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STEPHEN M I T C H E L L 

Wer waren die Gottesfürchtigen? 

M i t οί φοβούμενοι τον θεόν und οί σεβόμενοι τον θεόν, diejenigen, die den 
Go t t fürchten oder verehren, bezeichnet der Verfasser der Apostelgeschichte 
die Anhänger und Besucher der Diasporasynagogen während der ersten christ
lichen Missionspredigten des Paulus, so etwa Cornelius, den centuno i n Kaisareia 
in Palästina,1 oder die Sympathisanten in der Synagoge i m pisidischen Ant io 
chia.2 Diese Anhänger der jüdischen Gemeinde werden in Antiochia aber auch 
σεβόμενοι προσήλυται oder σεβόμενοι genannt, und meist ist von σεβόμενοι 
in den anderen von Paulus besuchten Or ten zu hören. Er begegnete σεβόμεναι 
γυναίκες αί εύσχήμονες in Antiochia,4 der Purpurhändlerin Lydia aus Thyatei-
ra, σεβόμενη τον ίΐεόν, in Phil ippi ,5 σεβόμενοι Έ λ λ η ν ε ς in Thessalonike,6 und 

Für die Behandlung dieses komplizierten und viel diskutierten Problems habe ich 
absichtlich die Form des Hamburger Vortrags beibehalten, um die hier vorgeschlagene 
Hypothese über die Identität der Gottesfürchtigen in aller Kürze vorzuführen. Ich muß 
mich für die anregende Diskussion, die im Anschluß an den Vortrag stattfand, bei den 
Teilnehmern des Kolloquiums herzlich bedanken. In den Fußnoten habe ich mich meist 
darauf beschränkt, die wichtigsten antiken Zeugnisse zu zitieren, ohne die moderne 
Literatur in allen Einzelheiten zu würdigen. Für eine ausführlichere Diskussion der Pro
blematik siehe S. MITCHELL, The Cult of Theos Hypsistos between Pagans, Jews and 
Christians, in: M . F R E D E - P. ATHANASSIADI (Hrsg), Pagan Monotheism in the Graeco-
Roman World, in Vorbereitung. 

1 Apg. 10.1-3 (cf. 22): άνήρ δέ τις εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, έκατοντάρχης 
έκ σπείρης της καλούμενης 'Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν σύν παντί τω 
οϊκφ αύτου, ποιών έλεημοσύνας πολλάς τω λαώ, και δεόμενος του Θεοΰ δια παντός. 

" Apg. 13.17 (Ansprache des Paulus in der Synagoge): Άνδρες Ίσραηλΐται και οί 
φοβούμενοι τόν Θεόν, ακούσατε; 13.26: ανδρες αδελφοί, υίοί γένους Αβραάμ, και οί έν 
ύμΐν φοβούμενοι τόν Θεόν. 

Apg. 13.43: λυϋείσης δέ της συναγωγής ήκολούθησαν πολλοί των 'Ιουδαίων και 
των σεβόμενων προσηλύτων τω Παύλω και τω Βαρνάβα. 

4 Apg. 13.50: οί δέ'Ιουδαίοι παρώτρυνον τάς σεβομένας γυναίκας τάς εύσχήμονας και 
τους πρώτους τής πόλεως και έπήγειραν διωγμόν επί τόν Παϋλον και Βαρναβάν και έξέ-
-βαλον αυτούς από τών ορίων αυτών. 

5 Zitiert unter Anm. 27. 
' Apg. 17.1—5: ήλθον εις Θεσσαλονίκην, δπου ήν συναγωγή τών 'Ιουδαίων . . . καί 

τίνες έξ αυτών έπείσθησαν και προσεκληρώθησαν τω Παύλφ και τω Σίλα, τών τε 
σεβόμενων Ελλήνων πολύ πλήθος, γυναικών τε τών πρώτων ουκ όλίγαι. 
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σεβόμενοι in der athenischen Synagoge; Titus Iustus, σεβόμενος τον ίΐεόν, 
dessen Gast Paulus in K o r i n t h war,8 gehörte möglicherweise zu den dortigen 
römischen Kolonisten. Ähnliche Gruppen von Sympathisanten des Judentums, 
die in den Synagogen von Ikonion, Beroia und aus ganz Asien in Ephesos 
verkehrten,11 sind als Έλληνες beschrieben. Alle diese Begriffe sind als syno
nyme Bezeichnungen der nichtjüdischen Synagogenbesucher, die sich dem 
jüdischen Gottesdienst anschlössen, zu verstehen.12 D ie ersten Konvert i ten der 
christlichen Mission stammten vorwiegend aus solchen Gruppen. 

Obwoh l diese Darstellung des neutestamentlichen Verfassers von einigen 
Wissenschaftlern bezweifelt worden ist, w i r d sie von seinem Zeitgenossen 
Josephus ausdrücklich bestätigt. I n den Antiquitates berichtet Josephus über 
σεβόμενοι τον θεόν, die zusammen mi t den in Asien und Europa wohnenden 
Juden jährliche Beiträge an den Tempel i n Jerusalem bezahlten. I m Bellum 
Judaicum weist er auf die große Zahl von Hellenen hin, die v o m jüdischen 
Gottesdienst i m syrischen Antiochia angezogen wurden und in gewisser H i n 
sicht der jüdischen Gemeinde angehörten, ebenso auf weitere Anhänger, die 
sich in jeder Stadt Syriens fanden.15 Die genauesten Informationen bei Jose-

7 17.16 — 17: διελέγετο μεν ούν εν τη συναγωγή τοις Ίουδαίοις καί τοις σεβομένοις, 
και έν τη άγορα κατά πάσαν ήμέραν προς τους παρατυγχάνοντας. 

Apg. 18.7: καί μεταβάς εκείθεν ήλθεν είς οίκίαν τινός ονόματι Τίτου Ίούστου, 
σεβόμενου τον Θεόν, ου ή οικία ην συνομοροΰσα τη συναγωγή; vgl. 18.5: διελέγετο δέ 
έν τη συναγωγή κατά πάν σάββατον, έπειθε τε 'Ιουδαίους καί "Ελληνας. 

9 Apg. 14.1-2: έγένετο δέ έν Ίκονίφ κατά το αυτό είσελθεΐν αυτούς εις τήν 
συναγωγήν των Ιουδαίων καί λαλήσαι ούτως ώστε πιστεΰσαι 'Ιουδαίων τε καί Ελλήνων 
πολύ πλήθος; 14.5: ως δέ έγένετο ορμή των εθνών τε καί 'Ιουδαίων σύν τοις αρχουσιν 
αυτών ύβρίσαι καί λιθοβολήσαι αυτούς, συνιδόντες κατέφυγον. 

10 Apg. 17.10-12: οι δέ αδελφοί ευθέως δια νυκτός εξέπεμψαν τόν τε Παύλον καί 
τον Σίλαν είς Βέροιαν οϊτινες παραγενόμενοι είς τήν συναγωγήν των'Ιουδαίων άπήεσαν 
. . . πολλοί μέν έξ αυτών έπίστευσαν, καί των Ελληνίδων γυναικών τών εύσχημόνων καί 
ανδρών ούκ ολίγοι. 

11 Apg. 19.10: τούτο δέ έγένετο έπί έτη δύο, ώστε πάντας τους κατοικοΰντας τήν 
Άσίαν άκοϋσαι τόν λόγον τοΰ Κυρίου 'Ιουδαίους τε καί "Ελληνας; 19.17: τούτο δέ έγένε
το γνωστόν πάσιν Ίουδαίοις τε καί "Ελλησι τοις κατοικοΰσι τήν "Εφεσον. 

12 Die Kommentatoren der Apostelgeschichte haben oft versucht, diese terminologi
schen Varianten als Verweise auf unterschiedliche Gruppen zu deuten. Die Ergebnisse 
sind nicht erhellend. In der Tat gab es, wie sich auch aus Josephus-Zitaten schließen 
läßt, im 1. Jahrhundert keine feste Bezeichnung für die <Gottesfürchtigen>. Erst im 
2. Jahrhundert setzte sich der Begriff theosebes allmählich durch. 

Jos. ant. 14.7.2 (110): θαυμάση δέ μηδείς, ει τοσούτος ήν πλούτος έν τω ήμετέρω 
ίερώ πάντων τών κατά τήν οίκουμένην 'Ιουδαίων καί σεβόμενων τόν θεόν, έτι δέ καί τών 
άπα τής 'Ασίας καί τής Ευρώπης είς αυτό συμφερόντων έκ πολλών πάνυ χρόνων. 

Jos. bell. 7.3.3 (45): άεί τε προσαγόμενοι ταίς θρησκείαις πολύ πλήθος Ελλήνων 
κάκείνους τρόπω τινι μοϊραν αυτών πεποίηντο. 

15 Jos. bell. 2.18.2 (463): καί τάς μέν ημέρας έν αϊματι διήγον, τάς δέ νύκτας δέει 
χαλεπωτέρας' καί γαρ άπεσκευάσθαι τους 'Ιουδαίους δοκοΰντες έκαστοι τους ίουδαίζον-
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phus finden sich in einem Passus in der Schrift contra Apionem, der i m Fol
genden diskutiert w i r d . 1 6 

Meistens, und m. E. mi t Recht, hält man die Gottesfürchtigen dieser literari
schen Quellen des ersten Jahrhunderts n. Chr. für identisch mi t den epigraphisch 
belegten θεοσεβεΐς, die aus etwa einem Dut2end Inschriften bekannt sind: 
a) Aphrodisias: SEG 36, 970. 
b) Rhodos: I G X I I 1, 893: Ευφρόσυνα θεοσεβής χρηστά χαίρε. 
e) Kos : P A T O N - H I C K S 258: Ειρήνη θεοσεβής χρηστά χαίρε. 
d) Museum von Bursa: I . Prusa 115: Έπιθέρση τω θεοσεβεΐ και Θεοκτίστω τα 
τέκνα Μαρκιανός κα ι Έπιθέρσης μετά των αδελφών εκ των είδείων μνήμης 
χάριν. 
e) Mile t : Η . H O M M E L , M D A I ( I ) 25, 1975, 167-95 : τόπος των Είουδαίων των 
και θεοσεβιών. 
f) Pantikapaion: CIRB 71 : Freilassung in der συναγωγή των Ιουδαίων κα ι θεόν 
σεβων. 
g) Tralleis: L . R O B E R T , Études anatoliennes, 1937, 409—412: Καπετωλΐνα ή 
άξιόλογ. και θεοσεβ. ποήσασα το παμ βάθρον έσκούτλωσα τ[όν] άναβασμόν 
ύπ[έρ] ευχής εαυτής [και των] πεδίων τε καί εγγόνων, ευλογία. 
h) Sardeis: L . R O B E R T , Nouvelles inscriptions de Sardes, 1964, 39 Nr . 4: Αύρ. 
Εύλόγιος θεοσεβής εύχήν έτέλεσα und 5: Αύρ. Πολύιππος θεοσεβής εύξάμε-
νος έπλήρωσα. 
i) Philadelphia in Lydien: J . K E I L - A . V O N PREMERSTEIN, Dr i t te Reise in Ly-
dien, 1914, S. 33 Nr . 42; L . R O B E R T , Etudes anatoliennes, 1937, 4 1 0 - 1 1 : [τ]ή 
άγιοτ[άτη σ]υναγωγή των 'Εβραίων Ευστάθιος ό θεοσεβής υπέρ μνίας του 
αδελφού Έρμοφίλου τον μασκαύλην άνέθηκα άμα τη νύμφη μου Αθανασία. 
j) Phaina in Syrien (Inschrift aus Rom): FREY, Corpus Inscriptionum Iudaica-
r u m 500: Άγρίππας Φο|ύσκου Φαινή|σιος θεοσεβής. 
k) L o r i u m in La t ium: D . Ν Ο Υ , Jewish Inscriptions o f Western Europe I , 1993, 
12: ένθάδε εν ειρήνη κε ΐτε | 'Ρουφεΐνος άμύμων | θεοσεβής | αγίων τε νόμων | 
σοφιής τ ε συνίστωρ κτλ. 

Die literarische Terminologie begegnet i n der epigraphischen Dokumentat ion 
nur einmal i n vier Inschriften von αδελφοί σεβόμενοι θεόν υψιστον aus Ta-
nais.17 I n der oben unter f) genannten Inschrift aus Pantikapaion stößt man auf 
den Ausdruck θεόν σεβών (Genitiv), der wahrscheinlich auf die Verwechslung 
von θεοσεβών und θεόν σεβόμενων zurückzuführen ist. Besonders aussage
kräftig ist die m . E. nicht ins 2., sondern ins 4. Jahrhundert zu datierende I n -

τας είχον εν υποψία, και το παρ' έκάστοις άμφίβολον οϋτε άνελεΐν τις προχείρως 
ύπέμενεν, καί μεμιγμένον ώς βεβαίως άλλόφυλον έφοβεΐτο. 

16 Zitiert unten in Anm. 24. 
17 Diese Inschriften wurden von den είσποιητοί αδελφοί σεβόμενοι θεόν υψιστον 

errichtet (CIRB nos. 1281, 1283, 1285, 1286). Sie sind zwischen 212 und 240 n. Chr. zu 
datieren. 
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schrift aus Aphrodisias, die den Beitrag von 90 Juden und 65 theosebeis zu einer 
rätselhaften jüdischen Stiftung dokumentiert. 

Soweit eine Zusammenfassung der derzeitigen, wenn auch nicht unumstritte
nen communis opinio über die Gottesfürchtigen. Wegen der relativ beschränk
ten Zahl der Belege bleibt noch viel Raum für Spekulation und Diskussion. 
Waren sie fast überall in Asien und Europa verbreitet, worauf die Stellen in 
Josephus schließen lassen, oder handelt es sich u m nur relativ selten vorkom
mende Angehörige der Diasporasynagogen? Sollen wi r den religiösen Glauben 
der Gottesfürchtigen als einen verwässerten Judaismus betrachten, oder be
wahrte er wichtige Merkmale des Hellenismus? Welche Rolle hätten sie tatsäch
lich i n der Ausbreitung des Christentums spielen können? 

Zweck der folgenden kurzen Diskussion ist nicht, diese Fragen, die sich fast 
beliebig vermehren lassen, zu beantworten, sondern eine ganz einfache These 
zur Identifikation der Gottesfürchtigen zu vertreten. Die theosebeis und sebomenoi 
ton theon sind in jeder Beziehung identisch mi t den Verehrern des uns aus fast 
300 Inschriften bekannten Höchsten Gottes, des theos hypsistos, die von christ
lichen Autoren der Spätantike Hypsistarii oder Hypsistiani benannt wurden. Vor 
genau einhundert Jahren stellte E M I L SCHÜRER in einem Sitzungsbericht der 
Preußischen Akademie die Grundlagen dieser Hypothese geradezu wor twör t 
lich auf. Ich b in überzeugt, daß seine Argumentation jetzt verstärkt und 
untermauert werden kann. Wenn sie das Richtige trifft , werden unsere I n 
formationen über die Gottesfürchtigen verfünfzehnfacht, da jedes Zeugnis für 
den K u l t des Theos Hypsistos auch als ein Beleg für den Glauben der Gottes
fürchtigen gesehen werden muß. 

Vier Schriftsteller des 4. und 5. Jahrhunderts, Gregor von Nazianz, Gregor 
von Nyssa sowie Epiphanios und Kyrillos von Alexandria, berichteten über den 
K u l t des Hypsistos in ihrer eigenen Zeit. Kyrillos sagt ausdrücklich, daß Leute 
i n Palästina und Phönikien, die den Höchsten Go t t i n Verbindung mi t den 
himmlischen Körpe rn (Erde, Himmel , Sonne, M o n d , Sterne) verehrten, sich 
theosebeis nannten. Sie galten als Nachkommen der Midianiten, deren Glaube in 
der Zeit Moses entstanden war, und gingen einen mittleren Weg zwischen 
Juden und Hellenen.21 

18 Für die Datierung der Aphrodisias-Inschrift siehe etwa M . H . W I L L I A M S , Historia 
41, 1992, 297-310 und H. BOTERMANN, ZPE 98, 1993, 184-94. 

19 Siehe Anm. 29. 
20 E. SCHÜRER, Die Juden im bosporanischen Reiche und die Genossenschaften der 

σεβόμενοι τ>εόν βψιστον ebendaselbst, Sb Preuß. Akad. d. Wiss. 1897, 201—25. 
21 Kyrillos von Alexandrien, De adoratione in spiritu et veritate 3, 92 (PG 68, 281C): 

ή ούκ είναι αλλογενή τε και εξ εθνών τον Μαδιηναΐον ου γαρ που της ρίζης της 'Αβ
ραάμ έξέφυ. ήν δέ και έτέρως ιερουργός τε και λάτρις της κατ' εκείνου καιρού νενομισ-
μένης επί της γης εθελοθρησκείας. προσεκύνουν μέν γάρ, ως πολύς έχει λόγος, φόντο 
τε αυτοί κατά σφάς αυτούς, ύψίστφ ΐίεω καθάπερ άμέλει και Μελχισεδέκ. προσεδέχοντο 
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Besser bekannt als die Ausführungen des Kyrillos sind zwei Passagen bei 
den Kappadokern Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz, die i n die 
siebziger Jahre des 4. Jahrhunderts zu datieren sind. Für Gregor von Nyssa 
waren die Hypsistiani Heretiker, die ihren Go t t als Hypsistos und Pantokrator 
anerkannten, aber i h m den Namen Vater verweigerten und deswegen keines
wegs als Christen anzusehen seien. Gregor von Nazianz verbreitet sich über 
den hypsistarischen Glauben seines eigenen Vaters, bevor dieser von einer i m 
Jahre 325 nach Nikaia reisenden Gruppe von Bischöfen zur Orthodoxie be
kehrt wurde. Der Kul t , dem er ursprünglich anhing, war eine Mischung aus 
hellenischer Irrlehre und jüdischem Gesetz: D ie auf Götzenbilder und heidni
sche Opferriten verzichtenden Hypsistarier übten einen Ritus mi t Lampen und 
Feuer aus, hielten den Sabbat heilig, verzichteten auf bestimmte Speisen, lehn
ten aber die Beschneidung ab.23 

Diese Beschreibung stimmt mi t den einzelnen Gebräuchen der Gottesfürch
tigen überein. Besonders auffallend ist die Ähnlichkeit zwischen dem Bericht 
des Gregor von Nazianz über seinen Vater und dem des Josephus i n contra 
Apionem über die merkwürdige Verbreitung von jüdischen Sitten in allen grie
chischen Städten und barbarischen Gemeinden zu seinen Lebzeiten. Er be
merkt, daß die Anerkennung des Sabbats, jüdische Fastentage, das Anzünden 
von Lampen und die Abstinenz von gewissen verbotenen Speisen in aller Welt 
gebräuchlich waren. Eine Generation später beschreibt Juvenal satirisch, aber 

δέ και ετέρους τάχα που θεούς, έναριθμουντες αύτώ τά εξαίρετα των κτισμάτων, γήν τε 
και οϋρανον, ήλιον και σελήνην, και τά των άστρων επισημότερα, και το πλημμέλημα 
μεν άρχαϊον ή επί τώδε καταφθορά και πλάνησις, διήκει και εις δεϋρο και παρατείνεται, 
φρονοΰσι γαρ ώδε παραληροΰντες έτι των εν τη Φοινίκη και Παλαιστίνη τίνες, οϊ σφάς 
μέν αυτούς θεοσεβείς όνομάζουσιν, οίμον δέ τίνα θρησκείας διαστείχουσι μέσην, οΰτε 
τοις Ιουδαίων έθεσιν καθαρώς, οΰτε τοις Ελλήνων προσκείμενοι, είς άμφω δέ ώσπερ 
διαρριπτούμενοι και μεμερισμένοι. 

22 Gregor von Nyssa, Refutatio Confessionis Eunomii 38 (W.JAEGER, Greg. Nys. I I , 
327) [In Eunomium 2 (PG 45, 482)] : ό γαρ ομολόγων τον πατέρα πάντοτε <κατά τά αυτά 
τε> και ωσαύτως έχειν, ένα καί μόνον δντα, τον της ευσέβειας κρατύνει λόγον, βλέπων 
εν τω πατρί τον υίόν, ού χωρίς πατήρ ούτε έστιν ούτε λέγεται, ει δέ άλλον τινά τον 
πατέρα θεόν άναπλάσσει, Ίουδαίοις διαλεγέσθω ή τοις λεγομένοις Ύψιστιανοϊς' ών αυτή 
εστίν προς τους Χριστιανούς διαφορά, τον θεόν μέν αυτούς όμολογεΐν αυτόν είναί τίνα, 
δν όνομάζουσιν υψιστον ή παντοκράτορα' πατέρα δέ αυτόν είναι μή παραδέχεσθαι' ό δέ 
Χριστιανός, ει μή τω πατρί πιστεύοι, Χριστιανός ούκ έστιν. 

23 Gregor von Nazianz, Or. 18.5 (PG 35, 990): εκείνος τοίνυν . . . ρίζης έγένετο 
βλάστημα ούκ επαινετής . . . έκ δυοΐν ένατιωτάτοιν συνκεκραμένης Ελληνικής τε πλάνης 
καί νομικής τερατείας, ών αμφοτέρων τά μέρη φυγών έκ μερών συνετέθη, τής μέν γαρ τά 
είδωλα καί τάς θυσίας άποπεμπόμενοι, τιμώσι το πυρ καί τά λύχνα' τής δέ τό σάββατον 
αίδούμενοι καί τής περί τά βρώματα έστιν α μικρολογίαν τήν περιτομήν άτιμάζουσιν. 
Ύψιστάριοι τοις ταπεινοϊς όνομα, καί ό παντοκράτωρ δή μόνος αύτοΐς σεβάσμιος. 

24 Jos. cAp. 2.39 (282): ού μήν άλλα καί πλήθεσιν ήδη πολύς ζήλος γέγονεν έκ 
μακρού τής ημετέρας ευσέβειας, ούδ' έστιν ού πόλις Ελλήνων ούδ' ήτισοϋν ουδέ βάρ
βαρος, ουδέ εν έθνος, ένθα μή τό τής εβδομάδος, ην άργοΰμεν ημείς, έθος διαπεφοίτη-
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treffend, den gottesfürchtigen Vater, metuentem sabbata patrem, der keinen Got t 
außer den Wolken und dem himmlischen Geist verehrte, der kein Schweine
fleisch aß und am Sabbat ruhte. Sein Sohn, vermutet Juvenal, werde das jüdi
sche Gesetz, einschließlich der Regel über die Beschneidung, als Ganzes er
füllen. Obwohl Josephus als Apologetiker und Juvenal als Satiriker schrieben, 
gibt es keinen Grund , ihre Charakterisierung der <Go ttes furchtigen> nicht wört
lich zu nehmen. Diese entsprechen genau den Sitten der Hypsistarier i m vier
ten Jahrhundert. 

Die ausführlichsten Informationen über den K u l t des Theos Hypsistos i m 4. 
Jahrhundert stammen von Epiphanios, dem Bischof von Salamis, der sein Pan-
arion i m Jahre 376, zwei Jahre nach der Gedächtnisrede für den Vater Gregors, 
veröffentlichte. Stil und Aufbau dieser Pharmakopoiia gegen Heretiker aller A r t 
sind konfus und redundant, aber die zwei den sogenannten Messaliani oder 
Euphemitai gewidmeten Kapitel enthalten eine Menge von Details, die u. a. auf 
ihre aus jüdischen und heidnischen Elementen bestehende Theologie, die ver
schiedenen Typen ihrer Gebetsorte, das Anzünden von Lampen und die häufi
gen Akklamationen i n ihrem Gottesdienst hinweisen und die von epigraphi
schen oder archäologischen Zeugnissen glänzend bestätigt werden. Ich 
beschränke mich auf eine einzelne Beobachtung, die wieder auf die Verbindung 
zum frühkaiserzeitlichen K u l t der Gottesfürchtigen schließen läßt. Epiphanios 
macht auf die außerstädtischen Gebetsorte, proseuchai, die für die Sekte typisch 
waren, aufmerksam. Ähnliche Gebetsorte waren schon vorher bei Juden und 
Samaritern zu finden. Epiphanios nennt als zeitgenössisches Beispiel eine thea
terähnliche Anlage unter freiem H i m m e l i n der Nähe von Neapolis und aus 
der Apostelgeschichte die proseuche außerhalb von Philippi, wo Paulus und Silas 
die Purpurhändlerin und σεβόμενη Lydia trafen. Als die Apostel zum Gottes
dienst aus der Stadt hinausgingen, begegneten sie einer von einem bösen Geist 
ergriffenen Sklavin, die sie als δοΰλοι τοΰ Θεοΰ τοΰ υψίστου anredete. Es liegt 
nahe anzunehmen, daß der Ku l to r t selbst ein Heil igtum des Theos Hypsistos 

κεν, και αί νηστεϊαι και λύχνων άνακαύσεις και πολλά των εις βρώσιν ήμΐν ού νενομισ-
μένων παρατετήρηται. 

25 Juvenal, 14. 96-106. 
26 Epiphanios, Panarion 80.1-2 (über die Massalianoi oder Euphemitai): άλλ' εκείνοι 

μέν έξ Ελλήνων ώρμιώντο, οϋτε Ίουδαισμώ προσανέχοντες οοτε Χριστιανοί υπάρχοντες 
οϋτε από Σαμαρειτών, άλλα μόνον Έλληνες δντες δήθεν, και θεούς μέν λέγοντες, 
μηδενί μηδέν προσκυνοΰντες, ένί δέ μόνον δήθεν τό σέβας νέμοντες και καλούντες 
παντοκράτορα . . . ώς προσευχάς καλούμενα και ευκτήρια, εν άλλοις δέ τόποις φύσει και 
εκκλησίας ομοίωμα τ ι ποιήσαντες, καθ' έσπέραν και κατά την έω μετά πολλής 
λυχναψίας και φώτων συναθροιζόμενοι. 

27 Apg. 16.13-18: τή τε ήμερα τών σαββάτων έξήλθομεν έξω τής πύλης παρά 
ποταμόν, ού ένομίζομεν προσευχήν είναι, καί καθίσαντες έλαλοΰμεν ταΐς συνελθούσαις 
γυναιξίν. καί τις γυνή ονόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβόμενη τον 
Θεόν, ήκουεν. . . . έγένετο δέ, πορευομένων ημών εις τήν προσευχήν, παιδίσκην τίνα 
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war. I n diesem Fall sind nicht nur die Anwesenheit der σεβόμενη Lydia, son
dern auch Epiphanius' Vergleich zwischen dem Heil igtum bei Philippi und den 
messalianischen proseuchai des 4. Jahrhunderts weitere Indizien dafür, daß der 
K u l t des Theos Hypsistos und der Glaube der neutestamentlichen σεβόμενοι 
identisch waren. Genau dieser Zusammenhang ist in den Inschriften aus Tanais 
festzustellen, die zuerst SCHÜRKRS Interesse auf das Phänomen der Gottes-
fürchtigen lenkten. D ie Kultgemeinden, die i n anderen Inschriften aus dem 
Bosporanischem Reich synodoi von thiaseitai genannt sind, werden viermal i n der 
ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts als εισποιητοί αδελφοί σεβόμενοι θεόν ΰψισ-
τον beschrieben. A n diesem Punkt in der epigraphischen Überlieferung über
schneidet sich die Terminologie des Hypsistos-Kults mi t der Terminologie der 
Tradition über die Gottesfürchtigen. 

Fassen wir die Beweise für die These, daß die Gottesfürchtigen und die 
Verehrer des Theos Hypsistos identisch sind, zusammen: Erstens w i r d dies 
von K y r i i von Alexandria mi t der Behauptung, daß in seiner Zeit die Verehrer 
des Hypsistos sich theosebeis nannten, ausdrücklich dargelegt. I m Gegensatz da
zu verwendeten die anderen Kirchenväter die Begriffe Hypsistarii oder Hypsi-
stiani, die nicht von Angehörigen dieser Gruppen selber benutzt wurden, son
dern von kritischen, christlichen Betrachtern, die die Verehrung des Höchsten 
Gottes als eine A r t Häresie auffaßten. Zweitens sind die besonderen Kenn
zeichen des Kultus, nämlich Anerkennung des Sabbats, Abstinenz von verbote
nen Speisen und die Verwendung von Lampen i m Gottesdienst von Josephus 
(und Juvenal) für die Gottesfürchtigen u m die Wende des ersten Jahrhunderts 
und von Gregor von Nazianz für die Hypsistarii am Ende des vierten Jahr
hunderts fast identisch, aber offensichtlich unabhängig aufgelistet. Drittens ver
gleicht Epiphanius typische unter freiem H i m m e l befindliche Gebetsorte des 
Theos Hypsistos i m 4. Jahrhundert mi t dem von Paulus in der Nähe von Phil
ipp i besuchten Or t , der aller Wahrscheinlichkeit nach dem Theos Hypsistos 
gewidmet war und an dem eine Gottesfürchtige verkehrte. Viertens belegen die 
Inschriften aus Tanais wortwört l ich, daß Gottesfürchtige den Theos Hypsistos 
verehrten. 

Wie stark die positiven Argumente auch sein mögen, es ist doch auch wich
tig, daß nichts gegen die Identifikation spricht. I m allgemeinen haben alle 
Kommentatoren bemerkt, daß die theosebeis besonders eng mi t dem Judentum 
verbunden waren und sehr oft ihren Gottesdienst i n Synagogen neben Vollju
den hielten. Dementsprechend bewahren viele der Inschriften für Theos Hypsi
stos terminologische Merkmale des jüdischen Kultus. I ch erwähne als Beispiele 
nur die Benennung Gottes als Pantokrator i n den bosporanischen Inschriften 

εχουσαν πνεύμα πύθωνα ύπαντήσαι ήμΐν, ήτις έργασίαν πολλήν παρείχε τοις κυρίοις 
αυτής μαντευομένη. αϋτη, κατακολουθοϋσα τω Παύλφ και ήμΐν, έκραζε λέγουσα, Ούτοι 
οί άνθρωποι δούλοι τοΰ Θεού του υψίστου εΐσίν, οϊτινες καταγγέλλουσιν ύμΐν όδον 
σωτηρίας. 
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und den pisidischen Altar für Theos Hypsistos und Hagia Kataphyge (eine 
alttestamentliche Vorstellung).28 Andererseits sind heidnische Komponenten i m 
Zusammenhang v o n Theos-Hypsistos-Texten deutlicher als bei solchen von 
theosebeis. Das steht nicht i n Widerspruch zu den jüdischen Verbindungen der 
literarischen Quellen über die Gottesfürchtigen, weil diese letzteren vorwiegend 
einem jüdischen Kontext angehören. 

I n ihrer räumlichen Verteilung passen die Theosebeis- und Theos-Hypsistos-
Belege hervorragend zusammen. Laut Inschriften, Josephus und Apostelge
schichte sind theosebeis oder sebomenoi i n Achaia (Athen, Kor in th) , Makedonien 
(Thessalonike, Philippi), an der Nordküste des Schwarzen Meeres (Pantika-
paion), in Lydien (Philadelphia, Sardeis), Karien (Tralleis, Aphrodisias), Ionien 
(Ephesus, Milet) , i n der Dodekanes (Rhodos, Kos) und in Syrien und Palästina 
bezeugt. Die viel häufiger vorkommenden Theos- oder Zeus-Hypsistos-Inschrif-
ten werden in allen Gebieten des östlichen Mittelmeerraumes und des Nahen 
Ostens gefunden. Theos Hypsistos ist sogar für Athen, Kor in th , Beroia, Thes
salonike, Phil ippi, Philadelphia, Ephesus, Milet , Tralleis, Aphrodisias, Kos, Panti-
kapaion und i n Syrien belegt.29 D ie Übereinstimmung ist so gut wie perfekt. 

Die Feststellung, daß Gottesfürchtige und Hypsistarii identisch sind, dürfte 
ergiebig für die Religionsgeschichte des späten Hellenismus, der Kaiserzeit und 
der Spätantike werden. I m vorgegebenen Rahmen ist es unmöglich, auch nur 
eine Skizze des umfangreichen Theos-Hypsistos-Materials vorzuführen. W i r 
wollen uns deshalb auf einige Kernpunkte konzentrieren. Unter den Quellen 
für die religiöse Mentalität der späteren Kaiserzeit w i r d i n der heutigen For
schung dem berühmten klarischen Orakel für Oenoanda ein Ehrenplatz zuge
wiesen. Der Text, der von Lou i s R O B E R T in einem bekannten Ar t ike l erklärt 
wurde, spricht von dem unerreichbaren, fast unbeschreiblichen G o t t und von 
seinen angeloi, darunter Apol lon , der wie die anderen Gottheiten des Heiden
tums nur als sein Bote zu betrachten war.30 Aus einer zweiten Inschrift, die an 

2 8 G.E. BEAN, AS 10, 1960, 70 Nr. 122 mit dem Kommentar von J. und L.ROBERT, 
Bull. ép. 1961, 750 und 1965, 412 (aus Sibidunda), 2. Jh. n. Chr. θεώ ύψίστφ και | άγεία 
Καταφυγή | Άρτίμας υίος Άρ|τίμου Μομμίου | καί [Μ]αρκίας ό αύ|τος κτίστης ά|νέστη-
σεν καί |τόν Φυμιατισ[τήρ(ι)ον κάλκεον | εκ των ιδίων. 

29 Mir sind 181 Inschriften für Theos Hypsistos, 88 für Zeus Hypsistos, und 21 für 
Hypsistos bekannt. Fundorte: Spanien (1), Rom (1), Achaia, Ägäische Inseln, Kreta, 
Makedonien, Thrakien, Moesien, Dakien, Pantikapaion, Bosporanisches Reich, Klein
asien (Pontos, Kappadokien, Galatien, Paphlagonien, Bithynien, Mysien, Troas, Ionien, 
Lydien, Karien, Lykien, Phrygien, Pisidien, Lykaonien), Zypern, Syrien, Phönikien, Ara
bien, Ägypten. 

30 L .ROBERT, CRAI 1971, 597-619 (OMS V 617-639; SEG 27, 933): [Α]ύτοφυής, 
άδί|δακτος, άμήτωρ, | άστυφέλικτος, | οϋνομα μη χω|ρών, πολυώνυμος, | έν πυρί ναίων, | 
τοϋτο θεός' μεικρα | δέ θεοϋ μερίς ανγε|λοι ημείς, τοϋτο πευ|-θομένοτσι θεοϋ πέ|ρι δστις 
υπάρχει, | Αι[ί>]έ[ρ]α πανδερκ[ή | τ>ε]όν εννεπεν, εις | δν ορώντας εϋχεσθ' ήώ|ους προς 
άντολίην έσορώ[ν]|τα[ς]. Siehe auch A . S . H A L L , ΖΡΕ 32, 1978, 263-67 für den archäolo
gischen Kontext (offensichtlich ein Heiligtum des Theos Hypsistos). 
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der Stadtmauer von Oenoanda in unmittelbarer Nähe des Orakeltextes einge
meißelt wurde, wissen wir, daß dieser Go t t kein anderer als Theos Hypsistos 
war.31 Schon Lou i s R O B E R T hat vermutet, daß die recht neutrale und all
gemeine theologische Vorstellung des Orakels sich nicht nur mi t heidnischer, 
sondern auch mi t christlicher Mentalität vereinbaren läßt. D ie i n diesem Orakel 
dargelegte himmlische Hierarchie, die die Entfernung zwischen Mensch und 
Höchstem Go t t durch Engel überbrücken läßt, spiegelt sich in zahlreichen I n 
schriften aus dem zentralen und westlichen Kleinasien. I m karischen Stratoni-
keia, wo die Gottheit normalerweise nicht Theos, sondern Zeus Hypsistos 
hieß, verehrte man neben dem Höchsten Go t t einen göttlichen Boten oder 
Engel.3 2 Überall i n Phrygien und Lydien stößt man auf das Engelspaar, 
Hosios / -n und Dikaios / -n , deren K u l t mi t dem des Höchsten Gottes ver
bunden war. Ich zitiere nur ein einziges lydisches Beispiel, ein ex voto v o m 
Jahre 256/57 n. Chr., das von Stratonikos, einem Priester des «Einen und Ein 
zigen Gottes und des Heiligen und Rechten», geweiht wurde.3 4 Wie früher 
erwähnt, berichtet Epiphanios über die Vorliebe der Sekte für Akklamationen 
i m Gottesdienst. Religiöse Akklamationen sind eine epigraphische Seltenheit.35 

W i r kennen dennoch mehrere Beispiele von den griechischen Inseln (Thasos) 
und aus dem westlichen Kleinasien (Ionien, Lydien, Phrygien), die genau diese 
Gewohnheit belegen. Ich zitiere einen lydischen Text und einen weiteren aus 
Ionien, die der religiösen Denkweise der Stratonikos-Inschrift fast genau ent
sprechen: Εις Θεός εν ούρανοΐς, μέγας Μ η ν Ουράνιος, μεγάλη δύναμις του 
αθανάτου Θεού (Saittai); μέγα το όνομα τοΰ Θεοΰ, μέγα το δσιον, μέγα το 
αγαθόν (aus der Nähe von Ephesus).38 Es liegt auf der Hand, daß solche 
Gottesfürchtigen den Judaismus keineswegs vollständig übernehmen konnten, 
da sie i n bestimmten Dingen den Glauben an die alten Götter bewahrten. D a 
diese aber nur als Engel anerkannt wurden, ist das ganze religiöse System als 
monotheistisch zu bezeichnen. 

31 A . S . H A L L , ZPE 32, 1978, 265. Relief eines kleinen Altars neben der Orakelin
schrift: Χρωματίς ί>εω ύψίστφ τον λύχνον εύχήν. 

32 Solche Engel sind etwa 17 mal in den Inschriften von Stratonikeia belegt, ζ. Β. I . 
Strat. 1307: Ali ύψίστφ | και -θείφ άνγέ|λφ ούρανίφ Βό|ηθος και Μένιπ]πος υπέρ της | 
ύγίας πανοι|κίου χαριστή|ριον. 

33 M . R I C L , Epigraphica AnatoHca 18, 1991, 1-70; 19, 1992, 71-103. 
34 Τ Α Μ V I , 246 aus Kula (Lydien). Das Relief stellt einen Reiter (den Engel 

<Heilig und Recht·) und das priesterliche Ehepaar auf beiden Seiten eines Altars dar: 
Στρατόνενκος Κακολεις του Ενός | και Μόνου ίΐεοϋ [ί]ερεύς καί τοΰΌ[σίου καί Δικαίου 
μετά της συμβίου | Άσκληπιαίας εύξάμενοι περί τώ[ν] | τέκνων εύχαριστοΰντες άνέ-
σ|τησαν. έτους τμα' (256/57 n. Chr.). 

35 L .ROBERT, HeUenica X, 1955, 85-87. 
36 I G X I I 8, 613. 
37 Τ Α Μ V 1, 75. 
38 Ι . Ephesos V I I 1, 3100. 
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Der heidnische Monotheismus w i r d generell als eine Entwicklung der aus
gehenden Kaiserzeit und der Spätantike angesehen.39 Dies beruht auf einem 
Mißverständnis der epigraphischen Überlieferung: Jeder weiß, daß Inschriften 
in der griechisch-römischen Welt generell viel häufiger i m 2. und 3. Jahr
hundert vorkommen als früher. Das gilt ebenso für die Theos-Hypsistos- und 
Theosebeis-Inschriften. I n der Tat ergibt eine genaue Überprüfung der Belege, 
daß Theos-Hypsistos-Inschriften in Ägypten bis ins 2. Jahrhundert v. Chr. zu
rückreichen, daß sie i n Makedonien, Thrakien und i m Schwarzmeerraum i m 
1. Jahrhundert n. Chr. vorkommen und daß die Angelolatrie ein Merkmal der 
phrygischen Religiosität zur Zeit des Paulus war. Umgekehrt setzte sich der 
Hypsistarianismus in der Spätantike kräftig fort. Es entspricht den Grundregeln 
des <epigraphic habit>, daß nach dem späteren 3. Jahrhundert Inschriften in 
ländlichen Gebieten und kleineren Städten, anders als i n größeren Städten bzw. 
den Hauptstädten der Provinzen, nur noch selten vorkommen. Die lange I n 
schrift aus Aphrodisias und die Gruppe von Theosebeis-Inschriften aus der 
Synagoge in Sardes, die alle meiner Ansicht nach ins 4. Jahrhundert gehören, 
sind epigraphische Gegenstücke zu den Zitaten aus patristischen Quellen, die 
uns ein Bild der Hypsistarier i m 4. und 5. Jahrhundert vermitteln. 

Der K u l t des Theos Hypsistos, dessen Anhänger sich Gottesfürchtige nann
ten, war i m Grunde ein heidnischer Monotheismus, der von jüdischen A n 
schauungen stark beeinflußt und geprägt wurde. Er wurde in fast allen Gebie
ten des östlichen Mittelmeerraums, Anatoliens, des Schwarzen Meeres und des 
Nahen Ostens seit dem späteren Hellenismus gepflegt und erlebte eine Blüte
zeit bis t ief i n die Spätantike. Als Paulus seine Mission in den griechischen 
Städten und den römischen Kolonien Kleinasiens und Griechenlands betrieb, 
begegnete er überall Anhängern des Kults , die sich zum Glauben an Christus 
bekehrten. Ohne die Gottesfürchtigen wäre die Verwandlung der heidnischen 
Welt zum christlichen Monotheismus kaum vorstellbar. 

Department of Classics and Ancient History 

University of Wales, Swansea 

Singleton Park 
GB - Swansea SA2 8PP 

Siehe ζ. Β. M.P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion I I 2 , 1960, 478-85. 
40 G.H.R. HORSLEY, New Documents Illustrating Early Christianity I , 1976, 28-29 

(ca. 69-57 v. Chr.); I l l , 1983, 121 (2. Jh. v. Chr.); IV, 1987, 101 (181-45 v. Chr.). 
41 Thessalonike: I G Χ 2, 67 (74/75 η. Chr.); Selymbria: IGR I 777 (25 η. Chr.); KavaUa 

(Steinbrüche zu Nea Karvali): SEG 38, 597, 3 (36-48 n.Chr.); Amastris: C . M A R H K , 
Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatien, 1993, 157 Amastris l b 
(ca. 45 n. Chr.); Gorgippia: CIRB 1123 (41 n. Chr.); CIRB 1126 (67/68 n. Chr.). 

Kol. 2.18; vgl. Origenes, contra Celsum 5, 4-5. 


