
Weissagungund Wrklichkeit
Aspektezu einemverdrñngtenUmgangmit

der Geschichteim Christentum

PETER STOCKMEIER

Die Thematik «Weissagungund Wirklichkeit» ist vom Ansatz her
historisch geflirbt, insofern sie auf cine Oberpriifung von Vorhersagen
gerichtetscheint.So wichtig cine solcheBestandsaufnahmeder «Trefferquo-
te» ¡br den Historiker auchist, in den folgendenAusfúhrungenwollen wir
weniger Fehíprognosenmit dem Ratstift verfolgen,als vielmehr den «Sitz»
der Prophetieim Lebender Christenerkunden.Lmmer wiedererlebt man es
bei einem Besuchder rñmischenBasilika Sankt Paulvar den Mauern,daS
wenigerdie groSartigenMosaikenoderderSarkopbagunterdemHauptaltar
lnteressefinden als vielmehr die Reiheder Papst-Medaillonsun Hochgaden
der Seitenschiffe;dabei richtet sich die Aufmerksamkeitkaum auf die lange
Reiheder verstorbenenNachfolger Petri,manzáhlt vielmehr dic noch Ircien
Felder,und zwar mit der bangenFrage:Wasdann?—zumalder Valksmund
das Endeder vorbereitetenMedaillonsmit demEndeder Zeiten verquickt
hat.

Was in einer Prophetie als innergeschichtlichesEreignis angekúndigt
wurde, láSt sicb im alígemeinenleicht verifizieren und als zutreffend oder
falschausweisenwenn die Konturender Voraussagenicht im Zukunftshori-
zont verschwimmen.linter diesemGesichtspunkterscheintdie Geschichts-
wissenschaft,und zwar auchjene kirchlicher Umschreibung,als permanente
Kritik anjeglicher Zukunftsschau.Ja im Grundeist der Historiker geradezu
der Antipodedes Prapheten,da sich sein Blick in dic Vergangenheitrichtet,
un sie zu erhellen; nicht zuletzt deshalberzieht Geschichtwissenschaftzu
Niichternheit,auch wenn sie von der Vergangenheitin die Zukunft blickt.
Ohnenun die Prophetieals Geschichteim Futur zu charakterisieren,haben
es beide Sichtweisenmit Geschichtezu tun, cm Befund, der allerdings den
zúnftigenHistoriker in seinerArbeit kaumberdhrt,wennnicht gar in Distanz

Gerión, 5. ¡987. Editorial de ¡a Universidad Complutense de Madrid.
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fiihrt’. Als Ausdruck menseblicherHaltung oder Instrument seelsorglicher
bzw. politischer Interessenfállt dic Prophetieaberdurchausin den Bereich
historischer Forschung, auch wenn sic praktiscb an der Peripherie der
Theolagie anzusiedeln ist und dies, obwobl Prophetie ursprúnglich
ibren festen Platz in der Gemeindehatte. Schanin ihrem Ursprungistdie
Geschichtedes Christentumscingebundenin Prophetie und Weissagung,
insafern Leben und Wirken Jesevon Nataret im Licht alttestamentlicher
VerheilSungvon semenAnhángernals heilschatTendverkñndetwurden.Ohne
auszuschlieBen,daiS Jesusselbst sich als der endzeitlicheBote (Prophet)im
Sinne von Jes 61, 1 verstand,schlosser jedenfalísjo der Antwort auf die
FragederJohannesjiingerseineSendungunterVerweisaufdic von Isaias(26,
19; 18; 3Sf; 61, 1) angesagteHeilszeit aus(Mt 11, 2-5); nicht zuletzt seine
Passiondeutetemangláubig im Licbt von Verheissungund Erftillung2. Im
tibrigen gehértedie Prophetieals Gnadengabe(Charisma)zu den urcbristli-
chenGemeinden(vgl. Apg 11, 28; 1 Kor 12, 10; Ollb 22, 69; ihre Tráger(und
zwar auch Frauen)traten im Gottesdienstauf (1 Kor 11, 5), oder nafimen
alígemein FinfluiS auf das Gescbehen(Apg 13, j~3)3~ Nachhaltig hat
schliefSlich die angekúndigteParusie(vgl. Mk 1, 15; Lk 10, 9.11 ud.) mit
ihrem apokalyptischenSzenariumdic Haltungder Gláubigengegenliberder
Zukunft bestimmt.Als freilich dic WiederkunftChristi ausblieb,macbtesich

Dic vielfáltige Lileratur nr Praphetie it der Geschichte hal weilhin popularisierenden
Charakter; it Auswahl verdienen Erwáhnung 1’. Ellerhorst, Prophezeiungen miber das Schicksal
Furopas. Visionen berúhmter Seher aus 12 iahrhunderten, Mmnchen 1951; A. Fliibscher, Dic
GraBe Weissagung. Geschichto der Prophezeiungen. mit Texton end Deutungen vam Altertum
bis Sur Neuzeil, Múnchen 1952; A. Neuháusler, Telepathie, Helísehen, Prákognition: Delp
Tasclicubúcher, Múnchen 1957; F. Caurcelle, Art. Divinatia, in: RAC 3 (Stuttgart 1957) 1235-
1251; K. Rahner, Visionen und Prophezoiungen: Quaest. disp. 4, Freiburg 1958; G. Guarighlia,
Praphelismus und Heilserwartungsbewegungen als vólkerkundliches und religiansgeschichtliches
Problem: Wiener Beitráge z. Kulmurgeschichme mmd Linguistik ¡3, Wien ¡959; R. Pumzien,
Nostradames, Múnchen 1968; G. Hagenau, Verkiinder utid Verfúlirer. Prophelie und Weissa-
gung it der Geschichte, Wien-Dússeldorf 1976; H. Swahoda, Prapheten und Prognosea.
Helíseher und Schwarzseher von Delphi bis mm Club of Rome, Mñnchen-Zúrich 1979; P.
Dinzelbacher, Visionen und Visionsíjíeratur ini Miltelalter Stuttgart 1981: A. Votdben,
Nastradamus und dic graBen Weissagungen, Míinchen-Wien ~1982;O. I-Iolder-Egger, tíalieni-
sche Prophetien des 13. Jahrhunderts 1-1V, in: Kíeines Archiv d. Ges. f. ~ltere deutsche
Geschichtskende 15 (1890) 141-178; 30 (1905) 321-386; 714f; 33 (1907) 95-187; 1. y. Dóllinger,
Da Weissagungsglaube utid das Prophetenium it der christljchen Zcit, it: K¡einere Schriften, hg.
y. F. H. Reusch, Stettgart 1890, 451-557; K. AI¡geier, Die graBen Praphezeiungen des
Nostradamus it maderner Deutung, Miinchen 1982: R. K. G. Temple, Orakel und Visionen. Dio
Zukunftsschau ini Altertum utid heute, Frankfurl ¡982; M. de Foníbrune, Was Nostradamus
wirklich sagle. Dic aulhentische Exegese des franzósisehen Forschers: Ulíslein Bech 34155,
Frankfurt-Berlin-Wien 1983; P. Prachar, Das Ende ist da: Dio Batschatl von Weltuntergang,
Múnchen-Berlin 1983; N. Backmund, Helíseher schauen dio Zukunfl, Grafenau ‘1983; H. Kno¡l-
1. H. Schoeps (Hg.), Von kommenden Zeiten. Geschichtsprophetien im 19. atid 20. Jahrhundert:
Stedien Sur Geislesgeschichte 4, Stuttgart-Bonn 1984; A. Hóhne, Dio Propheten unter utis. Fin
Repon miber Helíseher und War hsager, Múnchen 1984; B. Lang, Art. Prophelie, it: Neues
Handbuch theologischer Grundbegriffe III, hg. y. P, Eichor, Miinchen 1985, 442-452; E. R. Ernst,
Nostradamus. Vam Mylhas zur Wahrhoil, Wien u. a. ¡986.

2 VgI. O. Delling, Art. nÁ4p~g icz2., in: ThWNT VI 283-309, bes. 289ff; O. Culímatin,
Chrislus utid dic Zeit. Die urchristliche Zejt- end Gescliichtsauffassung, Zfirich 21948

Siehe G. Friedrich, Art. ,rpo¿zpífr~g >crA., it: ThWNT VI, 781-863; 0. Dautzenberg,
Urchristliche Prophetie, Stuttgart 1975.
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unterden ChristenSpottund Zweifel laut: «Wo bleibt denn seineverheiBene
Zukunft%>, heiBt es héhnisch2 Petr3, 4. «Seit dic Váter entschlafensind, ist
alíesgebliebenwie es seit Anfangder Schópfungwar»4.Trotz solcherKritik
bat bezeichnenderweisedasNichteintretender angekúndigtenund erwarteten
Parusieden GlaubendieserGenerationenvon Gláubigenletztendlichnicht
gebrochen.Man betrachtetevielmehr den Aufschubin der Perspektiveder
nochausstehendenAnkunft Christi in Herrlicheit,wáhrend5cm Kammenim
Fleisch der Gegenwartbereits eme neueQualitát verliehenhat. Ohnedie
Zukunft aus dem Blick zu verlieren, wandte sich dic Christenheitan der
Wende zum zweiten Jahrhundertihrer Verwirklichung in den Koordinaten
von Raum und Zeit zu, eme Aufgabe,die angesichtsgnostischerAuflósungs-
tendenzennur nochdringlicherwurde. Man verdrángteabermit dem Jazur
Geschichtenicht das Bewul3tseinvom wanderndenGottesvolk, und damit
behauptetedie verbeiBeneZukunft ihren Stcllenwert (vgl. 2 Petr 3, 13). Dic
alttestamentlicheProphetiebildeteden Schlússel¡br dasChristusverstándnis
und zugleichdie Klammerzur Geschichteseit Christus,und geradedeshalb
eignet ihr eme cinzigartigeQualitát.

1. ANTIKES QFFENBARUNGSVERSTÁNDNIS
UND CHRISTUSGLAUBE

Fúr cine hinreichendeKlárung unsererProblematikerscheintes notwen-
dig, kurz das Verstándnis van Offenbarung (&iro¡ccJ2rn/ng, revelatio) zu
umreiBen.Die ganzeantike Welt war von diesemPhánonienerfúllt und es
hat in der griechischen Welt durch dic erythráische Sibylle, dic den
Untergang Trojas voraussagte,nicht nur semen klassischenAusdruck
gefunden, sondernauch ibren diisteren Charakter, eben in Gestalt der
Kassandra.

In der Frúhzeit konnte der Begriff Offenbarungzwar durchausdas
HandelnGottesin der Geschichtebezeichnen,dochmehr war er im Umfeld
von Weissagung, prophetischerRede, oder gar subjektiver Erleuchtung
angesiedelt.Den HintergrunddieserVorstellung bildet das antikeKosmos-
denken,wonachder MenschdasGdttliche zunáchstnicht als Transzendenz
erfuhr, sondernin einerstándigenFolge von Offenbarungen.Nach einem
Hinweis, daR dic Gétteroftmals persónlichihre Macht zu erkennengeben,
heiiSt es in Ciceros(+43 y. Chr.) De naturadeorum:«Dic Prophezeiungen
und VorahnungenkommenderEreignisseaberbeweisendachnichtsanderes,
als daiS den Menschenvon den Góttern Ereignisseangezeigt,angcdeutet,
angekiindigt und vorhergesagtwerden, wavon dic Begriffe Wunderzeichen,
Andeutungen,Ankiindigungen und Varzeichenja ibren Namen haben»5.
Cicero betrachtetdiesnicht als Privatmeinung,vielmehr áuRerter in scinem

~ Vg. í Klem 23,3.
Cicero, tal. dear. II 7.
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Werk úber die Weissagung:«Kein VoIk gibt es, mag es noch so fein und
gebildet, noch so roh und unwissend5cm, das nicht der Ansicht wáre, die
Zukunft kdnnevon gewissenLeuten erkanntund vorhergesagtwerden»6.
Geradein der Tradition rémischerReligiositátnahmenOrakel und Vatizi-
nien, Mantikerund SibyllencinenwichtigenPlatz im ñffentlichen Lebenein;
sogenannte«Chald~er»ader«Haruspices»besaSengeradezucine politische
Bedeutung—erinnertsei an dasPriesterkallegiumderAuguren—,auchwenn
Skcpsisund Kritik an der Divination (Weissagepraxis),etwavon seiten der
Akademie, nicht ausblieb. Insgcsamterfuhr der Mensch in der Antike das
Góttliche nicht als Transzendenz,sondernin stándigcnOffenbarungen;es
galt als «cine Macht, dic den Menschenauf Erden ilberalí umgibt, deren
Segenmansich nutzbarmachenmñchte,dic zu erzñrnenmanfúrchtet.Aber
es wird nicht als Einheit aufgefaBt,sondemzertcilt sich in cine Flille von
Manifestationen»7.

In einemsolchenUmfeld von «Offenbarungsgláubigkeit»bestand¡br dic
ChristendererstenJahrhundertewenigerdasBedúrfnis,dic Méglichkcit von
Offenbarunggrundsátzlichaufzuzeigen.als vielmehr wahreKundgabeGottes
von falscher zu unterscheiden.Diese Notwcndigkeit ergab sich var allem
angesichtsder gnostischenZirkel, deren Schulháupter ihre Systememit
Berufung auf subjektive Offenbarungenrechtfertigten. Im simonianischen
Zweig des Onostizismusgalt cm Buch mit dem Titel «Dic graBe Verkiindi-
gung»(‘H gsyd2~&iró.pxaíg), in demder HáresiarchSimonals Offenbarer,als
Ruferder«unendlichcnKraft» vorgestelltwird, als UrkundederLehre:«Dies
ist das Buch der Verkiindigung der Stimme und des Namens,dic aus der
Erkenntnis der groBen Kraft, der unendlichen,kammt. Deshalb wird es
versicgelt, verborgen, verhúllt werden und in dem Hause liegen, da die
Wurzcl des Alís gegriindet ist>A. Wie hier so figuriert auch in anderen
Systcmen,z.B. im Valentinianismus,der erleuchteteLeiter der Gemeindeals
Offenbarer,wobei man gern das apokalyptischeInstrumentariumbenútzt.
Kritisch hált solchen AnsprúchenEirenaiosentgegen:«Die sich selber zu

- Pseudoprophetenmachen,beraubendic Kirche der Prophctengabe»9.Ganz
affensichtlich solíte sich Prophetie in der Gemeinde ereignen, nicht im
verschwicgenenZirkel. Ihre Gchcimnisseenthiillen dic Gnostikerabererst
nachcinerArt psychischcrMassage,dennkeinerdarfihrcr «innewerdcn,den
sic nicht langeZeit in Spannunggehalten,zum Gottcslástererhcrangebildet
und sich ganzunterwúrfig gemachthabenund er dannvar Neugierdenach
ihren Aufschlússenbrennt>00.

6 Cicera, divin. ¡ 1: «Genten quidem nullam vidéo neque tam humanam atque dactam
neqee 1am ininanen tanque barbaram, quae non significad futura el a quibusdan intel¡egi
praedicique posse conseal».

K. Laite, Rómische Religionsgeschichte: HAW V 4, Múnchen 1960, 63.
8 Hippolyt, refel. VI 9,4 (GCS 26,136). Vgl. H. Sohíjer, Gnosis, in: K. Rudalf (Hg.), Gnosis

und Onostizismus: WdF 262, Darnistadt 1975, 495-509, 502f.
Eirenaios, adv. haer. III 11,9 (SChr 211,172>. VgI. R. Liechíenhan, Dic Offonbarung in

Gnostizismus, Góttingen 1901, 5ff.Hippalyt, refel. 1 praef. (GCS 26,2).
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Dic dargebotenenAuskúnftehandelnin ersterLinie von der Erlñsungs-
méglichkeit des Menschcn,der sich auf dem Weg der Erkenntnisausseiner
Versenkungin den materiellenund daruin schlechtenKosmoszu befreien
vermag.Aber es scheintnicht zuletztdurchden Anspruchder Gnostikcrund
ibrer Geheimíebrendic Praphetieinsgesamtin Verruf geratenzu 5cm, cine
Entwicklung,weiche die Gro Bkirchezur Antwort herausfarderte,indemman
das Pneumaan dasAmt band.

Im Grunde konntcn dic Gláubigen jedoch nicht auf die Prophetie
verzichten, da sic ihr Bekenntnis zu Jesusvon Nazaretals Messias und
Christusvor dem Hintergrundder alttcstamentlichenProphetieaufweisen
muSten. Noch der Dialog Justins (-i-um 165) mit dem Juden Tryphan
bewegt sich ganzauf dieser Argumentationsebene;aberauchdic Ankúndi-
gung emesgóttlichen Kindesdurch den heidnischenDichterVergil (±19y.
Chr.) wird bedenkenlosaufgenommenund als Ansageder Gotthcit Christi
interprctiert’1. Ohne in kritischer tlnterscheidungdic biblische Prophetie
immer van der heidnischenabzuheben,bedienensich dic frñhchristlichen
Theologenaller brauchbarenHinwcise, um dic Einzigartigkeit der Sendung
Christi auszuweisen.Angesichtsder Tatsache,daR den friihen Christendas
Alte Testamentals Bibel galt, eignet den biblischen Prophetenauch cine
besondereQualitát,dic letztlich dic theologischeBedeutungdesWeissagebe-
wciseserklárt’2. Dic Stimmigkeit solcherVorhersagewird bei Justindurch
Verweis auf ihre Erfúllung in der Gcschichteunterstrichen,insofern «wir
notwcndigerweiseglaubenmússen,weil wir mit Augen die Prophezeiungen
erfiillt odersich erfíjílensehen,cine Beweisfiihrung,die, wie wir meinen,auch
cuch(Polemiker)als die sicherstcund richtigsteerschcinenwird»’3. Aus der
Bestátigungdurchdie Geschichtegewinntdic PraphctieihrcnTatsachenwert,
der freilich tiberhéhtwird durch seine biblischeQualifikation. Man kdnnte
dieseFarm der Weissagungim eigentlichenSinn als thcolagischkennzeich-
nen; und sie behaupteteihren Platz im Ringen um das Verstándnisvon
Qifenbarung.

Abgesehenvon dieser christusbezogenenEntsprechungvon Weissagung
geriet dic Prophetic schan bald in MiRkredit. Unter dem Sammclbegriff
«Pseudoprophetcn»faSt bereitsdasNeueTestamcntvcrschiedeneGestalten
zusammen,so júdische Prophcten + LK 6, 26; 2 Ptr 2, 1), den Zauberer
Barjesus(Apg 13, 6), Irrlehrer (2 Ptr 2,1), dic Verfúbrerin Isebelin Thyatira
(Qflb 2, 20); var allem¡br dasEndeder Zeit wcrdenFalschpraphetencrwartet
(Mt 24, 11), alíen varander Helfer desAntichrist (Offb 16, 13; 19, 20; 20, 10),
der dic Mensehenzur Vergétzungdes Staatestreibt. Es tiberraschtdarum
nicht, wenn schon frúhzeitig Malstábe zur Beurteilung der Praphetic
entwickelt werdcn, wobei var allem Lebre und Leben des jeweiligen

“ Vergil, Ecl. TV 4-10; dazu Jes 9,6. Vgl. Eusebios, or. Consí. ad coetum 19.
12 Man vgl. Dialog mil Tryphon oder den sog. Barnabas-Brief; vgl. P. Prigení, Justin

et ¡‘Anden Testamení. [‘argumentationscripturaire de traité de Justin contre tautes les hérésies
comme soerce principale de dialogee avec Tryphan el de La premiére apolagie, Paris 1964.

‘~ Justin, apol. 130 (Gaodspeed 4Sf).
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Prophetcnms Spielkamen.«Daranerkcnntihr denGeistGottes:jederGeist,
der bekennt,JesusChristussei im Fleischgckammen,ist ausGott. Undjeder
Geist,der Jesusnicht bekennt,ist nicht aus Gatt» (1 Job 4,20. Nebendas
Christusbekenntnistritt als Kriterium das VerbaltendesProphcten’4,eben
dic FrtichteseinesWirkens(Mt 7, 16.19),dic Pauluspositiv beschreibt:«Wer
aberprophetischredet,rcdet zu Menschen:Er bautauf, ermutigt, spendet
Trost»(1 Kor 14, 3).

Eme unverkennbareSkepsisgegentiberdcmCharismader Praphetiesteht
hinter der Tendenz, dic Gemeindcámterzu favorisieren. So fordert dic
Didachean der Wende zum zweiten iahrhundertdic Wahl von Bischdfcn
und Diakonen und ergánzt: «Sic leisteneuchnámlich ebenfalísden Dienst
von Prophetcnund Lehrern»’5.Dic propagierteKonvergenzvon Pneuma
und Amt entsprangoffensichtlich schlechtenErfabrungenmit der falschen
Prophetie.Dennochwáhrtees geraumeZeit, bis dic GroBkirchejene «Neue
Praphetie»’6durchschaute,dic um 165 n. Chr. unterdem sich als Paraklet
(vgl. Joh 14, 16) verstehendenMontanus das Geistwirkender Urgemeinde
wiederbelebtc. Mit semenBegleiterinnenlósteer in Phrygiencine ckstatische
Bewegungaus, dic trotz Ausbleibensder angesagtcn,baldigenWiederkunft
Christi bei einemOrt PepuzabcachtlicheFcrnwirkung zeitig~e. Wie schon
Tertullian (±nach 220) als Anhánger dieser Bbwegung dic Rolle der
prophetischenFrauenin ibr beschnitt’7,sodi~kreditiertedic falscheAnsage
desWeltendesund dic Art desAuftretcnsítdic Prophetieinsgesamt.Nicht
zuletzt ihr MiBbrauch im MontanismusdrángtediesesurchristlicheCharis-
ma in den Hintergrundund fórdertecine Entwicklung,dic Weissagungzum
parekklesialenPhánamenmachte,wennnicht garauf Streckenzur Scharlata-
nene.

2. PRQPHETIEIN IHRER PQLITISCHEN DIMENSION

Von theolagischqualifizierter Prophetiehebt sich klar dié Weissagungs-
praxis alígemeiner Art ab, die recht unterschiedlichenSituationen und
Absichten entspringenkann. Ohne dic Mbglichkeit ciner wirklichen Zu-
kunftsschauauszuschliegen,fállt dabei dem kritischen Beobachtcr der
eigenwillige Umgangmit der GeschichtcauI námlich~dic Einbeziebungder
Vergangenheitals Beglaubigung angesagterkúnftiger Ereignisse.Insofern
trifft dic CharakteristikIgnazvon Dóllingcrs zu: «WiederGeschichtsschrei-
ber cm rúckwárts gekehrterProphet, so ist der Prophet háufig nur cm

‘~ Nach Did ¡1,8 gehñrt dic Harmonie van prophetischer Rede und konkrelem Leben zum
Erweis ihrer Wahrheit. Vgl. auch Hermas, matid. XI 2.6.11.

‘~ Did. 15,1 (Wengst 89).
lE Fusebios, hisí. eccí. V 16,4; 19,2: Siehe K. Amad, Bemerkungen zum Montanismus und zer

friihchristljchen Esehalologie, in: Ders., Kirchengeschichtliche Entwiirfe, Oñters¡oh 1960, ¡05-
¡48.

“ Tertullian, de jejun. ¡ 2,1.~ Vgl. Eusebios, hisí. eccí, V 18.
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rúckwártsgekehrterGeschichtsschreiberund verkúndigtals kúnftig bereits
gescheheneDingc»’9

GcschichtwirksameTragweitezeitigte unterden alígemeinenWeissagun-
gendic politischeProphctie,alsajene Zukunftsschau,dic den Fortgangoder
Bestandstaatlich-militárischcrAmbitionenkliiren solíte.Berúhmt ist ausder
Antike jenes zweideutige Orakcl, das angeblich der Lyder-Kónig Kroisos
(561-546? y. Chr.) auf dic Frage, ob er gegen dic Perser ziehen solle,
cmpfangenbat: «Wenn du den Halys úberschreitest,wirst du cm graBes
Recih zerstéren»20.Der Kénig legte bekanntlich den Spruch zu semen
Gunsten aus und rannte in cine Niederlage. Um solche Debakcl zu
vermeiden,befragtcnauchdic rómischenFeldherrenibre Auguren,und sie
achtetenmit gréRterGcnauigkeitaufdic Vatizinien2t• Fúrdic Geschichtedes
Christcntumsist es nun nicht unerheblich,daiS dem denkwúrdigcn Sieg
Konstantinsdes GraBentiber scinenGegnerMaxentiusam 12. Oktober 312
gleiche Verbaltensmusterzugrundelagen, wenn auch unter christlichem
Vorzeichen.Wáhrendletzterer durch dic SibyllinischenBúcher,aufbcwahrt
im Tempelauf dem Kapital, dic schillerndeAuskunft erbaltenhattc,daR an
jenem Tag cm Feind der Rémer umkammenwerde22,wurde Kosntantin
nach Auskunft der Quellen cine Kreuzesvisianzuteil, und er empñngim
Traum dic Weisung, das Chi/Rho auf den Standartenseiner Legionen
anzubringen23.DerTriumph an derMilvischen Brúckcerwies¡br Konstantin
den Christengattals den máchtigerenSchutzherrn,dessenZeichen,ebendas
Kreuz, ibm zum Unterpfanddesmilitárischen Erfolgs gcwardenwar. Es ist
mdhlig, nachder Art desvisionárenErlebnisscszu fragen;in der Rúckschau
des Herrschcrs24erwies sich dic ibm zuteil gewordene «Offcnbarung»
gcschichtsmáchtigerals der Spruchder Sibylle und dementsprechendleitete
er dic IntegrationdesChristentumsin denrómischenStaatcm. Den AnstaS
zu diesemweltgcschichtlichso bedeutsamenVorgang,sei er durch persñnli-
che Machtambitionenoder Realpolitik motiviert, wird durch cine liberge-
schichtlichcWeisunglegitimiert, und zwar nachArt antiker Mantik. Dieser
Rahmcnder sogenanntcnKonstantinischenWendewird durchden Blick auf
dasKreuzgerneverdrángt,dashier wcnigerals SymboldesGeschchensvon
Galgathain Erscheinungtritt, sondernvielmchr als politisch-militárisches
Siegeszeichcn.Das tiber JahrhundertevcrdrángteSymbaldesschmachvollen
todesChristi gelangt auf dem Weg cinesvisionár-prophetischenErlebnisses
zu alígemeinerAnerkennung.

Mit dem Entstchenciner christlichen ReichsidecliciS sich únschwerdic

~ 1. y. Dóllinger, Weissagungsglaube 453.
20 Herodot, hist. 75.
21 Vgl. R. K. O. Temple, Gótier, Orakel und Visionen 93ff.
22 Lactanlius, mart. pers. 44.
23 Ebd. 44; vg1. Eusebios, vila Canst. ¡ 2Sf. Siehe P. Stack¡neier, Dic sogenannie

Konstantinische Wende im Licht antiker Religiositát, in: Ders., Glaebe end Kultur. Siudien zar
Begegnung von Christentem und Antike, Dfisseldarf 1983, 236-253.

~Eusebios, vitaConsí. 28.
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VerheiSungvon einem «Ewigen Ram» verknúpfcn25,auch wenn dic apo-
kalyptische Kritik unter dem Blickwinkel Habylons (1 Petr 5, 13) nicht
verstummte.Man schriebdcm rómischenReich,nicht zuletzt unter Hinweis
auf jene Kraft, welche dic Gesctzwidrigkeit «bis jetzt noch zurúckhált»(2
Thess2, 7), geradezuprovidenticíle Bedeutung¡br cm christliches Friedens-
reichzu, und diesePerspektivcder Varláufxgkcit crméglichtees,den Falí der
Hauptstadtun Jabre410sowiedenUntergangdeswestrómischenImperiums
(476) iiberhauptohneBruch mit der cigenenGeschichtezu bewáltigen.Diese
christlichelnterpretationder VergilischenAussageemescwigenRamkannte
cm PapstLeo der GraBe(~0-461)noch in der Mitte desfúnften Jahrhun-
derts mit SelbstbewuBtscinformulicren: «Obgleich du (Ram), durch vicie
SiegegroS gewarden,dein HerrenrechtUber Lánder und Meereausdchntcst,
so ¡st doch das Gebiet, dasdir der harteKrieg untcrjochte,kleiner als das,
welchcsdir dasfriedliche Christentumuntertánigmachtc»26.Noch mittcn in
der Zeit der Ostgotcnherrschaftin Italien kúndigte der heilige Bcnedikt

um 547) an, Ram werdenicht von Kriegsvñlkernzerstdrt,sondernvon
Ungewittcrn,Blitz, Stúrmenund Erdbebcnheimgcsuchtwerdenund kraftlos
dahinsinken»27.Dic Aufnahme der Prophetic vom ewigcn Ram und ibre
Umsetzungms Christliche solíte sich jedenfalísals wirksam erweisen,auch
wenn ihre Kankrctisicrungim Mittelalter dic Protest-ldeevam «Reich des
Geistes»ausléste.

Im Kontrapunktzur Ideevom «ewigenRam»hattcschondic Sibylle von
CumaeRomsZerstdrungangekiindigt:«Kammenwird tiber dich hochnacki-
ge Roma, der gleiche Blitzschlag von oben, und du wirst zucrst deinen
Nacken beugen. Du wirst dem Erdbodengleich, und Fcuer dich ganz
verzehrcn»2ti.Dic Rombritik aherJahrhunderteknúpftean diesempropheti-
schen Gcrichtsspruchand und maIte ihn eigenstándigaus, sci es im Bild
Birgittas von Schwedenvom Zerfalí der Kirchcn oder in Petrarcas«L’avara
Babilonia», wonachRam im Schlundder moslcmischenExpansionvergeht.
Ocradedie Disparitátder Rompraphetieillustriert, wie dic Berufungauf dic
Zukunft zum Werkzeugder Propagandawird - Prapheticals Propaganda!

GanznachBcdarfhcftcte mandasEtikett der wilden BarbarenGag und
Magog, bei Ez 38 aus dein Qstcn kommendund Offb 20,8 als mythischc
Vñlker bezeichnet,den jeweils aktuellen Feinden an; galten dem Buche
Henoch die Partherals Gag und Magog, so Ambrosius dic Goten und
Hieranymusdic Hunnen, und Peter Pracharscheut sich nicht, Gog als
Chiffre flir dic Sowjetunionzu bezcichnen29.Schonin der Antike schlaSdie
AnnahmeverschiedenerWeltaltcr,etwain der pessimistischcnSchauHesiods
vom goldenen bis zum eisernenZeitalter, cine Gcschichtsdeutungcm, dic

25 Vgl. B. Kytzler (Hg.), Roma acterna. Lateinische mmd griechische Romdichlung van der
Antike bis it die Gegenwart, Zñrich-Múnchen 1972.

26 Lea, sermo82,1 (CCL ¡38A, 509).
~‘ Gregar Magn., dial. 1115 (PL 66,162C).
28 Oracula Sibylíina VIII 37-39 (l-Iennecke-SchneemolcherII 515).
29 p, Prachar,Das Ende isí da. Die Botschaft voin Welluntergang, Mmnchen-Berlin 1983, 25.
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Uber dic vier davidischenWcltreicbeund derenchristlicheVariationentspre-
chend der Schépfungswoche30auf ein Zeitalter desHeiligen Geistesabbob,
und zwar im AnschluB an cinc trinitarischeGeschicbtskamposition.In einer
unverkennbarenWendegegendasPapsttumals petriniscberEpochepropa-
gierte Joachimvon Fiare (±1202)cm pneumatischesZeitalter, das nacb2
Kor 3, 17 von Freibeit durchwaltet ist und aucb als johanneischoder
mñncbiscb cbarakterisiertwird31. Getragen von diesem apakalyptiscbcn
Geschicbtsentwurfzégerteder berúbmtc Ménch nicht, das Erscheinendes
Antichrist auf dcm pápstlichenThron anzukúndigenund selbst Berechnun-
gen tiber die Zeit der Kircbe anzustellen,wabei er in Analogie zu den 42
Qencrationenim StammbaumJesu(Mt 1, 1-17) auf 1260 Jalire als Zcit der
Kircbe kam32.Der Joachimitismus,dessenUrteil sich durchausdem Urteil
der zeitgenñsiscbenPápste(Lucius III., tJrbanIII., KlcmensIII.) unterworfen
batte,sctztcim 13. JahrbundcrtdasganzeAbendlandin Erregung—erinnert
sei nur an dic GeiSlcrbcwegung—,zog allcrdings Kritik auf sich, als dic
Prognosennicbt cintrafen.Var allem dic angekúndigtebabyloniscbeGefan-
genschaft des Papsttums,dic Joachim mit ciner langen Regierungszeit
Friedricbs U. (1212-1250)verbundenhatte, schlug eber in cinen Triumph
des Papsttumsum, und das¡br 1260 angcsagteZeitalterdesGeistesbrachte
nichts Neues.WennJaachimin seinemApakalypse-Kommentarzwei Orden
ankúndigte,vondenender cine Mártyrer der Wahrbeitbervorbringtund der
anderedie Bekámpfungder Ketzer tibernimmt, dann lieS sich cine saiche
Prophctic im 13. Jahrhundcrtunschwcrauf dic Mindcrbrúderdes heiligen
Franziskus (±1226)oder dic Predigerbrúderdes heiligen Dominikus
(+ 1221) beziehen.Die Herkunft Jaachimsausdem Zisterzienserordenund
seine cigene Begriindung ciner Rcformkangrcgation(ardo Florensis) zeigt
nebendergelcgentlicbenRedevon cinc m tragendenOrdenim Zeitalterdes
Heiligen Geistes, wie sehr auch ibm dic Konturen geschichtlicher
Wcissagungzerfliel3cn oderabbángigsindvom zeitgcschichtlichcnKolorit, so
wenn sein negativesUrteil tiber das DeutscheReicb eingcfárbt ist vom
Standpunktdcr wclfischenPartei in Italien. Im Grundeentbáltdic jaachiti-
scbcGescbichtsprophetiecm gehórigesMaSKritik andderAmtskirche,die in
Macbtkámpfe verstrickt ihre geistliche Sendungvcrnachlássigte.Es kann
darumnicht úberrraschen,wennsalcheVisionen im Stil propbetiscberKritik
neben populárenWeissagungenstarke Resonanzim Volk, nicbt zuletzt bei
denMinderbrúdernfanden.

~ Vgl. Augustinus, cnt. rud. II 8.
31 Siehe P. Meinhold, Geschichte der kirchlichen Historiographie 1: Orbis Academicus,

Freiburg-Múnchen 1967, 205-210; A. Desnpf, Sacrum Imperium. Geschichts- utid Staatsphilo-
sophie des Mittelalters und der poliuischen Renaissance, Darmstadt 2¡954,

32 Vgl. J. Ratzinger. Art. Jaachim van Fiare, in: LThK 2V 97Sf, ferner H. Grundmann,
Siudien tiber Joachim van Fiare, Leipzig 1927; E. Benz, Eccíesia Spirilualis. Kirchenidee und
Geschichlsidealagie der franziskanischen Refarmalian, Stuttgart 1934; 1. Ch. Huck, Joachini von
Floris und dic jaachitische Literatur, Freiburg 1938; W. Kamlah, Apokalyse und Geschichtsthea-
logie. Dic miltelalterliche Auslegung der Apokalypse von Joachim von Fiare: Hisí. Siud. 285
(Neudr. Vaduz 1965).
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Jaachitischekritische Zukunftsschaubeschránktesich in ibren Auswir-
kungennun kcineswegsauf passivesAbwartcn, sic mobilisierteschwármerif-
sche Kráfte, dic auf einen Umsturz der kircblichen und gescllscbaftlichen
Verháltnissezielten.Angcsporntduch SchriftenJoachim’s von Fiare gabFra
Dalcino (±13O7)~~, Grúnder ciner Gcmeinschaft von Apostelbrúdern,
Qffenbarungen von einem Strafgcricht tiber den Klerus und kirchlicbe
Institutionenkund; vansemenzeitlichenAnsátzenúberholt,griffer mit semen
Anhángern zum Schwert, erlag jedoch bei Vercelli einem Kreuzheer in
blutigem Gcmetzel.

Von grdSererTragweitcwar das Auftretendes rñmischenGastwirtssob-
nes Cola di Rienzo (+ ¡354)34, der unter dem EinfluS des joachimitismus
vom anstehendenZeitalter desHeiligen Geistesscbwármte,das Kommen
cines beiligen Papstes (papa angelicus) crwartete35 und cine politischc
NeuordnungRoms—von KlemensVI. (1342-52)wurdeer in Avignon trotz
Verdáchtigungzum StadtnotarRams erboben—im Sinne einer Republik
einleitetc. Erfúllt vandem BewuRtsein,als Werkzeugder Vorsebungbei der
Erneuerungdes Imperium Romanumzu dienen,und tiberzeugt,daS seine
qualvallenRúckschlágcim hochangesehenen,aberdunklenOraculumangeli-
cum 5. Cyrilli angesagtseien Oener Propbetie,welche cm Grieche und
nacbmaligerKarmeliter-Gencralvon Engelnauf silbernenTafeln empfangen
habensalí), starbder Tribun zwar durcb dic Hándedes rñmischenPébels,
docbseineUmsetzungder Idee vom «Dritten Reich»in politischeWirklicb-
keit blieb wirksam tiber das 13. Jahrhunderthinaus. GewiB grúndet der
marxistischeGeselschaftsentwurfder Gegenwartauf anderengeistigenund
ékanomischenVoraussetzungcn,aber das Patential visionár gespeister
Hoffnungenist aucbhier am Wcrk, nicht wcnigerals im «DrittenReich»der
júngstcnVergangenheitDeutschlands~‘.

Im tibrigen zielen Weissagungenimmer wieder auf politisch-militárische
Katastrophcn.Geradezuals Klassikcr unter den Prophetencines dritten
Kriegszeitalters máchte man Nostradamus(+ 1566) ansprecben,jenen
franzésischenAstrologen und Arzt Michel de Notredame,der in semen
Centurien3tiverlautenlic 5:

«HimmlischesFecervon seitendes Okzidents
Utid vom Suden, laufen bis zur Levante / bis zum Aufgang,

“ Siehe K. A¡germissen, Art. Dolcino (Dulcino), in: LThK 2111 473.
~ Vgl. F. Bock, Art. Caía di Rienzo, in: LTIIK 211 12521.
“ Dazu siehe A. Húbscher, Die grolSe Weissagung 311; ferner F. Baethgen, Der Engelpapst,

Idee utid Erscheineng, Leipzig 1943.
36 Vgl. R. Báciner, Art. Oraculun ange¡icuni S. Cyrilli, it: LThK 2V11 1186.
~‘ Zur Einbindeng dieser Idee it dio politische Wirklichkeim nach dem ersien Weltkrieg siehe

A. Maeller van den Bruck, Das Drilte Reich, Hamburg-Berlin ~193t;femer A. Dempf, Das
Dritie Reich, in: Hochland 29(1931) 36-48; 158-171; C.-E. Bársch, Dic Geschichtsphilasophie des
Joseph Goebbels, it: H. Knoll-J. H. Schoeps, Van kanimenden Zeiten 169-179.

3~Erstmals 1555 zu Lyon ersehienen. Deutsche Ausgabe von N. A. Centeno, Nostradamus.
Prophetische Weltgeschichte, Bietigheim 1977. Deutungen einschlágiger Verse bol jiingst wieder
K. Klee, Nostradames. Propliel der Zeilen utid Momento, Múnchen ¡982.
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Etwa halbtoteohne Punktfinden Wurzel
Drittes Zeitalter, an Mars denkriegerischen,
von Karfunkeln manwird sehenglánzenFeuer/
Hitze/ Gluten/ Lichter/ Glanz,
Karftrnkel-Zeitalter,und am EndeHunger»39.

Der letzte Interpret der Verse, Konrad Klee, zógert nicht, in der
Formuliérungcine «deutlicheAnspielungauf Nuklearbomben-Explosionen»
zu sehen40,und aus Centurie VI 35 sogar den Termin ciner solchen
Katastropbezu erschlieRen,námlichdasJahr 1990k’. Nun láSt es schondic
diffiziie Art desBerichtsvan Gcscbchnissenund Kúnftigem geratenerschei-
nen, Vorsicht walten zu lasscn;dic bewuRt verschliisselteArt der Texte
gcstattetim Grundekaum Lokalisierungenoder gar Zeitbestimmungen.Sie
unterscheidetsicb im tibrigen von der kritischen ProphetiedesMittelalters
durch den Verzicht auf Geschichtsdcutung,sic konzentriert sicb auf dic
Ansage\‘on Einzelercignissenund fúrt so tiber zumindividualisierendenTyp
neuzeitlicherWeissagung.

3. DIE WEISSAGUNG KOSMISCHEN UNHEILS

In cngcm Zusammenhangmit kriegeriscbenEreignissenstcben in der
ProphetiekosmischeKatastrophen.Soiche Untergangsschaubegcgnetuns
nicht nur im Bercich der Bibel, wic uns scbondasSintflut-Motiv (vgl. Gen 6-
8) bestátigt,sondcrnaucb in anderenZeugnissen,sei es im vieldiskutierten
Gebeimnisder Pyramide42,oder in der Edda:

«Schwarzwird dic Satine,dic Erdesinkt ms Meer,
Vam Himmel schwindendic heiteren Sterne.
Glutwirbel umwúhlendenal¡náhrendenWeltbaum,
Dic heifte Labe bedeckt den Himmei»43.

Die ncutcstamentlicbeApokalypsebot immcr wiedcr AnlaS, und zwar
geradein sogenanntcnKrisenzeiten,mit cndzeitlicberDramatik den Unter-
gangzu bcscbwércn~ wobei dic Figur cinesGegenspielcrsChristi die Sicht
beberrscbt.So unterschicdiichdie Herkunft derAnticbrist-Vorstellung(1 Jah
2, 18; 4, 3) durch dic Forschungbeurteilt wird, in seinerGestaltkanzcntriet
sicb dic widergñttlichc Macht, und zwar nicht nur aus der Perspektivcvon
Verfalgungszeitcn,sondcrnin alíen Notsituationen45.

“ Centurie XI 27; vgi. K. Klee, Nastradames 113.
~ K. Klee, Nostradamus 114.
~‘ Ebd. 270.
42 Vgl. A. Valdben, Nastradamus 59ff.
~‘ B. Kummer, Dic Lieder des Codex Regius und verwandte Denkmáler 1 1: Dic Schae der

Seherin (VQLUSPA), Zeven 1961, 20.
“ Vgi. K. Kretschmar, Dic Offenbareng des Johannes. Dic Geschichte ihrer Aeslegeng im 1.

Jahrtausend: Calwer Theal. Monographien B 9, Stuttgart 1985.
‘ VgI. H. D. Rauh, Das Bi¡d des Antichrist im Mitíelalter. Von Tyconius zum deutschen

Symbolismes: BGPhMA NF 9, Miinster 21979
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Natdrlicb brachen an der Wende zum zweitcn Jahrtausendwiedcr
chiliastische Strdmungcn auf; gerade im Hinblick auf dic Standbaften
gegenúberdemTier ausdcmAbgrund,denennachO¡Th 20,4ftausendJahre
Herrschaftmit ChristusverheiBenwaren,stellte manBerechnungenOberdas
Endeder Weit an, angcheiztnochdandurch dic Ungarnstúrmedes zebntcn
Jahrhunderts.Geht man nach abendlándischcrTradition scit Augustinus
(-l- 430)” bei derkonkretenBestimmungdesMillcniums vanderMcnscbwcr-
dungChristi aus, so schien dic Frist dieserWeltzeit unter PapstSilvesterII.
(999-1003)und Kaiser Otto III. (983-1002)auszulaufcn.Scbandic franzési-
scheKónigin Gerberga,dic SchwesterdesKaiscrsOttodesGroBen,baltesich
Auskunft tiber den Antichrist bei dcm kundigcn Mónch Adso47, der als
Antwort semenTraktat «Dc ortu et temporeAntichristi» schrieb.Insgesamt
scheintabernachAuskunftder Quellendic Wcndc zumzwciten Jahrtausend
nicht in grundíaseAngst und Panik versetzt zu haben, obwohl cine
angeb¡icbeSynode von Tarsby im iahrc 999 das bevorstchendeEnde der
Welt ankúndigte48;manresigniertenicht var drohendenZeicben(Ausbruch
desVesuv, Eintálle der Sarazenen)und apokalyptischerStimmung,sondcrn
nahmnacbeincmdunklenJahrhundertdie Refarmder Kirchc —erinnertsei
an den erstcn deutschcnPapstGregor y. (996-999)—in Angriff, und van
seitendesKaiscrsdic Missian im Osten. Der Anbruch des neuenJabrtau-
scndsdámpftejedochdie Endzeiterwartungkcineswcgs.Stattder Inkarnation
nahmmandenTod Christi als Ausgangspunktzur Bercchnungder «Tauscnd
Jabre» und kam so auf cine Generationspátcr, dic das apokalyptische
Wendcjahreriebensolíte—freilicb wicderemeProphetieder Táuscbung.Wie
tief tatsácblicb dic Wcltuntergangserwartungin den Mcnschendieser Zeit
wurzeltc, láiS sich Kaum crmesscn;dic rclativ wenigenZeugnissehicrftir aus
¿erUberliefertenLiteratursignalisicrenmñglichcrweisecine vcrbreitetcAngst
var der Zukunft. Van ciner rcgelrechtcn«Untergangsncurase»,wclcbe dic
CbristenhcitcrfaBt habe49,kann man aufgrund der Qucilenlagejedenfalis
nicht sprechcn.

AusgcsetztdenMácbtendesKasmosund derNatur hatder mittelalterli-
che Mcnscb mit besondererWachheit auf dic Ankúndigungcn irdischcr
Katastrophcngehorcht.Aus der Planctenkonstellationim Bild der Waage
folgerte Johannesvon Toledo (±1275)50cm bevorstehendcsErdbeben,
begleitet von stúrmischemUnwettcr, das den Untergangder Wclt cinleite.
Dic Resonanzauf die in VersegefaStenPrapbezeiungenlieS ganz Europa
erzittern,wo manmr SicherungdesLebensangeblichErdlócherausbob,und

~ Aegustinus, civ. Dei 20,6-10.
“ St. Hilpisch, Art. Adso, it: LThK 21159.
48 C. J. y. Hefele, Condiengeschichte III, Freiburg 2¡577, erwáhnt keine Synade an diesen

Ort. Vgl. im mibrigen F. Duval, Les terraitis de lan mille, Paris ~1908;E. Pognon, Lan mille,
Paris 1947.

~ So G. Hagenau, Verkiinder end Verfíihrer 136.
50 Vg. j~ Vincke, Art. Johannes van Toledo, in: LThK 2V 1092; 0. Halder-Egger,

Italienische Prophelien II, 380ff.
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Redevon Kaiser Friedrich II. (1212-50)und seinem Vertrauenauf cigene
Klughcit, seinem Verfalí im 32. Jabr und andererseitseinem Leben in
ProsperitátUber 62 Jahreist —tatsáchlicberrcichteer cm Alter von knapp56
iahren—, dann ist dic Fcststellungberccbtigt, daiS es sich hier um cm
prophctischesMachwerk ausder Zeit nachdcm Tod desKaisershandelt61.
In cinererregtenZeit kirchlich-politischenKonflikts crwiesensich zurúckda-
tierte Praphczeiungenals nicbt zu unterschátzendcsInstrumentder Ausein-
andersetzung,insofern dic gcschichtlicheBestátigungemekritische Tendenz
legitimierte.Dic gclchrteMystikerinHuldegardvon Bingen(+ 1179),seit ibrer
Kindbeit mit visionAren Erfabrungenausgczeichnet,hat weitgehendihre
Einsichten im Stil van Qffenbarungenniedergescbrieben62und sich im
Bewul3tsein ihrer Sendungan Pápstcund Herrschergcwandt. Mit scharfcn
Wortcn drahtc dic «Ktinderin gñttlicher Weisungen»Kaiser Friedrich
Barbarossa(1152-1190):«Derda IST, spricbt: Ich zerstóredic Halsstarrigkcit,
und den Widerspruchderjenigen,dic mich verachtcn,vernichte ich durch
micb sclbst. Wche, webe tiber dieses Bóse der Ungerechtcn,dic micb
vcrachten! Dieses hóre, o Kñnig, wenn du leben willst; sonst wird mcm
Scbwcrt dicb durcbbabren»63.Kaiser Friedrich ignorierte keineswegsdiese
Mahnrufc Hildegards;er berict mit ihr in seiner Ingeiheimer Pfalz sagar
politischcAngelegenheitenund versáumtees nicht,ihr tiber denEmpfangder
angekúndigtcnKaiserkrone zu bericbten. Dic GroSen der Zeit sucbten
immer wicderihrcn Rat. Eme kirchliche Synodcin Trier unter PapstEugen
III. <1145-59)hat im Jahrc1148 ihre Offenbarungengeprúft und anerkannt;
sclbst Bernhardvon Clairveaux(+ 1153) rcspektiertcihrcn Vorrang in der
Onade.

Natúrlicb bleiben soiche Propheticnweithin eingebettetin dic Ansage
alígemeinenUnheils, um so cine Besserungder Zustándezu erreichen.Mit
Nachdrucksctztesich Katharina von Siena(±1380)64¡br dic Rúckkehrder
Pápstevan Avignon nachRam ein, wobei ihrcn massivcnVorwúrfen mcbr
der Tan alígemeinprophctischerKritik nachArt Savonarolas(+ 1498)cigen
ist alsder unmittelbarerProphetie.In gleicher Wcisc hértendic Zeitgenassen
auf dic Offenbarungender Birgitta vanSchweden(±1373),dic in einerVision
den VatikanischcnStadtbezirksah und dazu cine Stimme vernahm:«Der
Papst,der dic Kirche so licbt, wie ich und meine Freundesic gcliebt haben,
wird dieseStátte in Besitznehmcn,damit er freier und ruhigerseineRátezu
sich rufen kdnnc>05.Tatsáchlichkehrte PapstGregor XI. <1370-78) nicbt
zuletzt auf BetreibenKatbarinasnach Rom zurúck (1377) und wáhltc den
Vatikan als Sitz, nicht mcbr den Lateran.

Soiche personenorientierteWcissagungscbeint auf das Handein der

O. Holder-Egger, Italienische Prophetien 1176. Zer Abfassungszeit siehe ebd. 150.
62 Vgl. M. B&keler, Wisse die Wege. Scivias, Salzbarg 1955.
63 A. Fúhrkbtter, Hildegard von fingen. Briefwechse¡, Sa¡zber~ 1965.
~ Vgl. A. Walz, Art. Kalharina Benincasa y. Siena, ja: LTtIK VI 63f.
~‘ Birgilta, Offbg. 6,74. Siehe un tibrigen H. Jágerstadt,Art. Birgilta y. Schweden, it: LThK

211 486.



168 Petes- Stocknieier

Angesprochenencinen nicht unbetrácbtlichcnEinflu iS ausgeiibtzu baben,
auchwenn er im cinzeinen schwerfalbar ist. SendungsbewuBtseinverband
sicb mit propbetiscbemAuftrag etwain der GcstaltderJohannavon Orleans
(+ 1431), dic von Stimmengcdrángtdem franzósischenDaupbinKarl VII.
(1429-61) erklárte, sic sei vom Himmelskñnig zu ibm gesandt mit der
Botschaft, er salle «in der Stadt Reims gesalbt und gckrñnt und so der
Untcrfúhrer des Himmelskdnigs werden>06. Dic religióse Legitimation
salcherSendungkannnicht darúberhinwcgtáuscbcn,daiS es sicb hier um cm
emincnt palitisches Unternchmenin der Auscinandersetzungmit England
handeite.

Zu den bcrúhmtcn Weissagungendes Mittelalters záhiendic propheti-
schenSinnsprúcbetiber dic Pápste,dic dcm irlándiscbenErzbiscbofMala-
chias(+ um 1148) zugeschriebcnwcrden. Bcrnbardvon Clairveauxbat in
seinerVita diesesBischofsdessenSehergabegerúbmtund soden Baden ¡br
cine ffilschliche Zuwcisung jener Charakterisierungenvon 112 Pápsten
bereitet, dic von Papst Coelestin II. (1143-44) bis zu cinem Petrus II.
reichcn67.Ansoidvon Wicn, BenediktinermñnchausPadua,verñffcntlichtein
seiner Legendensammlung«Lignum Vitae» 1595 ni Venedig aucb diese
Sinnsprúchc,wabei offensichtlich im Streit bei der anstehendenPapstwahl
EinfluS genommenwcrdcn solíte, dcnn der in Frage kommende Vers
«Ex antiquitate urbis» spielte auf den favorisierten KandidatenKardinal
Simoncelli aus Orvieta,d. b. lateinisch «Urbsvetus»an. Wbihrendnun dic
Verseder Pápstebis zur offcnkundigenEntstehungszcitnachdemTod Papst
Urbans VII. (+ 1590) inhaltlich an Wappenoder Titein der betreifenden
Pápstc anknúpfen —und somit aus gcschichtlichcr Kenntnis formuliert
sind—, handeltes sich bei den restlichenunbekanntenPápstenum Pbanta-
sieschópfungcn,derenInterpretationsicb eincm historischverantwortbarcn
Vorgehencntzieht. Unter den letzten Pápstcnbezieht manden Sprucb«De
Meditate Lunae»(Ober dic Hálfte des Mondes)auf JohannesPaul 1. (1978)
wegen seinesmetearáhnlichenAuflcuchtens als Papst.Dic Wendung«De
labore solis» (tíber dic Mílbe der Sonne) weist man dem gegcnwártigen
NachfalgcrPetri, PapstJohannesPaul II. ni, wobei etwa dic Deutungauf
cine Encrgiekrise(«Sonnenenergie»)dic ganzeFragwiirdigkeit cines solchen
VersuchsbloRlegt. «De Gloria Oiivae»(HerrlichkeitdesOlbaums)ist cinem
kúnftigenPapstzugcdacht,undzwar als Hinweis aufdasFriedenssymboldes
Ólzwcigs. Mit PetrusU. schlieRt danachdieseWeltzeit, um Raum zu geben
¡br dasWirkcn desAntichrist —jeneapokalyptischcErwartung,die unsaucb
in den offcnen Medaillonsvon St. Paulin Ram begegnet.

Mit dem Einspruchder Reformatiangegen dic alte Kirche verlaren
Prophetie und Weissagunginnerhalb der Christenheit nicht an Baden.

66 R. Maussier, Les rapports entre Charles VII et Jean d’Arc de ¡429 a 1431. Paitiers ¡946.
67 Zur Person siehe A. Gwynn, Art. Malachias, it: LThK 2VI 1 322f; ze den Aessagen A.

Hiibscher, Dic groSe Weissagung 34-41; H. Grundmann, Die Papstprophetien des Mittelalters,
it: Archiv f. Kulturgesch. 21(1928) 77-138.
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der Kaiser von Byzanz die Vermaucrungder Fensterin scinem Palast
anordnete.

KosmischeKatastrophcn,einmúndendin den Weltuntergang,gehóren
zum festenRepertoirealler Art von Divinatian und Prophetic.Das Konzil
vom Lateran(1512-17)vcrbotzwarin einerZeit, als derRuf nachReformder
Kirchc an Haupt und Glicdemimmer lauter wurde, daE dic Predigerdas
Endeder Welt bescbwértcn51;aberoffensichtlich dienten saicheAnkúndi-
gungen auch als pastoralesZuchtmittel, und sic behauptetensich bei den
Kritikern der Kircbc nicht wcniger als im Volk. In scinem Apokalypsc-
Zyklus, 1498 entstandcn,hat Albrecht Dúrer (+ 1528) der Angst des
Zeitaltcrs gcradczuflebrigen Ausdruck verliehen, und var dem Jñngsten
Gericht Michelangelos(+ 1564) an der Altarwand der Capella Sistinaim
Vatikan(1538-44)móchtesich derMenschschierniederwcfen,in einemRaum,
an dcssenDecke biblischc Prophctenund Sibyllen eintráchtig den Bogen
der Weissagungzum Endgerichtspannen.

Verweiseauf emeendzcitlicheKatastrophefallen demcntsprechendnicht
in denCenturiendesNostradamus.Dem Untcrgangder Welt gehenGreucí
der Verwtístung voraus52;dasEndeaberkommt: «Wenndic Sonnein den
20. OraddesStieres(= 11. Mai) tretenwird, wird dic Erde so starkbeben,
daiS dasgroge Theater(in demseineAnhángervcrsammeltsind) cinstúrzen
und alíe unter semenTrúmmcrn begrabenwird. Luft, Himmcl und Erde
werdcn sich verdunkeln.Dann wird Gott mit den Semenden Ungláubigcn
fortstaSen»

Dic Ankúndigungcines soichenKataldysmosweckte zwangsláuflgden
Wunsch,ihn auchni daticren,etwa unter Bcrufungauf Cent. 1 48, iii der es
hciSt: «WennzwanzigJahreder Hcrrschaft des Mondes(= Kirchc) vorbei
sind, dannwird dic HerrschaftsicbentauscndJahrc langdaucrn;wenn die
Sonneibre ausgelasscnenTagewiederaufnehmenwird, dannwird sich meine
ProphezciungenfIlen und Wirk¡ichkcit werden>04.Dic Auslegerder Verse
kommenmit ihren Berechnungcnaufdic Zeit um 2000,und verbindencm zu
erwartendesErdlcippen um 1990 mit demAusbrucb desdritten Weltkrie-
ges55.

Den Umgang mit dcm haiprigen, bcwuSt dunke¡ gehaltencnText
illustriert frcilich schon dic Problematik saicher Angaben. Es ist vid
Phantasicbei der Interpretationder Verseund Begriffc amWerk56, und nicht

SI C. J. y. Hefele, Conciliengeschichíe VIII 708.
52 Vg1. Cení. 1 16: «Wenn das Symbal der Sichel dic Erde wie das Wasser cines Teiches

úberschwemmt haben wird, wird es seine weiíesíe Verbreitung erreicln haben; datin wird dic
ganze WeIt dem Elend verfallen, dic Menschheit wird van Pestepidemien getraifen, von Krieg
end Mord heimgesucht werden. Das Jahrhundert náherí sich seiner Emeuerung.» (A. Volbden,
Nostradames 104).

“ Cent. IX 83 (A. Volhden, Nosíradamus 105).
“ Cení. 1 48 (A. Volbden, Nostradamus 106).
“ K. Klee, Nastradamus 223ff.
36 EM. 192 wird beispielsweise der Greif (grifan) aus Cent. IX 29 mii dem Bundesadíer

identifiziert. A. Volbden, Nostradanius 107, betrachlet den Mand als Syinbal der Kircho
gegenúber Christus als der Sonne.
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wcniger hinsichtlich den Datierungen.Geradezetypisch ist das Emnbringen
van Gcgenwartsángsten,dic ciner schillcrndenVoraussagecinen je neucn
Sinn unterlegen.

4. PROPHETIEINDIVIDUELLEN CHARAKTERS

Unter alíen Arten von Prophetienlésendic Wcissagungenindividuellen
Cbanaktersdic tiefsteBetroffenhcitaus,aucbwcnn ihre universaleBedeutung
nur durchdenRangdenangesprochenenPersonms BcwuBtseinniickt. Neben
denVatizinienprivater Art, dic vielfach nur persñnlicbeNeugierdebefriedig-
ten, eignct den Vorhersagemndividuellen Scbicksalsnicht selten aligemeines
und kinchlicbes ader politisches Gewicht. Bei den berúhmtcn Bcgegnung
Bencdiktsmit dem GotenkónigTatila (541-552)ktindigte den Mdnchsvatcr
nachAuskunft Gregorsdes Gro Ben unverblúmtdesscnTod nachncunjábri-
ger Regierungszeitan, cine Vorbersage,derenEintretender Papstnúcbtcrn
bestátigte”. Praphetic dieser Art gibt sich in ibrer Konknetian weitbin
práziser,ja sic scheutsicb gclegentlichnicht cinmal, wichtige Daten anzuge-
ben. Der Grundzugden Unbcstimmthcitin der Aussagebleibt freilich auch
fúr diesesGenusvon Prophetiesignifikant.

Wcgen ihrcr Bcdeutung,aberauch ausúbenlicfcrungsbedingtenLúcken,
habenwin in ensterLinie Kenntnisvon solchenWcissagungcnan Herrschcr
und Pápstc.Gelegentlicherscheintdic Prophetieals Mittel der Ausemnander-
setzungbei den Kontrahentcnsclbst.So salí PapstGregorVII. (1073-1085)
am Osterfcstdes Jabres1080dcmdeutschenKaiserHeinnichIV. (1056-1106)
dffcntlicb angekúndigt haben, en werde alsbald stcrben oder zumindest
abgesetztwerdcn, wennen sich nicht bis zum 1. Juni untcrwcrfe;dabeisetzte
er sagarseineAutoritát aufs Spiel, da en cngánztc,man braucheibm nicbt
mebr zu glauben,wenn dic Ankúndigungnicht eintrcte—und er táuscbte
sich58.

Dic SchárfedesKonflikts wurzeltnicht zulctzt in dcrn Umstand,daiS dic
deutschenKaiser ibre Legitimationausder antikcnKaiserprophetiebezogen
hatten,dic in den OraculaSibyllina ihren Niederschlaggefundenbat59 und
beispiclswcisedurcb Otto von Freising (.4- 1158) als Folie seinerDarstellung
Fricdrich Barbanossasbenútzt wird60. Dic Vision vom Mcssias-Kaiscn
befhigeltetiber Jahrhundcrtedas HerrscherbewuBtsein.

UntendemNamenMenlin, jenerwcissagendenGestaltausder bnitischcn
Antussagc,smd Sprúche auf uns gekommen,die aus dem Umkreis des
Joachimitismusdes13. Jahrbundertsstammen.Wenndaninbeispielsweiscdic

~‘ Gregor Magn.. dial. II 15: vg¡. aben Anm. 27.
~ Vgl. E. X. Seppelt, Geschichte der Pápste III. von der Mute des elften Jahrhunderls bis zu

Cóleslin V., Múnchen 1956, 93.
‘~ Orac. Sibyll. VIII 65-75. Siehe 3. Gebhardt, Messianische Po¡itik utid ideologische

Massenbewegung, it: U. Knoll-J. H. Schoeps, Van kommenden Zeilen 40-59.
60 Otto van Freising, Gesla Frederici pral.
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Martin Luther (±1546)betantezwar mit dcm Schriftprinzip dic Einzigartig-
keit den in JesusChnistusergangenenOffenbarung,und er poltente massiv
gegendic schwármerischcnPropbetenNikolaus Storchund MarkusThornae
ausZwickau, dic dasEnde den Welt angekúndigthatten.«Gern mñcbt ich
aberwissen,wcyl denGeystnicht on frúchte ist, und yrcr gcystso viel hóher
ist dcnn unser,ob en aucbhóherefrtichte tragedcnn unser»,scbricber 1524
an dic Fúnstenzu Sachsenvon dcm aufrúhnenischcnGeist6t, kannte sich
scibst abernicht des visionárenEindrucks vom Endeden Zeiten entzicben.
Bei cinem Tisehgesprácham 2. November1540 sprachLuther den Wunsch
aus,Gatt mÉige in diesemJahrcinengutenValcttrunk scbcnkcn,dcnnnoch
vor dem Hcrbst desnáchstcnJahreswúrde dic Welt untergeben:«Auff den
sammcr wollen wir cine friscbc pestilenz haben ader sont cm groS un-
gluck»69. Das Versiegenvon Brunnen,dic Túrkengefahr,in Luthcrs Sicbt
aberauch dasPapsttumsignalisiertendic letzten Tage.

Aucb dic Reformationvermochtclctztlicb das Ph~nomcnder prapheti-
schcn Weissagung,und zwar var allem in seiner Frobgcbárde,nicbt zu
unterdrticken.Mit der Auflclánung, nicbt zulctzt im GefalgedesHistorismus
wuchsdic kritischcEinstellungzu alíenArten von Weissagungenbzw. deren
Unhebern.Histanische,medizinischeundpsycholagischeErkenntnissetrugen
vid dazu bei, das Phánamender Prophctie und ihrer Tráger zu erhellcn;
dennachbehauptetees sich bis in dic Gegenwart.Nach wie var linden dic
ZukunftssebervanMatthiasLang(±um 1800), im Volksmund«Múbíbiasí»
genannt,tiber denAmcnikanerEdgarCaycc(±1945)bis zur Bulganin Wanga
Dimitrowa Aufmcrksamkeit;abenauchdie katholischcKirche pflegt weitcr-
hin diesespostbiblischeGenusvon Offenbarung.Aufgrund von Enscheinun-
gentreten nun Kinder als Medien von Botschaftenauf, dic van La Salette
(1846) Uber Lourdes(1858)und Fatima(1917)bis Garabandal(1964)auf dic
Menscbeneinwirkcn. Mit ciner affenkundigcnUnsicherheitgibt dic Kirche
denBotschaftenGehór,zumales sich meistum alígememneAufrufe zur BuBe
handelt;sic hált aberauch «Gehciminissc»unter VerschlulL und steigcrt so
ángstlich-frommeNeugier.

ZusammenfassendcObenlegungen:

Vcnsucht man aus dcm vielscbicbtigenBefund von Weissagungenund
Propbezeiungenin der Geschichtedes ChristentumsFolgenungenzu ziehen,
dann ist festzustcllen,daR

1. die schniftlicbeund múndlicheWeitcrgabevon Weissagungcninsbesondc-
re in sogcnanntcnKniscnzeitcn unterhalbdenkirchlichcn Venkúndigung
ciii breites BewuRtseinsfeldim Volk einnimmt;

68 WA 15,217. VgI. A. Warberg, Heidnisch-antike Weissagung ja Wart und Bi¡d zu Luthers
Zeiten, Sb. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., phil. hisí. Kl. 1919, 26.

69 wA 5,60.
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2. dic cinzigartigeHedeutungden biblisehenOffenbarungvon der nachbibli-
sehen.Prophetieaher Spiclartennicht immcr hinreicbendunterschiedcn
wird;

3. dic gegenúberder Massc alígemeinerProphezeiungenvon der Geschichtc
bestátigtenVanhersagendic Móglichkeit von Zukunftsschaudurch ents-
prechend(auRcrnatúrlich) begabteMcnscbennahclegt;als hcilsrelevant
kñnnenaucb soicheProphctiennicht gelten;

4. dic ZweckhaftigkeitdiesenProphetienvanderGescbichtsdeutungliben dic
Legitimationdes konkretenHandclnsund Knitik an denVcrháltnisscnbis
zun BefriedigungpersónlicherNeugier reicbt;

5. den Mangel an Kniticren (z.B. Qnicntierung an Chnistus,Auferbauung,
Óffentlicbkcit) eme UntcnscheidungdenGeistererschwcrt;

6. dic FormendernachbiblischenPnapbetieiii hobemMaSdasSpiel mit der
Angst desMenschenbetreibenund so chnisthich-gláubigeHeilszuversicht
in den Hintergnunddrángen.



El rey persaKhusr¿3 ¡ Anósharvñny la filosofía
atenienseante la crisis del año 529 d. C.

Un nuevoepisodiode la penetración
de la cultura griega en Irán

GONZALO FERNÁNDEZ

SUMARIO

En estearticulo pretendoestudiarlos motivas,que llevaron al soberano
persaKbusrñ 1 Anósharvána recibir en su reino a los siete filósofos de
la escuelade Atenas,a raíz de las disposicionesrepresivasde Justinianoen
529 d.C. Los susodichasmotivos fueron: las propiasaficionesculturalesdel
Khusnñ1, sus tentativasde restaurarel antiguoardensocialquebrantadopor
losmazdakitasy susdeseosde creara Justinianoun nuevafocadeconflictos
en el Imperio Romanode Oriente.

En un articulo aparecidoen abril de 1983, en las páginasdc la revista
Erytheia,estudiabayo la orden declausuradela escuelafilosóficade Atenas,
decretadapor Justinianoen el año 529 de la Era Cristiana, y el exilio en
Persia de sus representantes.Pero si en aquel trabajo analizaba estos
acontecimientosdentro de la situación del Imperio Romanade Oriente,
ahorapretendodilucidar las razones,tanto de coyunturainternacomo dc
política exterior,que llevaron al monarcasasánidaKhusré 1 Anósharvána
recibir a aquellosfilósofos en su territorio.

El interésdcestanuevainvestigaciónes múltiple. Por un lado, las razones
de coyunturainternaafectana la restauracióndel orden social, llevadaa
caboen Persiapor Khusné1 Anósharvántrasci fracasodc la sublevación
mazdakita,pero igualmenteconciernena «los destinosdcl helenismomás
allá de Eufrates»,estudiadosa comienzosdcl siglo XX por V. Chapot’. De

Vid., respectivamente, G. Fernández, «Justiniano y la clausura de la Escuela de Atonas», en
Eryíheia, 11-2, 1983, pp. 24-30, y V. Chapol, «Les destinées de ¡‘hellénisme au dela de I’Euphate»,
en Mérnoires de la Société Nationale des Antiquaires de France, val. 63, 7,8 serie, t. III, 1902, PP.
207-296. Las siglas bibliográficas empleadas en este articulo san: APE = Archivjiir Papyrusfors-
chung unó verwandte Gebiete, Berlin; C¡ = Codex ¡ustinianus. Recognovit et retractavit Paulus

Geri,Jn. 5. 1987. Editorial de ¡a Universidad Complutense de Madrid.
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otra parte,los móvilesde política exterior hacenreferenciaa un intento por
Khusró 1 de beneficiarseen sus contiendascon Justinianode la gravecrisis
religiosa,por la que atravesabael Imperio Romanode Orientedurantecl
bienio 529-530.

La noticiaprimordial sobreestetemavienedadapar Agatbiasde Mynina
(Hist., II, 30-31),cuyavida se extiendeentrelas años536 y 581 aproximada-
mente.Su textoes: «No muchotiempoantes,Damascioel Siria, Simplicio el
Cilicio, Eulamiael Frigio,Pnisciánodc Lidia, Hermiasy Diógenesde Fenicia,
e Isidoro de Gaza,todosellos la auténticaflor (por usarun término poética)
dc los filósofos de nuestro tiempo, no aceptabanla visión de Dios, que
prevalecíaentrelos romanos,y creíanquecl estadopersaeramuchomejor.
Ellos estabanpersuadidosde la veracidaddc la extendidafábula,de que el
gobierno persaera supremamentejusto, por reinar en él aquellaunión de
autoridady de tilosofia, que Platón da por baseal estadomodelo.También
creíanqueel puebloen Persiavivía en orden y en disciplina, que allí no
existíanbandidosy ladrones,queno se cometíaningúngénerodccrímenes,y
que si cualquierobjeto de valor era dejado en un lugar solitario, ningún
viandanteosaba apropiánselo,de forma que permanecíasegura,aunque
estuvierasin vigilancia, bastael retornode quien lo hubiesedepositado.

Así pues,estimaronquetodoestoeracierto; animadosporello, y además
porque la ley no les permitía vivir segurasaquí, a consecuenciade su
oposiciónal ardenestablecido,abandonaranseguidamentesupatria a fin de
instalarse entre un pueblo extranjero y por completo extraño, can la
esperanzade pasar allí el resto de sus días. Pero ellos se disgustaron,y
entendieronqueenPersiaexistíanabusas,al comprobarrápidamentequelas
autoridadescranmásorgullosas,y se hallabanmáspagadasde sí mismas,
que lo quea supropiaposiciónconvenía.Observarontambién la existencia
dc muchos ladronesy salteadoresde caminos, de los que algunoseran
aprehendidos,aunquelos másescapaban,y vieron la comisióndc crímenes
dc toda laya. Si dieran cuentade que el poderosoabusabadel desvalido,
utilizandocualquiergénerode inhumanacrueldad.No obstante,lo que más
les extrañófue el hechode queel adulterio continuaraexistiendo,apesarde
que cadahombrepudieradesposarsecan innumerablesmujeres.Por todas
estasrazoneslos filósofos se desconcertaron,y lamentabansu emigración.

Las entrevistas,que ellos mantuvieroncon el rey, les terminarande
convencerde su errar, pues las exiliadoshallaron en él a un hombre que
hacia ostentaciónde filosofia, pero que no tenía noción alguna de sus
sutilezas,queno se entendíacan ellos en ningún punto,y que practicaba
otrascostumbres,comaya he descrito.Sin embargo,cl rey les apreciaba,y les
insistióen quese quedasen;peroellosestimaronpreferiblecruzar la frontera
del territorio romanay morir a continuaciónantesquepermaneceren Persia

Krueger. Corpus Juris Civilis. Volumen Secundurn, 14,8 edición, Berlin, 1967; DVSS. HF =Der
Kongelige Danske ¡-idenskabernes Selskabs Skr~fler Hiswrisk og ./ilosoJisk afdeIing, Capenhague;
P. G. = Paírologiae cursas completas, series Graeca. Accurante Jacques-Paul Migne, Paris; P. O.
= Patrologia orieníalis, Paris; linalinente, StOr = Studia Orientalia, Helsinki.


