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H. Justelli bibl. jiiris canon. veteris T. II. p- 1166 ss. u» 
in Eabricii, bibl. graeca vol. XI. p. 185. ed. nov. vol. XII 
p. 360 ss. gehört hierher v. cap. 34 — 90.

5. Kaiserliche Gesetze: Codex Theodosianus (gesammelt 438, z. Th.
verloren) cum comm. Jac. Gothofredi, cur. Jo. Dan. Ritter, 
Lips. 1737 ss. 6 voll fol. mit den neuerdings aufgefundenen 
Büchern und Fragmenten ed. G. Ilaenel. Bonnae 1842. 4. — 
Codex Justinianeus durch Tribonianus 529 gesammelt, codex 
repetilae praelectionis 534 (in den zahlreichen Ausgaben des 
Corpus juris civilis).

6. Heidnische Historiker: Ammianus Marcellinus, rerum gesta
mm libb. XXXL Erhalten sind nur L. 14—31 (vom I.
353 — 378) ed. Jac. Gronov. Lugd. Bat. 1693. fol. J. A. Er- 
nesti. Lips. 1773 8. — Zosimus, icro^ia via libb. VI. (bis 
410) ed. Chr. Cellarius. Cizae 1679. 8. J. / Reilemeier. 
Lips. 1784. 8. 4).

Erstes Capitel.
Kampf des Christenthums mit dem Heidenthume.

J. G. Hoffmann ruina superstitionis paganae variis observatt. ex 
historia eccl, saec. IV et V. illuslrata. Vilemb. 1738. 4. 
S. Th. Rüdiger de statu et condilione paganorum sub Impp. 
christianis post Conslantinum. Vratislav. 1825. 8. Histoire 
de la destruction du Paganisme en Occident par A. Beug
not2 Tomes. Paris 1835. 8. (eine Preisschrift).

4) Verschiedene Urtheile über des Zosimus histor. Werth: sehr gün
stige von Jo. Leunclavius (Apologia pro Zosimo in deff. Roma- 
nae hist. scriptt. minores. Francos. 1590. fol. wiederabgedr. in d. 
Ausgabe des Cellarius) und Reitemeier (disguis. de Zosimo vor 
f. Ausg.): desto ungünstigere von den ältern Kirchenhistorikern, u. 
von Guil. de Sainte-Croix observations sur Zosime in d. Me- 
moires de VAcad. des Inscriptions T. 49 (1808) p. 466 ss.
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§. 75.

Begünstigungen des Christenthums unter Constantin und 
seinen Söhnen.

Martini über die Einführung der christl. Religion als Staatsrclig. 
im röm- Reiche durch d. Kaiser Constantin. München 1813. 4. 
S. 29 ff.

Obgleich Constantinus nach seinem Siege über den Licinius 
allen Religionen völlige Duldung zusicherte *), die heidnischen 
Priester in ihren Vorrechten schützte1 2), die Würde eines Pon
tifex maximns selbst beibehielt3 4), und erst kurz vor seinem 
Tode (f 337) von dem Eusebius, Bisch, von Nikomedien, die 
Taufe empfingt): so bekannte er sich doch sogleich nach jenem 
Siege unverholen zum Christenthume5); suchte dasselbe seinen 
Unterthanen durch Empfehlung und Ueberredung annehmbarer 6),

1) Eusebius de vit. Consi. II, 56. 60.

2) Cod. Theodos. XII, I, 21 v. I. 335 und XIIr V, 2 v. Z. 337.

3) s. unten §. 78. not. 2. Constantin erscheint auf manchen Münzen 
mit den Insignien des Pontifex maximus, s Mionnei de la 
rarete et du prix des medailles romatnes (Paris 1827. 2 vol 
8) II, 236.

4) Eusebius de vita Consi♦ IV, c. 61. 62.

5) Wenn spätere Heiden (Juliani Caesar es am Schluffe, Zosimus 
II, 29. Sozomemis I, 5) behaupteten, das durch die Ermordungen 
seines Sohnes Crispus und seiner Gemahlin Fausta (326) be
ängstigte Gewissen habe den Kaiser allein zu dem vollkommene Sün- 
dentilgung verheißenden Christenthume getrieben, so widerspricht 
schon die Chronologie. Vgl. Manso's Leben Constantins d. G. 
Breslau 1817. 8. S. 119. Hug's Denkschrift zur Ehrenrettung 
Constantins d. G. in d. Zeitschrift f. d. Geistlichkeit des Erzblsth. 
Freiburg. Heft 3. S. 75 ff.

6) S. Erlasse an die morgenländ Provinzen bei Euseb. de vita 
Consi. 11, 24 — 42. 48 — 60. Ueber seine Reden zur Empfehlung 
des Christenthums cf IV, 29. 32. 55. Die eine, ov ly^aipe tw rm
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und durch Gunstbezeigungen gegen die Christen anlockender zu 

machen ’); betrieb mit Eifer den Aufbau vieler, zum Theil sehr 

prächtiger, Kirchen 8) und versah dieselben auö dem Gemeinei- 

dylrov ovXXbyy, s. hinter 'Eusebius de vita Const.: in derselben legt 
er c. 18 ss. besondern Nachdruck auf die Weissagungen der Sibyl- 
la, u. die vierte Ekloge Virgil's, welche auch er auf Christum 
bezieht.

7) Euseb. de vita Const, IV 9 28/ Tcuq d'exxX^Glatq xov &eov xa8r
V7tt()QXyv i^a-lqEXOV nXucd** oca TtaquyEV * todt /iev dyqovq, dZZct/d- 
th de QbTodoolaq, ini xogijyla mvryrwv dvbqvöv, Ttalöuiv x* bqtpavwv 
x. t. X, Vgl. des Kaisers Anweisung an die Bischöfe, wie sie diese 
neuen Hülfsquellen zur Bekehrung der Heiden nutzen sollten l, c. 
III, c. 21. oi /.dv yaq wq 7tqb<; xgotpijv yalyovGtv ETUxafrqou/tEVOb* 
oi JZ xijq 7tqoGxaGlaq vrrotgEXuv tld&aaw dcZZoi- xouq dd^dGEGb <pt- 
XfMpqovovpivovq dond^ovxat* xai ti^wjiwot> dyanwow EXtqob •
ßqayüq ö' oi Xbywv dXq&uq sqacxai, xai Gndvtoq au b xijq dXij- 
&tlaq gtlXoq, Mb 7tqbq ndvxaq aqy,6vtto£hxt, du, laxqov dixiyv exa- 
GTto xd XvGvttXij Ttq'oq GtoX-qqiav noqtfcofdvovq* toGx' aTtavxoS xryv 
GtoT^Qtov naqd xoTq Ttdov do£d£tathxv dböaGxaXlav. Auf diesem Wege 
bekehrte er selbst die heidnischen Einwohner in Heliopolis in Phö- 
nicien Z. c. III, 58: Ttqovowv, — bnwq dv nXuovq Ttqoolovtv xw 
Xbytp, td nqbq HUxouqiav xwv itivijxwv exjtXea naqüx1, xai xaux^ 
nqoxqlnwv bti xiyv GtoT>igvov GJttvduv dtdaoxaXlav ^ovovovyi tw 

ydvrt TtaqanXtyfiw; undv dv xai avrbq* »eXxe 7iqo<paGu, tl-t* dXtj- 
0-tla XqtGToq xaxayytXXEoOto (Phil. 1, 18!)«. Belohnung der Ort
schaften, welche sich für das Christenthum erklärten, l. c. IV, 38 
u. 39.

8) Sein Schreiben an alle Bischöfe Euseb. de vit. Const. II, 46, 
worin er dieselben anwies, cnoudd^uv ruql xd egya xu>v exxI^- 

Glutv' xai ?] tnavoq&ovG&ai' xa bvxa, rj uq pufcova au^uv, xj EvOa 
dv yqtla dnavr^, xatvd Ttouvv, AlxtjGuq öe — xd dvayxata naqd 
XE xGiv r/ytfiovu)v, xai xijq ETtaqytxijq xd^Etnq. xouxotq ydq ETCEGxdX&xi, 
naGy ngo&v/da E£u7tqqETifcaG&ab xovs vnb xijq G?jq oGi’Oxqxoq XEyo- 
VEvotq. Ueber die Erlasse an die Praesides Prov. s. II, 45. — 
Kirchen, welche Constantin selbst bauen ließ: auf dem heil. Gra
be in Jerusalem (TO Maqxuqiov • ExxZ^cia xijq xoü Swxijqoq dva- 
oxdoEOiq, gebaut v. 326 — 335. Euseb, Z. c. III, 25—40, IV,



Cap. I. Kampf mit dem Heidenth. §. 75. Constantin. 7 

genthume der Städte mit Einkünften »). Da in Rom das Hei- 
denthum fortwährend herrschend blieb "), so verlegte er seinen 
Sitz nach Byzantium, und wandelte diese Stadt zu einem vor
zugsweise christlichen Neu-Rom (später: Constantinopel)um").

43—45. Vgl. E. F, Wernsdorfii hist. templi Constantiniani 
propter resurrectionis Christi locum exstructi, und De templi 
Constantiniani etc. sollemni dedicatione. Viteberg. 1770. 4. 
zwei Programme), auf dem Oelberge und in Bethlehem (beide 
v. Helena gebaut. I. c. 111, 41 — 43), in NitoMedien und An
tiochien <111, 50), in Mambre <111, 51), in Heliopolis 
<111, 58), viele Kirchen in Constantinopel <111, 48), des. die 
Apostelkirche (IV f 58 — 60). Cf. Jo. Ciampinus de sacris 

aedificiis a ConsU M. exstructis. Romae 1693. fol.

9) Sozomenus I, c. 8: ex bi rijq ouaqq vtkmpoqov yijq ixdotip 
noXw l^tXdv rov dipiooiov qiytbv tiXoq, ralq xard ronov ixxX^aiaiq 
*ai, xXijQOtq dittevufjut, xoi ttjv doiqtdv tlq tbv dnowra y.qbvev xvqlav 
fivai EVOjLLO&t-ttjQt. V, C. 5. ex tü)V ixaGTqq nöXfwq qtbqwv ccc dq- 
xovvra (kurz vorher heißt es -ra GvtqqtGta, bei Theodoret. IV, 4; 
Gvvra&q gItov) Tiqbq TtaqaoHtVTjV bttTijdmiv dztwupE rotq Ttavrayoü 

xXtjqovq. Welche unglücklichen Folgen diese Maaßregel und die 
Exemtion des Klerus für das Städtewesen hatte, s. F. Roth de re 
municipali Romanorum libb. II. Slultg. 1801. p. 32 ss. Hege
wisch hist. Versuch über d. röm. Finanzen. Altona 1804. S. 324 ff.

10) Im I. 331 wurde von dem Senate der Tempel der Concordia 
wieder hergestellt. Auch die Errichtung mehrerer Altäre fällt in diese 
Zeit, vgl. Beugnot hist, de la destruciion du Paganisme I, 106.

11) Fusel), de vita Const. III, 48. rrtv nbXw — xathxqtvuv ddo)- 
XoXarqlaq drtdGqq edtxotiov • <oq pqda/ioü (palvtcthu lv ai’rij to)v

dydXpaTa ev ifqotq &q?]GxtvbpfV(x, dXti ovbi ßto- 
fiouq Xv&qovq cupaTow /uaLVo/uivovq, ov &vGlaq bXoxavTOvpwaq flvqi, 
oi) dcu^umxdq toqrdq, owF ETiqbv tu toiv Gw^daw toTq dtuGiJicdpo- 

gw. Constantin verschönerte übrigens seine neue Stadt mit Kunst
werken, auch Götterstatuen, die überallher zusammengeraubt waren. 
Die raoi öuo mit den Bildnissen der Rhea und der Fortuna Romae 
b. Zosirnus II, 31 waren wohl nur Nischen. Wenn bei der Ein
weihung der Stadt Constantin sein vergoldetes Standbild, mit der
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Andrsten blieben die meisten vornehmen Familien des Reichs 

noch Heiden, und so mußte er, obgleich er zu Ehrenstellen am 

liebsten Christen beförderte •?), doch noch viele Heiden in seiner 

Umgebung, und in den höheren Beamtenstellen dulden * * * * * * * * * 12 13). 

Die gewaltsameren Schritte Constantin's gegen das Heidenthum 

beschränkten sich darauf, daß er im Oriente manche weniger ge
brauchte Tempel zum Bortheile christlicher Kirchen und feine1 

Bauten in Constantinopel einzog "), und die mit Unsittlichkei' 

len verbundenen Culte verbot15). Das Gesetz, wodurch er alle 
Opfer untersagt haben soll, ist wenigstens nicht zur Ausführung 

gekommen 16): nach seinem Tode wurde er dem Herkommen ge-

Tvyjj TtoXtwq auf der Rechten verfertigen ließ, welches bei der
jährt. Feier der Natalitien von dem jedesmaligen Kaiser verehrt
werden sollte (Chron. paschale p. 285): so beweiset dieß blos, daß
sich für solche Feierlichkeiten noch keine angemessene christliche Sym
bolik ausgebildet hatte (Vgl. Manso a. a. O. S. 77). Analog ist
es, daß sich auf den Münzen der ersten christl. Kaiser häufig die
Victoria mit dem Labarum findet. Lächerlich ist die spätere Sage
(b. Zonaras, Cedrenus u. s. w.), daß Constantin seine Stadt
der Mutter Gottes geweihet habe.

12) Euseb. I. c. II, 44: TOtq xotT dwiyqfdvotq t&VfGW tjys-
ILiovaq vatlntiint, T-xj cirtt^Qto) tilgt h xa&o)Giü)ptvovq Tovq TtXelovq' 
ÖGol <T eZXip>i£tw böoitovv, tovtcw; &vtw (cf. IV, 52).

13) cf. Rüdiger de statu et conditione Paganorum p. 14 ss.

14) Euseb. I. c. III, 54. Libanius in mehreren Stellen (s. unten 
not. 16). Martini S. 38. Rüdiger p. 21 ss.

15) So die Culte der Venus in Phönicien Euseb. I. c. III, 55. 58. 
IV, 37. 38.» bic schändliche Verehrung des Nils IV, 25. So ließ 
er auch den Tempel des Aesculap in Cilicien wegen des Betrugs, 
welcher in demselben getrieben wurde, niederreißen. III, 56. Mar
tini S. 36 f. Rüdiger p. 23 ss.

16) So wie Constantius (unten not. 18) sich auf ein solches Ge
setz zurückbezieht, sv erzählt Eusebius l. c. II, 45. ausdrücklich von 
einem vofioq etyyLüv Ta /.ivGaqa rifc — eldwZoXaT(Haq, wq ^Tt
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mäß von dem Senate unter die Götter versetzt ”). 
Nach Constamtinuö II. Tode (-j- 340) beherrschten Con- 

stantius den Orient, und Constans den Occident: beide er
klärten sich entschieden gegen das Heidenthum *8). Constans 
konnte zwar im Abendlande noch nicht so streng verfahren, und 
hatte besonders Rücksichten auf das seinen alten Heiligthümern

tye^öttq ^odvtov Ttotualhu tolfidv, fiavrucuq xai ratq aXXouq
TtEQiEQyicuq ftijv xa&o^ov /ujdeva. Eben so
IV, 23. 25. u. die folgenden christl. Schriftsteller, von denen die 
spätern, z. B. Theophanes, sogar von Lebensstrafen sprechen, 
welche Constantin gegen das Heidenthum verordnet habe. s. Mar
tini S. 34. 2fnm. 67. Dagegen fällt es auf, daß sich jenes Gesetz 
nirgends findet, daß von Constantin nur Aeußerungen vorhanden 
sind, welche dem Heidenthume Duldung zusichern (s. Not. 1), und 
daß Libanius von demselben versichert Orat. pro templis §. 3. 
(ed. Reiske vol. II. p. 161): «S Ater Tj)v rijq TtdXttoq, 7tq>i
EGzxovdaOE, Ttofyoiv TOvq ItQOtq e/tnjoaio xgijju-aot,, t^q xottd vbpovq 
de (kQaTulaq exivqoev ovöe er. Nach G othofred Us (ad Cod. 
Theod. lib. XVI. tit. 10. I. 3) ist jenes Gesetz wirklich, aber 
in den letzten Jahren Constantin's, erlassen: Martini S.40 meint, 
Constantius u. Eusebius bezögen sich in jenen Stellen nur auf die 
Gesetze gegen unsittliche Culte: Rüdiger p, 18 ss., es sei zwar von 
Constantin ein allgemeines Opferverbot erlassen, aber wieder zurück
genommen. Vielleicht erschien es kurz vor dem Tode Constantin's, 
und kam deshalb nicht zur Ausführung.

17) Rjitropii breviarium X, 4: inter Divos meruit referri. Es 
ist noch ein Calendarium erhalten, in welchem die zu seiner Ehre 
angeordneten Feste verzeichnet sind, s. de la Bastie in d. Memoi- 
res de VAcad. des lnscr, XV, 106. Beugnot hist, de la de- 
slruction du Paganisme I, 109.

18) Cod. Theodos. lib. XVI, tit. 10. I. 2. (v. I. 311): Cesset 
superstitio, sacrificiorum aboleatur insania. Nam quicunque 
contra legem divi principis parentis nostri, et hanc noslrae 
mansuetudinis jussionem ausus fuerit sacrificia celebrare, com- 
petens in eum vindicta et praesens sententia exseratur.
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noch sehr ergebene Rom zu nehmen I9): dennoch vergaßen unter 

diesen Kaisern die Christen bald die Grundsätze religiöser Duld

samkeit, welche sie unter den frühern Verfolgungen so laut gel

tend gemacht hatten 20 21), und es erhoben sich unter ihnen fana

tische Stimmen, welche gewaltsame Vertilgung des HeidenthumS 

verlangten2'). Als nach Constans Tode (-j- 350) das ganze

19) Cod. Theod, XVI, 10, 3. ad Catullinum Praef. Urbi (v. I. 
342): Quamquam omnis superstitio penitus eruenda sit, tarnen 
volumus, ut aedes templorum, quae extra muros sunt positae, 
intactae incorruptaeque consistant. Nam cum ex nonnullis vel 
ludorum, vel circensium, vel agonum origo fuerit exorta, non 
convenit ea convelli, ex quibus populo Romano praebeatur 
priscarum solennitas voluptatum. Um 347 fand ein ungenannter 
Reisender (Vetus Orbis descriplio cd. J. Gothofredi, 1628. p.35) 
in Rom sowohl noch 7 Vestalinnen, als den Cultus des Jupiter, 
des Sol und der Mater Deum unangetastet. Vgl. Gothofredi not,
р. 40 s. Zeugnisse für den heidn. Cultus in dieser Zeit aus In
schriften s. in Beugnot hist, de la destruction du Paganisme 
I, 154.

20) z. B. Justin, apol. maj« c, 2. 4. 12. Terlull, ad Scapulam
с. 2. Eben so auch noch unter Constantinus Lactant, institt, V, 
19; religio cogi non polest: verbis potius quam verberibus 
res agenda est, ut sit voluntas. — Nihil est tarn voluntarium, 
quam religio, c, 20: nos non expetimus, ut Deum nostrum, 
qui est omnium, velinl nolint, colat aliquis invilus: nec, si 
non coluerit, irascimur. Epilome c, 24: Religio sola est, in 
qua überlas domicilium collocavit. Res est enim praeter cae- 
leras voluntaria, nec imponi cuiquam necessilas potest, ut 
colat quod non vult. Potest aliquis forsitan simulare, non 
potest veile.

21) Julius Firmicus Maternus lib, de errore profanarum reli- 
gionum, zwischen 340 und 350 den beiden Kaisern gewidmet, (ed. 
F, Munter. Ilavn. 1826. 8. p. 118). U. a. Vobis, sacratissimi 
Imperatores, ad vindicandum et puniendum hoc malum neces
si las imperatur, et hoc vobis Dei summi 'lege praecipitur, ut 
severilas vesira idololatriae facinus omnifariam persequatur.
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Reich an Constantius fiel, so verbot dieser zuerst bei Todes
strafe alle Opfer 22): nur in Rom und Alexandrien konnte die
ses Gesetz nicht vollstreckt werden 23): sonst mußte sich überall

Audite et commendate sanctis sensibus vestris, quid de isto 
facinore Deus jubeat. (Es folgt: Deut. 13, 6 —10. dann:) Nee 
filio jubet parci, nee fratri, et per amatam conjugem gladium 
vindicem ducit. Amicum quoque sublimi severitate persequitur, 
et ad discerpenda sacrilegorum corpora omnis populus armatur. 
lntegris etiam civitatibus, si in isto fuerint facinore deprehen- 
sae, decernuntur excidia: et ut hoc Providentia Vestra mani- 
festius discat, constitutae legis sententiam proferam etc.

22) Cod. Theod. XVI, 10, 4 (v. I. 353): Placuit, omnibus lo- 
cis atque urbibus universis claudi protinus templa, et accessu 
vetitis omnibus, licentiam delinquendi perditis abnegari. Vo- 
lumus etiam, cunctos sacrificiis abstinere. Quodsi quis aliquid 
forte hujusmodi perpetraverit, gladio ultore sternatur. Facul- 
tates etiam peremti fisco decernimus vindicari, et similiter 
affligi rectores provinciarum, si facinora vindicare neglexe- 
rint. Vgl. L. 5. (v. I. 353) u. L. 6. (v. I. 356). Dennoch wur
den die heidnischen Priesterthümer in Erledigungsfällen wieder be
setzt, XII, 1, 46 (v. I. 358). — Verbot des Uebertritts zum 
Judenthume Cod. Th, XVI, 8, 7 (v. I. 357): Si quis, lege ve- 
nerabili constituta, ex Christiano Judaeus effectus sacrilegis 
coetibus aggregetur, cum accusatio fuerit comprobata, faculla
tes ejus dominio fisci jussimus vindicari.

23) Die Praefecti urbis dieser Zeit waren Heiden, s. Rüdiger p. 
31 s. — Symmachus Hb. X. ep. 61 (auch in Opp. S. Ambro- 
sii ed. Benedict, T. III. p. 872 vgl. die Anmerk. d. Benedict.) 
sagt mit Beziehung auf die Anwesenheit des Constantius in Rom 
i. I. 357: Nihil decerpsit sacrarum virginum privilegiis, de- 
crevit nobilibus sacerdotia, Romanis caeremoniis non negavit 
impensas, et per omnes vias aeternae urbis laetum secutus 
senatum, vidit placido ore delubra, legit inscripta fastigiis 
deum nomina, percontatus est lemplorum origines, miratus est 
conditores. Cumque alias religiones ipse sequeretur, has ser- 
vavit imperio. Ein Calendarium v. I. 354 (in Graevii thes. an-
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das Heidenthum von jetzt an auf dem Lande in abgelegenen 

Winkeln verbergen * * 24) (daher Pagani, Paganismus) 25). Con- 

stantiuß f 361.

Diese gewaltsamen Maaßregeln dienten allerdings dazu, 

dem heidnischen Volke die Ohnmacht seiner Götter und den 

Trug seiner Priester vollends zu enthüllen 26): aber eben so 

sehr vermehrten sie grade bei den edelern patriotischen Gemü

thern die Borurtheile gegen das parteiisch und durch ungerechte 

Mittel begünstigte Christenthum. Was man in demselben Wah-

tiqu. rom. VIII, 95) giebt alle heidn. Feste als fortwährend in
Uebung an.

24) fcefon&erS wegen der jetzt aufkommenden Polizeiagenten, Curiosi, 
s. Valesius ad Ammian. Marc, XV, 3, 8.

25) Der Ausdruck kommt zuerst vor in einem Gesetze des Valenti- 
nianus v. I. 368 (Cod. Theodos, lib. XVI, til. 2 l. 18.) und 
um dieselbe Zeit bei Marius Viclorinus de bpoovolw recipiendo 
(Graeci, quos"EAA^vag vel Paganos vocant, multos Deos dicunt), 

u. in desselben Comm. in ep. ad Galatas in A. Maji scripll. 
veil, nova collectio T. III. P, II. p. 29. Unter Theodosius ist 
dieser Name schon der gewöhnliche. Zur Erklärung desselben: Pau
lus Orosius (um 416) hislor. praef. qui ex locorum agrestium 
compitis et pagis pagani vocantur. Prudentius (um 405) hat 
dafür Perisleph. X, 296: pago dediti; in Symmachum I, 620: 
pago implicüi. cf. Severi Sancti Endelechii (um 400) carmen 
de morlibus boum v. 105: Signum, quod perhibent esse cru- 
cis Dei, magnis qui colilur solus in urbibus. s. T. Flau. Cle- 
menlis hymn. in Christum servatorem. Sev. Sancti Endel, 
carmen bucol. de mortibus boum ed. F. Piper (Gotlingae 1835. 
8.) p. 85.

26) Eusebius de vila Const. III, 57: zraVrtc; <F ol n^lv dnöiöa^io-

vtq, tov tkr/yov tijq auTuw TtXävijc; atrtcaq mptow oquivtis, twv & 
dnavrayou vtviv rt xal IS^VftdtMV tt>y<p rqv Igipdav, ol
/Ltiv rw ötoTijQap rtQoaitptvyov ).6yo>, ol <F, ft xat toüto trtyar- 
rov, -tyq yovv rtaTQ<paq xartylvoiOxov paTatoTtytoq, eyikoiv t% ttai 
xareytZoJv iw Ttdkat voptso^tvtov au-toiq -Oto)v.
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reS zu finden glaubte, schien von den ältern Philosophen schon 
gelehrt zu sein 27): die positiven Lehren des Christenthums hielt 
man für barbarische Superstition, und die theologischen Strei
tigkeiten darüber machten das Christenthum verdächtig, und die 
Christen lächerlich2»). Dagegen gewann das Heidenthum da
durch, daß die alte classische Bildung und Literatur, und in 
derselben eine zugleich reine und nationale Religionslehre, vor
zugsweise ihm anzugehören, und seiner Bewahrung anvertraut 
zu sein schien 29). Die berühmtesten Schulen der Rhetorik und 
Philosophie in Alexandrien, Athen2«) u. s. w. hatten heidnische

27) Augustinus Ep. 34 erwähnt libros beatissimi Papae Ambro- 
sii, — quos ad versus nonnullos imperitissimos et superbissi- 
mos, qui de Platonis libris Dominum profecisse contendunt, 
(de doctr. Christ. II, 43. qui dicere ausi sunt, omnes Domini 
noslri J. Chr. sententias, quas mirari et praedicare coguntur, 
de Platonis libris eum didicisse) diligentissime et copiosissime 
scripsit.

28) Euseb. de vila Constant, II, c, 61. uq toaoutov di] ijXawev 
dtonlaq twv yivo^lvwv iHa, wot ijdi] tv auiotq (jlIgolc, twv dni- 
Gtwv xHdrgoLc; td Gf/uvd tijq tv&lov dvdaoxaXlaq tijv aiGyiGT^v vno- 
ydvuv yXtxi^v. Gregor. Naz. Orat. I. p. 34: fwiovpt&a ev toiq 
t&vW — d xar* dXXijXwv Inwoovfx-tv, xara itdvxwv tyovGi>' xai 
ytyova^ttv •ölazqov xawbv — ndöu /uxgov tdiq novi]qoXq, xai ini 
navtbq xctL()ou xai tdnov, tv dyo^alq, ev ndtotq. — ijdt] di] ngoqX-

xai flfygb tijq oxt]V^q, — xod fittd twv dotXyEOTdtwv ytXw- 
W&a, xai oi'öiv outui tiQTtvbv twv dxovoßdtwv Hai (Ha^dtaiv, wq 
X^iOTiavbq xwfiwdobptvoq, Taura i]pÄv 6 ngbq dXXyXovq nöXtpoq 
X. T. X.

29) Libanius in f. Apologeticus, ed. Reiske rot. III. p. 437 rech
net von der Verfolgung des Heidenthums durch Constantins tr{v 
and twv Ieqwv ini tovq Xdyovq dttfuav. — olv.ua ydg, oipai’, xai 
Gvyytvij tavta dfufbriga, Ugd x«r Xbyov.

30) Ueber dieselben s. Schlosser in s. Archive für Geschichte und 
Literatur Bd. 1. (Franks, a. M. 1830) S- 217. Ueber die Schule 
in Athen s. Ullrnann's Gregorius von Nazianz (Darmstadt 1825)
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Lehrer: der Neuplatonismus wirkte im Stillen für datz Heiden- 

thum fort31) (Jamblichuö 333), die großen Redner Liba- 
niuS (•{• 395), HimeriuS (f 390), und Themistiuß (f 
390) waren Heiden 32): der christlichen Gelehrten, die mit die
sen wetteifern konnten, wie die beiden Apollinaris in Lao- 
dicea in Syrien, gab es wenige, und diese hatten mit den 
durch daS Mönchthum vergrößerten Borurtheilen gegen alle 
heidnische Gelehrsamkeit zu kämpfen 33). Daher mußten die 
ausgezeichnetesten geistlichen Redner der Christen ihre Bildung 
heidnischen Schulen verdanken.

Unter diesen Umständen kann es weniger befremden, ge
rade in den höher» Ständen die meiste Anhänglichkeit an daö 
Heidenthum zu finden 34), und selbst von christlichen Schriststel-

S. 27 ff. Gregorii Nazianz. Orat. XX p. 331 (eck. Bened. 
Orat. XL1IL p. 787); ßXaßeqal ftiv — ’A&ijvat,, id tlq 'ipvxjv 
xai ydg TtXovtoüou ibv xaxbv TtXoviov, rd EtdoiXa, ^ictXXov Tqq äXXqq 

eEXXdöoq, xcu Xtnbv /tj) ovwxfiTtaöSijvcu roZq toviwp tttawlraiq xat 
auvTjybgoi'q.

31) Eunapius in vila Aedesii (im Anfänge): KtovGiaviwoq eßaal-
IkUk, TCC Tt Tü)V UQüiv ETtMpaVEGTOCia XaiClGTgE$ü)V , XOtt TCC Tü)V X(H- 
aivavtöv avEyuqoyv oix^para* rd de Xcoiq xai ib twv b^X^ruiv aytotov 
Ttybq itvd oiwtip xai ltqo(paviiAjV em^iTteq
yv xai gwexexXvto.

32) über sie D. A. Westermann's Gesch. d. griech. Beredsamkeit. 
(Leipzig 1833). S. 239.

33) Sie waren einige Zeit excommunicirt, weil sie mit dem heidn. 
Sophisten Epiphanius Umgang unterhielten, und gegenwärtig ge
wesen waren, als derselbe einen Hymnus auf den Dionysus vorlas. 
(Socrates II, 46. Sozom. VI, 25.)

34) vgl. des Aristophanes Standhaftigkeit im Heidenthume Libanii 
orat. pro Arist. eck. Reiske vol. I. p. 447 s. Daher wagte der 
Rhetor Victorinus anfangs nicht, seine Bekehrung bekannt werden 
zu lassen: Augustini confess. VIII, 3. idolis sacrisque sacrile- 
gis tune tota lere romana nobilitas inflata inspirabat populos.
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lern hören zu müssen, daß unter den großen Schaaren, welche 

jetzt allerdings zu dem Christentbume übertraten, leider die 
Meisten nur durch äußerliche Rücksichten geleitet worden feien35). 
Dagegen schwankten Andere zwischen den alten Religionen und 
der neuen, um in der Mitte die Wahrheit zu suchen. AuS 
dieser Richtung gingen sogar neue Secten hervor, von denen 
die Massalianer (Eucheten, Euphemiten, »eooeßelg) 
in Phönicien und Palästina 36), und die mit ihnen verwandten

4: Amicos suos reverebatur offendere superbos daemonicolas, 
quorum ex culmine babylonicae dignitatis, quasi ex cedris 
Libani, quas nondum contriverat Dominus, gravi ter ruituras 
in se inimicitias arbitrabatur.

35) Eusebius vila Const, IV, 54. xat ydg ovv dXq&w; dvo xaXutd
raüra xccTct rou? frflovfitvovq Tovzovq ygdvovq xcti auTo't xattvo^oa- 
fitv* ETti/tgiß^v ccTiX^OTtov xat ßoy&qgwv dvdgwv lurv Ttdvra Xvjnawo- 
fitvtov ßlov* ugemtav r’ dXtxzov twv tijv IxxXijölav vnodvoftivtov xat 
To Xgwmavwv liunXdaröx; oyr^axc^o^EVuiV byo^ct. Tb <T autov 
(Kwvß'tav'tlvov) (ptXdvO-qtoTto-v xat (ptXctya&ov — iv^ytv avtbv ittßZEv- 
uv Tw tü)v X(hqtkxvü)v Eivau vo^ofdvaiv. Solche Schein
christen schildert Libanius oral. pro iemplis {ed. Reiske vol. II.
p. 177) in der Kirche: xaraordvTE? de tlq tb Tb-V tv/o^lvtov,
-jy ovdlva xaXouOtv, -ij rovq xhovq, ov xaXwq p,EV Ix rou toiovtov 
ywglov 9 xaXovov d' ovv. "IZöTtEg ovv rv Tat? r^aywdtat? 6 rbv ru- 
gawov dörtiv oux lo-ri zvgavvoq, dXR oTttg yv 7t gb tov TtgoötoTtuov* 
ou'to) xat extivoiv efxaoro? Tqgri [a.ev avzbv dxlvtytov, doxu de zovzoiq 
xtxtvrja&at,

36) Epiphanius haer. LXXX Massalianorum §. 1. Mao6aXtavoi9 
Evtptj^irat —\ ei 'EXXqvow wg^tovro, out« 'lovdcüßpip 7tgoßavE%ovzfq9 
out« Xgtß-ttavoi V7tdgyovrtq, out« dnb SapaguTwv, dXXd povov 
''EXXqvtq ovTtq dij&EV* xal 8-tovq pbv Xeyovttq, p/qdtvl pzjdev ngoßxv- 
vovv-ttq, Evi de ftbvov dq&EV t6 ßißaq vtpovTEq xat xaZourrf? Ttcwto- 
xgdzoga * rxvd? de otxov? eavrot? xaraoxevdoavT«?, rd-rov? TiZara?, 
(pögwv dlxtyv, TtgoGEvyaq Taura? exdZovv. — §. 2: — ev dZZot? de TO7totq 
q>vGE* xat (Zey. ngoß^v/dq) "ExxXiplaq bpoioipazt, eavrot? TtowjCavtEq, 
xad-’ EOTtigav xat xard r^v ew, jtterd -roZZH? Xv/vaiptaq xal gwtow ßvva« 
O-go^dfuvot, hu ttoXv re xazaXfystartet [Ze#, xaraZ^y/tdrtd cantiun-
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Hypsistarier in Kappadocien37) in der ersten Hälfte des vier-

eil las] Ttva vnb tu>v 7t aq a rroiq GTtoudaiwv, za» EUtpijuiaq TLvdq 
drj&ev tlq t'ov &tbv notou fttvot 9 — toGTttg Oeov iliXEuv/iEvot tavrovG 
ajtaTwow. Cyrillus Alex. de adoratione in spiritu et verilate 
lib. III. (ed. Auberti T. I. p. 92) sagt von der Religion der 
Nicht-Abrahamiten in der alten Welt, eines Jethro, Melchisedek
U. s. w. TtgoGExuvovv ftev ydg — {nplo-w &uß9 — TtgoGEdtyovTo de 
xai eteqovs Taya nov Otovq9 tvaqt&]iouvTtq auToj Ta ti-aigtTa tojv

XTtGpdroiv 9 yijv te xai ovgavbv 9 ijXtov xai geX^vi]V9 xai Ta tü>v 
aOTQinv ETUOtpiÖTtga. Kai itliyA^Eliyjia /liev dqyatov t] ent Twde 
y.aTatp&ogd y.ai 7tXdvi]6tq, dt^xtt- di xai Etq dtugo xai nagaTEtVETat' 
qigovouGt ydg todt TtagaXijgoüvrtq eti> twv ev Ttj <Pomxi] xai IlaXat« 
gtIvti Tmq9 oi G<pdq ptv auTOvq &eogeßetq bvofidsovGtv, olfiiov de
Twa Ogt]OxEiaq diaGTtiyovGt jlieoijv 9 oute TOtq ’Jovdaiow e&eGc xaOa- 
qwq9 'oute TOtq 'EXXijv(f)V ftqoGXEif.iEVOt’f Etq a/apa) de toGTttg dtaqqt- 
7tTov(JtEvot, xai fiEitEQiGfjiEvoi. Auf diese bezieht sich auch wohl Libanii 
epi st. ad Priscianum Praesidem Palaeslinae (ed. Vales. in 
not. ad Socr. I9 22. Libanii epist. ed. Wolf p. 624)oi tov 
ijXtov ovtot xhqaTttVovTEq dvEV aifiaTOq9 xai Tt^toVTtq &eov 7tgoGqyo- 
gla dEVTEqa, xai tijv yaGTtga xoXd^ovTtq 9 xai ev xlgdEt Ttotov/ievoi 
Ttjv Ttjq teXeut^s fjp,Eqav 9 TtoXXayov (itv eioi Ttjq yijq, TtavTayov de 
bXiyoi>9 xai ddvxoÜGi #*ev ovdtva, XvnovvTat de vn Ivltov. BovXo/zat 
de Tovq ev IlaXatGTlvt] tovtoiv dtaTglßovraq tt]V gijv dgETtjv e/ew 
xaratpvyiyv, xai uvat oquGtv adttav, xai e^Etvav TOtq ßovXo/itvotg 
uq avTovq vßqi&w. Valefius findet hier Manichäer bezeichnet.

37) Ueber sie bes. Gregorius v. Nazianz in der Trauerrede auf 
seinen Vater Gregorius, welcher anfangs zu denselben gehört hatte. 
Oral. XVIII. (al. XIX.) §. 5. Er bezeichnet die Partei als ex 
dvotv TOtv EvavTUöTaToiv GvyxExgajuvt] 9 eXXtjvbXijq te TtXdvrjq xai vo- 
fuxijq TEgaTEiaq, wv djjupoTegtoV td siegt] (pvydv 9 ex ptegtov Gvvete&i]. 
tT]S fdv ydg Ta tTdtoXa xai Taq -fhjolaq d7t07tt/i7t6/iEV0L, tv/iwgi> tb 
Ttvg xai Ta Xüyva' Ttjq de to Gaßßarov aldovfiEvot9 xai ttjv Tttqi 
Ta Ttgdßara (leg. to Tttgi Ta ß gut para) eq wa pttxgoXoylav, Ttyv 
*7tEgvto]jbT]V aTt/id^ovGb. 'YyiGtagiOb TOtq TanEivoii bvofia, xai b 
TtavToxgaTwg di] fiovoq avTotq GEßdoptoq. Gregorius Nyss. contra 
Eunom. (Opp. I> 12); eYy>bGTMxvtov avTtj egtIv tj ngbq tovq Xgt- 
OTtavovq dtaqiogd , to &eov (Av ainouq bfioXoytiv twai Tiva9 bv ovo-
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ten Jahrhunderts; die Caelicolae in Afrika aber N) atn Ende 
desselben in der Geschichte hervortreten. Keine dieser Parteien 
hat indeß eine bedeutende Verbreitung und Dauer gewonnen. 

§•' 76.

Iu llanus Apostat«.

A. Neander über den Kaiser Julianus und sein Zeitalter. Leipzig.
1812. 8. (Vgl. Schlosser's Rec. in d. Jen. A. L. Z. Jan.
1813. S. 121 ff.) Neander's Kirchengesch. II, I, 75. C- 
Ullmann's Gregorius v. Nazianz, der Theologe. Darmst. 1825. 
8. S. 72 ff. C. //. van Ilerwcrden de Juliano Imp. rclig.

fidtovow viptotov, ij TtavTo^dTOQa • TtaxlQa de av-tbv tivat nci- 
qaSlxto&ai. Schriftwechsel über die Hypsistarier, Messalia- 
ner, öfoofßus etc.: C. Ullmann de Ilypsistariis comm. Heidelb. 
1823. 4. Guil. Boehmer de Hypsistariis, opinionibusque quae 
super eis propositae sunt. Berol. 1824. 8. Ullmann in den 
Heidelb. Jahrb. 1824. no. 47. Ein Recensent in der Jen. A. L. 
Z. Dec. 1824. S. 455. Ullmann Gregorius v. Nazianz. Darmst.
1825. S. 558. Böhmer einige Bemerkungen zu den v. d. H' 
Prof. Ullmann und mir aufgestellten Ansichten über den Ursprung 
und den Charakter der Hypsistarier. Hamburg 1826. 8. Ull
mann erklärt die Entstehung der Hypsistarier aus einer Mischung 
des Judaismus und des Parsismus: Böhmer, dem Cyrillus (s. 
oben not. 36) folgend, hall sie für dieselbe Partei mit den Meffa- 
lianern u. Stootßüq, und erkennt bei ihnen die Ueberbleibsel eines 
aus der Uroffenbarung stammenden, aber nachher durch Sabäismus 
verfälschten Monotheismus. Gesenius monum. Phoeniciae I, 135. 
II, 384 stellt mit ihnen die Abelonii bei Augustin. de haer. c 87 
zusammen, von 'pby 28) aber die Abelonii sind of
fenbar eine christliche Partei.

38) Gegen sie zwei Gesetze des Honorius Cod. Theod. lib. XV 1. 
tit. 5. Z. 43 v. I. 408 (Caelicolae, qui nescio cujus dogmatis 
novi conventus habent) u. lib. XVI. tit. 8. Z. 19. v. I. 409. 
vgl. Gothofredus zu dem letzten Gesetze u. J. A. Schmid hist. 
caelicolarum. Heimst. 1704.

Gieseler's Kirchengesch. IterBd. 2teAbthl. 4teAufl. 2
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Christ. hoste, eodemgne vindice. Lugd. Bat, 1827. 8. Julian 
d. Abtrünnige, v. D1 G. Fr. Wi ggers, in Jllgen's Zeitschr. 
f. hist. Theol. VH, 1, 115. Gfrörer's Kirchengesch. II, 1,155. 

Die Unbilde, welche Julian von den ersten christlichen 
Kaisern zu erdulden hatte, die strenge Erziehung, durch welche 
daS Christenthum ihm aufgezwungen werden sollte, und die 
frühe heimliche Bekanntschaft mit neuplatonischen Philosophen, 
besonders dem Maximus, machten denselben schon früh dem 
Heidenthume, dessen todte Formen ihm durch die neuplatonischen 

Ideen so geistvoll beseelt wurden '), geneigt. Als er (361) zur 
Regierung gelangte, erklärte er sich offen für die alte Volksreli

gion, suchte derselben aber mehr sittlichreligiösen Gehalt, auch 

durch Uebertragung mancher christlichen Einrichtungen 1 2) zu ge-

1) Henke de theotogia Juliani diss. 1777. (wiederabgedruckt in 
ejusd, opusc. etcadem. Lips. 1802. p. 353 ss.)

2) Juliani epist. 49. ad Arsacium Ponlif. Galatiae, über Sittlich
keit u. An stand d. Priester (vgl. des. Fragmenlum in Juliani opp.
ed. Spanh. p. 298. Ullmann's Gregor v. Nazianz S. 527 ff.). 
Unterstützung der Armen und Errichtung von Xenodochien. Ep. 52. 
über Pönitenzen. Julianus gründete hierarchische Abstufungen unter 
den Priestern (Ep. 62.), und wollte sie höher als die weltl. Beam
ten geehrt wissen (Fragmenlum p. 296. Ep, 49). Sozomenus V, 
16. sagt von ihm: rTioXaßw, tov z^v ovo-taoiv e/ftv
ex zoü ßiov Kai zrjq TtoXiztlaq zwv avzbv /uzwvzwv, ditvotizo nav- 
zayij Toi's eXXiyvuxouq vaoi>q ztj TraQaaxevjj xai zjj zd^tu zijq XQiozta- 
vu)v &QtpJxtiaq dvaxoG^uv* ßrgtaal Tk, xai tiqqztylaiq, xai eXX^vwüv 
doyfidzow koti Tcagai/viotuiv didaaxdXoiq Tk neu dvayvwözatq, ü)qu>v ze 
q^zoiv xai ijfxtQurv zizay^ivatq k v^aiq, (pQOVztGZTjQioiq ze dvÖQtov xai 
ywaLKÖiv <riXoGo<puv lyvwcd-ttov (Julianus führte selbst ein streng 
ascetisches Leben, cf. Misopogon in Opp. p. 345. 350. Ammianus 
Marcellin. XX K, 4.), xai xarayaiytou; £lvo)v Kai tttüi/wv , xai zfi 
dXXi} T-ij tu Qi zovq öfoftivovq qjtXav&QW7ua zb eXXipH,xbv ödy^a ae#*- 
vvvac* exovaibiv Tk xcu dxovoiwv dßaQZtgjidzwv xotTa ziyv zw Xql- 
oztavöiv TtaQadootv ex fuzafuXeiaq öv/x/utqov zd^ai> GtoqiQövio^ov» 
Ov% ijxtoza de i^Xwaat Xeyezai td ovv&qpiaza zwv InMxoTUxwv
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ben, während er selbst wähnte, den Götterdienst nur zu seiner 
ursprünglichen Reinheit zurückzuführen, und denselben mit gro

ßem Eifer übte 3). Den Christen nahm er ihre Vorrechte <), 
und verbot ihnen, als öffentliche Lehrer der Nationalliteratur 
aufzutreten * * 3 4 5): verhieß ihnen aber im Uebrigen volle Duldung.

ygawLtd-ttov x. r., 1 cf. Gregorii Nazianz. adv. Julian, oral.
III. p. 101 ss.

3) selbst für gebildete Heiden zu eifrig, Ammianus Marcell. XXV, 
4 praesagiorum sciscitationi nimiae deditus, — superstiliosus 
magis, quam sacrorum legitimus observator, innumeras sine 
parcimonia pecudes mactans, ul aestimaretur, si revertisset de 
Parthis, boves jam defuturos.

4) Das Gesetz über die Zurückgabe der Stadtgüter ist sonderbarer 
Weise in den Cod. Theod. lib. X. tit. 3. I. 1. ausgenommen, 
cf. Sozotn. V, 5.

5) Juliani epist. 42. — '’Aroiwv avai (toi tpaivETat Mdoxuv exuvoc 
Tovq dv&gwtovq, öoa vojdZovciv tu e/av * all? d ftev otovrat 
öoqpa, o)v döi/v E&iyqtal 9 xoci wv cnOTitg Ttqoq^Tav xd&ijvrcu, frjyAoi'- 
twaav av-wv ttqojtov Trp> dq Tovq &fovq tuotßuav. d de [del.
Tovq TyuwtdTOvq vzroXa^ßdvovOt TtETtXav^Gxhxt, ßadvL.ovttoV dq Tat 
Twv TaXvkoüwv exxXtjGtaq, e&iyijOo/iEVOi, Mav&aiov xal Aovxdv x. r. X. 
Socrates III, 12. 16. Sozomenus V, 18. Ammian. Marcellin. 
XXII, 10: Illud autem erat inclemens, obruendum perenni 
silentio, quod arcebat docere magistros rhetoricos et gram- 
maticos, ritus christiani cultores {cf. XXV, 4 ). Die ihm hei
lige Nationalliteratur schien ihm durch die widerlegende und ver
höhnende christliche Interpretation entweiht zu werden. Es ist 
kein Grund da, ihm, wie oft geschehen ist, noch die Absicht 
beizulegen, die Christen in Unwissenheit zu versenken. Denn der 
christlichen Grammatiker gab es wegen der Vorurtheile, mit wel
chen sie bei ihren Glaubensgenossen zu kämpfen hatten (s. §. 75. 
not. 27), so wenige, daß die Christen die alte Literatur fast nur 
bei heidnischen Lehrern studiren konnten, was ihnen auch jetzt un
verwehrt blieb. Indessen ließen sich doch einige christl. Schriftsteller, 
bes. die beiden Apollinaris u. Gregorius v. Nazianz, durch 
jenes Verbot veranlassen, in biblischen Stoffen Nachbildungen der 

2*
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Dennoch erlaubte «s sich manche Ungerechtigkeiten gegen Christen, 
fteilich nicht selten durch den unbesonnenen Eifer derselben ge
reizt 6): noch mehr hatten dieselben aber von heidnischen Statt
haltern und Volk zu leiden. So traten natürlich Viele, welche 
äußerer Vortheile wegen früher Christen geworden waren, aus 
demselben Grunde jetzt zum Heidenthume zurück 7). Die jüdische

heidn. Kunstwerke der Poesie und Beredtsamkeit zu versuchen. So- 
erat. III, 16. Sozvm. F, 18.

6) Juliani ep. 52 ad Bostrenos iiber die christl. Bischöfe: — otv

pjj Tvqa-miv e^ötlv avroiq, — Ttaqo^uvöpevot TtdvTa xbvovGb Xl&ov9 
xal GvvraqdTTtbV ToXp^Gc Ta nXiföq, xal gtaoidtuv. — Ovdtva 
yoüv avTtnv dxovTot TtQoq ßwpouq bAxeg&cw öbaoti^ötjv öe avToiq
TtQOGayoQtvofiEV, Tiq exmv /Eqvlßoiv xal G7tordo)V qpiv ttKXtb xov- 
vtoVEiv, xaddqGia TtqoGqdqEO&av ttqwtov, xal to uq dztoTqOTialovq 
Ixeteveiv &EOuq. — Td yovv nXy&tj Ta TTaqd tGw XeyopEVtov KXq- 
qbxwv &-iptaTipxdva TtqbdtiXov ort Tavt-rjq dtpabqE&EiG'tiq GTaGid^Ei T-tjq 
ddtlaq. Ol ydq elq tovtq TETvqavvqxoTEq, — no&oüvTtq öe ttjv 
ngoTEgav dvvaoTEiav, <m py dtxd^Eiv e^egtw avToiq, xal yqdqxtv 
ötathpiaq, xal dXXoTqlovq cqiETEql^EGOab xX^qovq, xal rd ndvra 
eavTotq Ttqoovepsbv, ndvra xwovGlv dxoGpiaq xdXo)V — tlq didöraotv 
dyovTtq rd nXy&'tj.

7) Von diesen spricht (bald nach Julianus) Asterius ep. Amaseäe 
oral, adv. avariliam (in Combefisii auctar. novum p. 56)Xa- 
ßovTEq vnoGyeGEtq naqd rwv d&Eü)v xal dcEßuiv, -vj ^(O?jq dqxovrtx^q, 
q 7tE(HOvolaq Tqq ex ßaobXixMV TapiEiwv, (ugtieq Ipdrtov Tayluiq tijv 
Oq^oxElav pmyLiqMGavTQ. — ort, ydq o ßaaiXeuq Ixtvvoq — avroq te 
dvaidöiq e&vev dalpoGtv, xal rdiq tovto ßovXoplvobq hoveiv noXXd 
TtqoETtOij Ta yiqa, ndoot ttjv txxXqolav dtptvTtq etil tovq ßwpovq 
eöqapov; nÖGoi <5c, to twv a^oipdruiv deXtaQ uodt£dpmt, per 
exeIvov xtiTijtbov to rijq naqaßdGEwq dyxiorqov; cf. Themistii ora
tio consularis ad Jovianum ed. Petav. p. 278.- IXEy/opE^a ndvv 
yeXoiwq dXovqyvöaq, ou &e'ov IhganevovTEq, xal qaov Evqinov pt- 
TaßaXXopwob Taq dyiGTuaq. xal TcdXau pEV Etq Ghjqapivqq, vvv vöe 
dnavTtq xd&ogvob , ptxqov Öevv %&eq ev TOtq dexa, Gr{pEqov de ev rotq 
mvTijxovTa, ol avrol nqdg ßatpotq, nqdq ttgdoiq, nqbq dydXpaGi, 
TtQoq rqan&aiq.
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Religion wurde als alte WolkSreligion von " Julian geachtet: 

und auf seinem Zuge gegen die Perser erlaubte er sogar den 

Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, der- indeß bald ge

stört wurde 6). Auf eben diesem Zuge verfaßte er in Antiochien, 

wo er mit philosophischem Gleichmuthe de«.Spott deß christli

chen Pöbels ertrug, seine Schrift gegen das Christen

thum 9); bald darauf wurde er in einer Schlacht gegen die 

Perser (363) getödtet ").

§. 77.

Allgemeine Religionsfreiheit bis 381.

Deß Zovianus (-s 364) Regierung fiel in so bedenk

liche Zeiten, daß er eß gerathen fand, volle Religionsfreiheit

8) Juliani epist. 25. — Erdbeben und Feuerflammen verjagten die 
Arbeiter. Gregor. Nazianz. oral. IV. Chrysostomus konnt. 
III. adv. Judaeos. Atnmianus Marcellinus XXIII, 1. So- 
crates ///, 20. Sozom. F, 22. Theodor et III, 15. Ebenso 
drang Feuer hervor, als Herodes in dem Grabmale David's weiter 
Vordringen wollte. (Joseph. antigu. X VI, 7, I.) Der bitumi
nöse Boden erklärt diese Erscheinungen. Vgl. Michaelis v. d. 
Gewölben unter d. Lempelberge, in Lichtenberg'6 u. Forst er'6 
Götting. Magazin, 3tem Iahrg. (1783) S. 772.

9) nach Hieron. ep. 84. ad Magnum 7, nach Cyrillus adv. Jul. 
prooem. 3 Bücher. Fragmente in Cyrilli Atexandr. adv. Julia- 
nurn Itbb. X., des. herausgegeben: Defense du Paganisme par 
Ternpereur Julien par Mr. le Marquis d*Argens. Berlin 1764. 
ed 3. 1769. 8. (vgl. Rec. in Ernestas n. theol. Bibl. Th. 8. 
S. 551 ff.)

10) Vgl. Ammianus Marcellinus XX F, 3. Eutropii breviar. X, 
8 , welche Beide dem Feldzuge beiwohnten. — Libanius
en TbvtaaviT) (ed. Reiske vol. 1. p. 614) deutet an, er sei von 
einem Christen getödtet, cf. Sozomenus FZ, l. 2. — Juliani 
Imp opera (Orationes VIII, Caesar es, MiooTttoywv, Epislolae 
65.) et Cyrilli contra impium Julianum libb. X. ed. Ezechiel 
Spanhemius, Lips. 1696. fole
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eintreten zu lasten *)> ungeachtet er selbst eifriger Christ war 1 2). 
Eben diese persönliche Gestnnung des Kaisers ermuthigte aber 
an vielen Orten die Christen, nicht nur für wirklich unter der 
vorigen Regierung erlittene Beeinträchtigungen Ersatz zu fordern, 
sondern auch ihren durch Zulian'S Maaßregeln gesteigerten 
Haß gegen die Heiden thätig zu äußern 3 4). Die gesetzliche Re
ligionsfreiheit tvährte auch unter den folgenden Kaisern Balen- 
tinianuS I. (int Oceidente -f 375) <) und Balenö (im 
Oriente f 378) 5) fort, obgleich dieselben die blutigen Opfer

1) Themistii oratio consulam ad Jovtanum cd. Pelav. p. 278: 
Ta Tf dXXa ai’-t ox^a'wp uiv te xai ilq -tiXoq lobpEvoq, ro tijq ayi- 
Oteiaq ptyoq dhavtöq eIvcu yvpö&ETftq* xai tovtö fyXwv Tor &eov, 
oq TO piv e/ei/v nqbq k iJOEfitüx'V Inwv^Eitoq, «cijq tpvöwq xowbv enoltjOE 
Tijq dv&()(j)TCivTjq ' tbv Tqotiov Jfi Tijq &E(KXJniaq QijVf tijq tV ExaOTy 
fiOvXljotOiq.

2) Er gab den Kirchen und Geistlichen alle Vorrechte zurück. So- 
zom. FZ, 3, auch die ovvTo&q toü oItou (vgl. §. 75. not. 9. §. 
76. not. 4), vorläufig aber einer Hungersnoth wegen nur den drit
ten Theil. Theodoret IV, 4.

3) Darauf bezieht sich Libanius epitaph. in Julianum ed. Reiske 
vol. I. p. 619. Die Verschließung von Tempeln, und das Sich
zurückziehen der Priester u. Philosophen, wovon Socrates III, 24 
spricht, war wohl Folge der, Furcht.

4) Cod. Theodos. lib. IX, tit. 16. L 9. (v. I. 371): Haruspici- 
nam ego nullum cum maleticiorum causis habere consorlium 
judico, neque ipsam, aut aliquam praeterea concessam a ma- 
joribus reiigionem genug esse arbitror criminis. Testes sunt 
leges a me in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, 
quod animo imbibisset, colendi libera facultas tributa est. 
jNec baruspicLnam repfehendimus, sed nocenter exerceri veta- 
inus, c[. j^mmian, Marcell, XXX, 9. Rüdiger de statu Pa- 
gan. p. 42 ss. Zeugnisse für heidn. Culte in dieser Zeit aus In
schriften Beugnot Z, 270

5) Themistii oratio ad Valentem d£ religionibus, nur in der la- 
tein. Übersetzung des .Andreas Duditius bekannt (ed. Peiav. p. 
499), mit der Oral, ad Jovin. (not- 1) ähnlichen Inhalts.
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verboten 6): eben so auch in den ersten Jahren der Kaiser 
GratianuS und DalentinianuS II, im Orridente, und 
Theodosius im Oriente, bis zum Jahre 381, indem schon 
die fortwährenden Einfälle barbarischer Völker und innere Em

pörungen zur Vermeidung alles dessen nöthigten, wodurch die 
Unruhen hätten noch vermehrt werden können.

§. 78.

Un terdrücku ng des Heidenthums durch Theodosius. 

Rüdiger de statu Paganorum sub Impp. Christ, p 4'i. Jan, Ilenr. 
Stuffken diss. de Theodosii M. in rem christianam meritis. 
Lugd. Bat. 18*28. 8. p. 16. A. Beugnot hist. de la de- 
slruction du Paganisme en Occident, /, 345.

Nachdem Theodosius den Orient gegen die Gothen gesichert 
hatte, richtete er seine größte Thätigkeit auf die Unterdrückung 

des Heidenthums. In demselben Jahre, wo er in Konstantino
pel die zweite ökumenische Synode halten ließ (381), verbot er 
die Apostasie zum Heidenthume *), ließ aber außer den Opfern 
die übrigen Handlungen des heidnischen Cultus noch erlaubt 
bleiben. Die beiden Kaiser des Occidents nahmen jetzt ebenfalls 
diese Verfahrungsweise an, Gratian legte die Würde eines

6) nach Libanii oral, de templis ed. Reiske vol. II. p. 163 rd 
&vuv itQtia — Ttoqpx rotr ddtXyoF-y, cUA* ou to Xi-
ßavonbr.

I? Cod. Theodos lib. XVI. tit. 7. I. 1 Bis, qui ex Christia- 
nts Pagani facti s»nt, eripiatur facultas jusque testandi. Omne 
defuncti, si quod est, testamentum, submota conditione, re- 
scindatur Gratianus und Valentinian verordneten L. 3. (382) 
dasselbe im Occidente. — Lib. XVI. tit. 10. I. 7. (381): Si 
qui vetitis sacrificiis, diurnis nocturnisque, velut vesanus ac 
sacnlegus incertorum consultor (animum) inrwerserit, fanumque 
sibi aut templum ad bujuscemodi sceleris excusaiionem assu- 
mendujm crediderit, vel putaverit adeunduniT proscriptioni se
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Ptmlifox Max. ab 2), ließ auS der Curie des Senats den Al

tar der Victoria wegschaffm , und nahm dem heidnischen Cultus 

alle Vergünstigungen * 2 3 4), obgleich er in Rom, wie Theodosius 

in Alexandrien, 'bie sonst verbotenen Opfer noch dulden mußtet).

noverit subjugandum, cum nos justa institutione moneamus, 
castis Deum precibus excolendum, non diris carminibus pro- 
ianandum.

2) Nach Zostmus IV, c 36, der allein davon redet, hätte er die
selbe sogleich als sie ihm zusiel, also nach dem Lode des Valens 
(denn nur der erste Augustus war Pontifex maximus), zurückge
wiesen. Kem widerspricht aber, daß Gratianus einige Zeit diesen
Titel geführt hat, s. Ausonii gratiarum actio pro consulatu u. 
die Inschriften in Orelli inscriptionum latinarum amplissima 
cpllectio vof. I. p. 245. Die gewöhnliche Annahme, daß Gra
tianus nur den dargebotenen priesterlichen Schmuck abgelehnt, den 
Titel aber noch geführt habe, ist willkürlich: denn Zostmus spricht 
ausdrücklich vdn her Zurückweisung des Schmucks und des Titels. 
So bleibt also Äbtig, daß Gratian jene Würde einige Jahre -e- 
kseidet und dann abgelegt habe. 3. A. Bosius de poniificatu 
v*gxim<\ Impp. praecipue chnstianorum, in Graevii ihesaur. 
anliguilt. Rom. T. V. p. 271 ss. De la Bastie du souverain 
pontificat des empereurs Romains in d. Memoires de CAcad. 
des Inscr. T. XV. p. 75 ss. Jos. Eckhel doctr. numor. vett. 
P. II. vol. 8. p. 386 ss. Birger Thorlacius de Imp. Rom., 
qui' religioni Christi nomen dederunt, pontificatu maximo. 
tiavn. 1811.

3) er hob Vestalium virginum praerogativam, Sacerdotii immu- 
nitatem (welche Walentipian I. noch 371. bestätigt hatte, Cod. 
Theqd. XIJ, I, 75) auf, ließ die den Leylpelu zugehörigen Grund
stücke (agrps yirginibus c. minislris deficientium voluntate le- 
gatos) von dem fiscus einziehen (cf Cod. Theod. XVI, 10, 20), 
und entzog hen Vestalinnen und Priestern victum modicum justa- 
qite privilegia. Symjnachus lib. X. ep, ßl. Ambras, ep. 17.

4) Libanius vrteg twv Vtguiv (ed. Reiske vol. 11. p. 181): ou
•towvv ujj 'Bd/iy ftovor &pvXdx&i] *rb , dlKd rfj to£ Sagd-
iridoq,i ÄoXXp «t xom f.ctydX'g na't nkij&os «vtwr, bV wv
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Zn Rom hatte fortwährend das Heidenthum das Uedergewicht ®), 
insbesondere unter den vornehmen Familien * * * * 5 6 7): indessen blieben 

doch die von dem Praef. Urbis Qu. Aurelius Symma- 
chuö geleiteten Versuche der letztern, die Zurücknahme fetter 
Verordnungen und insbesondere die Wiederaufrichtung des Altars 
der Victoria zu erhalten, .sowohl bei Gratianus 383), 
als bei Valentinianuß II. und Theodosius ohne Wir
kung e). Zm Oriente ging man christlicher Seits über die kai
serlichen Verordnungen schon hinaus: unternehmende Bischöfe 
führten gedungene oder fanatisirte Haufen gegen die Tempel8),

ttowqv airdyttov dv&qwntöv tiovu xi]V Avyvnxov sogar. Auxq 
egyov rov NdXov, tov NdXor eötlo, dvaßalvHV ini xdq dgov-

gaq TtdOwaa. mv ou 7totov#*tv<f)v, öre te y*at 7ra,Q wp, ovtf
dv avrbq d poi> doxovötv elöo-ttq oi xai xavra dv qdiutq
dvtXdvrtq ovx dvekd/v, cxZZ1 d<ptlvou xov Ttoxa/ibv tvtoxdöOa* xotq 
vtaXaiotq vofii^ovq, tni piG&üi rto dwSötv.

5) Nach Hieronymus in epist. ad Gal. 4, 3 waren die Romani 
OMNIUM superstitionnm sentina.

6) Ueber die Häupter des Heidenthums in Rom, Praetextatus, 
Symmachus, Flavianus, Caecina Albinos u. s. w., welche in 
den Saturnalien des Macrobius redend eingesührt werden, s. Alph 
Mahul sur la nie et les ouvrages de Macrobe in The classical 
Journal XXI, 81. Beugnot I> 438.

7) Zwei Gesandtschaften, den Symmachus an der Spitze, die erste 
382 an den Gratianus, die zweite 384 an Valentinian II, s. 
Symmachi epistoll. lib. X. ep. 61. Dagegen Ambrosii epist. 
17 u. 18 ad Valenlinianum. Hebet zwei spätere eben so vergeb
liche Gesandtschaften, die eine an Theodosius, als sich derselbe 
in Mailand aufhielt, die andere an Valentinian, s. Ambrosii ep. 
57 ad Eugenium. Beugnot 1, 410.

8) So Eulogius Bisch, v. Edessa (s. Libanius pro templis ed. 
Reiske vol. II. p. 192 ss. Gothofredus ' ad Cod. Theod. XVI, 
10, 8); Marcellus B. v. Apamea (Sozom. VII, 15. Theodo- 
ret. V, 21); bes. aber Theophilus B. v. Alexandrien, s. unten 
not. 12. Rüdiger l. c. p. 58 88.
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und namentlich rotteten sich die Mönche häufig zusammen, um 
alle heidnische Heiligthümer zu zerstören 9 10). Des beredten Liba- 
niuö an Theodosius gerichtete Rede vntg tröv Iiq<Sv (388— 
390) *»). blieb ohne Wirkung: gleich darauf wurde durch kaiser-

9) Libanius vxtig xwv Ieqwv (cd. Reiske vol. II. p. 164): öu piv 
ovv ou&* läget xexXuqOo* (exeZtutfa?) , ovte p^diva TtgoGtivau* ovte 
TiVQ, ouxe Xtßavwxbv > ovte xdq and xwv dXXwv ^vpbapärwv xvpdq

:• I&jXaGaq xwv vtü.Vy ovdi xwv ßwpwv. ol di piXavtbpovc vvxiq ovxoi> 
xtXtlw piv xwv EXupdvxwv EG-Oiovxtq, nbvov di nagayovxtq tw

7lX?l&U XWV IxTtWpdxWV TÖt$ dt aOpdxWV aVT Oiq 7laga7rip7lOVGl TO 
Ttoxbv, ovyxqvnxovxtq da xavxa wyqbxiytv rjj dwx Tiyvrjq avxotq tte- 
Ttogt-Gpiv1^, pivovxoq, w ßaätXtv, xai xgaxovvxoq tov vbpov, &eougiv 
W ugd-, tvXa qiigovxEq xai Xi,&ovq xai cvd^gov, ol di xai dvm> xov- 
t<wv , yugaq Mai xtodaq. aTttvta Mvcwv Xüa xa8 avqovpivwv dpogpwvf 
xaxaaxanxopivwv xoiywVy xaraonwpivwv dyaXpäxwv, dvaGJtwpivwv 
ßwpwv. xovq Itgatq di xj Giyav, TE&vdvat, du. xwv tTqwtwv di 
xupivoiv, dgopoq ani xd dtvxfga xai xqixa. xai Tgdnava Tgonaloiq 
evavTia tw vopw GvvtiqtTat. ToXpdxav piv ovv xdv xatq nbXtGiv 9 xb
TtoXv de ev xoiS dygolq. — p. 168. EGxi di ovxoq 6 TldXfpoq TtOQOq 
twv piv toi? vaoiq lyxupivwv , twv di xd bvxa roTg xaXamuiQOuq 
(yEwqyotq) dqna^bvxwv, tcc te xEtpEva avToiq dn'o Tqq yijq, xai d 
TgiqiovGiv , wgt dnigyovrav qdgovTEq ol ETTfX&dvxfq xd twv extutio- 
Xiogx^pivwv. ToXq d' ovx dgxu xauxa, dXXd xai yijv Gg»fXfgiZovxai>
TfjV tov daTvoq legav tivat XiyovTfq , xai noXXoi twv TtaTqmwv egte- 
gtjVTab di? bvbpaxoq ovx dXy&ovq. ot di ex twv ETegwv Tgvtyw
xaxwv y ol Tw wq epact, tov avxwv 8tgajtEvovTEq &tdv. iyv
<Ve ol ntnog&qpivob xtagd x'ov ev doxti xtovpiva (xaXovGb ydg ovxwq 
dvdga ov Jtdvv ygtjGTov), xjv ovv EX&bvraq bdvquivxai,, Xiyovxtq d 
qdixqvrat,, b Tioiptpi ovxoq xovq piv ett^veoe , xovq di dntjXaGEV, wq 
ev iw prj pei^w 7iE7tov&Evab ztxEgdaxoraq. xaixot xijq piv Gtjq dqyijq, 
w ßdGiXtv, xai ovxob, togovto) di ygijOtpuiTtgob xwv ddbxovvxwv av- 
xovq , oGw xwv dgyovvxwv ol Egya^bpavot*. ol piv ydg xatq paXtTTatq, 
ol di xotq xTypqGiv toixaGt. xdv dxovGü)öi>v dygbv e/elv tv xwv dgna- 
cOijvab dvvapevwv, Ev&i>q ovxoq ev &vGiaiq xi eotu , xai deivd notü, 
xai du Gxgaxüaq eri avxbv , xai ndquGiv ol üwggovtGtai x. x. 2. 
gf. Theodorelus V} 21.

10) Bei Reiske noch lückenhaft, zuerst vollständig in Novus SS.
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liche Gesetze den Heiden sogar der Besuch jDer Tempel, verbo
ten ll): und die nach einem blutigen Kampfe von dem gewalt- 
thätigen Theophiluö, B. v. Alexandrien, erreichte Zerstörung 
des prächtigen Serapeion (391) *2) bezeichnete den gänzli
chen Sturz des Heidenthums im Oriente. Als nach V a l e n t i- 
nian's II. Tode (f 392) Theodosius alleiniger Herr des gan
zen römischen Reiches geworden war, so verbot derselbe alle 
Arten des Götzendienstes bei den schwersten Straft» (392) 13):

Patrüm Graecorum saeculi guarti delectus, ree. et adnotatione 
inslruxil Lud. de Sinner. Paris. 1842. 8.

11) Dalentinians Gesetz für den Occident v. 27. Febr. 391. Cod. 
Theodos. XVI, 10, 10; Nemo se hostiis polluat, nemo inson- 
tem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret, 
et mortaii opere formata simulacra suscipiat. — Judices quo- 
que hanc formam conti neanf, ut si quis — templum uspiam — 
adoraturus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus in- 
ferre cogatur. — Dasselbe verordnete Theodosius L. 11. v. 
17. Jun. 391 für den Orient.

12) Socratcs V, 16. Sozom. VII, 15. Theodorei. V, 22. Eu- 
napius in vila Aedesii ed. Scholli p. 63 ss. Zpsimus V, 23.
des. Rufinus, welcher damals in Palästina..war, hist, eccl, XI,
22 — 30. Mancherlei Priesterbetrug wurde dabei enthülst Theodor.
I. c. Rufinus l. c. 23—25: besonders machte es tiefen Eindruck 
auf das heidnische Volk, daß die Erwartung, quod si, Humana 
manus simulacrum illud (Serapis) contigisset, terra dehiscens 
ilico solveretur in chaos, /aelumque repente rueret in prae- 
ceps (Rufin. I. c. 23), sich bei der Zertrümmerung der Bildsäule 
nicht erfüllte, und daß auch die dann zurückbleibende Furcht, Se
rapin injuriae memorem aquas ultra et aflluentiam solitam non 
largiturum (Rußn. I. c. 30. cf. Libanius oben not. 4), durch eine 
reiche Nilüberschwemmung widerlegt wurde.

13) Cod. Theodos. XVI, 10, 12. lnrpp. Theodosius, Arcadius 
el Honorius AA. ad Rufinum Pf. P.: Nullus omnino, ex quo- 
libet geliere, ordine höminum, dignitatum, vel in poteslate 
positus, vel honore perfunctus, sive polens sorie nascendi,
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und bei feinem Aufenthalte in Rom (394) machte er den öf

fentlichen Opfern dadurch ein Ende, daß. er die Bestreitung der- 

seu humilis genere, conditione, forlu na, in nullo pcnitus loco, 
in nulla urbe, sensu carentibus simulacris vel insontem vicli- 
mam cäedal, vel sectetiore piaculo larenf ighe, mero genium, 
penates nidor6-f veheratuS, accendat lumina, imponat thnra, 
serta suspendai. 'i^ i. »Quodsi quispiam immolare hostiam 
sacrificaturus audebit, aut spirantia exta consulere, ad exem- 
plum majestatis reus licita cunctis accusatione delatus, exci- 
piat senlentia/p coippetonten^ etiamgi nibil contra salutem prin- 
cipum, aut de salute qaaesierit. Sufficit enim ad criminis 
molem, naturae ipsius leg es veile rescindere, illicita perscru- 
tari, occulta reduciere, interdicta tentare, finem quaerere sa- 
lutis alienae, spem alieni jnteritus polliceri §. 2. Si quis 
vero mortali opere facta et aevum passura simulacra imposito 
thure venerabilur, ac, ridiculo exemplo metuens subito, quae 
ipse simulaverit, vel redimita vittis arbore, vel erecta effossis 
ara cespitibus vanas Imagines, Hiimiliore licet muneris prae- 
mio, (amen plena religionis injuria Honorare tentaverit, is, 
uipote violatae religionis reus, ea domo seu possessione mul- 
tabitur j in qtta 4\fm ge'ntilitia constiterit superstitione famula- 
liitn. Namque omnia loca, quae thuris constiterit vapore 
tum'aSs4 (si tarnen 4a in jure fuisse thurificaniium probabuntur), 
'fisco nostro associahda censemus. §. 3. ‘Sin vero in templis 
fanisve publicis, äut in aedibus agrisve alienis tale qüispiam 
sacrificahdi genus exercere tentaverit, si ignorante domino 
üsutpata constiterit, XXV librarum auri mulctae nomine coge- 
t(u inferre, conniverttem vero huic sceleri par ac sacrificantem 
po4na retinebit. §. 4J. Ouod quidem ita per judices ac de- 
ie'nsores 4t cutiales singularum urbium volumus custodiri, ut 
ilTicö per hos comperta in Judicium deferantur, per illos delata 
pleCtaittür. ‘ Si quid autem ii tegendum gratia, aut incuria 
praetei mittend um esse crediderint, cömmotioni judiciariae sub- 
jacebunt. Illi vero moniti si vindictatn dissimulatione dislule- 
rint) XXX libranrm aüri dispendio mulctabuntur: ofticiis quo- 
que ;eonum damno parili »subjugandts. Dal. VI. Id. Nov. Con- 
sUtnlinopoli, A^cadiö' A. II* et Rufino Coss.
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selben auS den kaiserlichen Kassen untersagte. Damals forderte 
er auch den Senat auf, sich für das Christenthum zu erklären: 
aber die knechtischen Unterwürsigkeitsbezeigunzen, mit welchen ihm 
erwidert wurde, hatten so wenig ernste Bedeutung "), daß die
sem eifrig christlichen Kaiser selbst noch heidnische Ehren nach 

seinem Tode erwiesen wurden

14) Vgl. die Erzählung Prudent. in Symmaclium 1, 409 ss. Bef 
o. 609 ss,:

Adspice, quam pleno subsellia nostra senatu
Decernant, infame Jovis pulvinar et omne 
Idolium longe purgata ex urbe fugandum:
Qua vocat egregii sententia principis, illuc
Libera tum pedibus, tum corde frequentia transit.

Anders u. mit spätern Erscheinungen übereinstimmender schildert die 
Wirkung der Rede des Theodosius im Senate Zosimus IV, 59: 
M/qÖEvbg Je rjj TtagaxX^GEt TtEtöOwroq, ptjds tXo/jtlvov twv dtp ovntg 

TtoXiq ü)XbG&?] TTaQadEdojtttvtov auTOiq TtaTgiuw dva/og^oai,, xcu 
TTgoT^ijoau tovtüw dXoyov ovyxaTd&EOtv (exttva (jlev ydg tpuXdSavraq 
ijdy öbaxoolotq xcct ybXlovq o/tdov etegiv aTrbg&qTov T>p> ttoXuv olxeiv* 
ETEga de dvri tovtow dXXaqapEVOvq to Exßijob/iEvov dyvoüV) • tote öij 
o ©EodoOboq ßagvvEG&at to Sy/toGtov EXtyE Tvj TtEgi Ta Itgd Hat, Tas 
Avalas dandvri, ßovXEC&al te Tavra itEguXEvy x. t. X. (Nämlich 
der Usurpator Eugenius hatte die von Gratianus eingezogenen Le
gate der heidn. Heiligthümer, s. not. 3, wieder zurückgegeben, s. 
Ambros, ep. 57. ad Eugenium). Der Erfolg Zosim. V, 38: 

u()te ©Eodööboq b TtQEOßvTqq, Tyr EvyEviov na&EXwv Tvgavvida, T-ip 
‘Pto/jt/qr xartXaßE, xai tijq tfgaq dytfSTEtaq evejioI^Ge itäow bXtytoglav, 
ttjv diptooiav öandvt]v Totq lEgou; yogqyEW agv^GaptEVos, dnqXav- 
vovto fiEv lEgEtq xai ilgtbav, xaTEXbpndvETo Je ndaqq ugovgyiaq Ta 
TE/IEVTJ.

15) Beugnot I, 487. So schildert der in dieser Zeit lebende heidn. 
Dichter Claudianus de tertio Consulalu Honorii v. 162 ss. den 
Tod des Kaisers als ein Aufsteigen zu den Göttern.
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§. 79.

Völlige Unterdrückung des Heidenthumö im Oriente, 
Kampf desselben im Occidente nach Theodosius.

Rüdiger l. c. p. 70 ss. Beugnot l. c. II, 1 ss.

DaS. Heidenthum war gegenwärtig nur noch ein äußeres 

Ceremoniell, welches bei wenigen edelern Gemüthern in vater

ländischer Gesinnung , bei der großen Menge nur in gedanken

loser Gewohnheit oder abergläubischer Furcht seinen Halt hatte, 

dessen alte Lehre aber fast bei Allen dem Andrang« der neuen 

Ideen hatte erliegen müssen'). So konnte der Sieg des Chri-

I) Orosius hist. VI» I Deum quilibet hominum contemnere ad 
tempus polest, nescire in totum non potest. Unde quidam, 
dum in multis Deum credunt, multos Deos indiscreto timore 
finxerunt. Sed hinc jam vel maxime, cum auctoritate veritatis 
operante, tum ipsa etiam ratione discutiente, discessum est. 
Quippe cum et philosophi eorum — unum Deum auctorem 
omnium repererunt, ad quem unum omnia referrentur; unde 
etiam nunc pagani, quos jam declarata veritas de contumacia 
magis quam de ignorantia convincit, cum a nobis discutiun. 
tur, non $e plures Deos sequi, sed sub uno Deo magno plu- 
res ministros venerari säten tur. Res tat igitur de intelligentia 
veri Dei per multas intelligendi suspiciones confusa dissensio, 
quia de uno Deo omnium paene una opinio est. Die Heiden 
sagten (Augustini enarr. in Psalm. 96. jj. 12.): Non colimus 
mala daemonia: Angelos quos dicitis, ipsos et nos colimus, 
virtutes Dei magni et ministeria Dei magni. Der heidn. Gram
matiker Maximus in Madaura schreibt an Augustinus (August, 
ep. 43): Olympum moniern Deorum esse habitaculum, sub in- 
certa fide Graecia fabulatur. At vero nostrae urbis forum sa- 
lutarium numinum frequentia possessum nos cernimus et pro- 
bamus. Equidem unum esse Deum summum sine inilio, sine 
prole, naturae ceu patrem magnum atque magnificum, quis tarn 
demens, tarn mente caplus neget esse certissimum ? Hujus nos 
virtutes per mundanum opus diffusas multis vocabulis invoca- 
mus, quoniam nomen ejus cuncti, proprium videlicet, ignora-
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stenthumtz über daS innerlich erstorbene Heidenthum nicht zwei
felhaft sein 2), ungeachtet jenes den Kampf oft mehr durch äu
ßere Mittel als durch seine innere Kraft führte. Denn viele 
Heiden konnten den äußern Vortheilen nicht widerstehen, welche 
das Christenthum bot3): wenige waren bereit für ihre Religion

MUS. Nam Deus omnibus religionibus commune nomen est. 
Ita fit, ut, dum ejus quasi quaedam membra carptim variis 
supplicationibus prosequimur, totum colere profecto videamur. 
Niemand könne es ertragen, daß diesen Göttern die christlichen 
Märtyrer vorgezogen würden, qui conscientia nefandorum faci- 
norum, specie gloriosae mortis, — dignum moribus facüsque 
suis exitum maculati reperiunt. — Sed mihi hac tempestate 
propemodum videlur bellum Actiacum rursus exortum, quo 
Aegyptia monstra in Romanorum Deos audeant tela vibrare, 
minime duratura. In Macrobii (UM 410) Salurnalium 1, 17. 
erklärt Prätextatus (vgl. §. 78. not. 6) die Sonne für den einen 
höchsten Gott. Si enim sol, ut veteribus placuit, dux et Mo
derator est luminum reliquorum, et solus stellis errantibus 
praestat; ipsarum vero stellarum cürsus ordinem rerum huma- 
narum — pro potestate disponunt: — necesse est, ut solem, 
qui moderatur riostra moderantes, omnium, quae circa nos ge- 
runtur, fateamur auctorem. Et sicut Maro, cum de una Ju- 
none diceret, Quo numine laeso, ostendit, unius Dei effectus 
varios pro variis censendos esse numinibus; ita diversae vir- 
tutes solis nomina Diis dederunt: unde ev rb näv sapientum 
principes prodiderunt.

2) Chrysoslomus de s. Babyla contra Julianum et gentiles §. 3. 
(Ppp. ed. Monts. II, 540); vri ovtevog woxfoj&ttod ttote ryq 'El- 
lipwtijq duötbaijbumaq q nldv^ d<p Eaurijq EGßio&q, xai tieql eavrqv 
öi&tEGt, xa&ajtEQ rwv atomartov td rqxqöovb itagadoOivta pax^a, 
xcu pqfavog avrd ßXdittov-ioq avtofia-ta q&ugtTcu, xai dtaXvtHvTa 
xavd juixqov d^avip-tau

3) Augustinus in Evang, Joannis tract. 25. §. 10 • Quam multi 
non quaerunt Jesum nisi ut illis faciat bene secundum tempus! 
Alius negotium habet, quaerit intercessionem clericorum: alius 
premilur a potentiore, fugit ad ecclesiam: alius pro se vult
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zu leiden * * * 4). Aber freilich mehrte sich so auch die Zahl der 

bloS äußerlichen Christen, welche innerlich noch heidnisch gesinnt 

waren, und der Werth des Christenthums trat in den Sitten 

seiner Bekenner keineöwegeS noch so allgemein hervor als frü

her 5).
In dem Reiche des Orients (ArcadiuS 395 — 408, 

Theodosiuö II. b. 450), welches weniger von Außen beun-

interveniri apud eum, apud quem parum valet: ille sic, ille 
sic: impletur quotidie talibus ecclesia. Vix qnaeritur Jesus 
propter Jesum, cf. Id. de catechizandis rudibus c. 17. Hie
ronymus comm. in Isciiam lib. X VII: Quod sequitur: Et re- 
nient ad te curvi, — qui detraxerant tibi (Es. 60, 14), de bis
debemus intelligere, qui non voluntate, sed necessitate sunt
Christiani, et metu offensae regnantium timentibus animis in- 
clinantur.

4) Augustini enarr. in Psalm. 141. §. 20: Quis lorum compre- 
hensus est in sacrificio, cum bis legibus ista prohiberentur, et 
non negavit? Quis eorum comprehensus est adorare idolum, 
et non clamavit, non feci9 et timuit ne convinceretur? Tales 
ministros Diabolus babebat. Ihnen stellt er alsdann die Stand
haftigkeit der christl. Märtyrer entgegen. Chrysostomus de s. Ba- 
byla §. 7. sagt von den heidn. Priestern: pdXXov ötGnotwv xal rwv 
uötoXtov Fe ai'Twv loi-q ßaoiXdq ntiovGi,, und schildert den ver
nachlässigten Zustand, in welchem sich demzufolge unter christlichen 
Kaisern die Tempel, Altäre und Götterbilder befänden.

5) So läßt Augustinus enarr. in Psalm. 25. §. 14. einen Heiden
antworten: Quid mihi persuades ut Christianus sim? Ego frau
dem a Christiano passus sum, et nunquam feci: falsum mihi 
juravit Christianus, et ego numquam. Chrysostom. in I. epist. 
ad Tim. hom. X. §. 3. (Opp. XI, 602): Ovödq äv rtv''EXXqv, 
d rt/bidq Xgnmavoi, wg öd. — Ovödq TigoGuGiv. dl ydq öt-
öaoxöiJbtvov nqbq rrtv twv öiöaoxdXtov oqwöl. xal orav XötoGt
xal r^äq twv avtwv Ini'&vpovvtaq, — rov dqiytvv, tov Ti^daS-aq 
7tu>q öi’VTjGovTcu ■0"ai,/i(xaab tov XqlgtvoviG^Öv; *O()wat ßlovq IjttXippi- 
ftovq, yjv%dq yytvaq x. t, X.
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ruhigt wurde, konnte mit Nachdruck auf die Verordnungen deS 
Theodosius gegen daS Heidcnthum gehalten werden 6). Mönchs
haufen wurden mit kaiserlichen Vollmachten in den Provinzen 
umhergeschickt, um alle Spuren des Götzendienstes zu vertil
gen 7). Selbst Mißhandlungen und Mordthaten wurden von 
den Kaisern ungeahndet gelassen, wie die grausame Ermordung 
der Philosophin Hypatia in Alexandrien (416)8). Die neu
platonischen Philosophen in Athen , und unter ihnen auch der 
berühmte Proklus (ch 485) 9) mußten sich mit ihrer Verwer

fung des Christenthums auf das sorgfältigste verbergen. Schon

6) Cod. Thcod. XVI, 10, 13 ss. Durch L. 14 wurden den Prie
stern ihre privilegia genommen.

7) So Chrysostomus (Tkeodoret. V, 29) ;taO(nv ryv fDowixijv
trt to)v <Jcuf(6r(j)v TfZfTcig fUfwprtTab.) doy.rjdg piv £yZp
Utto) TtUQjtoÄov^tvovt; GvvtZt^, vo.uou; <\e ai'Toiiq bitZlaaq flaGvltv.di^ 
y.axd t<7)v tlöüi/.txöiv Tqttvuiv. Jene rofiot sind ohne Zweifel
Cod. Thcod. XVI, 10, 16 v. I. 399: Si qua in agris templa 
sunt, sine turba ac tumullu diruantur. cf. Chrysoslomi episit.
28. 51. 53. 54. 55. 59. 69. 123. 126. 221. Auch in andern Län
dern wirkte Chrysostomus auf gleiche Weise, s. Procli (Episc. 
C'onstantinop. 434 — 416) Laudatio S. Jo. Chrys. (orat. XX. in 
Combefisii nou. auctarium /, 468).- In Epheso artem Midae 
nudavit, in Phrygia Mat rem quae dicebatur deorum sine filiis 
fecit, in Caesarea publicana merelricia honoris vacua despo- 
liavit, in Syria Deum impugnantes Synagogas evacuavit, in 
Perside verbum pietatis seminavit.

8) Socrates VII, 15. Damascius ap. Suidam s. v. Hypatia. 
Hypatia v. Alexandrien in E. Münch's vermischten hist. Schrif
ten. Bd. 1. Ludwigsburg 1828. 8.

9) Vita Prodi scriptore Marino cd. J. A- Fabricius. Hamb. 
1700. 8. Seine 18 tTu/u^ua-ta, y.ard X^öTtawjv erhalten u. wi
derlegt in Johannis Philoponi libb. 18. de aelernitate mundi 
(graece ex Trincavelli officina. Venet. 1535. fol. lat. vert. Joh. 
Mahatius. Lugd. 1557. fol.)

Giescter's Kirchengesch. 1 ter Sb. 2te Abthl. 4te Aufl. 3
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um 423 waren alle sichtbare Spuren des Heidenthums im 

Oriente verschwunden,0).
Anders war es im Occidente, ungeachtet auch hier alle 

lebendige Anhänglichkeit an das Heidenthum so sehr fehlte, daß 
selbst in Rom, dem fortwährenden Mittelpunkte des Heiden
thums, wo viele vornehme Familien noch heidnisch, und viele 
der höchsten Stellen noch mit Heiden besetzt waren n), die 

Opfer ganz unterblieben, nachdem die öffentlichen Opfer auf 
Staatskosten ansgehört hatten. Unter der schwachen Regierung 
des Honorius (395—423) bestanden zwar die früheren Ge
setze gegen das Heidenthum fort, und wurden sogar durch neue 
vermehrt: aber der Kaiser mußte zuweilen selbst die Wirkungen 
derselben hemmen '-), mußte heidnische Priesterthümcr als öf
fentliche Aemter anerkennen 10 11 12 13), und den Tempelzerstörungen

10) Theodosius II. in Cod. Theodos. XVI, 10, 22. (i. I. 423): 
Paganos, qui supersunt, quanquam jam nullos esse credamus, 
promulgatarum jegum jamdudum praescripta compescant.

11) So waren Florentinus 397 u. FJavianus d. I. 399 Praef. ur- 
bis, Valerius Messala 396 Praef praet. Italiae, Atticus Con- 
sul 397 {Beugnot 11, 6). Praefecti urbis waren Ruülius Nu- 
matianus 413, Albinus 414, Symmachus d. I. 418: Praef, 
praet. ltal 429 Volusianus (Z. c. p. 127).

12) Honorius hatte i. I. 408 das Gesetz erlassen Cod. Theod. XVI, 
5, 42: Eos qui Calholicae sectae sunt inimici, intra palaüum 
militare prohibemus. Nullus nobis sit aliqua ratione conjun-
ctus, qui a nobis fide et religione discordat. Als er aber spä
ter den Heiden Generidus zum Befehlshaber in Rhätien ernen
nen wollte; so nahm dieser die Stelle nicht eher an, 6 ßacu- 

alöol Tt ap,a xae yt>ua Gvvu)xhn'p,woq, tnavGtv tni näci tov 
I’ÖflOV, dztodovq L/.CtGTG) , T7,q aVTOV OVTt Öolqq , GQ'/tlV Tt y.ai GT^a- 
TtutcOav. Zosimus V, 46.

13) Cod. Theod. XII, 1, 166 ad Pompejanum Protons. Africae 
n. I. 400.
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wehren "), um die Ruhe einigermaßen zu erhalten. Dennoch 
ging der Kampf zwischen Christenthum und Heidenthum hin und 
wieder nicht selten zu Gewaltthätigkeiten über, in denen bald 
die eine, bald die andere Partei siegte14 15). Wie die Heiden 
stets gewohnt gewesen waren, die Schuld alles Unglücks auf die 
Christen zu schieben; so wurden sie besonders laut, seitdem der 
Westen Europas von barbarischen Völkern überschwemmt, und 
von denselben auch Italien mehreremal verheert wurde, um

14) Die afrikanischen Bischöfe beschlossen auf dem Conc. Africunum 
i. I. 399 folgende Anträge an die Kaiser, Can. 25. (Cod. Ecd. 
Afric. c. 58. Mansi III, p. 766).- ut reliquias idolorum per 
totam Africam jubeant penitus amputari, — et (empla eorum, 
quae in agris vel in locis abditis constituta nuHo ornamento 
sunt, jubeantur omnimodo destrui. Can. 27. {Cod. Afric. c.
60): iit quoniam contra praecepta divina convivia muhis in 
locis exercentur, quae ab errore gentili attracta sunt^ — ve- 
tari taiia jubeant etc. Darauf erließ aber Honorius noch i. I. 
399 zwei Gesetze in dem entgegengesetzten Sinne Cod. Theodos, 
lib. XVI. Ut. 10. I. 17: Ut profanes ritus jam salubri lege 
submovimus, i(a sestos conventus civium et communem omnium 
laetitiam non patimur submoveri. L. 18: Aedes, inlicilis re- 
bus vacuas, nostrarum beneficio sanctionum, ne quis eonetur 
evertere.

15) Ueber die Tempelzerstörungen, welche Martinus, B. v. 
Tours v. 375 — 400, unter heftigem Widerstande der Heiden vor
nahm, s. Sulpic. Severus de vita b. Martini c. 13—15. — In 
Anaunia, einem Thale der rhatischen Alpen, wurden dieMissiona- 
rien Sisinnius, Martyrius u. Alexander t. I. 397 von den Heiden 
während des heidn. Festes der Ambarvalia grausam ermordet, und 
die von ihnen gebauete Kirche zerstört, s. Acta SS. (ad d. 29 
Maj.) Maji T. VII, p. 38. — In Suffecte in Afrika hatten 
die Christen eine Statue des Hercules zerstört, und die Heiden 
dafür 60 derselben umgebracht (August. ep. 268 ad Suffecta- 
nos). — Wie in Calama, in Numidien, die Heiden während 
eines ihrer Feste i. I. 408 die dortige Kirche angriffen und die 
Christen verfolgten, s. Augustin, ep. 202 ad Neclarium.
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diese Unfälle für Strafen der Götter zu erklären 16), und den 

nahen Untergang des Christenthums zu weissagen ”). Gegen

16) AIs der gothische König Rhadegaisus 405 in Italien einbrach, 
sagten die Heiden (Augustin. de civ. Del V, 23), quod ille diis 
amicis protegentibus et opitulantibus, quibus immolare qnoti- 
die leiebatui , vinc-i omnino non posset ab eis, qui talia diis 
Romanis sacra non facerent, nee fieri a quoqiiam permitterent. 
Als darauf Nom von Alarich (409) belagert wurde (Sozoni. IX, 6), 
drayxaiov ibyzn ton; BJap'tsOVGt rz^g Gi>yxZ>jTov, D vttv tv tw Kajtb» 
ToiXio) zai T-otq dZZou; rennt;. Und Z.osi'mus I , 41 behauptet: o ist 
'Jvtozi'ttlüc; Tiyv tz/q TTokttoq Gorri]oder l.utiqogO tv rzyq oumas Ttocvfid- 
fti-vot; <)ö£z/q, zcx\9pa ty^zi-v arro/q ttouvv dm^) igccglv. vgl. Beugnot 
II, 55. Zosimus IV, 59: tou x>v7]7ioXtzoü titGftou Zzjqarroq, y.a't 
tüv aZZoiv, üGa rz/q TtaTcdov TtaoaöoGKOt; vyv, tv d/uXtia xti?iivo)v,
7] ‘Pco.ucdoH' tJUZ(>(xTtta zard /(tooq iXaTTO) Otioa, ^aQ^ä^wv otzzyTzy- 

J't/Ol'f , ?/ XCÜ TtXfOT VZTttGGVGa TÜV OlX?jTÜ(>0)V fZq TOVTO ZCtTLOTt] 

(7/zjjttaTOq, W(7T£ /(Z/öt Torg T-oTTotq, tv oiq ytydvaGiv al TtoZuq, 

t7UytVl»GZUV.

17) Viele Christen glaubten, daß 365 Jahre nach dem ersten Auftre
ten Christi die Wiederkunft desselben und das Ende dieser Welt er
folgen werde, rhilastr. haer. 106; Alia est haeresis de anno 
annuncialo ambigens, quod ait Propheta Esaias: Annunliare 
anmim Bei acceptubilem et diem retvibulionis. Putant ergo
quidam, quod ex quo venit Dominus usque ad consum- 
mationem saeculi non plus nec minus fieri annonim nume- 
rum, nisi CCCLXV usque ad Christi Domini iierum de 
caelo divinam praesentiam. Dieser christlichen Erwartung gaben 
die Heiden eine andere Wendung. Augustin, de civ. Bei XVIII, 
53: Excogitaverunt nescio quos versus Graecos tanquam con- 
sulenti cuidam divino oraculo essusos, ubi Christum quidem 
ab hujus tanquam sacrilegii crimine faciunt innocentem , Petrum 
autem maleficia fecisse subjungunt (naml. scelere magico puer, 
ut dicunt, anniculus occisus, et dilaniatus, et ritu nefario se- 
pultus est), ut coleretur Christi Nomen per CCCLXV annos, 
deinde completo memorato numero annorum sine mora sumeret 
finem. In der Schrift de prontissionibus et pretedielionibus 
Bei Hb. (unter Prosper's Werken, und von einem Afrikaner um
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diese Anklagen konnten die Schriften des Augustinus und

450 geschrieben) wird P. III. prom. 38 erzählt, wie in Karthago 
der Bischof Aurelius den lange verschlossen gewesenen Tempel der 
Caelestis (der phönic. Astarte) in eine christl. Kirche verwandelt 
habe, der aber bald darauf (420), um einem heidnischen Wahne zu 
begegnen, zerstört worden sei. Cum a quodam pagano salsum va- 
ticinium, velut ejusdem Caelestis prot'erretur, quo rursum et 
via et templa prisco saerorum ritui red deren tu r; — verus 
Deus — sub Constantio et Augusta Placidia, quorum nunc 
filius Valentinus pius et christianus imperat, Urso insistente 
tribuno, omnia illa ad solum usque perducta agrum reliquit in 
sepulturam scilicet mortuorum»

18) Augustin, relraclat. II, 43. Interea Roma Gothorum irrup- 
tione agentium sub rege Alarico, atque impetü magnae cladis 
eversa est, cujus eversionem deorum fa Iso rum multorumque 
cultorcs, quos usitato nomine Paganos vocamus, in christia- 
nam religionem referre conantes, solito acerbius et amarius 
Deum verum blasphemare coeperunt. linde ergo exardescens 
zelo domus Dei, adversus eo-rum blasphemias vel errores 
libros de civitate Dei seribere instiloi. — Hoc autcm de 
civitate Dei grande opus (andern XXII libris est termina- 
tum. Quorum quinque prinii eos refellunt, qui res huma- 
nas ita prosperari volunt, ut ad hoc multorum deorum cultiim, 
quos Pagani colere consueverunt, necessarium esse arbitren- 
tur: et quia prohibetur, mala ista exoriri atque abundare con- 
tendunt. Sequentes autem quinque adversus eos loquuntur, 
qui fatentur haec mala nec defuisse unquam, nec defutura mor- 
talibus, et ea nunc magna, nunc parva, locis, temporibus, 
personisque variari, sed deorum multorum culium, quo eis 
sacrificatur, propter vitam post mortem futuram esse utilem 
disputant. His ergo decem libris duae istae vanae opiniones 
christianae religioni adversariae refelluntur. Sed ne quisquam 
nos aliena tantum redarguisse, non autem noslra asseruisse 
reprehenderet, id agil pars altera operis hujus, quae libris 
XII continetur. — Duodecim ergo librorum sequentium pri- 
mi quatu&r continent exorlum duarum civitatum, quarum est 
una Dei, altera hujus mundi. Secundi guatuor excursum
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des spanischen Presbyters Orosius'g) nur wenig wirken: aber 

sie mußten von selbst verstummen, als auch die deutschen Sie

ger zum Christenthume übertraten, und das Heidenthum ver- 

fplgtcn * * * * * * * 19 20). So konnte denn auch Balentinianus III. 

(423—455) bei aller seiner Ohnmacht doch wieder entschiedeper 

gegen das Heidenthum austreten 21). Dennoch erhielt sich das

selbe unter den Derwirrungcn der Völkerwanderung an manchen 

Orten mehr oder weniger heimlich fort22): einzelne heidnische

earum sive procursum. Ter Hi vero, qui et postfemi, debi
les fihes. — Augustini de civilale Bei libb. XXII cum com-
menlario Jo. Lud. Viels. Basil. 1522. fol. cum comm. Leon.
Coquaei. Paris. 1636. fol. cum comm. Viels et Coquaei sumt.
Zach. Herlelii. Hamburg. 1661. 2 Tom. 4. — Jo. van Goens
disp. hist, theol. de Aurel. Augustino Apologeta secundum li-
bros de civilale Del. Amslelod. 1838. 8.

19) Pauli Orosii adeersus Paganos historiarum libb. VII. rec. 
et illustr. Sigeb. Httvercampus. Lugd. Bat. 1738. 4 Th. de 
Moerner de Orosii vita ejusque hist, hbris. Berol. 1844. 8.

26) So die Gothen unter Alarich bei der Eroberung Roms 410. 
(Augustin, de civ. Bei V, 23), qui — ad loca sancta confugi- 
entes, christianae religionis reverentia, tuerentur, ipsisque 
daemonibus atque impiorum sacrificiorum ritibus — sic adver- 
satentur pro nomine christiano, ut longe atrocius bellum cum 
eis quam cum hominibus gerere viderentur. cf. 1, 1.

21) Cod. Theod. XVI, 5, 63 v I. 425: Omnes haereses omnes- 
que perfidias, omnia Schismata superstitionesque geniilium, 
omnes catholicae legis inimicos insectamur errores. Es wird 
bestimmt, sacrilegae superstitionis auctores, participes, con- 
scios proscriptione plectendos.

22) So in Oberitalien Maximus Ep. Taurinensis (um 440. 
ed. Rom. 1784. fol.) Serm. 96. p. 655: Ante dies commonueram 
caritatem vestram, fratres, ut — idolorum omnem pollulionem 
de vestris possessionibus auferretis, et erueretis ex agris Uni
versum geniilium errorem. — Nec se aliquis excusatum pulet, 
dicens, non jussi fieri, non mandavi: — tacendo enim, et non 
arguendo consensum praebnit immolanti. — Tu igitur, frater,
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Gebräuche, welche dem Volke werth geworden waren, oder daS 
abergläubische Vertrauen desselben gewonnen hatten, wurden

cum tuum sacrificare rusücum cernis, ncc prohibes immolare, 
peccas. — Cum cellam ingressus fueris, reperies in ea pal- 
lentes cespites, mortuosque carbones. — Et si ad agrum pro- 
cesseris, cernis aras ligneas et simulacra lapidea. — Cum 
maturius vigilaveris, et videris saucium vino rusticum, scire 
debes, quoniam, sicut dicunt, aut dianaticus (Verehrer der 
Diana), aut aruspex est: — talis enim sacerdos parat se vino 
ad plagas deae suae, ut dum est ebrius poenam suam ipse 
non sentiat. — Nam ut paulisper describamus habitum vatis 
hujusce: est ei adulterinis criniculis hirsutum caput, nuda 
Labens pectora, pallio crura semicincta, et more gladiatorum 
— ferrum gestat in manibus, nisi quod gladiatore pejor est, 
quia ille ad versus alterum dimicare cogitur, iste contra se 
pugnare compellitur. So ist auch Maximus contra Paganos 
(Opp. p. 721) gegen noch bestehenden Götzendienst gerichtet Vgl. 
deff. Sermo 77. p. 610; Principes quidem tarn boni chrisliani 
leges pro religione promulgant, sed eas executores non exerunt 
competenter. In Gallien Conc. Arelal. II. ann. 443. c. 23. 
Si in alicujus Episcopi territorio infideles aut faculas accen- 
dunt, aut arbores, fontes vel saxa venerantui*si hoc eruere 
neglexerit, sacrilegii reum se esse cognoscat. Hier müssen hin 
und wieder auch noch eigentliche Verfolgungen der Christen vorge
kommen sein: denn c. 10. enthält Pönitenzbestimmungen de his qui 
in persecutione praevaricati sunt, si voluntarie fidem negave- 
rint, und c. 11. über die, qui dolore victi et pondere persecu- 
tionis negare vel sacrificare compulsi sunt. In Afrika: De 
promiss. et praedict. Dei Hb. P. III. prom. 38. (vgl. oben not. 
17): Novi quoque ipse, in quadam parte Mauretaniae provin- 
ciae de spelaeis et cavernis ita antiqua producta simulacra, 
quae hierant absconsa, ut omnis i 11a cum clericis in sacrilegio 
perjurii civitas teneretur. In Corsika blieb das Heidenthum 
herrschend, und es wurde öffentlich geopfert. Eine Christin Julia 
wurde zwischen 440 — 445, weil sie an einem Opfer nicht theilneh- 
mcn wollte, von den erbitterten Heiden gekreuzigt, f. Acta SS* 
Mag. VIII, 167. (ad 22. Maj.)
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aber auch trotz aller Bekehrung zum Christenthume festgehalten23).

23) In Rom auch solche, welche eine gewisse politische Bedeutung 
hatten: f. Sakianus (Presbyter in Massilia um 440. Sak. et Vin
cent. Liv. opp. ed. Baluzius. Paris. 1684. 8. Bremae 1688. 4.) 
de gubernatione Del lib. VI. ed. Brem. p. 106; Numquid, non 
Consulibus et pulli adhuc gentilium sacrilegorum more pa- 
scuntur, et volantis pennae auguria quaeruntur, ac paene omnia 
sinnt, quae etiam illi quondam pagani veteres frivola atque ir- 
ridepda duxerunt? — haec propter Consules tantum fiunt. Die 
Ztpetfämpfe dauerten fort, Salrianus VI. p. 105. Nihil ferme 
vel criminum, vel flagitiorum est, quod in spectaculis non sit; 
ubi summum deliciarum genus est mori homines, aut, quod 
est Worte gravius acerbiusque, lacerari, expleri ferarum alvos 
humanis carnibus, comedi homines cum circumstantium laeti- 
tia, conspicientium voluptate. — Atque ut hoc fiat, orbis im- 
pendium est; magna enim cura id agitur et elaboratur. — 
Sed haec, inquis, non semper fiunt. Certum est, et praeclara 
erroris est.excusalio, quia non semper fiunt! p. 113: Si quando 
evenerit, — ut eodem die et festivitas ecclesiastica et ludi 
publici agantur, quaero ab omnium conscientia, quis locus 
majores christianorum virorum copias habeat, cavea ludi publi
ci, an atrium Dei? — Non solum ad Ecclesiam non veniunt 
qui Christianos se esse dicunt; sed si qui inscii forte vene- 
rint, dum in ipsa Ecclesia sunt, si ludos agi audiunt, Eccle
siam derelinquunt.z— Maximus Taurin. hont. C. p, 334: ante 
dies plerosque — circa vesperum tanta vociferatio populi exti- 
tit, ut irreligiositas ejus penelraret ad caelum. Quod cum re- 
quirerem, quid sibi clamor hic velil; dixerunt mihi, quod 
laboranti lunae vestra vociferatio subveniret, et del ec tum ejus 
suis clamoribus adjuvaret. Man glaubte nämlich (Hom. CI. p. 
337), lunam de caelo magorum carminibus posse deduci. All
gemein war die heidn. Feier der Kalendae Januariae: gegen sie 
eifern Ambrosius, Augustinus, Leo d. G. u. Petrus Chrysologus, 
B. v. Ravenna: auch Maximus hom. CII1. p. 343: Quis sapi
ens, qui dominici Natalis sacra men turn colit, non ebrietatem 
condemnet Saturnalium, non declinet lasciviam Kalendarum? — 
Sunt plerique, qui trabentes consuetudinem de veteri super-
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Zweites Capitel.
Geschichte der Theologie.

I. Chr. F. Wundemann Gesch. d. christl. Glaubenslehren vom Zeit
alter des Athanasius bis auf Gregor d. G. 2 Theile. Lpz. 179S. 
99. 8. — Münscher's Dogmengeschichte. Bd. 3 u. 4.

§. 80.

Einleitung.

Die allgemein angenommenen christlichen Glaubenssätze 

waren im Anfänge dieses Zeitraums noch so einfach gefaßt, 
daß sie eine sehr verschiedene Auffassung zuließe», und der 
Vernunft ein großes Gebiet zur freien Forschung gewährten. 
Welche Mannichfaltigkeit theologischer Ansichten neben einander 
bestand, springt besonders aus der Vergleichung her verschiede
nen Schulen hervor, der speculativen origenistischen, der tradi-

stitione vanitatis, Kal en da rum diem pro summa feslivitate pro- 
curent. — Nam ita lasciviunt, ita vino et epuiis satiantur, ut 
qui toto anno castus et temperans suerit, illa die sit temulen- 
lus atque pollutus. — Illud autem quäle est, quod surgentes 
mature ad publicum cum munusculo h. e. cum strenis unus- 
quisque procedit, et salutaturus amicos, salutat praemio ante* 
quam osculo? caet. Am auffallendsten ist, was Salvianus de 
gub. Del VIII. p. 165. von Afrika schreibt: Quis non eorum, 
qui Christian! appellabantur, Caelestem illam (f. not. 17) aut 
post Christum adoravit, aut, quod est pejus multo, ante quam 
Christum ? Quis non daemoniacorum sacrificiorum nidore ple- 
nus, divinae domus limen introiit, et cum foetore ipsorum 
daemonum Christi aha re conscendit? — Ecce quae Asrorum, 
et maxime nobilissimorum, fides, quae religio, quae christia- 
nitas fuit! — At, inquis, non omnes ista faciebant, sed po- 
tentissimi quique, ac sublimissimi. Adquiescamus hoc ita 
esse. caet.
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tionellen, und der erst beginnenden historisch-exegetischen: eine 
noch mehr aus einander gehende Entwickelung ließ sich bei der 
Neigung der griechischen Christen zur Speculation und Dispu
tation •) jetzt erwarten, wo nach dem Aufhören der Verfolgun
gen ihnen äußere Ruhe gewährt war.

So waren also theologische Streitigkeiten unvermeidlich: 
und sie würden für die Vernunftentwickelung nur heilsam ge
worden sein, wenn die Parteien den alten Unterschied zwischen 
ulaiif und yvwoi$ im deutlichen Bewußtsein festgehalten, und 
die der Theologie angehörenden Streitfragen nicht auf das Ge
biet der Religion und Kirche gezogen hätten. Aber eben jene 
Einfachheit der ältern Glaubenssätze lud häufig die Streitenden 
dazu ein, dieselben für sich zu deuten, und somit die Gegner 

der Abweichung von dem Glauben zu beschuldigen. Wollten 
nun auch die Beschuldigten jene Freiheit der Speculation auf 
der Grundlage der -nbrnq für sich in Anspruch nehmen: so war 
wieder die Hierarchie eine natürliche Feindin jeder Freiheit, 
welche auf irgend einem die Kirche berührenden Gebiete sich ih
rer Bevormundung entziehen wollte; und hatte ein natürliches 
Interesse, alle theologische Streitfragen von dem Gebiete der 
Theologie weg auf das Gebiet des religiösen Glaubens zu zie
hen , um das Recht der Entscheidung in Anspruch nehmen zu 
können. Dieses Interesse trat jetzt um so rücksichtsloser hervor, 
je mehr der Gegensatz gegen die Heiden aufhörte furchtbar zu 
sein, und im Innern der Kirche schonende Duldung zu fordern, 

und je mehr die Hierarchie jetzt auch durch die weltliche Macht 

unterstützt wurde.
Daher nahmen die theologischen Streitigkeiten jetzt einen 

ganz andern Charakter an. Während sie früher sich nur auf 
einzelne Provinzen beschränkt hatten, wurde jetzt durch theolo
gische Streitfragen die ganze Christenheit in zwei Parteien ge-

I) Cicero de oral. I, 11Graeculos homines contenüonis cupi- 
diores quam veritaüs.
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theilt. Um durch eine letzte kirchliche Entscheidung dem Zwie
spalt ein Ende zu machen, beriefen die Kaiser allgemeine 
Concilien (ovvoöqi. oixovfievi^al), erhoben deren Beschlüsse 
zu Reichsgesetzen, und wendeten weltliche Gewalt an, um sie 
allgemein durchzusetzen. Wenn in den früheren Zeiten die gegen 
Häretiker versammelten Concile sich nur begnügten die falsche 
Lehre durch Verneinungen abzuwehren: so singen jetzt die allge
meinen Concilien in dem Gefühle ihrer kirchlichen Bedeutung 
und der kaiserlichen Unterstützung an, positive Entscheidungen 
über die streitigen Gegenstände zu kirchlichen Glaubenssätzen zu 
erheben 2). So schritt die Dogmenentwickelung rascher vor, und 
das der freien Spekulation überlassene Gebiet verengerte sich 
immer mehr. Eben deshalb leisteten aber auch die Gegner ei
nen um so heftigeren Widerstand, und die Spaltungen wurden 
größer und hartnäckiger. Der Kampf hatte den bedeutendsten 
Einfluß auf die Entwickelung der innern kirchlichen Verhältnisse, 

und erhielt sogar dadurch, daß die Kaiser selbst Partei nahmen, 
eine große bürgerliche Bedeutung. So bildet die Geschichte der 
theologischen Streitigkeiten von jetzt an den Mittelpunkt nicht 
nur der ganzen Kirchengeschichte,, sondern zuweilen auch der 
politischen Geschichte des römischen Reiches.

2) llilariüs de trinitate II, lSufficiebat q indem c red ent i- 
bus Der sermo , —- cum dicit Dominus: Euntes nunc dockte 
omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et 
Spiritus sancti etc. — Sed compellimur haeretiporum eß 
blasphemantium vitiis illicita agere, ardua scandere, in- 
esiabilia eloqui, inconcessa praesumere. Et cum sola fide 
expleri quae praecepta sunt oporteret , adorare scilicet 
Fairem, et venerari cum eo Filium, sanclo Spiritu abundare: 
(Ogimur sermonis nostri humilitatem ad ea quae inenarrabilia 
sunt extendere, et in vitium vitio coarctamur alieno; ut quae 
contineri reiigione meritium oportuisset, nunc in periculum 
human! eloquii proferantur.
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I Zeitraum der ariarnschen Streitigkeiten.

Walch's Historie der Ketzereien II, 385 ff. I. A. Möhler'ö Atha
nasius d. Große u. d. Kirche seiner Zeit, bes. im Kampfe mit 
dem Arianismus. 2 Th. Mainz 1827. 8. Baur's Lehre von d. 
Dreieinigkeit u. Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtl. Ent
wickelung I, 320. tz- A. Weier’ö Lehre von der Trinität 
in ihrer hrstor. Entwickel.ung I, 134. Rstter' 6 Gesch. d. 
christl. Philosophie II, 18.

§. 81.

Anfang der ariani^schen Streitigkeiten bis zur 
Synode von Nicäa (325).

Storm crUica della vita di Arno, scrilta da (Saetano Mana Tra- 
vasa, Vier. Reg. Teatino. Venezia 1716. 8. Der Areanismus 
m s. ursprüngl. Bedeutung u. Richtung von L. Lange, in 
Jllgen's Zeitschr. f. d. hist. Theol. IV, II, 75.

Während man sich noch vergeblich bemühte, die Donatisten 

und Meletianer wieder mit der Kirche zu vereinigen, gab die 

fortschreitende Entwickelung der Lehre vom Logos zu einem 

neuen Streite Anlaß, welcher bald allgemeiner und heftiger 

wurde, als alle frühere gewesen waren. Die gemeinsame Lehre 
vom Logos war nach der Ausstoßung der Monarchianer die, 

daß er der Vermittler aller göttlichen Wirksamkeit im Endlichen, 

durch den Willen des Vaters, und geringer als derselbe sei. 

Ueber seinen Ursprung war die emanatistische Vorstellung bei 

weitem die verbreiteteste: ihr gegenüber faßte die origenistische 

Schule ihn als ewigen Abglanz der göttlichen Herrlichkeit auf. 

Indessen diese Hervorbringung des Logos außerhalb des gött
lichen Wesens durch den Willen des Vaters war doch immer 

ein Schaffen: und daß dieses Schaffen nicht ewig sein könne, 

erkannte man schon, als Dionysius v. Alexandrien im Gegen

satze zu Sabellius das Geschaffensein des Sohnes stärker her-
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vorhob 1 2). An dieser Folgerung nahmen aber auch die Ema- 
natisten Anstoß: denn ihnen galt der Logos für ewig, wenn 
auch nicht als Person, so doch in dem Wesen Gottes, aus 
welchem er hervorgegangen war. Dionysius beugte damals 
durch Nachgiebigkeit einem Streite vor: jetzt aber wollte Arius, 
Presbyter in Alexandrien, welcher in der Schule des Lucianus 
durch historisch-exegetische Bildung zugleich auch die Richtung 
zu verständlicher Klarheit erhalten hatte, den schlummernden 
Widerspruch in der origenistischen Lehre heben, indem er lehrte, 
daß der Logos ein geschaffenes, und somit nicht ewiges Wesen 
sei 2). Als er darüber mit seinem Bischöfe Alexander in

1) s. Abthl. 1. §. 64. not. 7. 8 §. 66. not. 16. Der römische Dio- 
nysiuö folgert nur aus den Ausdrücken des Alerandriners die 
Nichtewigkeit des Logos, der Letztere läugnet sie, ein Beweis, daß 
er sie nicht ausgesprochen hatte. Indessen war der Logos Geschöpf, 
so war er nicht ewig: daher beziehen sich die Arianer auch für diese 
Lehre auf Dionysius, s. §- 64. not. 7. Athanasius de sententia 
Dionysii sucht ihn zu entschuldigen, Basilius d. G. Ep. IX, 2. 
findet bei ihm die Keime des Arianismus.

2) Schriften des Arius: Epist. ad Eusebium Nicomediensetn
b. Epiphan. haer, 69. §. 6. u. Theodoret, hist, eccl. 1, 4., Epist. 
ad Alexandrum b. Athanasius de synodis Arim, et Selene, c. 
16. U. Epiphanius haer. 69. §. 7, tiaXtia vjj yavvöryrt
rotg 2?(OT<xbov aop-aoiv Sozoni. 1, 21.), bis auf Fragmente b. Atha
nasius verloren. Nach Athanasius c. Arian. Or. II, 21. lehrten 
Arius, Eusebius u. Asterius in ihren Schriften über die Welt
schöpfung so, otq ästet xHXotv b Otbq rqv ywqrtjv xrlactt qvotv, tvm-

lotstet ö'vva#tivyr eturqv f/xictaytw rr(q rov Ttar^'oq äx^ctrov 
(Zfiftog), xai rijq TtctQ etvroü di#titovQyiaq, 7tout zeit xrZ&t TtQoVtotq 
ftbvoq #.i6vor tret v.eti xaXti rovrov vier neu Xbyov, ivet tovtov fdcov 
ysvo#dvou ovrotq Xoin'ov xal rcc narret öt avrov ytvtG&ai dvvrt&vp 
Arius eigene Erklärungen Epist, ad Euseb. ort b vlb$ ovx t<mv 
äytrvrjoq, ovde #d(toq dyfvv^rov 7.ar ovölva Tftönov, ovb'l iE vzto- 
xtijdvou rtrbq' dX)2 ort -OrX^arv zai ßovXjj vTttGTy 7t(tb y^evotv xeti 
7tQo alutvwv TtX^Qijq tXtbq, povoywqq, ctvaXXototroq, xai Ttgiv ytvvq&fy
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Streit gerieth (s. 318), und mit seinem Anhänge von diesem 

auS der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen wurde, sprachen sich

7/T0t XTtffiHj, 0(11(5xK^, ij OUX 7jV ' dytVTTjTOq ydq ovz
qv. dvoizbiteOa, ort etzra/tfv, a^/jyv Lykt 6 utog, 6 ()e foog dvaq/bq 
tffTt. öia touto dvwxö^ExXa. xal ort EiTta^uv, ort tg oux ovtwv igt’uv. 
oi'to) de Einaj,uv9 xalfrort oude peqoq (Hou, ouJe vnoxEbßlvou rt- 
-vog. Epi st. ad Alex, oXdapev eva &fbv, /? ovov aytwi/Tov —, tou- 
tov #f6v yt-mjaavra vlbv fiovoyevij ttq'o /qbvwv alumcov, dV ou xal 
rouq cdwvag, xat ra XouTtd -nEiiovvyxE • yevv^cavTa de ou doxv^Ev, aX2 
dX^tHla, vTtoOT^aavra de Id iw (HXipiaTb, oLtqe tltov mal dvaX- 
X ol (j)tov 9 xriofia tou (Hou tlXelov , dXX' ov*/ wg tr tü~v xTtQtarwv, 
yewipaa, a22’ o?/ wg tv twv yivvipwaTow, oud’ tug OuaZtvrtvog 
7tqoßoXrtv To yevvqfia tou naTqbq tdoy^aTiGEV, out5’ wg 6 Mavr/cüoc, 
ptQoq dpoovaiov tou Jiarqbq to yevvr^ux tloryyqociTO, ovd’ ü5g SaßeX- 
Xioq ttjv p ovd da dtai>qwv9 vioztaToga eittev 9 ovd' o'g Vf^azag 2v/vov 
and Xv/vou, wg Xa/mtada ttg cVuo, ou<)e tov ovTa ti qot e qov 9 vgte- 
qov ytvvq&lvta, ■?] litvxTvGOU’Ta eiq vibv* — «2/?, oig ya/itv, ^k2-/' - 
juoiTfr tou 0-foo xqovtov xal 7tqb ato/vwv xTtoOwra, xat to tjjv 
xat to ttvat naqd tou narqbq EiXi^öra 9 xal rag (To^ocg GvvvnoGTij- 
oavroq auTw tou narqbq. ou yaq b itaTi^q, doug auTw jtdvTWv Tiyv 
xX^qovo/dav, tQTtq^Gtv eavTov 9 wv dyEwrjTwq t/Ei tv eauTin. TTtyyi; 
ydq eGTb ndvTwv. ’JIgte Tqtlq uaw uTtoGTaGtiq, xat o /av 9 rog at- 
Ttog twv TtdvTwv rvy/dvwv, tc/Ttv ara^jrog /ttovwTaTog. 6 dt vibq 
d/qbvwg yurvijLhig U7ro toü Ttargog, xat tt^o atoivwv xTvcOelq xal 
(h/uXttothlq, oux ryv Ttqb tou yEWTftiyvav — oude ya^> e<7Ttv aidtoq, 
-T) Guvaidboq, H ouva/twi/Tog tw Ttarqu — tt öe to auTOu , xat 
to LX yaGTqbq 9 xal to tx tou narqbq e^yX&ov xal 7/xw, wg juiqoq 
auTou b/ioouGiov 9 xal wq TtqoßoXtj und ti/voiv voftrat, ouvtHroq tcvat
6 TtaTi^q xal diaiqtToq, xat TqETTtbq 9 xal owjtta xaT auTOug, xat to 
otfov en' auTOtg Ta axoZovtfa GotpaTi Ttdo/wv, 6 dcu^aToq Oebq. 
Aus der Lhaleia (b. Athanas. contra Arianos Orat. II9 c. 9): 
oux «ft 6 ZZfög naTT[q ?iv9 dX2 vCTEqov yeyovev oux del ?yv 6 otog, 
ou ya^ iyv, 7T^tv ywvqOfj, oux egtw ex tou TtaTqbq, a22’ oux 
uVToiv i) tilgt Ti xat auTog. oux LSTtv idboq Trtq tou TtaTqbq ouciaq9 
xTiGjiia ydq iGTt xal noiipia. xal oux tOTtv dXti&ivoq -(Hbq b Xqi-
GToq9 dXXd fifTO/fj xal aurbq £(Ho7tovi]Otf oux otde tov narlqa d- 
xqvßwq b vlbq, oute bqa 6 2oyog Tov nareqa TtXawq, xal oute gutlel,
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viele Bischöfe in Syrien und Kleinasien zu Gunsten des Anus 
auS, einige, besonders Eusebiuö B. von Nikomedien 
(ZvMiovxiaviar« Arius ad Enscb. ap. Theodoret. I, 4 s 
oben §. 65. not. 5), weil sie seine Ansichten theilten, andere, 
wie Eusebius B. von Cäsaren^), weil' sie durch des Arius 
Lehre wenigstens den Kirchenglauben nicht für verletzt hielten. 

Der bedeutendste Schriftsteller, welcher die arianischen Lehrsätze 
zu vertheidigen suchte, war der Sophist AsteriuS aus Kappa

dokien, ebenfalls ein Schüler deS Lucianus (f um 330)* * 3 4). 
So theilte sich die Spaltung dem ganzen Oriente mit. Nach
dem Constantin vergeblich durch vernünftige Vorstellungen die 
Streitenden zu bewegen gesucht hatte, den Streit aufzugeben 5):

oute yvvMGxEt ay.Qvßwq o Zoyoq tov Jtartya* ovx EGTuv o dXy&tvbq xai 
pdvoq «urog toü 7tctT(joq Zo/og, «ZZ* bvbpaTi ptbvov XtytTav Xoyoq 
xai Goq>ia, xai yaQvtu Xtyi Tau vibq xai düvapuuq* ovx egt uv d t (> t • 
71T 0 q9 uiq O 7t a TT] (J, dZZd T QETtTOq EGT U (pVGEU, Ü)q Ta XTlGfia- 
Ta, xai Xti,7tEL autm elq xaTaX-ippw toü yvMvav TtXtioiq tov TtaTtQa. 
Wenn der Sohn bald T^rog bald aTqtnToq heißt, so erläutert sich 
das aus einem vorhergehenden Fragmente (Orat. 11. c. 5).- rjj fdv 
qvGEu, mgtieq ndvTEq, ovTO) xai avTbq b Xoyoq e<m TQETtToq , TM de 
idim ai)T e^ovgim , eoiq ßovXtrow, /ieveu xaXbq. ote fiivrot O-tZft, du- 

VttTat TQEJlEOtlau xai auToq, (OOTtEQ xai TjptEtq, T^ETtT^q d)V (puGEMq. 
Aua toüto yd(T, (pTjGu, xai nqoywMOXMv 6 Otog egeo&cu xakbv avtbv,
7tqoXaßMV TauTTjV auTM ttjv dolav dtd'MXEV, i]V dv xai Ix tijq dQETijq 
eG/e fjiETd TavTa.

3) vgl. das Fragment des Briefes desselben an Alexander B. von 
Alex, in den Acten des Conc. Nicaeni 11. ann. 787. Actio VI. b. 
Mansi XIII. p. 316.

4) Von s. GvvTayjiia Fragm. b. Athanasius.

5) Epist. Constantini ad Alexandrum et Arium in Eusebii vit. 
Const. II, 61 — 72. U. a. c. 69; oute eqmtixv vtie^ tmv tououtmv

d^yijq TtgoGTjxov qv, oute eqmtm^evov dnoxqlvEGdai. rag ydg 
TotaÜTaq ^t^geuS , bnoGaq ]U] vo/tiou Twbq dvdyxrj ti^ogtoitteu, «ZZ* 
avoKpeZoüq dqyiaq E^EGyella tiqogtU)t]Gi/v, eI xai qwGuxijq Tw'oq yu- 
iwvaoiaq mxa ylyvovto, o/icog btpeiXopEV eiGm TTjq duavolaq eyxXtuiv,
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so veranstaltete er das erste ökumenische Concil zu Ni- 

cäa (325) 6). Da der arianischen Bischöfe nur eine weit ge
ringere Zahl war, so siegte die Partei Alexanders, für welche 
Athanasius, Diaconus in Alexandrien, und Marcellus, 
B. von Ancyra, das Wort führten: die arianische Lehre 
wurde verworfen, die alte emanatistische Vorstellung aber bestä
tigt, und allein durch die Bestimmung weiter entwickelt, daß 
der Sohn mit dem Vater gleichen Wesenö (o^ooü<m§ t<ö natgi) 

sei7). Dieser Ausdruck, welcher bis dahin für sabellianisch

xai /t?) TtQOXUQUiq ttq 6rt[i0G*iaq Gvvoöouq , prfii raiq Tutv

dy.oalq dTtQOVotj'tmq niGTEiuw. — c. 70. AlÖtieq y.ai l^unr^Giq 
drtQotpvZay.ioq, xai dnby.Q^Gbq azr^ovoiytoq toijv dZZijZaiq dvrMrwjav 

t<p IzaTtQO) Guyyvoip/ryv. — c. 71. Kai Xtyuj Taura , ouy u>q dvay- 

xdqo)v u/täq i'idjiavroq Tjj Xiav t u^Ou, y.ai ota Sg Ttore tGiw txtivi] 

y qiynjGiq, GuvTiOtG&ai. Suva-rat, ydq y.ai to tijq ovvdSov rl^bov 

uj-iiv dy.E(iai<j)q Guu.tG&av, y.ai jtiia y.ai rt aut?] y.a-td Ttdvruiv y.oi/voma 

TtiQuaOaV) xdv to, fidltord Tiq iv 7t(>bq dXZtjXovq vptv vntQ

tZa/ictov dtacpoma ytvvycav»

6) Nach Eusebius de vita Const. III, 8. zählte dasselbe über 250 
Bischöfe. Später nahm man gewöhnlich 318 an, u. nannte das 
Concil öl Ttj. Die Ersten, welche diese Zahl haben, beziehen sie 
ausdrücklich auf die 318 Knechte Abrahams, in welchen schon Bar

nabas c. 9. eine Weissagung auf Christum gefunden hatte: Hila
rius de synodis c. 86- et mihi quidem ipse ille numerus hic 
sanctus est, in quo Abraham victor regum impiorum ab eo, 
qui aetcrni sacerdotii est forma, benedicitur. Liberius ap. 
Socrat. IV, 2. Ambrosius de fide lib. I. prolog. §. 5. Ohne 
Zweifel ist diese heilige Zahl zur Verherrlichung des Concils von 
den Nicänern willkürlich angenommen. Dennoch geben Gelasius 
hist. Conc. Nie. und ein Anonymus im Spicilegium Romanum 
T. VI. (Romae 1841. 8.) p. 60s. die Zahl auf 300 an.

7) Die von Maruthas B. v. Tagrit in Mesopotamien, am Ende 
des 4ten Jahrh, geschriebene Geschichte der nicäischen Synode (s. 
Assemani bibl. Orient. T. I. p. 195) ist nicht mehr vorhanden. 
Gelasii Cyziceni (B. v. Cäsatea in Paläst. um 476) ouvtaypa twv
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galt, war den orientalischen Bischöfen sehr bedenklich»): in
dessen die meisten gaben dem kaiserlichen Ansehen nach und un
terschrieben das neue Symbolum 9): nur Vie beiden ägyptischen

xctra TtjV ev Nvxaia dyiav ovvoöov 7t(>ax&ivtwv libb. 3. (das dritte 
verloren) prim. ed. Rob. Balforeus Scotus. Paris. 161)0. 8. auch 
in den Conciliensammlungen, b. Mansi II, p. 759. (übers, bei 
Fuchs I, 416.) — Th. Itligii historia Concilii Nicaeni (ed. 
Christianus Ludovici), Lips. 1712. 4. Fuchs Bibliothek der Kir
chenversammlungen des vierten u. fünften Jahrh I, 350. — Sym
bolum Nicaenum (cf. Chr. G. F. Wulchii bibliotheca symbolica 
vetus. Lemgov. 1770. 8. p. 75 ss ): ITi>gtevo/iev Etq er« /hör, 
Tta-riga TiavroxyaToya, ndvToiv o^arcnv te xal dofidrotv Ttoiryriyv. 
Kal sie; tva xv^tov 'Ji^goüv Xqiotov, tov vt'ov toü Zhoü, yfrvq&ivra 
ix toü naTQoq fiovoytrij, tovtegtiv , ex Ttjq ouGiaq Toü TiaT^oq, &egv

ix Deov, q><oq in qxoToq, Deov dTq&ivbv ix Deou aTi/f) woü , yEVVij- 
Oivra, oü 7toi>>j&tvra, bftoovotov tw TiaT^t. ov tcc ndwa iyt-
vetq , Ta te lv Tw ovycww xal Ta iv Ttj yx[. tov öv ^fidq Tovq 
dv&QtoTiovq xal öid Ttyv 7’^tTtQav GoiTtjgiav xaTElDbvra xal Ga^xw- 
&ivTa, xal ivavO(jM7irtGavTa, na&ovTa xal dvaOTavTa Tij T(htt} 
r^iiqa, dvE/.&ovTa Etq Touq oüfjavovq, xal l(j/optvov X[iivai> ^uivraq 
xal vtzpoiq Kal flq to dyvov Ttvtü/ta. Tovq öe liyovraq, ort rpf 
7ioTi ote ovx iyv, xal 7t()iv ywvij&ijvai, oi>x jjr, xal ort i'$ ovx uvtuiv 
iyiviTO, 7/ e$ ETtfjaq vnooxaGEoiq ij oüoiaq q>doxovTaq uvai, -tj xTl- 
OTOV , TQETtTOV , 7/ dZxOUOTUV TOV VlOV TOÜ 0 EÜV , tXVath/tOtTtsf»
xaOoXvxt) izxl?jGta. Ueber die Abfassung dieses Symbols: Athana
sius epist. de decretis synodi Nicaenae, und Eusebii Caesar, 
epist. ad Caesariense< am vollständigsten hinter Athanasii epist. 
cit. u. in Theodoreti h. e I,U. Der uq Deoq ist hier noch allein 
der Vater, folglich die Wesensgleichheit desselben mit dem Sohne 
nicht auch eine numerische Wesenseinheit, s. Münscher über den 
Sinn der Nie. Glaubensformel, in Henke's neuem Magazin VI, 
334. Auch dem wird hier nicht widersprochen, daß der Sohn durch 
den Willen des Vaters, und daß er geringer sei als derselbe.

8) s. Abthl. 1 §. 60. not. 13.

9) Wie thätig Constantinus für dasselbe wirkte, s. Eusebius vita 
Const. III, 13. Da er nun vorher anderer Ansicht war (s. not.5),

Gieseler's Kirchengesch. iterBd. 2teAbthl. 4teAufl. 4
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Bischöfe TheowaS und SecunduS weigerten sich, und wur
den nebst dem Arius nach Illyrien verwiesen. Die nicäischen 
Beschlüsse wurden überall als kaiserliches Gesetz verkündet, und 
als die Bischöfe Eusebius von Nikomedien und Theo- 
gnis von Nicäa von denselben abwichen, wurden sie nach 
Gallien verwiesen (325).

§. 82.

Bestreitung des nicäischen Concils durch die Eusebianep 
bis zu.r zweiten Synode von Sirmium (357).

H. J. Wetzer, restitutio verae chronologiae rerum ex controversiis 
Arianis inde ab anno 325 usgue ad annum 350 exortarum. 
Francosad M. 1827. 8.

Den Arianismus erklärten seine Gegner für Polytheismus: 

dagegen beschuldigten die Arianer das des Sabellia-
niömus!), und wußten diese Ansicht im Oriente so allgemein

aber vor Allem nur Herstellung des Friedens im Auge hatte; so ist 
Gfrörer's (KG. II, I, 210) Vermuthung nicht unwahrscheinlich, 
daß' er von Hosius, dieser aber bei seinem Aufenthalte in Alexandrien 
gewonnen worden, und daß also das b/wovorn; von dieser Stadt 
ausgegangen sei, wo es schon dem Dionysius entgegengesetzt (Abth. 
1. §. 64. not. 8), und von Arius wieder ausdrücklich verworfen war 
(s. oben not. 2).

1) Socrates I > 24: Oi pev tov o^oovgIov tryv Xe£w exzXivovttq tijv 
SaßtXXlov xcd Movtavov öd£av uoyyetG&a^ avtip» tovq Ttgoodixopt- 
vovq tvdpdjw, aal öid tovto ßXaGfpijpovt; ixdXovv, o)§ dvatQovvtaq 
tiyv vnaq&v tov viov tov &eov ' oi de TtdXw tw bpoovaiw n^oozu- 
intvoi, TtoXvxhiow uodyeiv tovq eteqovq vofuwttq, d)q ^XX-rywo^bv 
uodyovtaq elet^lnovto. Augustin. opus imperf. V» 25; Aria- 
ni Catholicos Sabellianos vocant. Dagegen Athanasius expos. 
fidei (ed, Ben. 1, 100): ovtt ydq viondto^a qi^ovov^ev, <5? oi 
SaßeXXi'Ov j Xeyovttq povoovouov xal ov% b#*oovciov, zai iv tovtat 
dva^ovvteq tb uvat vldv. Sofern die Nicäner das o^ooutytos auch 
durch tavtoovovoq erklärten, wie Theodoret. dial. V< in fine (cf.
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zu verbreiten, daß ConstantinuS nur durch Aufgebung dieses 
Ausdrucks eine allgemeine Vereinigung über das streitige Dog

ma erreichen zu können meinte. So wurden die Verbannten, 
sowohl Eusebius und TheogniS als auch Ariuö (328. 
329), zurückberufen, und der Kaiser erkannte die Rechtgläubig
keit des Letztern in einem von demselben übergebenen in allge
meinem Ausdrücken abgefaßten Glaubensbekenntnisse an. Euse- 
biuS von Nikomedien erhielt entschiedenen Einfluß auf Constan
tin; mehrere Bischöfe, welche hartnäckig bei den nicäischen 
Schlüssen blieben, und mit den aus der Verbannung Zurückge
kehrten nicht in Kirchengemeinschaft treten wollten, namentlich 
Eustathius B. von Antiochien (330)2), wurden vertrieben; 
Athanasius selbst, jetzt Bischof v. Alexandrien, wurde auf der 
Kirchenversammlung zu Tyrus (335) entsetzt, und von Con
stantin nach Gallien verwiesen; Arms gleich darauf in Jeru
salem feierlich in die Kirchengemeinschast wieder ausgenommen, 
starb nicht lange nachher in Constantinopel (336) * 2 3 4). So trennte 
sich der Orient von der occidentalischen Kirche, indem diese das 
6[M>ou<Hog und den Athanasius in Schutz nahm, welche jener 
verwarf; und diese Trennung dauerte nach Conftantin's Tode 
(f 337), als Constans Beherrscher des Abendlandes, und 
CvnstantiuS der des Morgenlandes geworden war, um so 
mehr fort, da Eusebius, Bisch, v. Nikomedien, aus Constan- 
tius gleichen Einfluß, wie früher auf ConstantinuS, gewann, 
und Bisch, von Constantinopel wurde (338). Die herrschende 
Lehre des Orients über den Sohn war, wie sich dieß auf dem 
Concilio zu Antiochien (341) zeigte, die alte emanatistische«),

Conc. Ancyr. unten §. 83. not. 5), so verstärkten sie den Verdacht 
des Sabellianismus

2) Socrates I, 24. Sozoni. II, 19. Theodoret. I, 21. Athana

sius hist. Arian. §. 4 cf. Eusebius de vita Const. III, 59 ss.

3) Ueber des Anus Tod s. Walch's Ketzerhist. Th 2. ©.500-511.

4) Dem ersten antiochen. Glaubensbekenntnisse (b. Socrat. II, 10)


