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Die Relatio d e  legatione Constantir~opolitana des Lindprarid von Cremona und seine 
Gesandtschaft des Jahres 968 nach Konsiantinopel zum Kaiser Nikeplioros U. PIiokns 
ist von byznntinistischer Seite bercits mehrfncli untersucht ~ o r d e n . ~  Dnß Liudprand 
und seine Schriften hnuptsächlicli Gegenstand der mediiivistisclien Forschung gcblie- 
bcn sind, ist n u r  nntürlich. Und dnß dabei die i m  engeren Sinne b y z n n i i n i s t i s c l  Be- 
lange zwcitrnngig sind, ist ebenfalls normal. Gelegentlich jedoch können - so sclicint 
mir - uiformationen, die L i u d p r m d  über Byzanz mitteilt, auch i n  einem ~ e s l i i c h e n  

' ~i.wciterlcr oiid rnit Anrncrkungcn vcrschcnor Vorlrng nuf dcni Codcnkkolloqi~~m fiir Fritlijof 
Sielaff ,,Zwischen Mngdcbiirg und Italien - Kaiser Otto I. in seiner curop"isc1ien Uinwclt" (Mngdc- 
burg, 27.128. März 1998). Vcrwcndete Abkürzungen (ncbcn den in der BZ übliclien): AI-111 = 
Amcricnil Historical Review CANT = M. Gecrnrd, Clavis npocrypl~oruin Novi Tcstnrncnti. [CC.] 
(Tur1ihout 1992); CAVT = J A .  ~ . ~ ~ c l ~ ~ ~ k ,  Clavis npocryplioruni Vcteris Tcsinincnti. [CC.] 
(Turiili~ut 1998); CC CM = CorplIs cllristinnorlini, contiiiiintio mediacvnlis; CC SL = COI~US cliri- 
stinnoruin, serics Lntinn; CPG = M. Gcernrd, Clnvis pnhum Grnccorurn I-V. [CC SG.] (Turn~ioiit 
198311987) sowvic M. CcernrdlJ. Norct, Supplcmcntnm. [CC SG.] (Turiilioiit 1998); CSCO = Gor- 
Pils scriptorum cliristinnortim orienln~ium; M t  = 17iüIrn1ittelnltcrlic11e Stiidien; JA = Journnl 
bsintiluc; JAOS = Journnl of tllc Americnli Ori~iitnl Socicty; J'I'IiS = Journnl of Tlicologicnl Stiidics; 

=Lc Moycri Ago; Lc.&n = Lexikon des Mitrelnllcis I-IX (Mündicn 198011998); MDAI =Mit- 
tcilungcn des DciiLscliCn ~ c ~ ~ c l o g i c c l i e n  ~ ~ ~ t i n ~ t ~  MEFRM = MClnnge dc ~'ficolc irnnwise de 
Rcinc: Moyen age - Tcmps inodcrncs; M J ~ .  = Mitrellntcinisclics Jnlirbucli; RHM = Rörnisclic Histo- 
risclie Mittcilungcn; 111.1~ = R~~~~ d'liistoirc des rcli!ligions; llQii = Römisclic Qiinrtnlsclirift; SOF = 
Sfidosl-Fcrscliiir~~cn; T I , Q ~  = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ ~  Qunrlnlsclirift; T1113 = Tlicologisclic Renlcnzyklopüdic; 
lvZKM = \vicner Zcikcllrift für diC Kundc des Morgcnlandcs; ZA\V = Zoitscldft für die nlttestn- 
llientlichc Wissenscliofi, ZDMG = ~ e i ~ c l i r i r t  der Dcutsclien Mo~gcnländiscl~cn Gescllscliak ZKc 
= Zcitsclu.ift für Kircl~cn~escliiclito. 

Besonders zu ncnricn ist der ~ ~ ~ d .  J. ~ ~ d c ~ / T l i .  \Vcbclier, Liutprnrid von Crcmonu in Kon- 
stnnflllopel. Untcrsiiclliiiigcu Ficc~lisclion Sprnclischniz und zu rcnlienkiindliclicn Aussug~ii 
in seinen \Vcrl<en. [ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  ~ i ~ d ~ b ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  13.1 (\vion 1980); sojvie einige wcilcrc Aiilsiitzc von 
.T. Kodcr, 50 z. B. Dcrs., Die siclit de ,&derenu in Gcsnndtciibcriclitc~~, in: DicBegcgnung des \'?C- 

SLCns mit durn Ostcii, llg. von o, ~ ~ ~ ~ l ~ l p .  sClircincr (Sigrnnririgcn 1993) 119-129; dißDisscrintion 
"Oii B. St. ~ \ t ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~  6 tnimorto~ I C Q E V ~ V ~ G  &G imoeixb~ xa\ 6inhwv&m~ 
(Atlicn 1978), ist in cjnigcn l>assngcn irngwiirdig (vgl. die Rcilcnsion von G. IVcisc, DA 36 
[lg801 606). Von bcsoii~crcr \vicll~igkci~ (nicllt iinr in nictliodisclicr Hinsiclit) ist dor Aufsiiti. von 
0. Krosten, Pnllida inCrs sarnccnoruin. zur ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ r i g  eines litcrariselicn Topos von Liudprnnd 
von Crciiiono bis Otto meisinE und zii soiner bywantinisclicn Vorlagt, RI-IM 17 (1975) 23-75; 
~61. nocli M. McCormick. ODB 1241-1242. 
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Kontcxt gesellen werden. Der  Biscliof von Crcmonn sclirieb ja schließlich niclit für dic 
Byzantinei; soiidcrn s a h  nls sein vo i~anßges  l'ublikum O n o  I. und dessen Hof an. 

Icli werde deshalb a n  dieser Stelle versuclicn, zunächst  d ie  i-iintcrgründc für Liud- 
prnnd von Crcmonns Kapitel 39-41 der R c l a l i o h u f  dc r  Bnsis des eben nngcsproclie- 
ncn byiantinisclien Hintergrunds nusz~ileucli tcn und werde in e inem zweiten Teil, dcr 
allerdings aufs engste mit d e m  Background für diese Kapitel der Relatio des Liud- 
prnnd zusninmcnhiingt, nuf zwei Schriften eines bedeutenden byznntinisclicn Gelehr- 
ten dcs 10. Jhs. - Niketas Paphlngon - aufmerksam machen,  d ie  nicht nur einen sehr 
interessanten IIinweis anf Kontakte dieses byzantinischen Theologen m i t  westliclicn 
Biscliöfeii enthalten, sondern durcli  ihren Inhal t  cndzeitliclie Erwartungen i n  Byzanz 
wic im lateinisclien Westen belegen. Sic s ind bislicr völlig unbenclitct geblichen. Icli 
beabsichtige allerdings nicht, in die a l te  Deba t t e  de r  Mcdiävistik um dcn  terreur d~ 
l ' an  ~ni l lc  einzugreifen3 Mir geht  e s  allein d a r u m ,  z u  zeigen, daß auch in Byzanz cin 

"iticrt noch DicJVcrkc Liiidprnnds voii Crcinona, Iig. von J. ßcckcc [Scriptores rcrum Gcrma- 
nicnrurn in usum scliolnriim.] (Hnnnovcr/Lcipaig 31915) 175-212 baw. iinch Liutprandi Cremo- 
ncnsis opcm oinnin, ed. 1'. Cliicsn. [CC CM 156.1 (Tiirnliout 1998) 187-218 (ich ziticrc dic'i'cxtfns- 
sung von Cliicsn, die sich in der Regel allein durch die I n t ~ ~ u r i k t i o n  von dcr ßcckcrs uiitcrsclici- 
dct); dcr ßcckcrsclic Tcxt niicli iri: Qucllcn zur Gcscliiditc der siiclisischcn Koiscncit, neu bcnrbci- 
tct von A. ßnucr/ll. Rnu. [Ausgcwüliltc Qiicllcn eiii. dcufficlicn Gcscliiclitc dcs Mittelalters, 8.1 
(Durinstndt 31990) 524-589; vgl. nucli dic cnglisclicii Übcrsetzungcn von I? A. JVriglit, Tlic IVorks 
of I~iiidprnnd of Crcmonn (London 1930) (non vidi) und die (nciicrc) von B. Scott, Liudprnnd of 
crciiionn. Rclntio dc Lcgntionc ConstnntinopoIitonn (Loudori 1993) (itiit komnicnficrcnd~~ An- 
merl<iingcn); vgl. uncli die itnlicnisclic ühcrsctsun:, von M. Ol<loni/P. Arintta, Liiitpruiido di Cm- 
monn, Italin c oricntc iillc soglic dell'nnno millc (Novnrn 1987). 
' Die Mcinnngcn zu dicscr Frngc sind bcknnndicli geteilt. \VÜlircnd cinc Griippc voii Fofichcrn- 

mit in. E. sclir übcncugcndeii Arguiiicntcri - für cinc nuf das Jolir 1000 a. D. bczogcne Endzcitcr- 
JtrnI'tliiig plüdicrt, wird cinc solclic von nndcrcri (wolil der Mnjoritüt) vcmcint. Sichc d ~ u  J. Fricd, 
~ii(~citcrwvnrtiii~g um die Jnhrtnuscndwcndc, DA 45 (1989) 385-473; R. Landcs, Rclics, Apocn- 
~ Y P ~ C ,  and die Dceciffi of Ilistory. Adcmnr of Cliobnnncs, 989-1034 (Cnmbridgc/Mnss. 1995) Lcs. 
285ff.; h s . ,  Lest tlic MiUcnniiim hc Fulfilled: Apocnlyptic Expcctntioris nnd tlie I>nttCin 0f Jvcc- 
Stern Chronogrnpby 100-800 CE, in: Thc Uso nnd Abiisc ~f Eschntology in tlic Middlc Ages, Cd. 
hy \V. VCrbcke/D. Vcrhclst/A. \Vclkculiuyscn (Lcuvcn 1988) 137-211; Dcrs., Millcnurisinus 
sconditils. L'liistoriogrnpliic nugustiniciinc ct lc mill6ria~srnc dii Iiniit Moycn Age jnsqu'b I'nn Mil, 

97 (1992) 355-377; Dcrs., Sur lcs trnccs du Millciiiuiii: L a  ,Via Ncgntivn" (2? pai.tic), MA 99 
(1993) 5-26; Dcr~., Rodolfus Glnbcr und tlic Dnwn of die Ncw Millciiiiim: Esclintolo~, Ilisiorio- 
GL"JP~~Y, und thc Ycor 1000, Rcvuc Mnbillon n. s. 7 (1996) 57-77; P. Ricli6, Dcr Mythos voni 
Schrcckcii des Jnlircs 1000, in: Der ,,Schreckenu dcs Jnllrcs 2000, Iig. von 1-1. Cnvnnrin (stuU6nrt 
lg77) 10-19; SI. Freund, Das Jalx 1000. Endc der \Volt oder Beginn oiiics iicucn Zcitnltcrs, in: Der 

X in der Gcscliiclitc. Erwartungen urid Enttüuschnngen scit tnuscnd Jnlircii, 116. vor1 E. 
ßümlR/n. Grjes/I? Möller (Stuttgnrt 1997) 24-49, 335-341, dies ist einer der iüngston Vorsiiclic, 
cinc En~citci.\~orlllng um 1000 zu Iciigrion Odor docli nls unwiclltig hinzustellen. Ein vcrg1ciclibn- 
rcb hiliegcn vcrfolgcn z. 13. nucli D. Tlioinpson, Tlic Mystcry of tlic Ycnr 1000, Conciliuin 4 (199@ 

D. ßnrditlcrriy, Ln iniitntioii dc I'nri mil (Paris 1997) und init bctr~clitliclicm Aufwnnd und 
rrnbnürdigcr Mclliodc S. Goiigncnl~cim, Lcs fausses terrciirs dc I'nn rriillc. Attcntc da In fi" 
lcmPs o~~~~"fondisseincnt dc IR ioi? ( I J ~ ~ ~ ~  1999). vgl. noch :hCligion culturc outoiir 1'811 
inillc, Par D. Jogno-Prnt/J.-C. Picai,d (Pwis 1990); )V. ~ ~ ~ i t ~ ~ ,  ~ I ~ j ~ ~ j ~ l ~  11. - cin Kniscr 
letzten TWc? Ein Beitrag mir poliiisclicn Antllropologic, ~ - ~ i ~ t ~ ~ i ~ ~ I ~ ~  Antliropologie 6 (199') 
217-241. Zu csclinlologisclicn Anscliauungcn his zum Endc dCs 8. jhS. sicllc \Y! ßrnndcs, ,TomPora 
pCriculosn siint*. Eschnt~lo~isclics iin Vorfeld der Kaisc,.kl.~niing K,,~]~ dCs Großen, iri: Das Frnnk- 
fur'rr Koiizil von 794 1,116. von R. Bcrnclt SJ (Mniiia 1997) 49-79 (gcgCn dicscii Aiifsatz polcini- 

\Visscn u m  d ic  Gefnliren der Zeit u m  das Jnlir 1000 a. D. existierte, auch wenn dieses 
sich teilweise aus ganz andcrcn Quellen als nnalogc Phänomene im \Vesten speiste. 

Zuniichst nlco z u  Liudprnnd von Cremonn" E s  ist wolil nicht notwendig, den Bischof 
von Cremona u n d  seine Schriften nusfülirlich vorzustellen.Qie Relatio de lcgatione 
Constantinopolitana u n d  dic sog. Antapodosis sind zcntrnle Quellen für melirere Jahr- 
zclmtc Gescliichte des Verhältnisses zwischen Byzanz und dem ottonischen Königs- 
und Kaisertum u n d  außerdcm für die Verhiiltnisse in Konstnntinopel i m  10. Jh. Ent- 
sprechend häufig findet Liudprnnd Erwähnung in der umfangreichen wiscenschnftli- 
chen Literntur zu  diesen Tliemen.7Doch trotz der Fülle der einsclilägigen Bücher und 
Artikel gibt  e s  bcstiinmtc Aspekte, die längst nicht crscliöpfcnd behandelt sind. 

Liudprand" entstammte bclcanntlich einer Fnmilie, die a m  Hofo H U ~ O S  von der 

sicrt Gougucnhcim n. n. 0. 208-214. Es ist Iiior niclit dcr Ort, um durauf zu ontwortcn.); siclic zu- 
letzt dic iiriifnsscnde Darstellung der Forscliurigssituntion von R. Lniidcs, Thc Fcnr of nn Apocolyp- 
tic Ymr 1000: Aiigiistinian I-iistoriogrnpliy, Mcdicvnl and Modem, Spcciiliim 75 (2000) 97-145; 

auch A. Borst, Dic knrolingisclic Kalenderform. [MGI-1-Schriften, 46.1 (I-inrinovcr 1998) 
460i.. 729 ff. 
' ZU Liudprnnd siclic 0. Engcls, LThKS 6 (1997) 1008; E. Knrpf, L c d n  5 (1991) 2041f.; 

M. Lintzcl, Studien iibcr Litidprnnd von Cromonn (orsprgl. 1933 orscliicncii), in: Dcrs., i\iisgc- 
wühkc Sclxiftcn 11 (ßcrlin 1961) 351-398; ncuorc Arbeiten wcrdcn von V. sivo, Stridi rcccnti su 
Liiitprnndo di Crcmonn, Qiindcnii rncc.lievnli 44 (1997) 214-225 bcsproclieii; sichc (U. n.) J. N. 
Sntlicdnnd, Liiitprnnd of Crcmonn, ßisliop, Diplonint, Histocian. Stiidics of tlic Mnn nnd 111s Agc 
(SiJolct0 1988) (non vidi); Dcrs., Tlic Mission to Constnntinoplc in 968 arid Liuwniid of Crc- 
InOiiu, Traditio 31 (1975) 55-81; R. ~ l i ~ ~ t ~ d ,  ßyznnz und diis llegnum Itnlicuri im 10. Jnlirliiiri- 
dort. [Geist iirid \V& der zciten, 9.1 (Züricli 1964); M. Rcntsclilcr, Liiitprund von Crcinonn. Eine 
stiidic siim ~ ~ t - w c s t l i c ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ l t ~ ~ ~ ~ f ü l l c  im hiitt~lnlter (Frnukfurt n. M. 1981); \V. Bci.cefii11, Gnc- 
chiscli-lntcinisclics Mi(tclnltcr. von ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  z i ~  Nikolnus von Kucs (DcrnIMiinclicn 1980) 
213ff.; E. Knrpf, ~c r r se~ ic r~cg i~mnt ion  und Roiclisbcgriff in dcr Ottonisclicn Gcscliiclitssclirci- 
bun[: des 10. ,lnlirliiiiidcrts (Stuttgart 1985) 5-46; G. Arnnldi, Liiitprondo C 10 S to r io~f in  COn- 

tcm~oroiica ncll'Itnlin e c n ~ o s c ~ c n ~ i o n a ~ c ,  in: Ln storiografiu nltomcdicvnlc 11. [ S c ~ i m ~ i c  dcl 
Ccritro di stiidi sul17nlto nicdiocvo, 17/2.] ( ~ ~ o l ~ t o  1970) 497-519; R. Lcviilc, Liiitprnnd of Crc- 
1nOnn: History und ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  in tlic Tcntli Ccntiiry, MJb. 26 (1991) 70-84; P. Cliicsn, Iinn 

Sterin dcl tcsto dellc opcre di ~ i ~ ~ t ~ ~ ~ ~ d ~  di Crcrnona ncl* mcdiocvo, Filologin Mediolatinn 2 
(1995) 165-191. 7,wei ricucrc MonogrlIpllicn sind der Sprnclic dcs Lilldprnrid gcwidmct: G. G. 

Ricci, Problcini siiitottici nclle opcrc: di ~ i ~ t p ~ ~ ~ d o  di Crcmonn (Spolcto 1996); G. Gnndino, 11~0- 
~ ~ ~ u l u r i o  politico C socialc di ~ i ~ t ~ , ~ . ~ ~ d ~  di Crcmona (Rom 1995); Pli. Duc, ltnlinn I.Iirssies oiid 
Ccrmnn Mntrons. Liutprnnd of crcmoria Dynnstic Lcgitinincy, 29 (19g5) 207-225. Um- 

f@.iigreiclic biblionrnnliischc ~~~~b~~ iebi nucli in der Einlciliing zur ~iudprandnilsgnhc 
Cliiesn (wie ~nrrir3);  VI-IX. " 

"ichc noch \V, \vattcnbncli/~, H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / R . - J .  Sclimnlc, Dcutsclilnnds Gcscliiclits<liicllcn im 
Mittclo~tcc Die Zeit der ~ncliscn und soliCr I ( ~ ~ ~ ~ ~ t ~ d t " 9 6 7 )  318-3213 niililicli hlciht M. hfniii- 

G~scliic~itc der ~ ~ t ~ i ~ i ~ ~ l ~ ~ ~  ~ i t ~ ~ ~ i ~ ~  des Mittclnltcrs I1 (Münclicii1923) 166-175; 
Bruri- 

1i61s1, G~~cl i ic~i tc  der ln~cinisclicii ~ i t ~ ~ ~ t ~ ~  des Mittcloltcrs 11 (Münclicn 1992) hcs. 370-38Ol 
"0f. (Litcrntiir); ~~pertol.iiiin fontilim ~ ~ i s t ~ r i n c  mcdii acvi V11 (Rom 1997) 306-3°8. 

VCrmciscn ist - nchcu t,iestnnd, ßyzanz lind dns Rcgniim Itnliciim ('"ic hm. 5, - 
mnlilrciclic Arhcitcn von W, ~ l ~ ~ ~ ~ ~ . ~  niicli scincr Ansiclitcn im Licht0 der nCuCrcri 

FOrscliiiug cliCr frnb+irdig el.sclie~&, siclic die ~nniinelbiindo Dcss., Nicndland und ßyrnnz 
(Durinsiadt 1958): D ~ ~ . ~ . .  finstnntinoncl dcr Okzident (Dnrmstadt 1966); 
lincd der \Vesten (DnrmsIndt 1983). 

' 

ZIIF ßiograpliic siclic (1ic ~iisnmrucnstc~~ung dcr bckiiuntcn bio~n~liisclicri Dntcn Bcckcr' 

\vcrke Liudprnnds voll Crelnonn (nic Anin. J), VlIff. 
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Provence, Königs von Itnlieri, vor dleiri als Diplornateii diente. Sein Vater weilte 927 
als Gesandter I-Iugos in Konstnntinopel. Nach dem Tod des Vaters &ernahm ein 
Stiefvater Liudprands Emieliung. Auch dieser war Diplomat und war 942 in Byzanz, 
woliin ihn Liodprand begleitete, der so an seine spätere Gesandtenkmiere hernnge- 
füliit wurde. 949 sclilicßlicli reiste Liudprund selbst - diesmal im Auftrag Berengars 
U., der vier Jnlwe zuvor Hugo vcrdräng~ hatte - als Gesandter eines abendländisclien 
I-Ierrscbers uri den Bosporus. E r  traf hier auf den Kaiser Konstantin ViI. Porphyro- 
gennetos. Ausfülirlicli bericlitetc cr über diese Gesandtseliuftsreise in seiner Schrift 
Antapadosis (Vergeltung, scil. a n  Bererigni-). Nach einem Zerwürfnis mit Berengar - 
nälieres ist leider nicht bekamt  - fand er schließlich 956 Auinalime bei Otto I,, wo er 
bald eine nichtige Stclluiig d s  „Ostespertc" einnelirnen konnte." Als Lohn fiii seine 
Verdienste erluelt er 961 das Bisturn Crernonn. 

Im Jdwe 968 - ich übergelie nichtige Stationen iri der Biographie Liudprands - 
reiste er erneut nach Koiistnntinopel, diesinnl als Gesandter Ottos. Sein Aiiitrug bc- 
stand vor allem darin, für  Otto II., der zu \Veihnncliten des vorhergehcnderi Jahres 
zum Kaiser gekrönt worden wm, eine byzantinische Braut zu erl~andeln, '~was ihm je- 
doch bekanntlich nicht gelang. 

Liudprand hielt sieh einige Monate (fast ein halbes Jahr) in Konstantinopel auf, 
vervollkommnete seine Griechisclikemmissc" und nf leee  alte Kontakte. Sein ver- , " 
meintliclier Gesnndtschaitcbericht1'~, die Relatio de  legationc, ist eine erstrangige 
Quelle, auch für die byzantinischen Verhiilmisse in der zweiten I-Iälfte des 10. Jhs. sie 
ist zweifellos von einer starken antibjznntinischen Tendenz geprägt, was vielleicht 
auch auf das Scheitern seines eigeri~liclien Auitrags - die Ileirat Ottos 11. mit einer 
byzantinisc1icn Prinzessin (später erhielt e r  bekanntlich Tlicopbanu) - zurückzufüh- 
ren ist. 

Diesinal hatte es Liudprand nielit inelir, wvie 949, mit dem an guten Beziehungen 
zum Westen interessierten Konstn~itin VII., sondern mit dem Usiwpator Nikephoros 
U. (963-969), aus der mäelitigeri Iiumilie der Phokns,'"~ tun. Nikepboros 11. war 
ein ldassischcr Vertreter der byzantinisclicii Militärmistokrntie und selbst als Feld- 
herr sehr erfolgreich, vor allem im Osten. \Välircnd seiner Regierungszeit wurden 965 
Zypern, Tarsos, Mopsuestia und 969 Antiocheia und Aleppo erobcrt.I4 

Zu LiudPrnnd nm Hofe Oüos I. sielic J. Flcckenstcin, Die Ilofl<n~~~llc der dctitsclicn Könige, 11: 
Die L-lofknpcllc iin Rnliincii der ononiscli-snlisclie~ Reicliskirelic. [MGtI-Scliriftcn, 1612.1 (Stlin- 
gart 1966) 46.50. 

'O Das dcutct Liudprnnd selbst nii (ohiic nllerdings konkret zu wcrdcii); siehe Liudprnndi RclnLi0 
de 1cgntioiic cap. 7 und 15 (179f. und 183f. Beikor= 190 und 194 Cliicsa). Vgl. dasu U. n. Lintzc'* 
in: Dcrs., Au~gcwiililtc Sclirificn J1 (wicAnni.5), 372; K. ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ,  End8 ond Menris iii ~iudprnild of 
Cremioiin, iri: Bpantium niid tlic West C. 850-C. 1200, ed. by J. D. Ilo~nrd-Jolinstori (A1ilstcrdnrn 
l988) 119-143; Sutlicrland, 'lkaditio 31 (1975) 55-81, 

Zum Udnng seiner Griccliisclikcnritnissc sielic Kodrr, Liu~prnnd von Gronionn in Konstnnti- 
nopcl (wic Anm. 2), 23ff. 

12 C. 'i!P1tlicli bandclt es aieli nicht urn dcn ßcriilic, den er Ouo erstnlrctc, sondcrii um ein -VJütc- 
rcs liiernrischcs Werk, i.wm in dic Form cirics C e s n i i d i ~ ~ l i n f ~ l > c r i ~ l ~ t ~ ~  gcl<lcidct, docli die @Fnt- 
liclicn Vcrlinndlungen elicr vorsclilciernd als dcutlicli darstellend. Vgl. IJintiol, in: ~ l i s 6 e ~ l ~ l ~ ~  
Scliriftcn 11 (wic Anm. 5). 370fr. .. - 

I' Siclic zu dieser bcdeuiendcn Fnrnilie \V. Brnndcs, LcxMa G (1993) 2108f. (Litcrntur). '' Zu Nikcplioros 11. sielic jclzt T. G. Kolins, ~ i x q q b ~ o ~  B' ~Iiwxac (963-969). '0 mQccrqyd5 
a8roxQ~rwQ 76 !.1~.~aeeuBptrnix6 7011 teyo (Atlien 1993) (~g l .  A. Scliminck, SOF 54 [1995] 
527-529). 

Das Bild, das Liiidprnnd von Nikeplioros U. zeiclmet, ist äußerst liaßerfüllt und 
celir negativ, N le  gängigen Stereotype von den Iieimtückischen und liinterlistigen 
gmeculi werden von im  strapmiert.'5Dnr&er ist schon viel geschrieben worden, und 
ich beabsichtige keineswegs, dies hier zu wicdcrholen. 

Stattdessen werde ich mich mit einem bestimmten Abschnitt der Relatio, mit den 
im Titel meines Beitrags genannten Kapiteln 39 bis 41, etwas riüher befassen.'" 

Anläßlicli des Beginn eines Feldzuges des Niiephoros 11. gegen die Sarazenen weiß 
Liudprand zu berichten: „Die Griechen und Snrnzenon linben Bücher, die sie 6e6u1ic 
oder uisiones Danie1i.s nennen, ich jedoch Sibylliisclic Bücher. In ihnen findet man 
beschrieben, von welchem .Talir bis zu welchem Jnhr ein Kaiser lebt, wie die aukünfti- 
gen Zeiten seiner Regierung soin werderi, ob Frieden oder das Gegenteil (also Krieg) 
inbezug auf die Sarazenen sein wird. Und so l c m  man lesen, daß UI den Zeiten die- 
ses Niephoros die Assyrer den Grieclien nicht niderstelien können, und daß dieser 
(scil. Nikeplioros) nur sieben J&e lebt (im Sinne von: regiert)?" Ihm werde dann 
ein schlccliter und ~nkrieg~i-ischer Kaiser folgen,'"unter dem die Sarnzenen - sie 
werden hier in alter a ~ o k d ~ t i s c h ~ r  Tradition als Assyrer (Assyrii) bezeichnet'" das 

'"ur Vorgcscliiclite der Vorstelliii~~ vom Crnccits/Crneculus pcrfidiis sielic II I3acnsslcr, ß),z~znii~ 
lind Byzantiner. Ihr Bild im Spiegel der LIbcrliefcriing der gcrmaiiisclien Reiclie ini frülicii Mittel- 
alter (Liaug.-Diss. ncrn 1960); H. I-Iurigcr, Gr~~eciilus ~crfidus -'Irahb~ irap6~. II scnso dcll'nltc- 

nci rappnorti gmco-roinnni cd itnlo-bizlliii.ini (Rom 1987), z i~  Liiidprnnd S. 35L; siebe nlicli 
Deus., l'biinoiricii ßyznnz - nus clirop~isc~lcr SicIit. [Sb. der Bayer. Ad\V, pliil.-liist. K1. 198413.1 
(Münclien 1984) 17ff.; vgl. liticli Kodcr, Lii~tprurid voii Crciiiona in Konstnntinopel (wie Anm. 2), 
22; Rcntsclilcr, Liiidpi~~ind voii Crernorin (wic Aiirn. 6) ,  17fL 

'"clbstvcrstiindlicli sind niicli diese ~ ~ ~ i t ~ l  sclloii Gegcnsinnd vcrscliicdciicr Uiitcrsiicliungcri 
6"csCn. Siclic insbcsondcrc Kodci; Lilitprnnd von Crcrnonn in Konstariliiiopcl (wie Anm. 2), 
37-39; Olinsorge, Konsian(inopel urid der Okaidciit (wie Anin. 7), 197f.; Rcntsclllcr, Liiidpnind 

Crcrnoiiti (wie hniil. 5),26; bcs. ausffilirlic~i (wenii nucii z. T. sclr spckiilntiv) da411 1'8 J. Alcr- 
"der, Ttic Byzaiitinc Apokn~yp~cl~~ndi~ioi l  (ßcrkelcy/Los AngeleslLondon 1985) bcs. 96-122. 

I' Liudprundi Relutio dc Icgntione cnp. 39 (195, 33-196, 10 necker = 204, 611-624 Cliicsn); 
I-Inbcnt Grnccci ct Sni.nccni libros, quos & e & o ~ i ~ ,  sivo uisioncs, Dnniclis vocniit, cgo nutein SiLYlln- 
"0% iri quibiis scnpmln repcritur quot ilnnis iinpcrntor quisqiic vi~rnt, rlii~ic sint fiitiirn CO impcri- 
lantß tempora, pnx an siiri~tas, securldne s~~~~~~~~~~~ res an tidvcrsnc. Lcginii itaqiie liiiius Nicc- 
pliofi temporibus Assyi.ios crCcis rioil rcsistcrc fi~iicqiic septcnnio tnntiim vivcrc; post cuius 
Obituln iinpcrntorcm isto detcriorcm - scd timCo qliod iiivcriiri iion possit - ct fnngis ilnbcllcrn dc- 
Iicrc siirgcrc, ciiiiis tcrnporibiis pincw,ulcrc dcllellt ndeo Assyri, ut in Cli~ilcedoniniri usqiic, qriuc di- 

~ ~ i i ~ t n n ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  ~~~~~d loligc, poicstn~ivc euiictn debeniit obtinerc. C~nsidCr~nl enjiri urnciuc 
tcillporn; tinn codcmqiie rc crcci nniinati inscquiintur, Sarncerii dcspcrnti non rcsishiilt, teiilP"s 

r 1. die Übcrsctziing bei Bnltcr/ 
""l>cctnrit~s cuiii et ipsi inscq~iantur, Greci iiiteriin noil resistnnt. 1 g 
Hnii, QucUen zur GeA~clliclilc der s ~ c ~ i s i ~ c ~ l c ~  Kuiscr/.eit (wie Aniii. 3), 559 12-27. 

l8 Liudprnndi nclntio dc ]cgntiotioiic cnp, 39 (I')(;, 2-4 necker = 204, 617-619 ~lliesn): ... post 
C"iiis obituin imlicrn~orein isto dctcriorcin ... ct inogis iiiibcllcm (Icberc silröcrc, ... 

IP Dic ßozcicllnung n~ssyrer- für ~ c ~ ~ , o ~ i i l c r  Syriclls Iiut ciiic laiigc sclioil I-lcrodot 63) 
Tradition ill d„ gr~ec~li~cllcri  L~~~~~~~~ ~~~~~d~~~ lijiufig - urid Iiier iri cincin olioknlyptisclicii 
Koiltcxt - tnucllt iii den ~~~~~~l~ ~ i b ~ l l i ~ ~ ~  nilf. 

Ornculn Sibyllintt, Iig. voii J. CCffckcii. 

[GCs-l (Leipzig 1902) 59 (111, 207). 95 (I\! 49), 120 (V, 336), 175 (XI, 3% 1T7 (X1* 80), 181 
161. 174), 183 (XI, 210), 191 (~11, 43), 195 (?Ur, 13% 196 (X11, 154), 205 (XI113 54) liSw. 

("gl. uucli CPG 1352, CAVT 274 uiid CANT 319) iclic sc~ioii TII. ~öldcke, Aadeio~, Z6eio~~ 
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Byzuntiriische Reich bis nach Chulkedon hin - also das gesamte Klciiiasien -erobern 
Diese Stelle erinnert stark a n  eine Passage des sog. ,Orakels von Badbek" 

(der M 500 entstandenen griechischen Urform der später im  lateinischen Mittelalter 
seit dem 11. Jh. so verbreiteten Tiburtinischen Sibylle)" Hier heißt es : ,,Und die As- 
syrer werden zalillos wie der Sand des Meeres sein, und sie werden viele LBnder des 
Ostens, bis Chaikedon hin, erobernY2%uch spätere byzantinische Apokalypsen ken- 
nen die Voraussage, daß Ismael- die islamischen Araber - bis nach Chulkedon kom- , men So z. B. die sog. Dmiel-Diegese, dic vermutlich 7161717, umnitteibm 
vor (oder ~vnhrend) der Belagerung Konstantinopels durch die Araber entstand,24wo 

~ 

z6eos, I-Icrmcs 5 (1871) 443-468. Zu dcii Ornculu Sibyllina siolic die niisgezciclirictc Zusnniiiicii- 
fnssung der bishciigcn Forscliuiig bei I. Cervclli, Qucstioni sibillinc, Shidi siorici 34 (1993) 
895-1001. Liiidprnnd übcrnnliin die Bercicliiiung Assyri für die hnber (rieben Snrnccni) nn incli- 
rcrcn Stellen dcr Lcgatio. Siehc Liudprnndi Rclntio dc lcgntione cnp. 31,34,39,44,45 (192,2.5; 
193,10; 195,32; 196,5; 198,29; 199,5. 21 Beckcr = 200, 492; 201, 532; 204, 616. 620; 206, 
706.718; 207, 733 Chicsn). Vgl. z.ß. noch den neoaqovq~ixb$ A6yoc des Trullnnum niis dcm 
Jnhrc 691, WO die Amber dem Tciifcl gloicligestclli iiiid obwechselnd nls 6 neWTcs 8eaxwv lind 
6 Aaoiieioc bczcicliiict wcrden. Siclic I'.-0. Jonnnou, Disciplinc generalc niiiiquc (110-IXo s.) 111: 
Les cnrions des concilcs occurri8riiques (110-IXc s.) (Grottafcrrntn 1962) 102, 13f. 

'O Liudprnndi llclatio dc lcgniioric ciip. 39 (196, 4-7 Becker = 204,620f. Chicsa): cuins teinpo- 
ribiis prnevalcrc dcbcnt ndco Assyrii, u i  in Clinlccdoiiinrn iisquc, qiinc distnt Constontiriopoli Iioud 
Longe, potcstntivc ciinctu dcbcnt obtincrc. " Ediert bci E. Sockiir, Sibyllinische Textc und F~rscliun~cn. Pseudoinctliodius, Adso lind die 
iil)iirtiniscllc 8ibyiic (I-Inile 1898) 177-187; vgl. \V. Brandes, Dic npokalyptisclic Litcrntur, in: 
Qucucii zur ccscliic~ite des frülicn Byzniiz (4.-5. Jnlirl~iindci~t). ßcstnnd und Problcmc, 11% von 
I'\Vinkclmnriri/\V. Brandcs. [BBA 55.1 (Bcrlin 1990) 309; Dors., Anusinsios 6 GLxogoq. Endicitcr- 
Wartung und Kniscrkritik in Byznnz um 500 n. Clic, BZ 90 (1997) 24-63 (mit iirninngrciclicr Li- 
tcrnwr); P. Dronkc, Mcdicvnl Sibyls: T11eh Chmctcr und Tljcir .AumoritnsY, Siudi Mcdicvnli Scc 
I11 36 (1995) 581-615; M. Lc Mcrrcr, Dcs Sibyllcs a In sapiencc dans In i.iwiitioii inediivnlc, 
MEIiRM 98 (1986) 13-33; B. McGim, Teste Dnvid cuin Sibylla: Tlic Significnnce of tlic Sibyllinc 
Trnditioii in tlic Middlc Ages, in: \Voman of tlie Medicvnl IVorld. Essays iri Flonoiir oi doliri 

Mundy, ed. by J. KkslincdS. Ir \Vcmplc (OxEord 1985) 7-35; U. Treii, Chrisllichc Sibyllincn, iri: 
'V. Scl~ccmcle~icr, N~utcstnmciidiclic Apokryplicn, 11: Apostolisclics, Apokalypsen iiiid Veiwnridlcs 
(Tiibingcn "990) 591-620. 
'' 1'. J. N c x ~ d ~ r ,  Tlic Ornclc of Bnulbeck. Thc TiLnrtine Sibyl in Greck Drcss. [DOS 10.1 

(\Vn$hingion 0.C. 1967) 20 (I. 181-183): ..., xa\ &aovrai 01 Aodgioi 65 fi tippoc r i s  aahaoorl~ 
&va@[Dliilroi naeaciliwm nr i~hc  xhgac Avarohiq t<wg xaxqoovlag; duii dcrKommU1- 
lar S. 107 mit Anni. 16 und 111 f. mit Anin. 48. Siclic niich die Tiburiiria, ed. Suckiir, Sibyllinisclic 

( ~ c  Anin. 21), 181, 6-8: ... ct excrciiiis coruin iniiumernbilis sicut nrcrin mnris, ct obtiiic- 
balit civi'ntcs C t  rc@ones Romanoruni usquc ad Cnlccdoniam, ...; vgl. Nextindcr, Bysantiric Apocn- 
lyptic 'llndiiion (wic k m .  I(>), 97. " 

Vorniissn6~n des .Ornkcls von Bnnlbcku konnten bcs. im 7. Jli., nls Clinlkcdoii tntsüclilicli 
rnelirfncli (ca. 608/G09,615,626 [~vülirend der persiscli-awarisclicn Bclagcriing ~oiistniitirio~~l~l) 

Perscrn crobcri wrdc, als erfüllt nrigcselicn wcrdcll. Irn jnhre 669, wnlirsclicin~ic~l wÜl1- 
Bel"6crung Koiistnntinopels 674/678 und dnnn wülircnd dcr lctitcn ßclngcruiig bY- 

zanlinisclien F1nu~btndi 717/7i8 Iiiclten dic hnbcr Clialkcdon bcsetit. Siclic W. Brandes, Dic 
'lüdtc Klc in~i~ns  im 7. und 8. Jalidiundcri. [BBA 56.1 (~~~.i~ 1989) 49-51,59,72 (mit Quollen 
und Litcrnhir). 

Dnau C. bInn60, Tbc Life of St. Andrew h c  h o l  Rcconsidorcd, Rivistn di studi biinniini C Y!". 
viCi (19") 297-3137 hier 310-313; Brandes, in: Quellcn zur Cescliic~lte des frülicn Bysonz (wie 
Anm' ")% 317f.;. von K. Bcrgcr, Die griecliiscl~c Duriicl-Dicgesc. Einc nltkirclilicllc APO- kO1ypsc. 

libcrset-iun6 und Kommcntnr. [Stufin post-.-biblicu, 27.1 (Leidon 1976) 12-26 

davon die Rede (cap. 11.1-2) ist, duß „Ismael in sclincilcm Lauf aus (seinem) Teil der 
Erdc Iierabkommen wird. Und er wird aufstellen sein Lager in Chalkedon, gegenüber 
von Byzunz.UL5 

Liudprands Bcriclit über die Existenz sibylünischer Bücher bairr von uisiones Da- 
nielis, die es bei den Byzantinern uiid Arabern gegeben habe, entspricht zweifellos 
den T~tsaclicn.~6 In Byzanz gab es stets eine blühende apoknlyptisclie Literatur, die 
brnchlos a n  die frülicliristliche ApokaIyptik mschloß.'7Dicse Apokalypsen besclrei- 
ben niclit nur  das Ende der Welt, sondern bieten in der Regel - iim ihre Glaubvvür- 
digkeit an erhölicn - nuch historisches Material (in der Form von valicinia ex cventu), 
weshalb rnari die meistcn dieser Sclinften zu Recht .liistorisclie Apokalypsenu gc- 
nannt hat.""Sie sind in der Regel pse~de~igrapliiscli, d. 11. eine Person des Nten oder 
des Neuen Testaments (besonders Daniel, aber nuch z. B. I-Ieseldcl oder 13enocli), ein 

(WVT 253; CANT 343; ß14G 1873). Dcii küralicli uiitcriionimcncri Vcrsueli durcli 11. Müliriiig, 
der Große iind dic Eiidkoisc~\Vcissngung: Dcr Sicgcr iibcr den Islnin kommt niis dciii \Vcstcii, 

in: Moritjoic. Suidics in Crusndc tlistory in Honour of I-Inns Ebcrlinrd Mnycr, cd. by B. Z. Kctlnrt 
J. Ril~y-Smitli/ll. I-liestnnd (Aldcrsliot 1997) 1-19, dicsc Apoknlypsc iii die dic Zcii uin 800 zu dn- 
ticrcli und in ilir einen Rcilox auf die KoiscrJ<rönung Knrls des Großen zii sclieii (wic dies schoii 
Bcrbicr in dcin sciiicr Ausgobc beigciügtcn Kolnrnentor tni und kürzlicli [iiiikritiscli] in L'rIiK '3 
[1995] 12 nicdcrlioltc), Iialte icli fiir niclit geniigcnd gcsicliert. VgI. dosii inciric ( C ~ W U S  zu kriti- 
sch~) Anzcigc des Artikels von Möhririg in der BZ 92 (1999) 2701. 

2 q ~ i c l  Diegcso, cd. Bcrgcr (mc Anm. 24), 12: Kat 6 ptv 'Iopafih xarkh8n rb ~ i k e o ~  rfis YfiC 
ToÜ 64kos 6e6you. xa\ nieri 76 qoooä~ov aii~oü tv Xahxq66vn kntvavri roü ButavrLou 
" Eine Übcrsctziing einer arubisclicri Dnnicl-Apoknlypsc gnb E Mnclcr, Cupocolyp50 ~ n b c  d0 

Dnriici, Rl.1~ 49 (25) (1904) 293-305 2@), Iicrniis. Vgl. iiiicli R. J. 11. Gottlicil, An Arnbio 
Vei'sion of tlic Rclcvntiori of Eirn, Hcbrnicn 4 (1887/1888) 15-17 (tntsüclilic~i Iiiindcli es sidi uin 
Visioncri, die Dniiicl dein inilteilt; CAVT zu!). S~CIIC sclion M. Stcinsclincidc~; Apoknlypdcn 
Init ~olcmisclicr Tcndcnz, ZDMC 28 (1874) 628-659. 
" Sicht dic üI>crsic~i~ bei ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  in: ~~i~~~~~ zur Ccscliiclitc des irülicn IIyzona (wic Aiim. 21) 

305-322,367-370 i r i i ~  der ü~tereri I>iterutuc Grundlcgcnd blcibt (wcnri nucli poslum Ii~rnu~gcgc- 
Iicn) Ncxaridcr, ByzMtinc Apocalyptic Trndition (wic Ainn. 16); dniu dic Aufsntzsunimliiiig Deus., 
I~cligious nnd Politicnl History ~ l ~ ~ ~ ~ l ~ t  in tlic Bysnntiiic Empire (London 1978); citien linclist 
intclligeiit~~ üI>ci.blick fillcr dns ~yaniltinisclic csc~into~ogicc~ic Denkcii gab küi%licli P. Afugdalirro, 
The History of tlic filiurc und ips usCs: propliccy, Policy iiiid Propngnndn, iii: Tlic Mnking of BP 
znrltiiic 1lisiory studies ~ ) ~ d i ~ ~ ~ ~ d  to ~ ~ ~ ~ l d  M. ivicol, by R. Bcnion/CIi. RoiiccliC (Aldcraliol 

r der \Vcltgc- 
1993) 3-34, G. Podsknlsky, ßyznlliiniscli~ ~ciclisesclint~~ogic. Die Periodisioilinb 
acliiclite in den vier ~ ~ ~ f i ~ ~ i ~ h ~ ~  ( ~ ~ ~ i ~ l  2 und 7) und dein tnuscnjülirigcn Friedensrciclic (r\pol<. 
20) (Münc~icri 1972); D ~ ~ ~ . ,  ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l i ~ ~  ziir ~yz~nti~~iscIicn R~icl~scscliatologio, ßZ 67 (1974) 
351-358; DW., profczin di ~ ~ ~ i ~ l ~  (ec. 2 c7) iicgli scrittori dcll'irnpcrio roiiioiio d'oricrite, iil: 

Pol~oli C spuzio minnno trn dirilto profczia. [Dn Romu nlln icmu Roina, 3.1 (Rom ?983) 
309-320; fiir dns spaterc ßyznnz bes, ~ i ~ l ~ t j , n  (,ie das Buch vori Ncxnndcr postiiin cr~cl~icncn) 
A. 20 l'crtusi, Pint di Bisnrizio c finc del inondo (Roiii 1988). 

SO bcs. nncli P. ~ \ l ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ;  ~ ~ d i ~ ~ ~ l  ~ ~ ~ ~ n l ~ ~ ~ ~ s  ns Ilistoricnl Sourc~% A13R 73 
997-1018 (niicli in D ~ ~ . ,  ~ ~ ~ l ; ~ i ~ ~ ~ ~  und politjcnl 1-1i~t0ry nrid Tliouglit [wie Anni. 271, NE XIll), 
(Icr Iiicr (und in i\rlikcln) ~cmorislricrtc, dc~~niiciiiin &Y cvciitu divcrscr Dunicl-~~~o- 

kalypscn sogar konkrctc ~,,ktCii der ~ ~ . ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i ~ ~ ~  nbziigewiiinen siiid. Daß die a ~ o k a l ~ ~ t i -  
sclic Litciatur intcrcssnntc ~ ~ ~ b l ~ ~ k ~  in bcstimrrl~c dcr Mciitiilitüt bestimm(cr Scliiclitcn 

crmogliclit, vcrsuclitc ich iii dem ~ i i f s n w  ~~(]~citvors(ellungcn und Lcbcnstrost in mittclby'nnü- 
nisclicr Zcit (7,-9. Jullr]iundert), in: vnrin 111. [noixha ~ ~ r a v ~ i v a ,  11.1 (ßonii 1991) 9-62? zii zci- 
6Cii. 
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Kirchenvater (z. B. I o a m e s  Chsysostomos, Methodios oder  de r  untenz9 nälier behnn- 
delte Hippolytos von Rom) oder  gelegentlich a u c h  e in  Kaiser (wie Konstantin der 
Große und besonders Leon VI., dc r  ,,Weiseu) tauchen als Verfasser uuf."IHer spielt 
der Prophet Daniel - Dan. 7 ist ja  eigentlich auch  e ine  Apokalypse - eine hervorrn- 
gende RoUe, wie die große Anznhl von Daniel-Apokalypse, die erhalten geblieben 
sind, zeigt.3t Mehrore diescr Schriften sind ediert, eine größere  Anzahl ha r r t  jedoch 
noch d e r  I-Iernusgnbe. 

Zu L i u d p r m d s  Zeiten kannte  man im lateinischen \Vesten diese Apokalypsen, die 
unter d e m  Namen Danicl firmierten, nicht. I-Iingegen waren verschiedene sibyllini- 

" Zu Hippolytos siebe h m .  71, zii Mctliodios Anui. 56 urid zu Ionnncs Cluysosiomos h r n .  67. 
30 Siche z. B. die Pscudo-IIesckicl-Apoknlypco bei E. Klostcrrnnriri, Arinlcctn zur Scptungiiitn, 

cIcxnpln urid Pntristik (Lcipiig 1895) 122; oder mclircre Johniincs-Apokdypscn hci C. Tisclicri- 
dorf, Apocnlypscs npocryplinc (Lcipzig 1866) 70-93; I? Nnu, Metliodius - Clement - Aiidroniciis. 
Tcxtcs editk, trnduits et nnnontes, JA s6r. XI 9 (1917) 415-471, hier 458; Dcrs., Une dcuxi8inc 
npocnlypsc npocryplic gccpuc dc Sniiit Jcnii, Rcv. Bibl. n. s. 11 (1914) 209-221 ('fixt und Über- 
setzung: 215-221); zu einer armenischen i-Icnocli-Apokalypsc (CAVT 74; iibcrs. vor1 J. lssnvcr- 
deris, Tbc Uncniionicnl \Vritings of thc Old Tcstnment foiind iri die Armeiiinn Mss. of thc Librnry 
of St. Lnznrus [Vcricdig 19341 237-247) siehe A. I-lultgbrd, h c n i n  in Chnngc nnd Crisis, in: 

sehe Weissagungen i m  Umlauf, u n d  m a n  kannte die einscldägigen fiiiweise auf die 
Sibyllinischen Bücher bei  Augustin oder Laktanz.= Insofern ist die Bezeichnung der 
Dnniel-Visionen als ,,Sibyllinenu durch Liudprnnd nicht ungewöhnlich. Darüber zu  
spekulieren, o b  e r  vielleicht die sog. Tiburtinisclie Sibylle kannte u n d  deshalb die by- 
zantinischen Daniel-Visioiien als sibyllinische Schriit bezeiclmet~3verbietet sich m. E. 
nngesichts des Umstandes, dnß diese erst später (seit dem 11. Jh.) belegt ist. 

Auch die Feststellung Liudprmds,  d a ß  derartige Visionen - sie übersclineiden sich 
nicht selten in i t  astrologischen Sclinften, von denen es nuch einige gibt, die den Titel 
8eaas roü Aavthh (oder ühnlicli ~ u g c n 3 ~ -  einen E i d l u ß  anf korikrete politische Vor- 
gange haben konnten, s teht  nicht isoliert in der  byzantinischen Geschichte des 8. bis 
10. Jhs. 

Als iin Jahre 7911792 der  Kaiser Konstantin VI. eineii Fcldzug gegen die Bulgnren 
unternahm, folgte er, wie die C/tronographia des Theoplinnes bericlitet, den Rat- 
scldngen seines Astrologen Pndcratios, der  ihm natürlich prompt einen falsclicn h- 
griffstcrmin nann te  u n d  $0 eine verlicerende Niederlage ~erursnchte."~ 

Aspects 0f Lntc htiqiiity nnd Enrly Byzari~ium, cd. L. ~yden/.I. 0. Iloscoqiiist (~tockholin 1993) 
67-74 und J. T. Milik, Tlic Books of Enocli (Oxford 1976) 116f.; oder ckic zii den Dariicl-Visioncri " Sielic z. B. S. Awclius Augustirius, Dc civitatc Dci XVIII, 23 (edd. B. L)onlbndA. Kalb. fCC 
gellörcridc, aber unter dein Nniiicri des Ionnna CIirysostoriios iilicrlicfcrtc Apoknlypsc bei A. Vnsi- SL 30.1 [Turiiliout 19561 613, 17-614,43) oder Lnctaiice, Insiitutioiis divincs 1% 635; I", 18* l7 
liev, Anccdotn Grneco-Byznntinn I (Mosknu 1893) 33-38 =H. Schmoldt, Die Schrift ,,Vorri jungen (cd. P. Morint [SC 377.1 [paris 19921 64, 168); zu vcrscliicdcncn rriiLtclnltcI'liclicn SYbil1iricn 
DoniclY und ,Dnnicls letzte Visionu. Hcrnusgabc und ln t~r~rctnt ion zwcicr upoknlyptischcr Tcxtc B. ßisclioff, ~~~~~d~~~ iiovissiina. ' h t e  das vicrteri bis scclizclintoii Jnlirliiiudcr~. [Qiicllcn und U'1- 
(Diss. thcol. Hmnburg 1972) 220-236 (CAVT 258; BHG 1871, 1874 ni; CPG 4727); auch iintcr 1984) 80-84; Dcrs., Mit- ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ i i i r i ~ c i i  ziir luteinisclicn Philologie des Mittclullcrs, 7.1 (Stun, 
dein Nnmcn Konstmtins des Großen ist ein vnticiniuin übcrlicfert - siclic Pcrtusi. Iiinc di Bisnnlio telnllediclie Stu(]icii. ~usacw~l i l , e  ~ i i f s~ac  ziir Scliriftkuiidc und Literntiirgescliicfitc I (Stuttänrt 
(wie Anm. 27), 54-56; zii nennen sind in diesem Ziisommciilinng nntürlich auch dic .Ornkcl 
Lcons des \vciscnY, PG 107, 1129A-140C; duzii sichc C. Mango, Tlic Legend of Lcon thc Wisc, 
ZRVl 6 (1960) 59-93; A. ltigo, Ornculn Lconis (Pndun 1988) (Iiier S. 1 0  dic wichtigste illere Lii- 
lerntur vcnciclinct). Zu Pscudo-Mcdiodios siclic untcii Aiim. 56. 

31 Siehe z. B. die "Oeaoi~ TOD Aavihh neel roü Bq&rou xateoü xal lreel f i ~  uuv~eAciaS 
VoS, Cd. Vosilicv, Anccdotn Grncco-Byznntina (wic Arirri. SO), 38-43; Sclimoldt, Die Scluift ,,voni 
jungen DuniclY (wic Anm. 30), 202-218 ( M V r  257; RHG 1875); fi t ~ & r q  6 e a a ~  tofi n e o V i ~ 0 ~  
Aavlhh, cd. Klostcrninnn, Arinlectn (wie Arim. 30), 115-120 iiiid Seiimoldt n. n. 0. (CAVT 255; 
BI-IG 1873,1874, 1874~);  vgl. V. Istnn, Olkrovcnic Mcfodijn I>ntnrskngo i npokrifiEcskijn vidcnija 
Dniiiiln V' riznntijkoj i slnvjano-ruskoj litcrntiirncli' ( ~ ~ ~ k ~ ~ ~  1897) 135-155 und 'riscliendotf~ 
A~o""lYpscs npocrypliuo (wic Anm. 30), XXX-XXXIII. Einc wciterc pscudodniiiclischc 
IYPS~ (in dcn vcrschicdcncn i-Iss. a. B. untcr dem Titel Xeqopb~ Aavi?h roü n ~ o r p j ~ o u  nael f i 5  B*- 
c a d 6 0 ~ , .  xa\ wefwuat  neb roü xriui3ijvai iinb I(wvmavrivou pähhov clnciv xal roü B u b  odcr 
Aavifih PovaXOÜ neei WS 'EnraMqou xal neel T&< vfioou~ ri &mal sb p tnov  abrbv iibcrlicfcrt), 
bei h i n  n. n. 0. 143-144 und Sclimoldt n. n. 0. 190-198 (CAVT 256; BFIG 1875). \Vcitcrc @ur- 
zcrc! Danicl-Apoknlypseri bei Klostcrrnnnn n. a. 0. 121ff.; si~lic nuch L'npoculissc npocrif~ di 
Lcon~ di Constnnlinopoii, cd. R. Mnisnno (Nnpoli 1975), obcnfulls - aus clcm Inlinlt und der For* 
nncli- Dariicl-Apoknlypsc, nllcrdings iintcr dem Nnmon cincs Lcon (viclleiclit wnr der Pnui- 

LcOnSt~l l~s  [1134-1143] gcmcint - sichc ßrnndes, in: Quellen zur Gescliiclitc dcs IrÜlicn B)'- 
[wie Anm. 211,318-320). Einc slnwischc Dnniol-Apokulypsc uus dem 9. Jh. (Ülicrscauii6 

nus dem Griccliischcn; Originnl vcrlorcn) iibcrscat von E. 1 7 ~ l ~ ~  bci Pcrtusi, Finc di Bisnnzio (nie 
27)1 81-89; 96-102 und Alexnndcr, Byinntino Apocnlyptic lkadition (wic Anm. 1% 

806. Dnnicl-Dicgcsc (ed. Bcrgcr) m d c  sclion oben cnvühnt (siclic Anm. 24-25). Zu den 4pY 
kryplicn Dnriiel-Apokolypsen sichc nucli dic Übersicht bei A-M. Donis, lnvoduction aiu. psoiidcPi- 
G ~ ~ P ~ ~ ~ ~  B r C a  d'Aricien Tcstnrncnt. [Studin in Vctoris Tcstnmcnti Pseud~~igrnplin, 1.1 (Lcidcn 
1970) 309ff. und CAVT 253-266; CANT 343, 

IgGu) 150-171 (MVT 2%; CANT 321). 
Als ciiviig~s ~ r g ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  - aiic~i riw recht scliwnclics - könritc innri nnfülircn, duß die 

Dnni~l-Vision(~n), dic ~ i ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~  in ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ l  konnenlcrntc, Vornussngcn iibcr z u k b f t i ~ c  
Kaiser entliulteii Ii&cii uiid dnß die 'libllrtinn, wic sclion ihrc gricciiisc~lc Vorlngc - (ins 
nor~kcl von BnalbCku (siclie i\nm. 22) - c~crifnlls dcrnrtigc Vornussngcn vcrscliicdcncr Kaiser ent- 
Iiiclt. Sielic die TibIirtinisclic Sibylle, Snckur, Sibyllinisclie Teste (Mc i\iim. 21) 177-186 (Pns- 
Siin) - iiutürlicli ollnc die ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~  Salisclicr Zeit zii bcnclitcn. Abcr so ungc'"öl'"lich 
l o r  nucli dies riiclit, dns ßciSpicl der ~ te l~po~ic r t cn  (viclleiclit iii Irlniid - vgl. M. McNninorn, 
flic Apocryp~in iii tllc ~ ~ i ~ l ~  cliurcli [ ~ ~ ~ b l i ~ ~  19751 119-121) Lnngrnssil~ der l~tc i l l i s~l ic~ 
lnQs~~~knlvnsc  (CANT 326) ~ ~ ~ , ~ ~ i ~ t .  siClic \Vi]lielm, Dcutsclic Lcgcndcn und Lcgcndnrc ( L c i ~ -  
ZiS 1907) 46*-&, iiicr I,~;. 4 1 ~ .  

34 S i ~ l i ~  z. B. verscllic~ciic Broii~o]ogi~n, ~eisniologicn, motcoroiogisc~ic, ns~ologisclie tis\% 
Sclirirten, die sicll nls „ ~ p o ~ n ~ y p s c u  oder , ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  dCs Proplictcn Dnriicl boicichncn. Sichc 2.B. 
Cntnlogus codicum astrologorilin Grnccorum V/4: Codiciiin Roirinnorum PmtCi" P"Jtnui, dcscr. 
St.\V~instock (Brl~xclles 1940) 100; ~ 1 1 :  Co(liccs Gcrmniiicos, desci: F. Bol1 ( B r u c l l ~  1908) 33 
bin d v ~ i e o x ~ ~ n ~ b ~  ßißhiov ~~~~j~ - vgl. dniru 17 Ures], Dns Trnuinbucli des Proplictcri Dnnicl 

dcm cod. vnöc. pnlnt. 319, BZ 26 [1926] 2g0-314), 47,50,171!.; IX/1: Codices Britun- 
"COS PQYS prior (Codices o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ,  dcscx st. \Veinstock (Bruselles 1951) 799 B1; 
los 1952) 42; X: Codices ~~ len ic r l scs ,  dcccc i\. Dc]nttc (Bruxcllcs 1924) 154, Codiccs lzOssi- 

Bos, dcscc M. A. E gnngin ( ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~  1936) 32, 153; ~ ~ 1 .  nucli G. Dngron, Appivoiscr In 6UCrrc- 
'yxnntins Ct r\r&cs cnncmis intim-, irl: Byznntiiini nt \Vor (9 ia-1201t (Atlicn 1997) 37-49, Iiicr 
I .- 
UCs. 481, 

. 5  . vgl. I. Rocliow, Byiorii . ' Tlieophnnis CIironogrnpliin I, rcc. C. dc Boor (Lcipiig 1803) 468, 4r,, 
Iin 8' Jnl id1~i ide~ in dcr Sicht des Tlicoplinncs. [ßnA 57.1 (B 

crlin 1991) 258. D. Pingrcc Clnssicol 

"Id Byzontinc ~ \ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  in snssnninn pcrsiu, ~ o p  43 (1989) 227-239, Iiicr 239, vcrmutctc, dnß 
Pnnkr~tios das „ns~o~ogisc~ic  K~~~~~~~~~~~~~~~~~ (n6v01 ncel xaraexsv noh~liixov xal BnlUQa- 
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Eine andere Episode, bericlitet in eiiicr Anzahl von Quellen zum 9. Jh., kann in 
diesem Zusnmmenlinng ausgeführt werden: Der Kniser Leon V. (813-820))'jder in 
den Quellen in der llegel äußerst negativ geschildert wird (815 hatte er den Ikono- 
klasmus wieder eingeführt), hatte Angst wegen einer Weissagung eines sibyllinischen 
Buches, das sich in der kaiserlichen Bibliothek befand. Dieses enthielt nicht nur 
scliriftlich f i e r t e  \Veissagungen, sondern nuch kolorierte symbolische Bilder, die die 
in der Zukunft regierenden Kaiser darstellten; hier gab es auch die Abbildung eines 
Löwen (Aiwv war der Name des Kaisers!), der mit dem Buchstaben X (Chi) - zwi- 
schen Rücken und Bauch - versehen war. Daneben sei ein Mann zu schen gewesen, 
der durch diesen Buchstaben hindurch in den Baucli des Löwen mit einer Lunze 
sticht. Ein lioher Hofbeainier deutete dies in dem Sinne, daß ein Kaiser namens Leoa 
am Tage der Geburt Chsisti getötet werden wird. Es hnndelt sich um ein eclites uati- 
ciniurn e.z euentu, denn tatsächlicli wurde Leon V. im Jahrc 820, am \Veibnaclitstnge, 
vor dem Altar der Stephanosknpelle im Palast ermordet.:J7 In verschiedenen Hund- 
Schriften der sog. ,Orakel Leons des \Veiseri': die oft iilustriert sind, taucht eine Ab- 
bildung zum 9. Ornkcl auf, die auf diese Gescluehte bezogen werden kann?" 

Aus der gleichen Zeit wird ein sehr bemerkenswerter Vorgnng berichtet. Bemer- 
kenswert vor allem deshalb, weil hier deutlich wird, daß in Byzanz npoknlyptisd1~ 
Scbsiften benutzt oder fabriziert wurden, um in aktuellen politischen bzw kirchenpo- 
litischen Auseinandersetzungen - es geht um den sog. zweiten Ikonoklasmus 
(815-843) - eigene Positionen zu vertreten und den ,GegncrU zu seliwöchen. Im De- 
zember des Jalires 831 erfuhr der Kaiser Tlieophilos (829-842), der letzte ikonokla- 
stische Herrscher, daß in seiner I-Iauptstadt ein Pamplilet zirkulierte, in dem sein bnl- 
diger Tod vorausgesagt wurde. Es  Iinndelte sich um das d i i t e  Schriftstück dieser hl. 
Die vorliesgehenden zwei hatten den Tod der Kaiser Leon V. (t 25.12.820) und Mi- 
cliael n. (t 2.10.829) (urigefiihr) richtig vorausgesagt. Aller ~nhrscheinlicueit 
nach nutzten ikonoplulc Kseise vorhandene apokalyptische Schriften, um die Position 
der hemclienderi ikorioklastischen Partei zu unterminieren. Es hat sich eine Anzahl 

Tc['X ~ Q ~ w i 6 o s )  dcs Tlicopliilos von Edessn (t 785) benutzt Iiai. Zu Tlicopliilos sichc sulcut 
A. Tiliori, L'~troriomic 6 Uparieo 1i I'6poquc icanoclostc (VIII~LIXC siecle), iii: Scicncc in WestCrn 
und h t c r n  Civilization in Coroliiiginn Tirrics, cd. P. L. ~utzcr/D. Lolirmnrin (Bnscl 19g3) 
181-203, hier 190-192; vgl. auch L. I. Conrnd, Tlic Conqucst of hvüd:  A ~ourcc-Critical S1udy 
in tlic IlistoI'iogrupiiy of tlic Early Mcdicval Nenr Enst, in: Tho Byznntinc nnd tlic Eurly Islainic 
N c ~  Eost, I: @roblcms iii dic Litnrnry SourccMntcrinl, cd. by Av. Cninorori nnd L. I. Conrnd. [Stil- 
dicsin Lntc Alltiquity nnd Eorly Islam, 1.1 (Prinec~on 1992) 317-401. " 

sichc W. Trcndgold, Thc Byzoiitinc Rcvivnl 780-842 (Stanford 1988) 196-224; 
D. T1lrnci; Origins nnd Acccssion oILco V (813-820), JOB 40 (1990) 171-203. 
" Siclic U. U. Tlicophnncs Continuotus, Cliroriogropliin (I, 22), cd. I. ßckker (Bon" 18a8) 35> 

20-379 11; Ionniiis Scyliunc Synopsis Iiistorioruin, rce. I. Tliurri (ßcrlin1New York 1973) 20i 
60-72; lonnnis Zonunc Epitomnc liistoriarum libri XVlII (XV, 21, 10-25), ed. M. pindcr 

1897) 330912-332,16; Ioscplii Gcncsii Rcguin lihri qiiattuor, rcc. A. ~ c s n i u c l l e r - ~ c r ~ ~  
I*Tliiirn (BcrlinlNcw York 2978) 21,22-22, 18; d ~ u  sicIlc J. Sigricr Codoiier, EI pcriodo dcl 
6urldo iconocl~~siiio cn Tlicopliuncs ConlinOotus. ~ ~ 6 l i ~ i ~  Y coincnl,,,.io dc los trcs priiiicros libros 
dc In c r h i c n  (Arnstcrdnm 1995) 159 f., 162ff. 
"' Sicll@ die hbildung iri der PG 107, 1155; dnnncli nucli bci Mango, ZRVI 6 (1960) 59-93' 

Iiicr u2Ef. zu Wcitcren ßCZcugiingcn dcrnrcigcr ßil<lcrornkel in dci. byznn~iriischcn Litcrntiir; sichc 
nucli prnclitigcn Abbildiirigcn bei Rigo, Orncl1ln I,conis (wie bnm. 30), z. B. Abb. 41 aufS. und 82. 

derartiger Texte aus verschiedenen Jalirhunderten erhalten:?" In ihnen werden U. n. 
die Regierungsjnlire zukünftiger Kaiser, ihr Charakter und endzeitliche Ereignisse in  
ihrer Regierungszeit dargestellt. Theopliilos - ein sehr energischer Kaiser - wußtc um 
die Brisanz derartiger Schriften und rea@erte urngeliend. Metliodios - der spötere Pa- 
triarch'" - sowie der Ehiscliof Euthymios von Sardis und der Erzbischof Josepli von 
Thessaloniki (Bruder des Tlicodoros Studites) wurden umgehend verhaftet. Während 
der Verliöre wurde Euthymios zu Tode geprügelt. Es ist verinutet worden, dnß diese 
Pnmplilete mit der sog. slawischen Daniel-Vision verwandt waren." Daß es sich bei 
diesen Ereignissen nicht um die Erfindung einer ikonoklnstischen Propaganda hnn- 
delt, belegt schon der Umstand, daß wir über sie durch Metliodios selbst (in seiner 
Vita des Euthymios) informiert werden."" 

Auch die von Liudprand iin cap. 39 der Relatio erwälmte Daniel-Version muß ein 
dernrtiges uaticiniurn e z  cuenlu enthalten liuben, denn anders konnte er nicht von der 
~iebenjahri~en Regierungsdauer des Nikeplioros 11. wissen. Nilcephoros wurde um 
11. Dezember 969 ermordet. Liudprand verließ am 2. Oktober 968 Konstantinopel, 
mnelite noch bis  um 7. Januar 969 auf Korkyrn Station und ist dann bereits im Mai 
969 in Rom bezeugt. Den Rest dieses Jahres verbrachte er in unterschiedliclien Mis- 
sionen in 0beritalien.q" 

Diese Stelle, dies sei angemerkt, ist m. E. ein weiterer Hinweis durauf, da13 die Re- 
h < ~  keineswegs unmittelbar riach der Rückkclir von der Gesandtaclinft - oder gar 
noch während der Gesandtschaft verfußt wurde und daß es sich nicht um den 
eigentlichen GesandtederiChthmdelt..'4Die Relatio -so wie sie überliefert wurde-ist 

3 " ~  2. B. bcrcits das „Ornkol von BnnlbckY (sielic hiin. 22) oder dic slawisclic Dnriicl-Apokn- 
~ Y P ~ C ,  die auf eincr vcr~oroncn g~ci~lisc~lon ~ ~ r l ~ ~ 6 e  bnsicrt (siclic dic Ülicrsc(irung voii Alcxaiidcr, 
B~zantinc Apocnlyptic Tradition ,inin. 161, 65-72 uiiil vor1 E. Folco, bci Pcrliisi, Finc di ßi- 
Snnzio [wie Arirn. 271, 81-89), die mlnL.rlisc]ic Si&ciiti Visicii Dnriicls, die vcriniidicli cbcri- 
fnlls eine Üb~rsctziin~ niis dem ~ricc~lisc~lcii ist (siclio dic Übersc~iirig von 1: Gr. Knlciiikinr, Die 
sichciitc Visiori Dnnicls, WZKM 6 [18921 227-240, bcs. 229ff. [CAV'~ 2641). Obwohl cigcntlicli 

~s~ro~ogisclicri Litcrumr gcliijrcnd, crinrlcrn die \Vcissugiingcn iibor islainisclic bic~'ficlier bei > lseitdo-~tcphnnos ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ i ~  - wohlaiis dcln E ~ ~ C  des 8. JIIS. - (siolic H. Usciicr, DC Stc- 
pIinno Nc~oridrio, in: ~crs. ,  ~ l ~ i ~ ~  ~ ~ l ~ ~ i f ~ ~ ~  111 [ ~ c i ~ z i ~ f ~ c r l i n  19141 246-289 [Tcx~: 266-2891, 
Iiicr  CS. 2821C.) sellr un die ~csc~ i rc i~ i ing~l i  ~~kiinft i~or IIcrraclicr in dcr byzontiiiisclicii Apokn- 
ly~tik. Siciic nuc~i iiiitcii bei A ~ ~ ~ ~ .  129-130. 

'O l'ntrinrcli 843-847; nls ~ ~ i l i ~ ~ ~  vcrclirt, du uriicr ilim iiii Julirc 843 der Bildcrkliltwicderlicr- 
Gestellt wiirdc. Er wci. lnngcrc zeit iin ~ ~ i l  irn \vcstcn uiid tnuelit sognr iin Vcrhrüdcrilrigsbuc~ der 
R~iclicnnii zinf ($iCJIe 11. ~ i j ~ ~ ,  ~ ~ d ~ ~ d i ~ ~  iin Reioliciiniicr VcrbrÜd~~uiig~biicli, DA 38 [19821 
3*1-362). Siehe auch A. Knzlidnri, ODß 1355. " Diesen Ziisurnmcdian~ soll - vcriniiilicli richtig - lieudgold, By~nntinc llcvivni (wic 
Anm. 361% 276f. Zur sluwiscli~n Dnnicl-Apoknlyl>sc siciie oban Anni. 31 und 39. 
" Siciie 11. ~ ~ ~ i l l ~ ~ . ~ ~ ,  "ie d~~iitliymc dc snrdes (t 831) iinc ociiwc du pnwiorclio MGtliudc* 

10 (1987) in@. 13-14 4 1 1 ~ ~ ;  siclie aiicli D ~ ~ ~ ~ . ,  Une miivrc iii6diLo du puwiorelio Met11cde: 
Ln vic dl~ii~liyinc dc surdis, BZ 53 (1960) 36-46; durii Z U I C I Z ~  (wen11 aircli iinziirciclicnd) 1). E. 
Arinogenov, ~~~~~~l~~~~~ nnd Ecclcsinslicol ~~~~d~~~ T"O App~0n~ii~S in Ninlli-Ccntiir~ ß~;nn- 
liiiil1, iri: Tlic Cliristian E ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t i ~ ~ ~  ]ts Tliougl. A Criticnl Rcflcclioii, Cd. n. 17 M t .  

[O:icntolia Chrislinriu hiulccla, 251.1 (Rom 1996) 591-611, Iiicr 602. 
" Siclic ~ ~ ~ k ~ ~ . ,  ~i~ yrCrkcrkc ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ d ~  von crcmonn ("C Anm. 3), Xlf. init dcii ßclcgon; . . !!. Poir~er, ~c~~~~~ Italilie in ottoniscllcr zcit, ~~~.kgrnfcn,  ~rnfcii i~rid ßiscliöfc 

politische 
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eine später verfaßte Schrift, die keineswegs den cigciitliclien Bericht repräsentiert, was 
Liritzel schon vor Jalirzelinten gezeigt hat.45 Rechnet man noch eine gewisse Zeit ein, 
bis Liudprand vom Tode des Nikephoros erfahren haben konnie (im Winter ruhte ge- 
wolmlich die Schiffalut), so kann man die erste Hälfte oder gar die Mitte des Jahres 
970 als terininuspost quem i ü r  die f i fassung derRelatio ansetzen, mithin fast 2 Jahre 
nach der Rückkelr Liudprands aus dem Osten. Die sehr häufig zu  findende Angabe, 
dnß die Relatio im Jahre 969 verfnßt worden sei, ist m. E. zu  korrigieren. 

Sehr viel später kann man diese uaticinatio post euenturn jedoch nicht ansetzen, 
denn Nikeplioros' Mörder und Naclifolger, Ionnnes Tzimiskes, war alles andere als ein 
I-lerrsclier, der deterior wai: Und im6eflis war dieser sehr erfolgreiche Heerführer 
wahrhaftig auch nicht.)" 

Im ursprünglichen Text der Danicl-Vision, die Liudprand sah bzw. von der ihm 
seine byzantinischen Beknnnten berichteten, war vermutlich von einem pacriheb~ vi- 

X E V ~ Q O S ,  also von einem .siegreichen Kaiser' die Rede, was eine Identifizierung mit 
Nikephoros 11. nnhelegte.+7 

1m folgenden 40. Kapitel der Relalio berichtet Liudprand über eine weitere \Veissa- 
gmg, von der er in Konstantinopel erfuhr. ,13ppolytos aber, ein gewisser sizilianischer 
Bischof, hat dasselbe über Euer Reich und über Eiier Volk gescliricben." Gemeint ist 
0110 der Große, dem die Relatio ja dediziert ist. ,lVas er sonst sclirieb," iährt Liudprmd 
[On, ,,Iint sich bisher alles erfüllt, wie ich von denen, die Kenntnis von solchen Büchern 
haben, erfaliren Iiabo?4Wur eine der vielen \Veissagiingen will Liudprand mitteilen: 
.Der Löwe und sein Junges werdenzusammen den\Vddesel ve jagen: Ashvxa\ uxilivos 
(sicl) bli06ihbumv (sie!) iivayeov. Grece ita; Latinurrz auteirz sic: .Lee e~ catafus sifnul 
e*Lerininabunt onagrurn?'Qie griecliisclie Version dieses Oral<cls, wie sie im  Text der 
mageblichen Ausghe  (Becker bzw. jetzt Chiesa) auftauctit, ist zwar ltorrupt?O doch 

zuncliiiicn. Liudprnnd rnnchtc sicli wnlirsclicinlidi schon in Konstantinopel Anfzcicliniinge~l, die 
in die Lcgatio einflossen. Docli soUte mnn dicscn Umstand niclit init der Frngc nndi der 

fnssun6sz~it der Lcgntio selbst vermcngcn. Vgl. Kodcr, Liutprand von Crcmoiin in ~onstnntinopcl 
~~~~~~. 2), 18 mit hiiri. 6; Bcckcr, Die \Verkc Liudprnnds von Crcnioiia (wie Aiim. 3), XXII: 
Sclii'ift .... bcriiht nuf tugcbnclinrtigcn Auf~cicllilungen, die Liudprand zii cincm offbaiellcn 

Bcrictit 1111 Ilirc kniserlielic Mnjcststcn ni~sgcurbcit~t Ilnt. Darin Ilnl er ilm für die ÖCfcritlic~ik~ilrC- 
diticrt." " 

Linlzcl, Ausg~wüliltc Sciuiftcii I1 (wie Anin. S), 370-384. 
'"iclic Clltlc~/A. Kuzlidnri, ODB 1045 und die da gcnuiinto Litcrntur. 
" V6l. nudl Alcxnndcr, Byianlinc Apocnlyptic Trnditioii (wie Anm. 16), 98. 

Liiidprniidi Rolntio dc Lcgationc CUP. 40 (196, 11-17 ~~~k~~ = 204, 625-628 Cliicsa): Scd 
lliPpolYtus quidurn Sicilicnsis cpisiopiis cadcm ccril>sit CL de irnpcrio vcslia et gcntc nos~i l -  no- 
&rnm liunc dito oiiincn quaa sub vcstro impcrio cst gcntcin -, atquc utinurn veniin sit, quoll dc 
Prn~scnlihus scripsit istc tcmpofibusl 

Liudprnndi Rclntio dc lcgationc enp. 40 (196, 19-21 ßcckcr = 204,632634 Cliiesn). 
" Ddz~ K o ~ c ~ ,  Liutprnnd von Crcinonn in K~nstantino~cl (wie Anm. 2), 39. Auf die Fragc nnc'i 

dein Ursprung der griccliiscl~cn Pussngcn in dcr htapadosis und der Lcgntio kann icli Iiier niclit 
cin6clicn. die Lcgnlio wird das Problem noch dodurcli kollipl~iicr~, daß bekanntlich die Ilarfd- 
scliriftl cditio princcps von Cnnisiiis niis dcm Jullre 1600 bosicrtc, verloren isl(vg1. Cliicsn 'In 
Vorwort A~sgnbc [wie oben h m .  501, LXXxvIIff,). Sicht uucll W. Ucrscliin, Liudprnnds 
Gricchiscli lind das l'rohloin einer ü l i o r l i o f ~ r u n ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ d i t i ~ ~ ~ ,  ~ n , .  20 (1985) 112-115. 
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ist sie in der Form hiwv xai ox6pvo~ 6poü 6thSoumv 6vayeov aus der byzontinisclien 
apokalyptischen Literatur bekannt?' 

Die Byzantiner hätten dies dahingehend gedeutet, daß der d t e  Löwe der irnpemtor 
Rornanorurn sive Grecoruin sei (dies ist die gbgige Bezeichnung des Endzeitknisers in 
der byzantinischen Apolcnlypi.& nach der Apokalypse des Pseudo-Methodios), das 
Lowenjungc bezeichne hingegen den re,zfinncornm - beide Mirden gemeinsam, aber 
unter Führung des byzantinischen Kaisers - des irnperulor Ronianorum sive Grcco- 
rum - den nfriitnnischen König der Sarazenen besiegen. Dagegen protestiert Liud- 
prnnd und lehnt vor allem eine Indeniifizierung Niiephoros' 11. mit dem ,,alten Lö- 
wen" und Ottos mit dem „Löwenjungen" &.'>2Diese Stelle ist oft diskutiert worden, 
bietet sie doch intcrcssante I-Iinweise auf dic Vorstellungen Liudprands vom Ottoni- 
schen Kniserturn.SVcli wercle hier niclit näher auf diescn Aspekt eingehen. Stattdes- 
sen sollen einige I-Iinweisc auf den exegetischen bznr apokalyptisclion I-Iintergrund 
dieses politisch interpretierten Orakels gegeben werden. 

In der byzantinischen apokalyptischen Literatur steht der iivayeos, der IVildesel, 
Ismael, den Sohn der Magd Hagar, also für  die islnmisclicn Ar&c~:~'Diesc T y p -  

logie stammt aus der syrisclien Ap~lt+tik und wurde über dic griechische Überset- 
zung (um 700) der ursprünglich syrisch gcsclrrieberien ~seudo-Mediodios-Apoka- 
lypse auch in der griecliischen Apokalyptik bekannt. Entsprechend ersclioint sie auch 
in der lateinisclien Version des pseudo-Meiliodios, die, hnfang des 8. Jhs. ins Latcini- 
sehe überseht, im \vesten eine enorme Wirkung enffnltete." Seil: dem 8. Jh. findet 
sich die Vorstellung, dnß der dvay~os  den islamisclien Erzfeiiid symbolisiert, mehr- .. .* 
fach in der byzanii~sel ien Ap~kalyDtik."~ 

AUerdings zeigen spätcre Apokalypsen - bzw. die Handselinften derselben (die 

" sich0 glcicli die Beispiele bei Anin. 54-67. 
" Liildprnndi Rclntio dc Icgatione cap. 40 (196, 11-197, 14 ßcckcr = 204, 625-205, 661 

Clii~su); vgl. BUI IC~/R~~I ,  Qlicllcn zur Gcscliiclitc dcr süclisisclicn Kniscrxcit (wie Anm. 313 559. " Sicllc z. B. Olinsorge, Konstnntiiiopcl lind der Okiidont (wic h in .  7), 197. 
" 11s crstcr hnt C. J. ltcinink, 1 ~ ~ ~ ~ 1 ,  der \Vildescl in dcr \Vüstc. Zur Tj'pologic der Apoknlypsc 

~ ' ~ ~ ~ d o - ~ c ~ l ~ ~ d i ~ ~ ,  BZ 75 (1982) 336-344 (si~lie nncli Die syrischc Apokalypse des Pscudo- 
Mctlioditis, übersetzL von C. J, ~ ~ i ~ i ~ k ,  [CSCO 541; scr. Syri 221.1 [Loiivnin 19931 42) die 
Sescliildcrtcii Zusnmlnen~l~ngc erknniit. siClic j c ~ t  aucli 11. Möliring, Dcr \Vcllkniscr der Endzeit 
(Stiit16ai.t 2000) 187 zu den hci J,iudprand boriclitctcn Wcissiigungcn. 
= : ' l l c l~v~ i t io~~~  des p s c u ~ o ~ ~ c ~ i o ~ i o s  (lnt.) XI, cd. Snckiii; Sibyllinisclic ' h t c  (wie 

Allm. 21), 81 (n scminc ~ ~ ~ ~ ~ h ~ l i ~  qui nppclutiis ~ s t  onngcr), 85 (CL rliionjnin oilogcr ndpcllnvit 
~Smaliclcm pnti.cin illoruIn ,,.). siClic jetzt die ncuc Edition von \V. J. Aerts und C. A . .  Kor- 

t~knns, Die Apo~<nlwsc des p s o i i ~ o - ~ c ~ i o ~ i u s .  ~i~ iiltcstcn gricciiisclien iind lntcinischcn hcrsct- 
Zungen I. [CSCO 569; siibs. 97/1,] ( ~ ~ ~ ~ ~ i ~  1998) 137. Vgl. nucli dic Ühcrnrlioitung dieser Apo- 
knl~psc aus dCr ~i~~~ des 8, ~ l ~ ~ ,  17 p ~ ~ ' ,  ~i~~ frülic &ciidliiiidisclic Aktiinlisiorung der lnlci- 

nisclicn Obcrscfzung das p s o i i ~ o ~ ~ e ~ ~ i o ~ ~ o s ,  DA 41 (1985) 1-23, ~iicr 13; zu <licscr h s u n g  . . vgli 
lotzt Molwing, in: ~ ~ ~ ~ ~ j ~ i ~  (,iC A,,,,,, 24), liier bes. 7 f ~ .  (Iinrtc- mcist nbcr bcrccliG6tc-Knbk nn 

Aus~abe und Dnticriing von Prinz). 
56 Dic Apoknlypsc des ps~ .~e t~ lo~ ios ,  lig, von A. ~010s .  [ßciuiigc zur klnssisclicn Pliilologicl 83.] 

(M~is~iih~ini nrn Clan 1976) 1. llcdaktioii cnp. XI. 3 (P. 96312) 
... 'Iopafih, l i ~  tnixEXhrl~at &M- 

YeOc ... ; cap, IX. 17 108, 91-92) knei61 6vay~ov &rr~x&h~ocv b B E ~ F  rbv '~wahh ' *chisclicn ... Siclic und 

JCkl Acrts U I , ~  ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ ~ ~  des psclido-hkdiodius. Die iiltcstcii gric 
l~tciilischcn &crsciaungcn ( , ~ e  A ~ ~ .  55), 138. siClic riocli Ilcinink, BZ 75 (19%) 

Zu Pscu- 

do-~cdi~dios nllgomciii ist ~ ~ ~ ~ l ~ i ~ ~ ~ ~ ~  (und ors~liöpfciide ~ibliogrnphic) bei Rcimink~ Die 

SYnschc ApOkniypsc des Psciido-Mciliodiiis (wie Arim. 54)7 V-LX1, 
zii ziticrcn. 



meist recht jung sind) -, daß die Byzantiner in der Regel nicht mehr verstanden, wo- 
von liier die Rede ist. Dndurcli erklären sich wohl auch die Übcrliefernngsfeliler. 

Diese Weissngnng basiert auf dem Text der syrischen Bibel, der sog. PoHittaS7von 
Gen. 16,12. Hier ist von Ismnel, dem ,,Wildesel der Menschen in der \Vüste" die 
Rede,"ßwährend die Septunginta an dieser Stelle o 6 ~ o c  (scil. Ismael) h a t  tiyeoixo~ 
tiv9ewnoc, .ein nuf dcm Felde lebender Menscli'' hat. In den grieclusclien npokalypti- 
sclien Texten - in erster Linie in der Pseudo-Meiliodios-Apoknlypsc -, dic dns Orakel 
vom Löwenund dem Löwciijnngen entlinlten, fehlt das „in der Wüste" dcr ursprüng- 
lichen syrischen Fassung. Insofern sind die Vcrmutuiigcn, daß ctwn die griechische 
Fassung der Pseudo-Methodios-Apokalypse (und somit die von ihr  nbhiingcnden Dn- 
niel-Apokalypsen) sicli an der betreffenden Stelle auf PS. 101.11, Sir. 13.19, Jer. 14.6 
oder Dun. 5.21 bezögen, in die irrc gcl1cnd.5~ 
In der byznntinisclicn apokalyptischen Literatur taucht diese Weissagung (hgwv xai 

<rxbpvoG bpoü 6ihEoumv Ilvayeov) nicht selten in mutilierter Form auf, 8. B. in einigen 
Dnniel-Apokalypsen, n i e  e m n  in der Ileacns TOÜ Aavthh neei TOÜ E ~ & T O U  xateoü xal 
mei ~ i e  uuvr~hdac TOÜ alovoc. Diese Apokalypse entstand, wie Alcxnnder wnlir- 
scheinlich gemacht Iint, '~~ um Mitte des 9. Jlis. in Sizilien. Eine Stelle dicscr Apokn- 
lypsc, worauf sclion Koder liinnics,"l stellt eine Parnllele zu der Beschreibung der by- 
zantinischen Apokalypse d u ,  die Liudprand im  40. Kapitel seiner Relatio eincm Bi- 
schof Hippolytos zuse1weibt.""-Iier wird prophezcit, d a ß  - nncli einem byzantini- 
sehen Sieg über die Araber - der byzantinische Ktiiser Gesandte a n  die „blonden Vö1- 
kerU (gemeint können in diesem zeitlichen Kontext nur die Frankcn scin)'j%chickt, 
und gemeinsnm werden sie Isrnnel, also die Araber, bis in desscn eigenes Land verfol- 
gen. Und auf diese Weise werde sicli die \Weissagring, daß der Löwc und sein Löwen- 
junges den \Vildescl verfolgen werden, erfüllen." Aucli eine weitere Dariicl-Apokn- 
lypse, die unter die Pseudo-Chrysostomicn genct und unter dem Titel Ton tv  di~iolG 
n a ~ e b c  ripbv 'Iw&wou TOU Xeuoombpou h6yoc 6% n)v Ileamv TOÜ Aavijh beknmt ist, 
enthält eine iihnlichc Weissagung. Allerdings zeigt sich aucli hier, wie im Laufe der 

" Siclie S. P. Brock, TRE 6 (1980) 182-185. 
Siclie Reinink, RZ 75 (1982) 343. 

59 Wic dies Lolos, Die Apoknlypse dcs PS.-Methodios (wie Anni. 56). 96 Anm. G iiiid Kodcr, 
Liiitprnnd von Crciiionn in Konstnniinopel (nie Anm. 2), 38 mcinten. 
" Alcxnndcr, Byzniitinc Apocnlyptic Trnditioii (wie Anm. 16). 77ff. " Kodcr, Liiitprnnd voii Cremonn in Konstnntinopcl (wie Anm. 2), 38f. 

Zur h g o  dcr Identität dicses llippolytos sielic gleicli bci Anin. 71. 
Siclic unicn hei Aiiiii. 811-89 . - 

64 U QamS Tofi Aavihh ncel TOÜ tol(&~ou xaieoü xal n ~ e l  715 I U V T E ~ E ~ ~ S  TOD al&voS (CATv 
257; BIIG 1875), ed. Viisiliev, Anccdoia Grncco-Byznntinn (wic Anin. SO), 38-43, hier 39, 31-34 
=Cd. Scliiiioldt, Dic Schrift ,Vom jiingen DniIiclu (nie Anm. 30), 202-218, Iiier 206: ... 
Taü~a &nohfio~i neeußei~ E ~ S  T& €avB& ytvq xai 6p0il ~ I ~ C O U ~ ~ V  T ~ V  ?apahh EIS T&S xhem a ~ v ,  

nAoew8ilo~~ai  TI Aiwv xu1 m6pvo~ 6oou aid~ouoiv (ivayeov. Whlircnd Vnsilicv u. n. 0. dns 
lctzto Wort - 6vayeov - niciit in dcri T C X ~  sohle, crgänztc es Sclimoldt n. n. O. (mit Verweis auf 
Snckoi; Sibylliiiisclic Tcxtc [wie Anin. 211, 123 init Anrn, 4). Dies wlirdc durcli Alcxnndo~ DYnn- 
tiiie Apocalyptic Tradition (wie Anrn. 16), 152 mit Anm. 4 bosr&tigt. Dieser kontrolliei.10 die Edi- 
tion Vnailicvs (nnch dciii Cod. Vnt. Bnrh. GI. 284,f. 144 V) und stellt<: fest, dnß dicscr das ffii61iclic 
öva~Qov vergaß1 Dieses nn sicli iiinrginnl ersclieiiiendc Detail d~irionsldert einmal mclir, dnß 
b~znntinisclicn Apokalypsen incist niir in scli~ectitcn ~ditioilell vcrf"gbni. sind. Sclion Vnsilicv 
", '. O. XXIVf. nennt vier weiicrc IInndscliriften, dic diese Apokalypse cnilinlten, dic er alI~rdin6~ 
niclit ~orücksiclitigtc odcr b e r ü ~ k s i c l ~ t i ~ ~  koiirite~ 
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h~rl icferungs~eschichte der Text der ursprünglichen Weissagung korrumpiert 
w r d ~ . ~ i i i c r  ist dic Rede davon, dnß Gon Ismnel in die F I ~ d e  des byzantinischen 
Kaisers übergibt. Dieser werde Botcn in seine Länder scliicken, um Scliiffc bauen und 
ausrüsten zu lassen. Boten werde er auch in .die inneren Teile Romsu schiclccu und 
(so) werde cr die „blonden Völkeru zähmen (hp~edw). Gemeinsnm werden sie Isinncl 
verfolgen. .Und dnnn wird sich dic Prophetie erfüllen, die besagt, dnß der Löwe"mit 
dem Löwenjungen den Wildesel verfolgen  e erden."^^ 

Der Umdeutung des byzantinischen Ornlcels vom Löwen, dern Löwenjungen und 
dem Wildesel, die oben sclion kurz nngesprochen widmet Liudprnnd die Ka- 
pitel 40-43 der Rclatio, also doch einen auffällig großen Rnum. Auf alle Detnils kann 
ich Iiier nicht eingehen, doch scheint mir klnr zu sein, daß sclion allein dieser Um- 
stand zeigt, daß die ,richtigeu Interpretntion des Ornkels wichtig fiir Liudprnnd - 
und, wie er vermutet haben muß, auch für  Otto I. - war. Im Knpitel42 belinuptet er 
dann gar, einen byznntinjsclien astrono~nus, also einen Astrologen, bofragt zu hoben, 
der ihm (nntürlich) seine proottonische Interpretntiori be~tiitigte."~ Zcigt sich hier, 
dnß Lindprnnd, als Kind seiner Zeit, doch bestimmten Orakeln, die in der Regel ja in 
einem endzeitlichen Kontext nuftaucliten bzw. aus Schriften ~sclintolo~ischen Chn- 
rakters stammten, eine übcrdurclisc~inittliche Aufmerlcsamkeit schenkte? Fnlls dies 
richtig sein sollte, bedeutete dies nntürlicli noch längst keinen positiven Beweis dafcn, 
dnß nuch Liudprnnd konkrete Endzcitingste empfunden Vielleicht entsprncll 
er - als ehrgeizigcr Autor, der Anerkennung nnstrcbto - &er einfach den tntsiichli- 

- 
" Der godruckic Text - bei Vasi]iev, Alicc~lotn Grneca-Byznntinn (wie Ariin. 30). 33-38 lind 

S~liin~ldt, Die Sclirifi ,Vorn jiiiig~n Dnnicl" Anni. 30), 220-236 (siclic CPG 4727) - hnsicrl 
aiif zwei Ilniidschriften, die hcidc iiin 1500 kopiert wurden, wns fiir byanntinisclic apoknlypiisclic . . 
Icxtc r dcii Normnlfiili dnrstellt. 

'"m Tcxt (siclic die i i ~ c l l s ~ e  I \ ~ ~ ~ ~ . )  allerdiiigs xbwv, nlso der I-liiiid. Dies iniiß siclicr zu 
hEwv ciii~ridiert werdell. Allerdings scllcint es uilc~i oiiie iilinliclic \Vcissngiiiig gcg~bcll zu IinLcn, 

ein .I-Iund" ausnrnmen mit dem , , ~ ö ~ ~ ~ ~ ~  niif~aiicl~t. Siolic z. B. dic arinciiisc~~~ (aber ~criiilit- 
licli e h r  griccliisc~lcn bnsicrcndc) siebente Vision Dnniols, iilicrsetzl vor1 Knlcmkinr, 
\vZKM 6 (1892) 232f.; vgl. niicli die F. ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ,  Besclireihiing dor syrisclicii IInn(lsclirift ,,Sn- 
cliaii 131' 4uf der ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ i j , l i ~ d ~ ~ k  zii ~ ~ ~ l i ~ ~ ,  ZAJV 6 (1886) 193-211, Iiier 206ff.9 iihcr- 
SClztc syrisclic ~srn-~pokalypsc  (ci\yr 262), wo zwni. kein ,,I-IiindU, dafiir diverse Otteili, Adlcq 
Pniitlier iisw niiftnucllcil, die in diesCr jericr \veisc mit dein .Lowcnjnngcnu zii tiinlinlion. 
Siiin - vornnsg<tsetzt, solclicr ist vorlinndcn - der nngesprocliciicn Pnssnfien bcidor A P ~ ~ ~ ~ Y P ~ ~ "  
bleibt mir verschlossen, Iiber aiic~i \T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ,  Der Anticlirist in der Ubcrlicferun6 des Jiidcn- 

h""9i des ncneii ~~~t~~~~~~~~ nltcil ~ i ~ ~ l ~ ~  (Göttingen 1895) 45-49 und Dcrs.9 Beiirrige 
Gcscliiclit~ der Esc~iato~ogic, ZKG 20 (1900) 103-131, 261-290, Iiiei' 269f. Vgl. iiocli R. M. 

Lions in Endy clIristinn ~ ~ t ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ,  in; ~~l~ Cliiircli niid Its Contcxt. EssnYs in I.lorior 

Of %wen (LeidciilUosioii/Küln 1998) 147-154. ,: TOB t v  &yIoiS n a ~ e o ~  i/pav 9~w&vvou 706 X Q U ~ O U T ~ ~ O ~  h6~05 6% 4 v  &aßiv TOü Aavifih, "' V?- 
silicv, Anccdoin Gi.neco-~yznnljnn (,ie *,,,,,, so), 33-38, Iiicr 36, 28-34 = Scliii~oldt, Die Sclirift 

juiigen Dnnicl' i\iiin, 30), 220-236, Ilicr 2301232: I C U ~  naeaoboci I ~ ~ Q I O S  6 Tbc T" 
Iupuhh d g  xeieac ~ o u  pafflhßwc psT& ~ a ü ~ a  &nom~h¿i EIS T&$ x ~ Q ~ S P ~ ~ ~  xal nOiflaEi 

Tayuh~ nAolwv xa\ dQvc(raci xa\ &,),o"c &yytAouc ab~ou dinomchsi 6v66rcea peeq 

f ? ~  Pb1iq~ i / p E e ~ o E I  T& e a V ~ &  B&,, 6poY t j i ~ ~ o ~ o i v  ~bv'1apahh. xa\~6rc nh~Qw9~oETui  ii 
stc (ivayeov). 

n!!?rc(a 4 Aiyouoa t i ~ t  x6wv (recte hdwv) xul oxbpvo~ 6ibbua'J &6iyQ6~ (re'+ 
"" Sioli~ oben Lei Aniii. 52-53. 

r, 681-206,691 Cliicsn). 
69 Liudprnndi RcIntio de Icgntionc cnp. 42 (198, 3-l4 Bcckcr= 
' O  Sieli~ fliicli Lei him. 90. 
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dcrs Iiervorgchoben werden von Liiidprnnd die \Vildcsel, die da gelialten wurden und I 
über die er sich lustig machte. Sie seien wie die zahmen Esel in Cremonu, von gleicher 1 

h r b e  imd Aussehen, hätten die gleichen Oliren ~swv.~"rotz des beißenden Spottes I 
über die vermeintliche Diimmlieit dcr Byzantiner, die sich solelic Esel in ihren Tier- 
gehegen hielten, stellt diese Passage eine literariscli gescliickte Überleitung zu den 
folgenden Abschnitten dai:" Und natürlieli m ß t e  Liiidprnnd um die eigentliche Be- 
deutung, die solclie IViIdesel für die Byzantiner Iiaben konnten, wie seine folgenden 1 

Ausführungen vermuten lassen. 
Die rlietorische Fragc Linkels zu dieser Stelle - ,Was haben die \Viidesel des Nike- 

plioros mit Diplomatie zu tun?" - ist insofern verfelilt.~~oologisclie Gürten und be- 
stimmte Tiere, die mim sich hielt, dienten in Byzanz nicht nur der Untertialtung. Sie 
hatten symbolische Bedeuturigen. Aucli in der byzantinischen Kaiserideologie bzw. in 
den diese repräsentierenden Zeremonien wurde die Beziehung zwischen dem I-Ierr- 
scher lind den Eigenschaften bestimmter Tiere liergestellt.U6 ., 

Zur Zeit des ~ i i s c i s  Til>e"os (t 582) - i i r i i  niir cbi Ucispiel muufüliren -, so Inßt 
sich aus den1 Bericht des loamics vori Epliesos in seiner Kirclien~escliicliic scliließcn, 
hielt man in Konstantinopel Elefanten- sie fielen wührend der Perserkriegc in die 
H b d e  der Byzantiner -, die bei Prozessionen an bestimmten lieiligcn Orten (z. B. vor 
Kirchen) mit ihrem Rüssel das Kreuzeszeichen maclien konnten. Dies wurde als 5 0 -  

ßes Wunder bestaunt. Da ein solclies Verhalten von Elefanten aus dem Besitz der 
heidnischen Perser niclit als natürlich angenommen werden k m ,  muß man siclier 
davon ausgehen, daß sie dressiert wnren.n7Und vier Jahrhunderte später hielt man 
sich Wildesel, die dcri Erzfeind dieser Zeit - die islamischen h a b e r  - symbolisierten. 
Insofern waren selbst solclie zoologischen Gärten Ausdruck cines der vorrangigsten 
politisclien Ziclc dcs byzantinischen Staates, in diesem der Kontrolle der größten 
Bedrohung seit mehr d s  drei Jnhrhunderten. 

Ehva zwei Jalirliundertc später, in den 60er Jaliron des 12. Jh., wurden solcllc 
LVildescl- nebeii Löwen, Tigern und Bären - bei Tierkämpfen im Hippodrom einge- 
setzt:. Leider berichtet der jiidische lleisendc Benjamin von Tudela nur en passmt im 
Rallmen seiner Beselireibung Konstantinopels über diese Tierkämpfe, die zu \vci1lili- 
nachten veranstaltet wurden.~uAngesichts der Rolle, die Löwen, Leoparden (nicht Ti- 

dc Constnntinoplc, 80 22 (1923) 193-195; 8. Eyicc, Qiialr<! Cdificcs inEdits ou innl conniis, 
Cnliicrs arcliiol. 10 (1959) 245-250; C. iMniigo, ODU 328. 
" SO ist wolil bmliiim zu vcrstelicii. Sclioii iii der htnpodosis UI, 14 (80, 16 Rcckcr = 74, 293 

Cliicsn) iii diesem Sinno verwendet. Liudprnndi Relntio dc legntionc cnp. 37 (194,2l f. ßeckcr = 
203, 576 Cliiesn): ... porivolin, id est briolia. Sichc Bcckcr, Die \Vcrkc Liudprand von Crcmnnn 
(wie Anin. 3), 194 mit Anin. 5. 
a3 Liuprnndi llclntio dc Icgntione cap. 38 (195, 16-20 Bcckcr = 203, 594-698 Chicsn): Scdg 

qiiiieso, tl"nlp3 onngfi? Q~inles suiit Crcnionac domestici. Color idein, forinn cndom, nuriti itideing 
vocnlcs siinilitcr cum riidcrc incipuni, rnngnitiido non dispni; vclocitns iinn, dulccs lupis aetluc '' 

michOlinso%c, Konstantinopel urid der Okzidont (wie h m .  7), 197. 
'"jnlzcl, in: Dcrs., Aiisgcwiililtc Scliriftcn 11 (wie Anm. S), 371; üliiiliches ~nvemtiindnis z.B' 

nlicli bei Sutlicrlniid, Tinilitio 31 (1975) 65. 
U' Siclic 0. 'hitingcr, Die ostsöiriisclic Kaiser- uuiid Rciclisidcc nncb ilirer Gcst~ltunl: im Iiöfi- 

sclicn Zcrcmoiiieil (Dnriiistndt 21956) 167 1841, '' Iolinnnis Ephesini I.listorinc ~cclc~iusticae pnrs tertin, intcrl,rctntus cst E. W. Brooks. 
'06; S~l'i, 55.1 [Louvnin 19361 83f. (I11 2, 48), nucll 229 (111 6, 10); z11 Ionnncs siehc 
lck1 Asbbrock HiirvcylH. Brnkriinnn, RAC 18/Lfg. 1391140 (1997) 553-564. 

'"cli bcaiclic ~riicli niii die Ühcrsctzung bei A, shnrf, ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  ,rCwry from Justiniun t0 'lic 

gor) und Bären in den Illiistrntionen zu den Ovacula (Pseudo-)Leons des IVeiscn spie- 
l ~ n , " ~  konnte sicher ein gebildeter Zeitgenosse in diesen Vernnstnltungen, die in erster 
Linie der Volksbeliistigung gedient haben mögen, einen .liöherenu, symbolischen 
Sinn cntdeclcen.'0 

Aber zurück zu Liudprands Gesandtsclinftsbencht. Bemerkenswert ist die Rolle, 
die den Franken in dieser Pseiido-Ijippolytos-Apoka1n)se zugebilligt wird. Der I-Iin- 
tergrund dafür liegt niclit nur in der konkreten politischen Situation der GOer und 
70er Jahre des 9. Jhs. oder der 40er Jalire des 10. Jhs., sondern auch in zahlreichen 
Weissagungen über die dercinstige Rolle der ,,blonden Völker" (Savsa g*~)),"' einem 
Sammelbegriff für germanische Völker, der seit der Völlcerwrmderungszeit existierle 
und in verschiedenen Zusammenhängen benutzt w d e .  Seit dem 9. JIi. konnten un- 
ter diesem Begriff auch dic normnnnisclien Rus' begriffen werden, wvns mit Bezug auf 
Fies. 38.2 und den da genannten Begleiter von Gog und Mngog n m n s  'Pb$ (1x04 
die Angriffe derselben gegen das Byzantinische Reich (bes. 860 und 941, als sie Kon- 
stantinopel bedroliten) in einem cndzeitlichen Konnex erscheinen ließ."" 

So weit zu Liudprand. Sicher läßt sich noch vieles zu den eben behandelten Ab- 
schnitten der Relatio sagen, doch möchte ich an dieser Stelle nbbreclien und versu- 
chen, den geistesgcsehichtliclien Hintergrund etwas weitergehender auszuleuchten. 
Liudprand machte sich, dies wird deutlich, zwar lustig über die Byzantiner und iliren 
Glauben an apokalyptische vaticinia. Ob dies aucli in Hinsicht auf seine lntcinischen 
Leser, von denen einige einen derartigen Glauben vielleicht geteilt linben, geschah, sei 
dahingestellt. Er jedenfalls zeigt keine deudichen Anzeichen einer Endzeiterwnrtung, 
weder in seincn historischen Scliriften noch in der (ihm sicher zuzusclireibcnden) 
h ~ p d i g t . 9 3  

pcurtli Crusndc (London 1971) 135. zu Beiijninin die Angnbcri von St. B. Bowmnn, ODB 282; 
'6'. K. N. C%!mnr. \Vestcm Trnvellcrs to Constnntinoplc (LeidcnlNcw York/Köln 1996) 61. 

U"i~lie R&, Ornciila Lcoiiis (wic Anin. 30), passim. " \vns sich iiatiirlicll nicllt beweisen Zumindest ist mir kcinTcxt bckaiint, der dies bclo6cn 
!<irde. 
" s i ~ l i ~  ziini spÜtnntikcn I.]intcr61.nnd 11. \VOlfrnin, Byannz und dic Xoriihn Ethnc (400-600)t 

llcicli lind die Bnrborcn, llg. von E. K. Cllrysos/A. Scliwnru. [Veröffcntlicliungcn des Insti- 
lUts ~~lorreicliiscti~ ~csc~lic~,tsforsc)iIIng, 29.1 (\Vien/Köln 1989) 237-246; für dic byanntini- 
S"ie Zeit siclic bes. Pcrtiisi, Fiiic di Bisanzio (wic Anm. 27), 40fL 

l"i~ll~ i. U. cinc Stolle iil den sog. Pat,.in - Scriptorcs oi.iginuin C~nstunliiio~o~itonnn~~n~ rCC. 
Prcgcr II (Lcipaig 1907) 176, 10-13; vgl. s t e ~ ~ c  G. Drngon, Constnniinoplc imnginliire. 

fihidcs sur ie rccncil dcS ,,patnnU (pnris 1984) 3281. him. 57; ~crgcr, Uiitcrsiiciiiingcn 1.11 dc: 

Pokin (wie Anm. 80), 323[.; CI]. ~ i ~ l ~ l ,  quelques croynncec byzantines sur In fin dc ConsLanti- 
"Oplc, 30 (1929j1930) 192-196; *wr[ou bliihiai, ~ d .  U. Looiirdns (Tlicssnloniki 1959) 20-397 
40-52; vg~. C. M ~ ~ ~ ~ ,  ~l~~ plomilies of pliotiiis, pnhlmli oc Constnntinoplc. Englisli mnslation, 
iii@~ductioii und cornmcntary. [DOS 3.1 ( ~ ~ ~ b ~ i d ~ ~ / ~ ~ ~ ~ .  1958) 82-95,95-112; dic Vita des Bn- 
Siliiis Iiinior niis dein 10. - von A, N. ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ k i j ,  iii: Sbornik otdclcnija russkngo ja~yka i 
slovcsnosti ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ j  r\kndcmii ~ ~ ~ k *  46 (1890) pri~. ,  z. B. S. 65: ..., neooayoeau6lisvov 
Xal "OY xal M6y; vgl, Clic G. ~ ~ ~ ~ l i d i ,  '0 ~ [ o g  700 6olou Baoihslov TOÜ Niou (Ioyininn 1980)i 
A. plorovskii, &,jaz ~ ~ j u  prorokn ~ ~ ~ ~ k i i l j ~  (61. 38-39), in: Sbornik v Ecst nn Vnsil N. Zlntnrski 
(Sofijn 03 C' 1925) 505-520; Urandes, 90 (1997) 35f. mit dcn Anm. 76-80. 

''"C Ostcrprcdigt ~ i ~ ~ d ~ ~ ~ ~ d ~  crrmonn N O ) ,  ed. Bisclioff, Aiiccdoia novi5simn (wie 
32), 20-34 (TcxL: 24-34 bzwV, jcbt bei Cliiesn [wie Anm. 31,151-165); ''61. duzu K. Lc~scb  

Li"dprniid of C„„„, prcnclicr llomilist, in: ~l~~ ~iblc in tlic Mcdicv;l World. E;~uY~ in 
Mcinor~ of Bcryl Smnllcy, by K. \ ~ ~ l ~ l ~ / ~ .  \vood. [Stiidies in Cliurcli klistory. Siibsidin, 4.1 
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Es gilt an dieser Stelle ein interessantes lustorisclies - besser: Iiistoriographisclies - 
Phänomen zu konstatieren. \Väliährend man in zalilreichen Untersuchungen über die 
Endzeiterwartung uni das Jdir  1000 lieriirn - Ir t ~ ~ r n r ~ r  de l'an mille - verscliiedcne, 
z. T. doch recht eindeutige Belege liierfür fnndq'und letztlich doch feststellen mußte, 
daß im lateinischen Europn keineswegs eine alle Bevöllcerungsteile erfassende Panik 
o. U. existierte -das \Visscn um das nahe, mögliclie Ende blieb das Monopol gebilde- 
ter Kreise -, galt im Unterschied dazu Byzanz als immun gegenüber derariigcn Spe- 
kiilationen. Der Osten habe, n ie  Vasiliev iri einem diesem Zusammenhang immer 
wieder zitierten Artikel betonie, das Jnlir 1000 sirnpk ign~red?~ 

Und doch haben sich - wenn aucli bisher meist ignoriert - so viele Qiiellenerzeug- 
N S S ~  aus Byzanz crlialten, daß man elier das Gegenteil annehmen konnte. Dies ist - 
noLa bene - um so bemerlccnswerter, als &C liandscliriiiliche Überlieferung byzmti- 
nisclier Quellen schon d e i n  in quantitativer Hinsicht nur einen Bruchteil der des 18- 
teinisclien \Vesiens niismacht, ein Umstand, der eher den Kreuzfnlirem des Jahres 
1204 iils den Osnianen des Jahres 1453 zuzuschreiben ist. 

IVenn also dennoch zahlreiche Belege zefunden werderi können - vorausresctzt, 
man sucht sie nuch -, die zeigen, dng  a;ch iii Byzanz cinc Endzeiterwartung exi- 
stierte, die auf die Zeit um 1000 U. D. deutet, so ist dieses Phiiriomen durcliaus geeig- 
net, näher betrachtet zu werden, und auch die Frage, ob es Verbindungen zu den 
eschatologischen Vorst.ellungen im \Vesten gibt, ist legitim. 

Ein kleiner Exkurs in die Chronologie ist nn dieser Stelle notwendig. 1n Byzanz - 
wie heu1.e noch in den verscliiedeiicn ort.hodoxeri Kirchen - strukturicrte man die 
Weltgeschiclite, also die Cescliichte seit der Ersclinffung dcs Menschen, nach IVcltjnh- 
Sen. Man zälilte also die Jahre nl, Atlum. Da Gott die \Velt. in 6 Tagen geschdfen hatte 
uiid um siebenten ruhte, und andererseits l>salrn 89.4 und 2 Petr. 3.8 besngteri, daß 
vor Gott tausend Jahre ein 'hg seien, schloß man, dnß die Dauer der Weltgeschicllto 
aiich nur 6000 Jahre umfassen werde. Schwierig gestalterc sich dabei allein die 
pragc, in welchem Jdir rnan gerade lebte, deriri die irr1 Alten Testament gebotenen 
Zahler1 reichen nicht aus, um eine durchgeliende Clironologie zii erstellen. Also 
muß* man sicli entweder mit der syrribolischen Auslegugg bestirnrnter Bibclstcllcn 
bclielfcn, um wenigstens einen Fixpuiikt, die Geburt Chris~i, zu erlialten. Oder man 
vcrsucllie, ~C Euseb von Kaisareia, unter Einbeziehung der historiogrnpliiscllen 

."OS, AIOUT- (Oxford 1985) 43-60. Der Vcrsiicli, dns sei nn dieser Stelle nngomerkt, von Kwngeoi, 
nQuvao~  b tni<nron05 IQ~lihv~vrl5 (wie h m .  2), 257ff., die Kapitel 39 und 40 der Legntio des Liud- 
Pl'nnd h\v. den Kniscrtitcl der Ottonen direkt im Koritcxt der Eridzciterwnrtuiig des 10. Jlis., llczo- 
fien 1000 D., zu sclien, ist iri. E. völlig vorfclllt. Liudprnnd gehörte mit Sicherlieit niclit "Y 
dein l'ersoneiikreis, dcr cin Ende der Welt im Jahre 1000 be[ürchtetc, und seine Boknnniccliaftmd 
AdsOs Epistuln nd Gcrhergam reginain ist nicli~ nuchNcisbur. Vgl. nucli Knrpf, ~orrsclierleäiti~~~ 
tiori und Reiclisbcgriff (wie h m .  5), 42i. niit Anm. 226; ~ ~ ~ ~ d i ~ ~ ,  11 vocnhuinno politico 0 s ~ c i ~ ' '  
di Liutprnndo di Cremorin (wie Anm. 5), 28f. riiit hnm. 31. '' Sielie dic Literntur oben in hm. 4. -. 

9' A. Vnsilicv, iMedicviil Idcas of ~ h c  End of tlie \Vorld: \vcst aiid Enst, ßyi... 16 (194211943) 
462-5027 Iiior 487 (dnnncli nucli F, D Ö I ~ C ~ ,  BZ 43 [19501 69 und 47 [ig54] 453). Vnsilicv ficlizrt 
zii p~rsclicr~l, die nwnr zugcbcn, dnG Iiicr lind da g e d ~ s c  Eridzeiterwartung. nufgcUeFn 

InnÖ, dem aber keine bcsonderc ßedeutung bcimcsscn, IinmerIlin verweist er gleicli llacli 
ser auf die lintcn (siehe hci Arim. 141-142) Endzeitangste des Leon Diokonos kurL 
vor dein Jairr 1000 n. D, 

Ülierlicferung aller d m d s  belcannten Kulturen (Griechen - Olympiadenrechnung, 
altmesopotamisclie und ägyptische Überlieferungeri) die Lücken zu schließen. 

Die verschiedenen Metliodeii führien zu verschiedenen Ergebnissen. Eiisebios z. B. 
bereclinete das Jdi r  5200 als Gebrirtsjnhr Cliristi. Durch die lateinische Übersetzung 
des Hieronymus w d e  diese Rechnung bis ins 8. ni. die doininicrendc irn latcini- 
sclien \Vesten. Das gefürclitete Jahr 6000 entspricht so dem Jahr 800 U. D., und der 
25. 12.800 was der ersie Tag des nencn Millennium. Schon d e i n  dieses Datum zeigt, 
dnß die Kaiscrkrönung Karls des Großen aucli eine escliatologische Dimension haite, 
die in der Regel übersehcii oder b e d t  ignoriert ~ d .  Entschinrft wurde diesc durcli 
die Einfülirung der Idcarnaiionsrecliniuig, nach der das J& 800 bzw. 801 kcine 
cndzeitliclie Signifikanz nuf~vies. Dnnacli datieren wir ja heute noch. Allerdings resul- 
tierte dann später aus dieser Zeiirecl~nung das Problem mit dem Jalir 1000.96 

I-Iippolytos und andere frülicliristliche Autoren (Julius Mricnnus z. B.) hnttcn die 
Geburt Christi in Jahr 5500 datiert, was dnzu fülirte, daß mnn iii Byzanz um das 
Mir 500 mit der zweiten Parousie Cliristi rechnete - Befürclitungen, die dcuiliclic 
Spuren in den überlieferten Quellen hinterließen." Naclidem dieser Termin jedooli 
vorüber war und nichts geschah, begann niaii, noue Reclmungcn nnzustellen. 

Daß man sich in Byzanz im 10. Jl1. (oder nuch sclion in frülieren Zeilen) in keiner 
Weise um ein möglictles der \vclt 1000 U. D. gekümnert liabc, ist eine fd -  
sehe Anrialnne, und bereits vor übCr 100 Jalireii niaclite von Dobscliii~z auf einige 
Quellen ~ ~ f m e r k s a m ,  die eine Endzeiterwartung in Byznnz, bezogen auf 1000 D., 
bczeugen."In letzter Zeit widmetcn podsl<alsky und Magddino dem Tlierna einigen 
Ralun. Beide gehen von der Existenz eschatolo~sclier Vorstellungen, goriclitet auf die 
Zeit Um 1000 U. D., aus.""onst spiehe dieses Thema - soweit icii sehe - in der by- 
zantinistisciien Liternius lccine Rollet 

Dieser ProblcmatilC müßic auf breitester Quelle~i~rundlagc nnciigegnngeii wer- 

96 Icli verweise auf meinc hi.tilccl iri 90 (1997) 24-63 lind in: Dns F;onkfurtcr Koiioil von 

794 (wic h i n .  4), 49-79, wo die o;nscliliigigen ~~l~~~ und die wiclitigste Litcrntur sii diesen Fm- 
gcn geiinnnt werden. Zli erg;nzen ist jcti.c der wic]itigc hi ikol  voii 0. Aridrei, Ln fonnnziona di un 
'"~dulo Stoiiogra~ico cristinno: ~ c ~ ~ ~ c s n m e r o r i c  cosinico nIIn Ciiroiiognpliin di Guilio Africano, 
^"Um 60 (1995) 147-170. Zli vcrweiscn ist insbcsondcre nur Fricd, DA 45 (1989) 385-493 uild 

in Anm. 4 zitierteii Arbeiten von ll. Lnndes. 
" A I I S ~ Ü ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~  dnau ~ ~ ~ d ~ ~ ,  90 (1997) 24-63; zu IIiiiwoiscii, du13 nucli der lntcinisclie\Vc- 

500 n. D. eine ~ i l ~ z c i ~ o r w n r ~ r i g  knnntc, siclic ßrnndcs a. n. 0. 30, mit Anm. 

Lnndes, Apocnlyptio ~xpectntions i\nm, 4), 161 ff.; F, Troncnrolli, 11 consolnto dcu'Ai~tiehri- 

stO, Stiidi Med. 11p 30 (1989) 567-592; ziisiitzlicli zu den dn gennrlntcn ?lege: z. 
nocli die nricfe ](XI, mII, XXX, X ~ ~ l ~  des i\lciniiis ~ ~ d i ~ i ~ ~ s  Avitiis (Alciini Ecdicii A V I ~ ~  Vicn- 
iiclisis episcopi opera quae supcrsunt, rcc. R. Pcipcr, MG11 AA V112 [B erlin 18831 54,3-55,9; 60, 

3 ßentrice, Dns Ornkel 
12-15; 64,30); vgl. nocli pocii~a~iim lib. V. 251 (n. $1. O., 261); jetzt nucli P. 
"Oll Bnnlhek lind die sogeiialintc ~i~y~~irlent~lcosopliio. RQu 92 (1997) 177-la99 

ciiic mOiio- 

pliysi~sclic I l c r l ~ ~ ~ ~ ~ ~  der sog. ~ ü ~ i ~ ~ ~ ~ ~  rrlleosopIiie'L üborzeugcrid nacliweist. 
E. von ~ ~ b ~ ~ l ~ u ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~  296, 12 (1893) 534-567; Dcrs., Eine ~nmi~ioll~n~ldsclirift  

des Jalirliiinderts -l)rcsdcn Ms. A 187, BZ 15 (1906) 243-274. 
'?0dsknlsky, ~yznntinisclie R~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ("G h r n .  27), 97L; Magdniilio, T1icIlistorY or 

t'icFiihir~ (wie Ariin, 27), 3-34. 
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den.100Hier möchte ich nur auf einige besonders aussagekräftige Quellenstellen liin- 
weiseri. 

Von Niietns (David) Papl~lagon,'~' einem der fruchtbarsten byzantinisclien Autoren 
der ersten Hälite des 10. Jh. ist ein zwar seit einigen Jahren edierter und dennochin der 
Forscliiing (der byzantinistiscben wie mediävistischen) unbcncliteter Traktat erhalten, 
der ein vöilig neues Licht auf die Endzeiterwnrtung - bezogen auf dos Jnlir 1000 n. D. - 
in Byzanz wie im Iateinisclien \Vesten wirft. Er war Schüler des Erzbischofs Aredias 
von Knisarein, der U. a. als Verisser eines der drei bekannten byzantinisclien Apokn- 
lpsenkommentare bekannt i~t.'~"n zwei Hss. (Modenn 42 [II. B. 51, s. XI11 und Atiios 
Knraknllou 14, s. XII) sind zwei zusammengehörige Stücke überliefert, die offenbar die 
Antwort auf Anfragen von ,Bischöfen im lVestenU sind.103 An diese jedenfalls (neo< 
T O ~  &V OUUEI &ntux6nouc) ist das zweite Stück adressiert. AGaq bezeichnet in dimer 
Zeit sowohl Italien (einschließlich Sizilien) als auch dns resdiche (nordalpine) Eu- 
ropa.Ioi Die in beiden Stücken enthaltenen clironologischen Berechnungen ergeben als 
Abfnssungszeit 942 U. D. oder (wnhrscheinlicber) 950 U. D. Die Anfragen der ,,wes&- 
elieii Bischöfe" ergeben sicli ans den Antworten. Die Fragen bewufen 1) die Authenti- 
zität der Offenbarung des Johannes, 2) den Sinn von Off. 20,4 (das ,Tausendjährige 
Reichu) und 3) .ob bis zur Vollendung der tausend Jnlm (wirklich) noch 50 Jahre blei- 
ben" (xai neo5 aupnhfiewaiv TWV ~ A i w v  ~ T W V  6mh~i(pBquav B T ~  v ' ) . ~ ~ ~  

Niketas bearitwortet diese Fragen. Die Johannes-Apokalypse sei echt, was mit dem 
Autoritätszeugnis diverser grieclusrlier Kirchenväter belegt wird. Die 1000 Jnlire sind 
ernst zu nehmen. Es folgen komplizierte Berechnungen des Endcs,lo6 z. T. basierend 
auf älteren byzantinischen Schriften, die gleich zu nennen sind. Er kommt U. a. di- 
rekt auf 1000 a. D., aber auch auf 1041 U. D. Dic 50 Jalire ,,Restu werden jedenfalls 
bestätigt. 

In dem ersten Traktat (,Über die Endzeit" - n c ~ i  mvwheiaq) kommt Niketas, die 
verscliiedenen byzantinischen Ären benutzend, U. U. aui U. D. 1024 und 1128."'' 

ES wäre natürlich sehr vorteilhaft, wenn es gelänge, die Identität der .Biscliöfe im 
lvesten" zu klären. Der Text des Niketns gibt keinen konkreten Anlialtspunkt, der auf 

Namen oder die Herkunft dieser Bischöfe deuten konnte. 

hlog.dnlino (wie in der vorhcrgehenderi h m . )  bietet du11 cinc ausgezeiclinctc Vornrboit. Ich 
hcinühe mich, ihn niclit einfnch zii wicdcrholen. 

Iu1 Zu ihm siehe A. Knzlidnri, ODB, 1480 (Lit.); zu der Iöngst nicht definitiv gelösten Frnöc uin 
die Ideiititiit verschiedener Autoren nnmcns Niketm (Dnvid, PaI>lilngon, Pliilosophos, nfiotoros) 
sielic n. J. Jenkins, A Note on Nicetns David Pnplilngoii nnd tlic Vitn I&mutii, DOP 19 (1gG5) 
241-246; P. Karliii-Haytcr, Vita Eutliyrnii Pomiarche (Bruxelles 1970) 217-219; F. Winkclmnnn* 
lInt Nikctas h v i d  Pnphlngon eiri nmfnsscndes Gescliichtswcrk vcrfnßt? JOB 37 (1987) 137 -1521 
Iiicr bes. 148f. Zu seine11 Iiomiletisdien uiid insbcs. hngiographisclicn Schfiftcii sietlc Ucck, 

und tlleologiscll~Lit~ratur im Byznntiiiisclien Heicli (Münclicn 1959) 548f. 
I0' Siclie A. Kulidun, ODB 1621. und dic da genannte Literatur. 
103 C 'dicrt von L. G. \Vcstcrink, Nicetos tlic Pnplilagonian oii die Eiid of tbc IVorId, in: Drra.? 

Texts nlid Studies in Ncoplntonism und Byznntiiic Literntuc. Collcctcd 1)upcrs (Ariistorduin 1980) 
357-375 ( ~ P r ö l .  in der bstschrift Lnourdns. [Tliessulonikc 19751). 

'O' Zuin byanntinisehon Vcr~iiindnis von 66m~ sichc Z. ß. J.  bitt/^. Oikonotnid~, Ciitulogtic 0f 

B~znntinc Scnls n t  Dumbarton Oaks nnd in thc Fogg Museum of Art, I: Itnly, Nortli of tlic Bulknns, 
of thc Blnck Sen (Wnsliington D. C. 1990) 1 f. 

los Ed. Wcstcrliik, N i c e t ~  tlic Pnphlngonion (wie k m .  los), 371 f. (I1,9-10). 
'" Zusnm'"cngcfnßt bei \Vcsterink, Nicotns tlie Pnphlngonion h r n .  103). 365-5678 
'O' Überblick bei Westcrink, Nicctns tlic Pnphlngonian (wie Anm. 103), 363f. 

In Frage kommt m. E. vielleicht Bli. Siegfried (Sigefrcdus) von Parmn. Er war 
Ende 944 in Konstantinopel - als Begleiter Berthns, der Tochter Ilugos von der Pro- 
vence, die im Dezember 944 Romnnos (Sohn Konstnniins VIL) heiratete - und 
wurde, wie Liudprnnd von Cremona in seiner Antapodosis bcriclitet, in den Staats- 
streich Ende 944 verwickelt. Hier seute er sicli, als hfülirer der in Konstantinopel 
weilenden Italiener, energisch iür den dann siegreichen Konstantin VIl. ein.'ou Dies 
war sicher eine Iiervomgende Voraussetzung für ausgedehnte Kontakte in der by- 
anntinisclien Gelelirteiiwelt. Siegfried von Parmn stand mit Odo von Cluny, über des- 
sen escliatologische Vorstellungen hier niclit eigens gehandelt werden muß,'09 in Ver- 
biirdung. Sie trafen sich z. B. 942 in 1talien.l"'Dic von Siegfried in Parmn g-ündetc 
Joliannesabtei wnr cluniazeiisiscli ausgeric1itet."' Vielleicht wiirdc eine ndiere Be- 
~Chaftigung mit Siegfried und seinem Umfeld hier Klärung bringen. Vielleicht d e r  
wurde die Anfrage der ,,Bischöfe im Westenu auch mit einer der znliIreichen Cesnndt- 
schaften, die in den 40er Jnliren des 10. .nis. zwischen Konstantinopel, Italien, Bur- 
gund und Otto I. aiisgetauscht wrden,"2befördert. Die spärlichen Quellen zu diesen 
Gesandtscliaften geben jedoch keinen Anhaltspunkt. 

ES ist immerhin beinerkenswert, daß die „Bischöfeim Westenu ungefäiir zur gleiclien 
Zeit bci Niketas über das (in 50 Jaliren) dr~liende Ende anfragten, als Ottos I. Scliwe- 
Ster Gerbergn Adso aufforderte, das verfügbare Material über den Antichrist zu Sam- 
mein (vor 954). Insofern sollten die beiden Abliandlungen des Niketas Pnpiilagon U U C ~ I  

Beaclituiig in der mediävistisclien Debatte um dic Bedeutung des Jalires 1000 finden1 
Ein älterer Text, die I$&tor.ia ,nystica ecclesiae cattzolicac des PS.-Germanos,"" 

enthält eine Stelle, die im Zusammenliang mit einer auf das Jdir 1000 U. D. bezogc- 
Endzeiterwnrtung rclevnnt ist. Dieser Text war sehr verbreitet, wie die - für hy- 

zantinische Verllültnisse - selu umfangreictie handscliriftliclie Uberlieferung beweist. 
Es existieren verschiedenc Rezensionen. Der eben genannte Niketas Paplllagon Zi- 
t i e r t~  diese Sc11ri:ift direkt. dieser fIjstorja rnystica handelt es sicb um einen „mY- 
stischenu Kommenta der Liturgie. Bei allen Unterschieden der einzelnen Rezensio- 
nen des Textes ist die hier interessierende Stelle überall zu finden. Die Fingerhaltung 
des Bischofs beim Segen (m Ende des ~~ttesdienstes)"'n>ird in diesem Text: so Ge- - 

IUD Lilidprnridi Antnpo<losis Y, 20 und 21 ($41,16-26 und 143,543 Bccker = 134,403-412 und 
13', 452-454 Cliicsa). A. ToyIi~ec, Constoniine p~r~lryrogeriitus nnd Iiis \Vorld (Loiidori 
I9731 19, 60; E. DiirNnlcr/nq ~ ö ~ k ~ ,  ~ ~ l ~ ~ b i i ~ l ~ ~ ~  der dciitschon Gescliiclite. Kniser 0110 der Große 
(Lei~z iR 1876) 134: Hiestui1d. Bvznnz dus negnuin Itnliciim irii 10. ni. (wic h r i .  5), 197L - , , 
Irnd Pass.; ~ n i l e r ,  ~ c g n u m  Italiac (wie Anin. 43), lÖ0. 
' o ~ i c l i c  Fried, DA 45 (1989) 413; K, ~ ~ l l i ~ ~ ~ ~  Zur geistigeii \VclL der Anfönäc Kluiiys, DA l0 

(1954) 417-445, liicI. ziticrl nacli c ~ , ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ i t ~ i i ~ ~  Gestalt und \Virk1nrg cliininzciisisclieri 

Ilcform, hg. von H. niclitci: [\vcgc der ~ ~ r s ~ l i u n g ,  241.1 (Darmstndt 1975) 91-1243 bcs. 100.03; 
Sackur, Dic ~ l ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  iri illrcr kirc~i~ic~icn und n~~geincing-esclii~litlich~~~ \Virksnmkcit bis 

M i t t ~  des 11. Jnlirllundortfi I (tlallc 1892) 118 11 (Hnllc 1894) 223-2S6; E E1'mirri, La finc 

lnondo i i ~ ~ ~ ~ n n i i o  iniue il pcnsiero di ~d~~~~ di cluny, iii: Elircngnbc !ur Knrl Strecker. Studicri 
zilr ~~teiiiiscliori ~ i ~ l ~ l ~ ~ ~  dcu ~ i ~ ~ ~ l n l ~ ~ ~ ~ ,  lig. von \V. Stneklll. \V~iltI~cr (Dresden 1931) 29-3G; 
Mö1irin6, \V~ltkaisor (wie Anin. 54) 26. 

'I0 Snckur. Dic Cluiiinccr~~cr I (wie Anin. 109), 111. . 

Ir' Sackur; Dic Clunincciisor 1 {wie Ariin. 109)~ 323. 3idcnt dcpuis la fon- 
Ii*ichc die ~bcrsiclIl. bei C, ~ ~ ~ ~ g ~ ~ i g ,  Lcs nrnbnssndcs by"nnti"CS On Oc' 

d u 9 ~ n  d~ Etats barbarCs iusoo' 01~1 Croisadec (407-1096) (Atllen 1980) 476rf. 
I13 

Siclie die Arigubcn i i ~ p i ~  8023. 
'I4 In By~ni iz  irn ~nteinisc~cn \vcstCu) lCnnntc mnn dic niis dcr Antik0 stai~mcndcn Mctllodcn 
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dcutet, diiß der Aiiticlirist, das Ende etc. iiacli 6500 \Veltjalireri kommen inüßtcii. Da 
Cliristi Geburt iii Byzaiiz gen~ölinlicli niif das \Veltjalir 5500 dnticrt wiirde - \Vas uin 
500 a. D. zu einer deiitliclicii Encizeiternwrtiing fülirteii", weisen die ziisätzliclieii 
500 Jalire ~ungefnlir in Jahr 1000 a. D. (oder - nach der byzniitiiiisclieii Ära -ins Jahr 
992).i1"Beiiierkeiis\vert ist, dnß Anastasins Bibliotliecnrius eiiie der ülteren Reaensio- 
nen ins Lateinische überscute. Hier Iaiitet der Test: Qirod srtr~zrnrrs sacerclos l~opulrrvr 
sk~zal, i>entcrrurn Cliristi secunclu»t dernonsbnt acli~enturn, in se.z millesirno quirigerr.- 
lerirno anno fulunr117, pe r  cornpulrinr digitorutn oslenderts sex ~nillenariurn quirrgerile- 
rtarium nurne ru r~z .~~~  M. \V. gibt es keine Untersncliiing über die Rolle und Verbrei- 
tung dieses Textes un lateinischen \Vestens."" 

Nach dein Ausbleiben der Pnrousie in den Jahren nin 500 a. D. verbreitete sich die 
Arischniiung, daß C1irist.i Geburt ins Weltjalir 6000 zli setzen ist uiid daß  die \Vclt 
erst ain Ende des siebenten Milleniums ilw Ende erleben werde."" Man griif auf früh- 

rler Iiiiigcrrccl~niin~. Siclie i.. B. Kop. 55 iii Bcdiie Vciiernbilis De teiiiporiiin rnrioiie libcq ed. 
CIi. \V. J~oiics. [CC SL, 123 B.] (Tiirrilioiit 1977) 445f. (dniincli niicli bei spiitereri Iiitaiiiisclieii 
Aiiforcii; ~ g l .  den Koiiiiiieritnr in ßcdc: Tlie Ileckoiiiiig of Tiirie, triiiisl., nitli iritrod., noics nnll 
coiiriiicritiiry 1)). I' \Vnllis. [Triiiislnterl Tcsts for I~listorinns, 29.1 [Liverpoool 19901 342-346). 
Griindlegcnd: U. P. \Villinins & R. S. \Villinins, Finger Nuinhers in tlic Greco-Roiiinii \Vorltl niid tllc 
Enrly Midrlle Ages, lsis 86 (1905) 587-608. Ziir Finger~linltiiiig beiiii Scgeii iiri ortliodoxeii Borcicli 
sielie die tibl~ildiing bci K. Oiinscli, Litiirgic iiiid Kiirist der Ostkirclic iii Sticli~~~oricii (Lcil)ziä 
1981) 220f. 
"' Sielie oben bei Aiirn. 94. 

I I'" Die relevnritcn '~ccste: PC 98, 384-453, Iiicr 417 A: ~b xa~aoippayioai ~ b v  habv T ~ V  dexlc- 
eea, fino6~ixv6ei T ~ V  ~Ehhouoav Xeimoü naeouoiav, bv T@ $~axiqihiom@ n a v r a x o m o ~ ~  Erai 
vdn&lv Emoaai, 6i& ris wrlqi6os TWV OaxTOAwv Bp(paiv06qc, d~ax~q~hiombv n c v ~ a x o m 0 ~ 6 ~ ~  

T? 'Iinr6hu~o~ 'Pdwrls, xai 6 tiyios IC6eihho~ hEyoumv bv reis neel TOÜ kvrixeimou h6YoiS 
aurwv, bv T@ ~xaximlhiolrr@ n&vsaxooiom@ #TE!, T ~ V  pEAhouoav napouoiav &u~oSai, xai 6 Xeu- 
06rnobo~ ."Ort 6AcilHwv xai qih6iv8ewnos Oeb~ On&exei~." Iii den Srlirifteii der goiiniiiiteii PR- 
fristisclieii ~iitontiiteii lnsseii sieh die Stelleii übrigeiis llielit verifiaicreri. Aridere (die sog. nllliIt- 

le"~") Hezcnsioii cd. N. Borgin, I,ii 'Ecfiyrlois die S. Gri~iiinrio e lii versioiie Iiitiiin di Aiinstiisio Bi- 
blioteciirio, Roriin c I'orieiite 2 (1911) 144-156, 210-2211, 286-296, 346-354 (= Ders., 11 coiii- 
ilieritnrio lihirgico di S. Geriiinrio pntriarcn Coiistiiii~ino~~olitni~o o In vci;iioiie lutinn di Aiinsinsio 
Bil)liotecorio. [Stiidi litiirgici, 1.1 [Crotinicrriitn 19121 - dlinncli zitiert), 28 (eiip. 33): Tb xaTao- 

~ Q a ~ i o a i ~ b v  &exieeEa ~ b v  ha6v, Ono6cixv0~1 TI)V pEUouoav napouoiav TOÜ X~imoü bv ,SV' Erc1 
HiMciv &o~o[fai 61& ~ 4 s  vfiqou T ~ V  6axTOhov b~ipaivo6o~~ ,<q1; ~vciiero Heilerisio~~ ed. E E. 
nrigliiinnn, 'rlie I-lisiorin Mysiiigogicn niid odier Gieeli CoiiiiIlcntnries on die Byaniitine Litiiri?): 
JT'iS 9 (1918) 248-267,387-397 Iiier 389 (c11~1.45): ~b xa~auqpayioat ~ b v  &pxi&eta ~ b v  hab", 
fino6~ixv6et njv ~Ehhouoav (Xpimoü) napoudav bv T@ icaxiqihiom@ nevraxomo~@ HdA- 

'ueoaai 6i& T i 5  iyrl9160~ T ~ V  6a~~6hwv kpqaivo6oqc i~axiq ih iomk ~ & V T ~ X O U I O M ~ ~  V ~ l '  
I1Odsknlsk!', ~~~unt i i i i sc l~c  Rcicliscselintologie (,,<C ~ ~ ~ i ~ ~ .  27) 94 l~lid 11. Boriiert, Les ~oiiiinciitni~~~ 
bynilltiiis de In diviiic li~iirgie dii VIP nll XV si~cle (pnris 1966) 125ff. 

I'' Borgiii, 11 ~oiiiiiiclitnrio litiirgico di S. Geiriilllilo (,,.ie ,$ilin. 116), 28. r\llcll iii S. I>i?tridks, 'rI'lki. 
les l i t i i r ö ~ q ~ ~ ~ ~  de Saiiit hfiisiine ct dc Sniiil Ceriiiaiii, tradllits plir Allnslnse le l)ibiioili6ci~ii'c~ 
l0 (1905) 289-313,350-364, Iiicr357, 16-19. 
"" hfnililitls, Gcscliiclite der Iiiteiiiisclicii I ~ i t e ~ n ~ l l r  11 (,,,io Aillll. G), 814 cl~wiiliiit iiriinorliill iioi!I1 

"" -Nlicli&ng" diese Übcrsetziiiig. In iie~icreii ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  B. bei ~rull~lölal, Gescliiclile der 
lnteiiiisclien Literntiir II (wie Airiii. 6) iinilet 5ic kcillc ~r, , .~~iril l i ig iiic~ir, "" 

Siclie die ßelegc I)ci Podsknlsky, Bysentiiiiaclie Reic~lscsellntologi<: (\\.ie Aiiin. 27). 9% 
A* S1rolicl, Ui.s~riing lind Gesehiclite des f l ~ ~ ] ~ c ~ i r i s t ~ i c ~ i e i i  ~ ~ ~ ~ ~ k ~ l ~ ~ ~ d ~ ~ . ~ .  [TU 131.1 (ßediii 

1977) 395fi., 410. 

cliristliche Autoren zurück, die dies ebenfalls bclinuptct hatten, ohne jedoch zu ihrer 
Zeit einen gkößeren Anklang gefunden zu hnben.I20Ein erster Beleg nach 500 a. D. 
für eine wachsende Akzeptanz der Datierung von Cliristi Geburt ins \Veltjahi GO00 
und cntsprechend des Weltendes im Weltjdw 7000 stellt die - leider verlorene - Welt- 
cluonik des I-Iosychios von Milet dar.'" Unter den überlieferten Fragmenten findet 
sich eines, das deutlich macht, dnß e r  von Cliristi Geburt im Jdir  G000 a~sgelit . '2~ 
Zwar ist es offenbnr nicht völlig gesichert, dnß dieses Fragment dem erwnhnten He- 
sycliios zuzusclireülen ist - in Frage ltommt ancli ein gleichnamiger Autor, dcr kurz 
vor 600 lebte -, doch ist dies im hier tralctierten Ziisnmmenhnng eher unwichtig. 

Eine nntcr dem Namen des bereits erwälmteu Hippolytos (um 200), der durch 
seine Werke128 zu einer ,,cschntologischen Autorität" bei den Byzantinern geworden 
NUI; überlieferte Sclirift ist in mehreren Fassungen (ineist unediert) überliefert. Die 
~iacli dem Cod. Vat. 1232 A (n. 1131) von DiekampI2' herausgegebene Fnssung 
stnmmt vermutlich aus dem 8. Jh. Ilier werden - von den Auffnssungen des Iiistori- 
schen Hippolytos"5 &weichend - im Zusammenlimg mit dem gleich zu bespreclien- 
den Horoskop der Stadt Konstantinopel von (Pseudo-) Vettius Valens, nach dem das 
\veltende 1026 a. D. eintreten werde, die 1000 Jalire der Johnnnes-Apokalypse (20, 
1-3) voii der „I-Iadesfdirt" Christi (im Weltjdw 5533) an gerechnet. Der Anonymus 
kommi so aufs Weltjahr 6534, also ca. 1034 a. D., in dem Satan „gelöstu werden 
wird."Qu beachten ist die (hier zwar nicht ausg~s~rocliene, aber selw verbreitete) 
Ansicht, daß der Antichrist -in Parallelität zu Christus - sein öffentliches Wirken mit 
Seinem 30. oder 33. Jahre beginnt. Dies bedeutet, daß CU. 1000 a. D. die Geburt des 
Antichrist erfolgen ~ d .  Die gleiclien Zahlen hnt auch die allslawische Version, die 
Bonwctsch übersetztc.127 Podskalsky hat noch zwei weitere Versionen dieses Textes 
gefunden, die noch nicht ediert wurden (Paris. gr. 111 und Adios ~n rakaUou l4 ) .  

differieren die Zahlenangaben geringfügig.'2u 

% 

Zll erinnerii ist dnran, doß olicll dei. syr. urirl gciccli. I%.-Metliodios, der syr. .s~li~tzllÖlilc' 
(CAVT 11) iolgeiid, vor1 7 Millcrinieii \Vcltdnucr nusgclit - dnzii Reinink, Die syrisclic ApoknlY~se 
des ~ ' s ~ ~ d ~ - ~ e t l i o d i ~ ~  A ~ ~ ~ .  54), 401. (mit der ~n~fiilirliclicn Arirn. 1). Vgl. die Elinwcise Lei 

Dobscliiitz, BZ 12 (1903) 555; ~ ~ l ~ g ~  für d i ~  Arinnlimc von 7 Millennien boi podsknl- 
s k ~ ,  ß~znntiiiisclic Reiclisescl~ntolo~ic (wie A~ini. 27), 93 hni11. 547. 

"I Sielie 1.1. Scliultz, RE 8 (1913y1322-1327. "' Er crwiilint jcdocli nucli nocli die Dnticrung nuf 5500. Sielie'Hovxiou &I5 '?V ~ t w r l o ~ ~ ,  
L. Dindorr, in: Clironicon ~ucc~inic 11 (Boriri 1032) 116. 

IW InSbes. Da Clirisio e~i\rltie~lristo iil A ~ ~ ~ ~ .  71) (sii den gcorgisclieli, syrisclicn, ~rilienisclicn~ 
ätliio~iseheii und altslnwiscllcn ( j ~ > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  die CPG 1872) sowvic die Cominentnrii in Da- 

?olem, ed. N. Bonwctsch, I-lippolyiis \vCrke 111. [GCS 1.1 (Lcipsig 1897) 1-340 (mit einer?outs 
Ub~r~~lzi ing der n~~s~n,visc~ici l  vcr5ion) ( C ~ G  1873, n u ~ l i  zii den syrisclicn lind nrmciiisclicn Uber- 
Sctzui ig~~).  Dnzu kommt nocli die irn 8. 9. JIi. eiitstaiidcnc psciidoliippol~tisc~c scliriit Orntio 
d ~ ~ ~ ~ m i i i o n e  inuIldi (CPG 1910), Aclielis n r o., 289-309. Dmii 6ciic linm 74' 

'. DiekiimP, ~i~ dein ~ippolytos nein zugesclirielieric Erkliirnnä von APk. 20, 
iinä~e~liisc~icn ~ ~ ~ t ~ .  -rl1ou 79 (1879) 604-~>16 (TCXL: 606-608); vgl. ancli CPG 1890, wo die 
~ " r ~ c l i u f t  des l-lipp~lytos~voii ~iiebei;crwo~en wird. 
..7 Der die \Veltdnuer niif 6000 ,rnIirc niisetztc. Vgl. Brandes, HZ g0 (1997) ' es. 25ff. 
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vcrmeintliclies Horoskop der Stadt Bvzantion. das aneeblicli Konstantin der Große " 
bei der Griiridung Koiistantiriopels bcini erwäliiitcii Vcttius Vnleris in r\iiftrng gegc- 
bcn liiibc. Der ci,ocritliclie Aniuß fiir das sorlie~entle I-loroskop wnr wnlwsclieiiilicli 
das verheerende Erdbeben am 25 Oktober 98$ bei dem U. a.'aucli die Kuppel der 
Hngia Sophia teilweise ~ in s tü r z t e .~~~Dns  Horoskop sagte das Ende Konstantinopels - 
was in Byznnz immer auch das Ende des Reiches bcdeutetc - voraus. Es billigt der 
byzantinischen I-lauptstndt 696 Jahre zu, was ins Jahr 1026 a. D. führt. 

Eine recht späte Dresdner 1-1s. (A 187 [s. XVI]) basiert in bestimmten Teilen auf ei- 
ner im Jalwc 995 n. D. kompilierten Clwoiuk, die hier mit diversen cschntologischen 
Texten (U. a. PS.-Methodios und dem verbreiteten kurzen Text der .Zeichen des Anti- 
christ" [ q p ~ i a  TOÜ &vnxeimo~] '~~)  verbunden mdc.~46Bemerlccnswert ist ein ZU- 
sah zu einem Friipent (VIII cap. l)'4'dcs Hippolytos von Theben (7. oder 8. Jh.), 
das das Geburtsdntum Christi behandelt. I-Iier heißt es: ,Der Antichrist aber, wie Jo- 
Iinnnes der Theologe sagt (Bezug auf Off. 20,2f.?), wird 1000 Jahrc nach Christi Ge- 
burt geboren werdenu (6 6' &vrix@imoq y~wära i ,  <uq cpqav 'Iwdiwqq 9~oh6yo~  P U T ~  

&W riis Xeiuroü y~wtju~wq).148 
In vcrsclucdenen I-Iss., in der Regel zusammen mit den oben genannten pseudo- 

liippolytisclien Traktaten, sind Scliriften eines Anthimos, Cliartopliylnx an der Ilngia 
Sophin, überliefert. Gedruckt ist leider nur cine eher sekundäre Rezension."'Anthihi- 
mos errechnet das Weltjnhr 6533 (= 1025 a. D.) als das Jahr des Endes. Die Art 
Berechnung legt nahe, dnß sie unmittelbar vor diesem Datum erfolgte, mithin als 
Ausdruck eine Nalierwartung angesehen werden kann. 

Es gibt noch eine Reihe wvcitercr Belege für cine byzantinische Endzeiterwartung 
um 1000 n. D. Magdalino nalm somr an. daß Bnsilcios 11. -einer der erfol~reicllsten 

I .. 
' 1  byzantirusclien ~ a j s c r  üborliaupt, Yder ,,Bnlgarentöteru (t 1025) - es unterließ, eine 

Nnchf~lgerc~elung zu trcffcn (was sehr ungcwölmlicli ist), weil er die akute Endzeit- 
CrtVartung einiger Zeitgenossen geteilt haicn könnte.'" 1)ies ist m. E. sehr wnlr- 
sclieinlich, doch feblcri eindeutige Belege. Iinrnerhin könnte man noch auf die Gleich- 
setzung der l iorma~ischen Riis', die im 10. Jh. mehrfach Byznnz bedrohten, mit den 
aus Hes. 38.2.22 bekanntcn 'P& - mithin mit Gog und Magog - ver~eisen.~" 

fischließend soll nocli der byzantinische Historiker Lcon Diakonos zu Wort kam- 
man, der nach 992 seine Tmoeia sclirieb. Im Prooimion fülwtc er aus: „... grauenCr- 

~issenscliaftsgcscliicliilichc Siiidien. I+siscli~ft iiir \V. Ilnrmcr, Iig. von Y. Mncynmnl~v. G. 
(\Viesbnden 1977) 305-315; vgl. noch Dngrori, Apprivoiscr In guerre (wie Arim. 34), 471. 

I" Gcorgiiis Cedrenus, I-Iistorinriim Compcridium 11. 438 (Bckkcr); lonnnis Scylitzae Synopsis 
liistoriarum, 331 I. (Thum); dnau G. Domcy, Enrtliqunkcs of Coiisinntinoplc nnd Vicini8 A. D' 
342-1454, Spec. 30 (1955) 596-600, bcs. 599 f. 

""~gl. Brnndcs, ßZ 90 (1997) 60 iriit Anm. 257. 
""~osu von Dobscllüci., BZ 15 (1906) 261 f. ulid hes. 264. 
I'' Gellort allerdings zu dcn Frngmenteii ,zwcifcllinfter Ilerkunit". Siclic IIr. DickßinP, 13ippo1y- -. 

"S Von heben. Texte uiid Untcrsuchiingei: (Münster 1898) 36. 
Iis Ediert bei von Dobscliiitz, BZ 15 (1906) 261. 
I" G.~ercu htl l i ini  de proxiiiio saeculi Cino, in: ~ers. ,  Operc minori 11 (Citti dcl vntien? 

l937) 298-304; zur sonstigen ihicrlicferung siolie I>odska]sky, Byznntinisclie ~ e i c h s ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
(wie Alm. 27), 97 mit Anm. 574. .." . 
M" Mng-dnlino, IIistory of tlic Futiirc (wie Anm. 27), 26. I-Iicr (25ff.) noch weitere fibcrlegungen 

iiber einen Reflex cincr Endz~itcrwnriuii~ um 1000 D. in ~ngiogrnpliic, Kunst uswv '" DUU obcn h m .  89. 
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regende Schreckbilder zeigen sich am Himmel, unglnubliclic Erdbeben erschütterten 
das Land, Blitze schlagen allenthalben ein, gewaltige Regcngüssc strömen aus den 
\Volken hcrab, Kriege hrechen aus, vielerorts whd das Land durch ieindliclie I-Iecre be- 
rnnnt, ganze Städte und Gegenden wurden verlassen, so daß viele meinen, die Gestalt 
dieser Welt beeinne sicli zu wandeln. und die erwartete zweite l'nrousie unseres ~öe- 

U ., 
lichen Erlösers (zuni \Veltgericlit) stelle nahe bevor ..." Ns ernsthafter I-Iistoriker stellte 
sicli Leon die Frage, wieso überhaupt - arigesichts des drohenden Endes - Gescliichts- 
sclireibung b e t r i e ~ c ~  werden lcönn&. Er hibe trotzdem seine Goscliiclitc geschrieben, 
.damit sie der Nachweh eine Warnung sein könne - es sei dcnn, die Vorsehung hätte 
schon jetzt beschlossen, dem Dasein der Mcnsclilioit auf Erden ein Endc zu setzen und 
ihr Lehcnsschifflein jetzt schon in  den Ilafen der Vollendung Inden zu lassen und eine 
neue Welt zu crschaffenK'=An einer nnderen Stelle seines Geschichtswerltcs berichtet 
er über einen Kometen, der im Aiigust 975 erscliien. Kurze Zeit spiitoi; nin 10. Januar 
976, starb der Kaiser Ioanncs Tzimiskes. In diesem Zusammenhang berichtet Leon, 
dnß der Kaiscr seine Ratgcber nacli der Bedeutung dieses Kometen befragt hätte. 
Diese - um ihrem I-Ierrsclier zu gefallen- deuteten das Zeichen nls Voraussage großer 
Siege und einer langen Regicrungszeit des Ionmes. .Docli nicht das", so filwt der Hi- 
storiker fort, ,was die beiden (scil. Ioannes' Ratgeber) dem Kaiser zu Gefallen vcrkün- 
deten, zeigte die Erscheinung des Kometen wirklich an, sondcrn gefälirlichc Auf- 
stünde, Einfälle fremdcr Völ~ersch&on, Bürgerlcricge, Flucht aus den ~tiidicn und 
ganzen Lmds@clicn, Hunger und Pest, schreckliclic Erdbeben, ja bcinalic den Unter- 
gang des Rhomäerreiches, wie wir es selbst aus dem weiteren Verlad der Dinge cqsehen 
konnton."l5~ Wir habeh Ilier eine Zcicllenliste, wie sie auch aus dem iateinisclicn WC- 
sten zum Jahr 800 wie 1000 bezeugt sind.'" Ich sehe keine Vcrnn~assung,,Lcons Alls- 
fü~irungcn ,& im Sinnc cbier m&csten Endzeiterwartung zu deuten. 

IX 

Es bleibt nur nocli festzulialten, daß Liudprnnd von Cremona nicht ioci 
Causa oder der Kuriosität wegen so vielen Seiten seiner Rclatio den hier besprochenen 
a~okaly~tischen Wcissngungcn widmete. Sicher tat er dies ganz bewußt als ein G ~ S -  
ncr solcher Spelculntionen und dem Glauben bestimmter Zeitgenossen an derartige 
Visionen. \vobci sclion die ~ ~ t ~ ~ ~ h ~ ,  daß sich jemand wie Liudprand die MÜlle 
maclite, überhaupt solche ~l~~~~~~ anzusprechen, bereits allein ein nicht zu überge- 
hender Hinweis auf die Frage des drohenden Endes der Welt, das in bestimmten Ge- 
lelirtenkrcisen virulent zli sclicint, dmstellt. Die beidcn zitierten Schrif- 
ten des Nilcetas pap},lagori beweisen cinmnl melir, dnß im lntciniscllen 

im 

Jh. (bereits um die mtte  dieses JalWhundcrts) cine Endzeiterwartung existent 
\var, die einen Aspelfi des 1-Iintcrgrundes der Ottonenzcit darstellt, der m. E. 

ignoriert oder gar unterdrückt werdcn solltel 

\ 

152 
Lconis Dioconi 1liStorinc lib,.j X, C. B. Hose (Bonn 1828) 4. ncrscmungcii nncll Ir 

rCtto, Nikcplioros I > I ~ ~ ~ ~ ~ ,  „der t>lciClic ~ o d  dcr SnrnzenonU und JolilinnCs T eimiskes. Die Zeit von 
659 bis 976 in <Icr ~usielluiig des Lcon Dinkonos. [~yzoiilinis~~i~ Gcscliiclltssclir~ibcr~' 10.1 
\vicn/~öl~ 1961) Ilf. Zu Leon Dinkonos H, Hunger, Dic ~iociisprncliliclic pmfunc Litcrnlur 

der I (Münolicn 1978) 367Ef. 
LCO ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  FIislo,.inc, 168-165) (I-Inse); s i c ~ ~ ~  nucii Vnsiliev, B Y ~ .  16 (194211943) 487f.3 

Uborscbung nncli Lorctto, Nikcplioros Pliokns (wic h l m .  152), 153. 
Siclie Brnudcs, in: finnkfiirtcr Korizil von 794 (wie h m .  4), 71 




