Tod etwa Petros von Atroa nach der 
Darstellung seiner Vita (BHG 2364). Er hatte seine Mönche gebeten, einen 
Nachfolger zum Abt zu wählen. Als diese jedoch zögerten und wehklagten, 
sprach er zu ihnen37 : „'Haltet ein, ο Söhne, sagte er, mit der Klage um mich und 
gebt mir also den, der euch nach Gott in würdiger Weise regieren wird. Ich ver-
lasse nämlich schon in Kürze die hiesigen Gefilde und mache mich auf zu mei-
nem Herrn.' Die Brüder, die noch immer Tränen vergossen und wehklagten, 
sagten: 'Es möge nicht geschehen, Vater, daß wir von deinem allersüßesten An-
blick und dem für die Seele nützlichen Gespräch mit dir, von deiner Unterwei-
sung und dem Umgang mit dir getrennt werden! Wenn es jedoch Gott denn 
wohl gefällt, daß du die Welt verläßt, vertraue die Führung dem Oikonomos un-
seres Klosters und deinem Bruder, Paulos, an, wie dir nämlich wollen wir uns 
ihm unterordnen, heiliger Vater, denn wir sehen und erkennen ihn in dir und 
dich in ihm.' Nachdem dies der Vater von ihnen vernommen hatte, rief er und 
stellte seinen Bruder Paulos in ihre Mitte und sprach: 'Ich nun, mein Sohn, ver-
lasse, so Gott will, noch heute das Gefängnis des Leibes und kehre als Erde zur 
Erde zurück. Du hast dein Leben lang den Brüdern zugeteilt, was für ihren Kör-
per nötig war, von nun an teile ihnen das Größere und Vollkommenere zu! 
Stehe ihnen in gotterfüllter Weise vor, führe sie in heiliger Weise und geleite sie 
auf jedem Pfad der Frömmigkeit! Richte den Lahmen auf, bringe den Fehlgelei-
teten wieder auf den rechten Weg, den Kranken heile und den Schwachen 
trage, damit du durch dieses Leben und diese Taten von dem Erzhirten Christus 
in die hohe Stadt aufgenommen wirst, in das geistliche Jerusalem, in das ewige 
Leben, in das himmlische Königreich wie ein üppiges und heiliges Weihge-
schenk!'" 

Im Zusammenhang mit den letzten Verfügungen und dem Testament wurde 
bereits festgestellt, daß auch in der Darstellung der Vita des Patriarchen Euthy-
mios (BHG 651) der Heilige seine Nachfolge regelt38. Er setzte in seinen beiden 

36 Weitere Be i sp ie le : Vita Lazari Ga les io tae ( B H G 9 7 9 ) c a p . 2 4 6 - 2 4 7 , p. 5 8 5 B - 5 8 6 B ; Vita Davidis, 

S y m e o n i s et Georgi i ( B H G 4 9 4 ) cap . 37, p. 2 5 8 , 1 4 - 3 6 ( π α ρ α δ ό σ ε ι ς ) . 

37 Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) cap . 8 4 , 7 - 2 9 , p. 2 1 9 - 2 2 1 . 

3 8 Vita Euthymii patr. ( B H G 6 5 1 ) cap. 23, p. 143 ,31 - 1 4 5 , 1 0 . 
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Klöstern Psamathia und tu Agathu zunächst jeweils drei seiner Schüler als Äbte 
ein, ehe dann später die Klöster unter einem Abt geeint werden sollten^. 

C. Bestattung und Grab 

Zu den letzten Verfügungen des Heiligen gehört bisweilen auch, daß er Anord-
nungen bezüglich seiner Bestattung und seines Grabes trifft40. Diese Anordnun-
gen sind in dem ersten Beispiel recht bemerkenswert: In der Darstellung der 
Vita des Lazaros von Galesion (BHG 979) war dieser gefragt worden, wo er 
denn bestattet werden möchte. Er habe daraufhin geantwortet, man möge sei-
nen Körper in die Höhle4 1 werfen zum Fraß für die Vögel und wilden Tiere42. 
Angeblich soll er dies sogar testamentarisch verfügt haben4 3 . Allerdings erfüllten 
seine Mönche diese letzte Verfügung ihres Vaters nicht, sondern bestatteten sei-
nen Leichnam ordentlich in einem Sarkophag im rechten Teil des Narthex der 
Kirche. 

Eher im Rahmen des Üblichen bleibt diese letzte Verfügung in der Darstel-
lung der Vita des Patriarchen Euthymios (BHG 651). Nachdem Euthymios seinen 
Anhängern verkündet hatte, daß er am kommenden Tag sterben werde, wurde 
er von seinem Neffen Basileios gefragt44: „'Und wo möchtest du, daß dein Kör-
per zur Ruhe gebettet werde, damit wir ein Grab bereiten können?' Und der: 'In 
Psamathia, bei dem heiligen Schrein der Anargyroi, rechts in der Kapelle des 
Täufers, unterhalb meines Herrn und Bischofs Peter des Bekenners und Erzprie-
sters von Gordoryneia.'" 

In der Vita der Kaiserin Eirene (BHG 2205), die in der Verbannung auf Les-
bos starb, trifft die Heilige im Rahmen ihrer Abschiedsrede folgende letzte An-
ordnungen bezüglich ihrer Grabstätte45: „Hebt nun meinen Leichnam auf und 

39 Weiteres Beispiel: Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 38, p. 203,17-21. 
40 Vgl. Kampert, Sterben 278-281; Angenendt, Heilige 167-175. 
41 Gemeint ist eine hl, Grotte am Berg Galesion, die in der Vita mehrfach eine Rolle spielt. 
42 Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap, 253, p. 587f.: αυτός μεν ερωτηθείς παρά των αδελφών 

ττερι τούτου, em τη? φάραγγος ριφήναι τό αύτοϋ σώμα ε ι ς βρώσιν τών πετεινών τε και θη-
ρίων προσέταξεν. Vgl. dazu Greenfield, Lazaros 352 Anm. 1013, 

43 Vgl. Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 246, p. 585E: Τό δε δυστηνόν μου σώμα σύραντες εκ 
του ποδός έν τή φάραγγι ε ις βρώσιν τών θηρίων της γης και τών πετεινών του ούρανοΰ 
ρίψατε. 

44 Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 23, p. 147: ,,ποϋ δέ κελεύεις κατακεισθαι τό σώμα σου, 'ίνα 
τάφον εύτρεπίσωμεν". ό δε1 ,,έν τω Ψαμαθία", εφη, ,,πρός τω τών 'Αναργύρων ίερώ σηκώ, εν τω 
από δεξιάς προδρομικά) εύκτηρίω, κάτωθεν τοϋ κυρίου μου και δεσπότου Πέτρου του όμολογη-
τοϋ και άρχιερεως Γορδορυνείας". 

45 Vita Irenae imp. (BHG 2205) cap. 16, p. 27. 
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bringt ihn, um ihn niederzulegen, in die Kirche der ganz reinen Theotokos, in 
den ruhmvollen Teil, den Schrein des heiligen Nikolaos, auf der gottbeschützten 
Insel von Prinkipo!"4^ 

D. Verteilung der Habe 

Zu den letzten Verfügungen zählt auch die Verteilung der meist bescheidenen 
Habe des Heiligen kurz vor dem Tod 4 7 . Oft handelt es sich dabei nur um we-
nige, nicht besonders wertvolle Besitztümer, etwa einige Kleidungsstücke, was 
noch einmal die Bedürfnislosigkeit des Heiligen unterstreichen soll. Im ersten 
Beispiel wird dies sogar ausdrücklich gesagt: 

In der unvollständigen Vita bzw. Grabrede der Theoktiste (BHG 2422) wird 
die Verteilung der Habe von ihrem Sohn, Theodoros Studites, folgendermaßen 
dargestellt48: „Es war nun ein Beweis ihrer Besitzlosigkeit, daß sie nichts besaß, 
weder eine Dienerin, noch Gold, noch Silber, noch sonst etwas von dieser Welt 
als allein die härenen Lumpen, die sie am Leibe trug, und die zwei ärmlichen 
Decken. Sie war folglich unbeschwert, als sie von uns ging. Auf mich und den 
Bruder4 9 verteilte sie diese Dinge, und das Übrige behielt sie als Leichentuch. So 
sagte sie, frei von irdischen Besitztümern und weltlichen Leidenschaften, Lebe-
wohl und ging heim." 

In der Vita der Maria der Jüngeren (BHG 1164) wird folgende Verteilung der 
Chlamys der Heiligen berichtet50: „Dies sagte sie und nahm die Chlamys von ih-
ren Schultern, rief einen der Diener und befahl ihm, diese zu verkaufen und die 
Schuld an die Gläubiger zurückzugeben. Sie nannte auch die Namen der Gläu-

46 Weitere Beispiele: Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 97, p. 133; Vita Danielis Stylitae (BHG 489) 
cap. 54, p. 146,35 - 147,3. 

47 Vgl. Kampert, Sterben 281-286 . Zum Topos der „Verteilung der Habe" an anderer Stelle in der 
Vita vgl. bereits oben S. 124f. 

48 Theod. Stud., Laud, matris (BHG 2422) cap. 13, col. 900C-D: άκτημοσύνης δέ δείγμα, τό μηδέν 
εχειν αυτήν, μήτε θεραπαινίδα, μήτε χρυσίον, μήτε άργύριον, μήτε τι τοϋ αιώνος τούτου, ή 
μόνον τά τρίχινα ράκια α περιβέβλητο, και τά δύο πενιχρά σκεπάσματα. 'Αμελεί τοίνυν ότε 
άπετελεύτα, έμοί τε και τω άδελφώ διαχείμασα ταύτα, και τό λοιπόν εις ενταφιασμοί' έχουσα, 
ούτως γυμνή και ταΐς ύλαις και ταΐς τοϋ κόσμου προσπαθείαις, χαίρουσα και ώς προς τά 'ίδια 
χωρούσα. Vgl. dazu Pratsch, Theodoros 40f. 

49 Gemeint ist der Bruder des Theodoros Studites, Ioseph, vgl. PMBZ: # 3448. 
50 Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 10, p. 696D-E: Ταΰτα είπε και τήν χλαμύδα των εαυτής 

ώμων περιελοΰσα καί τινα των οικείων καλέσασα, πωλήσαι ταύτην και άποδοΰναι τοις χρεώ-
σταις τό χρέος έκέλευσεν, ειπούσα καί των δανειστών τά ονόματα και όσον έκάστω τό οφει-
λόμενοι». Ό δέ σύζυγος· „Την μεν χλαμύδα (έφη) τους παΐδας έασον έχειν, εγώ δέ πασαν την 
όφειλήν τοις δανεισταΐς άποτίσαιμι." Και δή τούτο αύτίκα μάλα πεποίηκεν. 
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biger und den Betrag, den sie einem jeden von ihnen schuldete. Ihr Ehemann 
aber sprach: 'Laß die Kinder die Chlamys haben, ich aber will die gesamte 
Schuld den Gläubigern erstatten.' Und dies tat er auch auf der Stelle."51 

§ 5. Letzte Amtshandlungen 

In der Darstellung der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) wird der Erlaß 
von Schulden als eine letzte Amtshandlung des Heiligen folgendermaßen ge-
schildert52: „Als er von dem ehrwürdigen Naukratios gefragt wurde, was denn 
mit den Mönchen und Laien geschehen solle, die noch kanonischen Strafen un-
terworfen waren, da antwortete der wahrlich sehr mitfühlende und Christus 
nachahmende Arzt: 'Der Herr wird allen vergeben.' Er segnete die Brüder zum 
dritten Mal mit dem Zeichen des Kreuzes, betete für sie und sagte: 'Der Herr des 
Friedens sei mit eurem Geist!'" 

Maria die Jüngere, wie eben schon gesehen, erließ nach der Darstellung ih-
rer Vita (BHG 1164) kurz vor ihrem Tod keine Schulden, sondern tilgte Schul-
den, die sie selbst (anscheinend wegen ihrer großen Freigebigkeit) aufgenom-
men hatte53. 

In der Darstellung der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) findet sich ein 
letzter Segen54 des Petros an die Mönche seines Klosters55: „Und, nachdem tiefe 
Stille eingetreten war, hob der Vater die Hände zum Himmel und begann, sie zu 
segnen, indem er sagte: 'Großer und furchtbarer Gott, der einzig Mächtige und 
Gute, der du alles aus dem nichts erschaffen hast, die sichtbaren und die un-
sichtbaren Dinge, der du unsere Armut durch deinen eingeborenen Sohn und 
Gott, unseren Herrn Jesus Christus, besucht hast, um uns aus der Verirrung zu 
erlösen, der du mit Hilfe des Heiligen Geistes die himmlischen mit den irdischen 
Dingen vereint hast und beide zu einer Herde zusammengeschlossen. Dir über-
gebe ich meine Herde, die deinetwegen aus den entlegensten Gegenden zusam-
mengekommen ist. Bewahre sie vor dem Übel, bestärke sie in dem festen Be-

51 Weiteres Beispiel: Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 97, p. 132f. 
52 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 66, col. 325A-B: 'Ερωτηθείς δέ πρός τοϋ σεβασμίου Ναυκρα-

τίου περί των έν έπ ι τ ιμ ίο ι ς όντων μοναχών τε και κοσμικών, άπεκρίνατο ό όντως φιλοσυμ-
παθέστατος και χριστομίμητος ιατρός· Ό Κύριος συγχωρήσει π ά σ ι ν κατασφραγίσας τε 
τρίτοι ' τους αδελφούς, έπηύξατο αύτοίς ε ι π ώ ν Ό Κύριος της ειρήνης έσται μετά τοϋ πνεύμα-
τος υμών. 

53 Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 10, p. 696D-E. Sie dazu bereits oben unter „§ 4. Letzte Verfü-
gungen: D. Verteilung der Habe", S. 329f. 

54 Vgl. V. Laurent, in: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) S. 221: ultime benedict ion. 
55 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 84,44 - 85,18, p. 221-223. 
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kenntnis deines Glaubens, beschütze sie vor den unsichtbaren Feinden und 
behüte sie unbeschadet vor jedem böswilligen Anschlag! Nicht nur das, sondern 
erfülle auch allen, die dich durch mich, deinen geringsten Diener, anflehen, ihre 
guten Wünsche! Beschütze sie in Bedrängnis, stehe ihnen bei in der Not, be-
stärke sie in Gefahren, denn du bist der König des Friedens und Ursache eines 
jeden Gutes und unfehlbarer Führer! Und dir zusammen mit allen deinen heili-
gen und körperlosen Mächten senden wir die dreimalheilige Lobpreisung bis in 
alle Ewigkeit, amen." 

In der unvollständigen Vita der Theoktiste (BHG 2422) wird der letzte Segen 
folgendermaßen dargestellt56: „Sie verließ die hiesige Welt und bedachte uns mit 
Wünschen und Segnungen und schlug das Kreuz über jeden der Umstehenden, 
da auch viele der Brüder ihrer letzten Stunde beiwohnten." 

In der Darstellung der Vita Konstantins des Juden (BHG 370) feiert der Hei-
lige ein letztes Mal die heilige Messe. Er erhielt kurz vor seinem Tod in seiner 
Klause Besuch von einem anderen Mönch namens Symeon, der bereits von sei-
nem baldigen Ende wußte und zu ihm sprach57: „'Was zauderst du, Vater?', sagte 
er, 'steh auf und segne uns mit deinen Gebeten, bevor du dich auf den Weg in 
den Himmel machst!' Der aber verwies auf seine Schwäche und bat stattdessen 
darum, die Liturgie abzuhalten, die er fürwahr sehr geliebt und um die er sich 
eifrig bemüht hatte, seitdem er die Priesterwürde erhalten hatte. Und nachdem 
der Mönch ihn inständig gebeten und seine Hand ergriffen hatte, erhob er sich 
und bat darum, mit der heiligen Messe zu beginnen, da die passende Stunde ge-
kommen war und sein Abschied von dieser Welt zur Eile drängte. Der aber (sc. 
Konstantin) ließ sich überzeugen, und als ob dieser Entschluß hier über die Na-
tur gebot, begann er mit der üblichen Messe. Und er vollendete das heilige und 
unblutige Opfer und schickte es seiner Seele voraus, um ihm den Weg zu Gott 
zu ebnen." 

Theodoras Studites schrieb nach der Darstellung seiner Vita (BHG 1754) 
überallhin belehrende (dogmatische) Briefe, die, so wird wohl unterstellt, für 
die Ikonenverehrung eintraten58: „Als folglich unser Vater und göttlicher Beken-
ner Christi, Theodoros, vor dem Ende seines Lebens stand, versäumte er nicht, 
in jedes Land und in jede Stadt die Mittel der Erlösung durch seine eigenen 
Briefe auszusenden, um zu belehren und viele Menschen zum orthodoxen 
Glauben anzutreiben."5^ 

56 Theod. Stud., Laud, raatris (BHG 2422) cap. 13, col. 900D: άπεδήμησεν έκ των ένθένδε, 
έπιφθεγξαμένη ήμΐν ευκτήρια και σωτήρια, και κατασφραγίσασα έκαστοι των παρισταμένων, 
επειδή και πολλοί των αδελφών ευρέθησαν θεώμενοι τήν κοίμησιν. Vgl. dazu Pratsch, Theodo-
ros 41. 

57 Vita Constantini ludaei (BHG 370) cap. 78, p. 652D-F. 
58 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 63, col. 321B. 
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§ 6. Abschiedsgemeinschaft 

Kurz vor seinem Tod (häufig schon auf dem Krankenlager) oder auch kurz nach 
seinem Tod (dies leitet dann schon zur Bestattung über) zieht der Heilige in der 
Darstellung der Viten noch einmal eine größere Menschenmenge an, die sich 
bei ihm versammelt und ihn noch einmal zu sehen und seinen Segen zu emp-
fangen wünscht60. 

In der Vita der Gebrüder David, Symeon und Georgios (BHG 494) findet 
sich folgende Darstellung des Zusammenlaufs einer Abschiedsgemeinschaft an-
läßlich des bevorstehenden Todes des Georgios61: „Er (sc. Georgios) befahl, daß 
der gesamte Klerus zusammen mit dem ganzen Volk der Stadt sich versammele. 
Und als diese sich versammelt hatten, begab sich der große Vater in ihre Mitte 
und unterwies sie in vielen Dingen des rechten Glaubens und befahl ihnen, die 
richtigen kirchlichen Traditionen bis auf die letzte einzuhalten, und erzählte ih-
nen am meisten über das künftige Jüngste Gericht. Schließlich enthüllte er ihnen 
auch das Geheimnis seines baldigen Abschieds vom Leben. 'Ich werde', sprach 
er, 'nicht mehr mit euch Ostern feiern, meine Kinder, denn der Herr hat mich 
nämlich schon zu sich gerufen, und morgen, so Er wohl will, werde ich mich zu 
Seiner Verehrung aufmachen.' Alle waren nun über diese Worte bestürzt und be-
gannen ein großes Wehklagen und Jammern. Die Einwohner der Stadt und der 
Insel strömten nun zusammen, beklagten den Verlust des Vaters und begehrten 
eilends, seinen Segen zu erhalten." 

In der Darstellung der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) kommt 
erst auf die Nachricht vom Tod des Niketas eine große Menschenmenge zusam-

C 9 
men : „Als man nun von seiner heiligen Entschlafung gehört hatte, versam-
melte sich eine große Menschenmenge, sowohl aus der Stadt als auch aus dem 
umliegenden Land, sowohl Männer als auch Frauen, sowohl Mönche als auch 
Jungfrauen, und alle sandten ihn als ihren Fürsprecher zum himmlischen König 
voraus. Es kamen nun auch die Erzbischöfe, der allerheiligste Theophilos von 

59 Weitere Beispiele: Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 81, p. 653E-F (letzter Segen); Vita Da-
vidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 37, ρ, 258,5-14 (letzte Messe); Vita Phantini iun. 
(BHG 2366z) cap. 53, p. 460 (letzte Prophezeiung); Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 98, p. 133 
(letzter Segen); Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 54, p. 146,11-18 (letzte Zelebration). 

60 Vgl. Kampert, Sterben 244-269; Malamut, Route 227-229; Yannopoulos, Peregrinations 55. 
61 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 37, p. 258,20-33. 
62 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 48, p. XXVII: Ώ ς δέ ήκούσθη ή άγια αύτοϋ κοίμησις, συνή-

χθη πλήθος· πολύ, εκ τε της πόλεως και των πέριξ, ανδρών τε και γυναικών, μοναχών τε και 
παρθένων, και πάντες ώς προστάτην πρός τον άνω Βασιλέα προπέμποντες. Παρεγένοντο δέ 
και οί 'Αρχιεπίσκοποι, δτε άγιώτατος Θεόφιλος της Εφέσου, και ό ιερός Ιωσήφ θεσσαλονί-
κης· και ποιήσαντες ε ις αύτόν τά έξ έθους τής κηδείας, κατέβηκαν αύτόν εις γλωσσόκομον. 
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Ephesos und der heilige Ioseph von Thessalonike, und vollzogen an ihm die 
nach der Sitte zur Bestattung gehörigen Handlungen und legten ihn in einen 
Sarg." 

In der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) findet sich eine typische 
Darstellung der Abschiedsgemeinschaft, die sich kurz vor dem Tod um den Hei-
ligen schart, ja von überallher zu ihm strömt63: „Aber auch die, die zu ihm ka-
men, Vertreter einer jeden Würde und eines jeden Alters, empfing er freundlich 
und geleitete ihre Seelen zur Tugend hin durch die Ströme seiner honigsüßen 
Sprache. Nicht allein aus der Stadt mit dem großen Namen (sc. Konstantinopel) 
kamen diese und jene zu ihm sowie auch die bedeutendsten Metropoliten und 
die meisten Äbte, dazu die herausragenden Mönche, sondern auch aus jeder 
weit entfernt liegenden Insel und Stadt kamen sie mit dem innigen Wunsch, teil-
zuhaben an seinem Anblick und an seinem Segen zum Gedeihen der Tugend 
und zum Wachsen der Frömmigkeit." 

In der Vita der Maria der Jüngeren (BHG 1164) wird die Abschiedsgemein-
schaft folgendermaßen dargestellt64: „Als nun auch die vornehmen Frauen der 
Stadt erkannten, daß Marias Tod nahte, fanden sie sich nun alle bei ihr ein. Sie 
(sc. Maria) aber schaute sie an und umarmte sie und sprach ein wenig zu ih-
nen."65 

§ 7. Lebensalter, Amtsdauer und Todeszeitpunkt 

Im Umfeld der Erwähnung des Todestages des Heiligen werden rückblickend 
häufig eine ganze Reihe von weiteren chronologischen Angaben gemacht (tem-
porum computatiöf''3·. der genaue Todeszeitpunkt, das Todesjahr (datiert nach 

63 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 63, col. 321B-C: άλλά γάρ και τους προς- αύτόν ερχομένου? 
έκ πάσης άξιας καί ηλικίας ευμενώς ύπεδέχετο, και τοις νάμασι τ η ς μελιρρύτου αύτοϋ γλώσ-
σης τάς τούτων πρός άρετήν κατεγλύκαινεν ψυχάς- ούκ από τ η ς μεγαλωνύμου δε πόλεως μό-
νον προς αύτόν ουτοί τ ε κάκεΐνοι έξίεσαν, και των άγιωτάτων μητροπολιτών οί διασημότατοι, 
και ηγουμένων δε οί πλείους, πρός δε και μοναζόντων οί διαφέροντες, αλλά και άπό πάσης 
μακράν άφεστηκυίας νήσου τε και πόλεως έτρεχον προθυμότατα της αύτοϋ μεταλαχεΐν θέας 
και ευλογίας, ε ι ς έφόδιον αρετής καί προκοπήν εύσεβείας. 

64 Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 10, p. 696E: Έπεί δέ και ταΐς έν τή πόλει έπιφανέσι τών γυ-
ναικών ό ταύτης έγγίζων έγνώσθη θάνατος, αϊ μεν παρήσαν πάσαι, ή δέ ταύτας ίδούσα καί 
άσπασαμένη και μικρόν τι προσομιλήσασα. 

65 Weitere Beispiele: Theod. Stud., Laud, matris (BHG 2422) cap. 13, col. 900D; Vita Irenae imp. 
(BHG 2205) cap. 16, p. 26f.; Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 47, p. 162-164 ; Vita Phantini iun. 
(BHG 2366z) cap. 54, p. 460; Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 97-98 , p. 132-134 (vor dem Tod); 
cap. 100, p. 135 (nach dem Tod); Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 54, p. 146,11-21. 

66 Vgl. Kampert, Sterben 302-314 . 
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Kaisern, Weltjahr oder anderen Datierungshilfen), die gesamte Lebensdauer des 
Heiligen in Jahren, die Amtsdauer mitunter verschiedener Ämter (etwa: er war 
dreißig Jahre Mönch, davon zehn Jahre Abt) und ähnliches. 

In der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) finden sich, etwas unge-
ordnet, dazu folgende Angaben^7: „Er rang seit einem ganzen Jahr mit der 
Krankheit ... Als dann der zwölfte Tag verstrichen war, legte er seine kostbare 
Seele Gott in die Hände, am zwanzigsten des Monats November. Und er ruht 
bei seinen Vätern, nachdem er zum guten Alter der geistlichen und vollkomme-
nen Reife gelangt ist." In diesem Falle wird das genaue Lebensalter nicht ge-
nannt, es wird nur behauptet, daß er alt und reif geworden sei. Dies könnte da-
mit zu tun haben, daß Gregorios eben gerade nicht sehr alt geworden war. 
Möglicherweise starb er bereits im Alter von 45 Jahren68. 

In der Vita des Patriarchen Euthymios (BHG 651) finden sich ebenfalls nur 
spärliche Angaben, allerdings ist die einzige (heute verschollene) Hs.®* der Vita 
am Ende verstümmelt70: „Am nächsten Tag, es war der vierte des Monats Au-
gust, ... 75 Jahre hast du im Mönchsstand verbracht ..." 

Mehr Angaben hat dagegen die Vita des Lazaros von Galesion (BHG 979)71: 
„So beendete unser heiliger und göttlicher Vater Lazaros, angefüllt mit menschli-
chen und geistlichen Tagen, bestens und gottgefällig sein Leben, nachdem er 
insgesamt 86 Jahre gelebt hatte. Er war nämlich, als er seine Heimat verließ, 
achtzehn Jahre alt, und bis er nach dem Willen Gottes wieder zu ihr zurück-
kehrte, vergingen zwanzig Jahre. In dem Kloster Hagia Marina lebte er sieben 
Jahre und auf dem Berg Galesion einundvierzig Jahre. Er starb, wie gesagt, am 
besagten siebten Tag des Monats November, im 6562. Jahr nach der Erschaffung 
der Welt (= 1053 n. Chr.), in der 7. Indiktion." 

Bisweilen wird in diesem Zusammenhang auch noch der Ort angegeben, an 
dem der Heilige sich in seinen letzten Stunden aufhielt. Damit werden dann die 
hagiographischen Bezugspunkte, nämlich Ort und Zeitpunkt des Todes des Hei-
ligen, vollständig geliefert72. Ein Beispiel dafür findet sich etwa im Epilog der 

67 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 78, p. 142. - Übers, von M. Chronz. 
68 Vgl. PMBZ: * 2486 (Gregorios Dekapolites). 

69 Zur Hs vgl. P. Karlin-Hayter, in: Vita Euthymii patr. (BHG 651) 5. 
70 Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 23, p. 145-147. 
71 Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 254, p. 588: Οϋτως ö οσιος και θεοφόρος πατήρ ήμών 

Λάζαρος πλήρης ήμερων τών τε ανθρωπίνων και των του πνεύματος γεγονώς άριστα και όσον 
Θεώ φίλον τόν αύτοϊι κατέλυσε βίον, έτη ζήσας τά πάντα όγδοήκοντα πρός το ις έξ· ην γάρ, 
ότε τής αϋτοϋ πατρίδος έξήλθεν, ώς ετών όκτωκαίδεκα, και έως πάλιν πρός αυτήν έπαν-
έστρεφε κατά θείαν βούλησιν, έτη παρερρύησαν είκοσι, κα'ι ε ι ς τήν Ά γ ί α ν Μαρίναν έτη επτά 
διετέλεσε και ε ις τό Γαλήσιον όρος έτη τεσσαράκοντα έν. Τελευτά δέ ώς εφην τή δηλωθείση 
έβδομη του νοεμβρίου μηνός, έτει άπό κτίσεως κόσμου έξακισχιλιοστώ πεντακοσιοστω έξη-
κοστώ δευτέρω, ίνδικτιώνος εβδόμης. 
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Vita des Michael Synkellos (BHG 1296)7 3 : „Am Samstag, das heißt am neunzehn-
ten Dezember, am Vorabend des Festes des heiligen Märtyrers Ignatios, ordnete 
er an, daß eine durchgängige Nachtwache in dessen Kapelle abgehalten werde, 
die sich in der Kirche des heiligen Märtyrers Anthimos befand. (...) ..., und er 
starb am vierten Tag des Monats Januar."7 4 

§ 8. Tod 

Der tatsächliche Eintritt des körperlichen Todes des Heiligen wird in den Viten 
häufig in einer liturgischen Situation dargestellt75. Im Idealfall ist der Heilige 
selbst in der Kirche und zelebriert gerade den Gottesdienst, als der Tod eintritt. 
Häufiger aber umrahmen nur einzelne Bestandteile des Ritus den Eintritt des 
körperlichen Todes, der Heilige singt gerade Psalmen, betet, entzündet Weih-
rauch u. ä. 

In der Darstellung der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) ist dieses 
Motiv voll ausgeprägt76: „Und an dem Sonntag, an dem das Gedenken des heili-
gen und berühmten Märtyrers Menas begangen wird77, hatte er wie gewohnt 
Psalmen gesungen und die Eucharistie empfangen, und seine Glieder waren 
nach der Sitte gesalbt worden, er hatte die Hände in die Höhe erhoben und ge-
betet. Um die sechste Stunde fühlte er, wie seine Kräfte nachließen, und ordnete 

72 Vgl. Delehaye, Methode 7-17 (Les coordonnees hagiographiques); Aigrain, Hagiographie 247-
272. 

73 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 38, p. 126,10-28. 
74 Weitere Beispiele: Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 64, col. 321D; Vita Nicephori patriarchae 

(BHG 1335) p. 213,26-28; Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 85,28-33, p. 223; Vita Ioannicii 
(BHG 936; Petros) cap. 71; p. 433A; Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 37, 
p. 258,33-35; Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 48, p. XXVII; Vita Irenae imp. (BHG 2205) 
cap. 16, p. 27; Vita Procopii Decapol. (BHG 1583) cap. 20, p. 319; Vita Phantini iun. (BHG 
2366z) cap. 54, p. 460; Vita Lucae iun. (BHG 994b) cap. 99, p. 222f.; Vita Germani patriarchae 
(BHG 697) cap. 31, p. 238; Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 55, p. 147,17-22; Vita Ignatii 
(BHG 817) 557D. 560D; Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) cap. 55, p. 36,1-18. 

75 Vgl. auch Krueger, Writing 124. 
76 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 67, col. 325B-C: Και τή Κυριακή έν η ή μνήμη έξετελείτο 

τοϋ αγίου και ενδόξου μάρτυρος Μηνά, έψαλκώς τά συνήθη, καΐ των αγιασμάτων μετάσχων, 
κα'ι έπαλειψάμενος κατά τό εθος τά μέλη αύτοϋ, ύψοΰ τε τάς χείρας άρα? και προσευξάμενος, 
ττερι ώραν έκτην cos ήσθετο εαυτόν ήτονηκότα, προσέταξεν ήσυχη κηραψίαν γενέσθαι' και 
ούτω των άδελφών άρξαμένων τής ψαλμωδίας τοϋ άμωμου, καΐ φθασάντων έν τω στίχω τής 
δευτέρας στάσεως τω λέγοντι, Εις τόν αιώνα οϋ μή έπιλάθωμαι των δικαιωμάτων σου, οτι έν 
αύτοΐς έζησάς με, αυτόθι διατριβόντων αυτών, παρέδωκεν την άγίαν αύτοϋ ψυχήν, vgl. dazu 
auch Pratsch, Theodoras 289f. 

77 11. November, vgl. Synax. Cpl. 211 f. 
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an, daß in Stille Kerzen angezündet würden. Und als die Brüder begonnen hat-
ten, den Psalm78 'Wohl denen, die ohne Tadel leben' zu singen und bei dem 
Vers des zweiten Abschnitts angekommen waren, der da lautet 'Ich will deine 
Befehle nimmermehr vergessen; denn du erquickest mich damit', hielten sie an 
dieser Stelle inne, denn er übergab seine heilige Seele (sc. dem Herrn)." 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) ist das Sterben des Heiligen da-
gegen knapper dargestellt79: „Nachdem der Vater so gebetet und alle gesegnet 
hatte, sagte er: 'Legt Weihrauch nach, Söhne, und betet innigst mit mir!' Nach-
dem aber die Brüder Weihrauch nachgelegt und gebetet hatten, sagte der Vater: 
'Meine Söhne, werdet erretet und lebt wohl im Herrn, dem ich euch übergeben 
habe!' Und er streckte seine Hände zum Himmel aus und richtete seinen Blick 
auf Gott und gab seinen Geist auf." 

Auch in der Vita der Kaiserin Eirene (BHG 2205), die in der Verbannung auf 
Lesbos starb, heißt es nur knapp80: „Nachdem sie diese löblichen Worte an die 
dort Versammelten gerichtet hatte, gab sie die Zügel ihrer Seele in die Hand des-
sen, der über alles in kluger Weise regiert."81 

§ 9. Beisetzung 

Auch im Zusammenhang mit der Beisetzung finden sich zahlreiche liturgische 
Elemente. Häufig wird sein Leichnam in einer Prozession zu Grabe getragen; die 
Beisetzung selbst ist eine heilige Handlung, die von entsprechenden Zeichen 
begleitet wird. 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) wird die Beisetzung des Petros 
folgendermaßen dargestellt82: „Da nun betrauerten die Brüder mit Kerzen und 
Leuchtern und Hymnen, mit Düften und Weihrauch seinen würdigen und heili-

78 Ps 118. 1 bzw. 118. 93; übers. M. Luther (Ps 119). 

79 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 85,18-24, p. 223: Οΰτω? εύξάμενος ό πατήρ και πάντα? 
έπευλόγησας λέγει- „Βάλετε θυμίαμα, τέκνα, και εκτενώς σύν έμοι προσεύξασθε." Βαλόντων 
δε των αδελφών θυμίαμα και ευχόμενων, φησίν ό πατήρ· „Τέκνα μου, σώζεσθε, έρρωσθε έν Κυ-
ρίω, εν φ παρεθεμην ύμας." Και έκτείνα? προς ούρανόν τάς χε ίρας και πρ09 τόν θεόν τό όμμα 
παρέδωκεν τό πνεύμα. 

80 Vita Irenae imp. (BHG 2205) cap. 16, p. 27. 
81 Weitere Beispiele: Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 10, p. 696E; Vita Ioannicii (BHG 936; Pe-

tros) cap. 71, p. 433A (knapp); Vita Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 81, p. 653D-F; Vita Da-
vidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 37, p. 258,33-35; Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 
37, p. 203; Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 46, p. 160-162; Vita Phantini iun. (BHG 2366z) 
cap. 54, p. 460—462; Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 99, p. 134; Vita Germani patriarchae (BHG 
697) cap. 31, p. 238; Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 54, p. 146.18-26; Vita Ignatii (BHG 
817)557C. 
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gen Leichnam. Sie legten ihn in einen Sarg und hüteten ihn fast ein ganzes Jahr 
an dem Ort, wo durch die Gnade Gottes jede Art von göttlichen Zeichen aus 
ihm hervorging." 

In der Darstellung der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) wird die 
Beisetzung nicht wirklich geschildert, es wird lediglich bemerkt83: „und er ruht 
bei seinen Vätern." 

In der Darstellung der Vita des Lazaros von Galesion (BHG 979) wird über 
die Beisetzung des Heiligen folgendes berichtet84: „Nachdem sich die Brüder 
über diese Dinge hinreichend miteinander ausgetauscht hatten, beschlossen sie, 
ihn in einen Sarg zu legen und im Narthex im rechten Teil der Kirche zu bestat-
ten, bis dann ein Abt gewählt worden sei, der dann nach seiner Meinung ent-
scheiden solle, was das Beste sei, dies wollten sie dann tun. Und sie bereiteten 
einen Sarg vor aus unverweslichem Holz, das heißt aus Zypressenholz85. Darin 
legten sie seinen heiligen Leichnam nieder in dem erwähnten rechten Teil des 
Narthex und bedeckten ihn mit Platten aus Marmor. Dies geschah am 8. Novem-
ber, an dem auch das Fest der großen Erzengel86 begangen wird." 

In der Vita der Maria der Jüngeren (BHG 1164) von Bizye wird die Bestat-
tung folgendermaßen dargestellt. Anläßlich ihres Todes wurde offenbar, daß die 
Heilige aufgrund ihrer übergroßen Freigebigkeit nur noch das Hemd besaß, das 
sie am Leibe trug, also kein passendes Gewand zur Bestattung. Ihr Ehemann 
überließ ihr daher einen seiner Chitones, der freilich zuvor umgearbeitet werden 
mußte87: „Er befahl, die Selige in einem seiner Chitones, der zu einem Frauen-
gewand umgearbeitet worden war, zu bestatten. Als jener heilige Leichnam auf 
die Bahre gelegt wurde, war zum einen der Bischof Euthymios zugegen, zum 
anderen aber der Oikonomos Anthimos und beinahe die gesamte Einwohner-

82 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 85,24-28, p. 223: Τότε οΰυ οι αδελφοί μετά κηρών και 
λαμπάδων και ύμνων, εύωδίας τε θυμιαμάτων τό τ ίμ ιο ι και άγιου αύτοΰ κηδεύσαντες λείψανου 
έν γλωσσοκόμω κατέθεντο κα'ι αυτόν επί τοϋ τόπου άχρι ένιαυτού διεφύλαττον, πάντων 
θεοσημείων εξ αύτοΰ πηγαζόντων δια τής <τοϋ Θεοΰ> χάριτος . 

83 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) cap. 78, p. 142. 
84 Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 253, p. 588A-B. 
85 Vgl. dazu Greenfield, Lazaros 363 Anm. 1059. 
86 Vgl. dazu Greenfield, Lazaros 363 Anm. 1060. 
87 Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 11, ρ, 697A-B: έαυτοϋ δέ χ ιτώνα ε ι ς γυναικείου μεταμειφθέ-

ντα συνταφήναι τη μακαρία έκέλευσεν. Έπει δέ επί της κλίνη? ετέθη τό ιερόν έκεΐνο σώμα, 
παρήν μεν ό άρχιερεύς Ευθύμιος, παρήν δέ ό οικονόμο? "Ανθιμος και μικροϋ δεΐν πάν τό 
πλήθος της πόλεως. Τότε δή ούτος ό "Ανθιμος πάντα τά της μακαρίας είδώς, άτε και ύπηρε-
τήσας εκείνη, έκαστα δ ιηγείται και χήρας άπεριθμει και ορφανούς και τούς άλλους δεομενους 
κατέλεγεν, ών ούδείς απήλθε κενός, άλλά πάντες της χρείας άπώναντο. Ταύτα λέγων αύτός 
τε έδάκρυε και τούς άλλους έκίνει πρός δάκρυα. "Ασαντες δέ ό κλήρος άπας τά επικήδεια, ε ι ς 
την καθολικήν έκκλησίαν άπάγουσι και έυ ίερω τόπω τό ιερόν σώμα κατατιθέασιν. 
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schaft der Stadt. Dann erzählte dieser Anthimos, der alles über die Selige wußte, 
da er ihr einst diente, jede Einzelheit. Er zählte sowohl die Witwen auf als auch 
die Waisen und erwähnte auch die anderen Bedürftigen, von denen keiner je 
mit leeren Händen von ihr gegangen sei, sondern allen sei ihr Mangel behoben 
worden. Als er dies sagte, vergoß er selbst Tränen und rührte auch die anderen 
zu Tränen. Nachdem der gesamte Klerus die Begräbnishymnen gesungen hatte, 
zogen sie in die Bischofskirche88 und legten ihren heiligen Leichnam an heiliger 
Stätte nieder."89 

§ 10. Translation 

Relativ häufig findet sich die Darstellung der Translation des heiligen Leich-
nams90 . Der Leichnam bzw. Sarg des Heiligen wird dann einige Zeit nach des-
sen Beisetzung exhumiert und oft in einer feierlichen Prozession unter den Au-
gen einer großen Menschenmenge an einen anderen Ort umgebettet. Für diese 
Translation werden in den Viten die verschiedensten Gründe genannt. Recht 
häufig ist der Fall, daß ein Heiliger in Zeiten der Häresie in der Verbannung ver-
starb und dort auch bestattet wurde, sein Leichnam nach Wiederherstellung der 
Rechtgläubigkeit aber an seine ursprüngliche Wirkungsstätte (sein Kloster, Bis-
tum o. ä.) umgebettet wurde. In der Realität stand die Umbettung wohl meistens 
im Zusammenhang mit einer Aufwertung des Kults des jeweiligen Heiligen. 

Ganz am Ende der Vita der Gebrüder David, Symeon und Georgios (BHG 
494) wird berichtet, daß einige Zeit nach dem Tod der drei Brüder der Leichnam 
des David vom Berg Ida auf die Insel Lesbos transferiert und dort mit den sterb-
lichen Überresten seiner Brüder Symeon und Georgios in einem gemeinsamen 
Grab vereint wurde91: „Einige Jahre später wurde auch der Leichnam des gro-

88 Vgl. A. Laiou, in: Holy Women 267 Anm. 97. 

89 Weitere Beispiele: Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 71; p. 433A (mit Prozession); Vita Davi-
dis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap. 37, p. 258,36 - 259,5 (mit Prozession); Vita Theocl. 
Stud. (BHG 1754) cap. 67, col. 326C - 328A (vgl. Pratsch, Theodoras 290f.) ; Vita Irenae imp. 
(BHG 2205) cap. 16, p. 27; Vita Niconis (BHG 1366-67 ) cap. 48, p. 164; Vita Phantini iun. (BHG 
2366z) cap. 55, p. 462; Vita Nili iun. (BHG 1370) cap. 100, p. 135; Vita Euthymii iun. (BHG 655) 
cap. 38, p. 203,17-25; Vita Danielis Stylitae (BHG 489) cap. 54, p. 146,28-34; Vita Ignatii (BHG 
817) 557D-560C (mit Prozession). 

90 Vgl. Angenendt, Heilige 167-175. 

91 Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) cap, 37, p. 259,5-10: Μετά δέ τινας· ύστερον ύπό 
φιλοχρίστων χρόνους και τό τοΰ μεγάλου Δαβίδ άττό της "Ιδη? em την Λέσβον άνακομισθεν 
λειψανον ΣΥΝ TOLS δυσ'ιν άδελφοΤς έν μια κα'ι αυτό κατετέθη τη λάρνακι, ώς αν, OÜG μία 
γαστήρ ήγιασμένη έν κόσμω εκυοφόρησε, TOÜS αύτούς και ε ι ς θαυματόβρυτος άναδεικνύηται 
τάφος·. 
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ßen David von christusliebenden Menschen vom Berg Ida auf die Insel Lesbos 
gebracht und dort mit den beiden Brüdern in einem Sarg bestattet, so daß die-
selben, die ein geheiligter Schoß in die Welt gesetzt hatte, auch von einem wun-
derwirkenden Grab vorgezeigt würden." 

In der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) wird die - im übrigen im 
Kern historische92 - Translation seines Leichnams von der Insel Prinkipo in das 
Studioskloster in Konstantinopel geschildert93: „Er wurde aber in allen Ehren 
überführt zu seiner eigenen Herde des Studiosklosters am Beginn unserer Or-
thodoxie94 unter der Feier der Liturgie durch Methodios, den allerheiligsten Pa-
triarchen und Beendiger der Häresie der Halbchristen (sc. der Gegner der Iko-
nenverehrung). Und er wurde niedergelegt in dem Sarg des ganz heiligen 
Piaton, seines Abtes, zusammen mit Ioseph, dem Erzbischof von Thessalonike, 
seinem leiblichen Bruder."95 

92 Vgl. Pratsch, Theodoras 290f.; C. van de Vorst, in: AnBoll 32 (1913) 27f. 

93 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 67, col. 328A-B: μετετέθη δέ ένδοξων πρός την ιδίαν αύτοΰ 
ποίμνην τοϋ Στουδίου έν άρχή της καθ' ημάς ορθοδοξίας έπι της λειτουργία? Μεθοδίου τοΰ 
άγιωτάτου πατριάρχου, και καθαιρέτου της των Ήμιχρίστων αίρέσεως" και κατετέθη τη σορω 
τοϋ πανοσίου Πλάτωνος και ηγουμένου αύτοΰ, άμα 'Ιωσήφ τω άρχιεπισκόπω θεσσαλονίκη? και 
ίδίω αύτοΰ άδελφω. 

94 Gemeint ist die Wiedereinführung der Ikonenverehrung im März 843, vgl. dazu Zielke, in: Patri-
archen 216-230. Die Translation des Leichnams des Theodoras erfolgte am 26. Januar 844, vgl. 
dazu Pratsch, Theodoras 290 mit Anm. 116. Die diesbezüglichen Annotat ionen von J. Sirmond, 
in: PG 99, col. 327 (Übers.) und col. 327-328 Anm. 41, können als überholt gelten, da Sirmond 
das Zeugnis der Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) col. 904A-B nicht berücksichtigte. 

95 Weitere Beispiele: Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. 32-34, p. 28f. (Vita des Michael Sab-
ba'ftes, die in die Vita des Theodoras von Edessa integriert ist); Vita Euthymii iun. (BHG 655) 
cap. 38, p. 203f. (von der Insel Hiera nach Thessalonike); Vita Theoph. conf. (BHG 1787z) 
cap. 57-58, p. 37,10 - 38,27 (von Samothrake in das Megas-Agros-Kloster in Bithynien). 



Kapitel 16: Epilogoi 

(Schlußtopik) 

Zunächst ist vorauszuschicken, daß nicht alle byzantinischen Heiligenviten und 
nicht einmal alle Heiligenviten, die über ein Proöm verfügen, einen Epilog auf-
weisen können1 . Offenbar wurde der Epilog in geringerem Maße für rhetorisch 
notwendig erachtet als das Proöm2. 

Die Epiloge der byzantinischen Heiligenviten bilden das rhetorische 
Pendant zu den Prooimia. Proöm und Epilog rahmen die eigentliche Narratio 
der Vita ein. Dies entspricht der rhetorischen Gliederung in Vorwort, Hauptteil 
und Schluß. Die Epiloge lehnen sich dabei im Hinblick auf Form und Inhalt 
grundsätzlich stark an die Prooimia an^, sind jedoch zum einen häufig kürzer 

1 Ein Beispiel dafür wäre etwa die Vita Niceph. Medic, (BHG 2297), allerdings könnte hier auch 
ein unfertiger Zustand einer Heiligenvita vorliegen: Bios kai Politeia (mit Proöm, aber ohne Mi-
racula und Epilog: § 1 - 1 9 ) - ein kleiner Hymnos (§ 20) - drei Miracula (§ 2 1 - 2 3 ) - ein Gebet an 
den hl. Vater (§ 24). Man könnte sich vorstellen, daß das Abschlußgebet noch eine Weiterent-
wicklung zu einem Epilog, mit dem Schwerpunkt der Invokation, wie dies recht häufig vor-
kommt, erfahren sollte: desinit: ... τοΰ πατρός καΐ τοϋ υίοΰ καΐ τοΰ άγιου πνεύματος. - Oft sind 
jedoch auch mechanische Beschädigungen der Hs. der Grund für das Fehlen eines Epilogs: Vita 
Nicephori Milesii (BHG 1338): Textabbruch; Vita Greg. Agrig. (BHG 707): Textabbruch, vgl. 
Berger, Gregorios 23. 93. 127; Vita Euthymii patr. (BHG 651): Textabbruch, vgl. P. Karlin-Hayter, 
in: Vita Euthymii patr. (BHG 651) 30-32 ; Vita Phantini iun. (BHG 2366z): Textabbruch, vgl. E. 
Follieri, in: Vita Phantini iun. (BHG 2366z) 11. - Gelegentlich leiten Gebetsformeln vom Ende 
der Narratio, etwa der Bestattung, zum abschließenden „Amen" hinüber: Vita Nili iun. (BHG 
1370) cap. 100, p. 135. 

2 In einer Untersuchung zur Überlieferung der Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) hat 
Jan Olof Rosenqvist unlängst zwei Dinge hinsichtlich des in der einzigen griechischen Hs. 
(Cod. Vat. gr. 1660) fehlenden Epilogs dieser Vita aufgezeigt: 1. Ein Epilog wurde von den by-
zantinischen Hagiographen zwar als rhetorisch notwendig, aber inhaltlich am ehesten entbehr-
lich empfunden, so daß er bei notwendig werdenden Kürzungen als erstes gestrichen werden 
konnte, wie dies nach Ansicht von Rosenqvist im Falle der Vita des Niketas geschah. 2, Die Ha-
giographen hatten offenbar keine große Scheu, den Epilog einer früheren Vita fast wortwört-
lich, mit nur wenigen Modifikationen in die von ihnen verfaßte Vita zu übernehmen, wie an-
scheinend der Epilog der Vita des Niketas von dem Mönch Petros in seine Version der Vita des 
Ioannikios (BHG 936) übernommen wurde. Vgl. Rosenqvist, Niketas 59-72 . 

3 Allgemein gelten auch hier die bereits oben, in dem Kapitel zu den Prooimia, zu den jeweiligen 
Topoi angebrachten Bemerkungen. 
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und weniger ausgearbeitet, zum anderen - besonders in der Invokation des Hei-
ligen - stärker mit Elementen der Predigt angereichert. Folglich finden sich in 
den Epilogen zwar nicht sämtliche, aber doch zahlreiche Bestandteile der Topik 
der Prooimia wieder, allerdings sind diese Topoi häufig stark verknappt und oft 
nur angedeutet4. 

Wir finden in den Epilogen 1. den Bescheidenheitstopos (topos modestiae), 
2. den Begründungstopos {topos causae scribendi), 3· bestimmte Formeln ( f o r -
mulae)ι und 4. die Anrufung ( invocatio) . Dabei kommt in den Epilogen dem Be-
scheidenheitstopos und dem Anrufungstopos die größte Bedeutung zu. 

§ 1. Bescheidenheitstopos (topos modestiae) 

A. Allgemein 

In der älteren Vita des Styliten Alypios (BHG 65) sagt der Verfasser eingangs des 
Epilogs über sich3: „Und ich nun, der sehr unbedeutende und späte Neben-
schößling deiner Pflanzung, Vater, erkühnte mich, dir diese Leichenrede darzu-
bringen, ..." 

Der Epilog der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) eröffnet mit dem 
allgemeinen Bescheidenheitstopos6: „Dies alles nun ist mit unserer schwerfälli-
gen Zunge und den knappen Mitteln des Verstandes voller Wagemut gesagt, nur 
um es denen, die Gott lieben, im Gedächtnis zu halten; ..." Etwas weiter unten 
heißt es7: „Obwohl ich aber schwerfällig bin und keineswegs würdig, eine Lob-
rede zu halten, ..." 

In der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) behauptet der Verfasser8, 
er besitze nicht die Zunge, die sich zu derartigen Erzählungen und Wundern er-
heben könnte. 

Auch in der Vita des Patriarchen Nikephoros (BHG 1335) enthält sich der 
Verfasser, Ignatios Diakonos, gegen Ende des Epilogs nicht einiger Bemerkun-

4 Vgl. auch Arbusow, Colores rhetorici 106f. 

5 Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 25, p. 167,23f.: Κάγώ δέ της σής φυτείας ή εύτελεστάτη και 
όψίμη, πάτερ, παραφυάς, τόν επιτάφιοι' σοι τοϋτον λόγου τολμήσας ανέβηκα, ... Speziell zum 
Topos modestiae im Epilog: Krueger, Hagiography 223-227. 

6 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711), Epilog, p. 150: Ταϋτα οΰν άπαντα οσον ύπόμνησιν μόνην 
παρασχείν τοις φιλοθέοις παρά της· ημετέρας βραδείας γλώσσης και της στενής τοϋ νοϋ 
χορηγίας τολμηρώς ήδη λέλεκται. 

7 Βραδύς δέ ών και μηδεμίαν ε ις επαίνων άφορμήν άξίαν έχων, ... 
8 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 77,10f., p. 268: μηδέ τήν γλώτταν έχοντες διηγήμασι 

τοιούτοις και θαύμασι συνυψουμένην. 
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gen zu seiner angeblichen Unfähigkeit9: „Du aber, ο würdige und engelgleiche 
Seele, nimm unseren Eifer entgegen, der ich, im Vertrauen auf deinen Unter-
richt, die Aufgabe übernommen habe, die über meine Kräfte geht!10 Gewähre 
Nachsicht und Mitgefühl für die Torheit der Rede, in dem Wissen, daß das Ge-
lingen nicht auf Lob hoffen darf, das Versagen aber auf milde Nachsicht!" 

Im Epilog der älteren Version der Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros)11 

bittet der Verfasser, der Mönch Petros, im Rahmen der Invokation den Heiligen, 
von ihm, seinem nutzlosen Diener, die sehr kurze12 Grabrede entgegenzuneh-
men, die zwar unwürdig sei, aber doch im Glauben geschrieben13. 

B. Auftragstopos 

Im Schlußabschnitt der Vita des Maximos Homologetes (BHG 1234) bekennt der 
Verfasser14: „Ganz und gar Urheber und Anlaß der Rede aber ist der von Dir (sc. 
Maximos) abhängige Hierarch, der mit dem gleichen Namen und der gleichen 
Art wie der Hirte der Herde von Myra geschmückt ist." Er wurde also von einem 
Bischof Nikolaos mit der Abfassung der Vita des Maximos beauftragt15. 

In einer rhetorischen Passage am Schluß der Vita Tarasii (BHG 1698) wird 
vom Verfasser, Ignatios Diakonos, scheinbar ein Auftraggeber angesprochen16. 
Im Rahmen des Auftragstopos wird vom Verfasser behauptet, der Ange-
sprochene habe Ignatios zur Abfassung der Vita, gegen dessen Willen, veran-
laßt. Man hat in der Forschung vermutet17, daß sich hinter dem Angesproche-
nen Methodios I. verberge, der Patriarch von Konstantinopel zwischen 843 und 
847. Doch bleibt die Anrede unpersönlich und aufgrund der Ausdrucksweise 

9 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) p. 217,31-36; vgl. dazu Ε. A. Fisher, in: Byzantine Defen-
ders 142 Anm. 547. 

10 Vgl. die Emendation von Ε. A. Fisher, in: Byzantine Defenders 142 Anm. 546. 
11 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 72, p. 435C. 
12 Vgl. dazu D, F. Sullivan, in: Byzantine Defenders 350 Anm. 588. 

13 Weitere Beispiele: Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) cap. 19, p. 194; Vita Macarii Pelecetae 
(BHG 1003) cap. 23, p. 163,19-26; Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 48, p. 70,15 - 71,1; Vita 
Steph. Saba'it. (BHG 1670) cap. 185, p. 583D-E; Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 77, 
p. 176,If. 

14 Vita Maximi Confessoris (BHG 1234) 109A: A m o s ' δέ πάι^τω? του λόγου και καθηγεμώι; ό σου 
έξεχόμενοϊ ιεράρχη?· ös και την όμωνυμίαν και όμοτροπίαυ του έν Μύροις έττλούτησε ποι-
μενάρχου. 

15 Vgl. auch Lackner, Maximosvita 289. 
16 Vita Tarasii (BHG 1698) cap. 70, p. 167,1 - 168,23. 
17 Vgl. beispielsweise Speck, Renaissance 569; s. dazu aber noch die Bemerkungen unten S. 397f. 

in dieser Arbeit. 
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"Diener Gottes, wer auch immer Du bist" (θεοΰ θεράπον, όστις ποτέ el) liegt es 
nahe, daß hier ganz allgemein der zukünftige Leser angesprochen wird. Es ist 
allerdings nicht auszuschließen, daß der Verfasser ungeachtet der allgemeinen 
Anrede mit seinem Schlußwort auf eine konkrete Person (vielleicht sogar den 
Patriarchen) zielte. Aufgrund fehlender Beweise bleibt dies jedoch reine Hypo-
these. 

Im Epilog der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) heißt es1 8 : „Und in 
Gehorsam gegenüber den frommen Männern, die dem Diener Gottes gedient 
haben, habe ich mich bereitwilligst diesem kleinen Dienst des Wortes unterzo-

C. Grösse des Gegenstands (verum magnitude>) 

Im Epilog der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) macht der Verfasser 
folgende Feststellung hinsichtlich der Größe des Gegenstands20: ; denn selbst 
wenn ich, wie es in der Dichtung heißt, zehn Zungen hätte und zehn Kehlen, so 
würden sie keinesfalls genügen, um den Mann zu preisen." 

Im Epilog der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) heißt es im Rahmen 
der Anrufung des Vaters durch den Verfasser21: Jenseits der menschlichen Mög-
lichkeiten ist nämlich der Bericht über dein Bekenntnis und dein Leben, deren 
Vollbringung außergewöhnlich und deren Lobpreis einem Menschen nicht mög-
lich ist." 

Fast wortgleich findet sich dieser Topos bereits im Epilog der Vita des Ste-
phanos des Jüngeren (BHG 1666)22 : Jenseits des menschlichen Verständnisses 
ist nämlich dein Martyrium, dessen Vollbringung außergewöhnlich und dessen 
Lobpreis einem Menschen nicht möglich ist." 

18 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711), Epilogus, 8-10. p. 150-152: Και τοις τώ θεράποντι θεού 
διακοΐ'ήσασιΐ' εύλαβέσιν άΐ'δράσι καταπειθής γενόμενο? τη μικρά ταύτη τοϋ λόγου υπηρεσία ε-
αυτοί' καθήκα προθυμότατα ... - Übers, von Μ. Chronz. 

19 Weitere Beispiele: Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 48, p. 70,9-14; Vita Stephani iun. (BHG 
1666) cap. 77, p. 175,26f. (Epiphanios); Vita Gerraani patriarchae (BHG 697) cap. 32, p. 240 
(anonym); Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 39, p. 204,10f. 

20 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711), Epilogus, 3f., p. 150: ei γαρ κατά τήι< ποίησιν δέκα μοι 
γλώσσαι, δέκα δέ στόματα ην, ουδαμώς e i s την τοΰ ανδρός εύφημίαν έξήρκεσαν. - Übers, von 
Μ. Chronz. Vgl. Horn., Ii. 2,489. 

21 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 39, p. 128,14f.: 'Υπέρ γάρ άνθρωποι' ύπάρχει σου τό της 
ομολογίας και τοϋ βίου διήγημα, ων και τό έργον έξαίρετον και ό έπαινος ΰπέρ άνθρωπον. 

22 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 78, p. 176,7-9: Υ π έ ρ γαρ άνθρωπον υπάρχει σου τό μαρ-
τύριον ών δέ τό έργον έξαίρετον κα'ι ό έπαινος ΰπέρ άνθρωπον. 
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Der Epilog der Vita der Athanasia von Aigina (BHG 180) beginnt folgender-
maßen2^: „Soviel nur, wie allein zur Erinnerung euch gottliebenden (sc. Zuhö-
rern) gereicht, ist in Maßen von mir hier jetzt erzählt worden. Wort für Wort aber 
alles zu erzählen, ist nicht nur mir allein unmöglich, sondern auch denen, die 
mich im Hinblick auf das Leben24 weit überragen und eine dem angemessene 
Redegabe besitzen." 

Im Epilog der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) heißt es25 , die 
Dürftigkeit der Worte lasse die Größe der im Enkomion Besungenen um so 
deutlicher hervortreten 

Im Epilog der Vita des Patriarchen Germanos (BHG 697) wird die Größe des 
Gegenstands folgendermaßen impliziert : „Möchtest du doch geneigten Ohres 
diese mühsam geschriebene Erzählung gnädig annehmen, auch wenn sie weni-
ger darstellt, als es angemessen ist."27 

D. Weniges von Vielem (expluribuspaucä) 

Im Epilog der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) gibt der Verfasser fol-
gendermaßen kund, daß er nur einige der vielen großen Werke des Heiligen be-
richten kann28 : „Leichter ist es nämlich, die Vielzahl der Sterne zu zählen und 
den Sand am Strand oder mit einem Becher die Menge des Meerwassers zu mes-
sen oder auch irgendeine andere der endlosen Aufgaben zu erledigen, als alle 
seine Werke zu erwähnen und zu erzählen, die durch keine Rede wiederzuge-
ben und durch kein Gehör aufzunehmen sind wegen ihrer großen Menge." 

23 Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) cap. 19, p. 194: Ταϋτα 'όσον ύπόμνησιν μόνην τοίς φιλοθέοις 
ύμίν παρασχεϊν μετρίως παρ' ήμών ήδη λέλεκται. Κατ' έπος γάρ πάντα ούκ έμοι μόνον αδύνα-
τον διηγήσασθαι, αλλ' ούδέ τοις λίαν ύπέρ έμέ ύττεραναβεβηκόσι τον βίον καΐ τούτω τόν λόγον 
κεκτημένοι^ έξιοούμενον. 

24 Gemeint ist wohl das Lebensalter, vgl. die Übers, von A. Laiou, in: Holy Women 157, oder auch 
die Lebensführung. 

25 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 48, p. 70,15f. 
26 Vita Germani patriarchae (BHG 697) cap. 32, p. 240. - Übers, von L. Lamza. 
27 Weitere Beispiele: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 86, p. 223,36 - 225,5; Vita Macarii Pele-

cetae (BHG 1003) cap. 23, p. 163,21f.; Vita Euphrosynae iun. (BHG 627) cap. 48, p. 877E; Vita 
Niconis (BHG 1366-67) cap. 77,1-8, p. 266-268; Vita Steph. Sabai't. (BHG 1670) cap. 188, 
p. 584B. 

28 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 77,5-8, p. 266-268: 'Pqov γάρ αστέρων πληθύν άριθμεΐν και 
ψάμμον παράλιον ή κυάθω πέλαγος· έκμετρεΐν ή και άλλο TL των έπιχειρεΐν άνηνύτων ή τά 
εκείνου πάντα λέγειν και διηγεΐσθαι, α μηδέ λόγω ρητά μηδ' ακοή χωρεί διά τό πλήθος. 
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Im Epilog der Vita des Styliten Alypios (BHG 65) bemerkt der Verfasser im 
Zuge seiner Anrufung des Vaters29: „Aus vielen wählte ich nur wenige deiner 
Taten aus, von denen ich bei den meisten auch zugegen war." 

Der Epilog der Vita der Athanasia von Aigina (BHG 180) beginnt folgender-
maßen 3 0 : „Soviel nur, wie allein zur Erinnerung euch gottliebenden (sc. Zuhö-
rern) gereicht, ist in Maßen von mir hier jetzt erzählt worden." Das impliziert na-
türlich, daß es noch viel mehr zu sagen gäbe3 1 . Anschließend geht der Verfasser 
über zur „Größe des Gegenstands": Er hätte freilich niemals alles sagen können. 

Im Epilog der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364) stellt der Verfasser fol-
gende rhetorische Frage32: „Wer könnte erzählen oder welche Zunge verkünden 
die an dem heilbringenden und glücksspendenden Grab selbst sich Tag für Tag 
ereignenden und sich jeden Tag vollendenden Zeichen und Wunder, immer-
während und reichlich bis heute?" Damit verweist der Verfasser auf den Um-
stand, daß in seiner Vita nur Weniges von Vielem zur Sprache gekommen ist33. 

E. Zweifelsfrage 

Eine Zweifelsfrage findet sich etwa im Epilog der Vita des Michael Synkellos 
(BHG 1296)3 4 : „Was soll ich nun zu dir sagen, ο allerheiligster Vater und heiliger 
Michael?" 

Ganz ähnlich wiederum bereits in der Vita des Stephanos des Jüngeren 
(BHG 1666)3 5 : „Was soll ich nun auch zu dir sagen, ο Vater, heiliger Märtyrer 
und Sieggekrönter über die Sieggekrönten, deines Namens würdiger Stepha-
nos?" 

29 Vita Alypii Stylitae ( B H G 6 5 ) cap . 25, p. 1 6 7 , 2 4 - 2 6 : έκ πολλών ολίγα των σων άναλεξάμενος 

πράξεων, ών τ α ΐ ς πλείοσι και παρέτυχον. 

30 Vita Athanas iae Aegin. ( B H G 1 8 0 ) cap . 19, p. 194: Ταϋτα όσον ύπόμνησιν μόνην τ ο ι ς φιλοθέοις 

ύμίν παρασχείν μετρίως παρ' ήμών ήδη λέλεκται. 

31 Die Vita ist im übr igen tatsächl ich recht kurz u n d k n a p p . 

32 Vita Petri Atroensis ( B H G 2 3 6 4 ) c a p . 86 , p. 2 2 3 , 3 6 - 2 2 5 , 5 : τά δέ μετά τέλους καθ' έκάστην 

σημεία καΐ τέρατα γενόμενα έν τω αύτω ίαματιφόρω και πανολβίω τάφω τ ι ς διηγήσασθαι δύ-

ναται ή ποία γλώσσα άπαγγείλαι τά καθ' ήμέραν τελούμενα άεννάως και άφθόνως μέχρι τ η ? 

δεύρο; 

33 Wei tere Be isp ie le : Vita Eliae iun. ( B H G 5 8 0 ) cap . 76 , p. 120, 1 6 4 8 - 1 6 5 5 ; Vita G e r m a n i patriar-

c h a e ( B H G 6 9 7 ) cap . 32 , p. 240 ; Vita S tephani iun. ( B H G 1 6 6 6 ) c a p . 77 , p. 176,2f . 

34 Vita Mich. Syncel l . ( B H G 1 2 9 6 ) cap . 38 , p. 128 ,13 : Τί δέ προς σέ φθέγξομαι, ώ πάτερ όσιώτατε 

και άγιε Μιχαήλ; 

35 Vita S tephani iun. ( B H G 1 6 6 6 ) cap . 78, p. 176,6f . : Τ ί δέ και προς σέ φθέγξομαι, ώ πάτερ 

όσιομάρτυς και αθλοφόρε ύπέρ αθλοφόρων φερώνυμε Στέφανε; 
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Im Epilog des „süditalienischen" Schlusses36 der Vita des Gregorios von Ag-
rigent (BHG 707) stellt der Verfasser37 die Frage38: „Aber was soll ich weit-
schweifig den göttlichen Gregorios mit den gottgelehrten Vätern vergleichen?" 

Eingangs des Epilogs der Vita des Styliten Alypios (BHG 65) fragt der Au-
tor39: „Doch mit welchen Leuten sollte ich ihn etwa vergleichen, ohne daß er 
diese ganz klar übertreffen dürfte?" 

§ 2. Begründungstopos (causa scribendi) 

A. Mittel gegen das Vergessen (oblivionis remedium) 

Im Epilog der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) bekennt der Verfasser 
zunächst seine mangelnde Eignung für die Aufgabe und erklärt dann, er 
schreibe nur aus einem einzigen Grund, nämlich40: „..., nur um es denen, die 
Gott lieben, im Gedächtnis zu halten." 

Im Epilog der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) gibt der Verfasser 
seinen Grund für das Schreiben folgendermaßen an41: „..., damit nun nicht etwa 
die durch die Kraft des dir innewohnenden Heiligen Geistes vollbrachten Wun-
dertaten den späteren Zeiten entgingen und so durch die Zeit ausgelöscht wür-
den, und damit auch noch denen, die deine Zuneigung und Vertrautheit mit 
Gott nicht mit eigenen Augen gesehen haben, diese offenbar sei, ist dies von 
uns geschrieben worden." 

Im Epilog der älteren Version der Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros) ver-
sichert der Verfasser Petros im Rahmen der Anrufung des Heiligen42: daß du 
von uns nicht vergessen wirst, auch wenn du von uns gegangen bist und dein 

36 Vgl. dazu Berger, Gregorios 23. 93. 127. 
37 Zu ihm vgl. Berger, Gregorios 48f. 
38 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. (94,67), p. 269: Άλλα τι μοι μακρηγορείς τοις θεολόγοι^ πα-

τράσιν παρεικάζων τόν θείος Γρηγόριον; - Übers, von Α. Berger. 
39 Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 25, p. 186f.: Άλλα τίσιν αν αύτόν παραθέντες· ού τό πλέον 

εχειν φανερών εϋροιμεν; 
40 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711), Epilogus, 1, p. 150: Ταϋτα ουν άπαντα "όσον ΰπόμνησιν 

μόνην παρασχεΐν τοις φιλοθέοις... - Übers, von Μ. Chronz. 
41 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 77,39-44, p. 270: ϊνα γάρ μή λάθη των μετά ταΰτα χρόνων 

και έξίτηλα τω χρόνω γένηται τά ούτωσΐ τερατουγηθέντα, δυνάμει τοϋ έν σοι ένοικήσαντος· 
αγίου Πνεύματος και ϊνα έτι και έπίδηλος ε'ίη και αύτοΐς τοΐ? μή είδόσιν ή σή προς θεόν 
οίκείωσις και παρρησία, τοΰτο παρ' ήμΐν έπινενόηται. Vgl. Herodot, Proömium: ώς μήτε τά 
γενόμενα έξ ανθρώπων τω χρόνω έξίτηλα γένηται. 

42 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 72, p. 435C. 
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Leben vergangen ist nach den Gesetzen der Natur, doch die Erinnerung an dich 
wird auf ewig bei uns bleiben." Es wird vom Verfasser hier zwar nicht ausge-
sprochen, aber doch impliziert, daß dies auch und zuvörderst durch die Abfas-
sung der Vita und die Pflege seines Heiligenkults geschieht. 

B. Erbaulicher Zweck ( e x e m p l u m ) 

Im Epilog der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) heißt es, nachdem der 
Verfasser erklärt hat, daß er den Auftrag zur Abfassung der Vita bereitwillig 
übernommen hat4 3 : „..., voller Zuversicht und in der zweifellosen Hoffnung auf 
Gott, daß das Gesagte den Hörern nutzbringend sein und viele zur Tapferkeit 
und zu ähnlichem Eifer im höchsten Grade anstacheln wird." 

Ähnlich wie schon im Proöm besteht dieser Topos häufig aus einer Reihe 
von Beispielen von Vorgängern, die schließlich zum Vitenhelden selbst als er-
bauliches Vorbild hinführt. Ein typisches Beispiel dafür findet sich etwa in der 
Vita Konstantins des Juden (BHG 370)4 4 : Es wird zunächst der Prophet Elija an-
geführt, dessen Wortgewalt und Wundertätigkeit auch Konstantin geeignet habe. 
Ferner wird Johannes der Täufer als das größte Vorbild überhaupt unter den 
von Frauen Geborenen, also den Menschen, dargestellt. Er werde nur noch 
übertreffen durch Christus selbst. Der heilige Antonios, der Wüstenvater, habe 
die Wüste durch sein engelgleiches Leben geheiligt. Der heilige Sabas und die 
anderen Asketen hätten durch ihr tugendhaftes Leben die ewige Seligkeit er-
langt. Schließlich heißt es über Konstantin45: „Dieser berühmte Mann nun sam-
melte in der Art einer Biene von allen das Beste zusammen. Er war bestrebt, 
hinter keinem von ihnen als Zweiter zurückzustehen, sondern wie durch einen 
Spiegel in sich selbst aller Leben aufzuzeigen und aller Gnaden sowohl durch 
sein Leben als auch durch seine Wunder in dem unnachahmlichen Charakter 
der eigenen Lebensführung aufzuweisen."46 

43 Vita Gregori i D e c a p o l i t a e ( B H G 711) , Epi logus, 10-13, p. 152: ... τεθαρρηκώς τε και ε ι ς θεόι< 

άδιστάκτως ήλπικώς, l i s ωφελείας τ ο ι ς άκροαταϊς τά λεγόμενα γενήσεται πρόξενα και πολ-

λ ο ί ς ε ι ς άνδρείαν και tow δμοιοι» ζήλον έπεγερούσιν ώς μάλιστα. - Übers , von Μ. Chronz . 

4 4 Vita Constant ini Iudaei ( B H G 3 7 0 ) c a p 86 , p. 6 5 5 C - D . 

45 Vita Constant ini Iudaei ( B H G 3 7 0 ) c ap 86 , p. 6 5 5 D : ό δέ γε άοίδιμος ούτος άνήρ απάντων τά 

κάλλιστα μελίττης δίκην συλλέξας και μηδενός δεύτερος χρηματίσαι φιλοτιμούμενος καθάπερ 

δ ι ' έσόπτρου παρ' έαυτω τους εκείνων άποδείκνυσι βίους, τ ά ς απάντων χάριτας ώσπερ δια 

βίου ούτω και διά θαυμάτων ένι παραδεικνύων άπαραποιήτω χαρακτήρι τ η ς εαυτού πολιτείας. 
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C. Wissensbesitz verpflichtet zur Mitteilung (talentum) 

Im Epilog der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) macht der Verfasser 
die Feststellung, daß ein Übergehen der Werke des Nikon ein Verlust wäre. 
Folglich fühlte er sich gezwungen, sie zumindest teilweise zu erzählen47: „Aber 
das unmäßige Ausdehnen der Rede und das detaillierte Aufzählen der durch ihn 
bewirkten und herbeigeführten Wunder ist gleichermaßen unpassend wie un-
möglich und keine einfach zu erbringende Leistung, wie es auch wiederum ein-
fach schädlich wäre, alles zu übergehen." Dieser Topos ist in den Epilogen eher 
selten und läßt sich nur gelegentlich finden. Die Ursache dafür könnte sein, daß 
an dieser Stelle der Vita, nämlich im Epilog, ja bereits alles mitgeteilt worden ist. 

D. Autorität der Alten (auctor i tas antiquorum) 

Im Epilog der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) beruft sich der Verfasser 
folgendermaßen auf die „Autorität der Alten" in Gestalt älterer Gewährsleute48: 
„Diese Dinge wurden durch mich für das vorliegende bescheidene Werk in Er-
fahrung gebracht von den Verwandten des Heiligen, seinen Bekannten, Tischge-
nossen, Gefährten und Schülern, und überdies auch von den Verbündeten des 
Tyrannen, die noch in der Blüte dieses Lebens stehen." Der Toposcharakter die-
ser Angaben ist im Falle dieser Vita besonders offensichtlich, da sich dieser Ab-
schnitt in fast wortwörtlicher Übereinstimmung auch in der Vita Stephanos' des 
Jüngeren (BHG 1666) findet49, die dem Autor der Vita des Michael Synkellos 
nicht nur in diesem Punkt als Vorlage diente50. 

46 Weitere Beispiele: Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 72, p. 435A-B; Vita Steph. Saba'it. (BHG 
1670) cap. 185-187 , p. 583E - 584B (die Tugenden des Stephanos werden als erbauliches und 
nachahmenswertes Beispiel vorgeführt); Vita Eliae iun. (BHG 580) cap. 76, p. 120, 1656-1659; 
Vita Germani patriarchae (BHG 697) cap. 32, p. 238-240 ; Vita Basilii iun. (BHG 263) cap. 59, 
p. *32B; Vita Euphrosynae iun. (BHG 627) cap. 49, p. 877E-F; Vita Danielis Stylitae (BHG 489) 
cap. 56, p. 147,23-33; Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 255, p. 588E. 

47 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 77,1-5, p. 266: Άλλά γε τό τόν λόγον οϋτω παρέλκειν και τά 
έκείνω τερατουργηθέντα και τερατουργούμενα πάντα κατά μέρος διεξιέναι άπειρόκαλόν τε ό-
μοΰ και αδύνατον, και άθλος ούκ εύπετής, ώσπερ αυ πάλιν και τό πάντα παραλιπεΐν άτεχνως· 
έπιζήμιον. 

48 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 38, p. 128,10-13: Ταΰτά μοι τοϋ ελαχίστου τοϋδε πονήμα-
τος τά έκλεχθέντα παρά των τοϋ όσιου άγχιστέων, γνωρίμων, συσσίτων, όμορόφων και φοι-
τητών, ού μην άλλά και παρά τών τοϋ τυράννου συμμυστών των άκμήν τωδε τω βίω συστάν-
των. 

49 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 77. p. 175,22-25. 
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Im Epilog der Vita der Athanasia von Aigina (BHG 180) heißt es'1: „Ich bin 
keineswegs irgendwelchen Erfindungen gefolgt, sondern habe nur den Dingen 
vertraut, die ich selbst mit eigenen Augen gesehen habe, sowie vertrauenswür-
digen Frauen (Nonnen), die nur die Wahrheit sagen und mit unserer gesegneten 
Mutter ihr ganzes Leben in herausragender Weise zusammenlebten und über sie 
gut Bescheid wußten." 

Auch im Epilog der Vita des Paulos des Jüngeren (BHG 1474) wird betont, 
daß der Verfasser sich nicht etwa auf irgendwelche zufälligen Gewährsleute ver-
lassen habe, sondern nur auf die „wahrheitsliebenden und trefflichsten Hüter 
der Tugend"32. 

§ 3. Formeln ( formulae) 

A. Brevitas-Formel 

An einer Stelle des Epilogs53 der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) 
bemerkt der Verfasser54: „Aber das unmäßige Ausdehnen der Rede (...) ist glei-
chermaßen unpassend wie unmöglich ..." An anderer Stelle55 erklärt er, er 
wolle, aufgrund seiner Unfähigkeit, seiner Rede nun hier ein Ende setzen: τέλος 
έπιθήσωμεν τω λόγω. Es folgt noch ein durchaus längerer Abschnitt des Epilogs 
(39 Zeilen der Edition umfassend). 

Im Epilog der älteren Version der Vita des Ioannikios (BHG 936)56 behaup-
tet der Verfasser, der Mönch Petros, daß er dem Heiligen eine sehr kurze Grab-
rede (τό βραχύτατον έττιτάφιον σύνταγμα)57 darbringe. Dies ist Topos ange-
sichts der umfänglichen Vita, die sich über 51 Editionsseiten der AASS und 

50 Vgl. den kritischen Apparat zur Edition der Vita von M.-F. Auzepy, w o die Parallelstellen jeweils 
vermerkt sind. 

51 Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) cap. 19, p. 194f.: ού πλάσμασί τ ισ ιν έξακολουθήσας τό σύνο-
λον, αλλ' οίσπερ αυτός έγώ τε ο ικε ίου έθεασάμην όμμασι και γυναιξίν όσίαις αληθείας λόγου 
έρευγομέναις και τη πανολβιω μητρι ήμών έν παντί τω της ζωής αύτής συνδιαπρεψάσαις βίω 
και πάντα τά αύτής καλώς έπ ισταμέναις καταπειθήσας. 

52 Vita Pauli iun. (BHG 1474) cap. 50, p. 181: ούχ απλώς σχεδιασθείσα και τους παρατυχόντας 
έξηγητάς έχοντα, αλλά κάκείνους φιλαλήθεις όντας και αρετής έπ ιμελητάς άκροτάτους. 

53 Zur Brevitas-Formel im Epilog vgl. Müller, Vita 588f. mit Anm. 20. 
54 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 77,1-8, p. 266-268: Άλλά γε τό τόν λόγον οΰτω παρέλκειν 

(...) άπειρόκαλόν τε όμοϋ και αδύνατον, ... 
55 Vita Niconis (BHG 1366-67) cap. 77 , l l f „ p. 268. 
56 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 72, p. 435C. 
57 Vgl. dazu D. F. Sullivan, in: Byzantine Defenders 350 Anm. 588. 
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insgesamt 72 Kapitel (cap. 1-3: Prooimion, cap. 4-71: Narratio, cap. 72: Epilog) 
erstreckt. 

Im Epilog der Vita des Elias des Jüngeren (BHG 580) bemerkt der Verfasser, 
er habe nun nicht alles über den Heiligen mitgteilt58: „... damit nicht irgendwann 
einer, der viele Dinge gehört hat, sich über die Unmäßigkeit der Erzählung be-
schwere." 

Im Epilog der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) bemerkt der Verfasser 
an einer Stelle59: „..., um es kurz zu sagen, ..." 

B. Veritas-Formel 

Im Epilog der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) erklärt der Verfasser 
folgendes bezüglich seiner Gewährsleute60: „..., wobei ich weder den Märchen 
alter Weiber noch trügerischen Gerüchten oder Gespinsten der Einbildung in ir-
gendeiner Weise nachgegeben, vielmehr Mündern vertraut habe, die wahre 
Worte von sich geben." 

Im Epilog der Vita des Basileios des Jüngeren (BHG 180) wird folgendes ge-
sagt61: „Und bei der Wahrheit, liebe Brüder in Christo, so verhalten sich die 
Dinge." 

Im Epilog der Vita des Paulos des Jüngeren (BHG 1474) wird betont , daß 
der Verfasser sich nur auf „wahrheitsliebende (sc. Gewährsleute) und trefflichste 
Hüter der Tugend" verlassen habe. 

Stephanos Diakonos behauptet im Epilog der Vita des Stephanos des Jünge-
ren (BHG 1666), daß er nur „wahrhaftige Berichte" (αληθινά διηγήματα) über 
den Heiligen in seine Vita aufgenommen habe6 3 

58 Vita Eliae iun. (BHG 580) cap. 76, p. 120, 1653-1655: 'ίνα μήτε Tis τά πολλά άκουσας βαρυνθή 
τη άμετρία της διηγήσεων. 

59 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 39, p. 128,24: ..., ϊνα συντόμως εϊπω, ... 
60 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711), Epilogus, 6-8, p. 150: μή γραϊδίων μυθοις μηδέ φήμαις 

άπατηλαΐς ή πλοκαΐς φασμάτων ύττείζας· τό σύνολον, στόμασι δε αληθείας· λόγον ερευγομενοις 
π ιστεύσας . - Ubers, von Μ. Chronz. 

61 Vita Basilii iun. (BHG 263) cap. 58, p. *31F: Kai έττ' αληθείας, εν Κυρίω ήγαπημένοι αδελφοί, 
οΰτως έχει τό πράγμα. 

62 Vita Pauli iun. (BHG 1474) cap. 50, p. 181: ούχ άπλώς σχεδιασθέντα καΐ τους παρατυχόντας 
έξηγητάς έχοντα, άλλά κάκείνους φιλαλήθεις οντάς και άρετής έπ ιμελητάς άκροτάτους. 

63 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 77, p. 175,22-25. - Weiteres Beispiel: Vita Athanasiae Aegin. 
(BHG 180) cap. 19, p. 194f. 
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C. Mönchsformel 

Im Epilog der älteren Version der Vita des Ioannikios (BHG 936; Petros) bittet 
der Verfasser, der Mönch Petros, den Heiligen darum, er möge seiner gedenken, 
des „nutzlosen Dieners" (του αχρείου δούλου σου)64. 

Im Epilog der Vita des Makarios vom Peleketeklosters (BHG 1003) bittet der 
Verfasser den heiligen Vater, er möge doch die Fehler „seiner Schwäche" bzw. 
„Kraftlosigkeit" korrigieren. Er nennt sich ferner einen „unwürdigen Nachfolger" 
und spricht von sich als „seiner Schlichtheit"65. 

Stephanos Diakonos bezeichnet sich am Beginn des Epilogs der Vita des 
Stephanos des Jüngeren (BHG 1666) als „Geringsten"66. Ganz wortgleich wie-
derum diese Formel in der Vita des Michael Synkellos (BHG 1296)6 7 . Gegen 
Ende des Epilogs bezeichnet Stephanos Diakonos sich als „unwürdig" (ό αν-
άξιος·)68 

§ 4. Anrufung (epiklesis, invocatiö) 

In den Epilogen findet sich an Stelle der in den Prooimia häufigen formelhaften 
Anrufung Gottes, der dem Verfasser „den Mund öffnen möge", sehr häufig eine 
Invocatio des Heiligen selbst, der für den Verfasser und die Zuhörer Fürsprache 
bei Jesus Christus einlegen möge. Diese Anrufung überschreitet im Epilog den 
Rahmen einer Formel und hat einen größeren Umfang; überhaupt spielt sie in 
den Epilogen eine herausragende Rolle und hat deshalb einen eigenen Paragra-
phen erhalten. 

Im Epilog der Vita des Gregorios Dekapolites (BHG 711) wird der Heilige 
(sc. Gregorios Dekapolites) folgendermaßen angerufen69: „Du aber, Glückseli-
ger und Genösse derer, die in Heiligkeit und Gerechtigkeit aufstrahlen, stelle 
dich durch deine Fürbitten zum Allmächtigen vor deine Herde und deine 
Schutzbefohlenen. Wende jede Versuchung und jedes Ungemach von deiner 
Herde ab und erbitte, daß der Kirche beständiger Friede gegeben werde. Ver-
treibe mit dem Stab deines Gebetes die Häresien samt jener, die sich gerade jetzt 

64 Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 72, p. 435C. 

65 Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) cap. 23, p. 163,23f.: της έμής ασθενείας p. 163,25f.: ό ούκ 
άξιος ... διάδοχος ... τη έμη εύτελεία, 

66 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 77, p. 175,22: ταϋτά μου τοϋ ελαχίστου. 
67 Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) cap. 39, p. 128,10. 
68 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 78, p. 177,16. - Weiteres Beispiel: Vita Niconis (BHG 1366-

67) cap. 77,29f., p. 268: αχρείος· ικέτης. 
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frech brüstet, wie dumme, tückisch beißende Hunde. Denn da du im Lichte des 
Herrn und in den unvergänglichen Wohnungen und Zelten herbergst und die 
Lampe der Keuschheit durch das Öl der guten Taten der Askese unverlöscht be-
wahrt hast und mit denen, die Gott von Ewigkeit her wohlgefällig sind, die Gü-
ter genießt, die kein Auge gesehen, die kein Ohr gehört hat und die in das Herz 
keines Menschen gedrungen sind, vermagst du alles in dem, der dich stärkt, 
Christus unserem Herrn, dem alle Herrlichkeit gebührt, alle Ehre und Anbetung, 
zugleich mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und in alle 
Ewigkeit." 

Im Epilog der Vita des Lazaros von Galesion (BHG 979) wird der Heilige 
nicht direkt um Fürsprache angerufen, denn diese wird gewissermaßen voraus-
gesetzt. Es wird folglich einfach festgestellt, daß der heilige Vater jetzt im Him-
mel sei und dort Fürsprache für die Menschen einlege70: „Für uns, die wir ihn 
auf Erden preisen, legt er inbrünstig und ohne Unterlaß Fürsprache ein, auf daß 
wir von Gott Vergebung erhalten mögen für die uns anhaftenden Schlechtigkei-
ten und die von uns begangenen Sünden." 

Im Epilog der Vita des Nikon „Metanoeite" (BHG 1366-67) findet sich wie-
der eine längere, echte Anrufung des Heiligen durch den Verfasser71: „Diese 

69 Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711), Epilogus,14-26, p. 152; Σύ δέ, ώ μακάριε και των έν 
όσιότητι και δικαιοσύνη διαλαμψάντων συμμέτοχε, της- σης ποίμνη? και των σων ικετών 
πρεσβευτικοί? προς τό κρεΐττον έντεύξεσι πρόστηθι. Πάντα πειρασμόν καΐ πάσαν άποσοβών 
τοϋ σού ποιμνίου δυσχέρειαν τη εκκλησία είρηναίαν δυσώπησον δοθήναι κατάστασιν. Τά? 
αιρέσεις σύν τη νυνί φρυαττομένη τη βακτηρία της σης προσευχή? ώ? κύνα? ένεού? και 
λαθροδήκτα? άπέλασον έν γαρ φωτι κυρίου και έν ται? ακήρατοι? μοναΐ? και σκηνοί? αύλιςό-
μενο? και τήν λαμπάδα τη? άγνεία? τω έλαίω τη? άσκητική? εύποιΐα? τηρήσα? άκοίμητον και 
των αγαθών εκείνων, α οφθαλμό? οΰκ είδε και ου? ούκ ήκουσε και έπί καρδίαν άνθρωπου ούκ ά-
νέβη, σύν τοΐ? άπ' αίώνο? τω θ ε ώ εύαρεστήσασιν άττολαΰων ισχύει? πάντα έν τω ένδυνα-
μοϋντί σε Χριστώ τώ κυρίω ήμών, ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησι? άμα τω πατρί 
σύΐ' τω άγίω πνεύματι νΰν και del και ε ι ? τού? αιώνα? τών αιώνων. - Übers, von Μ. Chronz. 

70 Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 255, p. 588: ύπέρ ήμών τών έπί γή? αύτόν εύφημούντων 
έκτενώ? άεί πρεσβεύων, ώ? αν τών συνεχόντων ήμά? άνιαρών και τών έπταισμένων ήμΐν 
αμαρτιών λύσιν πρό? θεού λάβοιμεν. 

71 Vita Niconis (BHG 1366-67 ) cap. 77,19-34, p. 268-270 : Τά μεν δή παρ' έμού σοι, ώ θεία και 
ιερά κεφαλή, ώ? έν συνάψει και δι' έπιδρομή? ταύτα, εί μέν και τή? έγγύ? ούκ οΐδα, πλήν και 
τούτό σοι χάρι? τω ταύτά μοι ούτω και ύποθεμένω καΐ ύπαγορεύσαντι. "Α και δέχοιο προση-
νώ? τε κα'ι φιλανθρώπω?, ίλεών μοι τόν Χριστόν τιθέμενο?, ον αύτό? μεν διαφερόντω? 
ήγάπησα?, έγώ δέ πλήθει πταισμάτων άδιηγήτων, οϊμοι, παρώργισα. Εϊη? δέ μοι και προσ-
τάτη? άνωθεν τή? μονή?, ιερέ Νίκων, τό έμόν έντρύφημα και καλλώπισμα, τα'ί? σαι? πρε-
σβείαι? κα'ι ταΐ? άνωθεν φρυκτωρίαι? περιλάμπων μου τό ήγεμονικόν και σώζων με τόν 
άχρεΐον ίκέτην σου ενταύθα μέν τών άδοκήτων έπιφορών και εχθρών άοράτων καΐ όρωμένων 
τών άε'ι φθονούντων και έπιβουλευόντων μοι λόγου? τέ μοι παντοδαπού? έξαρτυόντων και παν-
τοίω? έφηδομένων τή έμή άπωλεία, έκεΐθεν δέ τή? τού πυρό? γεέννη? κα'ι άμυθήτων κολά-
σεων. 
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Dinge nun sind von mir für dich, ο göttliches und heiliges Haupt, in Kürze und 
Eile niedergeschrieben; ob sie deiner auch nur annähernd würdig sind, weiß ich 
nicht. Nun aber mögen sie dir ein Geschenk sein, der du mir diese Dinge so 
aufgetragen und diktiert hast. Mögest du sie nun auch wohlwollend und men-
schenfreundlich annehmen und mir Christus geneigt machen, den du selbst au-
ßerordentlich geliebt hast, den ich aber durch die große Zahl meiner unaus-
sprechlichen Fehltritte, wehe mir, erzürnt habe. Mögest du mir sowohl Vorsteher 
sein von oberhalb des Klosters, heiliger Nikon, als auch meine Freude und mein 
Stolz! Durch deine Fürsprachen und durch deine Feuerzeichen von oben her7 2 

beleuchte meine Abtswürde und errette mich, deinen unwürdigen Bittsteller 
hienieden vor unvorhersehbaren Angriffen und Feinden, unsichtbaren und 
sichtbaren, die stets von Neid erfüllt sind und Pläne gegen mich schmieden und 
sowohl mit jeder Art von Worten gegen mich rüsten als auch sich auf jede Art 
freuen über mein Verderben! Dann errette mich vor dem Verderben des Höllen-
feuers und den unsagbaren Höllenqualen!"73 

Sofern kein Textabbruch vorliegt, münden die Epiloge bzw. die Viten74 ge-
wöhnlich in Gebetsformeln - am häufigsten sind allgemeine Gebetsformeln, 
Auszüge aus dem „Vaterunser" und ähnliches - und endigen mit dem das Gebet 
beschließenden „Amen". 

72 Vgl. oben Kap. 12: „Zeichen", § 1. „Licht", S. 213-216. 

73 Weitere Beispiele: Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) p. 215,13 - 217,36; Vita Theod. Cyth. 
(BHG 2430) p. 289,257 - 291,330; Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 33, p. 705A-E; Vita Athana-
siae Aegin. (BHG 180) cap. 20, p. 195; Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) cap. 72, p. 435C-F; Vita 
Constantini Iudaei (BHG 370) cap. 87, p. 655E - 656D; Vita Euthymii iun. (BHG 655) cap. 39, 
p. 204f.; Vita Pauli iun. (BHG 1474) cap. 50, p. 181; Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 48, 
p. 70f. ; Vita Steph. Sabait. (BHG 1670) cap. 188, p. 584B; Vita Lucae iun. (BHG 994b) cap. 100, 
p. 223; Vita Germani patriarchae (BHG 697) cap. 32, p. 238-240; Vita Mich. Syncell. (BHG 
1296) cap. 39, p. 128,15-31; Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 78, p. 176,14 - 177,26; Vita Eu-
thymii iun. (BHG 655) cap. 39, p. 204f.; Vita loannis Damasceni (BHG 884) cap. 39, col. 489A-
B; Vita Theod. Stud. (BHG 1755) cap. 130, col. 229D - 232A. - Vgl. auch Gamillscheg, Gege-
benheiten 1-13· 

74 S. dazu bereits oben S. 340 Anm. 1. 





Zweiter Teil: 
Topos, Vita und Literatur - Auswertung 

Kapitel 1: Der hagiographische Topos 

§ 1. Definition und literarische Funktion 

Die Untersuchung der byzantinischen Heiligenviten im Rahmen der Material-
sammlung hat gezeigt, daß der von Curtius geprägte literaturwissenschaftliche 
Toposbegriff auch in bezug auf die byzantinische hagiographische Literatur an-
gewendet werden kann. Folglich gilt auch für die byzantinische hagiographi-
sche Literatur: Ein Topos ist ein relativ feststehendes literarisches Motiv, eine li-
terarische Konstante, die innerhalb der byzantinischen hagiographischen 
Literatur breite Anwendung gefunden hat, stets neu aufgegriffen und auf diesem 
Wege tradiert wurde. 

Der Begriff des literarischen Motivs, also des stofflich-thematischen Ele-
ments, das trotz großen Variantenreichtums auf einer Grundform basiert, die 
schematisiert beschrieben werden kann1, verweist dabei auf den Aspekt der 
Darstellung, also der literarischen Ausformung eines bestimmten Inhalts. Der ha-
giographische Topos besteht vor allem in der Darstellung eines bestimmten Er-
eignisses oder Vorgangs. Das Kriterium der Historizität, also die Frage, ob das 
geschilderte Ereignis im Kern historisch ist oder nicht, spielt für die Bewertung 
einer bestimmten Darstellung als Topos keine Rolle2. 

Die literarische Funktion des Topos hat zwei Seiten, einmal die produktive 
und zum anderen die rezeptive: Für den Produzenten (Autor) ist der Topos ein 
literarischer Baustein3. Er kann aus einem begrenzten Fundus dieser Bausteine4 

1 So die Definition des Motivs in der Literaturwissenschaft, vgl. NP 8 (2000) 421f., s. v. „Motivfor-
schung". 

2 Vgl. dazu noch unten: § 5. „Topos und Historizität", S. 364-371. 

3 Ich vermeide hier bewußt den oft verwendeten Begriff des „literarischen Versatzstücks", da die-
ser eine negative Konnotation aufweist, die m. E. dem Topos nicht zukommt. Vgl. auch De-
lehaye, Methode 18-41; Delierneux, Topoi 57-88, bes. 58. 

4 Es versteht sich von selbst, daß dieser Fundus historisch gewachsen ist, vgl. dazu noch unten 
„Die literarischen Vorbilder", S. 399-402. 
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auswählen und diese an einer passenden Stelle des Textes einbauen5. Durch 
den Lebenslauf des Heiligen ist eine gewisse chronologische Reihenfolge der 
Verwendung der Bausteine vorgezeichnet, welche bereits durch die Regeln der 
hellenistischen Rhetorik vorgegeben war. Dennoch werden diese Regeln nicht 
immer strikt beachtet, daher beginnt die Narratio nicht immer mit Herkunft, El-
ternhaus und Geburt. Noch vor der Geburt können beispielsweise eine Reihe 
von Zeichen, Wundern und mehrfache Verkündigungen der Geburt des Heili-
gen in Visionen der Mutter oder anderer Menschen und anderes mehr Platz fin-
den. 

Wie durch die Kenntnis der literarischen Bausteine, der Topoi, und ohne ge-
nauere Kenntnis des tatsächlichen Lebens des Heiligen eine Vita entworfen wer-
den konnte, hat bereits Gregor von Nazianz in seiner Vita des Kyprian von Kar-
thago (BHG 457) vorgeführt6. Vor einiger Zeit hat Cyril Mango dieses Verfahren 
in seiner Skizze einer hypothetischen Vita demonstriert7. 

Für den Rezipienten ist der Topos oder vielmehr die Abfolge verschiedener 
hagiographischer Topoi eine Markierung des literarischen Genres der Heiligenli-
teratur8. Der Topos bewirkt einen Wiedererkennungseffekt und antwortet damit 
auf eine bestimmte Erwartungshaltung an diese Literatur. Individualität der Texte 
wird dadurch hergestellt, daß andere literarische Elemente in den topischen Text 
eingewebt sein können, und daß variabel bleibt, welche Topoi zur Anwendung 
kommen und wie diese Topoi Verwendung findend 

§ 2. Typologie 

Bei der Durchsicht der Materialsammlung fallen verschiedene Klassen von To-
poi ins Auge, die als solche beschrieben werden können. Bei der Beschreibung 

5 Genaueres dazu unten: § 4. „Verwendung der Topoi", S. 360-364. 
6 Gregoire de Nazianze, Discours 24-26. Introduction, texte critique, traduction et notes par 

J. Mossay, Paris 1981 (Sources chretiennes 284), 40-84; vgl. dazu R. Radford Ruether, Gregory 
of Nazianzus. Rhetor and Philosopher, Oxford 1969, 109-111. 

7 Mango, Saints 264f. 
8 Das heißt nicht, daß ein bestimmter Topos, der in der Hagiographie vorkommt, sich nicht auch 

in Specimina anderer byzantinischer literarischer Genera finden kann, etwa in Chroniken oder 
Briefen, denn die verschiedenen literarischen Genera existierten in Byzanz nicht streng ge-
trennt voneinander, sondern in ständiger gegenseitiger Befruchtung, Vgl. P. J. Alexander, Secu-
lar Biography in Byzantium, in: Speculum 15 (1940) 194-209 (= P. J. Alexander, Religious and 
Political History and Thought in the Byzantine Empire, London 1978 [Variorum Reprints], Nr. I); 
zu hagiographischen Einsprengseln etwa in der Chronik des Georgios Monachos vgl. PMBZ, 
Prolegomena 24. 

9 S. dazu unten § 4. „Verwendung der Topoi". Vgl, auch Angenendt, Heilige 138-148. 
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dieser Klassen entsteht freilich keine vollständige Typologie der Topoi, weil den 
einzelnen Klassen jeweils ganz unterschiedliche Einteilungskriterien zugrunde-
liegen. Es entsteht aber doch eine typologische Skizze, welche die Grundlage 
für eine weitere Auseinandersetzung mit der Typologie der Topoi bilden kann. 

Eine ganze Reihe von Topoi lassen sich nach ihrer Herkunft bzw. ihren lite-
rarischen Vorbildern klassifizieren. Dies gilt etwa für die Klassen des „rhetori-
schen Topos" sowie des „biblischen Topos". 

Einige Topoi entsprechen den Vorschriften der antiken Rhetorik und wur-
den von dort in die byzantinische hagiographische Literatur übernommen; diese 
werden hier als rhetorische Topoi bezeichnet. Sie sind, wie etwa der Beschei-
denheitstopos10, allgemeiner Natur und dienen dazu, das Publikum wohlwol-
lend zu stimmen (captatio benevolentiae). Sie betreffen ausschließlich den Autor 
bzw. sein literarisches Unterfangen, nicht aber den Heiligen selbst. Rhetorische 
Topoi finden sich in größerer Dichte vor allem in den Prooimia und den Epilo-
gen der Heiligenviten11, also den Abschnitten, die am stärksten den Gesetzen 
der Rhetorik unterliegen. Rhetorische Topoi finden sich aber auch beliebig ein-
gestreut in den Narrationes wieder. So kommen beispielsweise einige der für die 
Prooimia und Epilogoi typischen Formeln auch an anderen Stellen der Heiligen-
viten vor: Etwa in der Vita Petri Atroensis (BHG 2364), wo der Autor, der Mönch 
und Abbas Sabas, sich als έγώ ό ελάχιστος· (cap. 48,2, p. 165), ό τάλας (cap. 
48,7, p. 165), ό ταλαίπωρος (cap. 58,16, p. 181) bzw. ό άθλιος (cap. 58,22, p. 
181) bezeichnet (Mönchsformel), oder in der Vita Nicephori Mediciensis (BHG 
2297), wo der Autor an einer Stelle der Narratio unvermittelt zur Kürze der Dar-
stellung mahnt (cap. 5,5f., p. 405; Brevitas-Formel). Zu den rhetorischen Topoi 
zählt aber auch etwa die Beschreibung des lieblichen Orts (locus amoenus) oder 
des schrecklichen Orts (locus terribilis) als Rückzugsorte des Heiligen12, auch 
wenn diese Topoi in der byzantinischen Hagiographie im Vergleich zu ihren lite-
rarischen Vorbildern aus der Antike stark reduziert und nurmehr rudimentär vor-
handen sind. 

Andere Topoi haben ihr Vorbild in der Bibel und der urchristlichen Überlie-
ferung. In vielen Fällen ist etwa die Darstellung der Geburt und ihres erzähleri-
schen Umfeldes stark an die Bibel und vor allem an das erste Buch Samuel an-
gelehnt. Es wird also nicht einfach nur die Geburt des Heiligen konstatiert, 
sondern es ergibt sich eine Verkettung von Topoi nach dem biblischen Vorbild: 
Kinderlosigkeit der Eltern, Gebet, Verkündigung, Geburt und Darstellung in der 
Kirche13. Biblische Topoi finden sich in den Viten in recht großer Zahl. Literari-

10 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 1 
11 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 1 
12 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 6 

„Prooimia". 
„Prooimia"; Kap. 16: „Epiloge" 
„Rückzug". 
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sehe Vorbilder der Heiligenviten sind dabei vor allem die Darstellung des Le-
bens Jesu Christi14 in den Evangelien sowie Ereignisse aus dem Leben der Kö-
nige und Propheten des AT. 

Ein anderes Einteilungskriterium der Topoi ist etwa deren Verhältnis zur 
Realität. Gleich zu Beginn der Narratio fällt mit dem Topos der „himmlischen 
Heimat" (patris ouranios) ein Topos auf15, der keinerlei realen Hintergrund im 
Leben des Heiligen hat, sondern lediglich die verbreitete Vorstellung widerspie-
gelt, daß der Heilige ein ewiges Leben im Himmel führe: Durch die Geburt sei 
er, nach dem Vorbild Jesu Christi, nur vorübergehend in die Welt ausgesetzt, ehe 
er wieder in den Himmel heimkehre. Ebenfalls ohne realen Hintergrund und le-
diglich auf eine gängige Vorstellung vom Heiligen rekurrierend, sind auch ei-
nige der Zeichen, Wunder und Visionen, etwa der Lichtstrahl, der dem Heiligen 
in der Dunkelheit den Weg weist1^, und ähnliches mehr17. Im Unterschied dazu 
finden sich Topoi, die sehr wohl eine reale Verankerung im Leben des Heiligen 
besitzen. Sie stellen Ereignisse dar, die tatsächlich so oder ähnlich im Leben des 
Heiligen stattgefunden haben könnten oder stattgefunden haben. Dies gilt etwa 
für die Geburt des Heiligen18, für die Taufe19 und andere Ereignisse aus dem 
Leben des Heiligen, die zum üblichen Lebenslauf gehören. 

Auch die narrative Funktion, die die Topoi im Rahmen der Heiligenvita ha-
ben, stellt ein Kriterium für ihre Einteilung dar. Unter diesem Gesichtspunkt las-
sen sich etwa der „deskriptive Topos" und der „narrative Topos" unterscheiden. 
Der „deskriptive Topos" verharrt in der Beschreibung und bringt die Handlung 
der Vita nicht voran; der „narrative Topos" entwickelt die Handlung weiter oder 
bildet sogar kleinere eigenständige Erzählungen innerhalb der übergeordneten 
Rahmenhandlung der Vita: Die Heiligenviten enthalten verschiedene Arten von 
Beschreibungen, von denen einige durch ihr gehäuftes Auftreten den Rang ei-
nes Topos beanspruchen dürfen. Bei diesen Beschreibungen handelt es sich so-
wohl um Personenbeschreibungen, etwa die Beschreibung der Schönheit der 
Gestalt und der Schönheit des Wesens des Heiligen20, als auch um Landschafts-
beschreibungen, etwa die Beschreibung des lieblichen Orts ( locus amoenus) 
oder des schrecklichen Orts (locus terribilis) als Rückzugsorte des Heiligen21. 

13 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 2: „Herkunft, Elternhaus, Geburt", 
14 Vgl. Calendine, Theosis 85. 
15 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 2: „Herkunft, Elternhaus, Geburt". 
16 Vgl. oben Erster Teil, Kap. 12: „Zeichen". 
17 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 12: „Zeichen"; Kap. 13: „Wunder". 
18 S. dazu oben Erster Teil, Kap, 2: „Herkunft, Elternhaus, Geburt". Eine Ausnahme bilden selbst-

redend völlig fiktive Viten, 

19 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 2: „Herkunft, Elternhaus, Geburt". 
20 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 3: „Kindheit und Jugend". 
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Weiterhin finden sich Topoi, die eigene kleine Erzählungen innerhalb der 
Rahmenerzählung der Heiligenvita bilden. Zu diesen in der Literatur häufig als 
Episoden bezeichneten Einschüben ist etwa der Topos des Gegenspielers zu 
rechnen2 2 . Die bisweilen längere Schilderung der Auseinandersetzung des Heili-
gen mit dem Gegenspieler nimmt häufig die Form einer eigenen kleinen Erzäh-
lung an, die die Auseinandersetzung der Opponenten auf verschiedenen Gebie-
ten und mit unterschiedlichen Mitteln in stetiger Steigerung bis zu ihrem 
Höhepunkt, dem endgültigen Sieg des Heiligen, vorantreibt23. Auch die Martyri-
umsszene kann den Charakter eines narrativen Topos erhalten, und zahlreiche 
Wunder werden in Form einer „Wundererzählung" präsentiert24. 

Schließlich finden sich auch Gruppen von Topoi, die durch ihr Verhältnis 
zueinander beschrieben werden können. Für den Fall, daß an bestimmten 
Punkten des Lebens des Heiligen mit verschiedenen, durchaus auch gegensätzli-
chen Tatsachen zu rechnen war, entstanden in einigen Fällen verschiedene, ein-
ander ausschließende literarische Motive. Diese können als „antithetische Topoi" 
bezeichnet werden. Antithetische Topoi finden sich in der Darstellung des El-
ternhauses des Heiligen. Viele der bekannten Heiligen entstammten hochste-
henden und wohlhabenden Familien und brachten ein gewisses Ansehen und 
vor allem finanzielle Mittel mit in den Mönchsstand. Entweder konnten sie sich 
durch großzügige Klostergründungen hervortun, dadurch einen gewissen Ein-
fluß erlangen und rasch zur Abtswürde aufsteigen, oder sie wurden alsbald zum 
Bischof ernannt. In den Viten findet sich neben der verbreiteteren Darstellung 
reicher, berühmter und frommer Eltern aber auch die Darstellung armer, durch-
schnittlicher oder sogar unfrommer Eltern, mithin Topoi, die einander ausschlie-
ßen und nur alternativ verwendet werden können 2 5 . Antithetische Topoi finden 
sich auch in der Darstellung der Bildung des Heiligen: Entweder besaß der Hei-
lige bereits alles Wissen, da es ihm von Gott eingegeben war, und er lehnte 
nach dem Vorbild des Antonios alles Wissen ab, da er es nicht benötigte2 6 , oder 
aber er erhielt eine Ausbildung. Im letzteren, häufigeren Falle konnte er entwe-
der eine weltliche oder eine geistliche Ausbildung erhalten. 

Durch die oben aufgeführten Einteilungskriterien - Herkunft bzw. literari-
sches Vorbild, Verhältnis zur Realität, narrative Funktion, Verhältnis der Topoi 
zueinander - werden jeweils nur eine Reihe, nicht aber sämtliche Topoi erfaßt. 
Dies führt zu Überschneidungen der verschiedenen Gruppen. Ein für sämtliche 

21 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 6: „Rückzug". 

22 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 9: „Gegenspieler". 

23 Vgl. dazu Pratsch, Gegenspieler 72-89 . 
24 Vgl. etwa Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 63, p. 529B-E; cap. 71, p. 531A-C u. ö. 

25 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 2: „Herkunft, Elternhaus, Geburt". 
26 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 3: „Kindheit und Jugend". 
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Topoi gültiges und anwendbares Kriterium zur Erstellung einer allgemeingülti-
gen Typologie der Topoi läßt sich nicht erkennen. 

§ 3. Systematik 

Im Rahmen der Materialsammlung wurde zum ersten Mal der Versuch unter-
nommen, die Topik der byzantinischen hagiographischen Literatur systematisch 
zu ordnen. Diese Systematik besitzt einen eigenständigen Wert, denn sie stellt 
zum ersten Mal den Bestand der byzantinischen hagiographischen Topik fest 
und benennt die einzelnen Bestandteile. Sie errichtet also eine wichtige, inhaltli-
che und terminologische Forschungsgrundlage, die die Auseinandersetzung mit 
dem hagiographischen Topos künftig in einer neuen Qualität ermöglichen wird. 
Es bleibt die Einschränkung, daß sich nicht immer klare und eindeutige Zuord-
nungen eines bestimmten literarischen Motivs zu einem bestimmten Topos erge-
ben. Das Ziel der Hagiographen war es eben nicht, die einzelnen literarischen 
Motive säuberlich voneinander zu trennen, sondern durch die Verbindung und 
Vermischung der Topoi im besten Falle einen Text zu produzieren, der in seiner 
literarischen Individualtiät der Individualität des dargestellten Heiligenlebens 
entspricht. Da ferner erst die Häufigkeit des Auftretens ein bestimmtes literari-
sches Mitov in den Rang eines Topos erhöht, bleibt auch ein gewisser Spielraum 
bei der Entscheidung der Frage, ob ein bestimmtes literarisches Motiv als verein-
zeltes Motiv oder als Topos betrachtet werden muß. Die Systematik der Topik 
der Heiligenviten muß also versuchen, zum einen eine ungeordnete Materie zu 
ordnen, und zum anderen in zahlreichen nicht eindeutigen Fällen Entscheidun-
gen treffen. Diese Einschränkungen sind zu berücksichtigen, können jedoch der 
Wert der Systematik für die weitere Forschung nicht beeinträchtigen. 

§ 4. Verwendung 

Es hat sich gezeigt, daß die Viten maßgeblich von Topik geprägt sind. Es finden 
sich sogar Viten, deren Text ausschließlich aus einer Aneinanderreihung von To-
poi besteht. Ein Beispiel dafür wäre die Vita Konstantins des Juden (BHG 
370)2 7 . 

Zwischen den Topoi finden sich zwar auch immer wieder Abschnitte, die 
sich der Einordnung in die eine oder andere Toposkategorie verweigern28, doch 

27 Vita Constant ini Iudaei ( B H G 370 ) . 
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überwiegen deutlich die topischen Abschnitte. Diese topische Prägung der Viten 
rührt vor allen Dingen daher, daß sich die Hagiographen bemühten, auch be-
kannte Fakten und historische Ereignisse aus dem Leben ihres Heiligen in die 
bereitstehenden Formen der Topoi zu gießen. Dies berührt jedoch bereits die 
Frage nach dem Verhältnis von Topos und Historizität, der weiter unten nachge-
gangen werden wird. 

Trotz der Tatsache, daß eine Heiligenvita in der Regel eine Aneinanderrei-
hung relativ feststehender literarischer Motive ist, hat doch jede Vita ihr eigenes, 
individuelles Gesicht. Es finden sich keine zwei Viten zweier Heiliger, die -
selbst dann, wenn die jüngere Vita nachweislich von der älteren abhängt, also 
von dieser über weite Strecken abgeschrieben wurde29 - völlig identisch wä-
ren30. Das läßt den Schluß zu, daß die Hagiographen es für notwendig erachte-
ten, ihrer Heiligenvita eine literarische Individualität zu verleihen, so wie sich 
auch die individuelle Kontur ihres Heiligen in seiner Vita widerspiegeln sollte31. 
Von diesem dialektischen Spannungsverhältnis zwischen der Verwendung einer 
begrenzten Zahl an Bausteinen und dem Streben nach individuellem Charakter 
der Vita bzw. von der durch die Hagiographen geleisteten Versöhnung dieser 
beiden gegensätzlichen Pole lebte die gesamte byzantinische hagiographische 
Literatur im betrachteten Zeitraum. 

Bei dem Versuch, eine Heiligenvita zu verfassen, sahen sich die byzantini-
schen Hagiographen vor die Aufgabe gestellt, aus einem begrenzten Vorrat an li-
terarischen Bausteinen einen Text herzustellen, der am Ende eigenständig und 
individuell sein sollte. Dieser nicht einfachen Aufgabe widmeten sie sich im 
Rahmen ihrer unterschiedlichen persönlichen Möglichkeiten32 zumeist mit gro-
ßer Kreativität. Um dieses Ziel zu erreichen, hatten sie mehrere Möglichkeiten: 

1. die Auswahl der Topoi, 

2. die Gestaltung der Topoi, 

3. die Reihenfolge der Topoi und 

4. die Verbindung der Topoi untereinander. 

28 Ein Beispiel wäre etwa der bildertheologische Exkurs in Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) 
cap. 32-40, p. 67-79. Weitere Beispiele sind zusammengestellt bei Lackner, Gestalt 523-525. 

29 Als ein Beispiel dafür kann etwa die Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) gelten, die unter 
anderem die Vita des Stephanos des Jüngeren (BHG 1666) zur Vorlage hatte, vgl. auch PMBZ, 
Prolegomena 92f. 

30 Vgl. Mango, Saints 264. 
31 Vgl. Cunningham, Life 24-30, bes. 24. 
32 Die Möglichkeit, etwa durch die Verwendung einer bestimmten, höheren Stilebene, einer attizi-

stischen Ausdrucksweise, lexikalischer Exklusivität oder üppiger Zitation älterer Literatur zu ei-
ner individuellen Prägung ihrer Vita zu gelangen, war nicht jedem Hagiographen gegeben. 
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Zunächst bietet jede Vita nur eine Auswahl an Topoi und keine Vita den 
vollständigen „Kanon". Darin lag also eine Möglichkeit für die Hagiographen, ih-
rer jeweiligen Vita ein eigenes Gepräge zu geben sowie bestimmte Aspekte des 
Heiligenlebens zu betonen und andere wegzulassen. Natürlich wurde diese 
Auswahl auch bereits mit Blick auf Punkt zwei, die Gestaltung, vorgenommen3 3 . 

Zweitens konnten die Topoi literarisch individuell gestaltet werden. Das 
heißt, sie wurden von den Hagiographen ausgeschmückt oder verknappt, lexi-
kalisch, stilistisch oder inhaltlich abgewandelt und variiert, vor allem aber mit 
möglicherweise bekannten Fakten aus dem Leben des Heiligen in Einklang ge-
bracht und mit Requisiten aus dessen Leben versehen3 4 . Auf diese Weise ent-
stand aus einem weit verbreiteten Topos unter Umständen etwas Neues und 
Einmaliges. 

Drittens hatten die Hagiographen die Möglichkeit, durch die von ihnen ge-
wählte Reihenfolge der Topoi eine gewisse Individualität ihrer Vita zu erreichen. 
Zwar waren hier, wie gesagt, einige grobe Fixpunkte vorgegeben, dennoch 
blieb genügend Spielraum für eine große Zahl von Kombinationsmöglichkeiten. 

Vor allem aber blieb den Hagiographen die Möglichkeit, durch die ge-
schickte Verbindung der Topoi untereinander für einen individuellen Charakter 
der Vita zu sorgen. Insbesondere in diesem Punkt zeigt sich ihr außerordentli-
cher Einfallsreichtum. Es lassen sich dabei fünf verschiedene literarische Techni-
ken unterscheiden, die bei der Verbindung der Topoi angewandt wurden: 

1. Übergänge von einem Topos zum anderen: Dies ist die einfachste und 
häufigste Form der Verbindung zweier Topoi. Zwei aufeinanderfolgende Topoi 
können recht grob aneinandergefügt sein. Das eine Motiv endet, das andere 
wird durch eine einleitende Wendung eröffnet: „eines Tages nun ...", „der Hei-
lige aber ...", „nach zwei Jahren ..." usw. Es kann aber auch mehr Aufwand be-
trieben werden, um einen Übergang von einem zum anderen Topos herzustel-
len, etwa durch einen überleitenden Satz: „Nachdem der Heilige das eine getan 
hatte, wandte er sich nun dem anderen zu." Der Übergang kann aber auch noch 
aufwendiger gestaltet sein und mehrere Sätze umfassen. Je aufwendiger und 
umfassender der Übergang gestaltet ist, desto mehr nähert er sich der Ver-
schmelzung. 

2. Verschmelzung zweier oder mehrerer Topoi: In der Regel werden dabei 
zwei, bisweilen aber auch drei oder mehr, Topoi sprachlich und inhaltlich so in-
einander gewoben, daß sie von den Textbestandteilen her nicht mehr voneinan-

33 Vgl. etwa Vita Eliae iun. (BHG 580) cap. 6, p. 10: der Verfasser verzichtet hier auf den Topos 
der „frühen Reife" seines Protagonisten aus Gründen der Gestaltung bzw. der narrativen Struk-
tur; er muß seinen Helden mit den anderen Kindern vor der Stadt spielen lassen, damit dieser 
dann dort von den Sarazenen gefangengenommen werden kann. 

34 S. dazu noch unten: § 5. „Topos und Historizität", S. 364-371, 
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der geschieden werden können. Zwei ursprünglich eigenständige und klar ab-
gegrenzte Motive werden zu etwas Neuem verschmolzen. So kommt es 
beispielsweise häufiger vor, daß der Topos der Wanderschaft mit Heilungen, Dä-
monenaustreibungen oder asketischen Übungen an verschiedenen Stationen der 
Wanderschaft verschmolzen ist35. Diese Art der sequentiellen Verschmelzung ei-
nes großen, sozusagen übergreifenden Topos mit mehreren kleineren Topoi an 
verschiedenen Stellen der Darstellung grenzt bereits an die Inkorporation. 

3. Inkorporation eines Topos in einen zweiten: In den Rahmen eines, not-
wendigerweise größeren, Topos wird ein zweiter, kleinerer Topos eingefügt. 
Der inkorporierte Topos bleibt dabei so weit in sich geschlossen, daß er inner-
halb des anderen Topos noch als eigenständiger Topos kenntlich ist30. Im Un-
terschied zur Verschmelzung können bei der Inkorporation die den jeweiligen 
Topoi zugehörigen Textabschnitte noch klar unterschieden werden. Die Heraus-
lösung des inkorporierten Topos aus dem als Rahmen dienenden Topos ist 
möglich und hinterläßt keine narrativen Brüche. 

4. Verschachtelung zweier oder mehrerer Topoi: Dabei handelt es sich ge-
wissermaßen um eine erweiterte und wiederholte Form des Übergangs bzw. der 
Inkorporation. Mindestens zwei Motive werden hier abwechselnd und mehrfach 
wiederholt aufgenommen. Das Minimalschema der Verschachtelung wäre etwa 
abab, wobei zwischen die einzelnen Glieder auch andere Topoi oder andere li-
terarische Elemente37 treten können. Die Verschachtelung spielt also mit der ab-
wechselnden und wiederholten Aufnahme zweier oder mehrerer Motive38. 

5. Verweise von einem Topos auf einen anderen: Darunter sind stark ver-
knappte und häufig sogar nur auf bestimmte Phrasen oder Stichwörter redu-
zierte Topoi zu verstehen, die in einen anderen Topos integriert sind. Einige der 
für bestimmte Topoi typischen Stichwörter wurden in der Materialsammlung ge-
nannt und finden sich generell in den Überschriften der einzelnen Kapitel wie-

35 Einfachere Verschmelzungen wären etwa die der „Sentenz" mit d e m „erbaulichen Zweck" in 
der Vita Eustratii (BHG 645) cap, 1, p. 367,1 - 368,2, oder die Verschmelzung des al lgemeinen 
Bescheidenheits topos mit dem „Auftragstopos" in der Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 1, 
p. 1,4 - 2,3. 

36 Vgl. beispielsweise die Vita Evaristi (BHG 2153) cap. 1, p. 296,2-10, w o in den dort länger aus-
geführten allgemeinen Bescheidenheitstopos der Topos „Größe des Gegenstands" (rerum ma-
gnitudo) inkorporiert ist (cap. 1, p. 296,6-9). 

37 S. dazu im Anschluß unten S. 364. 
38 Vgl. das Beispiel im Proöm der Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 139,7 - 140,23, w o der 

allgemeine Bescheidenheits topos (der gelähmte, unwürdige, unwissende, vor Scham und Sün-
de unfähige Autor) und der Topos „Größe des Gegenstands" (der Lichtbringer der Kirche usw., 
das große Wunder, der Berg der Tugenden, die Perle in der Tiefe) mehrfach abwechselnd wie-
der au fgenommen werden; dazwischen finden sich noch andere Topoi und literarische Ele-
mente. 
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der. So sind etwa die „Mimesis" (Nachahmung) und die „Opheleia" (Nutzen) 
zwei zentrale Begriffe des „erbaulichen Z w e c k s " ^ die „Apotage" der zentrale 
Begriff der „Entsagung"40. Wenn diese zentralen Begriffe im Rahmen eines ande-
ren Topos verwendet werden, werden damit Verweise auf den ursprünglichen 
Topos, dem die jeweiligen Stichwörter entstammen, geliefert. Der Topos, auf 
den verwiesen wird, wird lediglich durch die Verwendung des für diesen Topos 
typischen Stichworts assoziiert. 

Zusätzlich zu diesen Formen der Verbindung der Topoi untereinander ist 
der topische Stil der byzantinischen Heiligenviten dadurch gekennzeichnet, daß 
die Topoi fortlaufend mit Elementen der Katechetik und Homiletik, mit histori-
schen Passagen, die sich nicht als Topos qualifizieren lassen, literarischen Zita-
ten und Anspielungen nicht nur aus der Bibel und der Literatur der Kirchenvä-
ter, sondern auch aus Geschichtswerken, der Mythologie und der antiken 
Literatur, untermischt sind. 

Durch die vielfältigen Möglichkeiten der Verbindung der Topoi untereinan-
der können auf der einen Seite dichte, topische Textpassagen entstehen, wie 
dies etwa im Proöm, im Epilog, aber auch in bestimmten Abschnitten der Narra-
tio der Fall ist. Auf der anderen Seite eröffnen diese literarischen Techniken, zu-
sammen mit der Auswahl, Gestaltung und Reihenfolge der Topoi sowie ihrer 
Untermischung mit anderen literarischen Elementen, unzählige Möglichkeiten 
der Variation, die es erlaubten, trotz des exzessiven Gebrauchs einer begrenzten 
Zahl vorgeprägter hagiographischer Topoi jeder Vita ihr eigenes individuelles 
Gesicht zu geben. 

§ 5. Topos und Historizität 

Bereits im Proöm, in stärkerem Maße aber noch mit dem Beginn der Narratio 
und im weiteren Verlauf mußten die verwendeten Topoi sich notwendigerweise 
in ein bestimmtes Verhältnis zu den tatsächlichen Ereignissen aus dem Leben 
des Heiligen setzen4 1 . Dies hing natürlich erst einmal davon ab, was der Hagio-
graph überhaupt noch über das tatsächliche Leben des Heiligen wußte: Die Hei-
mat (Patris) des Heiligen, der Ort seiner Geburt oder zumindest die Gegend 
oder Provinz seiner Herkunft, dürften in den meisten Fällen noch bekannt ge-

39 Vgl. dazu o b e n Erster Teil, Kap. 1: „Prooimia". 

40 Vgl. dazu o b e n Erster Teil, Kap. 5: „Entsagung". 

41 Zu dieser Problematik vgl, Gamil lscheg, G e g e b e n h e i t e n 1 - 2 3 ; Pratsch, Fact and Fiction 5 9 - 7 2 ; 

Calendine, Theos is 84; Holl, Form 268f.; Angenendt , Heilige 1 4 3 - 1 4 8 . 344; a l lgemein auch J e a -

nette M. A. Beer, Narrative Convent ions o f Truth in the Middle Ages, G e n f 1981. 
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wesen sein oder ließen sich in Erfahrung bringen. In diesem Falle konnte der 
Hagiograph also, der rhetorischen Norm entsprechend4 2 , die Narratio mit der 
Angabe der Heimat (Patris) des Heiligen eröffnen. Wenn dies aber einmal nicht 
der Fall war, konnte er die Narratio mit dem Topos der „himmlischen Heimat" 
beginnen lassen: „Die Heimat unseres heiligen Vaters war das himmlische Jeru-
salem ..." 

Das Mittel schlechthin für die Anpassung bzw. Harmonisierung der bekann-
ten Ereignisse des tatsächlichen Bios des Heiligen mit der hagiographischen Fo-
lie bestand in der Auswahl und Gestaltung der Topoi4 3 . Dies gilt zum einen im 
allgemeinen: War der Heilige etwa ein abgezehrter Stylit oder Rekluse, wird 
seine Vita notwendigerweise die Topoi des Rückzugs, der Askese und der Ent-
haltsamkeit stärker betonen und häufiger verwenden. War er dagegen ein eher 
rundlicher, tatkräftiger Abt, wird seine Vita wohl eher seine Rolle als Lehrer und 
Hirte unterstreichen und darauf verzichten, Enthaltsamkeit und Hesychia zu sehr 
in den Mittelpunkt zu rücken4 4 . Diese allgemeine Anpassung gilt auch für die 
Wunder: Der Stylit wird sich wahrscheinlich eher in Prophezeiungen und Visio-
nen hervortun, während der Abt möglicherweise durch eher „praktische" Wun-
der aus dem Klosteralltag glänzt, beispielsweise durch die Vermehrung von Ge-
treide, Brot oder Wein oder die Heilung von erkrankten Nutztieren oder 
Menschen. 

Die Anpassung bzw. Harmonisierung des Bios mit der hagiographischen Fo-
lie durch die Auswahl der Topoi gilt aber auch im besonderen, also im Falle ei-
nes einzelnen Ereignisses: War der Heilige etwa in seinem Leben tatsächlich -
aus welchen Gründen auch immer - verbannt oder gar ausgepeitscht worden, 
lag es nahe, in diesem Zusammenhang von den Topoi des Martyrions oder des 
Bekenntnisses Gebrauch zu machen. Hatte der Heilige dagegen ein völlig kon-
fliktfreies Leben, dürften die Hagiographen eher von der Verwendung dieser To-
poi Abstand genommen und statt dessen andere, etwa den Kampf gegen die 
Versuchung der Dämonen im Rahmen der Askese, bevorzugt haben. 

Auf diese Art und Weise ließen sich auch recht außergewöhnliche und bis-
weilen sogar absonderliche Ereignisse im Bios des Heiligen in die bereitstehen-

42 Vgl. Menander Rhetor 369,18. 

43 Die Gründlichkeit oder Intensität dieser Anpassung und Harmonisierung hing freilich stark da-
von ab, in welchem Maße eine solche Anpassung notwendig und vom Autor intendiert war. 
War die zeitliche Distanz zwischen dem Leben des Hl. und der Abfassung seiner Vita groß ge-
nug und damit die Überprüfbarkeit der Angaben nicht mehr gegeben, konnte auf eine solche 
Anpassung auch gänzlich verzichtet und bei der Auswahl der Topoi der Phantasie freier Lauf 
gelassen werden. 

44 Auf die Notwendigkeit dieser Art der Anpassung weist Menander Rhetor verschiedentlich hin, 
vgl. etwa Menander Rhetor 369,26 - 370,5. 
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den vielfältigen Formen der Topoi gießen, wie das folgende Beispiel verdeut-
licht: Anscheinend hatte der junge Georgios von Amastris als Kind einen Unfall, 
bei dem er schwere Brandverletzungen an Händen und Füßen davontrug. Seine 
Vita (BHG 668)45 stilisiert diese Episode nun zu einer Auseinandersetzung des 
Heiligen mit dem Teufel. Dieser habe den Dreijährigen ins Feuer geworfen und 
ihm so Hände und Füße verbrannt, um ihn nicht zur Entfaltung kommen zu las-
sen. Ein Unfall im Kindesalter wird somit zu einer ersten Runde im fortlaufend 
wiederkehrenden Kampf des Heiligen mit den Mächten der Finsternis. 

Wenn also der tatsächliche Bios des Heiligen dem Hagiographen einigerma-
ßen vollständig vorlag, ist davon auszugehen, daß er die Topoi nicht wahllos 
verwendete, sondern nur von denjenigen Topoi Gebrauch machte, die dem ihm 
vorliegenden Bios am ehesten entsprachen. Wenn dies sich so verhält, könnte 
man meinen, daß normalerweise jedem verwendeten Topos ein historischer 
Kern zugrundeliegt. In der Regel trifft dies auch zu, jedoch sind hier größere 
Einschränkungen nötig, denn von diesem Regelfall gibt es zahlreiche Abwei-
chungen4^: 

1. Der Ausgleich zwischen den tatsächlichen Ereignissen des Bios und der 
hagiographischen Folie durch entsprechende Auswahl und Gestaltung der To-
poi konnte selbstverständlich nur dann vorgenommen werden, wenn dem Ha-
giographen tatsächliche Ereignisse überliefert und bekannt waren. Wann immer 
dies nicht gegeben war, hatte der Hagiograph im Grunde freie Hand bei der 
Auswahl und Gestaltung der verwendeten Topoi. Je weniger der Hagiograph 
also vom tatsächlichen Bios oder auch nur von bestimmten Abschnitten im Le-
ben des Heiligen wußte, desto fiktiver fiel notwendigerweise die entsprechende 
Vita oder der entsprechende Abschnitt der Vita aus47. 

2. Die Anpassung der Topoi an die tatsächlichen Gegebenheiten wurde eher 
für notwendig erachtet, wenn die Vita nicht lange nach dem Zeitpunkt des To-
des des Heiligen abgefaßt wurde - etwa wenn ein Epitaphios den Ausgangs-
punkt der Vita bildete48 - und somit das Vorhandensein von Zeitzeugen eine ge-
wisse Überprüfbarkeit der Darstellung ermöglichte. Zu einem späteren 
Zeitpunkt mußten die tatsächlichen Ereignisse viel weniger Berücksichtigung 
finden. Sie wurden dann von der hagiographischen Legende mehr und mehr 
verdeckt. Daß man sich vor bewußten Abweichungen von den Tatsachen nicht 
scheute, zeigt etwa die Darstellung der Eltern in den beiden Versionen der Vita 
des Ioannikios: Während in der älteren Version (BHG 936) aus der Feder des 

45 Vita Greg. Agrig. (BHG 707) cap. 55-59, p. 212-216. 
46 Zu nachweislich e r fundenen Topoi vgl. Hinterberger, Autobiography and Hagiography 146. 
47 Vgl. aber Pratsch, Fact and Fiction 70f. 
48 S. dazu noch unten S. 378-382. 
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Petros der Heilige noch fromm erzogen wird („fromme Eltern"), werden in der 
späteren Version (BHG 935) des Sabas die Eltern des Ioannikios zu Gottlosen 
und Häretikern („unfromme Eltern") abgestempelt. Der eine Topos wurde also 
durch den anderen, inhaltlich völlig entgegengesetzten, ersetzt. Dies führt uns 
zum letzten Punkt: 

3. Eine große Zahl der betrachteten Heiligenviten weist eine deutliche ideo-
logische Prononcierung auf4 9 Das heißt, die Hagiographen waren - zum 
Zwecke der Glorifizierung ihres Heiligen - häufig bestrebt, seine Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten klerikal-monastischen Gruppierung deutlich herauszustel-
len. Das Ziel dieser Prononcierung war entweder die Abgrenzung des Heiligen 
oder der mit dem Heiligen in Verbindung stehenden Gruppierung gegenüber 
häretischen, vermeintlich häretischen oder auch nur konkurrierenden kirchli-
chen Gruppierungen und Strömungen oder die Vereinnahmung des Heiligen für 
eine bestimmte Gruppierung. Dies betrifft in erster Linie die in Byzanz fast un-
unterbrochen schwelenden innerkirchlichen Auseinandersetzungen wie den 
monenergetisch-monotheletischen Streit, die Auseinandersetzung um die Iko-
nenverehrung, den sogenannten moichianischen Streit, die Auseinandersetzung 
zwischen den Patriarchen Ignatios und Photios, den Tetragamiestreit und andere 
ebenso wie die Auseinandersetzungen der Konstantinopler Kirche mit Rom 
(etwa um das filioque) sowie häretischen Randgruppen wie Manichäern, Pauli-
kianern, Bogomilen und anderen. Im Zuge dieser ideologischen Prononcierung 
der Viten wurden entweder Sachverhalte völlig unterschlagen oder modifiziert 
oder Erfindungen hinzugefügt. Dieses Ziel konnte unter anderem durch eine 
entsprechende Auswahl und Gestaltung der Topoi erreicht werden5 0 . 

Wir können also konstatieren, daß im Regelfall ein Topos einen historischen 
Kern enthält, es sei denn, dem Hagiographen waren die historischen Fakten 
nicht bekannt, oder er schrieb zu einem recht späten Zeitpunkt und fühlte sich 
den historischen Fakten nun weniger verpflichtet als der bereits entstandenen 
Legende, oder aber er sah sich aus ideologischen Gründen veranlaßt, Fakten zu 
verschweigen, zu modifizieren oder hinzuzudichten. Wenn man sich überdies 
vergegenwärtigt, daß sich diese Umstände heute weitgehend der Überprüfung 
entziehen, sind dies äußerst schwerwiegende und ernstzunehmende Einschrän-
kungen. 

49 Dobschütz, Methodios 41-105, hatte dies für eine ganze Reihe von Heiligenviten des 9. Jh.s 
mustergültig herausgearbeitet. Vgl. auch Pratsch, Fact and Fiction 64-66. 

50 So wird etwa in der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) der verspätete Protest des Studi-
tenabts gegen die Wiedereinsetzung des Priesters Ioseph und die anschl ießende synodale Ver-
urteilung des Theodoros in den Topos der Verfolgung und des Bekenntnisses zum rechten 
Glauben (Homologia) gekleidet, vgl. dazu Pratsch, Theodoros 153-173· 
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Daß diese Tatsache dennoch nicht dazu führen darf, den Wert einer Infor-
mation, die im Rahmen eines Topos überliefert wird, pauschal in Zweifel zu zie-
hen oder grundsätzlich abzulehnen, sollen die folgenden Beispiele illustrieren: 

In der älteren Vita des Athanasios vom Athos (BHG 187) findet sich ein Ab-
schnitt51, in dem von zwei Gegenspielern des Athanasios gehandelt wird. In der 
Darstellung der Vita wird der erste Gegenspieler als verräterischer Jünger (cap. 
126, p. 60) gezeichnet. Dieser sei in die Zelle des Athanasios eingedrungen und 
habe diesen mit einem Messer töten wollen. Athanasios habe ihn bei seinem 
Eintreten jedoch gesegnet und wie einen Sohn empfangen, weil er wußte, daß 
nicht der Mönch, sondern der Teufel schuld an dieser Situation war. Daraufhin 
sei der Gegenspieler überzeugt worden und habe bereut. Der zweite Gegen-
spieler wird als Magier (cap. 127-128, p. 62) gezeichnet. Angesichts des Groß-
mutes, den Athanasios gegenüber dem Attentäter zeigte, habe er sich beschämt 
gefühlt und voller Reue bekannt, daß auch er versucht hatte, Athanasios durch 
Magie (γοητείαις γάρ τισιν άθεμίτοις, δαιμονικούς ύποθήκαις·) zu schädigen. 
Die magischen Praktiken seien jedoch wirkungslos geblieben. Athanasios habe 
auch diesem Mönch verziehen. 

Diese Darstellung besteht ausschließlich aus Topik. Die Gestaltung der Ge-
genspieler vereint sogar die drei großen, sonst meist alternativ verwendeten Ge-
genspielerfiguren52, nämlich zunächst die des verräterischen Jüngers und die 
des Magiers, überdies nimmt der Mönch, der das Messer ergreift, auch noch 
Züge eines weltlichen Machthabers an. Dies suggeriert dem Zuhörer ein dro-
hendes Martyrium, das sich jedoch nicht erfüllt, da der Heilige den Verfolger 
überzeugt und dieser schließlich bereut. Die Tatsache, daß diese Darstellung 
ausschließlich aus Topik besteht, bedeutet jedoch noch nicht, daß ihr keinerlei 
historischer Kern zugrundeliegt. Wie nämlich in anderen Quellen ausreichend 
gut bezeugt ist, hatte Athanasios nach dem Tod seines Gönners, des Kaisers Ni-
kephoros II. Phokas (f 969), in der Tat größere Schwierigkeiten, sich auf dem 
Athos zu behaupten5 3 . Seine Autorität und möglicherweise auch seine Privile-
gien wurden zu diesem Zeitpunkt von anderen Mönchsvätern, unter anderen 
dem Protos des Athos, und einer großen Zahl von Mönchen ernsthaft in Frage 
gestellt, so daß sich Kaiser Ioannes Tzimiskes genötigt sah, einen Ausgleich zu 
suchen und mit Euthymios, einem Mönch des Studiosklosters, einen Vermittler 
einzusetzen. Die Vermittlungsbemühungen des Euthymios führten schließlich 
zum Erfolg und ihr schriftlich fixiertes Ergebnis, das sogenannte "Typikon des 
Tzimiskes", eine erste Verfassung des Mönchsberges, ist bis heute erhalten54. 
Trotzdem kam es auch in der Folge immer wieder zu Opposition gegen Athana-

51 Vita Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 125 - 128, p. 60 -62 . 
52 Vgl. dazu Pratsch, Gegenspieler 72-89 . 



Topos 369 

sios. In den genannten Gegenspielerfiguren dürfte also zumindest allgemein die 
Gegnerschaft zu sehen sein, auf die Athanasios auf dem Athos stieß. Es ist viel-
leicht möglich, findet sich aber in keiner parallelen Überlieferung, daß es im 
Rahmen dieser Auseinandersetzungen auch zu Handgreiflichkeiten und unschö-
nen Szenen kam. Daher dürfte es sich sowohl bei dem Mordversuch als auch 
bei der Zauberei eher um Verleumdungen handeln, mit denen der Verfasser der 
Athanasiosvita die Gegner des heiligen Mönchsvaters verunglimpfen wollte. 

Ein weiteres Beispiel: In der ältesten Vita des Theodoros Studites (BHG 
1754) wird ein Heilungswunder berichtet, das aufgrund der Häresie des Patien-
ten fehlschlägt und mit einer anschließenden Prophezeiung des Todes des Pati-
enten kombiniert ist55: Ein gewisser Bardas, Strategos des Themas Thrakesion 
und naher Verwandter des Kaisers (Leons V.), war schwer erkrankt und wandte 
sich mit der Bitte um Hilfe an Theodoros. Dieser lehnte zunächst ab, da Bardas 
- ein Gegner der Ikonenverehrung - für den Tod seines Jüngers Thaddaios ver-
antwortlich war. Da Bardas aber seine Sünden bereut hatte, wurde Theodoros 
von Barmherzigkeit ergriffen. Er schickte Bardas eine Ikone der Gottesmutter, 
die dieser stets bei sich tragen und verehren sollte. Dies tat Bardas zunächst und 
wurde gesund. Durch den schlechten Einfluß des Metropoliten von Smyrna fiel 

53 Der sogenannte "Tragos" (= "Typikon des Ioannes Tzimiskes" = Actes du Protaton, edition di-
plomatique par D. Papachryssanthou: texte, Paris 1975 (Archives de lAthos 7), Nr. 7) vom Ende 
des Jahres 971 oder der ersten Hälfte des Jahres 972 bezeugt, daß sich eine Delegation von 
Athosmönchen unter der Leitung des Protos des Athos, Athanasios, und des Mönchs Paulos 
zum Kaiser Ioannes Tzimiskes in die Hauptstadt begeben und dort Klage über Athanasios ge-
führt hatte, wobei in dem Dokument nicht erläutert wird, was genau Gegenstand ihrer Klage 
war. Die Viten des Athanasios Athonites, die die Ereignisse ohne konkrete Informationen über 
beteiligte Personen und als Ergebnis von Umtrieben des Teufels beschreiben, liefern aber die 
Hauptvorwürfe, die einige Kreise auf dem Athos, wohl vor allem die kleineren Gruppen von 
Anachoreten und einzelne Einsiedler (vgl. Vita Athanas, Athon. [BHG 187] cap. 114,12-14, p. 54; 
Vita Athanas. Athon. [BHG 188] cap. 36,7-9, p. 168), gegen Athanasios erhoben und die den 
neuen Kaiser zu einer Korrektur der Entwicklung auf dem Athos veranlassen sollten (Vita Atha-
nas. Athon. [BHG 187] cap. 114, p. 54f. ; Vita Athanas. Athon. [BHG 188] cap. 36, p. l68f .) : daß 
Athanasios die alte Lebensform auf dem Athos auflöse (TOÜS αρχαίους τύττους και τά έθιμα κα-
ταλύοΐ'τα. Vita Athanas. Athon. [BHG 187] cap. 114,20, p. 55, vgl. cap. 115,l6f . , p. 56; Vita Atha-
nas. Athon. [BHG 188] cap. 36,12f. 32f., p. l68f.) , zu viele Gebäude errichte und eine zu große 
wirtschafliche Aktivität entfalte ( Hafen, Wasserleitung, Kauf von Ochsengespannen und Maul-
tieren, Ackerbau und Weinbau, Vita Athanas. Athon. [BHG 187] cap. 114,23-27, p. 55; Vita Atha-
nas. Athon. [BHG 188] cap. 36,13-18, p. 168), kurz: den Berg Athos in "die Welt" verwandele 
(τό öpos e i s κόσμον ήδη μεταττοιοϋντα, Vita Athanas, Athon. [BHG 187] cap. 114,24f., p. 55; 
vgl. Vita Athanas. Athon, [BHG 188] cap. 36,15f., p. 168). Vgl. auch PMBZ, Abt. II, s. n. „Athana-
sios Athonites" (noch nicht erschienen). 

54 Actes du Prötaton (wie in der vorigen Anm.) Nr. 7. 

55 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 45 -46 , col. 300C-301C; vgl. dazu auch Pratsch, Theodoros 
260f. 



370 Zweiter Teil : T o p o s , Vita u n d Literatur 

Bardas jedoch in die Häresie (sc. den Ikonoklasmus) zurück. Daraufhin sagte 
Theodoras seinen Tod voraus, Bardas wurde folgerichtig wieder krank und ging 
alsbald elend zugrunde. 

Auf den ersten Blick handelt es sich bei dieser Darstellung um subtile Topik, 
die mit einem Schuß ideologischer Auseinandersetzung angereichert ist: Den 
Kern bildet ein Heilungswunder, das bekanntlich bei Häretikern und Sündern 
wirkungslos bleibt56. Dies ist nun raffiniert ausgearbeitet: Der Häretiker bereut 
und wird geheilt, fällt aber zurück in die Häresie und erkrankt erneut. Es folgt 
die Prophezeiung des Todes und folgerichtig der Tod des Bardas. In der ideolo-
gischen Argumentation wird der Heilige (Theodoras) ein weiteres Mal in der 
Gruppierung der Anhänger der Ikonenverehrung verankert, der Häretiker aber 
(Bardas) erleidet seine gerechte Strafe37. Eingedenk der oben angestellten Über-
legungen und nur angesichts dieser einen Quelle könnte man nun auf den Ge-
danken kommen, dieses Zeugnis pauschal zu verwerfen und damit auch die 
Existenz des Bardas als historische Person zu negieren. Name und Titel und 
auch Verwandtschaft des Bardas könnten frei erfunden sein, um der Episode 
mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Dies würde sich jedoch als Fehler erwei-
sen. Zum einen erhellt aus den Briefen des Theodoras, daß tatsächlich einer sei-
ner Jünger namens Thaddaios einige Jahre zuvor durch Auspeitschung ums Le-
ben kam58 . Zum anderen wird aber ein naher Verwandter Leons V. namens 
Bardas auch in einer anderen Quelle, nämlich der Vita des Patriarchen Nikepho-
ros, und zwar in einem anderen Zusammenhang, aber mit derselben häretischen 
Gesinnung, erwähnt59. Er benahm sich nach dem Zeugnis dieser Quelle Nike-
phoros gegenüber respektlos, worauf dieser ihm gesagt haben soll: „O guter 
Bardas, lerne durch die Mißgeschicke anderer, deine eigenen gut zu ertragen!" 
Dies wird in der Vita des Nikephoros als Topos der Prophezeiung dargestellt, 
die sich nach vier Jahren erfüllt habe, als Bardas großes Unglück zugestoßen sei. 
Dieses Unglück ist aber wohl gerade jene schwere Erkrankung, von der in der 
Theodorosvita die Rede ist60. 

Die genannten Beispiele umreißen die Problematik des Verhältnisses von 
Topos und Historizität: Der Beweis, daß die von einem Topos tradierte Informa-

56 Zu Beispielen s. oben, Erster Teil, Kap, 13: „Wunder", unter den Heilungswundern, S. 228-244. 
57 Ferner wird des Mönchs Thaddaios noch einmal Erwähnung getan, des Märtyrers der Studiten-

mönche in der Auseinandersetzung um die Ikonenverehrung, vgl. dazu Pratsch, Theodoras 
252; ferner wird der Metropolites von Smyrna, ein Ikonokiast, der Theodoras an dessen drittem 
Verbannungsort Smyrna beaufsichtigte, in ein schlechtes Licht gerückt und als Häretiker ge-
brandmarkt, vgl. dazu Pratsch, Theodoras 258-261. 

58 Vgl. dazu PMBZ: # 7252, dort die Briefe und weitere Quellen zu Thaddaios; vgl. auch Pratsch, 
Theodoras 252; J. Pargoire, in: EO 9 (1906) 37f.; C. van de Vorst, in: AnBoll 31 (1912) 157f. 

59 Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 201,8-29. 
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tion historisch ist, läßt sich nur mit Hilfe anderer Zeugnisse führen, die be-
stimmte Rahmenbedingungen und Sachverhalte bestätigen und damit die Infor-
mation als historisch erweisen. Dieser Beweis kann nur von Fall zu Fall und 
unter Berücksichtigung sämtlicher zusätzlicher Informationen geführt werden. 
In vielen Fällen wird er sich nicht erbringen lassen, weil die Information des To-
pos völlig isoliert vorliegt. In diesen Fällen läßt sich - aufgrund der oben ge-
nannten Unsicherheitsfaktoren - keine Gewißheit gewinnen. Auf der anderen 
Seite aber berechtigt die Erkenntnis, daß es sich bei einer bestimmten Darstel-
lung um einen Topos handelt, noch nicht dazu, die von diesem Topos tradierte 
Information grundsätzlich als unhistorisch abzulehnen, denn sie könnte sich im 
Lichte anderer Quellen doch als historisch erweisen. 

60 Und keine Blendung, wie Ε. A. Fisher, in: Byzantine Defenders 119 Anm. 409, annimmt, die da-

mit eine Vermutung von Alexander, Nicephorus 148, aufgreift. Die Entscheidung dieser Frage 

hängt ganz wesentlich ab von der Übersetzung des Ausdrucks τό πονηρον των όψεων in Vita 

Nicephori patriarchae (BHG 1335) 201,26f., der nicht eindeutig ist: Fisher übersetzt: „the sorry 

condition of <Bardas'> eyes", was zwar die Möglichkeit einer Blendung offenläßt, aber auch 

eine Krankheit bezeichnen kann. Vgl. dazu jetzt PMBZ: # 789. 



Kapitel 2: Die byzantinischen Heiligenviten 

§ 1. Entstehung und Verwendung 

A. Die Sammlungen 

Die Frage nach der Entstehung und Verwendung der Heiligenviten als literari-
sche Gattung läßt sich in erster Linie aus dem überlieferten handschriftlichen 
Bestand erschließen: 

Albert Ehrhard hatte in seinen umfangreichen Untersuchungen zur Überlie-
ferung der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kir-
che auf der Grundlage der Betrachtung von rund 2.750 Hss.1 eine recht eindeu-
tige Lage des überlieferten handschriftlichen Bestands festgestellt. Demnach sind 
nicht nur die in der Einleitung angesprochenen Kurzviten aus den Synaxaren, 
sondern auch die überwiegende Mehrzahl der in dieser Arbeit vorrangig behan-
delten längeren und elaborierten Viten in sogenannten liturgischen Sammlungen 
(Jahressammlungen, Halbjahres-, Dritteljahres-, Vierteljahresmenologien, Zwei-
monats- und Monatsmenologien)2, seltener in hagiographischen Sammelhand-
schriften (hagiographische Codices, sogenannte nichtmenologische Sammlun-
gen) ' und nur vereinzelt auf anderem Wege4 überliefert. 

Aufgrund dieser Situation konstatierte Ehrhard zunächst eine vorrangige Ver-
wendung der Heiligenviten in der Liturgie durch die öffentliche Vorlesung in 
Kirchen, vor allem im Rahmen der üblichen Nachtwachen (Pannychides) vor 
den großen Festtagen oder aus Anlaß der alljährlich wiederkehrenden Gedenk-
feier (Panegyris) für den Heiligen5. Dies ist hier besonders für den in dieser Ar-
beit untersuchten Zeitraum (7.-11. Jh.) noch einmal deutlich zu unterstreichen.6 

Der an eine bestimmte Zuhörerschaft, also etwa die Gemeinde oder 
Mönchsgemeinschaft, gerichtete mündliche Vortrag der Heiligenviten7 hat auch 
recht häufig in den Texten selbst seine Spuren hinterlassen. Einige Beispiele 
mögen dies illustrieren: 

1 Vgl. Ehrhard, Überlieferung I, XVII. 
2 Vgl. Ehrhard, Überlieferung I, 154-701. 

3 Vgl. Ehrhard, Überlieferung I, 146-153; III, 723-942. 
4 Vgl. Ehrhard, Überlieferung III, 942-1033. 
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Die Zuhörer werden etwa in der Vita des Georgios von Amastris (BHG 668) 
direkt angesprochen8. Der Verfasser verspricht dort, sich kurz zu fassen, damit 
den Zuhörern kein Anlaß zum Unmut geboten werde9 (... 'ίνα μ ή ... αφορμή α-
νία? τοις· άκροαταΐς· έπιγένηται ...). In der Vita des Petros von Atroa (BHG 
2364) werden die Zuhörer als „Brüder" (άδελφοί) apostrophiert10, was auf die 
Verwendung dieser Vita in einem monastischen Kontext verweist. Auch in der 
Vita des Niketas von Medikion (BHG 1341) werden die Zuhörer angespro-
chen11: „O, heilige Zuhörerschaft!" (ώ ιερόν άκροατήριον). Diese Ausdrucks-
weise läßt offen, ob es sich um ein potentielles Mönchs- oder auch Laienpubli-
kum handelte. Im Proöm der Vita seiner Mutter Theoktiste (BHG 2422) spricht 
Theodoras Studites die Zuhörer, nämlich wiederum seine Mönche, folgender-
maßen an12: „Leiht mir nun euer Gehör, meine Söhne, und ich will euch berich-
ten." (θέτε δή ouv τ ας άκοας ύμών, τέκνα μου, κάγώ ύφηγήσομαι ύμΐν). Auch in 
der Vita des Eustratios (BHG 645) spricht der Verfasser bzw. der Vortragende 
sein Auditorium direkt an13: „O, das Heilige liebende Versammlung und Christus 
liebende Zusammenkunft!" (ώ φιλάγιον άθροισμα και φιλόχριστος· συνέλευσις). 
Die Begriffe άθροισμα und συνέλευσις· stehen auch in anderen Kontexten für die 
Versammlung der Gläubigen in der Kirche. In der Vita des Euthymios von 

5 Vgl. Ehrhard, Überlieferung I, 19 mit Anm. 1; zur „Pannychis" vgl. Onasch, Ostkirche 283f. s. v. 
„Nachtwache"; zur „Panegyris" vgl. Delehaye, Sanctus 123-125; Aigrain, Hagiographie 126f. 
l66f . 239f.; Vryonis, Panegyris 196-228; Franklin, Latin Dossier 153; zur liturgischen Verwen-
dung vgl. Delehaye, Sanctus 189-196 ; Angenendt, Heilige 129f.; Franklin, Latin Dossier 1 5 2 -
154. Am Anfang stand mitunter vielleicht auch die Vorlesung zum Anlaß der Begräbnisfeierlich-
keiten, vgl. S. Efthymiadis, in: Vita Tarasii (BHG 1698) 47: zur Vita Nicephori patriarchae (BHG 
1335). S. dazu noch unten S. 378-382 . 

6 Es versteht sich von selbst und war natürlich auch Ehrhard klar, vgl. Überlieferung I, 18-25, 
bes. 19 Anm. 3, daß Sammlungen erst zu einem Zeitpunkt zusammengestellt werden konnten, 
an dem bereits genügend einzelne Stücke vorhanden waren. Das bedeutet, daß die Entstehung 
einzelner Viten der Entstehung von Sammlungen normalerweise vorausging (im Einzelfall wird 
es Abweichungen gegeben haben: die eine oder andere Vita könnte auch direkt für eine zu 
kompilierende Sammlung geschrieben worden sein), s. dazu auch noch im folgenden. Für den 
hier betrachteten Zeitraum können jedoch die Existenz und Verbreitung von Sammlungen be-
reits ohne Vorbehalt vorausgesetzt werden, so daß auch die daraus gezogenen Schlüsse in je-
dem Fall für den untersuchten Zeitraum gelten. Zu den Sammlungen vgl. auch Dummer, Hagio-
graphie 292f. 

7 Vgl. dazu auch Efthymiadis, Hagiographer and Audience 64 -69 ; Auzepy, Hagiographie 10; 
Franklin, Latin Dossier 153f. 

8 Vita Georg. Amastr. (BHG 668) cap. 2, p. 3,3-9. 

9 Zu dieser Brevitas-Formel s. oben, Erster Teil, Kap. 1: „Prooimia" sowie Kap. 16: „Epilogoi", 

10 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 4,38, p. 77. 
11 Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 1, p. XVIII. 

12 Theod. Stud., Laud, matris (BHG 2422) cap. 1, col. 884B. 

13 Vita Eustratii (BHG 645) cap. 1, p. 367,1. 
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Sardeis (BHG 2145) behauptet der Verfasser bzw. Vortragende, sich mitten unter 
die Zuhörer begeben zu haben, um das Leben des Heiligen zu erzählen14: 
„Siehe, ich habe mich unter die Zuhörer begeben als Erzähler!" (ιδού κεχώρηκα 
μέσος· των άκουόντων ώς δι ηγούμενος·). Auch in der Vita des Stephanos des Jün-
geren (BHG 1666) spricht der Verfasser bzw. Vortragende sein Publikum an15: 
„O, heilige Festversammlung der Rechtgläubigen!" (ώ ιερά των ορθοδόξων πανή-
γυρις). Der Begriff der Panegyris (πανήγυρις) verweist hier auf die jährlichen 
Gedenkfeiern des Heiligen an seiner Kultstätte.^ Dies sind nur einige wenige 
von zahlreichen Beispielen, die den mündlichen Vortrag der Heiligenviten bele-
gen17. 

Die Verwendung der Heiligenviten als Vorlage für den mündlichen Vortrag 
bzw. die Vorlesung (άνάγνωσις) beschränkte sich jedoch nicht ausschließlich 
auf den engeren liturgischen Bereich18. Es finden sich hinreichend Indizien da-
für, daß Heiligenviten in Klöstern auch außerhalb des Gottesdienstes und zu an-
deren Anlässen, hauptsächlich wohl zum Zwecke der seelischen Erbauung und 
Disziplinierung der Mönche, verlesen wurden (und werden19). Als gesichert darf 
in diesem Zusammenhang gelten, daß in Klöstern während der Mahlzeiten im 
Refektorium unter anderem auch Heiligenviten, vermutlich in Perikopen, verle-
sen wurden20. Den frühesten Beleg dafür bietet im betrachteten Zeitraum die 
Hypotyposis des Theodoras Studites21 vom Anfang des 9· Jahrhunderts, die aber 
in Einzelheiten sicher auf noch ältere Klostertypika, etwa aus Palästina, zurück-
gehen dürfte22. Dort wird in cap. 28 festgelegt, daß, nachdem die Brüder mit ei-

14 Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) cap. 1, p. 21,10f. 

15 Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 2, p. 90,23. 
16 Vgl. dazu Vryonis, Panegyris 196-228; Calendine, Theosis 93. 
17 Vgl. noch Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) cap. 4,6, p. 405: άκροατάς·; Vita Theodori Edess. 

(BHG 1744) cap. 1, p. 2: άκροαταί. Vgl. dazu auch Calendine, Theosis 58-65. 74: „oral litera-
ture": McGrath, Life 92 Anm. 30. - Man könnte e inwenden, daß auch die Erwähnung der Zuhö-
rer in den Viten Topik sei. Das mag zutreffen, generell basiert dieser Topos aber auf d e m situa-
tiven Kontext der Verlesung der Vita, von dem grundsätzlich ausgegangen werden konnte, 
anderenfalls wäre der Topos unpassend und hätte kaum Verbreitung gefunden . 

18 Vgl. Onasch, Ostkirche 245-249 s. vv. „Lesebücher - Lesungen"; 267-269 s. w . „Menaion - Me-
nologion"; H0gel, Symeon 36-51; Franklin, Latin Dossier 153; Krueger, Writing 63-75. 

19 Vgl. unten S. 375 Anm, 24, auch in westlichen Klöstern heute noch üblich, 
20 Zur Verlesung in Abschnitten vgl. auch Talbot, Faith Healing 124 (Kommentar zu 44,5-6); 

Franklin, Latin Dossier 153. Vgl. Rapp, Figures 315; G. Makris, Kalendergedichte: Eine literari-
sche Manifestation des byzantinischen Kirchenjahres, in: Der Kalender. Aspekte einer Ge-
schichte. Hrsg. von W. Geerlings, Paderborn-München-Wien-Zür ich 2002, 146. 

21 Zu ihm vgl. Pratsch, Theodoras passim. 
22 Vgl. Meyer, Haup turkunden 15-20. Auch die Regula des Benedikt von Nursia (6. Jh.) und ande-

re frühe Vorschriften im westlichen Mönchtum ordnen die Lesung der „Viten der Väter" an, vgl. 
Rapp. Hagiography 1279. 
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nem Vers im Mund den Speisesaal betreten und in schönster Ordnung und ohne 
Lärm auf Anweisung des Taxiarchen bei Tische Platz genommen haben, die Le-
sung stattfindet, die erst auf ein akustisches Signal hin mit dem letzten Gang der 
Mahlzeit endet23. Diese Regelung wurde unter anderem im 10. Jahrhundert von 
Athanasios vom Athos in seine Klosterordnung für die Laura übernommen24, 
dürfte aber aufgrund der großen Wirkung und Strahlkraft der studitischen Klo-
sterordnung in den östlichen Kirchen eine weitaus größere Verbreitung gefun-
den haben25. 

Weiterhin werden in der Hypotyposis des Theodoras Studites allenthalben 
Lesungen erwähnt, in den allermeisten Fällen ohne nähere Angabe des In-
halts Daß 

es sich bei den zur Vorlesung kommenden Texten jedoch nicht 
ausschließlich um biblische Texte gehandelt hat, zeigen zwei Stellen der Hypo-
typosis recht deutlich: In cap. 16 wird festgelegt (wohl nicht durch Theodoras 
selbst, sondern durch seine Nachfolger), daß am Mittwoch und Freitag der Kar-
woche sowie am Ostersonntag jeweils aus den Katechesen „unseres Vaters 
Theodoras" vorgelesen wird27. Und in cap. 21 wird bestimmt, daß während der 
heiligen Osterzeit in nahezu allen Abendgottesdiensten entweder vom Abt oder 
von einem der angesehenen und in der Redekunst erfahrenen Brüder den Mön-
chen eine Unterweisung erteilt werden soll28. Man darf κατήχησις γίνεται hier 
wohl so verstehen, daß jeweils eine vorgefertigte Katechese verlesen wurde29. 
Vor diesem Hintergrund erscheint die Annahme naheliegend, daß bei den zahl-
23 Theod. Stud., Hypotyposis, in: PG 99, cap. 28, col. 1713C: ... γ ίνετα ι δέ ή άνάγνωσις , των 

αδελφών τά κουκούλλια επί κεφαλής εχόντων. Σημεΐον δέ τοϋ τέλους της αναγνώσεως ταύτης 
έστ ίν ό ήχος τών κλιερίων έν τη ΰστάτη μαγειρία. 

24 Vgl. Athanas. Athon., Hypotyposis, in: Meyer, Haup turkunden 136; bestätigt auch von der Vita 
Athanas. Athon. (BHG 187) cap. 86,3f., p. 40: σιωπής τε και αναγνώσεως. Die Sitte der Lesung 
bei den gemeinsamen Mahlzeiten im Refektorium läßt sich auch heute noch in den Athosklö-
stern beobachten . Sie dient nicht allein der Erbauung, sondern unterbindet auch unerwünschte 
Gespräche der Mönche bei Tisch. Als akustische Signale d ienen dabei ein Gong zur Hälfte der 
Lesung und Mahlzeit sowie ein weiterer Gong am Ende der Lesung und Mahlzeit. 

25 Vgl. Meyer, Haup turkunden 15-20. 
26 Theod. Stud., Hypotyposis, in: PG 99, coll. 1708B: αναγνώσεις; 1708C: τό τέλος τής αναγνώ-

σεως; 1708D: αναγνώσεις; 1709Α: αναγνώσεις; 1709Β: αναγνώσεις, άναγινώσκομεν; 1709D: έν 
τ α ΐ ς άναγνώσεσι und öfter. 

27 Theod. Stud., Hypotyposis, in: PG 99, cap. 16, col. 1709C: ... άναγινώσκεταί ή κατήχησις τοϋ 
θεοφόρου Πατρός ήμών Θεοδώρου. 

28 Theod. Stud., Hypotyposis, in: PG 99, cap. 21, col. 1712B: ... κατήχησις έν τοις άδελφοΐς γ ίνε-
ται . 

29 Daiä die Katechesen schriftlich fixiert wurden, zeigt ja Theodoras ' e igene Hinterlassenschaft an 
diesen Stücken, vgl. dazu am besten Fatouros, Theodoras 2Γ-25*; PMBZ, Prolegomena 148f. 
Vgl. auch Pratsch, Kommunikat ionswesen (im Druck). 
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reichen Lesungen im Studioskloster auch Heiligenviten zu Gehör gebracht wur-
den. 

Schließlich kennt die Hypotyposis des Theodoros Studites aber auch stille 
Lesungen durch die Mönche in der Bibliothek: In cap. 26 wird nämlich festge-
legt, daß an den Ruhetagen, an denen keine körperliche Arbeit verrichtet wird, 
die Brüder sich auf ein Zeichen des Bibliophylax hin in der Bibliothek versam-
meln. Ein jeder erhält dort ein Buch und liest bis zum Nachmittag (λαμβάνει 
έκαστος· βιβλίον, και άναγινώσκει έως· όψέ)30. Bevor noch das Zeichen zum 
Vespergottesdienst ertönt, gibt der Bibliophylax erneut ein Zeichen, woraufhin 
alle ihre Bücher wieder abgeben. Wer sich bei der Abgabe der Bücher verspätet, 
soll bestraft werden3 1 . 

Es läßt sich anhand dieser Indizien also feststellen, daß zu der bereits von 
Ehrhard konstatierten liturgischen Verwendung der Heiligenviten noch eine ka-
techetische Verwendung in den Klöstern trat. Für die letztere Verwendung kom-
men mit einiger Wahrscheinlichkeit auch etliche der sogenannten nichtmenolo-
gischen Sammlungen in Frage32. 

Die literarische Gattung der Heiligenviten ist also im Kern eine zweckge-
bundene Literatur, die im wesentlichen dem liturgisch-katechetischen Gebrauch 
durch Mönchtum und Klerus diente. Wenn dem so ist, liegt es nahe, daß auch 
die Entstehung und Tradition dieser Literatur im wesentlichen den Mönchen 
und Klerikern oblag. Dies wird durch den überlieferten handschriftlichen Be-
stand bestätigt33. Wir können folglich konstatieren, daß die überwiegende Zahl 
der byzantinischen Heiligenviten für einen liturgisch-katechetischen Gebrauch 
bestimmt war und in einem monastisch-klerikalen Umfeld entstand34. 

30 Dies läßt darauf schließen, daß etwa im ersten Viertel des 9. Jh.s in den Klöstern der studiti-
schen Kongregation unter Theodoros Studites ( f 826) jeder oder fast jeder Mönch lesen konnte! 

31 Theod. Stud., Hypotyposis, in: PG 99, cap. 26, col. 1713A-B. 
32 Vgl. Ehrhard. Überlieferung III, 725-727 . Ehrhard glaubte aus dem im Unterschied zu den me-

nologischen Sammlungen (Quart- und Großquartformat) kleineren Format (Oktavformat) sowie 
ihrer geringen Eignung für die liturgischen Verwendung (nicht nach dem Kirchenkalender, son-
dern nach anderen Gesichtspunkten geordnet) schließen zu können, daß die nichtmenologi-
schen Sammlungen für die „Pivatlektüre" bestimmt gewesen seien, er spricht an dieser Stelle 
von „Privatgebrauch" und „Privatsammlungen". Was genau Ehrhard dabei im Sinn hatte, wage 
ich nicht zu entscheiden. In jedem Fall scheinen auch die nichtmenologischen Sammlungen für 
einen katechetischen Gebrauch durchaus geeignet. Rapp, Figures 315f., bezeichnet in ihrer Stu-
die, in der sie gerade nichtmenologische Sammlungen (Materika) untersucht, die individuellen 
Lesungen durch Nonnen im Kloster als „private readings". Diese Art der Lesung könnte man 
ebenfalls als katechetisch bezeichnen. 

33 Vgl. Ehrhard, Überlieferung passim. Trotz mancher Unsicherheiten, was die Provenienz einzel-
ner erhaltener Hss. angeht, läßt sich doch erkennen, daß der Kernbestand der hagiographi-
schen Hss. der monastisch-klerikalen Tradition entstammt. 

34 Vgl. auch Ehrhard, Überlieferung I, Vllf.; III, 968 und öfter. 
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Der so definierte Regelfall der Entstehung einer Heiligenvita verhinderte 
selbstverständlich nicht, daß es zum einen von vornherein, zum anderen vor al-
lem im weiteren Verlauf der Entwicklung dieser Literatur und im Zuge ihrer lite-
rarischen Adaption und Mimesis, immer wieder zu Abweichungen von dieser 
Regel kam. So lassen sich etwa isolierte (sogar familiäre) Kultbegründungen 
greifen, ebenso dienten einzelne Viten dem Zweck der Privilegiensicherung 
oder der ideologischen Rechtfertigung, andere, auch fiktive und halbfiktive, 
Stücke kursierten als Erbauungsliteratur in Laienkreisen. Diese Vertreter der ha-
giographischen Literatur müssen jedoch als Ausnahmen begriffen werden; als 
Argument gegen die Regel haben sie kein Gewicht. 

B. Die einzelne Heiligenvita 

Eine andere Fragestellung ist die nach der Entstehung einer einzelnen, individu-
ellen Heiligenvita. Wenn die Heiligenvita nicht direkt für eine Sammlung ge-
schrieben wurde, was bei Viten späterer Heiliger durchaus denkbar erscheint, 
zielt diese Frage auf den Zeitraum, der noch vor dem Zeitpunkt der Aufnahme 
der Vita in eine Sammlung lag3^. 

Die genaue Art und Weise, in der eine einzelne Heiligenvita entstand, läßt 
sich in den Texten selbst kaum greifen und nur in recht wenigen Fällen auf-
grund verschiedener Indizien einigermaßen plausibel rekonstruieren. Erschwe-
rend kommt hinzu, daß die ohnehin spärlichen Angaben, die die Hagiographen 
hin und wieder zu dieser Frage machen, etwa die Abfassungszeit betreffend, in 
nicht wenigen Fällen einem propagandistischen Zweck unterliegen und bewußt 
irreführend sind36. 

Wenn also keine genaueren Angaben gemacht werden oder diese zweifel-
haft sind, geht man deshalb in der Forschung im allgemeinen von einem ver-
meintlich naheliegenden und wahrscheinlichen Normalfall aus, auf den sich 
auch durchaus Hinweise in verschiedenen Viten finden. Dieser Normalfall wird 
gewöhnlich in etwa so beschrieben, daß „einige Zeit nach dem Tod des Heili-
gen einer der Mönche des Klosters bzw. ein Schüler des Heiligen aus eigenem 
Antrieb oder auf Geheiß des Abts bzw. des Bischofs37 eine Vita des Heiligen 
niederschrieb". 

Diese gängige Vorstellung enthält auf der einen Seite noch eine ganze Reihe 
von variablen Größen: „Einige Zeit nach dem Tod des Heiligen" kann wohl ei-

35 Vgl. dazu Ehrhard, Überlieferung I, 19 Anm. 3; III, 942-967 ; Hogel, Symeon 36. 

36 Vgl. Dobschütz, Methodios bes. 54f.; Pratsch, Fact and Fiction 6 4 - 6 6 . 

37 Vgl. dazu oben Erster Teil, Kap. 1: „Prooimia", zum Auftragstopos, S. 26-28 . 
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nen zeitlichen Abstand von nur wenigen Tagen und Wochen bis hin zu Jahr-
zehnten oder gar Jahrhunderten bezeichnen. Es steht lediglich fest, daß die Vita 
im allgemeinen post mortem verfaßt wurde. Auch im Hinblick auf den Verfasser, 
„einen der Mönche bzw. Schüler", bleibt einiger Spielraum für Interpretation. 
Welchen genauen Status hatte der Hagiograph im Einzelfall, in welchem persön-
lichen Verhältnis stand er jeweils zu dem Heiligen? Schließlich sagt auch die 
Feststellung, daß der Verfasser „eine Vita des Heiligen niederschrieb", nichts 
über die genaue Art und Weise dieses Vorgangs aus. Nach der communis opinio 
impliziert diese Vorstellung zwar eine bestimmte, gewissermaßen idealtypische 
Entstehungsweise (nämlich daß die Vita nur wenige Jahre nach dem Tod des 
Heiligen von einem direkten Schüler desselben in einem Stück niedergeschrie-
ben wurde) - genau genommen läßt sie aber viele Fragen offen. 

Der Frage nach der Entstehung einer einzelnen Heiligenvita wurde bisher in 
der byzantinistischen Forschung kaum Aufmerksamkeit gewidmet, so daß die 
Genese einer byzantinischen Heiligenvita noch immer ein eigenes, bisher nur 
unzureichend erforschtes Gebiet innerhalb der byzantinischen Hagiologie dar-
stellt. Es lassen sich jedoch verschiedene, spezifische Wege der Entstehung einer 
Heiligenvita erkennen und beschreiben, von denen vor allem die Wege der 
schrittweisen Entstehung einer Heiligenvita aus anderen literarischen Formen 
von besonderem Interesse sein dürften^8. Hier ist nicht der Raum, um die viel-
fältigen Formen der Entstehung erschöpfend behandeln zu können, dennoch 
soll einiges zumindest kurz umrissen werden: 

1. Entstehung als Epitaphios 

Für eine Reihe von Viten steht außer Zweifel und läßt sich nachweisen, daß der 
überlieferten Vita eine tatsächliche Grabrede (Epitaphios Logos) auf den Heili-
gen zugrundelag^. Dies zeigt sich im überlieferten Bestand zunächst darin, daß 
eine methodisch saubere Unterscheidung zwischen einer Heiligenvita und einer 
Grabrede auf einen Geistlichen in unserer Zeit nicht einwandfrei möglich ist. 
Auch wenn der Epitaphios als eigene Gattung anhand einzelner Beispiele deut-

38 Etliche Viten entstanden anscheinend eben gerade nicht „in einem Stück", sondern in mehre-
ren, auch zeitlich auseinanderliegenden Schritten der Überarbeitung und Weiterentwicklung ei-
nes ursprünglich kürzeren Textes. Vgl. dazu auch McGrath, Life 89. 102 Anm. 52; Hogel, Syme-
on 20: „hagiographical texts tend to develop gradually, from copy to copy". 

39 Vgl. Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 11, p. 697A-B: Grabrede des Oikonomos Anthimos an-
läßlich der Beisetzung der Maria in Bizye in Thrakien im Jahre 903, s. dazu oben S. 337 Anm. 
87. - Vgl. auch S. Efthymiadis, in: Vita Tarasii (BHG 1698) S. 47: zur Vita Nicephori patriarchae 
(BHG 1335). 
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lieh zu erkennen ist40, so gibt es doch zahlreiche Berührungspunkte und einen 
fließenden Übergang von einem Genre zum anderen: Einige der gemeinhin als 
Epitaphioi gehandelten Texte unterscheiden sich kaum von einer typischen Hei-
ligenvita41, und umgekehlt weisen sich einige der üblicherweise als Heiligenvi-
ten angesehenen Texte in ihrer Überschrift als Epitaphios aus4 2 . Verschiedene 
rhetorische Elemente des Threnos, wie sie für den Epitaphios als typisch gel-
ten4^, finden sich ebenso in einer ganzen Reihe von Heiligenviten44. 

Zwei Beispiele für diese Art der Entstehung, gewissermaßen zwei unvollen-
dete Zwischenschritte auf dem Weg vom Epitaphios zur Vita, wären etwa die 
beiden Epitaphioi des Theodoros Studites auf seine Mutter (BHG 2422) und auf 
seinen Onkel Piaton (BHG 1553). Von diesen beiden ist der Epitaphios auf seine 

40 Vgl. als ein typisches Beispiel die Grabrede des Eustathios von Thessalonike auf den Metropo-
liten von Athen, Nikolaos Hagiotheodorites, ed. A. Sideras, in: Grabreden 31-50; auch die Lei-
chenrede des Theodoros Studites auf seine Mutter (BHG 2422), in: PG 99, 884-901, darf man 
noch zu den „echten" Epitaphioi zählen; vgl, im übrigen Sideras, Grabreden passim, wo sich 
auch zeigt, daß reine Epitaphioi in unserer Zeit (6 . -10. Jh . ) dünn gesät sind und in größerer 
Zahl aus späterer Zeit erhalten sind; oft handelt es sich dabei um Grabreden auf höhere Wür-
denträger und Angehörige des Kaiserhauses, 

41 Beispielsweise der Epitaphios des Petros von Argos auf Athanasios von Methone, vgl, PMBZ, 
Prolegomena 119f·; Sideras, Grabreden 104-107, oder, deutlicher noch, der Epitaphios des 
Theodoros Studites auf seinen Onkel Piaton, vgl. PMBZ, Prolegomena 72f.; Sideras, Grabreden 
97-99. 

42 So könnte beispielsweise die Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) mit gleichem Recht auch als Epita-
phios des Theosteriktos auf Niketas von Medikion bezeichnet werden, vgl. die Überschrift: 
'Επιτάφιος eis τόν öaiof πατέρα ήμώΐ' και όμολογητήΐ' Νικήταν συγγράφεις· ύπό θεοατυρίκ-
του (sic), μαθητού αύτοϋ μακαριώτατου. Vgl. dazu jetzt auch J. Ο. Rosenqvist, Niketas frän Me-
dikion, bara nästan en hjälte för ikonerna (Niketas von Medikion, nur zum Teil ein Held für die 
Bilder), in: Bysantinska Sällskapet, Bulletin 16 (1998) 11-16, der darauf besteht, daß es sich um 
einen Epitaphios handelt; von A. Sideras dagegen wurde der Epitaphios des Theosteriktos auf 
Niketas von Medikion in seiner Spezialuntersuchung nicht berücksichtigt, vgl. Sideras, Grabre-
den 7 (Inhalt), wohl eben weil er in der Forschung meistens zu den Heiligenviten gerechnet 
wird. In dieser Frage ist wohl eher Sideras Recht zu geben, da der Text ein ganz wesentliches 
Element der Viten aufweist, das auch zur Unterscheidung von Epitaphios und Vita herangezo-
gen werden kann, nämlich die Wunder, vgl. Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) cap. 44, p. XXVIf. 
(Gefangenenbefreiung); cap. 45, p. XXVII (Errettung aus Schiffbruch); cap. 48f., p. XXVII (Dä-
monenaustreibung, Heilungen von Krankheiten, darunter Blutfluß). Allerdings werden einige 
der Wunder so stichwortartig angeführt, daß sich der Gedanke aufdrängt, daß die uns vorlie-
gende Fassung der Vita nicht die „vollständig umgearbeitete" Fassung sein kann. Vgl. jetzt aber 
Rosenqvist, Niketas 59-72. 

43 Vgl. Sideras, Grabreden 78. 
44 So findet sich beispielsweise die nach Sideras, Grabreden 82, typische, „angeblich durch die In-

tensität der Trauer verursachte Verwirrung des Redners" auch im Proöm der Vita Nicephori pa-
triarchae (BHG 1335) des Ignatios Diakonos; s. dazu bereits oben S. 24. Zahlreiche weitere Bei-
spiele ließen sich hier beibringen. 
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Mutter schmuckloser und weist ein recht eigenartiges (wenig rhetorisches) 
Proöm auf, während der Epitaphios auf Piaton über ein ordentliches (rhetori-
sches) Proöm verfügt und im Grunde eine vollständige Heiligenvita darstellt, 
welcher nur noch die unabdingbaren Wunder fehlen. 

In vielen Fällen scheinen ursprüngliche Epitaphioi anschließend, vermutlich 
im Zuge der Entwicklung des Kults des jeweiligen Heiligen, zu vollständigen 
Heiligenviten ausgearbeitet worden zu sein. Spuren dieser Ausarbeitung lassen 
sich in den Viten bisweilen noch erkennen. Einige Beispiele sollen dies illustrie-
ren: 

Die ältere Vita des Styliten Alypios (BHG 65) weist sich von Anfang an als 
Heiligenvita (Bios) aus. Sie trägt den Titel Bios του όσιου πατρός ήμών Άλυπίου 
του κιοιΧτου του έν τοις χρόνοι? Ηρακλείου τοΰ βασιλέως τελειωθέντος έν 
'Αδριανού τη πόλει της ΤΤαφλαγόνων επαρχίας, verfügt über ein regelrechtes 
Proöm und enthält auch sonst sämtliche Elemente einer Heiligenvita einschließ-
lich der Wunder. Es findet sich jedoch eine Stelle, wo der Verfasser expressis 
verbis feststellt, daß er seinem heiligen Vater einen „Epitaphios Logos" dar-
bringt45: „Und ich nun, der sehr unbedeutende und späte Nebenschößling46 dei-
ner Pflanzung, Vater, erkühnte mich, dir diese Leichenrede darzubringen, ..." 

Es dürfte sich daher bei der Vita des Alypios ursprünglich um einen Epita-
phios Logos gehandelt haben. Eine Erklärung des Problems könnte folgender-
maßen aussehen: Die ursprüngliche Leichenrede wurde nur einmal gehalten, 
nämlich in der Regel anläßlich der Beisetzung, vielleicht auch bisweilen anläß-
lich der ersten Wiederkehr des Todestages (bezeichnet als dies natalis) des Hei-
ligen. Sie wurde dann später, wohl zum Zwecke der regelmäßigen Verwendung 
in den Gedenkgottesdiensten am alljährlich wiederkehrenden Festtag des Heili-
gen (Panegyris)47, zu einer Heiligenvita umgearbeitet. Bei dieser Umarbeitung 
übersah man anscheinend die angeführte Stelle oder hielt ihre Änderung nicht 
für erforderlich. Sie kann daher als ein Indiz dafür dienen, daß in diesem Falle 

A Q 

eine Überarbeitung eines Epitaphios Logos zu einer Heiligenvita erfolgte . 
In der Vita des Theodoras Studites (BHG 1754) erzählt der Verfasser, der 

Mönch Michael, vergleichsweise stringent und chronologisch die Lebensge-
schichte des Theodoras. An einer bestimmten Stelle (nämlich im Jahre 821 in 
Lakku Mitata in Bithynien49) angekommen, bemerkt der Verfasser plötzlich50: 

45 Vita Alypii Stylitae (BHG 65) cap. 25, p. 167,23f.: Κάγώ δέ τή? σης φυτεία? ή εύτελεστάτη και 
όψιμη, πάτερ, παραφυάϊ, τόν επιτάφιοι' σοι τούτον λόγον τολμήσας άνέθηκα, ... 

46 Der Verfasser stellt sich also nicht als einen älteren und vertrauten, sondern als einen jüngeren 
und weniger vertrauten Schüler des Heiligen dar (Bescheidenheitstopos). 

47 Vgl. dazu Vryonis, Panegyris 196-228; Calendine, Theosis 93. 
48 Vgl. auch Delehaye, Stylites LXXVIIf. 
49 Vgl. Ρ ratsch, Theodoras 264. 
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„Daselbst nun soll unser göttlicher Vater auch Wunder getan haben, die es nicht 
verdient haben, dem Vergessen anheimzufallen51, auf die ich nun mit Gottes 
Hilfe in angemessener Weise versuchen will, die Rede zu lenken." Es folgt dann 
über etliche Kapitel (capp. 48-57) eine Sammlung der verschiedensten Wunder 
des Theodoros, auch der postumen, die mit den Ereignissen in Lakku Mitata 
nicht das geringste zu tun haben. Schließlich wird in cap. 59 die Erzählung der 
Lebensgeschichte des Theodoros mit den Ereignissen in Bithynien im Jahre 821 
wieder aufgenommen und fortgesetzt. Es entsteht folglich der Eindruck, daß die 
Wunder des Theodoros an dieser Stelle in den Text der Vita, die ursprünglich 
nur die Lebensgeschichte des Theodoros berichtete, später eingefügt wurden52. 
Es ist daher denkbar, daß die Vita des Theodoros auf einem ursprünglichen Epi-
taphios Logos basiert, der später in der Überarbeitung des Michael Monachos zu 
einer vollständigen Heiligenvita ausgearbeitet wurde. 

Das Proöm der als Epitaphios betitelten Vita des Niketas von Medikion 
(BHG 1341) beginnt sehr ungewöhnlich5^, indem gleich im ersten Satz der 
Name des Heiligen genannt wird und im Anschluß der Verfasser Theosteriktos 
sich selbst als Schüler des Heiligen vorstellt. Eine solche Eröffnung paßt in der 
Tat gut zum Vortrag eines Epitaphios; sie paßt jedoch nicht in das übliche 
Schema der Proimia der Heiligenviten. Im folgenden entspricht das Proöm der 
Vita dann allerdings durchaus dem üblichen rhetorischen Muster. Es könnte da-
her möglich sein, daß es sich bei der Überschrift und der Eröffnung des Proöms 
um die Überschrift und Eröffnung des ursprünglichen Epitaphios handelt, wäh-
rend das übrige Proöm vielleicht erst später ausgearbeitet wurde. Der Anfang 
der Vita des Niketas von Medikion wäre somit möglicherweise als eine Zwi-
schenstufe oder Übergangsform auf dem Wege vom Epitaphios zur Heiligenvita 
zu betrachten54. 

Es kann also als erwiesen gelten, daß ein Weg der Entstehung einer einzel-
nen Heiligenvita in der späteren Überarbeitung und Elaboration einer früheren 

50 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 48, col. 304D: ένθα δή και θαύματα λέγεται πεποιηκεΐ'αι ό 
θείος Πατήρ ήμών ούκ άξια λήθης- περι ών συν θεώ δίαλαβεΐν τω λόγω μετρίως πειράσομαι. 

51 Wörtlich: θαύματα ... ούκ άξια λήθη; wir kennen dies bereits als Begründungstopos „Mittel ge-
gen das Vergessen" (oblivionis remedium) des Proöms, der hier, eingangs der Wundersamm-
lung, aber ebenfalls gebracht wird. 

52 Es läßt sich dabei nicht sagen, ob die Wunder zunächst separat gesammelt worden waren und 
en bloc an dieser Stelle eingefügt wurden, oder ob zunächst nur eines oder einige Wunder an 
dieser Stelle eingefügt wurden und weitere dann später hinzukamen; cf. dazu auch PMBZ, Pro-
legomena 75f. 

53 Vita Nicet. iMedic. (BHG 1341) cap. 1, p. XVIII. 
54 Der Chrakter dieser Vita als Übergangsform vom Epitaphios zur Vita zeigt sich auch anhand an-

derer Indizien wie etwa der Überschrift und der in der Vita berichteten Wunder, s. dazu bereits 
oben S. 379 Anm. 42. 
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Grabrede (Epitaphios Logos) auf den Heiligen bestand. Dem ehemaligen Epita-
phios wurden zu einem späteren Zeitpunkt weitere literarische Elemente hinzu-
gefügt, vor allem ein ordentliches Proöm und die notwendigen Wunder, und er 
wurde möglicherweise auch stilistisch überarbeitet, so daß aus dem Epitaphios 
eine vollgültige Heiligenvita entstand. Akzeptiert man die Elaboration eines Epi-
taphios zu einer Heiligenvita, muß man gleichzeitig auch die schrittweise Entste-
hung einer einzelnen Heiligenvita anerkennen. Als Ausgangspunkt einer sol-
chen schrittweisen Genese diente jedoch nicht nur die Grabrede, sondern auch 
verschiedene andere literarische Formen: 

2. Entstehung als Katechese 

Unter den zahlreichen Katechesen des Studitenabts Theodoros findet sich auch 
eine, in der eines unlängst verstorbenen Bruders55 gedacht wird. Im Rahmen 
dieses Gedenkens findet sich in dieser Katechese auch ein kurzer Abriß des Le-
bens des frommen Mönchs, welcher folgendermaßen lautet56: „Weil jetzt auch 
ein würdiger Greis entschlafen ist, ist es nötig, etwas in wenigen Worten zum 
gemeinsamen Nutzen über ihn zu sagen. Daß er nun von frühester Jugend an 
bis ins höchste Alter Gott diente, indem er das Leben eines Mönchs führte, ist 
dem Greis bereits hinreichendes Lob, ferner daß der Mann ein Bekenner war 
und von dem gottlosen Leon ergriffen und schwer bestraft wurde. Mit dreißig 
Peitschenhieben nämlich zerschnitten sie ihm den Rücken und die Brust, und 
mit Faustschlägen und Backenstreichen zerschlugen sie ihm das Gesicht, so daß 
ihm auch zwei der Zähne herausbrachen. Dann, so nach einigen Jahren, führte 
er (sc. der Kaiser) ihn aus dem Gefängnis und ließ ihn frei. Der (sc. Mönch) nun 
kehrte zu seinem früheren Leben zurück, denn er war auch Stylit, und Schloß 
sich wieder in seine Zelle ein. Dort verbrachte er in großer Geduld und Entbeh-
rung die letzte Zeit seines Lebens und übergab seine Seele dem Herrn. Der 

55 Vgl. P M B Z : # 1 1 3 7 1 . 

56 T h e o d . Stud., Catech . parv. 121 (p. 419f . Auvray): Έπεί οΰν και νυν κεκοίμηται γέρων τ ί μ ι ο ς , 

άναγκαΐον λοιπόν περί αύτοϋ βραχέα διαλεχθήναι πρός τό κοινή συμφέρον. Αυτό μέν ούν τό 

άπό νεότητος μέχρι γήρως βαθέος δουλεϋσαι αυτόν τω Κυρίω έν τή μοναχική πολιτεία ίκανόν 

έγκώμιον τω γέροντί ' έπειτα οτι και τών όμολογητών ό άνήρ ύπό τού άσεβους Λ έ ο ν τ ο ς κρα-

τηθείς και τιμωρηθείς ίκανώς- τριακοσίαις γάρ μάστιξι κατέκοψαν αύτοϋ τόν νώτον και τά 

στέρνα, πυγμαΐς τε και ραπίσμασι συνέτριψαν αύτοϋ τό πρόσωπον, ώς και δύο τών οδόντων 

άπορρυήναι· είθ' ούτω μετά τ ι ν α ς χρόνους έξενεγκών αυτόν τ η ς φυλακής εϊασεν άφετον. Ό δέ 

κατά τήν προτέραν άναστροφήν, επειδή και στυλίτης έγεγόνει , πάλιν κατεΐρξεν εαυτόν έν 

κέλλη' κάκεΐσε έν υπομονή πολλή και στενοχώρια ήξαντος ήδη και τοϋ τελευταίου χρόνου τ ή ς 

ζωής αύτοϋ παρέδωκε τό πνεύμα. Και ό μέν ασεβής ήνόμησε διακενής- ό δέ αθλητής ανήλθε 

πρός Θεόν έστεμμένος τή ομολογία. 
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Gottlose (sc. der Kaiser) nun handelte vergebens gegen das Gesetz, der Kämp-
fer (sc. der Mönch) aber ging ein zum Herrn gekrönt mit dem Bekenntnis." 

Diese Darstellung des Lebens des unbekannten Mönchs kann guten Gewis-
sens als eine Vita in nuce bzw. als eine Kurzvita betrachtet werden57. Wir wis-
sen nicht, ob Theodoros Studites in seiner Katechese vielleicht in der Tat die 
künftige Vita eines ikonodulen studitischen Bekenners im Keim anlegen wollte. 
Auf den ersten Blick ist dies nicht sehr wahrscheinlich, da man erwarten würde, 
daß er dann zumindest auch den Namen des Mönchs vor dem Vergessen be-
wahrt haben würde. Andererseits wußte sein Auditorium natürlich genau, von 
wem hier die Rede war. Man kann sich jedenfalls sehr gut vorstellen, daß dieses 
Stück aus der Katechese exkorporiert und schrittweise zu einer vollständigen 
Heiligenvita ausgearbeitet werden konnte. Das Beispiel zeigt also, daß auch in 
einer Katechese jener hagiographische Kern angelegt sein konnte, aus dem sich 
eine Heiligenvita entwickeln ließ. 

3. Entstehung als Mneme bzw. Kurzvita 

Die kürzeste Form der Mneme (μνήμη)58, der Erwähnung des Gedenkens eines 
bestimmten Heiligen zu Ehren seines Todestages (dies natalis) in den Menolo-
gien, besteht in der Erwähnung seines Namens in der Form: Τη αύτη ήμερα (ή) 
μνήμη bzw. άθληση του άγιου ..., worauf der Genitiv seines Namens folgt59. In 
vielen Fällen wurde diese schlichteste Form der Mneme jedoch, wohl jeweils 
abhängig von der Entwicklung des Kultes und der damit verbundenen Bedeu-
tung des Heiligen, um eine kurze Lebensskizze des Heiligen erweitert. Bei die-
sen kurzen Lebensskizzen handelt es sich um die sogenannten Kurzviten in den 
Synaxaren bzw. Menologien60. 

Es läßt sich nun zeigen, daß im Verlaufe der Vervielfältigung und Tradierung 
der Synaxar- bzw. Menologien-Hss auch diese kurzen Lebensskizzen bzw. Kurz-
viten zusätzliche Erweiterungen in Richtung einer vollgültigen Heiligenvita er-
fuhren^1. Ein Beispiel soll dies hier exemplifizieren: 

Im Synaxar von Konstantinopel62 finden sich zwei Versionen der Kurzvita 
eines Theophilos aus Tiberiupolis in Thrakien (BHG 2450). Die frühere63 und 

57 Inhaltlich gesehen ist das Stück ein stark verknappter Epitaphios, der hier in die Form einer Ka-
techese integriert wurde. 

58 Vgl. auch ThWbNT 4 (1942) 678-687. 
59 Vgl. etwa Synax. Cpl. 543,1. 544,25. 546,9. 548,19 et ubique; Men. Basilii 200C. 201B. 204A. 

209A-B et ubique. 
60 Diese Kurzviten wurden als Gegenstand dieser Arbeit im wesentlichen ausgeklammert, siehe 

oben S. 9-11. 
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kürzere Version I (Synax. Cpl. 100,8-35) stellt eine Synaxarnotiz (eines ikonodu-
len Bekenners) im herkömmlichen Sinne dar und beschränkt sich auf das we-
sentliche, nämlich den Namen und die Herkunft des Heiligen, seinen Eintritt in 
den Mönchsstand, seine Frömmigkeit, Verhör durch den Kaiser, Bestrafung mit 
Verbannung und schließlich körperliche Züchtigung. Die spätere6 4 und längere 
Version II (Synax. Cpl. 125/26,41 - 129/130,46) hat nicht nur rein quantitativ den 
Umfang des Textes etwa auf das Vierfache erweitert, sie hat auch zahlreiche 
weitere hagiographische Topoi, narrative Elemente und erste Wunder aufge-
nommen, die dem Ganzen eine völlig neue Qualität verleihen. Es entsteht dabei 
der Eindruck, daß die beiden Versionen der Kurzvita des Theophilos zwei Stu-
fen einer Entwicklung repräsentieren, nämlich der Entstehung einer vollgültigen 
Heiligenvita aus einer Synaxarnotiz bzw. Kurzvita. Dabei stellt Version I als 
Kurzvita sozusagen die spätere Vita in nuce dar, während Version II mit ihren 
zahl- und umfangreichen Erweiterungen bereits einen entscheidenden Schritt in 
Richtung einer „vollständigen" Heiligenvita unternommen hat, ohne freilich das 
Endstadium dieser Entwicklung erreicht zu haben 0 5 . Dieses Beispiel macht die 
schrittweise Elaboration einer Heiligenvita aus einer früheren Synaxarnotiz bzw. 
Kurzvita wahrscheinlich66 . 

61 Die Bollandisten, die sich als erste und am ausführlichsten mit der Synaxarliteratur beschäftig-
ten, vertraten die Ansicht, daß die Kurzviten, aus denen die Synaxare im wesentl ichen beste-
hen, Kurzfassungen bzw. Exzerpte längerer Heiligenviten seien, daß diese also „e documentis 
prolixioribus contracta esse" (wie Hippolyte Delehaye es bereits 1902 formulierte, in: Synax. 
Cpl. LIX), es sich dabei also um „eloges abreges des saints" handele (wie Jaques Noret es aus-
drückte: AnBoll 86 [1968] 21). Von dieser Regel scheint es zumindest Ausnahmen zu geben, 
denn in Einzelfällen liegt offenbar die umgekehr te Entwicklung vor. 

62 Synax. Cpl. 100,8-35 und 125/26,41 - 129/130,46. Zum 2. und 10. Oktober. 
63 Version I (Siglum S Delehaye) stammt aus dem codex (Sirmondianus) Berolinensis graecus 219, 

dessen in Frage kommende r Abschnitt (folia 13-300 [Pergament!) in das 12./13. Jh. datiert wird 
(folia 1-12 [Papier]: saec. XV), Die Hs. führte verschiedene Bezeichnungen: synaxarium Claro-
mon tanum (nach d e m Ort des Kollegs der Societas Jesu in Clermont in Paris), Sirmondianum 
(nach dem Bibliothekar des Kollegs, Pater Jacques Sirmond), collegii soc ie ta t i s jesu Parisiensis 
(nach dem Kolleg), collegii Ludovici Magni; mit d e m gesamten Besitz des Kollegs von Clermont 
gelangte die Hs. dann in die Bibliothek von Meerman und später in den Besitz von Sir Thomas 
Phillips; schließlich erwarb die königlich-preußische Bibliothek zu Berlin den ehemaligen Be-
sitz von Meerman, so daß die Hs. nach Berlin kam. Demnach führte die Hs. verschiedene Kata-
logbezeichnungen: cod. Claromontanus 209. Meermannianus 372, Phillippicus 1622 und 
schließlich cod. bibliothecae regiae Berolinensis graecus 219. - Dies ist die ursprünglichste Fas-
sung, die Delehaye auch zur Grundlage seiner Textkonstitution des Synaxars von Konstantino-
pel nahm, vgl. H. Delehaye, in: AnBoll 14 (1895) 396-434; dens., in: Synax. Cpl. VI-LII. 

64 Version II (Siglum Μ Delehaye) stammt aus d e m codex Parisinus graecus 1582, der in das 
14. Jahrhunder t datiert wird. 



Viten 385 

4. Entstehung aus Viten anderer Heiliger 

Es sind eine ganze Reihe von Fällen bekannt, in denen im Rahmen einer her-
kömmlichen Heiligenvita eine weitere, kürzere Lebensgeschichte eines anderen 
Protagonisten bzw. Heiligen67 erzählt wird68. Ein Beispiel dafür wäre etwa die 
Lebensgeschichte des Nikolaos Stratiotes69, die in der Vita des Nikolaos Studites 
(BHG 1365) berichtet wird70: Als junger Mann zog er im Range eines Scholarios 
unter Kaiser Nikephoros I. mit auf den Feldzug des Jahres 811 gegen die Bulga-
ren, blieb jedoch unterwegs in Thrakien zurück. Er wurde von einer wohlha-
benden Frau freundlich aufgenommen und bewirtet. Als Nikolaos sich zum 

65 Men. Basilii 84B-D (10. Oktober): bietet eine noch kürzere Version der Kurzvita, wo sogar der 
Herkunftsort des Theophilos fehlt. Diese Version muß jedoch hier unberücksichtigt bleiben und 
zwar aus folgenden Gründen: Bei der einzigen Hs, (Vat. gr. 1613) dieses Menologiums handelt 
es sich um eine illuminierte Prachthandschrift, in der sämtliche Kurzviten einen Umfang von 16 
Zeilen pro Seite aufweisen, offenbar um genügend Raum für die Illustration zu lassen (430 Mi-
niaturen, davon fehlt bei 15 Miniaturen der Text, bei 2 Miniaturen Text und Titel). Die Hs. ist 
datiert zw. 979 und 986 (vgl. S. Der Nersessian, in: Byz 15 [1940/41] 104-125) oder Anfang 
11. Jh. (vgl. O D B 2, 1341f. s. v. „Menologium of Basil II") und könnte daher als Vorlage für die 
oben behandelte Version I des Synax. Cpl. gedient haben, aufgrund der Eigenheiten der Hs., 
eben des gleichförmigen Textumfanges der Kurzviten, läßt sich dies allerdings nicht mit Sicher-
heit sagen, und es muß offen bleiben, ob es sich dabei nicht doch bereits um eine gekürzte 
Fassung (etwa der Version I) handelt. Zum Men. Basilii vgl. noch unten S, 419f. 

66 Der Beweis wäre durch einen stilistischen Vergleich zweier Versionen zu erbringen. Im vorlie-
genden Fall finden sich zwar lexikalische Übereinstimmungen, aber keine identischen längeren 
Formulieaingen. Diese Frage sollte jedoch eingehender auf einer breiteren Materialbasis geklärt 
werden. - Der umgekehrte Weg, nämlich die Aufzeichnung von Mnemen und Synaxarnotizen 
nach einer Heiligenvita, ist häufiger dokumentiert: Christophoros Mitylenaios, Nikodemos Ha-
giorites (Hinweis G. Makris). 

67 Der Status der Heiligkeit ist in diesen Fällen nicht immer so unstrittig wie in dem folgenden er-
sten Beispiel des Nikolaos Stratiotes, einige der Protagonisten haben anscheinend nie den Sta-
tus vollgültiger Heiligkeit erlangt. 

68 Vgl. auch M. Hinterberger, Autobiography and Hagiography in Byzantium, in: Symbolae Os-
loenses 75 (2000) 158, zu einer autobiographischen „Vita" des Verfassers Antonios in der Vita 
des Georgios von Choziba (BHG 669). Vgl. auch Efthymiadis, Hagiographer and Audience 62. -
C. Rapp und andere Gelehrte betrachten diese integrierten Lebensgeschichten als „erbauliche 
Geschichten" („edifying stories", διηγήματα ψυχωφελείς) in der Tradition der früheren Samm-
lungen wie der Apophtegmata Patrum und des Pratum Spirituale, vgl. auch A, Binggeli, Collec-
tions of Edifying Stories, in: S. Efthymiadis (ed.), Byzantine Hagiography: A Handbook, Alders-
hot 2006 (im Druck). Das muß hier nicht geklärt werden, denn für die These, daß aus diesen 
inkorporierten Lebensgeschichten vollständige Heiligenviten herausgearbeitet werden konnten, 
ist dies nicht relevant. 

69 Vgl. C. Ludwig, in: PMBZ, Prolegomena 115f.; PMBZ: # 5579. 
70 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 893B-897C; parallel erwähnt in Synax. Cpl. 341/342,21 - 343/ 

344,35 (zum 24. Dezember) (= BHG 2311). 
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Schlafen niedergelegt hatte, suchte ihn die Frau auf und wollte ihn verführen, er 
aber wies sie dreimal zurück und floh. Die verschmähte Frau war darüber so 
verärgert, daß sie ihren Dienern auftrug, ihn zu verfolgen und zu töten. Er ent-
kam jedoch mit Gottes Hilfe. Später sah er in einem Traum die Niederlage der 
Byzantiner gegen die Bulgaren voraus. Er kam bei den Bergen in Bulgarien an 
und hatte dort eine Erscheinung, worin ihm ein Engel verkündete, daß der Herr 
ihn vor dem Tode gerettet habe, weil er seine Keuschheit bewahrt habe. Darauf-
hin wurde Nikolaos Mönch und später ein bedeutender Mönchsvater in Atroa. 
Als alter Mann erzählte er seine Erlebnisse dem Kyprianos, welcher sie dem Abt 
des Studiosklosters, Anatolios, weitererzählte, der die Niederschrift durch einen 
Mönch des Klosters anordnete. Es handelt sich also um eine kürzere Vita in 
nuce des Nikolaos Stratiotes, die im Rahmen der Vita des Nikolaos Studites 
(BHG 1365) überliefert wird. Daß die Lebensgeschichte des Nikolaos Stratiotes 
aber bereits eine gewisse hagiographische Eigenständigkeit besaß, sozusagen 
bereits ein hagiographisches Eigenleben begonnen hatte, zeigt sich insbeson-
dere daran, daß sich eine etwas variierende Kurzvita des Nikolaos Stratiotes 
auch im Synaxar von Konstantinopel findet71. 

In der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364-2365) wird die Lebensge-
schichte des Mönchs und Asketen Paulos (von Mantineion) erzählt72: Paulos 
war seit seiner Kindheit Novize bzw. Mönch im Mantineionkloster73, wo er etli-
che Jahre lebte, bis einige Asketen den Abt des Mantineionklosters74 baten, daß 
ihnen Paulos als Diener übergeben werde. Der Abt gab seinen Segen, und Pau-
los wurde nun Diener der Asketen Eustratios75, Theodoras7 6 und Georgios77 in 
der Nähe des Mantineionklosters. Die Asketen unterwiesen ihn in der Hes-
ychia78, er ging dann nach Krypta in Phrygien und lebte dort als Asket. In 
Krypta begegnete ihm Theophylaktos, der spätere Petros von Atroa79, und 
wurde sein Jünger. Paulos weihte Theophylaktos zum Mönch und gab ihm den 
Mönchsnamen Petros. Als Paulos die Zeit der Priesterweihe des Petros für ge-
kommen hielt, wohl im Jahre 803 oder wenig später, schickte er ihn mit einem 

71 Vgl. Synax. Cpl. 341/342,21 - 343/344,35. 
72 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 5 -11 , p. 77 -97 ; Vita Petri Atroensis retractata (BHG 2365) 

cap. 5 -11 , p. 84 -96 . 

73 Das Mantineionkloster lag vermutlich bei Prusias im Thema Bukellarion, cf. V. Laurent, in: Vita 
Petri Atroensis (BHG 2364) 62 (carte). 

74 Vgl. PMBZ: # 10985*. 

75 Vgl. PMBZ: # 1815. 
76 Vgl. PMBZ: * 7611. 
77 Vgl. PMBZ: # 2184. 

78 Genauer gesagt, in einer besonderen Form der Askese, nämlich der „Xeniteia", cf. dazu V. Lau-
rent, in: Vita Petri Atroensis (BHG 2364) 79 Anm. 4. 

79 Vgl. PMBZ: # 6022. 
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Brief zum Patriarchen von Konstantinopel, Tarasios80, welcher Petros mit einem Q-1 
patriarchalen Schreiben zurückschickte, das den Bischof Basileios von Zygos 
mit der Priesterweihe des Petros beauftragte. Petros kehrte zu Paulos zurück 
und ging anschließend mit dem patriarchalen Schreiben und einem Begleit-
schreiben des Paulos zu Basileios von Zygos, der ihn zum Priester weihte. Im 
Rahmen einer Wundergeschichte wird berichtet, daß Paulos zusammen mit Pe-
tros zu einer Pilgerfahrt ins Heilige Land aufbrach und auch den Halys erreichte. 
Jedoch wurde Paulos dann vom Heiligen Geist an der Durchführung seiner Pil-
gerfahrt gehindert. Statt dessen wurde ihm der Gedanke eingegeben, ein Kloster 
zu gründen. Paulos und Petros reisten also zurück zum bithynischen Olymp und 
gründeten dort das Zachariaskloster, dessen erster Abt Paulos wurde. Als Paulos 
von Mantineion im November/Dezember des Jahres 805/06 erkrankte, setzte er 
Petros zu seinem Nachfolger und Hegumenos des Zachariasklosters ein. Nach-
dem Paulos gestorben war (805/06), ließ Petros den Leichnam in der Klosterkir-
che des Zachariasklosters, die dem Propheten Zacharias geweiht war, feierlich 
beisetzen. 

Man sieht, daß es sich im Grunde um eine (fast) vollständige Vita des Paulos 
von Mantineion, des Lehrers des Petros von Atroa, handelt. Auch wenn die Er-
zählung in der Vita des Petros von Atroa stets eng mit dem Leben des Petros 
verknüpft ist, so ließe sich doch die Vita des Paulos aus der des Petros exkorpo-
rieren und hätte dann als eigenständiger hagiographischer Text Bestand; sogar 
die notwendigen Miracula sind in dieser Vita bereits angelegt (capp. 7 -11) . Das 
Einzige, was dieser Vita wirklich fehlt, ist ein regelrechtes Proöm. Stattdessen 
findet sich nur der folgende Einleitungssatz, mit dem der Verfasser - anschei-
nend beiläufig - die Lebensgeschichte des Paulos eröffnet, nachdem zuvor be-
reits berichtet wurde, wie Petros dem Paulos begegnet war8 2 : „Aber da wir ja 
nun des sehr verehrungswürdigen Paulos Erwähnung getan haben, sind wir not-
wendigerweise gezwungen, auch sein Leben zu berichten und alles im einzel-
nen aufzuzeigen." Der darauf folgende Satz vermeldet die Herkunft des Paulos 
und entspricht ganz dem Schema der Eröffnungssätze der Narratio in der Heili-
genliteratur83: „Dieser verehrungswürdige Paulos nämlich war aus dem Land der 
Bukellarier84, ..." Im Synaxar von Konstantinopel wird Paulos von Mantineion 

80 Vgl. PMBZ: # 7235; C. Ludwig - Th. Pratsch, Tarasios (25. Dezember 784 - 25. Februar 806), in: 

Patriarchen 57-108 . 

81 Vgl. PMBZ: * 886. 

82 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 4,1-3, p. 77: Ά λ λ ' επειδή τού ττανοσίου τούτου Παύλου 

έμνήσθημει\ αναγκαίων ώήθημει» διασαφήσαι τά κατ' αυτόν εκ μέρους τό ολον έπιδεικνύντε ; . 

83 Vita Petri Atroensis (BHG 2364) cap. 4,3f, p. 77 -79 : Outos γάρ ό δσιος Παύλο? χώρα? μέν ην 

των Βουκελλαρίωι», ... 

84 Gemeint ist das Thema Bukellarion. 
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nicht erwähnt. Wie es scheint, blieb sein Kult also auf das von ihm gegründete 
Zachariaskloster sowie möglicherweise auf die Mönchskongregation unter Pe-
tras von Atroa85 beschränkt. Obwohl sie in der Vita des Petras von Atroa (BHG 
2364) bereits annähernd vollständig vorlag, wurde seine eigene Vita anschei-
nend niemals aus der Vita des Petras herausgelöst und bekam so kein hagiogra-
phisches Eigenleben. 

Im Rahmen der Vita des Theodoras von Edessa (BHG 1744) wird (unter an-
derem 8 6) die Lebensgeschichte des Michael Sabba'ites überliefert87: Er sei aus 
Edessa zu Theodoras in das Sabaskloster gekommen, auf seine Bitten hin von 
diesem zum Mönch geschoren worden und habe den Namen Michael erhalten. 
Er habe dann bei Theodoras gelebt, Körbe (μαλάκια και κανίσκια) geflochten 
und sie in Jerusalem verkauft. Dort wurde er von einem Diener zu Se'ida ge-
führt, der Ehefrau des Kalifen 'Abd al-Malik. Nachdem sie vergeblich versucht 
hatte, ihn zu verführen, zeigte sie ihn bei ihrem Mann an, woraufhin Michael 
verhört wurde und mit dem Kalifen über den Glauben diskutierte. Obwohl ihm 
der Tod angedroht wurde, weigerte er sich, zum Islam überzutreten. Er wurde 
gefoltert, blieb aber auf wunderbare Weise unversehrt und überlebte auch die 
Einnahme eines Gifttranks. Schließlich wurde er außerhalb Jerusalems auf dem 
Hügel des hl. Georg enthauptet. Sein Kopf wurde auf Befehl des Kalifen den 
Mönchen des Sabasklosters übergeben. Die Geschichte ist zweifellos legendär, 
obgleich ein Heiliger dieses Namens existiert zu haben scheint88. Nach einer 
singulär nur georgisch überlieferten, aber auf ein arabisches Original zurückge-
henden Passio8 9 soll Michael zur Zeit des arabischen Kalifen 'Abd al-Malik90 

(also zwischen 685 und 705) das Martyrium erlitten haben. Im allgemeinen 
nimmt man an, daß die Passio in die Vita des Theodoras von Edessa (BHG 
1744) übernommen wurde9 1 , da sich das Personal der Passio vom Ende des 7. 
Jh.s, einschließlich des arabischen Kalifen 'Abd al-Malik, unverändert in der Vita 

85 Zu dieser Kongregation s. PMBZ: * 6022 (Petros von Atroa). 
86 Diese Vita fällt dadurch auf, daß in ihr eine ganze Reihe von Lebensgeschichten anderer (heili-

ger) Männer berichtet werden. S. dazu noch im folgenden. 
87 Vita Theodori Edess. (BHG 1744), cap. XIX-XXXVI, p. 14-31. Vgl. dazu P. Peeters, in: AnBoll 

48 (1930) 65f. 77-98; dens., Le trefonds oriental de l'hagiographie byzantine, Brüssel 1950 
(Subs. hag. 26), 185f. 210. 

88 Zu Michael Sabba'ites vgl. PMBZ: # 5003. Legende ist sicherlich die miiälungene Verführung Mi-
chaels durch die Frau des Kalifen, Se'ida, Die Geschichte ist der alttestamentarischen Verfüh-
rungsszene zwischen Joseph und der Frau des Potiphar, des Kämmerers und Hauptmanns des 
Pharao, nachempfunden (Gen 39. 1-20) . Dennoch will der russische Pilger Daniel im Jahre 
1105/06 die Reliquien des Michael im Sabaskloster in Palästina gesehen haben, vgl. Daniel Igu-
men, Chozdenie (Khitrowo) 34; Itineraria rossica 59. 

89 Vgl. dazu PMBZ, Prolegomena 211. 
90 Vgl. PMBZ: # 18. 
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des Theodoros wiederfindet, der erst gegen Ende des 8. Jh.s (etwa zwischen 776 
und 793) geboren wurde92. Dennoch können wir zumindest festhalten, daß in 
diesem Falle, dies bestätigt die parallele Überlieferung der Passio, die Lebensge-
schichte des Michael Sabba'ites innerhalb der Vita des Theodoros von Edessa 
(BHG 1744) überliefert und bewahrt wurde. 

Ein anderer Fall ist die Lebensgeschichte des Theodosios Kionites9-5, die sich 
nicht en bloc, sondern an verschiedenen Stellen in der Vita des Theodoros von 
Edessa (BHG 1744) findet94. Es handelt sich dabei um eine nicht ganz vollstän-
dige Lebensgeschichte des Theodosios. Der Anfang fehlt und die Erzählung be-
ginnt mit der ersten Begegnung zwischen Theodoros von Edessa und dem Kio-
nites, wird aber zusätzlich durch einige Erinnerungen des Theodosios auch auf 
die Zeit vor der ersten Begegnung der beiden ausgedehnt. Die Lebensge-
schichte wird nicht stringent erzählt, sondern ergibt sich aus einer Reihe von Be-
gegnungen und Unterhaltungen - oft in Dialogform und in Form längerer Mo-
nologe des Theodosios - an verschiedenen, auch auseinanderliegenden Stellen 
der Vita des Theodoros von Edessa: Demnach war Theodosios der letzte Stylit in 
der Region von Edessa. Als Theodoros Bischof von Edessa wurde (vermutlich 
um 836), war er schon hochbetagt und hatte laut Aussage der Priester von 
Edessa (p. 53) bereits 95 bzw. nach eigener Aussage (p. 67) 49 Jahre auf seiner 
Säule verbracht. Als Theodoros ihn besuchte, weissagte Theodosios diesem die 
Bekehrung des Kalifen Mavias95, erzählte ihm (cap. LVI-LX) die Geschichte des 
Persers Ader96 und gab ihm den Rat, ein Nonnenkloster zu besuchen (cap. 
LXIII). Femer berichtete er Theodoros über sein eigenes Leben (cap. LXV-LXVII) 
und riet ihm zu einer Reise nach Bagdad (cap. LXX). Er selbst habe in seiner Ju-
gend zusammen mit seinem Bruder Ioannes zuerst drei Jahre in einem Kloster 
verbracht, dann hätten sie auf Anordnung ihres geistlichen Vaters in der Wüste 
bei Babylon (gemeint ist Bagdad) jeder in einer eigenen Höhle, ca. ein bis zwei 

91 Vgl. dazu P. Peeters , in: AnBoll 48 (1930) 65f. 77-98; dens . , Le t r e fonds oriental de l 'hagiogra-
ph ie byzant ine , Brüssel 1950 (Subs. hag. 26), 185f. 210. 

92 Dieser Umstand spricht z u m e inen für e inen gewissen zeit l ichen Abs tand zwischen d e n tatsäch-
l ichen Ereignissen u n d de r Abfassung o d e r Übera rbe i tung der Vita d e s T h e o d o r o s von Edessa, 
da m a n zu d i e s e m Zei tpunkt die ch rono log i schen Wide r sp rüche nicht m e h r bemerk te , z u m an-
d e r e n für e inen gewis sen räuml ichen Abs tand zwischen d e m Abfassungs- o d e r Überarbe i tungs-
ort de r Vita u n d d e m Kalifat (Palästina). Dies könn t e an e ine Abfassung bzw. Übera rbe i tung 
der Vita e twa in Kons tan t inope l d e n k e n lassen. 

93 Vgl. PMBZ: # 7877. 
94 Vita T h e o d o r i Edess. (BHG 1744) cap. LV-LXVIII, p. 52-69; cap . LXX, p. 72f.; cap. LXXIII, 

p. 79f·; cap. CXII, p. 117. Vgl. dazu Vasiliev, in: Byz 16 (1942/1943) 181; De lehaye , Saints Styli-
tes CXXIX. 

95 Vgl. PMBZ: # 4875. 
96 Vgl. PMBZ: # 86. Zu d ie sem s. noch im fo lgenden . 
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Meilen voneinander entfernt, als Einsiedler gelebt. Sie hätten sich von Pflanzen 
ernährt und sich nur samstags und sonntags getroffen. Eines Tages habe er sei-
nen Bruder ein Stadion oder mehr entfernt in einer Vision gesehen, sei an den 
Ort geeilt, habe dort einen Goldschatz gefunden (χρυσίου σωρόν άδρότατον kc-
χυμενομ em της γης·) und das Gold in seinem Pallion in seine Höhle gebracht, 
ohne seinem Bruder davon Mitteilung zu machen. Von dem Geld habe er in der 
Stadt ein ummauertes Grundstück gekauft, dort ein Kloster mit vierzig Mönchen 
gegründet, einen geeigneten Mann als Abt eingesetzt und bei dem Kloster auch 
ein Krankenhaus eingerichtet. Das Geld habe er für die Mönche und die Armen 
verwendet und sei dann zu seinem Bruder zurückgekehrt. Bei seiner Rückkehr 
in die Wüste habe er seinen Bruder nicht gefunden und am siebten Tag eine Vi-
sion gehabt, in der ihm ein Engel befahl, nach Edessa zu gehen und dort auf ei-
ner Säule nahe der Kirche des hl. Märtyrers Georgios zu leben und Buße zu tun. 
Er sei nach vierzig Tagen dorthin gelangt und habe dort 49 Jahre auf der Säule 
verbracht. Im fünfzigsten Jahr sei ihm am Ostersonntag wieder der Engel er-
schienen und habe ihm mitgeteilt, daß sein Bruder am Leben sei. Der Engel 
habe ihm die Gabe der Prophezeiung (χάρις· διορατικοί? δμμασιν καθοράν) ver-
liehen (cap. LXVI). Er schrieb nun einen Brief an seinen Bruder, in dem er die 
Zukunft voraussagte und den er dem Theodoras auf die Reise nach Bagdad (der 
Text hat wiederum Babylon) mitgab (cap. LXX). Er wurde von Theodoros nach 
dessen Rückkehr besucht, erfuhr nach wenigen Tagen vom Tod seines Bruders 
und starb selbst nach kurzer Krankheit (cap. CXII). Nimmt man die in der Vita 
des Theodoros von Edessa (BHG 1744) verstreuten Informationen zusammen, 
ergibt sich also eine relativ umfassende Lebensgeschichte des Theodosios Kioni-
tes. Es fehlen allerdings einige wichtige Elemente: Proöm, Herkunft, Elternhaus, 
Geburt und anderes mehr; Wunder, Visionen und Prophezeiungen sind im Kern 
bereits angelegt. 

Schließlich wird in der Vita des Theodoros von Edessa (BHG 1744) von dem 
Styliten Theodosios dem heiligen Theodoros die Lebensgeschichte des Ader, der 
später den Mönchsnamen Athanasios annahm, erzählt97: Ader lebte in der zwei-
ten Hälfte des 8. Jh.s in Edessa und war von vornehmer Herkunft, vielleicht ein 
ehemaliger Senator (Synkletikos, seine Frau wird als Synkletike bezeichnet). Er 
war reich an Geld, Sklaven, Vieh und Dienerschaft. Täglich wurden fünfzig No-
mismata für das Essen an seinem Tisch ausgegeben. Gleichzeitig war er mildtä-
tig und liebte die Armen, baute Kirchen, unterstützte die Mönche und andere 
Bedürftige. Mit seiner Ehefrau hatte er drei Söhne. Eines Tages verkündete er 

97 Vita Theodori Edess. (BHG 1744) cap. LVI-LX, p. 56-61. Die Lebensgeschichte des Ader/Atha-
nasios ist folglich innerhalb der Lebensgeschichte des Theodosios Kionites überliefert, die wie-
derum innerhalb der Vita des Theodoros von Edessa (BHG 1744) überliefert ist! 
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dem Theodosios seinen Entschluß, das weltliche Leben zu verlassen. Er ging 
nach Jerusalem, besuchte dort die heiligen Stätten und trat als Mönch unter dem 
Namen Athanasios in die Sabaslaura ein. Er erschien kurze Zeit später seiner 
Frau in einer Traumvision und verkündete ihr, daß er die Kinder zu sich neh-
men werde. Auch sie solle sich um ihre Seele kümmern. Er erschien auch dem 
Theodosios und verkündete ihm, daß die Äbtissin des nahe von dessen Säule 
befindlichen Klosters in drei Tagen sterben werde. Theodosios solle Aders Frau 
in das Kloster geben und zu ihrer Nachfolgerin ernennen. Ihr jüngster Sohn 
werde in die Sabaslaura kommen, Mönch und später Patriarch von Jerusalem 
werden. Tatsächlich starben wenig später die beiden ältesten Söhne, die Ehefrau 
wurde Nonne und dann Äbtissin, der jüngste Sohn überlebte eine schwere Er-
krankung, wurde Mönch, kam nach dem Tod seines Vaters in die Sabaslaura, 
wo er bis zu seiner Erhebung zum Patriarchen von Jerusalem in dessen Zelle 
lebte. Abgesehen von seiner Lebensgeschichte in der Vita des Theodoras von 
Edessa (BHG 1744) gibt es zu Ader/Athanasios keine weiteren Belege. Ein Kult 
dieses Sabbaites hat sich anscheinend nicht dauerhaft entwickelt. 

In der Vita der Athanasia von Aigina (BHG 180) taucht an einer Stelle, als 
Athanasia98 und andere gleichgesinnte Frauen sich von der Welt zurückzuzie-
hen wünschen, der Priester Matthias" auf. Dieser ermahnte die frommen 
Frauen, es mit der Askese nicht zu übertreiben, versprach ihnen aber gleichzei-
tig, wenn sie seinem Wunsch entsprächen, ihnen einen geeigneten Ort für ihr 
frommes Leben zu zeigen. Matthias führte die Frauen an einen Ort, an dem sich 
eine Kirche des Protomärtyrers Stephanos befand. An dieser Stelle schweift der 
Verfasser etwas ab von der Darstellung des Lebens der heiligen Athanasia und 
widmet sich recht eingehend der Darstellung des Lebens des Matthias100: „Der 
selige Matthias nun brachte mit Billigung des örtlichen Bischofs die Frauen dort 
unter und ließ ihnen jedwede Fürsorge angedeihen. Auch er selbst pflegte 
größte Askese und Enthaltsamkeit und wachte viele Nächte. Die ganze Nacht 
lang sagte er dann den Psalter auf und betete ohne Unterlaß. Er schlief nicht 
ausgestreckt, sondern erfüllte im Sitzen die Notwendigkeit des Schlafes. So groß 
war seine Zerknirschung beim Gesang der Psalmen und bei der Darbringung 
des göttlichen und unblutigen Opfers, daß die, die ihn sahen, großen Nutzen 
daraus zogen. Er begnügte sich mit nur einem Gewand, das innen von härener 
Rauhheit war und ihm beim Tragen heftig das Fleisch geißelte. Er hatte eine be-
sondere Vorliebe für Ioannes, den Vertrauten des Herrn. Wenn dessen heiliges 
Gedenken herankam, wollte er die unblutige Liturgie feiern und wurde davon 

98 Vgl. PMBZ: * 659. 

99 Vgl. PMBZ: * 4874. 
100 Vita A thanas i ae Aegin . (BHG 180) cap . 6 - 9 , p . 184-186. 
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ganz erfüllt und über alle Maßen zerknirscht. Und er sagte zu einem von denen, 
die bei ihm waren: 'Gibt es einen Menschen, der am heutigen Tage würdig ge-
nug wäre, den heiligen Apostel Ioannes, in Ephesos angekommen, zu sehen?' 
Und da er dies sagte, flössen Ströme von Tränen aus seinen Augen, und Seufzer 
entrangen sich seinem Herzen. Es geschah nun eine Sache, die seiner Liebe zu 
dem Jünger des Herrn würdig war: Vom Beginn der göttlichen Liturgie an bis zu 
ihrer heiligen Vollendung sah er den Apostel am heiligen Altar selbst stehen. 
Nicht nur er sah ihn, sondern auch zwei weitere, die mit ihm zusammen das un-
blutige Opfer feierten. Bis zum dritten Tag war er nun so von Zerknirschung er-
griffen, daß er keine menschliche Nahrung zu sich nehmen konnte. Zu diesem 
seligen Matthias kam nun ein Mann, der am ganzen Körper gelähmt war. Dieses 
Mannes erbarmte sich der Heilige (ό οσιος) und nahm den Umhang (μαντίον), 
den er umgelegt hatte, ab und legte ihn dem Mann um die Schultern. Nachdem 
dies geschehen war, gaben die Glieder des Körpers des Mannes ein lautes, krei-
schendes Geräusch von sich, und sogleich wurde er gesund. Einem anderen 
Mann, dessen Antlitz durch das Wirken des Teufels entstellt war, schenkte Mat-
thias die Heilung durch das Siegel (sc. das Kreuzeszeichen) seiner würdigen 
Hand. Doch auch einer greisen Frau, die von einem unreinen Geist ergriffen 
war und zu dem seligen Matthias kam, schenkte Gott in wenigen Tagen durch 
seine unaufhörlichen Gebete die Gesundheit. Und eine andere Frau, die das Ge-
wand einer Nonne trug und von einem unreinen Geist heimgesucht wurde, 
nahm er in das Kloster auf. Als nun der Heilige (ό δσι,ος) plötzlich hereinkam 
und sah, wie diese ganz allein in der Kirche war und litt, erbarmte er sich ihrer, 
erhob die Hände zum Himmel, betete in ausreichendem Maße und machte über 
ihr dreimal das Siegel des Kreuzes. Als dies geschehen war, flüchtete jener 
elende Dämon, die Nonne aber blieb von nun an gesund. Wir haben dies aufge-
zählt, um die Höhe des Lebenswandels des Mannes zu zeigen und die ihm von 
Gott gegebene Gnade der Zeichen (sc. die Wundertätigkeit) allen offenbar zu 
machen. Aber wehe, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Diesen so heiligen 
(αγιον) und Gott geweihten Mann ereilte, als er ein Schiff bestieg und in die kai-
serliche Großstadt segelte, eines jener Urteile, deren Sinn allein Gott kennt: Zu-
sammen mit seinen Reisegefährten ertrank er in den Wogen des Meeres. Daher 
wurden wir seines heiligen (αγίου) Körpers nicht teilhaftig und haben nicht je-
nen heiligen und seligen Körper im Sarg, der uns so viele Wohltaten erwies. Al-
len nämlich schenkte er, als er noch im Fleische wandelte, in reichem Maße die 
Wirksamkeit der Heilungen. In noch größerem Maße gewährte er sie, nachdem 
er heimgegangen war, denen, die zu ihm kamen, so als ob sie seinen Leichnam 
berühren würden." Wir haben hier also eine Lebensbeschreibung des Matthias 
vor uns. Dieser fehlen im Vergleich zu einer vollständigen Heiligenvita zwar 
noch eine Reihe von Elementen, aber sie hat bereits Wunder vorzuweisen. Man 
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kann also festhalten, daß der Keim einer Vita des Matthias im Rahmen der Vita 
der Athanasia angelegt ist. Dies zeigt wohl, daß der Kult der Athanasia zum Zeit-
punkt der Abfassung ihrer Vita bereits größer war als der Kult des Matthias, den 
es aber anscheinend, vermutlich auch in der genannten Protomartys-Stephanos-
Kirche in Timia auf Ägina, ebenfalls gegeben hatte. Die Lebensbeschreibung des 
Matthias erklärt gleichzeitig auch die nicht alltägliche und vermutlich Fragen 
provozierende Verehrung eines Kenotaphs (des Matthias) in jener Kirche, in der 
auch die heilige Athanasia beigesetzt war und verehrt wurde. Es läßt sich nicht 
mit Sicherheit sagen, ob die Vita des Matthias jemals aus der Vita der Athanasia 
extrapoliert und anschließend weiter elaboriert wurde. Eine eigene Vita des Mat-
thias ist jedenfalls nach heutigem Kenntnisstand nicht erhalten, er wird aber 
auch, ebenfalls im Rahmen einer Kurzvita der Athanasia von Ägina, in einer Hs. 
des Synaxars von Konstantinopel genannt101 . 

Ferner sei hier noch kurz auf das Beispiel der Lebensbeschreibung des ehe-
maligen Räubers und späteren Mönchs Ioannes1 0 2 hingewiesen, die innerhalb 
der Vita des Antonios des Jüngeren (BHG 142) überliefert wird103 : Ioannes lebte 
gegen Ende des 8. Jahrhunderts und war zunächst Anführer einer Räuberbande 
(άρχιληστής, ληστάρχης, όδοστάτης) in den Bergen des Ostens, wohl in Palä-
stina. Auch wenn er sich nicht immer christlich benahm, so war er doch Christ. 
Das Weihnachtsfest verbrachte er regelmäßig in Jerusalem. Eines Tages hörte er, 
daß der Gouverneur der Provinz Syrien (πρωτοσύμβουλος· τή? Συρία? bzw. Zupt-

'αρχος·) einen Äthiopier besaß, der stärker als alle anderen war, und einen Preis 
für denjenigen ausgesetzt hatte, der den Äthiopier besiegen würde. Ioannes for-
derte den Äthiopier zum Kampf, besiegte und tötete ihn und wurde reich be-
schenkt. Später wurde er Mönch im Sabaskloster bei Jerusalem, wo er zehn 
Jahre lebte, um sich dann als Eremit in den Bergen bei Phossaton niederzulas-
sen. Er bekehrte dort einen Juden zum Christentum und ließ ihn taufen. Der hei-
lige Antonios der Jüngere wurde in kindlichem Alter zu ihm geschickt, und 
Ioannes sagte ihm die Zukunft voraus. Später verfolgte Ioannes aus der Ferne 
das Wirken des Antonios. Im Jahre 825 schickte er ihm einen Brief und er-
mahnte ihn, nicht, wie beabsichtigt, zu heiraten, sondern Mönch zu werden, 
was Antonios auch befolgte. Es handelt sich hier um eine vergleichweise rudi-
mentär entwickelte „Lehrervita" in der Vita des Schülers104. Andere Beispiele für 
dieses Schema („vita patris in vita filii") sind uns oben bereits begegnet1 0 5 , 
ebenso wie der umgekehrte Fall („vita filii in vita patris")10^. 

101 Vgl. Synax. Cpl. 613/614,35-39. 
102 Vgl. PMBZ: # 3140. 
103 Vita Antonii iun. (BHG 142) cap. 3-9, p. 188,3 - 192,30; cap. 19, p. 200,15f.; cap. 20, p. 201,3-

2 2 . 
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Man kann auf der Grundlage der genannten Beispiele also feststellen, daß in 
etlichen Fällen in den größeren, elaborierten Heiligenviten auch Lebensge-
schichten oder Viten in nuce anderer (potentieller) Heiliger angelegt waren. 
Häufig handelte es sich bei den Protagonisten dieser Lebensgeschichten um 
Lehrer oder Schüler des Protagonisten der Rahmenvita, bisweilen bleibt die Be-
ziehung des Protagonisten der Vita in nuce zum Protagonisten der Rahmenvita 
aber auch unklar oder läßt sich gar als konstruiert bzw. fiktiv erweisen. Eine sol-
che Vita in nuce konnte später aus dem Kontext der Rahmenvita herausgelöst, 
weiter elaboriert und schließlich zu einer vollständigen Heiligenvita ausgearbei-
tet werden. Dies geschah jedoch nur in Abhängigkeit von der Entstehung eines 
Kultes107 des Protagonisten. Die hier behandelten Lebensbeschreibungen sind 
nur innerhalb der Rahmenvita erhalten. Entweder kam es in diesen Fällen nicht 
zur Entwicklung eines eigenständigen Kultes oder dieser blieb regional begrenzt 
und war nur von kurzer Dauer. 

104 Ryden, New Forms 543, vermutete, daß es sich ursprünglich um eine eigenständige Vita gehan-
delt haben könnte, die vom Verfasser der Antoniosvita teilweise ü b e r n o m m e n worden sei. Auf 
diese Idee kann man kommen, wenn man die Antoniosvita isoliert betrachtet, sie verliert aber 
an Überzeugungskraft , w e n n man die doch beachtliche Zahl von Beispielen für „vita patris in 
vita filii" in den Blick nimmt. 

105 Nämlich die Vita des Paulos von Mantineion in der Vita des Petros von Atroa (BHG 2364-2365) 
und die Vita des Matthias in der Vita der Athanasia von Ägina (BHG 180); weitere Beispiele: 
Vita Stephani iun. (BHG 1666) cap. 11-17, p. 102-107 (Vita des Ioannes in der Vita des Stepha-
nos); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 37^10, p. 520-522 (Vita des Paphnutios) . Vgl. De-
lehaye, Methode 33-37. 

106 Nämlich die Vita des Michael Sabba'ites in der Vita des Theodoras von Edessa (BHG 1744), 
auch w e n n hier das Lehrer-Schüler-Verhältnis fiktiv zu sein scheint, ferner die Vita des Ader in 
der Vita des Theodosios Kionites in der Vita des Theodoras von Edessa (BHG 1744). Ein weite-
res Beispiel dafür sind die Lebensgeschichten der Theodoras u n d Theophanes Graptos in der 
Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) cap. 5, p. 52,15 - 54,22; cap. 8-14, p. 60,1 - 72,6; 
cap. 17-24, p. 74,22 - 98,24; cap. 30-31, p. 110,23 - 114,21; vgl. dazu Sode, Viten bes. 147. 
158-161. 207-220. 225-236. 247-250; weitere Beispiele: Vita Theod. Cyth. (BHG 2430) 
p. 287,180 - 288.229 (Vita des Antonios in der Vita des Theodoras) ; Vita Mariae iun. (BHG 
1164) cap. 24, p. 701C; cap. 26-27, p. 702C - 703A; cap. 30-31, p. 703F - 704B (Vita der Söhne 
Baanes/Marinos und Stephanos/Symeon: vita filiorum in vita matris, in diesem Falle handelt es 
sich auch um die leibliche Mutter); Vita Euthymii patr. (BHG 651) cap. 16, p. 105-109 (Vita des 
Niketas David Paphlagon in Vita des Euthymios. Vgl. Delehaye, Methode 33-37. - Beide For-
men (Lehrervita und Schülervita) dienen natürlich auch d e m erzählerischen Zweck, den Hl. fest 
im Chor der Heiligen zu verankern, indem seine Lehrer u n d / o d e r Schüler ausführlicher gewür-
digt werden. S. dazu auch bereits oben Kap. 5:„ § 4. Unterordnung: B. Dienst bei e inem Leh-
rer", und Kap. 10: „§ 1. Jünger und Schüler". 

107 Zur Kultentwicklung vgl. Calendine, Theosis 88-139; zur Rolle von Wundern 119-121, auch 
151 ff. Vgl auch Aigrain, Hagiographie 82f. 
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5. Entstehung aus anderen literarischen Formen 

Aber auch andere, kleinere und bisweilen nicht exakt zu bestimmende literari-
sche Formen konnten anscheinend den Kern einer späteren schrittweisen Ela-
boration einer Heiligenvita bilden. Dafür finden sich zumindest einige Hinweise: 

Im Proöm der Vita des Theodoros Studites (BHG 1754) berichtet der Verfas-
ser, der Mönch Michael, daß bereits vor ihm einige literarische Werke geschaffen 
worden seien, die in verschiedener Form das Andenken des großen Mönchsva-
ters geehrt hätten108: „Doch auf welche Weise jener berühmte Lehrer und Vater 
sein Leben bei uns führte, haben einige seiner Schüler in Form von schönen Ge-
sängen gleich nach seinem Ableben angedeutet, indem sie die vielfältigen guten 
Taten seines ausgedehnten und allerhöchsten Lebenswandels in der knappen 
Sprache von Versen zusammenfaßten. Nach diesen haben auch andere der Prie-
ster der Kirche in der Form eines Geschichtswerks und in der Gestalt von Lobre-
den in sehr schöner und ausführlicher Weise sein Andenken zusammengestellt 
und bis ins höchste Alter als ein Mittel gegen das Vergessen wie einen Schatz 
gehütet." Michael gibt also an, was ihm bereits vorlag, als er von den Vätern des 
Studiosklosters beauftragt wurde, eine vollgültige Vita des Theodoros in einfa-
cher und verständlicher Sprache abzufassen109. Wir dürfen davon ausgehen, 
daß er diese Vorlagen zum einen als Quellen benutzte, sie zum anderen aber 
auch zumindest teilweise elaborierte und in seine Vita integrierte. Michael unter-
scheidet dabei zwei bis drei verschiedene literarische Formen, die ihm vorlagen: 

1. Gesänge bzw. Dichtungen (ώδικώς·, ev όλίγαις έπέων λεξεσιν) auf den 
Vater, die die Schüler (φοιτητών: Jünger, gemeint sind wohl die direkten Schü-
ler) des Theodoros abgefaßt hätten. Es liegt mehr als nahe, daß es sich dabei um 
hymnographische Werke handelte110. Michael selbst gibt die Nachteile dieser Li-
teratur an: Die Gesänge bzw. Dichtungen hätten die großen Werke des Theodo-
ros nur andeuten können (ύπηνίξαντο), ihre literarische Form habe die Knapp-
heit des Ausdrucks bedingt (ev όλίγαις· έπεων λέξεσιν). 

108 Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 1, col. 233B-C: αλλ' όπως- μεν ό άοίδιμος εκείνος καθηγητής 
και Πατήρ της· καθ' ήμάς έβίω ζωής, καταπόδας της αύτοϋ κοιμήσεως, ένιοι των αύτοϋ φοι-
τητών ωδικών ύπηνίξαντο, κεφαλαιώσαντες τά πολυμερή της κατά πλάτος υψηλοτάτης αύτοϋ 
πολιτείας άνδραγαθήματα έν όλίγαις έπέων λέξεσιν. Μεθ' ους και έτεροι τών τής 'Εκκλησίας 
ίερομυστών έν συγγραφής εϊδει και εγκωμίων σχηματισμό) γλαφυρώς άγαν κατ ' έπεκτάδην 
συνέταξαν υπόμνημα, ε ι ς γήρας θησαυρίσοντες λήθης φάρμακον. 

109 Vgl. Vita Theod. Stud. (BHG 1754) cap. 1, col. 233C-236B. 
110 Gerade im 9. Jh. blühte im Studioskloster in Konstantinopel eine regelrechte Schule der Hym-

nographie und sind eine ganze Reihe von Hymnographen des Studiosklosters in den Quellen 
greifbar, vgl. dazu Pratsch, Theodoros 306 mit Anm. 12 (dort weitere Literatur). 
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2. Prosaschriften bzw. Geschichtswerke (ev συγγραφής e'iSet), die von eini-
gen „der Priester der Kirche" (των της Εκκλησίας ίερομυστών) verfaßt worden 
seien. Gemeint ist damit wohl, daß hier der Rahmen des Studiosklosters über-
schritten wurde, und daß einschlägige geistliche Literaten sich des Themas der 
guten Taten des Theodoros angenommen hatten. Was die Werke selbst betrifft, 
so bleibt im unklaren, worum es sich im einzelnen handelte. Abhandlungen zu 
bestimmten Lebensabschnitten des Theodoros, etwa sein Translationsbericht111 

oder ähnliches, scheinen hier am ehesten in Frage zu kommen. 

3. Lobreden (εγκωμίων σχηματισμω), die ebenfalls von den „Priestern der 
Kirche" verfaßt worden waren. Der Text ist an dieser Stelle nicht eindeutig in 
der Frage, ob die Enkomia nur eine nähere Beschreibung der Prosaschriften 
bzw. Geschichtswerke sind oder eine eigene literarische Gattung darstellen. 
Wenn sie als eigene literarische Gattung zu betrachten sind, dann dürfte es sich 
am ehesten um kleinere hagiographische Formen, also etwa Mnemai bzw. Kurz-
viten, gehandelt haben. 

Es dürfte zumindest deutlich geworden sein, daß, abgesehen von den be-
reits zuvor genannten, auch andere, kleinere literarische Formen die Grundlage 
einer weiteren Elaboration und somit zur Entstehung einer einzelnen Heiligen-
vita geboten haben könnten. 

6. Auftragsarbeit 

Die zahlreichen Anhaltspunkte dafür, daß auf der einen Seite eine beträchtliche 
Zahl von Heiligenviten gerade nicht en bloc niedergeschrieben, sondern schritt-
weise, über verschiedene Bearbeitungsstufen und teilweise aus anderen literari-
schen Formen entwickelt wurden, dürfen natürlich keineswegs den Blick dafür 
verstellen, daß auf der anderen Seite eine große Zahl von Heiligenviten tatsäch-
lich auf die eingangs beschriebene idealtypische und konventionelle Weise ent-
standen. Das heißt, sie wurden nicht lange nach dem Tod des Heiligen - der 
zeitliche Abstand dürfte in der Tat unterschiedlich gewesen sein und zwischen 
wenigen Tagen und einigen Jahren gelegen haben - auf Veranlassung des Abts 
oder eines anderen Auftraggebers durch einen spezialisierten Hagiographen in 
einem Stück niedergeschrieben. 

111 Vgl. ELS τήν άνακομιδήν και κατάθεσιν των λειψάνων τοΐι όσιου πατρός ημών και όμολογητοΰ 
Θεοδώρου' έν ταύτω δέ και μνήμη προς τό τέλος του λόγου περ'ι της καταθέσεως των ευρεθέν-
των λειψάνων τοΰ όσιου πατρός ήμών 'Ιωσήφ άρχιεπισκόπου γενομένου Θεσσαλονίκης (BHG 
1756t), ed. Ch. van de Vorst, La Translation de S. Theodore Studite et de S. Joseph de Thessalo-
nique, in: AnBoll 32 (1913) 50-61 (Text). 
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In den Viten, bei denen dies der Fall ist, findet sich häufig ein Hinweis auf 
den Auftraggeber112. Ferner sind die Texte inhaltlich-stilistisch kohärent und 
weisen keine auffälligen Brüche und Zäsuren auf. Wunder sind in die Erzählung 
an verschiedenen Stellen eingewoben und nicht als kleine Sammlungen an einer 
Stelle der Vita, den Fortgang der Narratio unterbrechend, inseriert. Die Tatsache 
der Entstehung einer Vita als Auftragsarbeit nicht lange nach dem Tod des Heili-
gen ist im Grunde unstrittig11^. Sie kann deshalb hier mit einigen wenigen Bele-
gen auskommen, die wiederum jeweils ihre Besonderheiten aufweisen: 

1. die Vita des Stephanos des Jüngeren (BHG 1666): Die Vita darf als eine 
typische Auftragsarbeit gelten, auch wenn unlängst in der Forschung diskutiert 
wurde, ob es nach 843 eine spätere Überarbeitung der ursprünglich wohl im 
Jahre 809 entstandenen Fassung gegeben hat oder nicht1 1 4 . Die Herausgeberin, 
Marie-France Auzepy, spricht sich gegen eine spätere Überarbeitung aus. Sie hat 
die Kohärenz des Textes genau untersucht und kam zu dem Ergebnis, daß es 
sich um das Werk nur eines Verfassers handelt. Demnach ist die Vita 42 Jahre 
nach dem Tod des Heiligen, wohl im Jahre 809, im Auftrag des Hegumenos Epi-
phanios1 1 5 von dem Diakonos Stephanos vermutlich in Konstantinopel unter 
Benutzung zahlreicher Vorlagen1 1 6 niedergeschrieben worden 1 1 7 . Der Anlaß der 
Abfassung dürfte in dem Versuch zu sehen sein, zu diesem Zeitpunkt einen Ste-
phanoskult in einem der Klöster am Auxentiosberg zu begründen oder zu bele-
b e n 1 1 8 

2. die Vita des Patriarchen Tarasios (BHG 1698): Auch bei dieser Vita han-
delt es sich um eine Auftragsarbeit119. Sie wurde von Ignatios Diakonos 1 2 0 nach 
der Wiedereinführung der Ikonenverehrung im Jahre 843, recht wahrscheinlich 
843/44 1 2 1 , möglicherweise im Pikridionkloster bei Konstantinopel1 2 2 abgefaßt. 
Es ist gut möglich, daß der damals amtierende Patriarch Methodios (843-847) 
den Auftrag zur Abfassung der Vita des zwischen 815 und 843 nicht kommemo-
rierten verdienstvollen Patriarchen Tarasios1 2 3 an Ignatios Diakonos vergeben 

112 Vgl. aber oben Erster Teil, Kap. 1: „Prooimia", § 2. „Bescheidenheitstopos", B, „Auftragstopos", 

S. 26-28 . 

113 Sie wird allerdings zu sehr verallgemeinert und auch bei Viten vorausgesetzt, die eben gerade 

nicht auf diese Weise entstanden. 

114 Vgl. Auzepy, Etienne 5f. 

115 S. dazu Auzepy, Etienne 18. 

116 Vgl. Auzepy, Hagiographie 95-120 . 

117 Vgl. Auzepy, Etienne 5 - 1 9 ; PMBZ: # 7055 (Stephanos Diakonos). 

118 Vgl. Auzepy, Etienne 13-19 ; zu den Klöstern am Auxentiosberg vgl. Janin, Centres 4 3 - 5 0 . 

119 Vgl. Efthymiadis, Hagiographical Work 82f.; dens., in: Vita Tarasii (BHG 1698) 48 -50 . 

120 Vgl. Pratsch, Ignatios 82 -101 ; PMBZ: # 2665 (Ignatios Diakonos). 

121 Also wenigstens 37 Jahre nach dem Tod des Patriarchen im Jahre 806. 

122 Vgl. Pratsch, Ignatios 97 mit Anm. 77. 
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hatte. Die beiden kannten einander persönlich1 2 4 , Ignatios Diakonos stand noch 
immer in einem guten Ruf als Literat, auch als Hagiograph125. Die von Ernst von 
Dobschütz vermutete Identität des im Epilog der Tarasiosvita erwähnten Auf-
traggebers, des „Dieners Gottes" (θεοϋ θβράπων), mit dem Patriarchen Metho-

1 

dios ist jedoch zurückzuweisen. Der Kontext der Erwähnung des 9eoü θερά-
πων im Epilog der Vita lautet folgendermaßen1 2 7 : „Es ist gerecht, daß wir nun im 
übrigen das Wort an dich richten, Diener Gottes, wer auch immer du bist, der 
du uns zu dieser Aufgabe gegen unseren Willen angetrieben hast und uns ge-
zwungen hast zu unternehmen, was über unsere Kräfte geht. Nimm unseren 
Gehorsam entgegen und, wenn du auf die Ärmlichkeit der Rede und die man-
gelnde Schönheit des Wortes blickst, mögest du nicht die Schrift wegen ihrer 
Unzulänglichkeit verwerfen." Dabei handelt es sich, im Rahmen der Topik des 
Epilogs1 2 8 , um die Anrufung des zukünftigen, anonymen Lesers bzw. Hörers, 
die dann zum Bescheidenheitstopos des unfähigen Autors hinüberleitet. Der 
„Diener Gottes"12^ ist also jener anonyme, zukünftige Leser, dem vom Verfasser 
unterstellt wird, er habe - durch seinen aus Frömmigkeit herrührenden Wissens-
durst - den Verfasser zur Übernahme dieser Aufgabe angespornt, ja sogar gegen 
seinen Willen gezwungen. Dies alles ist Auftragstopos! Der „Diener Gottes" 
kann daher nicht mit einer konkreten Person der Zeitgeschichte identifiziert 
werden 1 3 0 . Ungeachtet dessen könnte Patriarch Methodios aber tatsächlich der 
Auftraggeber zur Abfassung der Tarasiosvita gewesen sein, jedoch lassen sich 
dafür keinerlei Beweise erbringen. Der wirkliche Auftraggeber muß somit im 
dunkeln bleiben. Es könnte sich dabei ebenso um einen anderen Kleriker des 
Patriarchats von Konstantinopel gehandelt haben, und auch die Möglichkeit, 

123 Vgl. Pratsch, Fact and Fiction 67. 
124 Vgl. Pratsch, Ignatios 99. 

125 Vgl. Pratsch, Ignatios 9 6 - 9 9 . 
126 Vgl. Dobschütz, Methodios 59: das war das Programm des Patriarchen Methodios. Es 

scheint mir fast sicher, daß dieser der ungenannte Auftraggeber ist, an den sich Ignatios am 
Schluß wendet"; diese Vermutung von von Dobschütz scheint von Efthymiadis, Hagiographical 
Work 83 und in: Vita Tarasii (BHG 1698) 49, als Tatsachenbehauptung fehlinterpretiert worden 
zu sein. 

127 Vgl. auch die engl. Übers, von S. Efthymiadis, in: Vita Tarasii (BHG 1698) 206; Vita Tarasii 
(BHG 1698) cap. 70, p. 167: 'Ημάς δέ λοιπόν προς σε τον λόγον μετοχετεϋσαι δίκαιου, θεοϋ 
θεράπον, οστι.ς ποτέ εΐ, ό προς TÖf αγώνα τούτου και μή βουλομενους παρορμήσας και τώυ υ-
πέρ δύυαμιυ έγχειρεΐυ βιασάμενος· της υπακοής άποδέχου και μή τήν τοΰ λόγου βλέπων εύτέ-
λειαν και τό τής λέξεως άκαλλές ραθυμίας γραφή παραπέμψειας. 

128 S. dazu oben Erster Teil, Kap. 16: „Epilogoi", S. 340-353 . 

129 Antizipiert wird hier scheinbar ein Mönch oder Kleriker, doch trifft die Bezeichnung „Diener 
Gottes" auf jeden Christen zu. 

130 Es ist undenkbar, daß Ignatios mit dem Ausdruck „wer auch immer du bist" den Patriarchen 
von Konstantinopel Methodios meinte, den er persönlich kannte. 
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daß Ignatios Diakonos sich selbst diesen Auftrag erteilt hat, um damit seine Kar-
riere als ikonoklastischer Kleriker zu sühnen, ist nicht völlig auszuschließen131. 

3. die Vita des Piaton (BHG 1553): Auch die Vita des Piaton von Sakku-
dion132 erfüllt die Kriterien einer Auftragsvita, die „nicht lange nach dem Tod 
des Heiligen von einem seiner Vertrauten in einem Stück niedergeschrieben 
wurde". Es wurde oben schon festgestellt, daß diese Vita einen Zwischenschritt 
zwischen einem Epitaphios Logos und einer Heiligenvita darstellt133. Die An-
nahme liegt sehr nahe, daß der Verfasser der Vita und Neffe Piatons, der Abt des 
Studiosklosters Theodoras, zur ersten Wiederkehr des Todestages Piatons ( | 4. 
April 814) einen Piatonkult im Studioskloster in Konstantinopel zu begründen 
trachtete. Theodoros schrieb daher irgendwann zwischen dem 4. April 814 und 
815 die Vita des Piaton. Die Vita enthält keine postumen Wunder, die sich etwa 
am Grab Piatons (er war im Narthex der Ioannes-Prodromos-Kirche des Studios-
klosters in Konstantinopel beigesetzt) ereignet hätten, wahrscheinlich weil sich 
solche noch nicht zugetragen hatten. Ob die Gedächtnisfeier am ersten Todes-
tag des Piaton stattfinden konnte und die Vita in diesem Rahmen zur Verlesung 
kam, bleibt deshalb fraglich, weil dieses Datum (4. April 815) bereits mit den 
Unruhen um das erneute Verbot der Ikonenverehrung zeitlich zusammenfiel134. 
Dies und die Tatsache, daß der Kult des Piaton nach dem Tode des Theodoros 
(f 11. November 826; Translation seines Leichnams in das Studioskloster 26. Ja-
nuar 844) sicherlich im Schatten des Kultes des Theodoros stand, könnte eine 
Erklärung dafür darstellen, daß die Vita des Piaton später nicht weiter entwickelt 
und etwa um die notwendigen Wunder erweitert wurde. 

§ 2. Die literarischen Vorbilder 

Im allgemeinen sind die literarischen Vorbilder der byzantinischen Heiligenviten 
vielgestaltig, da sich die christliche hagiographische Literatur auf der Grundlage 
der vielfältigen antiken literarischen Tradition entwickelte. Im besonderen lassen 
sich für einzelne Elemente der hagiographischen Literatur die literarischen Vor-
läufer genauer bestimmen. Die im Detail häufig recht komplizierte Problematik 
kann hier jedoch nur exemplarisch und grob umrissen werden135: 

131 Vgl. Pratsch, Ignatios 97f. 
132 Vgl. zu ihm PMBZ: # 6285. 
133 S. oben S. 379f. 
134 Vgl, dazu Pratsch, Theodoras 231-234 und 247. 
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1. Vorchristliche und neutestamentliche Vitenliteratur 

Das literarische Genus der Vita, also die Form der Lebensbeschreibung einer in 
irgendeiner Weise herausragenden (heiligen) Persönlichkeit von deren Geburt 
bis zu deren irdischen Tod und möglicherweise Vergöttlichung, hatte um die 
Zeitenwende bereits eine beachtliche, längere Tradition. In der griechischen Li-
teratur läßt sich diese Tradition zumindest bis zu den antiken Heroen- und Phi-
losophenviten zurückverfolgen, in der hebräisch-jüdischen Literatur bis zu den 
Lebensbeschreibungen der Könige und Propheten im AT1 3 6 . Rein formal gehö-
ren auch die vier Lebensbeschreibungen des Jesus Christus von Nazareth, die 
kanonischen Evangelien des NT, zum literarischen Genus der Vita, auch wenn 
sie nicht alle eine vollständige Lebensbeschreibung bieten 1 3 7 . Ferner sind auch 
die Apostelgeschichte sowie einige der apokryphen Evangelien und Apostelge-
schichten1 3 8 zumindest partiell diesem Genus zuzurechnen. 

2. Märtyrerliteratur 

In der Zeit der Verfolgung des frühen Christentums entstand in ursprünglich 
vielfältigen Formen - Briefe, Passiones, erzählerische Darstellungen und Ak-
ten 1 3 9 - eine Literatur, die sich der Beschreibung und literarischen Verbreitung 

135 Dabei ist für den hier behandelten Zeitraum nicht notwendigerweise eine große Diskrepanz 
zwischen lateinischer und griechischer hagiographischer Literatur anzunehmen. Die Entwick-
lung verlief zunächst noch, wenn auch in verschiedenen Sprachen, in einer organischen Ver-
bindung; Es gab nur eine katholische und orthodoxe (also: allumfassende und rechtgläubige) 
Christenheit mit, von regionalen Differenzierungen einmal abgesehen, übereinstimmender oder 
zumindest recht ähnlicher religiöser Praxis; folglich gab es auch nur eine hagiographische Lite-
ratur, wenngleich diese in verschiedenen Sprachen abgefaßt werden konnte. Neben Griechisch 
und Latein kommen hier auch Syrisch, Armenisch, Georgisch, Koptisch, Äthiopisch, Altkir-
chenslavisch und andere Sprachen in Frage. Aus diesem Grunde können etwa die Ergebnisse 
der Untersuchungen von Rene Aigrain, Dieter von der Nahmer, Otmar Kampert und anderen 
Forschern vornehmlich zur lateinischen hagiographischen Literatur ohne größere Modifizierun-
gen auch für die byzantinische hagiographische Literatur übernommen werden. Vgl. im allge-
meinen F. Leo, Die griechisch-römische Biographie, Leipzig 1901; vgl. jetzt auch Krueger, Wri-
ting 15-62. 

136 Vgl. Bieler, Theios aner II, 3 -39 : Jüdisch-Christliches". 
137 Ihr primäres Ziel ist nicht die Wiedergabe einer vollständigen Lebensbeschreibung, sondern die 

Vermittlung des Glaubens, vgl, Joh 20. 31, dennoch benutzte vor allem Lukas gerade die litera-
rische Form der griechischen Vita, um dieses Ziel zu erreichen (Matthäus und Markus stammen 
aus dem aramäischen Raum). 

138 Vgl. TRE 3 (1993) 316-362. 

139 Vgl. LThK 6 (1997) 1437-1439, s. v. „Märtyrer, Martyrium. II. Literarisch"; vor allem Delehaye, 
Passions passim. 
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und Verewigung des Martyriums einzelner Personen oder Gruppen von Perso-
nen gewidmet hatte140. Der aufkommende Brauch der Märtyrerverehrung und 
des jährlichen Märtyrergedenkens an deren Todestag einschließlich der öffentli-
chen Verlesung ihres Martyriumsberichts im Gottesdienst führte im Laufe der 
Zeit zu einer zweckbedingten Normierung dieser Texte. Es entstanden wieder-
holbare - die Briefform schied damit aus - Martyriumsberichte und Märtyrerak-
ten, die immer mehr Elemente eines Lebensberichts des Märtyrers aufnahmen 
und ihre Protagonisten zu siegreichen Heroen überhöhten. 

3. Antike Rhetorik 

Das frühe Christentum der ersten nachchristlichen Jahrhunderte, etwa bis zum 
4. Jahrhundert, adaptierte die heidnisch-antiken Sitten und Gebräuche ebenso 
wie die heidnisch-antiken literarischen Formen, besser gesagt, füllte es die heid-
nisch-antiken Sitten und Gebräuche und literarischen Formen erfolgreich mit 
christlichen Inhalten. In diesem Zusammenhang wurden auch bestimmte Ele-
mente und Formen der antiken Rhetorik maßgeblich für die sich entwickelnde 
christliche Heiligenliteratur. Dies betrifft die Elemente des Enkomions, vor allem 
des Basilikos Logos, der Lobrede auf einen Herrscher141, sowie einige, aber 
nicht sämtliche Elemente des antiken Epitaphios Logos142. 

4. Christliche Vitenliteratur 

Auf dem Fundament der heidnisch-antiken Literatur, vor der literarischen Scha-
blone vor allem der vorchristlichen Vitenliteratur - der paganen griechischen 
Heroen- und Philosophenviten auf der einen und der hebräischen Vitenliteratur 
des AT auf der anderen Seite - und anderer vorchristlicher literarischer Muster -
des Enkomions, insbesondere des Basilikos Logos, und des Epitaphios Logos - , 
stark beeinflußt durch die Vitenliteratur des NT und die Märtyrerliteratur, formte 
und entwickelte sich bis etwa zum 4. nachchristlichen Jahrhundert eine eigene, 
christliche Vitenliteratur: die Hagiographie143. 

140 Vgl. auch Aigrain, Hagiographie, premiere partie - les sources de l 'hagiographie, 11-192, der 
bes. 107-131 noch weitere literarische Einflüsse auf die in Entstehung begriffene Hagiographie 
benennt . 

141 Vgl. Menander Rhetor 368,1: Ό βασιλικός λόγος έγκώμιόι^ έστι βασιλέως. 
142 Vgl. Menander Rhetor 368,1 - 377,30: Enkomion; Basilikos Logos; 418,5 - 422,4: Epitaphios Lo-

gos. 

143 Vgl. dazu auch Μ. van Uytfange, L'hagiographie: une „genre" chretien ou antique tardif?, in: An-
Boll 111 (1993) 135-188. 
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Als Abschluß und vorläufiger Höhepunkt der literarischen Herausformung 
und Entwicklung der Hagiographie wird in der Forschung allgemein die Vita 
des Antonios (BHG 140) des Athanasios von Alexandreia angesehen, die in den 
Jahren 356-373 nach Christus geschrieben wurde. Diese Vita sollte zum Maßstab 
und literarischen Vorbild für zahlreiche spätere hagiographische Schöpfungen 
werden. In den darauffolgenden Jahrhunderten und mit dem ständigen An-
wachsen des hagiographischen Bestandes sollten dann generell immer wieder 
ältere Viten das literarische Vorbild für jüngere Viten darstellen. 

§ 3. Der rhetorische Aufbau 

Der rhetorische Aufbau einer Heiligenvita entspricht den rhetorischen Normen 
für die Komposition eines Enkomions144. Eine Erläuterung dazu findet sich etwa 
bei Menander Rhetor, der im Rahmen seiner zwei Abhandlungen zur epideikti-
schen Rede unter der Überschrift „Über die Grabrede" (Περ! επιταφίου) folgen-
des feststellt145: „Die nach langer Zeit (sc. nach dem Tod des Verblichenen) vor-
getragene Grabrede ist ein reines Enkomion." Wie ein solcher Epitaphios Logos 
bzw. ein solches Enkomion rhetorisch aufzubauen ist, wird von Menander etwas 
weiter unten, immer noch unter der Überschrift „Über die Grabrede", genau be-
schrieben14^: „Du sollst im Enkomion preisen unter Verwendung aller zum En-
komion gehörigen Themen: des Geschlechts, der Geburt, der Natur, der Erzie-
hung, der Bildung, der Umgangsformen. Die Natur aber sollst du in zwei 
Abschnitte einteilen, in einen über die Schönheit des Leibes, den du zuerst 
bringst, und in einen über die Vollkommenheit der Seele. Du sollst dies durch 
die drei folgenden Abschnitte bekräftigen, ich meine durch die Erziehung und 
die Bildung und die Umgangsformen. Wenn du nun sein Enkomion durch einen 
jeden dieser Abschnitte ausarbeitest, sollst du in Bezug auf die Erziehung sagen, 

144 Vgl. dazu Aigrain, Hagiographie 123; Holl, Form 249-269. 
145 Menander Rhetor 419,If.: ö μετά χρόνον πολύν λεγόμενο? επιτάφιο? καθαρόν έστι εγκωμίου. 
146 Menander Rhetor 420,10-26: εγκωμιάσει? δε άττό πάντων των τόπων των εγκωμιαστικών, -γέ-

νους, γενέσεω?, φύσεω?, άνατροφή?, παιδεία?, επιτηδευμάτων, τεμει? δε την φύσιν δίχα, Ας 
τε τό τοϋ σώματο? κάλλο?, όπερ πρώτον έρεΐ?, ε'ί? τε την τη? ψυχή? εύφυίαν. πιστώση δε 
τοϋτο δίά τριών κεφαλαίων τών έξη?, λέγω δέ διά τη? ανατροφή? και τή? παιδεία? και τών 
επιτηδευμάτων εργαζόμενο? γάρ αΰτοϋ το έγκώμιον διά τούτων έκάστου έρεΐ? μεν τήν άνα-
τροφήν, ότι ένέφηνε διά τούτων τή? ψυχή? τήν εύφυίαν εύθύ? τρεφόμενο? και οξύτητα - δευ-
τέραν τιθεΐ? ταύτην, <πρώτην> δέ τήν εύφυίαν - έρεΐ? δέ τήν παιδείαν, ότι έδείκνυε και έπι 
τούτω προσχεΐν τών ήλίκων. διά δέ τών έπιτηδευμάτων πίστωση τό κεφάλαιον ούτω?, ότι δί-
καιον παρεΐχεν έαυτόν, φιλάνθρωπον, όμιλητικόν, ήμερον. τό δέ μέγιστον κεφάλαιον τών εγ-
κωμιαστικών είσιν αί πράξει?, άστινα? θήσει? μετά τά επιτηδεύματα. 
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daß er darin Vollkommenheit der Seele zeigte, sobald er heranwuchs, und Erha-
benheit - diese stellst du an die zweite Stelle, an die erste aber die Vollkommen-
heit. Im Hinblick auf die Bildung sollst du sagen, daß er auch darin seine Alters-
gefährten übertraf. Durch die Umgangsformen mache den Abschnitt 
folgendermaßen glaubhaft, indem du sagst, daß er sich als gerecht erwies, als 
menschenfreundlich, als umgänglich und milde. Der größte Abschnitt aber des 
Enkomions sind die Taten, die du nach den Umgangsformen bringst." 

Dies ist eine bündige Zusammenfassung der Vorschriften für den rhetori-
schen Aufbau eines Enkomions, die Menander an anderer Stelle, nämlich in sei-
nen Ausführungen zum Basilikos Logos, noch um die Bestandteile des 
Prooimion und des Epilogos ergänzt und dort auch wesentlich ausführlicher 
darlegt147. Aus all dem ergibt sich eine rhetorische Norm für den Aufbau eines 
Enkomions, die sich folgendermaßen zusammenfassen läßt: 

Aufbau eines Enkomions (nach Menander Rhetor): 
1. Proöm 
2. Heimat, Elternhaus, Geburt (Patris, Genos, Genesis) 
3. Natur (Physis) 
4. Erziehung (Anatrophe) 
5. Umgangsformen (Epitedeumata) 
6. Taten (Praxeis), enthält auch Tugenden 
7. Epilog 

Nach der Untersuchung einer großen Zahl von Viten kann nicht der geringste 
Zweifel daran bestehen, daß der rhetorische Aufbau einer byzantinischen Heili-
genvita genau diesen rhetorischen Normen der Komposition eines Enkomions 
folgt. Freilich lassen sich in Einzelfällen Abweichungen feststellen, jedoch blei-
ben diese die Ausnahme. In der Regel werden diese rhetorischen Normen be-
achtet und der Aufbau der Heiligenviten an ihnen orientiert148. 

Ein Beispiel mag dies abschließend illustrieren: Die ältere Vita des Metropo-
liten Euthymios von Sardeis (BHG 2145; "751/54, t 831), die von der Hand des 
Patriarchen Methodios I. stammen soll149, hält sich nicht an die antike Vorschrift, 
daß die Narratio des Enkomions mit der Erwähnung der Herkunft, des Ge-
schlechts und der Geburt des Besungenen zu beginnen habe, sondern setzt 

147 Menander Rhetor 368,8 - 377,30. 
148 Dies wird etwa auch durch das Inhaltsverzeichnis der Materialsammlung widergespiegelt, de-

ren Aufbau ja gewissermaßen eine Abstraktion des üblichen Aufbaus der Heiligenviten dar-
stellt. 

149 Zu dieser Problematik und d e m Verhältnis dieser Vita zu BHG 2146 vgl, PMBZ, Prolegomena 
6lf . 
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ziemlich unvermittelt mit dem zweiten Konzil von Nikaia 787 ein, einem Zeit-
punkt, an dem der Heilige bereits zwischen 33 und 36 Jahre alt war. Der Verfas-
ser dieser Vita fühlte sich bemüßigt, auf diesen Umstand schon im Proöm hinzu-
weisen. Dort finden sich dann wortreiche Erklärungen, die die Auslassung 
dieser Angaben rechtfertigen sollen: Zum einen seien ihm diese Dinge nicht be-
kannt, zum anderen steuerten sie nicht notwendigerweise zur Erbauung der 
Seele bei. Er beginnt dann mit dem Konzil von 787 (welches das Verbot der Iko-
nenverehrung aufhob). Dies scheint auf den ersten Blick eine originelle Lö-
sung150, die den Verfasser der Pflicht enthob, die Eröffnung des Enkomions mit 
inhaltsleerer Topik zu füllen, und es ihm erlaubte, sogleich zu seinem eigentli-
chen Gegenstand, nämlich der Darstellung des Euthymios als eines der Vor-
kämpfer für die Ikonenverehrung, zu kommen. Allerdings empfand der Verfas-
ser selbst anscheinend die Abweichung von der rhetorischen Norm in diesem 
Falle doch als so gravierend, daß er es für notwendig erachtete, im vorab darauf 
hinzuweisen und sein Verfahren zu rechtfertigen. 

Das Problem wird noch deutlicher, wenn man die spätere Vita des Euthy-
mios (BHG 2146) betrachtet. Der Verfasser dieser Vita, der Mönch Metrophanes, 
benutzte nämlich offenbar die ältere Version der Vita als Vorlage. Gestützt auf 
diese Quelle, konnte folglich auch er keine Angaben zu Geschlecht, Geburt und 
Herkunft des Euthymios machen. Auch er empfand dies wohl als mangelhaft 
und spürte das Bedürfnis, sich dafür an passender Stelle zu rechtfertigen. Er tut 
dies jedoch nicht im Proöm, sondern beginnt sein Enkomion mit Topik: Die 
Heimat des Euthymios sei das himmlische Jerusalem, seine Mutter die Tetraktys 
(„Vierzahl") der göttlichen Tugenden (πατρίς μέντοι αύτω ή άνω 'Ιερουσαλήμ-
μήτηρ δέ ή των θείων άρετών τετρακτύς). Im Anschluß aber bricht die Ent-
schuldigung für sein Abweichen von der antiken Norm aus ihm heraus: „Wenn 
nun aber die Zusammenstellung nicht nach der heidnischen151 Gewohnheit 
(= Norm) der Enkomia geraten mag, indem sie zeigt, wie und von wem er auf-
gezogen wurde oder in welcher Stadt er am Anfang wohnte, so soll niemend 
darüber im Herzen betrübt sein" (εί δέ μή κατά την έξω συνήθειαν των εγ-
κωμίων ή σύστασις γένηται έμφαίνουσα πώς και παρά τίνων έφυ, ή τίνα το 
κατ' αρχάς- ωκησε πόλιν, άλγείτω μηδείς καρδίαν). 

150 Im Zuge des Strebens nach variatio waren ja die Aufhebung und Brechung, also das Spiel mit 
den Normen der Antike, durchaus zulässig. 

151 Gemeint sind die antiken Vorschriften der Rhetorik; τά έξω bezeichnet, im Gegensatz zu τά 
ήμών (γράμματα), in den byzantinischen Texten stets die nichtchristliche, heidnisch-antike Lite-
ratur. 
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§ 4. Zur Typologie 

In der Forschungsliteratur findet sich des öfteren die Einteilung der Heiligenle-
ben in „literarische" oder (nach Ehrhard) „rhetorische" Viten und „monastische" 
oder (nach Ehrhard) „volkstümliche"152 Viten. Ehrhard teilte die Viten in drei 
Gruppen ein 1 5 3 : „die rhetorischen, volkstümlichen und liturgischen." Als „liturgi-
sche Viten" bezeichnete er die Kurzviten in den Synaxaren und Menologien, die 
uns hier nicht interessieren müssen. Zu den „rhetorischen Viten" bemerkte Ehr-
hard: „Die rhetorischen tragen den Charakter der Kunstlitteratur an sich; sie sind 
von rhetorisch und stilistisch geschulten Autoren verfaßt und richten sich an das 
gebildete Publikum der höheren Stände." Als Muster führte er dann die überar-
beiteten Viten des Symeon Metaphrastes an. Zu den „volkstümlichen Viten" ver-
merkte er: „Die volkstümlichen Heiligenleben waren für die weiten Volkskreise 
bestimmt; sie sind einfach und schlicht geschrieben und gefallen sich besonders 
in der Erzählung von Wundergeschichten, die zu jeder Zeit vom Volke mit Vor-
liebe gelesen wurden. In der Regel stammen sie jedoch nicht aus den Volkskrei-
sen selbst; sie wurden auch von Gebildeten geschrieben, die aber einen offenen 
Sinn für die Bedürfnisse des Volkes hatten." Treffende Beispiele dafür waren für 
Ehrhard die Viten aus der Feder des Leontios von Neapolis. Ehrhards Einteilung 
in „rhetorische" und „volkstümliche" Viten ist also anscheinend eine Einteilung 
nach dem unterstellten Zielpublikum der Viten. Die Bezeichnung der Gruppen 
ist allerdings auch bei Ehrhard nicht ganz stimmig, da sowohl „rhetorische" als 
auch „volkstümliche" Viten, die ja in erster Linie durch den Stil unterschieden 
werden, insofern „liturgische" Viten sein konnten, als auch sie einer liturgisch-
katechetischen Verwendung dienten1 5 4 . 

Ihor SevCenko war in einer Untersuchung zu den Stilebenen der byzantini-
schen Prosaliteratur dafür eingetreten, die klassische rhetorische Einteilung in 
drei Stilebenen, nämlich „high", „middle" und „low", auch für die byzantinische 
hagiographische Literatur zu übernehmen und folglich drei Klassen von Viten 
anzunehmen 1 5 5 . Auch für SevCenko waren die überarbeiteten Viten des Symeon 
Metaphrastes Verteter des hohen Stils, die größtenteils aus dem mittleren Stil in 
den hohen umgearbeitet worden seien 1 5 6 . SevCenko stieß in seiner Untersu-
chung aber offenbar bereits an die Grenzen seiner Einteilung, da er es für not-

152 Vgl. dazu I. SevCenko, Observations on the Study of Byzantine Hagiography in the Last Half-
Century or Two Looks Back and One Look Forward, Toronto 1995, l6f.; gegen die Bezeich-
nung der Hagiographie als „populäre" Literatur. 

153 Ehrhard, Hagiographie 181. 
154 Vgl. dazu oben S. 372-377. 
155 I. SevCenko, Levels of Style in Byzantine Prose, in: J O B 31/1 (1981) 289-312, hier bes. 291f. 
156 Vgl. SevCenko a. a. O. 300-303. 
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wendig erachtete, zusätzlich zu den drei genannten Stilebenen die Unterkatego-
rien „lower middle style" und „super-high style" einzuführen1 '7 . 

Unlängst hat Christian Hogel die stilistischen Überlegungen Sevienkos hin-
sichtlich der Hagiographie relativiert, indem er zu Recht feststellte, daß die by-
zantinischen Autoren und Auditorien wohl kaum mehr als zwei Stilebenen 
wahrgenommen haben werden 1 5 8 . Hogel sprach sich, in Anlehnung an Ehrhard, 
wiederum für zwei Stilebenen aus, nämlich den „simple style" und den „high 
style". Allerdings finden sich auch bei Hogel bereits gelegentliche Zweifel an der 
Richtigkeit dieser Einteilung15^ 

Alle diese Einteilungen sind nämlich grundsätzlich problematisch! Zum Teil 
schon deshalb, weil die Begriffe nicht genau geklärt sind: Was ist „literarisch", 
was ist „monastisch"? Was sind die Kriterien der Unterscheidung? Vitenheld, Stil, 
Verfasser, Milieu der Abfassung, vermeintlicher Zweck oder vermeintliches Pu-
blikum, Historizität? Beispielsweise finden sich sowohl unter den sogenannten 
literarischen wie auch unter den sogenannten monastischen Viten solche, deren 
Vitenheld nachweislich historisch ist, und solche, deren Vitenheld sonst nicht hi-
storisch belegt ist. Eine Einteilung der Viten nach dem Kriterium der Historizität 
der Vitenhelden muß dann folgerichtig die Unterscheidung in literarische und 
monastische Viten ignorieren160. 

Es kann nicht bestritten werden, daß manche Viten rhetorisch anspruchsvoll 
und andere eher schlicht gehalten sind1 6 1 . Es kann auch nicht bestritten werden, 
daß manche Viten nicht in einem monastischen Umfeld entstanden, andere aber 
durchaus. Jedoch liegen diesen Unterscheidungen bereits verschiedene Eintei-
lungskriterien zugrunde, so daß „rhetorisch/literarisch" nicht a priori einen Ge-
gensatz bildet zu „monastisch/volkstümlich". Die Bezeichnung der beiden Klas-
sen verdeutlicht lediglich folgende Sachverhalte: Innerhalb des gesamten 
Bestands ist 1. unter dem Aspekt des Stils eine Anzahl von Heiligenviten rheto-
risch bzw. literarisch anspruchsvoller gestaltet als der Durchschnitt, und ist 2. 
unter dem Aspekt des Entstehungsumfelds und des vermeintlichen Zielpubli-
kums eine Anzahl von Heiligenviten in einem monastischen Milieu entstanden; 
diese Viten sind oft in einem schlichteren Stil und anscheinend für ein einfache-
res Publikum (Mönche) geschrieben. Diese beiden Sachverhalte stehen nicht 

157 Vgl. Sevienko a. a. O. 291: „lower middle style", 302: „super-high style". 
158 Vgl. Hogel, Symeon 23: „Byzantine authors and audiences hardly perceived more than two le-

vels". 

159 Vgl. Hogel, Symeon 27: „we are left with hundreds of mostly anonymous martyria, lives, mira-
cle stories etc. in simple style, by far outnumbering the group of high-style writings" u. ö. 

160 Cf. PMBZ. Prolegomena, 52-146, wo Kapitel 1: „Heilige aus dem politischen Leben", 56-81, so-
wohl sogenannte literarische als auch sogenannte monastische Viten vereint. 

161 Vgl. Rapp. Hagiographers 39—42. 
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notwendigerweise in einem Gegensatz! Auch eine rhetorisch anspruchsvolle 
Vita kann in einem Kloster und für Mönche geschrieben worden sein, auch eine 
Vita in einfacherer Umgangssprache kann außerhalb eines Klosters entstanden 

• 1 6 ? sein . 
Es mag aus praktischen Gründen hilfreich oder sogar notwendig sein, dar-

auf hinzuweisen, daß die Viten sich in Hinsicht auf ihren Stil stark unterschei-
den, daß manche Viten aus einem monastischen Umfeld stammen, andere dage-
gen nicht. Elemente der Rhetorik („rhetorische Viten") finden sich in 
unterschiedlichem Ausmaß in beinahe allen Viten, und Literatur („literarische Vi-
ten") sind sie ohnehin. Nach dem Hinweis auf diese Unterschiede kann jedoch 
vor allen Dingen die übergroße Vielfalt der Heiligenviten kaum genug betont 
werden1 6 3 . Diese Vielfalt führt dazu, daß der Übergang von einer bestimmten 
typischen Gruppe von Viten zu einer anderen bzw. von einer Stilebene zur an-
deren völlig fließend verläuft. Aus diesem Grunde läßt sich eine methodisch 
saubere Einteilung in zwei oder mehrere Gruppen von Heiligenleben nicht 
durchführen. 

162 Man beachte jedoch die oben getätigte Feststellung, daß die überwiegende Zahl der byzantini-

schen Heiligenviten für einen liturgisch-katechetischen Gebrauch bestimmt war und in einem 

monastisch-klerikalen Umfeld entstand, s. oben S. 372 -377 . - Zu einer ähnlich unhaltbaren Un-

terscheidung in einer anderen Gattung der byzantinischen Literatur, nämlich der zwischen „Hi-

storiographie" und „Chronistik" auf dem Gebiet der Geschichtsschreibung, vgl. H.-G. Beck, Zur 

byzantinischen „Mönchschronik", in: Speculum Historiale, Freiburg 1965, 188-197 (= ders., Ide-

en und Realitaeten in Byzanz. Gesammelte Aufsätze, London 1972 [Variorum Reprints], Nr. 

XVI). 

1 6 3 S. dazu noch unten S. 408-410 . 



Kapitel 3: Entwicklungen der mittelbyzantinischen 

Hagiographie 

§ 1. Einheit und Vielfalt 

Betrachtet man das weite Feld der byzantinischen hagiographischen Literatur 
des untersuchten Zeitraums bei einem nur flüchtigen Überblick, so ergibt sich 
zunächst der deutliche Eindruck einer großen Einheitlichkeit oder Einförmigkeit, 
ja Stereotypie. Die Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Vertretern dieser Lite-
ratur - ihre Gliederung und ihr Aufbau nach den rhetorischen Vorschriften des 
Enkomions, die verwendeten Topoi und der daraus resultierende „topische Stil", 
die katechetischen Einschübe, die literarischen Zitate und Anspielungen (klassi-
sche Autoren sowie Bibel, vor allem die Evangelien, aber auch längere Passagen 
aus historischen Werken) und auch der Sprachgebrauch (mittelbyzantinische 
Koine) - überwiegen so eindeutig und stark, daß bisweilen die einzelnen Viten 
verwechselbar und die Namen ihrer Protagonisten austauschbar erscheinen. 
Man gewinnt den Eindruck, daß ein vorgeprägtes Muster mit nur geringfügigen 
Variationen immer wieder ausgefüllt wurde. 

Betrachtet man die Viten genauer, fällt hingegen ins Auge, daß keine Vita ei-
ner anderen völlig gleicht und etwa nur der Name des Protagonisten ein anderer 
ist. Selbst in denjenigen Fällen, in denen eine jüngere Vita eines Heiligen nach-
weislich von der älteren Vita eines anderen Heiligen abhängt, also von dieser 
über weite Strecken abgeschrieben wurde1, sind die durch Überarbeitung und 
Variation entstandenen Unterschiede zwischen der jüngeren und der älteren Vita 
so groß, daß jeweils von einer eigenen Vita gesprochen werden kann. Mithin 
besitzt also jede einzelne Vita ihren eigenen, individuellen Charakter. 

Ferner bemerkt man, daß es zu dem relativ feststehenden und vorgegebe-
nen Schema einer Heiligenvita - dessen Beschreibung ja im Rahmen dieser Ar-
beit versucht wurde - eine große Zahl von verschiedenartigen Abweichungen 
gibt. Im Rahmen dieser Literatur finden sich jede Menge Besonderheiten, Aus-
nahmen von der Regel, Eigentümlichkeiten und spezielle Varianten. Man könnte 

1 Als ein Beispiel dafür kann etwa die Vita des Michael Synkellos (BHG 1296) gelten, die unter 

anderem die Vita des Stephanos des Jüngeren (BHG 1666) zur Vorlage hatte, vgl. auch PMBZ, 

Prolegomena 92f.; jetzt Sode, Viten 145-258. 
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zu der Meinung gelangen, daß es innerhalb der hagiographischen Literatur fast 
nichts gibt, was es nicht gibt. 

Betrachten wir zunächst einige dieser Besonderheiten und Abweichungen: 
Was die Protagonisten der Viten betrifft, so ist unstrittig, daß heilige Asketen, 
Äbte und Bischöfe die gängige Norm sind. Dementsprechend finden sich, 
wenngleich in geringerer Zahl, auch heilige Asketinnen und Äbtissinnen. Ab-
weichend von dieser Norm lassen sich aber auch heilige Narren2, heilige Kaise-
rinnen3 und heilige Laien4 ausmachen. In den meisten Fällen erreichte der Prot-
agonist einer Heiligenvita ein relativ hohes Lebensalter5. Wenn dies einmal nicht 
der Fall war, wurde es häufig dadurch kaschiert, daß möglichst alle Anhalts-
punkte zum Lebensalter des Heiligen vermieden wurden6. Üblicherweise war 
der Heilige eine historische Persönlichkeit. Das heißt, er hat tatsächlich gelebt 
und ist gestorben wie jeder andere Mensch auch. Es existierte ein Grab, an dem 
er verehrt wurde. Es gibt aber auch Fälle, wo verschiedene Indizien - etwa eine 
verworrene, völlig unstimmige Chronologie der Vita - darauf hindeuten, daß 
Zweifel an der Historizität der Persönlichkeit des Heiligen angebracht sind7. Bei-
spiele solcher zweifelhaften Heiligen präsentieren etwa die Viten des Barbaras, 
Konstantins des Juden und des Theodoras von Edessa8 und andere mehr. 

Auch die Zahl der Protagonisten einer Heiligenvita ist Variationen unterwor-
fen. In der Regel dient eine Heiligenvita der Kultbegründung bzw. -pflege nur 

2 Vgl. hierzu bes. Ludwig, Sonderformen passim. 
3 Vgl. etwa Vita Irenae imp. (BHG 2205) und Vita Theodorae imp. (BHG 1731). Zur Vita des er-

sten christlichen Kaisers und seiner Mutter vgl. F. Winkelmann, Ein Ordnungsversuch der grie-
chischen hagiographischen Konstantinviten und ihrer Überlieferung, in: Studia Byzantina II, 
hrsg. von J. Irmscher und P. Nagel, Berlin 1973 (BBA 44), 267-284; ders., Die älteste erhaltene 
griechische hagiographische Vita Konstantins und Helenas (BHG Nr. 365z, 366, 366a), in: Texte 
und Textkritik, hrsg. von J . Dummer, Berlin 1987 (TU 133), 623-638 (= ders., Studien zu Kon-
stantin dem Großen und zur byzantinischen Kirchengeschichte, hrsg. von W. Brandes und 
J. F. Haidon, Birmingham 1993, Nrr. XII und XIII). 

4 Vgl. Vita Mariae iun. (BHG 1164). 
5 Dies allein war ja bereits ein Zeichen von Heiligkeit. Die meisten Heiligen, deren Alter angege-

ben wird oder sich errechnen läfät, starben im Alter zwischen 65 und 90 Jahren. 
6 Vgl. etwa Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711); dazu PMBZ: * 2486. 
7 Vgl. dazu auch PMBZ, Prolegomena 52-146. 
8 Vgl. Vita Barbari (BHG 220); Vita Constantini Iudaei (BHG 370); Vita Theodori Edess. (BHG 

1744); dazu PMBZ, Prolegomena 120. 123. 128f. Die nur in einer Hs. überlieferte Vita Constan-
tini Iudaei (BHG 370) gehört vermutlich eher in den Kontext der antijüdischen Polemik, wurde 
aber in diesem Zusammenhang von den jüngsten einschlägigen Arbeiten nicht berücksichtigt: 
P. Speck, Byzantinische Feindseligkeit gegen die Juden im frühen siebten Jahrhundert, Bonn 
1997 (VARIA VI, ΠΟΙΚΙΛΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 15); Α. Külzer, Disputationes graecae contra Iudaeos. 
Untersuchungen zur byzantinischen antijüdischen Dialogliteratur und ihrem Judenbild, Stuttgart 
- Leipzig 1999 (Byzantinisches Archiv 18). 
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eines Heiligen. Dieses Prinzip wurde jedoch häufig nicht beachtet. Oben wurde 
in einem anderen Zusammenhang bereits darauf hingewiesen, daß in etlichen 
Fällen in der Vita des titelgebenden Heiligen die Vita eines zweiten oder gar 
dritten Protagonisten im Keim angelegt ist9. Auch die Komposition der Heiligen-
viten läßt einzelne Besonderheiten erkennen, beispielsweise im Hinblick auf die 
Plazierung der Wunder. Gewöhnlich finden sich diese mehr oder weniger en 
bloc gegen oder am Ende der Narratio. In manchen Viten wird von diesem 
Schema abgewichen, die Wunder finden sich dann weiter vorn oder an ver-
schiedenen Stellen über die Narratio verteilt. In der Vita Konstantins des Juden 
steht das Wunderbare so sehr im Vordergrund, daß beinahe jede Aktion des Hei-
ligen als ein Wunder dargestellt oder mit einem Wunder verbunden wird10. 
Schließlich braucht die Tatsache, daß einzelne Viten auch in Hinsicht auf ihren 
Textumfang und ihre sprachliche Stilebene stark vom Regelfall abweichen, hier 
nicht weiter illustriert zu werden. 

In Anbetracht dieser und zahlreicher anderer Besonderheiten und Abwei-
chungen muß man der vormetaphrastischen byzantinischen hagiographischen 
Literatur nun einerseits eine große Vielfalt attestieren, die sich aber andererseits 
im Rahmen einer übergeordneten Einheitlichkeit bewegt. Das grundlegende 
Muster einer Heiligenvita mußte gewahrt bleiben, aber innerhalb dieses vorge-
gebenen Rahmens wurde im Streben nach individueller Gestaltung der vorhan-
dene Spielraum ausgenutzt. Einheit und Vielfalt sind folglich innerhalb der ha-
giographischen Literatur zwei Seiten ein und derselben Medaille. 

§ 2. Kontinuität und Wandel 

Betrachtet man nun die soeben konstatierte Einheit und Vielfalt der hagiographi-
schen Literatur in ihrer chronologischen Entwicklung im untersuchten Zeitraum, 
modifiziert dies die Fragestellung in Richtung des Begriffspaares Kontinuität und 
Wandel dieser Literatur11. Folglich überwiegt auch hier zunächst der Eindruck 
der Kontinuität, und erst bei näherem Hinsehen zeigen sich Anhaltspunkte für 

9 S. dazu oben S. 385-394 , und die dort angeführten Beispiele. 
10 Vgl. Vita Constantini Iudaei (BHG 370). 
11 Auf der Grundlage der breiten und gründlichen Vorarbeiten Albert Ehrhards hat unlängst Chri-

stian Hogel eine ausgezeichnete Studie zum Menologium des Symeon Metaphrastes vorgelegt, 
in der er auch eine konzise Darstellung der Entwicklung der byzantinischen hagiographischen 
Literatur unter besonderer Berücksichtigung der hagiographischen Sammlungen von ihren An-
fängen bis zur Entstehung des metaphrastischen Menologiums liefert, vgl. Hogel, Symeon 2 0 -
60. Für den in dieser Arbeit untersuchten Zeitabschnitt (7. - 10. Jh . ) ist der Darstellung Hügels 
kaum etwas hinzuzufügen, vgl. Hogel, Symeon 36-56 . 
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einen langsamen, aber doch recht kontinuierlichen Wandel. Nachdem die hagio-
graphische Form sich bis zum 4. Jh. herausgebildet hatte, bewahrte sie über 
Jahrhunderte hinweg eine große Stabilität. Diese hagiographische Form wird 
gleichermaßen repräsentiert durch die Vita des Antonios (BHG 140) aus dem 
4. Jh., die Vita des Styliten Alypios (BHG 65) aus dem 7. Jh., die Vita des An-
dreas von Kreta (BHG 113) aus dem 8. Jh., die Vita des Theodoras Studites 
(BHG 1754) aus dem 9. Jh. und die Vita des Elias Spelaiotes (BHG 581) aus dem 
10. Jh. Zwischen diesen Stücken lassen sich weder formal (was den Aufbau der 
Vita angeht12), noch inhaltlich (was die allgemeine Vorstellung vom Leben eines 
Heiligen angeht), noch sprachlich (Gemeinsprache/Koine) größere Unter-
schiede ausmachen. Wenn sich in diesen Texten nicht konkrete Zeitbezüge fin-
den ließen, wäre es kaum möglich, diese Viten allein aufgrund formaler, inhaltli-
cher oder sprachlich-stilistischer13 Kriterien zu datieren und einem bestimmten 
Saeculum zwischen dem 4. und dem 10. Jh. zuzuordnen. Man kann also festhal-
ten, daß eine bestimmte, in Hinsicht auf Form, Inhalt und Sprache standardi-
sierte Gestalt der byzantinischen Heiligenvita - die bereits in der Vita Antonii 
(BHG 140) vorgegebene Standardform - über die Jahrhunderte hinweg, bis in 
das 10. Jh. hinein und noch darüber hinaus, weitgehend unverändert bewahrt 
und immer wieder reproduziert wurde. 

Deutlich zu spüren, aber nur sehr schwer genau herauszuarbeiten und zu 
beschreiben ist jedoch auch ein Wandel und eine Entwicklung innerhalb der 
vormetaphrastischen hagiographischen Literatur im betrachteten Zeitraum, näm-
lich eine Zunahme der Abweichungen von der Standardform. Ein großes Hin-
dernis für die methodisch saubere Erkenntnis stellt dabei jedoch die Situation 
der handschriftlichen Überlieferung dar: Unabhängig vom Entstehungsdatum 
der jeweiligen Viten, stammen die frühen Hss., in denen die Viten des betrachte-
ten Zeitraums tradiert werden, aus dem 10. oder 11. Jh., nur wenige Hss. rei-
chen in das 9·, noch weniger in das 8. Jh. zurück14. Es läßt sich daher nicht mit 
Sicherheit sagen, welches Material möglicherweise bereits zuvor durch die Über-
lieferung ausgeschieden wurde. Redaktionen hagiographischer Sammlungen 
sind ja auch vor der Redaktion des Symeon Metaphrastes anzunehmen15. Heute 
entsteht der Eindruck, die hagiographische Produktion sei im 7. und 8. Jh. gerin-
ger gewesen als im 9., 10. und 11. Jh.16 Ob dies tatsächlich so war oder lediglich 

12 Wenn man einmal davon absieht, daß die Vita Antonii (BHG 140) in ihrer ursprünglichsten Ge-
stalt (wohl nach d e m Vorbild der Paulusbriefe) sich als Brief (επιστολή) ausgab. Man beachte 
aber die rasche Korrektur des Titels zu ßios και πολιτεία in den späteren Abschriften, Vita An-
tonii (BHG 140) cap. 1, p. 124 (Bartelink). 

13 Vorbehaltlich genauerer lexikalischer und grammatikalisch-syntaktischer Untersuchungen die-
ser Viten, die bisher nicht durchgeführt wurden. 

14 Vgl. Högel, Symeon 38-45. 
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das Ergebnis einer überlieferungsgeschichtlichen Selektion darstellt, läßt sich 
nicht mehr mit Sicherheit entscheiden17. Überdies sind auch aus früheren Zeiten 
allerlei kuriose und sonderbare Specimina hagiographischer Literatur - eben Ab-
weichungen von der konstatierten Standardform - erhalten. 

Ungeachtet der genannten Einschränkungen entsteht dennoch angesichts 
des überlieferten Materials der Eindruck, daß innerhalb des betrachteten Zeit-
raums die Abweichungen von der Standardform sowohl in bezug auf Quantität 
als auch auf Qualität zunehmen. Diese Abweichungen betreffen beide Seiten 
der hagiographischen Literatur: Inhalt und Form! 

Auf der inhaltlichen Seite tauchen etwa neuartige Protagonisten auf. 
Angeliki E. Laiou hat bereits auf die Häufung von Viten verheirateter weiblicher 
Heiliger18 im 10. Jh. hingewiesen1^, Auch Konstantin der Jude aus dem späten 
9., frühen 10. Jh. ist eine solche Besonderheit20. Gleichzeitig häufen sich im 9. 
bis 10. Jh. die Fälle21, in denen innerhalb einer Rahmenvita die kürzeren Viten 
anderer Protagonisten überliefert werden22. Allgemein sind längere Einschübe 
bzw. Exkurse in der späteren Zeit häufiger zu finden. Auch wenn in der Vita 
Konstantins des Juden beinahe jedes einzelne erzählende Kapitel als ein Wun-
der dargestellt ist, ist dies eine gewisse inhaltliche Neuerung. Überhaupt schei-
nen Wunder nicht mehr an ihren traditionellen Platz gegen Ende der Narratio 
gebunden, sondern werden nunmehr an beliebigen Stellen der Narratio berich-

15 Vgl. Hogel, Symeon 35. 56-59; Rapp, Hagiographers 33-39. Vgl. bes. Kanon 63 des Trullanums, 
der die Verlesung „falscher" (wohl: häretischer) Martyrologia (τά ψευδώς συμπλασθεντα μαρτυ-
ρολόγια) verbietet und deren Vernichtung anordnet , P.-P. Joannou, Discipline generale antique 
(Ile-IXe s.), 1/1: Les canons des conciles oecuraeniques (I^-IX^ s.), Grottaferrata 1962, 200; 
jetzt The Canons of the Council in Trullo, ed. by G. Nedungatt - M. Featherstone, Rom 1995 
(Kanonika 6), 144. 

16 Vgl. A. Kazhdan - A.-M. Talbot, in: ODB 2, 897-899, bes. 898. 
17 In der Tat ist vor dem historischen Hintergrund der theologischen Streitigkeiten im 7. und 8, Jh. 

(monenerget isch-monothelet ischer Streit, vgl. dazu Winkelmann, Streit passim, und Streit um 
die Frage der Ikonenverehrung, vgl. dazu L. Brubaker - J, Haidon, Byzantium in the Iconoclast 
Era [ca. 680 - 850], Birmingham 2001 [Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 7D die 
Entstehung und das spätere Ausscheiden häretischer Viten (also monenergetisch-monothelet i-
scher und ikonoklastischer Viten) sehr wahrscheinlich. 

18 Vita Theophanus (BHG 1794); Vita Thomaidis Lesbiae (BHG 2454); Vita Mariae iun. (BHG 
1164). 

19 Vgl. Α. E. Laiou, in: Holy Women 249. 
20 Vita Constantini Iudaei (BHG 370). 
21 Vita Nicolai Studitae (BHG 1365): 1. Hälfte 10. Jh.; Vita Petri Atroensis (BHG 2364): Mitte bis 

2. Hälfte 9. Jh.; Vita Theodori Edess. (BHG 1744): 10. Jh.; Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180): 
2. Hälfte 9. Jh., vor 916; Vita Antonii iun. (BHG 142): 2. Hälfte 9. Jh.; Vita Theod. Cyth. (BHG 
2430): spätes 10. Jh., nach 963; Vita Mariae iun. (BHG 1164): 1 0 . / l l . J h . 

22 S. dazu bereits oben S. 385-394: „vita patris in vita filii" und „vita filii in vita patris". 
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tet. Ferner werden Wunder nicht mehr nur in einer Auswahl („Weniges von Vie-
lem") geboten, sondern auch in großer, ja in übermäßiger Zahl in die Vita aufge-
nommen2^. 

Auch auf der formalen Seite ist eine zunehmende Abweichung von der Stan-
dardform festzustellen. Das starre traditionelle Schema wird nun öfter und stär-
ker durchbrochen. Die bereits genannten Einschübe bzw. Exkurse sowie die 
Zunahme der Wunder und ihre Ausbreitung innerhalb der Narratio betreffen na-
türlich auch die formale Seite. Die rhetorischen Vorschriften für den Aufbau ei-
nes Enkomions werden anscheinend nicht mehr so genau beachtet oder auch 
bewußt verletzt. Sprachlich gesehen, bemächtigt sich die hagiographische Litera-
tur vom 9- Jh. an eines neuen Stils, sie verwendet nun nicht mehr ausschließlich 
die byzantinische Gemeinsprache (Koine), sondern auch die attizistischen 
Hochsprache24 . 

Dieser skizzenhafte Umriß der Veränderungen und Entwicklungen gibt le-
diglich einen groben Eindruck wieder, der sich aus der Lektüre zahlreicher Hei-
ligenviten aus den unterschiedlichen Saecula des betrachteten Zeitraums ergibt. 
Eine detailliertere Analyse im Rahmen einer speziellen Untersuchung dieser 
Thematik könnte sicherlich Genaueres zutage fördern. Dennoch kann man fest-
halten, daß sich neben der konstatierten Kontinuität auch ein Wandel innerhalb 
der vormetaphrastischen hagiographischen Literatur greifen läßt. Dieser Wandel 
betrifft verschiedene, inhaltliche und formale, im Grunde sämtliche Aspekte die-
ser Literatur. 

§ 3. Inflation und Kanonisation 

Im Verlaufe der Entwicklung der hagiographischen Literatur entstand eine im-
mer größere Zahl an Heiligenviten und überschritten die Hagiographen in ihrem 
Streben nach Variation und Individualität der Vita in dem hier betrachteten Zeit-
raum25 allmählich immer mehr die ursprünglichen Grenzen des literarischen 
Genres. Es entstanden immer neue und andersartige Abweichungen von der ur-
sprünglich liturgischen und damit gewissermaßen kanonischen Standardform26. 

23 Vgl. Vita Constantini Iudaei (BHG 370); Vita Lazari Galesiotae (BHG 979). 
24 Diese Entwicklung scheint im 9. Jh. mit Ignatios Diakonos einzusetzen: Vita Georg. Amastr. 

(BHG 668); Vita Tarasii (BHG 1698); Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335); Vita Gregorii De-
capolitae (BHG 711); weiterhin Vita Theoph. conf. (BHG 1787z); Vita Athanas. Athon. (BHG 
187) u. a. 

25 Es entzieht sich aufgrund der handschriftlichen Überlieferungssituation heute der genauen 
Überprüfung, ob derartige Abweichungen in einem ähnlichen Ausmaß bereits früher aufgetre-
ten, jedoch durch die Überlieferung bereinigt worden waren. 
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Diese bisweilen einigermaßen skurrilen Stücke könnte man auch als eine Art 
Wildwuchs der hagiographischen Literatur bezeichnen. 

Gegen Ende des betrachteten Zeitraums - im 9-, stärker noch im 10., aber 
auch noch im 11. Jh. bis zur endgültigen Verbreitung des Menologions des Sy-
meon Metaphrastes - wurde die Kritik an der inflationären Entwicklung dieser 
Literatur immer lauter. Kritisiert wurde sowohl das Übermaß der Wunder und 
Prophezeiungen als auch die Tatsache, daß durch die Viten Menschen zu 
Heiligen stilisiert wurden, deren Lebenswandel den Zeitgenossen ganz normal 
und menschlich, jedenfalls nicht ausreichend heiligmäßig erschienen war: 

An mehreren Stellen der Vita der Maria der Jüngeren von Bizye (BHG 1164) 
aus dem 10. Jahrhundert ist davon die Rede, daß es zahlreiche Leute gab, die an 
der Heiligkeit der Maria zweifelten. An einer Stelle heißt es etwa2 7 : 

„Dann sagten einige Mönche, die mehr dem Neid als dem Eifer erlegen wa-
ren, über die (sc. durch Maria) bewirkten Wunder: 'Es ist nicht möglich, daß 
jemand, der ein weltliches Leben führt, Fleisch verzehrt und sich den ehelichen 
Freuden hingibt, die Gabe der Wundertätigkeit von Gott erhält, während 
Mönche, die sich aller Freuden enthalten, ein hartes Leben führen und in jeder 
Hinsicht Entbehrungen auf sich nehmen, noch dazu Tag und Nacht Hymnen 
singen, einer solchen Gabe nicht gewürdigt werden.'" 

Erscheint die Ablehnung der Heiligkeit der Maria - die geheiratet und vier 
Kinder geboren hatte und bereits in jungen Jahren (im Alter von ca. 27 Jahren) 
verstorben war - vielleicht noch einigermaßen verständlich, so ist man doch er-
staunt, auch in der Vita des Styliten und Mönchsvaters Lazaros von Galesion 
(BHG 979) aus dem 11. Jahrhundert deutlichen Spuren dieser Ablehnung zu be-

I Q 

gegnen : 
„Doch diese vielen Dinge sind nun von mir über die Wunder unseres heili-

gen Vaters Lazaros gesagt worden, weil es nämlich Leute gibt, nicht nur unter 
denen von außerhalb, sondern auch unter denen, die unserer eigenen Herde 
angehören, die an Unglauben leiden. Die einen glauben nicht an seine Wunder, 
weil er diese nicht in aller Öffentlichkeit bewirkte, sondern im Verborgenen, da 
er, wie ich oft gesagt habe, die Bewunderung durch die Menschen mied. Die 
anderen glauben nicht an die Gabe (die er wegen seines unbefleckten Lebens 

26 Vgl. dazu H0gel, Symeon 45-51, der dort den Stellenwert der Hagiographie innerhalb der litur-
gischen Texte zutreffend umreißt. 

27 Vita Mariae iun. (BHG 1164) cap. 19, p. 699C-D: Εντεύθεν μοναχοί τίνες, φθόνω μάλλον ή 
ζήλω νικώμενοι, επι τοις τελουμενοις θαύμασιν έλεγον ,,Ού δύναται Tis εν κόσμω διάγων, 
κρεωφαγών τε και ταϊς της συζυγίας ήδοναις ένηδόμενος, θαυματουργίας παρά θεοϋ χάρισμα 
δεξασθαι, των μοναχών στερουμένων πάντων ήδέων και κακουμενων και θλιβομενων εν άπασι, 
πρός δε και νυκτός και ήμέρας ύμνοις προσκαρτερούντων και μή άξιουμενων τινός τοιούτου 
χαρίσματος.1' 
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und seines untadeligen Wandels von Gott erhalten hatte), vorauszusehen und 
vorauszusagen, einigen Leuten die verborgenen Dinge ihres Herzens zu enthül-
len und über die künftigen und zu erwartenden Dinge zu sprechen. Andere 
wieder besitzen so großen Unglauben oder vielmehr so große Schlechtigkeit, 
die aus ihrer eigenen Schlechtigkeit herrührt, daß sie ihn, wie einst die Juden 
den Herrn, einen Vielfraß und Weintrinker nennen. Und das Verwerflichste, das 
ich mich zu sagen scheue, ist, daß sie sich mit gotteslästerlicher Zunge gegen 
ihn wenden und ihn angreifen und beschuldigen, daß er bei der Entgegen-
nahme der unbefleckten Mysterien den Priestern befohlen habe, größere Portio-
nen in den Kelch zu legen, den er selbst bekam, nicht damit er gesegnet, son-
dern damit er gesättigt werde." 

Auch in der Vita Niconis (BHG 1366-67) ebenfalls aus dem 11. Jahrhun-
dert29 äußert der Verfasser, anläßlich des Berichts eines Wunders des Nikon, 
seine Klage darüber, daß viele Menschen den von den Heiligen berichteten 
Wundern mißtrauisch gegenüberstünden30: „Es sind nämlich die Menschen in 
Anbetracht ihrer eigenen Schwäche in gewisser Weise gewohnt, oftmals die 
wunderbaren Dinge und die von der göttlichen Gnade zur Ehre der Heiligen be-
wirkten Wunder für unmöglich zu halten und diese nicht leicht zu glauben oder 
sie anzunehmen." 

Auch ein unbekannter Scholiast eines Lukiancodex, der im 10. Jahrhundert, 
nach 912 geschrieben haben muß 3 1 , nahm eine kritische Haltung gegenüber be-

28 Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) cap. 78, p. 533D-E: 'Αλλά ταϋτα μέν μοι. περί των θαυμάτων 
τοϋ άγιου πατρός ημών Λαζάρου ποσώς εϊρηταΐ' έπεί δέ είσί τίνες ούκ έκ των έξωθεν μόνων 
αλλά και των έκ της καθ' ήμάς ποίμνης άπιστίαν νοσούντες και οί μεν περί τών θαυμάτων 
διαπιστοϋσι διά τό μή φανερώς αύτόν ταϋτα άλλά κεκρυμμένως έπιτελεΐν, φεύγοντα, ώς ε'ίρη-
ταί μοι πολλάκις, την παρά τών άνθρώπων δόξαν, οί δέ περί της χάριτος, ης παρά θεού ε'ίλη-
φε διά τόν άκηλίδωτον αϋτού βίον και την άμεμπτον πολιτείαν, τοϋ προοράν και προλέγειν τι -
σί τά της αύτών καρδίας άττόκρυφα και περί μελλόντων λέγειν ή και προλαβόντων πραγμάτων, 
άλλοι δέ τοιαύτην άπιστίαν μάλλον δέ πονηρίαν έκ πονηρίας έκτήσαντο, ώς, old ποτε 'Ιου-
δαίοι τόν Κύριον, φάγον και οίνοπότην τοϋτον άποκαλείν και τό δέ χαλεπώτερον, ο και 
φρίττω ειπείν, οτι και εις την τών άχραντων μυστηρίων μετάληψιν αύτοϋ κατηγορούν, 
βλάσφημον γλώσσαν κατ' αύτοϋ κινοϋντες και λέγοντες, οτι προστάσσει τοίς ίερεϋσιν πλείο-
νας μερίδας έν τω ποτηρίω τω διδομένω αύτω έμβάλλειν, ούκ ένεκεν τοϋ άγιάζεσθαι, αλλ' ένε-
κεν του χορτάζεσθαι. 

29 Die Vita wurde wahrscheinlich zwischen 1042 und 1045 abgefaßt, vgl. D. A. Sullivan, in: Vita 
Niconis (BHG 1366-67) 18. 

30 Vita Niconis (BHG 1 3 6 6 - 6 7 ) cap. 29,26-30, p. 104: Πεφύκασι γάρ πως οί άνθρωποι πρός τήν 
οίκείαν άφορώντες άσθένειαν τά παράδοξα πολλάκις τών πραγμάτων και ύπό της θείας χάρι-
τος εις τιμήν τών άγιων τερατουργούμενα αδύνατα ο'ίεσθαι και μή ραδίως πιστεύειν ταύτα ή 
παραδέχεσθαι. 

31 Die Scholia entstammen dem Cod. Vat. gr. 1322, saec. XIII, und dürften aufgrund ihres despek-
tierlichen Inhalts erst nach dem Tode des Kaisers Leon VI. ( f 912) abgefaßt worden sein. 
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stimmten Erscheinungsformen der Heiligenverehrung ein. Zunächst stellte er in 
einem Scholion zum Thema der übertriebenen kultischen Verehrung fest32: 
„Dies geschah auch in unseren Tagen, als ein jeder von weibischer Verrücktheit 
ergriffen wurde, um die verstorbene Kaiserin Theophano zu einer Heiligen zu 
machen." Später bemerkte er - nicht ohne eine gewisse Mißbilligung - in einem 
Scholion zum Thema der Schmeichelei und Vorteilsnahme, daß ein gewisser 
Magistros Slokakas33 den Kaiser Leon VI. (886-912, hier aber nach 895) regel-
recht zur Verzückung gebracht habe, indem er ihm völlig frei erfundene Traum-
erscheinungen und Heilungen (wohl am Grab) der Theophano (sc. derselben 
als Heiligen verehrten verstorbenen Ehefrau Leons) erzählt habe3 4 . 

Es gab also Kritik an einzelnen Heiligen, an ihrer Verehrung oder einzelnen 
Aspekten ihrer Verehrung als Heilige und damit auch an der diese Verehrung 
mitbegründenden Literatur, den Heiligenviten35. Bei der Betrachtung der hagio-
graphischen Literatur muß man sich stets vergegenwärtigen, daß die Heiligen-
vita eine der wichtigsten Konstituenten des Heiligenkultes darstellt. Heiligenkult 
und -literatur stehen in einem engen Zusammenhang und können daher nicht 
unabhängig voneinander beurteilt werden. Eine spezielle Untersuchung zu die-
ser Thematik könnte zeigen, daß die Heiligenkritik im 9. und 10. Jh. und noch 
darüber hinaus, bis zur Verbreitung des Menologions des Symeon Metaphrastes 
und seiner Derivate, beständig zunahm. Was aber ist der hagiologische und 
gleichzeitig sozialgeschichtliche Hintergrund dieser Heiligenkritik? Darüber las-
sen sich, in Ermangelung genauerer Aussagen der byzantinischen Quellen auf 
der einen, aber auch spezieller Untersuchungen auf der anderen Seite, zunächst 
nur Vermutungen anstellen. Eine wahrscheinliche Erklärung ist die folgende: 

Seit dem 4. Jh. wurden immer wieder Heiligenviten abgefaßt, die der Kult-
begründung eines jeweils neuen Heiligen dienten. Mit dem Erreichen einer be-
stimmten Quantität wurden die Heiligenviten in hagiographischen Sammlungen, 

32 Scholia in Lucianum, ed. H. Rabe, Leipzig 1906, 15, p. 26,29f.: τοΰτο και έφ' ήμών γέγονε και 
την βασιλέως Θεοφανώ έξεμάνη πάς γυναικεία μανία άγιοποιών. 

33 Es handelt sich wohl um einen abwertenden Beinamen, cf. A. Alexakis, in: BF 21 (1995) 54 
Anm. 28. 

34 Scholia in Lucianum, ed. H. Rabe, Leipzig 1906, 15, p. 27,3-6: ώς ό μάγιστρος Σλοκάκας 
Λέοντα τόν βασιλέα έξεβάκχευε περί Θεοφανούς πολλά και τερατώδη διεξιών ενύπνια ατε και 
ακη, 'ίνα μόνον εύδοκιμοίη, ψευδόμενος. - Α. Alexakis, in: BF 21 (1995) 45-56, wollte in dem 
Magistros Slokakas den Verfasser der Vita der Theophano (BHG 1794) sehen. Das Scholion er-
wähnt jedoch keinen schriftlich fixierten Text und läßt auch einen mündlichen Vortrag möglich 
erscheinen. 

35 Vgl. auch Hogel, Symeon 137f. - Zu erinnern wäre hier auch an verschiedene Versuche, jeman-
dem einen Heiligenstatus zu verschaffen, die dann scheiterten, ein Beispiel wäre die offenbar 
in der Megale Laura auf dem Athos betriebene Heiligenverehrung für den Kaiser 
Nikephoros II., vgl. Vita Athanas. Athon. (BHG 188) cap. 44,1-59, p. 178f. 
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die dem Gebrauch in der Liturgie dienten, zusammengefaßt. Diese Sammlungen 
unterlagen zunächst verschiedenen Ordnungskriterien. Erst mit der Fixierung 
des Konstantinopler Kirchenkalenders etwa zwischen 650 und 75036 setzte sich 
allmählich die Sammlung von Heiligenleben geordnet nach dem Kirchenkalen-
der der unbeweglichen Feste, die Form des Menologions, durch. Die Zahl der 
im Laufe der Jahrhunderte verfaßten Heiligenviten muß um vieles höher gelegen 
haben als der überlieferte Bestand, der beachtlich genug ist. Der Verlust durch 
ausbleibende Verbreitung des Kultes eines lokalen Heiligen, durch Aussonde-
rung häretischer Heiliger und durch vorgenommene Redaktionen muß dabei 
recht hoch veranschlagt werden, auch wenn die handschriftliche Überlieferung 
keine genaueren Schlüsse erlaubt37. Es existierten keinerlei Vorschriften für die 
Sanktifikation einer verstorbenen Person, keine Kanonisation38 Man nahm ein-
fach an, daß ein Mensch, der ein untadeliges und gottgefälliges Leben geführt 
hatte, ganz selbstverständlich in den Chor der Heiligen (χορός· των άγιων) auf-
genommen würde. Um den Kult eines Heiligen zu begründen, wurde eine Hei-
ligenvita abgefaßt, die sein ausführliches liturgisches Gedenken ermöglichte. 
Endgültige Beweise der Heiligkeit mußten anschließend durch Wunder (Heilun-
gen u. ä.) am Grab des Heiligen erbracht werden. Folglich wurden Heiligenviten 
verfaßt, wann immer Schüler und Anhänger (etwa Mönche des Klosters eines 
Abts, Subalterne eines Bischofs), aber auch Verwandte und Bekannte den Kult 
eines oder einer Verstorbenen zu begründen trachteten. 

Diese Praxis fand im untersuchten Zeitraum ihre Fortsetzung. Sie läßt sich 
nun aber, aufgrund der einsetzenden handschriftlichen Zeugnisse, genauer ver-
folgen. Die Zahl der Heiligen und der Heiligenviten nahm auf der einen Seite 
weiterhin zu, auf der anderen Seite beförderte das Streben nach Variation und 
die ingeniöse Kraft der Verfasser die Entstehung von Viten, die sich immer wei-
ter von der üblichen Standardform entfernten. Die Situation wurde zunehmend 
unüberschaubar, provozierte Kritik und verlangte nach einer Regulierung39 

In unserem Untersuchungszeitraum (7. - 10./11. Jh.), also vor dem offiziel-
len Schisma zwischen Rom und Konstantinopel im Jahre 1054, existierte, trotz 
bestehender Differenzen und Reibungen zwischen den bedeutenden Stühlen 

36 Vgl. H0gel, Symeon 38; Ehrhard, Überlieferung I, 33. 
37 Vgl. dazu auch schon Ehrhard, Überlieferung III, 440-442 u. ö. 
38 Vgl. dazu Beck, Kirche 274 Anm. 1 (dort weitere Literatur); Dummer, Hagiographie 292. 

39 Regulierungen des Heiligenkults hatte es - vornehmlich auf regionaler Ebene durch die Bischö-
fe - auch schon früher (möglicherweise bereits im 6. Jh.) gegeben. So hatte etwa Anfang des 
9. Jh.s der spätere Patriarch Methodios während seines Aufenthalts in Rom ein Menologion an-
gefertigt, vgl. Beck, Kirche 497; bes. Zielke, Methodios 198. Doch nunmehr hatte die Entwick-
lung des Heiligenkultes eine neue Qualität erreicht, die nach einer generellen, überregionalen 
Regulierung verlangte. 
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von Rom und Konstantinopel, nur eine allumfassende und rechtgläubige (katho-
lische und orthodoxe) 4 0 Kirche. Das muß betont werden, denn die Forschung, 
insbesondere die westliche, neigt dazu, die Kirchenspaltung des 11. Jh.s auch 
auf die vorangegangenen Jahrhunderte zu projizieren. Es ist aber wichtig, darauf 
hinzuweisen, daß der bestehende Regulierungsbedarf in Fragen des Heiligen-
kultes die gesamte Kirche im Westen wie im Osten zu gleicher Zeit und in glei-
cher Dringlichkeit betraf. Dies läßt sich unter anderem auch daran ablesen, daß 
Versuche der Regulierung im Westen wie im Osten in etwa gleichzeitig einsetz-
ten4 1 . 

Im Westen, im Einflußbereich der Kirche von Rom, wurde die Regulierung 
des Heiligenkultes, nämlich die Kanonisation der Heiligen, stark an die Person 
des Papstes gebunden. Es entwickelte sich das Verfahren der Heiligsprechung42. 
Die erste vom Papst vorgenommene Heiligsprechung war die des Bischofs Ul-
rich von Augsburg durch Papst Johannes XV. vom 11. Juni 993. Vom 10./11. Jh. 
an wurde im Westen die Begründung neuer Heiligenkulte zunehmend von der 
Zustimmung des Papstes abhängig gemacht, schließlich ganz für diesen reser-
viert. Dies bewirkte eine Kanonisation der Heiligen; die freie Entwicklung von 
Heiligenkulten wurde damit restriktiv reguliert. 

Im Osten, im Einflußbereich des Patriarchen von Konstantinopel, läßt sich 
eine großangelegte Redaktion und Fixierung der die Heiligen betreffenden litur-
gischen Bücher greifen. Diese Redaktion und Fixierung wurde im kaiserlichen 
Auftrag vorgenommen4 3 . Unter den Auspizien des Kaisers entstanden zwar nicht 
unveränderliche, aber dennoch in gewisser Weise mustergültige liturgische Bü-
cher, die recht vom Kaiser dem Klerus der Hagia Sophia in Konstantinopel über-
geben wurden, wo sie zum Vorbild für zahlreiche Kopien wurden, wie ihre all-
gemeine handschriftliche Verbreitung belegt. 

Zunächst ist hier der kaiserliche Auftrag der Abfassung (bzw. Redaktion) des 
Synaxarions von Konstantinopel zu nennen. Diese unternahm der Diakonos 
und Bibliophylax Euarestos im Auftrag des Kaisers Konstantinos VII. Porphyro-
gennetos zwischen 957 und 959, wohl in Konstantinopel44. 

Wichtiger für uns ist eine andere hagiographische Sammlung, nämlich das 
Menologion des Symeon Metaphrastes, das zwischen 976 und 1004 entstand4 ' . 

40 Dies ist in dieser Zeit häufig die Bezeichnung in den Quellen: καθολική και ορθόδοξο? εκκλη-
σία. 

41 Vgl. auch Hügel, Symeon 59f. 157f. 
42 Vgl. LThK 4 (1995) 1328-1331 s. v. 
43 Eingedenk der besonderen Stellung des Kaisers zur Kirche in Byzanz ist es kein Zufall, daß er 

auch in der wichtigen Frage der Kultregulierung eine besondere Rolle spielte, vgl. hierzu 
G. Dagron, Empereur et pretre, Paris 1996. Zum kaiserlichen Auftrag vgl. Hogel, Symeon 54-56 
und 59f. 
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Diese Sammlung sollte nicht nur durch die Überarbeitung älterer Viten eine an-
gemessene und annähernd einheitliche Stilebene innerhalb des Menologions 
herstellen, sondern auch durch Aussonderung bzw. Aufnahme von Heiligenvi-
ten in das Menologion einen Kanon der anerkannten Heiligen festlegen46. Nach 
dem handschriftlichen Befund ist es wahrscheinlich47, daß die Arbeiten an dem 
Menologion zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebrochen wurden und die 
Sammlung zunächst unvollendet blieb4 8 . Dennoch wurde das bereits vorhan-
dene Menologion in Gebrauch genommen und benutzt und dabei offenbar für 
so gut befunden, daß es zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich zwischen 1025 
und 1028 unter Kaiser Konstantinos VIII., trotz seines unvollkommenen Zustan-
des offiziell „publiziert" wurde4 9 . 

Im Auftrag des Kaisers Basileios II. wurde nach 979, möglicherweise aber 
erst zu Beginn des 11. Jh.s 5 0 , ein Menologion5 1 angefertigt, das in nur einer, 

44 Vgl. H. Delehaye, in: Synax. Cpl. XIII-XIV; I. SevCenko, Re-reading Constantine Porphyrogeni-
tus, in; Byzantine Diplomacy, ed. J. Shepard - S. Franklin, Aldershot-Brookfield 1992, 188; 
Rapp, Hagiographers 32; H0gel, Symeon 54-56; jetzt P. Odorico, Ideologie politique, produc-
tion litteraire et patronage au X s siecle: l'empereur Constantin VII et Ie synaxariste Evariste, in: 
Medioevo greco 1 (2001) 199-219, bes. 205; B. Flusin, L'empereur hagiographe. Remarques Sur 
le role des premiers empereurs macedoniens dans le culte des saints, in: P. Guran - B. Flusin, 
L'empereur hagiographe. Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine. Actes des 
colloques internationaux „L'empereur hagiographe" et „Reliques et miracles" (Bucarest 2000), 
Bucarest 2001, 41-47. - Edition des Synaxarions durch H. Delehaye: Synax. Cpl. 

45 Vgl. Hogel, Symeon 61-88 . - Möglicherweise waren die Arbeiten am Menologion des Symeon 
Metaphrastes bereits unter Kaiser Nikephoros Phokas (963-969) begonnen und später unter Ba-
sileios II. (zwischen 976 und 1004) eingestellt worden, denn Basileios II. ließ ja seinerseits ein 
illuminiertes Menologion anfertigen, s. dazu im Anschluß. 

46 Vgl. Hogel, Symeon 110-116 (zur Auswahl); 59f. 157f. (zur Quasi-Kanonisation). 
47 Vgl. Hogel, Symeon 127-134. 
48 Dies erklärt zum einen die ungleiche Verteilung der Anzahl der Texte zwischen Abschnitten 

September-Februar und März-August, vgl. Hogel, Symeon 110-126, bes. 114f., zum anderen die 
Tatsache, daß etliche allgemein anerkannte Heilige (etwa der Evangelist Markos f 25. April: 
BHG 1035—1038t) aus dem Abschnitt März-August in dem Menologion fehlen, vgl. Hogel, Sy-
meon 116-120. 

49 Vgl. Hogel, Symeon 150-156. Die „Publikation" hat man sich, wie gesagt, wohl so vorzustellen, 
daß der Kaiser ein in kaiserlichem Auftrag angefertigtes und wahrscheinlich sehr aufwendig ge-
staltetes Exemplar der 10 Bände des Menologions dem Klerus der Hagia Sophia in Konstantino-
pel zum liturgischen Gebrauch feierlich übergab. 

50 Vgl. S. Der Nersessian, Remarks on the Date of the Menologium and the Psalter written for Ba-
sil II., in: Byz 15 (1940—41) 104-125; ODB 2, 1341f. s. v. „Menologium of Basil II". Basileios II. 
ließ weiterhin einen Psalter anfertigen, dessen Hs (Cod. Marc. gr. 17) jetzt auf ca. 1005 datiert 
wird, vgl. A. Cutler, in: Arte Veneta 31 (1977) 9-15 . 

51 Da diese Sammlung das bewegliche Kirchenjahr nicht berücksichtigt, gehört sie zur Gattung 
der Menologien, vgl. Ehrhard, Überlieferung III, 341. 



420 Z w e i t e r Teil: T o p o s , Vita u n d Literatur 

wohl der originalen Hs. (Cod. Vat. gr. I6l3) erhalten ist52. Dabei handelt es sich 
um eine reich illuminierte Prachthandschrift mit insgesamt 430 Miniaturen. Bei 
15 Miniaturen fehlt der Text, bei zweien fehlen Text und Titel. Es ist folglich an-
zunehmen, daß dieses Menologion nicht abgeschlossen wurde und es nicht zu 
einer offiziellen „Publikation" der Sammlung kam. Das Menologion enthält ver-
einheitlichte, jeweils auf 16 Zeilen beschränkte Kurzviten für die Heiligenfeste 
für jeden Tag des festen Kirchenkalenders. Die Anzahl der Texte liegt zwischen 
einem und vier pro Kalendertag. 

Schließlich ist hier noch eine weitere hagiographische Sammlung zu nen-
nen, die wohl Kaiser Michael IV. Paphlagon zwischen 1034 und 1041 anfertigen 
ließ53. Auch diese Sammlung ist menologisch geordnet und enthält gekürzte 
Überarbeitungen sowohl vormetaphrastischer als auch metaphrastischer Texte, 
die alle anonym sind und mit einem Gebet an den Heiligen zum Wohle des 
(nicht namentlich genannten) Kaisers schließen54. Dieses Menologion lag auch 
in wenigstens einer illuminierten Hs. vor, ferner existierten mehrere Kopien der 
Sammlung55. 

Diese im 10./11. Jahrhundert unter den Auspizien verschiedener Kaiser 
durchgeführten Redaktionen der hagiographischen Literatur5*^ - allen voran die 
Sammlung des Symeon Metaphrastes, die trotz ihrer Unvollständigkeit von im-
menser Wirkung war - führten zu einer relativen Fixierung des Heiligenkalen-
ders und damit zu einer Kanonisation der Heiligen und des Heiligenkults auch 
in Byzanz57. Da damit allerdings der byzantinische Heiligenkalender - von Aus-
nahmen ganz herausragender Männer und Frauen einmal abgesehen - als mehr 
oder minder geschlossen gelten konnte, bewirkte diese Kanonisation in der 
Folge einen Niedergang der byzantinischen hagiographischen Literatur, eine ge-

52 Editionen: Menologium Basilii, in: PG 117, 20-613; II Menologio di Basilio II (Cod. Vaticano 
Greco 1613), I: Testo, II: Tavole, Turin 1907 (Codices e Vaticanis selecti 8). 

53 Ehrhard, Überlieferung III, 341-442, zum Auftraggeber 4 0 3 ^ 0 5 . Ehrhard bezeichnete sie als 
„die vom Metaphrasten abhängigen zwei kaiserlichen Menologia", weil er zwei Überlieferungs-
stränge (A und B) feststellen konnte. Gleichzeitig erkannte er aber auch bereits deren große 
Nähe und Abhängigkeit (B älter als A) sowie denselben Auftraggeber, vgl. 4 3 6 ^ 4 2 , so daß man 
von einem „kaiserlichen Menologion" ausgehen kann. „Kaiserlich" nannte Ehrhard dieses Me-
nologion, weil seine Texte mit einem Gebet an den Heiligen für das Wohl des Kaisers schlie-
ßen, vgl. 341. „Kaiserlich" im Sinne eines kaiserlichen Auftraggebers waren aber auch bereits 
die vorangegangenen Sammlungen. - Teilweise (vgl. dazu Ehrhard, Überlieferung III, 423 Anm. 
1) Edition dieser Sammlung: Men. (Latyäev) mit unrichtiger Datierung in das 10. Jh. 

54 Vgl. Ehrhard, Überlieferung III, 341. 
55 Vgl. Ehrhard, Überlieferung III, 441. 
56 Diese werden von den zerstreut erhaltenen Zeugen nur noch schemenhaft, keinesfalls aber in 

ihrem gesamten Ausmaß widergespiegelt. 
57 Vgl. Hagel, Symeon 59f. 157f. 
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ringere Produktion und Verbreitung neuer hagiographischer Texte, ohne aller-
dings diese Literatur bis heute jemals völlig zum Versiegen zu bringen58. 

58 Auch heute noch werden byzantinische (griechische) Heiligenviten verfaßt. Davon kann man 
sich etwa in den Pilgerläden der Athosklöster überzeugen, wo Viten ehemaliger Äbte der Klö-
ster oder anderer bedeutender Athosmönche in Buchform vorliegen. Diese Viten sind oft ganz 
traditionell ge- und überschrieben: Bio? και πολιτεία τοϋ άγιου πατρός ήμώι> ... Sie enthalten 
sämtliche Elemente und Topoi, die bereits für die in dieser Arbeit untersuchten byz. Heiligenvi-
ten typisch waren. Der jüngeren Mönchsväter kann u. U. auch in der Liturgie gedacht werden, 
etwa an των αγιορειτών Πατέρων (Aller Heiligen des Athos, Festtag: 16. Juni alten Stils [juliani-
scher Kalender], nach der neueren Zeitrechnung [gregorianischer Kalender] gefeiert am 29. Ju-
ni) oder πάντων των Βατοπεδιώΐ' άγίωι> (Aller Heiligen von Vatopedi, Festtag: 10. Juli alten 
Stils, gefeiert am 23. Juli neuen Stils). 
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Kpl. 
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Jahrhundert 
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Rom - Wien 1993ff. 
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H. Schneider, Stuttgart - Weimar 1996ff. 
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pagina, Seite 
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1979. 
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Acta X mart. Cpl. (BHG 1195) 
Acta X martyrum Constantinopolitanorum, in: AASS Aug. II 428-448 (Text: 434-447). 

Acta XX mart. Saba'it. (BHG 1200) 
Έξήγησις ήτοι μαρτύριον των άγιων πάτερων των άναιρεθεντων υπό των βαρβάρων 
ήτοι Σαρακηνών έν τη μεγίστη Λαύρα του οσίου Πατρός ημών Σάβα, in: Papadopu-
los-Kerameus, Sylloge 1—41. 

Daniel Igumen, Chozdenie (Khitrowo) 
Vie et pelerinage de Daniel, hegoumene russe. 1106-1107, in: B. Khitrowo, Itinerai-
res russes en Orient, Genf 1889, 3-83; deutsche Übersetzung in: Itineraria rossica 34— 
99. 

Encomium Therapontis (BHG 1798) 
Έγκώμιον d g τά θαύματα τού άγιου ίερομάρτυρος Θεράποντος·, ed. L. Deubner, De 
incubatione capita quattuor, Leipzig 1900, 120-134. 

Euseb, Vita Constantini 
Eusebius Werke I, 1: Über das Leben des Kaisers Konstantin, hrsg. v. F. Winkelmann, 
Berlin 1975 (zweite, durchges. Aufl. 1991). 

Itineraria rossica 
Itineraria rossica. Altrussische Reiseliteratur, hrsg. u. übers, von K. Müller, Leipzig 
1986 (Reclams Universal-Bibliothek 1160). 

Libanios, Orationes 
Libanii Opera, Orationes I-LXIV, rec. R. Foerster, I-IV, Leipzig 1903, 1904, 1906, 
1908. 

Men. Basilii 
Menologium Basilii, in: PG 117, 20-613; Ii Menologio di Basilio II (Cod. Vaticano 
Greco 1613), I; Testo, II: Tavole, Turin 1907 (Codices e Vaticanis selecti 8). 

Men. (Latyäev) 
Menologii anonymi Byzantini saeculi X quae supersunt, Fasciculus prior: Februarium 
et Martium menses continens; Fasciculus alter: Menses Iunium, Iulium, Augustum 
continens, sumptibus Caesareae Academiae scientiarum e codice Hierosolymitano 
S. Sepulcri 17 ed. B. Latysev, I-II, St. Petersburg 1911. 1912 (Ndr. Leipzig 1970). 

Menander Rhetor 
Ed. L. Spengel, in: Rhetores Graeci, Bd. 3, Leipzig 1856 (unveränderter Ndr. Frank-
furt a. M. 1966), 331—446; ed. with Translation and Commentary by D. Α. Rüssel and 
N. G. Wilson, Oxford 1981. 

Miracula XLV Artemii (BHG 173) 
Διήγησις· των θαυμάτων του άγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού 
'Αρτεμίου, ed. Papadopulos-Kerameus, in: Papadopulos-Kerameus, Varia graeca-
sacra 1-75; The Miracles of St. Artemios. A Collection of Miracle Stories by an Ano-
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nymous Author of Seventh-Century Byzantium, translated by V. S. Crisafulli, with an 
introduction by J. W. Nesbitt and commentary by V. S. Crisafulli and J . W. Nesbitt, 
supplemented by a reprinted Greek text and an essay by J. F. Haldon, Leiden - New 
York - Köln 1997 (The Medieval Mediterranean 13). 

Miracula Demetrii 
Miracula Demetrii, ed. P. Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles de Saint De-
metrius et la penetration des slaves dans les Balkans, I-II, I: Le Texte; II: Commen-
taire, Paris 1979. 1981 (Text: I, 45-241) . 

Miracula Menae 
Five Miracles of St. Menas, ed. J. Duffy - E. Boubouhakis, in: Byzantine Authors. Li-
terary Activities and Preoccupations. Texts and Translations dedicated to the Memory 
of Nicolas Oikonomides, ed. by J. W. Nesbitt, Leiden - Boston 2003 (The Medieval 
Mediterranean 49), 65-81 . 

Miraculum de duce Cappadocio (BHG 1352v) 
Miracle de S. Nicolas et de S. Symeon le Theodoque en faveur du due de Cappadoce 
(BHG 1352v), in: D. Papachryssanthou, La Vie Ancienne de Saint Pierre l'Athonite. 
Date, composition et valeur historique, in: AnBoll 92 (1974) 54-61. 

Miraculum Pauli Ca'iumensis (BHL 6593) 
Miraculum (Pauli Ca'iumensis), in: AASS Julii II 642. 

Narratio Philothei (BHG 2372) 
Διήγησις ψυχωφελή? περί τοΰ βίου και της· πολιτείας Ίούστου του ελεήμονος και 
περί ταπεινώσεως και υποταγής τοΰ αΰτοΰ υιοΰ Φιλοθέου ..., ed. F. Halkin, Histoire 
edifiante de Philothee injustement accuse par une femme et miraculeusement sauve, 
in: J O B 37 (1987) 31-37 . 

Officium in mart. Bulg. 
Officium in martyres pro Christo interfectos in Bulgaria (Ian. 23), ed. Ε. Follieri, in: 
E. Follieri - I. Dujiev, Un'acolutia inedita per i martiri di Bulgaria dell'anno 813, in: 
Byz 33 (1963) 71 -106 (Text: 75-85) . 

Papadopulos-Kerameus, Analekta 
A. Papadopulos-Kerameus, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας, I-V, St. Pe-
tersburg 1891-1898. 

Papadopulos-Kerameus, Monumenta 
Monumenta Graeca et Latina ad historiam Photii patriarchae pertinentia, ed. A. Papa-
dopulos-Kerameus, I-II, St. Petersburg 1899. 1901. 

Papadopulos-Kerameus, Sylloge 
Συλλογή παλαιστινής και συριακής αγιολογίας εκδιδομένη ύπό Ά . ΤΊαπαδοπούλου-
Κεραμέως, I, St. Petersburg 1907 (PPSb 19,3 = vyp. 57). 

Papadopulos-Kerameus, Varia graeca sacra 
A. Papadopulos-Kerameus, Varia graeca sacra. Sbornik greieskich neizdannych bo-
goslovskich tekstov IV-XV vekov, St. Petersburg 1909 (= Mem. Acad. Imp. Peters-
bourg 95) (Ndr., besorgt von J. Dummer, Leipzig 1975 [Subsidia byzantina lucis ope 
iterata VI]). 

Passio XLII mart. Amor. (BHG 1209) 
Μαρτύριον των αγίων τεσσαράκονταδύο μαρτύρων, ed. V. Vasil'evskij - Ρ. Nikitin, 
Skazanija ο 42 Amorijskich muienikach i cerkovnaja sluzba im, Izdali V. Vasil'evskij i 
P. Nikitin, in: Mem. Acad. Imp. Petersbourg, VIIIe ser., cl. hist.-phil. 7,2 (1905) 1-57 
(Text von BHG 1209: 38-56; parallele russ. Übers: 39-57) . 
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Passio XLII mart. Amor. (BHG 1210) 
Μαρτύριον των άγίων και ενδόξων νεοφανών μαρτύρων Θεοφίλου, Θεοδώρου, Κων-
σταντίνου, Καλλίστου, Βασσόου και της συνοδία? άγίων των τον αριθμόν τεσσαρά-
κοντα δύο, ed. Α. Vasil'ev, GreCeskij tekst 2itija soroka dvuch Amorijskich muCenikov 
p o rukopisi Pari2skoj nacional'noj biblioteki No. 1534, in: Mem. Acad. Imp. Peters-
bourg, VIIIe ser. 3,3 (1898) 9-17. 

Passio XLII mart. Amor. (BHG 1211) 
Μαρτύριον τών άγίων τεσσαράκοντα και δύο μαρτύρων Θεοδώρου, Κωνσταντίνου, 
Καλλίστου, Θεοφίλου, Βασόη και της- συνοδία? αύτών, ed. Latysev, in: Men. (Latysev) 
190-197; ed. V. Vasil'evskij - P. Nikitin, Skazanija ο 42 Amorijskich muCenikach i cer-
kovnaja s luzba im, Izdali V. Vasil'evskij i P. Nikitin, in: Mem. Acad. Imp. Petersbourg, 
VIIIe ser., cl. hist.-phil. 7,2 (1905) 1 -57 (Text von BHG 1211: 1-7) . 

Pass io XLII mart. Amor. (BHG 1212) 
"Αθλησι? τών άγίων και καλλινίκων μβ1 μαρτύρων του Χρίστου, Κωνσταντίνου, Θεο-
δώρου, Θεοφίλου, Καλλίστου, Βασόου καΐ τών συν αύτώ τελειωθέντων εν Συρία ύπο 
τών άθεων Άγαρηνών επί Μιχαήλ και Θεοδώρα? τών ορθοδόξων βασιλέων, ed. V. Va-
sil'evskij - P. Nikitin, Skazanija ο 42 Amorijskich muCenikach i cerkovnaja s luzba im, 
Izdali V. Vasil'evskij i P. Nikitin, in: Mem. Acad. Imp. Petersbourg, VIIIe ser., cl. hist.-
phil. 7,2 (1905) 1 -57 (Text von BHG 1212: 8-21) . 

Passio XLII mart. Amor. (BHG 1213) 
Μαρτύριον τών άγίων τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων του Χριστού Καλλίστου δουκός., 
Κωνσταντίνου πατρικίου, Θεοδώρου πρωτοσπαθαρίου και της συνοδία? αύτών, συγ-
γραφεί' παρά Μιχαήλ μοναχού καΐ συγκέλλου, ed. V. Vasil'evskij - P. Nikitin, Skaza-
nija ο 42 Amorijskich muCenikach i cerkovnaja sluzba im, Izdali V. Vasil'evskij i P. Ni-
kitin, in: Mem. Acad. Imp. Petersbourg, VIIIe ser., cl. hist.-phil. 7,2 (1905) 1-57 (Text 
von B H G 1213: 22-36). 

Passio XLII mart. Amor. (BHG 1214a) 
Μαρτύριον τών άγίων τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων, ed. S. Kotzabase (Κοτζάμβαση), 
Τό μαρτύριο τών μβ ' μαρτύρων τού 'Αμορίου. 'Αγιολογικά και ύμνολογικά κείμενα, 
in: EEPhSTh 2 (1992) 109-153, bes. : To μαρτύριο Μ, 129-151 (Text: 131-148). 

Passio XLII mart. Amor. (BHG 1214b) 
Μαρτύριον τών τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων, ed. S. Kotzabase (Κοτζάμβαση), To 
μαρτύριο τών μβ ' μαρτύρων τού 'Αμορίου. 'Αγιολογικά και ύμνολογικά κείμενα, in: 
EEPhSTh 2 (1992) 109-153, bes. : To μαρτύριο Κ, 151-153 (Text: 152f.). 

Passio XLII mart. Amor. (BHG 1214c) 
Μαρτύριον τών άγίων τού Χριστού τεσσαράκοντα και δύο μαρτύρων τών έν Περσίδι 
τελειωθεντων, ed. Halkin, Passion inedite de s Quarante-deux martyrs d'Amorium, in: 
Halkin, Hagiologie 152-169 (Text: 153-161). 

Passio LX mart. Hierosol. (BHG 1217) 
Μαρτύριον τών άγίων έξήκοντα νέων μαρτύρων τών έν τή άγία Χριστού τού Θεού 
ήμών πόλει έπί τ ή ? τυραννίδο? τών 'Αράβων μαρτυρησάντων, ed. Α. Papadopulos-
Kerameus, in: PPSb XII, 1 (34) (1892) 1-22 (Text: 1-7) . 

Passio LXIII mart. Hierosol. (BHG 1218) 
Μαρτύριον τών άγίων ένδοξων μαρτύρων τού Χριστού έξήκοντα και τριών, τών έν 
τή άγία πόλει Ιερουσαλήμ συλληφθέντων ύπό τών Άγαρηνών και μαρτυρησάντων έν 
τ ό ί ? χρόνοι? τού βασιλέω? Λέοντο? τού Ίσαύρου, συγγραφέν παρά Συμεών μοναχού 
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πρεσβυτέρου και ήσυχαστοΰ τοΰ αγίου σπηλαίου τοΰ Τεσσαρακονθημέρου, ed. Papa-
dopulos-Kerameus, Sylloge 136-163. 

Synax. Cpl. 
Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano nunc Berolinensi 
adiectis synaxariis selectis opera et studio H. Delehaye, Brüssel 1902 (Propylaeum ad 
Acta Sanctorum Novembris) (Ndr. Wetteren 1985). 

Theod. Stud., Catech. magn. I 
S. P. N. Theodori Studitae Magna Catechesis, ed. J. Cozza-Luzi, in: Nova Patrum Bi-
bliotheca EX 2 (Rom 1888); X 1 (Rom 1905). 

Theod. Stud., Catech. magn. II 
Theodoras Studites, Magna Catechesis, ed. A. Papadopoulos-Kerameus, Megale Ka-
techesis, St. Petersburg 1904. 

Theod. Stud., Catech. parv. 
S. P. N. et Confessoris Theodori Studitis Praepositi Parva Catechesis, ed. E. Auvray, 
Paris 1891. 

Theod. Stud., Epp. 
Theodori Studitae Epistolae, rec. G. Fatouros, I-II, Berlin - New York 1992 (CFHB 
vol. XXXI/1-2, Series Berolinensis) (Edition der Briefe 1-564: Bd. I, Teil II [Text] 1-
187; Bd. II, 188-861). 

Theod. Stud., Laud, matris (BHG 2422) 
S. P. N. et confessoris Theodori Catechesis funebris in matrem suam: Τοΰ όσιου Πα-
τρός· ημών καΐ όμολογητοΰ Θεοδώρου κατήχησις επιτάφιο? εις· την έαυτοΰ μητέρα, 
in: PG 99, 883-902. 

Theod. Stud., Laudatio Theophanis 
Τοΰ αΰτοΰ (sc. Θεοδώρου ηγουμένου των Στουδίου) εις την από Σαμοθράκης έπΐ 
Σιγριανήν άνακομιδήν τοΰ ίεροΰ λειψάνου Θεοφάνους τοΰ όσιωτάτου και σημειο-
φόρου πατρός ήμών, ed. St. Efthymiadis, Le Panegyrique de S. Theophane le Confes-
seur par S. Theodore Stoudite (BHG 1792b). Edition critique du texte integral, in: 
AnBoll 111 (1993) 259-290 (Text: 268-284). 

Vita Alypii Stylitae (BHG 65) 
Βίος- τοΰ όσιου πατρός ήμών Άλυπίου του κιονίτου τοΰ έν τοις χρόνοις 'Ηρακλείου 
τοΰ βασιλέως τελειωθέντος έν 'Αδριανού τή πόλει της Παφλαγόνων έπαρχίας, ed. 
Η. Delehaye, in: Delehaye, Stylites 148-169. 

Vita Andreae Hierosol. (BHG 113) 
Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών 'Ανδρέου τοΰ Ίεροσολυμίτου, άρχιεπισκόπου γενο-
μένου Κρήτης, συγγραφείς παρά Νικήτα τοΰ πανευφήμου πατρικίου καΐ κυεστορος, 
in: Papadopulos-Kerameus, Analekta V 169-179. 422-424. 

Vita Andreae Sali (BHG 115z) 
Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ήμών 'Ανδρέου τοΰ διά Χριστόν σαλοΰ, ed. 
L. Ryden, The Life of St Andrew the Fool, I: Introduction, Testimonies and Nachle-
ben, Indices, II: Text, Translation and Notes, Appendices, Uppsala 1995 (Acta Univer-
sitatiss Upsaliensis, Studia Byzantina Upsaliensia 4,1/2) (Text: II, 12-302). 

Vita Antonii (BHG 140) 
Athanase d'Alexandrie, Vie d'Antoine, Introduction, texte critique, traduction, notes 
et index par G. J. M. Bartelink, Paris 1994 (Sources chretiennes 400). 
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Vita Antonii iun. (BHG 142) 
Bio? και πολιτεία τοΰ οσίου 'Αντωνίου του Νέου, in: Papadopulos-Kerameus, Syl-
loge 186-216. 

Vita Athanas. Athon. (BHG 187) 
Sancti Athanasii Athonitae vita prima auctore Athanasio Monacho, ed. J. Noret, in: 
Vitae duae antiquae Sancti Athanasii Athonitae, Leuven 1982 (CCSG 9), 1-124. 

Vita Athanas. Athon. (BHG 188) 
Sancti Athanasii Athonitae vita secunda anonyma, ed. J. Noret, in: Vitae duae anti-
quae Sancti Athanasii Athonitae, Leuven 1982 (CCSG 9), 125-213. 

Vita Athanasiae Aegin. (BHG 180) 
Βίος και πολιτεία της όσιας μητρός ήμών 'Αθανασίας και μερική των αύτής θαυ-
μάτων διήγησις, ed. F. Halkin, Six inedits d'hagiologie byzantine, Brüssel 1987 (Subs, 
hag. 74), 179-195 (weitere Edition: ed. L. Carras, The Life of St. Athanasia of Aegina. 
A critical edition with introduction, in: Maistor. Classical, Byzantine and Renaissance 
Studies for Robert Browning, ed. by A. Moffatt, Canberra 1984, 199-224 [Text: 212-
224]). 

Vita Athanasii Methonensis (BHG 196) 
Petros von Argos, 'Επιτάφιος εις τόν μακάριον Άθανάσιον έπίσκοπον Μεθώνης, in: 
Ch. Papaoikonomu, Ό πολιούχος τοΰ "Αργούς άγιος Πέτρος, επίσκοπος "Αργούς ό 
θαυματουργός, Athen 1908, 91-106. 

Vita Bacchi iun. (BHG 209) 
Βίος και άθλησις τοΰ οσίου και νεου μάρτυρος Βάκχου, τοΰ μαρτυρήσαντος έν τοις 
χρόνοις ήμών εν Παλαιστίνη, επί Ειρήνης και Κωνσταντίνου τών φιλοχρίστων ήμών 
βασιλέων, ed. F. Combefis, Christi martyrum lecta trias..., Paris 1666, 61-126. 

Vita Barbari (BHG 220) 
Κωνσταντίνου Άκροπολίτου λόγος ε ις τόν άγιον Βάρβαρον, in: Papadopulos-Kera-
meus, Analekta I 4 0 5 ^ 2 0 ; II 485; ed. S. Papakyriakou, Βίος και ακολουθία τοΰ εν 
άγίοις πατρός ήμών Βαρβάρου του Πενταπολίτου, Patras 1955 ('Ιερά Μητρόπολις 
Αιτωλίας και 'Ακαρνανίας 3), 11—23. 

Vita Basilii iun . ( B H G 263) 

Βίος και πολιτεία τοΰ άγιωτάτου πατρός ήμών Βασιλείου τοΰ Νέου συγγραφείς 
παρά Γρηγορίου ταπεινοΰ και φιλοχρίστου μαθητοΰ αΰτοΰ, in: AASS Martis III 20*-
32* (1. Aufl. AASS [1668]: 24*-39*; Ndr. in: PG 109, 653-664); Edition aus dem Cod. 
Mosqu.: Α. N. Veselovskij, in: Sbornik otdelenija russkago jazyka ... imp. akad. nauk 
46, St. Petersburg 1889-1890, suppl. 3-89 (= fol. 66-147 des Cod. Mosqu.); 53, St. Pe-
tersburg 1891-1892, suppl. 3-174 (= fol. I47v-351 des Cod. Mosqu.), die ergänzt 
wurde durch die Exzerpte bei S. G. Vilinskij, Zitie sv. Vasilija Novago v1 russkoj lite-
rature II, in: Zapiski imperatorskogo novorossijskogo universiteta, ist.-fil. fakulteta 
7, Odessa 1911, 283-326 (incipit = fol. 2-66 des Cod. Mosqu.) und 326-346 (desinit = 
fol. 351-378 des Cod. Mosqu.). 

Vita Blasii Amor. (BHG 278) 
Βίος τοΰ οσίου πατρός ήμών Βλασίου, in: AASS Nov. IV 657-669. 

Vita Constantini Iudaei (BHG 370) 
Βίος τοΰ οσίου πατρός ήμών Κωνσταντίνου τοΰ έξ Ιουδαίων, in: AASS Nov. IV 627-
656 (Text: 628-656). 
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Vita C o s m a e et Ioannis ( B H G 394) 
Βίο? και πολιτε ία και μερική θαυμάτων δ ιήγησις των όσιων και θεοφόρων πατέρων 
ήμών Κοσμά και Ιωάννου τοΰ Δαμασκηνοί) των ποιητών, in: Papadopulos-Kerameus , 
Analekta IV 271-302; V 404f. 

Vita Cosmae hymnographi (BHG 394a) 
Βίος και πολιτε ία και μερική θαυμάτων δ ιήγησις τοΰ εν άγίο ις πατρός ήμών Κοσμά 
τοΰ ποιητοΰ, ed. Th. Ε. Detorakes, 'Ανέκδοτος βίος Κοσμά τοΟ Μαϊουμά, in: EEBS 
41 (1974) 259-296 (Text: 265-296). 

Vita Danielis Stylitae (BHG 489) 
Βίος και πολιτε ία τοΰ όσίου πατρός ήμών Δανιήλ τοΰ στυλίτου, ed. Η. Delehaye, 
Sancti Danielis Stylitae vita antiquior, in: Delehaye, Stylites 1-94. 

Vita Davidis, Symeonis et Georgii (BHG 494) 
Βίος και πολιτε ία και δ ιήγησις περί τών τρισμακάρων και θεοφόρων πατέρων ήμών 
Δαβίδ, Συμεών και Γεωργίου, τών εν παλαιοΐς και δε ινοΐς χρόνοις φωστήρων άναλα-
μψάντων, ed. I. van den Gheyn, Acta graeca SS. Davidis, Symeonis et Georgii Mytile-
nae in insula Lesbo, in: AnBoll 18 (1899) 209-259. 368 (Text: 211-259; die Bezeich-
nung dieser Vita als „Acta" durch den Herausgeber ist nicht gerechtfertigt und wurde 
hier korrigiert). 

Vita Eliae iun. (BHG 580) 
Βίος και πολιτε ία τοϋ όσίου πατρός ήμών 'Ηλίου τοϋ Νέου, ed. G. Rossi Taibbi, Vita 
di Sant'Elia il Giovane. Testo inedito con traduzione italiana pubblicato e illustrado, 
Palermo 1962 (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, Testi e monumenti , 
Testi 7) (Text: 1-122) . 

Vita Eliae iun. Damasc . (BHG 578-579) 
Υπόμνημα καθ' ίστορίαν τ η ς αθλήσεως τοΰ άγίου μεγαλομάρτυρος 'Ηλία τοΰ νέου, 
τοΰ από Ήλιουπολιτών, εν Δαμασκω μαρτυρήσαντος, in: Papadopulos-Kerameus , 
Sylloge 42-59. 

Vita Eliae Spelaeotae (BHG 581) 
Vita sancti Eliae auctore discipulo monacho, ed. J . S[tilting], in: AASS Sept. Ill 8 4 8 -
887 (nach Cod. Messin. S. Salvatoris 42). 

Vita Eudocimi (BHG 606) 
Βίος και πολιτε ία και μερική θαυμάτων δ ιήγησις τοΰ άγίου ενδόξου Εύδοκίμου, ed. 
Ch. Μ. Loparev, Zitie sv. Evdokima, in: IRAIK 13 (1908) 152-252 (Text: 199-219). 

Vita Euphrosynae iun. ( B H G 627) 
Βίος και πολιτε ία και μερική θαυμάτων δ ιήγησις τ η ς όσίας μητρός ήμών Ευφρο-
σύνης τ η ς νέας, της έν Κωνσταντινουπόλει άσκησάσης, συγγραφείς παρά Νικη-
φόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, in: AASS Nov. III 861-877. 

Vita Eustratii (BHG 645) 
Βίος και θαύματα τοΰ όσίου πατρός ήμών Ευστρατίου, in: Papadopulos-Kerameus , 
Analekta IV 367-400 (Text), mit Analekta V 408-410 (Korrekturen und Zusätze). 

Vita Euthymii iun. (BHG 655) 
Βίος τοΰ όσίου πατρός ήμών Ευθυμίου τοΰ έν Θεσσαλονίκη, ed. L. Petit, Vie et office 
de Saint Euthyme le J eune , in: ROC 8 (1903) 155-205; 503-536 (Text: 168-205). 

Vita Euthymii patr. ( B H G 651) 
Vita S. Euthymii patriarchae CP, ed. P. Karlin-Hayter, Vita Euthymii Patriarchae CP. 
Text, Translation, Introduction and Commentary, Brüssel 1970 (Bibl iotheque de By-
zantion 3) (Text: 3-147) . 
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Vita Euthymii Sard. (BHG 2145) 
Βίος- του όσιου πατρός· ήμών και ίερομάρτυρος Ευθυμίου, ed. J. Gouillard t, La vie 
d'Euthyme de Sardes (t 831), une oeuvre du patriarche Methode, in: TM 10 (1987) 1 -
101 (Text: 21-89). 

Vita Euthymii Sard. (BHG 2146) 
Bios συν έγκωμίω ε ις τόν οσιον πατέρα ήμών καΐ ίερομάρτυρα Εύθύμιον, άρχιεπίσ-
κοπον Σάρδεων, συνταχθεί? ύπό Μητροφάνους μονάχου, ed. Α. Papadakis, The Un-
published Life of Euthymius of Sardes: Bodleianus Laudianus graecus 69, in: Traditio 
26 (1970) 63-89 (Text: 69-89). 

Vita Evaristi (BHG 2153) 
Βίος και πολιτεία τοΰ όσιου πατρός· ήμών Εΰαρεστου, ed. C. van de Vorst, La Vie de 
S. Evariste higoumene ä Constantinople, in: AnBoll 41 (1923) 288-325 (Text: 295-
325). 

Vita Georg. Amastr. (BHG 668) 
Βίος- συν έγκωμίω ε ις τόν ev άγίοις πατέρα ήμών και θαυματουργόν Γεώργιον, τόν 
άρχιεπίσκοπον Άμάστριδος , in: Vasil'evskij, Trudy III 1-71. 

Vita Georgii Mityl. (BHG 2163) 
Βίος και πολιτεία τοΰ όσιου πατρός ήμών και όμολογητοΰ Γεωργίου αρχιεπισκόπου 
Μυτιλήνης, ed. I. Μ. Phuntules, Λεσβιακόν έορτολόγιον, Α': Οί άγιοι Γεώργιοι αρ-
χιεπίσκοποι Μυτιλήνης, Athen 1959, 33-43. 

Vita Germani Cosinitzae (BHG 698) 
Βίος και πολιτεία τοΰ 'Οσίου Πατρός ήμών Γερμανού, τοΰ ίδρυτοΰ τής ιεράς Μονής 
Εΐκοσιφοινίσσης έκ χειρογράφου τής Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας, 
ed. Dionysios (Bischof von Drama), in: Ekklesia 57 (1980) 40-42. 69-71. 

Vita Germani patriarchae (BHG 697) 
Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Γερ-
μανού, άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ όμολογητοΰ, in: L. Lamza, Patriarch 
Germanos I. von Konstantinopel (715-730). Versuch einer endgültigen chronologi-
schen Fixierung des Lebens und Wirkens des Patriarchen, mit dem griechisch-deut-
schen Text der Vita Germani am Schluß der Arbeit, Würzburg 1975 (Das östliche 
Christentum N. F. 27), 200-240. 

Vita Greg. Agrig. (BHG 707) 
Leontios Presbyteros von Rom. Das Leben des heiligen Gregorios von Agrigent. Kri-
tische Ausgabe, Übersetzung und Kommentar von A. Berger, Berlin 1995 (BBA 60). 

Vita Gregentii (BHG 705) 
Βίος [και πολιτεία] Γρηγεντίου άρχιεπισκόπου Όμηριτών, ed. Α. Vasil'ev, 2itie sv. 
Grigentija, episkopa Omiritskago, in: W 14 (1907, erschienen 1909) 23-67 (Auszüge 
und Zusammenfassung). 

Vita Gregorii Decapolitae (BHG 711) 
Βίος και θαύματα τοΰ όσίου πατρός ήμών Γρηγορίου τοΰ άπό Δεκαπόλεως, in: Ma-
kris, Ignatios 53-153-

Vita Hilarionis Dalmat. (BHG 2177) 
Edition angekündigt von T. Matantseva (soll erscheinen in der Reihe: Studi e Testi), 
hier zitiert nach dem Resümee der Vita von T. Matantseva, La Vie d'Hilarion, hi-
goumene de Dalmatos, par Sabas (BHG 2177), in: RSBN N. S. 30 (1993) 17-29. 
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Vita Ignatii (BHG 817) 
S. P. N. Ignatii archiepiscopi Constantinopolitani vita sive certamen auctore Niceta 
servo Jesu Christi, cognomento Davide Paphlagone: Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών 
'Ιγνατίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως βίος ήτοι άθλησις. Συνεγγράφη δε 
παρά Νικήτα δούλου Ίησοΰ Χριστού, του και Δαυίδ του Παφλαγόνος, in: PG 105, 
488-574. 

Vita Ioannicii (BHG 935; Sabas) 
Vita Ioannicii auctore Saba monacho: Επίγραμμα ήτοι βίος καΐ πολιτεία και 
θαύματα τοΰ όσιου πατρός ήμών και θαυματουργού Ίωαννικίου, συγγραφείς παρά 
Σάβα μονάχου, in: AASS Nov. II 1, 332-383. 

Vita Ioannicii (BHG 936; Petros) 
Vita Ioannicii auctore Petro monacho: Βίος του μακαριωτάτου και οσίου πατρός 
ήμών Ίωαννικίου, συγγραφείς παρά Πέτρου μοναχού, in: AASS Nov. II 1, 384—435. 

Vita Ioannis Damasceni (BHG 884) 
Βίος τού όσίου πατρός ήμών 'Ιωάννου τού Δαμασκηνού, in: PG 94, 429-489. 

Vita Ioannis Eleemosynarii (BHG 886) 
Λεοντίου επισκόπου Νεαπόλεως τής Κυπρίων νήσου εις τά λειπόμενα τού βίου τού 
έν άγίοις πατρός ήμών και αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας Ιωάννου τού ελεήμονος, 
ed. Α. J. Festugiere, in: Leontios de Neapolis, Vie de Symeon le fou et vie de Jean de 
Chypre. Edition commentee par A. J. Festugiere en collaboration avec L. Ryden, Paris 
1974 (Institut Frangais d'Archeologie de Beyrouth, Bibliotheque Archeologique et Hi-
storique XCV) (Text: 343-409). 

Vita Ioannis Psichaitae (BHG 896) 
Βίος και πολιτεία τοΰ όσίου και θεοφόρου πατρός ήμών και όμολογητοΰ 'Ιωάννου, 
γενομένου ήγουμένου μονής τής παναγίας δεσποίνης ήμών Θεοτόκου τών Ψιχά, ed. 
P. van den Ven, La vie grecque de S. Jean le Psicha'ite confesseur sous le regne de 
Leon lArmenien, in: Le Museon N. S. 3 (1902) 97-125 (Text: 103-123). 

Vita Iosephi Hymnographi (BHG 944) 
Βίος και πολιτεία τού όσίου πατρός ήμών 'Ιωσήφ τού υμνογράφου, in: Papadopulos-
Kerameus, Monumenta II 1-14. 

Vita Irenae Chrysobalanton (BHG 952) 
The Life of St. Irene abbess of Chrysobalanton, a critical edition with introduction, 
translation, notes and indices by J. O. Rosenqvist, Uppsala 1986 (Acta Universitatis 
Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia 1); darin 2-112: Βίος και πολιτεία τής ό-
σιας μητρός ήμών Ειρήνης ήγουμένης μονής τού Χρυσοβαλάντου. 

Vita Irenae imp. (BHG 2205) 
Βίος τής όσίας έν βασιλεΰσιν Ειρήνης τής 'Αθηναίας, ed. F. Halkin, Deux impera-
trices de Byzance, I. La vie de l'imperatrice sainte Irene et le second concile de Nicee 
en 787, in: AnBoll 106 (1988) 5-27 (Text: 6-27). 

Vita Lazari Galesiotae (BHG 979) 
Βίος και πολιτεία και άσκησις τοΰ όσίου πατρός ήμών και θαυματουργού Λαζάρου 
τοΰ έν τω Γαλεσίω, ed. Η. Delehaye, in: AASS Nov. III, 508-588. 

Vita Leonis Cataniae (BHG 981) 
Βίος και πολιτεία τοΰ όσίου πατρός ήμών Λέοντος έπισκόπου Κατάνης και περί 
τής έπαοιδίας 'Ηλιοδώρου, ed. Α. Acconcia Longo, La vita di S. Leone vescovo di Ca-
tania e gli incantesimi del mago Eliodoro, in: RSBN N. S. 26 (1989) 3-98 (Text: 8 0 -
98). 
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Vita Lucae iun. (BHG 994b) 
Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων έξήγησις τοΰ οσίου πατρός- ημών και θαυ-
ματουργοί) Λουκά τοΰ νέου τοΰ έν 'Ελλάδι κείμενου, ed. D. Ζ. Sophianos,"Οσιος 
Λουκάς. Ό βίος τοΰ όσιου Λουκά τοΰ Στειριώτου, Athen 1989 (Text: 157-223). 

Vita Lucae Stylitae (BHG 2239) 
Βίος τοΰ όσιου ήμών Λουκά τοΰ έν τοις Εϋτροπίου στυλίτου, ed. Η. Delehaye, in: 
Delehaye, Stylites 195-237. 

Vita Macarii Pelecetae (BHG 1003) 
Βίος και πολιτεία τοΰ όσίου πατρός ήμών και όμολογητοΰ Μακαρίου, ήγουμένου γε-
γονότος μονής τής επονομαζόμενης Πελεκητής, συγγραφείς παρά Σάββα μοναχοΰ, 
ed. I. van den Gheyn, S. Macarii monasterii Pelecetes hegumeni acta graeca, in: 
AnBoll 16 (1897) 140-163 (Text: 142-163). 

Vita Mariae iun. (BHG 1164) 
Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις τής μακαρίας και άοιδίμου Μα-
ρίας τής νέας, in: AASS Nov. IV, 692-705. 

Vita Maximi Confessoris (BHG 1234) 
Εις τον βίον και τήν άθλησιν τοΰ όσίου πατρός ήμών και όμολογητοΰ Μαξίμου, in: 
PG 90, 68-109. 

Vita Methodii (BHG 1278) 
Vita S. Methodii auctore coaevo, in: PG 100, 1244-1261. 

Vita Mich. Syncell. (BHG 1296) 
Βίος και πολιτεία και αγώνες τοΰ όσίου πατρός ήμών και όμολογητοΰ Μιχαήλ 
πρεσβυτέρου και συγκέλλου γεγονότος πόλεως 'Ιεροσολύμων, in: The Life of Michael 
the Synkellos. Text, translation and commentary by Μ. B. Cunningham, Belfast 1991 
(Belfast Byzantine Texts and Translations 1) (Text: 44—128). 

Vita Niceph. Medic. (BHG 2297) 
Βίος και πολιτεία και άγώνες τοΰ όσίου πατρός ήμών Νικηφόρου ήγουμένου γενομέ-
νου τοΰ Μηδικίου, ed. F. Halkin, La Vie de Saint Nicephore fondateur de Medikion en 
Bithynie (t 813), in: AnBoll 78 (I960) 396-430 (Text: 401-425) (= Halkin, Saints moi-
nes d'Orient, Nr. VI). 

Vita Nicephori Milesii (BHG 1338) 
Βίος τοΰ όσίου πατρός ήμών Νικηφόρου μοναχοΰ και επισκόπου Μιλήτου, ed. Η. De-
lehaye, in: AnBoll 14 (1895) 129-166 (Text: 133-161). 

Vita Nicephori patriarchae (BHG 1335) 
Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
και νέας 'Ρώμης συγγραφείς ύπό Ιγνατ ίου διακόνου και σκευοφύλακος τής άγιω-
τάτης μεγάλης εκκλησίας τής άγ ιας Σοφίας, ed. C. de Boor, in: Nicephori archiepi-
scopi Constantinopolitani opuscula historica, Leipzig 1880, 139-217. 

Vita Nicet. Medic. (BHG 1341) 
Επ ι τάφ ιος ε ις τόν οσιον πατέρα ήμών και όμολογητήν Νικήταν συγγράφεις ύπό 
θεοστυρίκτου (sic!), μαθητοΰ αΰτοΰ μακαριωτάτου, in: AASS April. I, Appendix 
XVIII-XXVIII. 

Vita Nicet. patric. (BHG 1342b) 
La Vie du patrice Nicetas, ed. D. Papachryssanthou, Un confesseur du second icono-
clasme. La Vie du patrice Nicetas (f 836), in: TM 3 (1968) 309-351 (Text der akepha-
len Vita BHG 1342b: 328-351). 



Quellen 435 

Vita Nicolai Myrensis (BHG 1352y) 
Τοΰ έν άγίοις πατρός- ημών Μεθοδίου πρεσβυτέρου καΐ ηγουμένου ε ις τον βίον και 
τά λείποντα τοΰ όσιου πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων (Methodius ad 
Theodorum), in: Anrieh, Nikolaos I 140-150; zweite, revidierte Edition in: Anrieh, Ni-
kolaos II 546-556. 

Vita Nicolai Studitae (BHG 1365) 
Βίος τοΰ όσιου πατρός ημών και όμολογητοΰ Νικολάου, ηγουμένου της εύαγεστάτης 
μονής των Στουδίου, in: PG 105, 863-925. 

Vita Niconis (BHG 1366-67) 
The Life of Saint Nikon. Text, Translation and Commentary by D. F. Sullivan, 
Brookline, Mass. 1987 (Text: 26-270). 

Vita Nili iun. (BHG 1370) 
Vita Nili abb. Cryptae Ferratae, ed. G. Giovanelli, Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου πα-
τρός ήμών Νείλου τοΰ νέου, Grottaferrata 1972 (Text: 47-135). 

Vita Pauli iun. (BHG 1474) 
Vita S. Pauli iunioris in Monte Latro: Βίος και πολιτεία τοΰ όσίου πατρός ήμών 
Παύλου τοΰ νέου τοΰ έν τω Λάτρω, ed. Η. Delehaye, in: AnBoll 11 (1892) 5-74. 136— 
182 (Text: 19-74 und 136-181); Wiederabdruck dieser Edition: ed. H. Delehaye, Mo-
numenta Latrensia hagiographica, in: T. Wiegand, Milet. Ergebnisse der Ausgrabun-
gen u. Untersuchungen seit dem Jahre 1899, Königliche Museen zu Berlin, III, 1: Der 
Latmos, Berlin 1913, 105-135. 

Vita Pauli patriarchae (BHG 1472a) 
La Vita premetafrastica di Paolo il Confessore (BHG 1472a). Un vescovo di Constan-
tinopoli tra storia e leggenda, ed. R. Fusco, Rom 1996 (Supplemento n. 16 al „Bollet-
tino dei Classici", Accademia Nazionale dei Lincei). 

Vita Petri Argivi (BHG 1504) 
'Αγίου Πέτρου έπισκόπου "Αργούς βίος καΐ λόγοι. Εισαγωγή, κειμενον, μετά-
φρασις, σχόλια. Ed. Κ. Th. Kyriakopulos, Athen 1976 (Text: 232-254; rezensiert von 
J. Darrouzes, in: REB 43 [19791 262f.); ältere Edition: ed. Ch. Papaoikonomu, Ό πο-
λιούχος τοΰ "Αργούς άγιος Πέτρος, επίσκοπος "Αργούς ό θαυματουργός, Athen 
1908 (Text: 59-74). 

Vita Petri Athonitae (BHG 1505) 
Βίος και πολιτεία τοΰ όσίου και θεοφόρου πατρός ήμών Πέτρου τοΰ Άθωνίτου, in: 
Κ. Lake, The Early Days of Monasticism on Mount Athos, Oxford 1909, 18-39. 

Vita Petri Athonitae (BHG 1506) 
Τού έν άγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου τοΰ 
Παλαμά λόγος ε ίς τόν θαυμαστόν και ϊσάγγελον βίον τοΰ όσίου καΐ θεοφόρου πα-
τρός ήμών Πέτρου τοΰ έν τω άγίω όρει τω "Αθω άσκήσαντος, in: PG 150, 996-1037; 
neue Edition: P. Κ. Chrestou, in: Γρηγορίου τοΰ Παλαμά Συγγράμματα, Κεφάλαια ε-
κατόν πεντήκοντα, 'Ασκητικά συγγράμματα, Εύχαί, Thessaloniki 1992, 126-132. 
161-191 (Text). 

Vita Petri Atroensis (BHG 2364) 
Σάβα μοναχού ε ίς τόν βίον τοΰ όσίου πατρός ήμών και θαυματουργού Πέτρου τού 
έν τή Άτρώα, ed. V. Laurent, La Vie Merveilleuse de Saint Pierre d'Atroa (t 837), edi-
tee, traduite et commentee, Bruxelles 1956 (Subs. hag. 29), (Text: 5-225). 
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Vita Petri Atroensis retractata (BHG 2365) 
Bio? και πολιτεία του οσίου καΐ θαυματουργού πατρός ημών και όμολογητοΰ Πέτρου 
ήγουμενου μονής- του άγιου Ζαχαρίου συγγράφει? παρά Σάββα μονάχου, ed. V. Lau-
rent, La Vita retractata et les miracles posthumes de Saint Pierre d'Atroa, texte grec 
edite, traduit et commente, Brüssel 1958 (Subs. hag. 31) (Text: 76-132 [Vita]; 135-171 
[Miracula]). 

Vita Phantini iun. (BHG 2366z) 
Bio? και πολιτεία τοΰ όσίου και μακαριωτάτου Φαντίνου, ed. Ε. Follieri, La Vita di 
San Fantino il Giovane. Introduzione, testo greco, traduzione, commentario e indici, 
Brüssel 1993 (Subs. hag. 77) (Text: 400-471). 

Vita Philareti (BHG 1511z) 
Bio? και πολιτεία τοΰ εν άγιοι? πατρό? ήμών Φιλάρετου τοΰ Έλεήμονο?, ed. Μ.-Η. 
Fourmy - J. Leroy, La Vie de S. Philarete, in: Byz 9 (1934) 85-170 (Text: 113-167); 
neue Ausgabe: ed. L. Ryden, The Life of St Philaretos the Merciful written by his 
Grandson Niketas. A Critical Edition with Introduction, Translation, Notes, and In-
dices, Uppsala 2002 (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia 8) 
(Text: 60-118). 

Vita Platonis (BHG 1553) 
S. P. N. et confessoris Theodori Studitarum abbatis Oratio funebris in Platonem ejus 
patrem spiritualem: Τοΰ όσίου πατρό? ήμών καΐ όμολογητοΰ Θεοδώρου ήγουμένου 
των Στουδιτών επιτάφιο? ει? Πλάτωνα τόν εαυτοΰ πνευματικόν πατέρα, in: PG 99, 
804-850. 

Vita Procopii Decapol. (BHG 1583) 
Bio? και πολιτεία τοΰ όσίου πατρό? ήμών Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου, ed. S. Efthy-
miadis, La vie inedite de S. Procope le Decapolite (BHG 1583), in: AnBoll 108 (1990) 
307-319 (Text: 313-319). 

Vita Steph. Sabait. (BHG 1670) 
Vita acephala S. Stephani Saba'itae thaumaturgi monachi, in: AASS Iul. III 504-584. 

Vita Steph. Sugd. (BHG 1671) 
Μνήμη τοΰ όσίου πατρό? ήμών Στεφάνου τοΰ όμολογητοΰ άρχιεπισκόπου Σουγ-
δαία?, ed. V. G. Vasil'evskij, Kratkoe 2itie sv. Stefana Suro2skago, in: Vasil'evskij, 
Trudy III 72-76. 

Vita Stephani iun. (BHG 1666) 
Στεφάνου διακόνου τή? 'Εκκλησία? Κωνσταντινουπόλεω? ε ΐ? τόν βίον και μαρτύριον 
τοΰ παμμάκαρο? και όσίου μάρτυρο? Στεφάνου τοΰ Νέου μαρτυρήσαντο? επί τοΰ ά-
σεβου? Είκονοκαύστου βασιλεω? Κωνσταντίνου τοΰ και Κοπρωνΰμου, ed. Μ.-F. Au-
zepy, in: Auzepy, Etienne 87-177 (franz. Übers.: 179-277; ältere Edition, in: PG 100, 
1069-1186). 

Vita Symeonis iun. theol. (BHG 1692) 
Bio? και πολιτεία τοΰ εν άγίοι? πατρό? ήμών Συμεών τοΰ νέου θεολόγου, πρεσβυ-
τέρου και ήγουμένου μονή? τοΰ άγιου Μάμαντο? τή? Ξηροκέρκου, ed. Ι. Hausherr, 
Vie de Symeon le nouveau theologien (949-1022) par Nicetas Stethatos, Rom 1928 
(Orientalia Christiana 12). 

Vita Symeonis Sali (BHG 1677) 
Bio? και πολιτεία τοΰ άββά Συμεών τοΰ διά Χριστόν έπονομασθέντο? Σαλοΰ συγ-
γραφεί? ύπό Λεοντίου επισκόπου Νεαπόλεω? τή? Κυπρίων νήσου, ed. L. Ryden, in: 
L. Ryden, Das Leben des heiligen Narren Symeon von Leontios von Neapolis, Stock-
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holm et al. 1963 (Studia Graeca Upsaliensia 4), 121-170; Ndr. in: Leontios de Neapo-
lis, Vie de Symeon le fou et vie de Jean de Chypre. Edition commentee par 
A. J. Festugiere en collaboration avec L. Ryden, Paris 1974 (Institut Frangais d'Ar-
cheologie de Beyrouth, Bibliotheque Archeologique et Historique XCV), 55-104. 

Vita Symeonis Stylitae iun. (BHG 1689) 
Βίος καΐ πολιτεία τοΰ οσίου πατρός- ημών Συμεών του εν τω Θαυμαστώ öpeL, ed. 
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