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Drittes Kapitel 
Die Entstehung des Christlichen Cheir,)tonieterminus 

1. Das Problem 
a'. Aus der Darstellung der klassischen Cheirotonie (Kap. 

I) und der christl ichen Cheirotonie (Kap. 2) wird der grosse Un-
terschied zwischen beiden Verfahren ohne wei teres klar. Das erste 
ist die offene demokratische Abstimmung besonders der atheni-
schen Polis, das zweite der liturgische Prozess der Priesterordi-
nation. die einander zunachst keineswegs nahestehen. Nur so viel 
scheint den beiden Begriffen von Cheirotonie gemeinsam zu sein, 
dass sie es eben mit Beamtenbestellung zu tun haben, die klas· 
sische Cheirotonie wenigstens zum Teil, die christliche ausschlies-
slich. Wir haben nun zu fragen, ob zwischen den beiden Begrif-
fen ein naheres Verhaltnis besteht, und wie der Begriff Cheiroto· 
nie zur technischen Bezeichnung der Priesterordination gewor-
den ist. 

Der iibereinstimmende Name Cheirotonie ist trotz der Ver-
schiedenheit ein starker Hinweis dafur, dass zwischen der klas-
sischen und der christlichen Cheirotonie ein naheres Verhaltnis 
besteht. Offen bar ist der Sprachgebrauch «auch hier nur der 
Reflex vpn grosseren Dingen, die in der Tiefe geschehen sind» t. 
Dazu kommt die weitere Uebereinstimmung, dass sich der Be-
griff stets in der Sphare des offentlichen lebens gehalten hat, wie 
es bei der christlichen Cheirotonie noch der Fall ist. Warum die 
I( irehe den Ordinationsprozess, der bei seiner grossen Feier-
lichkeit m.ehrere Handlungen in sich schliesst, mit dem Begriff 
Cheirotonie bezeichnete, ist damit freilich noch nicht erkliirt. Es 
kann aber kein Zweifel sein, dass diese Frage nur auf dem Wege 
von der Vergangenheit zur Gegenwart, nicht umgekehrt gekliirt 

* Fortsetzung von S. 124. 
1. H. Gunkel, Zum religionsgeschichtlichen Verstandnis des Neuen Te-

stamentsS, I930 ,87· 



240 Markos A. Siotis 

werden kann. Dafnr hat Hateh grundsatzlich den richtigen Weg 
gewiesen, der in solchen Dingen der altgriechiseh·ehristliehen 
UberHeferung einzuschlagen ist 1, GeM man vom Ordinationsri· 
tus unserer Zeit aus, so liegt die Gefahr nahe, den Begriff der 
CheirotQnie von der Geste der Handauflegung aus zu erklaren. 
So wurde die Entstehung des TerminusCheirotonie fast stets von 
der Handlung cler Hanclauflegung, der XSLQo{kata, abgeleitet, 
Auch die heute allgemein geltende Meinung ist die, dass der 

. kirehliche Terminus Cheirotonie seine Entstehung und seinen 
Gebraueh in der Kirche der Handauflegung bei der Ordination 
verdanke, obwohl der Gebraueh des Begriffes X,SLQOtOVta, in der 
Kitche zur Bezeiehnung der "Vahl der Kirehenbearnten, beson-
del's in der urchristliehen Zeit, nieht unbekannt ist, hat man diese 
Tatsache bei der Erklarung des christlichen Cheirotoniebegriffes 
doch nieht berUcksichtigt. Gewohnlich werden die beide Begriffe 
XBLQotOVLa und XSLQo-fi'sa(a fUr identisch gehalten, ohne dass ihrem 
Ursprung nachgegangen wird. Aber auch damit ist der Wandel 
des kirchlichen Cheirotoniebegriffs VOn der Wahl zur Ordination 
nieht gekl art. 

W. Va es keine spezieJle Arbeit Uber den Begriff gibt, befragt 
man an erster Stelle die alteren und neueren theologischen Wor-
terbticher 2, In diesen werden die Termini XSlQ01;ov(a und XSLQO' 
asaCa ausnahmslos unter einem Stichwort als gleichbedeutend 
angefUhrt und mit 'Handauflegen' erklart. So sagt Hatch, ob 
wohl er den kirchlichen Gebrauch des Cheirotoniebegriffs auch 
zur Bezeichnug der Wahl genau darstellt: «In later times a new 
connotation appears, of which there is no early trace; it was 
used of the f-,tretching out of the bishop's hands in the rite of 
. osition of hands» 3. Dabei sind auch die Byzantiner Balsamon 
uh aras 
der alten Kirche ausdrncklich damit erklaren, dass damals die 
Wahl det 1\ irchenbeamten nach Volksabstimmung mit H::tnderhe-
bung erfolgte" Behm, der in seinem ausfUhrlichen Werk fiher 

1. Edwin Hatch, Die Gesellschaftsvetffassung d. chtlstlichen Kirchen 
itn Altlettum, iibersetzt von Hatnack, 19I:!,I:!, 

2. s. z. B. DCA II I5od., RES XVI 49ff., DTC VII 1332, (l'imposition 
des maius) und XI. 1239 if (Ordre). DAL VII 396 ff. (imposition des mains), 
ERE IX 54oB£. (Ordination), LTK Artikel Handauflegung, vgl. Preisigke, 
Worterb. d. gr. Papyr. s. XEIQO'CQVB(O. 

3. DCA II 1501f. 
4. s. unten:S. 79f. 
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die Handauflegnog auch die ordinatorische Handauftegung be· 
handelt, i:;t der Auffassung, dass cler einfache Ausclruck XELQac; 
E:1tLU1tEVaL schon von 1. Tilr., 5,22 an der Name fUr die ganze Or-
dinationshandlung zu werden beginnt I, Er bleibt damit bei der 
Ansicht, die Cheirotonie sei von dieser Handauflegung entstan· 
den, Eben:;o meint auch Lang 2 , dass (,bald die beiden Ausdriicke 
(XElQotOVta und XElQo1}sata) durcheinander gebraucht wurden» 
und dass «XEtQotovLa endlich ausschliesslich del' Handauflegung 
beim Weihakt ·vorbehalten Auch bei allen anderen 3, 

darunder auch bei Autoren der griechisch orthodoxen Kirche, 
soweit sie nicht. griechischer, sondern etwa slawischer A bstarn-
mung sind 4, werden XStQotovta und XEtQoflsala zusammen be-
handelt und als vc)\lig indentisch erkHirt. 

Achelis un terscheidet den urchristlichen Brauch von Cheiroto-
nie als Wahlterminus und Bestellungsausdrnck, den er von Grie· 
chentum her versteht, von XSlQo1}sata, was er als spezifisch Christ-. 
lichen A usdruck bezeich net. Er weist daranf hin. dass die beide 
AusdrUcke in der Kirche lange Zeitunterschieden wurden, doch 
gewinnt er auch den Eindruck, dass sie spaterzusamrnenfielen 5. 

Als einziger Nichtgrieche vertritt Sohm eine zufreffendere 
Meinung, wenn er sagt: «Wie sehr der Sinn der ganzen Hand-
lung rein geistlicher Natur ist, zeigt auch die Tatsache, dass 
der Ausdruck XSlQot"o'Ysiv (XSlQOto'Yta) welcher urspriinglich (vg1. 
2. Kor. 8,19, Apg. 14,23, Did. 15,1) die Wahlhandlung bedeu-
tet, im kirchlichf:n Sprachgebrauch auf die Ordinationshandlung 
(Gebet mit Handaufleg!lng) sich iibertriigt. Die Hauptsache ist 
nicht die Wahl als solche...sondern die geistliche Handlung in 
welcher der Wahhkt.. gipfelt und sich vollendet» 6, Ebenso: 
«Daher (namlich dass Wahlakt und Ordination untrennbar zu· 
sammen gehoren) ist in der griechischen Kirche cler Ausdruck 

1. Die Handauflegung im Urchristentum, 1913,39. 
2. LTK s. Handauflegung. 
3. Pohle, Lehrb. d. DogmatikB J937, II 542.546, Alph. Steinmann, Die 

Apostelgeschichte4 , Bonn 1934, 149 zu Act. 14, 23, Hennecke, der Prolog zur 
Apostolische Ueberlieferung Hippolyts ZNW. 22, 1923, 145, P. Placides de 
Meester, de monachico statu iuxta disciplinam byzantinam, Indices, Vatica-
num 1943, 237, 421£, 507 tl.a.n1. 

4. Maltzew, Die Sakramente S. CCXXVIII u. CCXXXIf. 
5. Lehrb. d. prakt. Theologie III 14I.149. 
6. Sohm, Kirchenrecht I 65. 
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'Erwahlung' (XBtQOTOVLa) d. h. der Name des .zweiten Teils der 
Handlung, fUr die Gesamthandlung Ublig geworden» 1. 

Von grieehischer Seite ist bis jetzt uber die Entstehung des 
Cheirotonie begriffs wenig worden 2. Da der TermI-
nus heute die ordinatorische Weihe bedeutet, ist aueh hier del' 
ubliche Eindruck und die herrsehende Meinung die, dass es der 
Cheirotoniebegriff nur mit der Geste der ,Handauflegung zu tun 
hat. Dass er in Wirklichkeit bei seiner Entstehul1g zur Bezeich-
nung der Wahlen fUr Kirchenamterbestellungen diente, haben 
schon die Uyzantiner Balsamon und Zonaras in ihrer Erklarung 
der Kanones zum Ausdruck gebraucht. Sie zwi-
schen der Cheirotonie als Wablbezeiehnung und als Ordinations-
bezeiehnung. Sie sagen 8, dass XBLQOTOVtU in der alteren Zeit 
die Stimmabgabe, nieht aber die Ordination wie jetzt zu ihrer Zeit 
bezeiehnete und dass diese Stimmabgabe dureh Handerhebung 
erfolgte, weshalb !:>ie XBLQOTOVCU geheissen habe. Balsamon be-
merkt: die Meinung, dass die Wahl der Kirchenbeamten in alte· 
ren Zeit durch Handerheben erfolgt sei, stutze sich ,auf mund-
licbe Tradition (rott; dYQa<prot; A.BY0JA.EVOlt;). Schon Chrysostomos, 
der sich bemUht, die Cheirolonie als Handauflegung im religiOsen 
Simn zu denten, beweist damit indirekt, dass der Begriff in seiner 
Zeit nicht von vornherein die Handauflegung der Ordination 
bedeutete 4, 

'1. Solim a. O. II 263,1. 
2. s. A. Koraes, <IEQCl.1a%o<; aeL 1640-165 EXa. llaQta. 1831. 
3. Erklarung zum 1. Apost. Kanon u. 4. Kan. des Nidinums, Migne PG. 

137, 37f., Balsamon « ...3I:EQl 'lJIi}CP01J xaftro<; nVIl<; (beoAo1Jfti}aav'Ct'<; toY.; 
dYQ6.rpro.; litO. • .qv .rov XSLgO)V Ex.aaLv, .iJv YEVOllBVTjV the ;naQa ';OU 

M 'iGal oln;.q it 'Vij<pol; XeLgOtovta &OCE yo.Q ";OL"; 'troY 
e;ijv 'tou.; aQXteQet,,;, o'Uvljeaav 'td nAtjftTj, xed ot llEV 'tovae ftQouV'to, 
ot /)e 'tOy/)e. VIva ofiv it 'troY :t:Aetovrov "ga1;OtU 'lJIi'jrpo.;, Aiys.aL xeLQa,,; 
.ou.; 'tf)Y E;nAoyiJv atOI01J!tEY01J<;, "lll /)ta 'tOU'tIDV dQlftlletafral 'tou<; e"ao.ov 'lJITjrpl-

"al 'tOY :t:llgd .rov atAlltovmv aigoulLevov el<; .iJv u.QXLeQroouVTjV 3I:Qo"Q(-
veoftut' Ku,v1:ef{tev e;IlAiJrpftIJ .fj; Xell!o1:ovta<; ';0 ovo!tu. Tou";ql /)8 xal ot 'troY au-
vMrov IIa.eQ8"; OthOl'; eUQ(a;<;oy];{u %0.1 .iJv 'lJIijrpov XEIQo'tov(av 'iGllA.E-
aav,;e<;>. 

4. s. Hom XIV in Act. 6,6, Migne PG 6o.u6 0-0 yo.Q (sc. Lukas) 
3I:ro.; dAA' o.1I:)..ro<;, on EX8IQO.oviJftTJaav· aLd ;nQooE1JXi'j;' 1;OO'tO yag it xetgo'tov{a 
sa1:tv. °H Xl'lQ STeCKeL cat .oil ";0 /)8 ;niiv 0 geo;; . 

..  
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Es erhebt sich die Frage nach dem wirklichen Verhaltnis 
zwischen XSLQOtov(a und XSIQo{}sp-(a. 1m Ordinationsril;us bezeich-
net Cheirotonie stets den ganzen liturgischen Prozess, wahrend 
XSLQo{}so(a nur fUr die Handauflegung cler Ordination gebrancht 
wird. Wenn gelegntlich beide Ausdriicke identisch gebraucht 
werden, so bleibt zu untersuchen, ob eine wirkliche tiefere Iden-
titat zu Grunde liegt. 

y' Unsere Hauptfrage hat sich jedoch auf die Entstehung 
des christlichen Ordinationsterminus der Cheirotonie zu richten. 
Zu diesem Zweek ist nieht nur der Sinn des christlichen Wortes 
festzustellen, sondern auch der Gebrauch der synonymen 
drUcke zu beriicksichtigen,· soweit sie einen Wahlakt bei kirch-
lichen BeamtenbesteHungen bezeichnen oder .im besonderen den 
Ordinationsakt der Priester meinen. Auch die kirchliche Praxis 
der Amterbestellung in ihrem historischen VerI auf wird soweit 
einzugehen sein, als sie mit unserer Cheirotonie in BerUhrung 
kommt. 

Der seltene Gebrauch des Cheirotoniebegriffes bis ins 4. 
Jahrh. die mehr beilaufigen oder zufalligen Aussagen der Quel-
len 1 iiber das, was Cheirotonie hiess, und das Fehlen jeder eige-
nen Beschreibung erschwert es, die Entstehung des christlichen 
Cheirotoniebegriffes zuverfolgen. Gelegentlich konnen synonyme 
Ausdriicke ein Licht auf die wirklichen Verhaltnisse werfen, doch 
sind auch sie nach Sinn und Gebrauch meist so erweitert, dass 
das genaue Verfahren, das ihnen zu Grunde liegt, nicht durch-
weg festgestellt werden kann. Dafiir vermag die Kirchenge-
schichte manchmal einen Beitrag zu Klarung des Bestellungsver 
fahrens bei den Kirchenamtern zu leisten und damit auch den 
Sinn und die Entstehung der kirehlichen Cheirotonie besser zu 
bestimmen. 

Aueh die geographische Verfolgung dieser Entwirklung 
lasst sieh nicht vollstandig durchfiihren. Es ist anzunehmen, dass 
gewisse Orte oder Gemeinden mit der Ausbildung des christ-
lichen Cheirotoniebegriffes vorangehen, wobei ihren andere Gt biete 
folgen. Das bedeutet, dass wir unter Cheirotonie nieht bei allen 
Quellen derselben Zeit unbedingt aueh dasselbe verstehen 
diirfen. Doeh konnen Quellen wie die Konzilskanonen, die Kon-
zilsakten und die Reiehsgetzgebung, die fUr die Gemeinden aller 

1. DTC XI I244. 



244 'Markos A. Siotis 

Lander bestimmt waren jeweils auf einen allgemein giiltigen Sinn 
des l3egriffes schliessen lassen .. 

Es ergibt sich daraus, wie schwierig besOliders die Frage 
nach der Entstehungszeit der terminologischen Bedeutung des 
Wortes fUr den kirchlichen Ordinationsritus ist. Es kommt hinzu, 
dass dieser neue spezifische Sinn des Begriffes keineswegs das 
Aufhoren des alten Sinnes der Wahl bedeutp.t. Der Sinn des 
kirehlichen Cheirotoniebegriffs im ganzen ist ja ein dreifacher, 
daher zunachst die Wahl sodann die Wahl und die Weihe Zl1sam-
men als den In begriff deb Bestellugsaktes und schliesslich die 
Weihe allein, d. h. die Ordi nation, bezeichnet. Wahrend eines 
gewissen Zeitraums kreuzen sieh, wie zu zeigen sein wird,· diese 
drei Bedeutungen. Welche Bedeutung das klassische Verfahren 
der Cheirotonie fUr das Verstandnis des eh ristlichen Bestellungs-
verfahrens besitzt, wird sich am Schl uss der U ntersuchung 
herausstellen. 

2. Der Sinn des christlichen Cheirotoniegebrauchs 

Mit dem Anbruch der christliehen Ara war der klassi-
sche Cheirotoniebegriff in seinem erweiterten hellenistisehen 
Sinne im Gebrauch 1, hauptsachlich bei 
Der erste christliche Gebrauch des Wortes ist schon im Neuen 
Testawent nachzuweisen. Er ist dort noch sehr selten und hat ei-
nen besonderen religi6sen Sinn, dessen voiles Verstandnis die 
U ntersuchung des Cheirotoniebegriffs bei Philo und jt)sephus ver-
langt, wo er in demselben Sinn anzutreffen ist. Es geht daraus 
hervor, dass der Gebl'auch des Wortes in Aegypten, PaHistina 

. nen len Sinn im Gebiet der Religion ange-
nommen hat. 

a' Da die grieehischen Ubersetzungen des Alten Testaments 
diesen religi6sen Sinn nich kennen, ist anznnehmen, dass er erst in 
1. Jahrh. v. Chl'. entstand. In del' Septuaginta kommt XBIQ01:0VLU 
nur einmal vor, Jes. 58,9b. Das Wort ist hier in einem v611ig'frem-

1. Hatch, DCA. II 1501 Art...Ordination». 
2. Bei den Kirchenvater selten in einem Sinne, der nichts mit Beamten-

bestelhmg zn tun hat, so T. Kan. des Konzils von Karthago (419) s. Synt. 3,2I, 
im Sinue von 'anordnen', 'beschHessen', Philostorgius KG X I. %1l't;Il;(BIQOt'O-

V(ll als Beurteilung. 
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den Sinne zur des hebdiischen verwen· 
det), was in den anderen Ubersetzung.;n bess:::r 111lt aaXtUAOv tE-
't'a/lEVOV, oder wie in Proverbia I, t 3 mit VEV/la 8aXtUAOU 2 uber-
setzt wurde. 

WlJer religiose Gebrauch des Wortes bei Philo und Jose· 
phus geht nun dahin, dass hier zum erstenmalvun der 
lung kultischer Amter die l{ede ist 3, sodann dass als Che;· 
rotonie bezeichnete Bestellung als von G >tt selhst vorgen )1l11l1en 
gilt \ und schliesslich dass sie ein ritueller Vdrgrtng ist 5. lJieser 

ist gegeniiher dem iiblichen h :11 en ist.ischi'n· Ge 
brauch zweifellos uDgewohnlich. D.lbei hande1t es sich jedoch Ill.Hh 
niche urn einen Terminus, vielmehr sind neben XEIQo't'ovLa auch 
andere Worte fiir die genann ten Vorstellungen im Gebrauch, wie 
umgekehrt XELQo't'ov(a auch bei Philo und Josephus im hellenisti-
schen Sinne begegnen kann. A uch der.klassische Sinn des Wor-
te."; bt den beiden noch bekannt, wie sie bei historischen Refle-

1. tIber den Sinn des Satzes s. E. Konig, Das Buch Jesaja, 1926, 500, 2, 
vgl. Gesenius, Hebr. HandwortbH 831. 

2. Hier wurde das Wort Cheirotonie spater richtig im Sinne des Hohnes 
verstanden, so Barnabasbrief III 5, Just. Dialog. XV 6. 

3. Philo 1267,11. II 121,5. IV 233,13, vgl. auch, I 205,16.294,25, Joseph. 
Antiqu. III 192. IV 34.54.66. XX 15. bell. judo IV 147. Ahnlich wiePhilo I 
205,16.294,25 sind spater Lucian, Calumn 17,148; Sac. if. 15,139, Philostorgius 
KG. II. passio Artemii Apologie .. , wo XHQo't'ovelv etwa 'halten fur etwas. ver-
ehren' bedeutet: &.voou;... x-lhl;o<; cliv {) XQL\J't'oc; xed Eqltlf.teI,lOC; xu't'a 't'rov 't'o'iJ 
KaLouQoc;· Auyouo't'o'U XQovrov uQsuf.tevo<;. a!wvlO<; into oo'iJ ltexetQo't'ov't}-
't'at. 

4. Philo 1215,16. 294,25. 267.11 II 273,8. IV 156.1. V 283,17, 333,I3. 348, 
Sf. Joseph. Antiqu. III 192. IV 66. VI 83, XVIII 212, lIierher gehOrt anch 
die Stelle Philo III 297, 22, wo statt Gott (hpevlhll,; )t(J.i (HlE)£(lO't'O<; qnJOLI,; steht. 
Bei Philo I 29, 11 dAM )tat 't'TI Iltd' Myo'U lto.fHo't'TI die 'bevol'zugende 
Auswahl durch Verleihung des Logos' gemeint, vgl auch III 245,1 ulld Jo-
sephus Antiqu. XIX 11. Nach Philo I 29,11 gilt der Logos als Gottessiegel 
(MUnzpriigestempel) nicht allein fUr die WeltschOpfung (I 17, 5££), sondern 
auch fUr den Mensch (vgl. II 137,12ff) nach dem dieser gepragt wurde. So ist 
hier durch die xe'l,lo't'ovio. des Logos der Gedanke des Gottessiegels zu erken-
nen, s. darUbel' F. J. Dolger, Sphragis, 191 1,65-67. 

5. Bei Philo I V 233,13 kann das Imperfekt des Satzes 't'ou; M Elte(vOlJ 
nui(iw; iel,let<; auch rituell gemeint sein. Der Sat<: ist Ubrigens auch 
heute noch imSinne der Ordination in der Kirche ublich. Cheirotonie als 
Akt des Ordinationsritus steht auch sichel' bei Josephqs Antiqu. VI 83 VII' 
53.  IX 108. 

6EOAOflA TOIlO£; KA' nOXoe,; B' 16* 

http:34.54.66
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xionen be.weisert 1. Innerhalb- des retigiosen Gebrauchs ist es neu, 
<.lass die. Cheirotonie nicht mehr von ganzen Vel!'sammlungen, 
wie in klassischerZeit, sondern von einzelnen Personen vorge-
nommen wird 2. Diese Wandlung des Uegriffes, die auch an den 
neutestabnentliche!ll Stellen V0rliegt, liisst sich scho'n in helleni· 
stischer Zeit bisweilen beobachten 3, Es ist ferner bemerkens-
we:lft... dass an allen den Stell en, wo die Gheirot.onie als ein Akt 
Gottes. hezeichnet wird, die Absicht deutlich ist, durch den Be 
griff der Cheirotonie ganz anthropomorph die RealiHit cler Ein· 
Imschung GQttf!sin den betreffenden Fall, des Handelns Gottes, 

als ub Gott durch Ausstrecken sei-ner Hand den 
Betreffenden zeige und bestimme 4, 

V'. So wichtig diese Bedel:ltUTlg fur die llfltwickLung der 
Chelrotonie sein 1llli.g, lass! sie sich cloch nicht weiter 

vielmehr stehen wir im 4. Jahrh. schon vor dem tertigen 
kirchEchellb CheirQtonieterminu85, 

Ob in der Zeit des Philo und Josephus, also auch in der 
Anfangszeit des Christentums, das politische Cheirotonieverfah· 
ren: im allen klassischcn Sirru irgendwo noch in Gel-tung war, 
Hisst sich nieht entscheiden. Die Verfassungen hatten gegenUber 
cler friiheren attischen Demokratie erhebtich gewandell. Doch 
k5nnte man immerhin bei Vereinen, Kollegien, Korporationen, 
verschiedener Art, etwa aueh bei den politischen und religiosen 
Organisationell des Judentums 110ch eine offentlicher Chei 
rotonie an;lehmen. Es finden sieh aueh bei Philo und Josephus 
noch Stellen, die einen solchen Wahlenabstimmungsmodus ver 

1. Philo II 8o,I3. III I82,16. IV I43,3. 221.12. 244,15ff. Hier ist der Ge-
brauch des Wortes historisch und als Gegenuberstellung zu Klerosis zu ver-

stellens, Einsetzens begegnet das Wort weiter bei Philo I 291,r5. II 12,14· III 
125,13, lV r56, r. Vanf. Joseph. Antiqu. IV a97. VI 81. XVIII 212 ben. judo 
IV 147f. vgl. auch Joseph. Antiqu. VI 600, bell. 
jUdo IV 592, e:tIi..SIQ01:0VSLV derselb. Antiqu. XVIII 171. 

2. Philo I 273,21. IV 233.13. V 283,12. Joseph. Antiqu, XX IS.  
". S. oben S. 12.  
4. Joseph. Antiqu. IV 66. vgl. 34.54 und AK II 27,3. VII r6. 
5. Bei Josephus Antiqu. XVIII J71 und bell. judo IV 256,wo von eine 

X.eIQo't:OY((l. bzw· die Rede ist, erfahren wir nichts niihe. 
reS'. Die Bestellung ist bier offenbar mit der Einsetzung des SehaHachwes-eus 
verwandt. darfiber vgl. unten S. 87ff. 
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muten lassen 1. Da jecluch iiberall auch del' hellenistische Sinn 
des Wortes entwickelt ist, li;isst sich darUber keine Sicherheit 
ge\\ innen. Zudem finden wir statt XBIQOtOvia anscheincnd unter-
schiedslos auch oft das Wort Psephos verwendet2• 

/)', Der seltene Gebriluch des Wortes XBtQOtOVtu im Neuen 
Testament zeigt ausschliesslich die religiose Bedeutung wie bei 
Philo nnd Josephus 3. Wie dort stellt das Wort aber auch iln 
Neuen Testament nicht cincn Terminus fUr eine besondere reli-
giose Handlung dar. Der Gebrauch von XElQo'tov(al'st glcichsam 
beilapfig, andere Synonyma k{innen an seiner Stelle treten. So 
sind auch an allen drei Stellen d.es Neuen Testaments, an denen 
XELQOtOVLa vorkommt, verschicdene Dinge gemeint. Auch der Be-
griff der eigentlichen Wahl ist hier notwendig mit Cheirotonie 
verbunden. Erst recht lasst sich auf cinen bestimmten Wahlmodus 
von Oheirotonie aus hier kein Schluss ziehen. 

1. Die erste Stelle ist Aeta 10,4 I toihov 0 EV 
'ttl 'tQ£'t'U xal au'tov sj.A.<puvii yevEo11m, ou :1tuv'tt. 'tip 
Auip. aAACt j.A.aQ't'UO'tv tot!; :1tQOXELQO'tOV'f}j.A.8vOL\i U:1tO 'tou 8EOU, 

OUVE<PUYOj.A.BV xat.. .. 'Die vorgewahlten Zeugen' sind sokhe, 
die Gott selbst 'vorbestimmt' hat, dc-mit sie die Auferstehung 
Christi bezeugen konnen 4. Die Procheirotonie ist also die einzige 
und Hauptcheirotonie. Sie geht nieht wie die klassische Prochei-
rotonie 5 einer eigentlichen Cheirotonie voraus, s.ondern ist schon 
selbst auf den Hauptzweck der Wahl oder Bestimmung gerichtet. 
Darin liegt hier das Neue gegeniiber dem klassischen Komposi-
tumProcheirotonie. Die Wahl erfolgt auch nicht mehr durch 
eine Wahlversammlung, sondern wird nach hellenistischen Vor.-
gang 6 von einem Einzelnen, hier U:1tO 'tOu 8EOU vorgenommen. Sie 
ist keine Wahl roehr, sondern eine Bestimmung oder Auswahl. 
Dass XElQo'toVta aber auch im Sinne dieser Bestimmung oder 
Auswahl nicht als Terminus aufzufassen ist, geht daraus hervor, 
das Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichtc', an anderer 

1. Phllo V, 284.I,ff. 346,6. Joseph. Autiquo IV, 15. 
2. Joseph. Antiquo III 96. VllI 172 vgl. und III 44; IV 15. .33.39. 225. 
3. Die Subscriptionen bei 2. Tim. 4,22, Tit, 3,15, sowie eine Glosse 2,11 

Tit, 1,9, in denen XBIQOt'OVBlv vorlioIDmt, gehoten nach Hatch, Gesells¢hv. 
83f. ins 6-8. n. 14. Jabrh. 

4. Vgl. Act. 1,22. Es sind dieZWGlf geineint vgL IO,41b u. wieder .1,22. 
5. s. oben S. 27£. 
6. Preisigke; Worterb. d. Papyrusk. s; IIQol(.EIQOt'ovta. 
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Stelle dafur sagt, Luk. 6. I 3 werden die Zw5lf von. Jesus 
'ausgewahtt', wofiir hier steht'. Immerhin jst der 
\\'echsel im Ausdruck bei Lukas festzustellen und offenbar nieht 
zufallig. ist ein Wort des privaten Lebens, wie es sich 
auch in Luk. 6, I 3 im Grunde urn einen schlichten, vom Erzahler 
gewiss auch fromm empfundenen Bericht aus dem Leben des 
Meisters und seiner JUnger handelt. In Acta 10,4 I dagegen ist 
Gott der bestimmende Einzelne, die H .ndlung feierlich und ei-
gentlich d .gmatisch und der Ausdrulk dementspreehend der 
amtlichen Sprache des offentlichen Lebens entnommen: ngox,8L-
QO'to'V£o.. iJie Kirche, die spater diese Bestimtl1ung als Ordina· 

bezeichnete findet hier in der Tat eine BegrUn-
dung dafur, wie sie bei Lukas 6, I 3 zunachst noch nieht gege-

, ben ist. 
2. Anders ist die zweite Stelle Acta 14,23 X,ELQO'tO'VTtcro.'V't8; 

(se. Paulus und Barnabas) BE alrtOL; xm;' BXXA,1')cr£u'V (se, in Klein 
Asien) fA.8'tU Vy)cr't8LOOV nUQi1tE'VI:O 
a:trtou; 'tCP K'UQLo,:> 8M; QV n8mcr't8vxELcro.'V. Wieder ist die \Vahl in 
Wirklichkeit eine Bestimmung oder Auswahl durch Einzelne, 
hier'durch Paulus und Barnabas. Es ist allerdings nicht ausge-
schlossen. dass X,ELQO'tO'VTtcro.'V'tE; mit 'liessen wahlen' zu Ubersetzen 
ist, also Paulus und Barnabas nur den Vorsitz in einer Wahlver· 
sammlung der Gemeinde fiihrten, die dann nach griechischer 
Weise eine eigentliche Wahl vornahm. So haben nacho I. 

Klem. 44,3 'die Apostel vor ihrem Tode bestimmt, dass BA,AOYLfA.Ot 
ll'VBQE; die Aufsicht bei den ordentlichen \i\lahlen der Gemeinde 
zur Bestellung der Presbyteroi fiihren Bollten. Dabei 8011 
ganze Kirche mitstimmen'. Wie dem auch sei, unmittelbare Be-
stimmung der Presbyteroi durch Paulus und Barnabas oder Wahl 
dureh die Gemeinden nach Anordnung 3 und unter Leitung der 

1. Vgl. Lukas 5.lO-II, Math. 4,18-.20. 10,1-4, Mark. 1,16-20. 3,13-16 
u. Joh. 1,4.2. 

2. VgI Klem. Alex. Strom. VI viii. (OStahlin GCS II 485, 3ff.), Symeon 
Thes. a. O. c . .203 Migne PG 155. 41.2D., c. 240 Migne PG ISS, 457 (ygl. u· 
c, 188 Migne PG. 1.';5, 385B.), Feine, Neutestamentl. Theologie7" 19;6,41. Da-
gegen sprich Pachymeris s, Paraphlasis in Dion. Areop., De ecc1. hierarch. 
'Migne PG 3.528. 

3. VgI. Act. 6,.2-3" s. auch DAC II II4B. Art. Ordination «The diffe-
rence between 'appointing' and the 'electing' wonld seen to be tha.t while the 
people had a free choice. the apostles reserwed the right of veto, in they 
thougth the choice in a particular case uusuitable& •.. 

http:4,18-.20
http:BA,AOYLfA.Ot
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Beiden, so handelt es sich doch 1n beiden Hillen an der Stelle 
um einen offentlichen Vorgang in der Gemeinde, gleichsam um 
eine kirchenamtliche Handlung, die fUr uns die Begriindung fUr 
die Verwendung des Begriffes X8lQOtOVSffi darstellt. Von einer 
ordinatorischen Handauf1egung, wie besonders in der katholi· 
schen TheoJogie gerne angenommen wird \ ist hier nicht die 
Rede. 

3. Die dritte neutestamentliche Stelle 2. Kor. 8,19 gehort 
zu einer ganz speziellt:n Gruppe, des Cheirotoniegebrallchs, die 
sich hauptsachlich im 1. ll. 2. Jahrh. n. Cilr. belegen lasst. Dazu 
geh5ren Philo II 273,8, Joseph. Antiqu. XVIII 22.171, bell. 
judo IV 256, Ignatiusbrief an Phild. X 1-2, Smyr, XI 2, 
Polyk. VII 2, Lucian, de morte Peregr. und Philops. 12, Justin 
Dial. 108 \vgl, 17,6). AK II 43,3 und fUr spate! Philostorgius 
KG VIII 62. 17. X8LQOtOV La bezeich net h ier den Akt der Bevo fI-
machtigung zu einem Auftrag, doch allch die Ubertragung des 
Auftrag5 selbst. So haben wir in 2. Kor. 8, 19 X8LQOtOVl1{}8U; fmo 
tOOV die Bevollmachtigung eines Ungenannten 2 

durch 'die Gemeinden' Macedoniens, der als officieller Begleiter 
des Paulus auf der Kollektenreise beauftragt wird. 

Ebenso bittet Ignatius in seinen Briefen die Gemeinden von Phi-
ladelphia, Smyrna und den Bischof von Smyrna, Polykarp, im 
besonderen um die Abordnung eines Diakons (8UlXOVOV), Gottge· 
sandten Gottlallfers (1f808Qo!!ov)um diesyrische 
Gemeinde zu griissen 3. An anderer Stelle heisst es bei Justin 
Dial. 108,3, dAA'roC; nQo8tnOV uv8Qac; X8lQOtOV1l0aVtEC; 
Etc; nuoav BnEJA,'l\lat8 Ott nc; 
6ydY8Qtat uno 'I'Y)oou raALAato'U. 

1. Vgl. A. Steinmann, Die Apostelgeschichte4 , 19A. J49. DTC XI 1214. 
Von katholischer Seite selbst richtiger Pohle, Lehrb d. Dogmatik9 III 543. 

2. s. A. Schlatter, Paulus der Bote Jesu, Stuttgart 1934, S. wo 
mit Unsicherheit gesagt wird «Es ist also moglich, dass die «Apostel der Ge-
meinden» Abgesandte der macedonischen Gemeinden, etwa Jason u. Sosipa-
tros, waren aber irgendwelche Gewissheit ist nicht zu erreichen». 

3. VgI Lucian. de morte Peregr. 41 cpuol 136 nuoulS crr.eMv 'rats €vMSOIS 
nOA€OIV autov (Ignatius?) nvds )(ut 
)(ai ox(J.t nvus fnt .oU.cp .illv 8tUtQOOV VS'Koo.yye-
A01JS )(ui :TtooauyoQ€uauS vgL Philops J2 0 as Ilayos OVK. €qJl1 "a-
QetvaL &n<l.v.us, aX\.' 8V(1. nyU .cov oqJ€OOV tOY V€oo't(('tOv X€!Qo.ovl\aa; n06a{3sv-
dry 8it€P.ljJsv Enl tOY IIQa)(ovtu vgl. K. G VI, 43.10 u. a•. 
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Auch mer handel e'S sich ebenfalls UIH die Absendung einer 
Botschaft zur Erledigung eines Auftrags. Uber derartige Absen-
dungen von Botschaften sind wir hier genau ullterrichtet I. Der 
Ursprung dieses Botschaftswesens, bei dem an den angegebenen 
Stellen der Begri ff XElQotoVt« verwendet wird, ist rein jiidisch. 
Es sind die. beauftra'5ten, bevollmaehtigten und stellvertretenden 
Abgesandten einer anderen Person oder Behorde. Sie werden in 
der rabbinischen Literatur Scheluchim (d:n;6otOAOt) genannt. Die-
ses Schaliachwesen hat hrtuptsachlich religiijsen Charakter, VOl" 

allem handelt es sieh urn Abgesandte der Gemeinde Jerusah::m 
oder desgrossen Synedriullls. Es geht dabei nicht um die Bestel-
lung eines Amtes im engeren Sinn, sundew urn die Ubertragung 
eines Auftrags und die dazu benotigte Bevollmachtigung, in die-
sem Sinne also etwa der klasbischen vergleichbar. Der 
Inhalt des Auftrags konnte in der Vemmittlung oder Oberhrin-
gung von Naehrichten 2 bestehen, in der Belehrung des Volkes, 
in der Aufgaben eines Reisemissionars, den das Synedrium beauf· 
tragte ll, in der Erledigung einer Angelegenheit, die im Interesse 
des Gerichtshofes lag \ besonders aber und haufiger als alles 
andere in Tarmud in def Sammlung der Tempelbeitrage, der 
Diasporagemeinden fUr Jerusalem!.. Die Scheluehim selbst waren 
stets J uden von hohem Ansehen, ordinierte Gesetzeslehrer, Mit-
glieder des Synedriums, die aus einem grossen Kreise ausge-
wahlt waren 6, Ihr Auftrag war nach Zeit U11d Ort befristet und 
ihre Vollmacht auch darallf beschrenkt 7. Ihren ausseren Aus-
druck rand die BevoHmachtigung und die Beauftragung in dem 

1. GKittel, TheoI Wortb z. N T. I. S G. Sass, Apostelamt 
und I939. I6ff. u E. J. s. Apostolos. Uber die religionsgeschichtlichen 

Paulus undChristus. Bin biblisch-religionsgeschichtlicher Vergleich. I,eipzig 
I934, im 4 Kapitel: Der Apostel und Knecht S. I43ff Fur das Hellenentulll 
s besonders S. I73ff. 

2 Acta 1l.22b 15,22f. u. die Ignatiusstellen  
3 Acta 13,2f. Justin, Dial I7.6.IOB.3.  
4. Acta 9.I4· 
5. Vgl. 2. Cbron 34.8ff. I4, Joseph. Antiq XVIII 22 Das Amt des Geld· 

sammelns wurde ein ausgesprochen religiOses Amt, s. GKittel. Th. W. I 417 
vgl S.ass 19 Die Absendung zU zweien besonders bei Kollektensammeln 

6. Sass I7 
7. Sass 19. 
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leichen der Hal1da.uflegung, die nur Mannern, 
Gelehrten und Rabbinen von ebensolchen zuteil wurde J. 

Zu ihrer Abardnung gehort eine \),TahI und ein religioser Or'-
dinationsakt, der in der . Handa;.;.flegung 2 zur Ubertraguflg des 
Auftrags und Bevollma<i:htig.ung besteht. Die Aushandig.ung der 
Beglaubigungshriefe beschloss den ganzen Akt der Abordnung 3 • 

Der Begriff Schaliach, der dabei <Ills terminus technicus fUr einen 
salchen Boten verwendet Vlird, enthalt schon dem 'Vorte nach 
('Abgesandter'}im besonderen die Vorstellung,dass der Abge· 
sandte mit der absendi;nden Stelle in Verhindl1ng steht und dass 
elf das Uewusstsein einer so1chen Sendung und Verbindung hat. 
Darin besteht die Eigenart des Schaliachbegriffs. 

4. Dasselbe bezeichnet anch der Begriff· der Cheirotonie 
wenigstens an den angegebenen Stellen. Es hestehen jedoch noch 
weitere Zusammenhange zwischen Schaliach und Cheirotonie, die 
die Verwendung des Cheirotoniebegriffs in den Schaliachfallen 
verstandlich machen. Die beiden Begriffe stehen in einem doppel-
ten Verhaltnih zuernander. Cheirotonie steht in naherer Beziehung 
zum Gebrauch dell. Synonymen. d3toadA.ABLv, und 
3tElL3tBlV, indem bei einer offentlichen amtlichen Sendung, die 
durch die Cheirotonie ausgesprochene vVahl vorausgesetzt wer-
den muss. Die gelegentliche \Viedergabe des dnrch EXtS'-
VBW tT!V xstQ<l5 MLPUAASLV 'tT!V XBtQ<l 6, wie sie in LXX vorkommt, 
zeugt Vl",n p.inem naheren Verbaftni:; der Begriffe irn Bezug auf 
die Handauflegung, die bei der Bevollmachtigung cler ScheIu-
china stattfand. Es ist klar, dass bei-des,. Wahl und ordinatorische 
Handauflegung der Schel uchim fur den Gebrauch des Cheiro-
toniebegriffs beim Schaliacbwesen massgebend waren. Die Wahl 
allein eliklart die Anwendung des Begriffes nicht, da sie bei an-
deren WahlHillen fehit. Besonders das nahere Verhaltnis der 

1. Sass 19 vgl GKitte1 I, 417, 23ff. Zur Handauflegung selbst vgl. auch 
Schiirer, Geschichte des iiid. II 2,1. Strack-Biller beck, Komm. z N. 
T. II 653 vgl. auch 9SId. u. Behm, Die Handauflegung im Urchristentum 
S. 126. 

2. s. oben S &8. 
3. Acta 9,2 .• 2 Kor. 3,1f£ Das Erteilen der Grammata den Neuordinier.. 

ten in der heutigen griechisch-orthodoxen Kirche stammt nicht von hier, s. 
oben S. 66f. 

4. Vgl. z. B. Euseb. KG VI 43,10. 
5. Vgl. z. B. Genesis 3,22 altch Kittel I 340,2Sff. 
6. S. ebenso Genesis 22,I2 und Kittel a. O. 
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angegebenenCheirotoniestellen zu dem Schaliachwesen. bei dem 
die Handauflegung ein Hauptakt war, lasst sieh so erklliren. 
Doch kann auch die Handauflegungung allein eben so wenig 
den Gebraueh des Cheirotoniebegrieffs erklliren, der. seine 
Hauptsinn im A usdruck fUr die Wahl hat, wahrend die Be-
deutung der Handauflegung neu und selten ist. Justin spricht 
zweimal iiber die Absendung jiidischer Schaliach zur Verleum-
dung des Christentums, das erstemal ohne Verwendung des 
rotoniebegrieffes, nur lOit der Uezeichnung 8xAeySL'V neben 8X-
3tEIA-3tSL'V, was lediglich die Wahl bedeutet, das zweitemal aber mit 
Verwendung von Xel.Qolovsiv neben 3tEIA-:rtSL'V. Es ist nicht ohne 
wei teres anzunehmen, dass hier allein die Handauflegung im 
Sinne von gemeint ist 1. Es fragt sieh aber, ob 
der Cheirotoniebegritf verwendet ware, wenn es beim Sehaliach-
wesen keine Handauflegung gegeben hatte. FUr den helleni-
stischen Sinn des Cheirotoniebegriffs, besonders in seiner Erwei-
terung durch die J uden Philo und Josephus, ware das moglieh. 
Man kann annehmen, dass der Gebrauch des Wortes Cheirotonie 
hier fUr viele nur durch den Vorgang der Handanflegung ver-
standlich war. Es genUgt, auf die Bedeutung des Wortes in LXX, 
Jesaja 58,9 hinzuweisen. Diese gehoren aber zu den Fremden, die 
wie Philo, Josephus und Lucian nicht wehr in der griechischen 
Tradition standen, sondern ihre jiidisehe Vorstellungen hatten. 

So nehmen wir an, dass sich die Begriffe Wahl und Hand-
auflegung mer zum erstentr,al verkniipfen und dass diese Ver-
kniipfung den In halt des Cheirotoniebegriffes ergab. Das hatte 
wirklich den entscheidenden Schritt zur Ausbildung der eigent. 
lichen kirchlichen Terminologie der Cheirotrmie bedeuten kon-
nen. Doeh ist es dem gegeniiber festzustellen, dass das Wort im 

sehr selten ist, s')ndern auch aus-
! 

und Weihe bezeichnet, wahrend fUr die Handauflegung der Aus-
druek X8LQO{}SO£a. verwendet wird, der bis heute der eigentliche 
Terminus dafiir geblieben ist. Daraus ergibt sieh, dass das S;,;ha-
liachwesen tatsachlich nieht den bestimmendt:n Einfluss auf die 
weitere Entwicklung ausgeiibt hat. 

e'. Der Gebrauch der Cheirotonie in der nachapostolischen 
Zeit bis ins 4. Jahrh. hat stets den Sinn einer Wahl zur Bestel-

1. Kittel I 417. 

2· und 3. nicht nur 
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lung von Kirchenamter 1 oder bleibt jedenfalls in religioser 
Sphare, indem das SUbjekt der Cheirotonie Gott ist. So hatten 
Philo und Joseph us den Begriff verwendet. In Didache X V I 
und Klemens Alexandrinus Strom. VI 13 2 steht Gheirotonie im 
hf:llenistischen Sinn zur Bezeichnung der Wahl allein, wie das 
Wort auch in Acta 14,23 verwendet ist. Nach hellenistisch-jUdi-
schem Vorgang bezeichnet auch Origenes die Einsetzung eines 
Konigs durch Gott und seine Salbung als Cheirotonie 8. 

ot". Vom 4. Jahrh. ab wird der Gebrauch des Begriffes 
sehr haufig. sodass wir ihn wohl schon im 4. Jahrh. als terminus 
technicus fUr die Bestellung von Klerikern anzusehen haben 4. 

Seine Bedeutung schwankt in dieser Zeit zwischen Wahl und Or-
dination 5. An einzelnen Swllen lasst sie sich genau bestimmen, 
indem sie etwa die Wahl zur Amtsbestellung al1ein bezeichnet 6 , 

an anderen Stellen wo der gauze Akt der Bestellung, die Wahl 
mit anschliessender Ordination 7 gemeint ist, schliesslich auch 

1. Auch der Klassische Sinn des Wortes fehlt nicht, so die Anwendung 
des Begriffes bei Bestellung von Staatsamtern, vgl. Methodius von Olympos, 
Symposion X 2, ed. Bonwl!tsch GCS I4,I917, 113,6, Isidor von Pelusium, II, 
Epist. 264, Migne PG 78,708 (zweimal), III Epistl. 289, Migne PG 78,963, 
Sokrates KG. IV 31, Migne PG 67,S48, V 2 Migne PG 67,S68, Justinian Nov. 
VUI Epilogus 78,14, XIII praefatio 100,13. XV praef. 109,26. nO,32 u. CV 
praef. soo, 32f. Der Gebrauch der Cheirotonie-Komposita im klassischen Sinn 
ist sehr selten, kommt aber doch vor s. KutaxelQotovlU bei Philostorgius KG. 
VIII 4 u. X 1. tIber den Cheirotoniegebrauch bei der Kronung der byzantini-
schen Kaiser und sonsigen kaiser lichen Oberbeamten s. weiter unten. 

2. OStiihlin, GCS II 48S, [3 vgl. Migne PG 9,327. 
3. Origenes, Adnot. in Genesis Migne PG 17,I3A, Hom. I in Sam: 

28,1-2S, ed. Klostermann, GCS Origenes-Werke III 287,10,32. 
4. Vgl. DTC VII 1332. 
5. Es kommen noch Stellen vor, wo der genaue Sinn in diesem Ramen 

nicht bestimmt werden kann, z. B. Euseb. KG II I, 1. VI 10, de Mart. Pa-
laest. 12,947, Vita Const. III 62 vgl. ebd. I 5I mit Variante in 
Cod. J., Gregor. Nanz. Orat XVIII Migne PG 3S,I029. 

6. Es sein nur folgende Stellen angefiihrt: 4. Kan. des I. Nizanum:-l, (vg1. 
zu diesem den Kommentar des Zonaras und Areistinos, Rhalles-Potles Synt. 
II 122ff. s. auch ebd. I 21. u. Eisenohofer, Handb. d. kath. Liturg. II 3S6), 
ferner den IS. Kan. des gleichen Konzils und die 18.19. Kann. des 2. Konzils 
von Antiochia (vgl. auch filr diesen den. Komm. des Zonaras Synt. II 161), 
Euseb. KG VI 29,3, Athanasins, Apologia contra Arianos 6 Migne PG 25,260, 
Basilius Epist. 122 Migne PG 32,S4IB, Amphilochius von Ikonium 1. kano-
nischen Brief 188 Migne PG 32,668 u. AK VI 29.3. 

7. Z. B. Brief des Kornelius an Phabius Bischof von Antiochia, bei Eu-
seb. KG VI 43,10 vg1. 29, IS, 16. Kan. des 1. Nizanums, 8. Kan. des 3. allgem. 

6EOAOnA T6floC; KA' l'EUX0C; B' 17 
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dort, wo das 'Vort den feierlichen liturgischen Akt der Einset-
zung allein, d. h. die Ordination bezeichnet 1, Niemals findet sich 
aber ein Beleg, dass die Handauflegung Cheirotonie hiess. 

Der zunemende Gebrauch des Wortes in der folgenden 
Zeit zeigt ein Zuriicktreten der Wahl gegeniiber dem Bestel-
lungsakt und schlieslich de\" Ordination. Schon am Ende des. 6. 
J ahrh. nach derGesetzgebung J ustinians, dient der Begriff aus· 
schliesslich als terminus technicus fUr die Bezeichnung der Ordi· 
nation allein, wie sie urn 5. Jahrh.ausgebildet wurde und als Ii· 
turgischer Akt bis heute besteht. Es ist bemerkenswert, dass an 
dif:sem Bedeutungswandel zur Ordination hin Agypten und Syrien 
vorangehen, wahrend sich Klein-Asien und Griechenland erst 
anschliessen. Diese ortlichen Verschiedellbeiten erklaren es, dass 
der Begriff wahrend cler gleichen Zeit in mehreren Bedeutungen 
v\)rkommen kann, so etwa in Agypten im ordinatorischen Sinn, 
in Syrien im breiteren Sinn und in Griechenland immer noch in 
der Bedeutung der Wahl. Diese Unterschiede lassen sich sogar 
bei einzelnen Autoren nachweisen. 

1)'. Zur naheren Bestimmung dieses Bedeutungswandels ist 

Konzils, ro. u, 28. Kan. des 4. allgem. Konzils, 9.10.13.18.19. Kanones des 2. 
Konzils von Antiochia, 55.56.80. Kann. des Konz. von Kartbago u. Epist. des 
2. allgem. Konzils an Papst Damasus, bei Theodoret KG V 9, vgi. Pamphilos 
der Martyrer Migne 10, 1552Z., Chrysost., de sacerd. Migne PG 48,662f. \1. 
Hom. XIV in Acta 6,1-3 Migne PG 6o,II6. Ps.-Klem. Brief an Jakob. 2, 
BasHius, Epist. 122 Migne PG 32, 54IB. Gregor Nanz. Orat. XVIII 34 Migne 
35,1029 u. Oratio in laudem Basilii, Migne PG 36, 56gD, Theophilus von Ale-
xandrien in seinem 7· Kan. Migne 65.397, Philostorgius KG V 3, VII 6. VIII 
2, IX 13. 18. vgl. ebd, II 5, IV 8 Gelasius KG II 3,24. 32.32, 9. Aus allen 
diesen Stellen geht hervor, dass die Wahl und Weihe als ein Akt reIigiOsen 
Charakters gaJten und dass beide zusammen stattfanden, sogar beide in einer 
kultischen Form wie besonders folgende Stellen zeigen, Euseb. KG VI 29,43. 

1. 10. Kan. Ankyras, 8.9. Kan. Neokaisareias. 8. u. 19. Kan. des J.  
ziinums, 1. u. 4. Kan. des 2. allgem. Konzils, 2. u. 6. Kan. des 4. allgem.  
Konzils, 5. Kan. des Konzils von Laodiziia, 36. 48. u. 490 Kan. des Konzils v.  
Karthago, Athanasius Apolog. c. Arianos 6, Migne PG 25.260. Chrysost. Hom.  
XIV in Acta Migne PG 60, n6 (3mal), Hom. XXXI Migne PG 60,229 vgI.  
derslb. Migne 55, 404 une in der Liturgie Migne PG 917, BasHius Epist.  
53 Migne PG 32,397, 121 Migne 32, 541, u. 225 Migne PG 32, 841, AmphUochius  
x. Kanonischer Brief 188 Migne PG 32.668, Ps.-Ignatius ad. Herouem III I, 
ps.-Justin, quaest. et respon. 14, Euseb. KG VI 19, 16. 43, 17. VII 9, 2 vgi. 
unten die zwei koptische Belege. Theodoret v. Kyros, interpretatio in 1. Tim . 

.3.7 l\Hgne PG 82,808, SYllleoll Metaphrast Migne PG 1I4, 1076' usw. 
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zunachst die im alexatfdrinischen Bereich oder unter alexandrini· 
schen Einfluss von Hippolyt geschaffene· Agyptisehe K irchenord-
nung, die Apostolische Uberlieferung Hippolyts 1, wesentlieh. 
Aus clen erhaltenen Ubersetzungen des verlorenen griechisehen 
U rtextes liisst sieh jedoeh nicht mit Sieherheit sagen, ob und in 
welch em Sinne der Begriff hier gebraucht war. Sein Vorkommen 
ist jedoch sehr wahrscheinlich. Das Wort steht in der Uber-
schrift des zweiten Teiles der Epitome der AK VIII, oder Con-
stitutiones per Hippolytum: toov ay(wv a.1tO(Jt6AWV 1tSQL 
X8LQOtOVlOJV St' tImtoAUtou. Besonders fiillt ins Gewicht, dass der 
Begriff im VIII. Bueh der AK , das als Uberarbeitung der Agyp' 
tischen Kirchenordnung gilt 2, wie aueh in der schon erwiihn-
ten Epitome df)S VIII. Buches der AK sehr haufig ist Il. So 1st 
die Verwendung des Begriffes Cheirotonie dureh E. Henneeke in 
der RiiekUbersetzung des Prologs der Apostolisehen Uberlie-
ferung HipPQlyts aus der lateinisehen und der aethiopischen 
Ubersetzung ins Grieehische 4 sehr begrundet: 1t8(A.1ttll 
oui 1t8QL /:,8IQOtOVLa.;. Schliesslieh sprieht fUr die An-
nahme, dass Cheirotonie schon im ursprlingliehen Text der Agyp. 
tischen Kirchenordnuug, d. h. der Apostolischen Uberliefe-
rung Hippolyts stand, auch die Verwendung des Begriffes bet 
Kornelius, dem Zeitgenossen Hippolyts 5. 

In der Agyptischen Kirehenordnung Hippolyts sind uns 
die iiltesten und ausftihrlichsten Anordnungen der apostolisehen 

1. Uber die Identitiit dieser beiden Schriften vgl. H. Achelis. die iiltesten 
Quellen des orientalischen Kirchenrechts, Erstes Buch die Kanones Hippolyti 
(TU VI 4. Leipzig, 1891,271), OBardenhewer Gesch. d. altcher. LiV II 597. 
HEIfers. Die Kirchenordnung Hippolyts von Rom, Paderborn 1938. rf. u. 23rf. 
330. Die OrdinationsstelJen in deutscher Ubersetzung bei Hennecke, Neute-
stamentl. Apork.9, 1924. 574ff. 

2. Ed. Schwarz. Uber die pseudoapostolischen Kirchenordnungen (Schrif. 
ten d. wissensch. Gesellschaft. Strassburg 6. Heft.) Strassburg 1910, vgl. R. 
H. Connoly, The so· called Egypten Church ender and derived documents 
(Textes and Studies 8.4) Cambridge 1916 vgl. OBardenhewer a. O. II 597. 

3. S. weiter unten. Dass manche Stellen und sogar die Ordinations 
stellen eine treue Abschrift sind, meint Achelis, Die Kanones Hippolyts 38ff. 
(mit Synopse). Elfers a. O. 74f. Schriften wie die AK und die Epitome, welche 
eine Niederschrift der entstandenen Tradition darstellen, haben diesen neuen 
Gebrauch sicher nicht erst geschaffen, sondern von ihren Quellen oder vom 
Leben ubernommen. vgl. ERE IX Art. "Ordination». 

4. ZNW 22, 1923. I46. vgl. Elfers a. O. 74f.  
5 Vgl. oben S. 97, 7·  
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und altkirehlichen Uberlieferung iiber Wah 1, Dokimasie und Weihe 
der Kleriker erhalten. Wenn der Begriff der Cheirotonie sogar ab 
Uberschrift eines dieser Dinge betreffenden Abschnitts im Urtext 
verwendet war, dann ist anzunehmen, dass er diese drei 
der Kirchenamterbestellung insgesamt bezeichnett;, wie es auch 
beim einmaligt:n Gebrauch des Wortes bei Kornelius der Fall 
ist. Bei dieser Anahme lasst sich der Vorgang folgendermassen 
erklaren. Entweder hatte Hippolyt in Aegypten, unter dessen 
kirchliehen Einfluss er lebte \ auch diesen Gebrauch df-;s Cheiro-
toniebegriffs kennengelernt, sei es in dem einfachen religjosen 
Sinn oder mit Bezug auf das Schaliachwesen. Als Verfasser sei-
ner 3t6QL X6tQo't'OVL(»V hatte er ihn dann in dem neuen, 
rein ordinatorischen Sinn angewendet. Oder aber hat Hippolyt 
die schon in Aegypten entwickelte ordinatorisehe Bedeutung tiber-
nommen. Letzteres ist wahrscheinlich, da in Aegypten der Be-
griff Zl1erst seinen reinen religiosen Sinn und spatenstens am 
Ende des 4. Jahrh. seinen rein urdinaterischen Sinn erhielt 2. Je-
den falls erklart sich der Gebrauch des Begriffes. bei Kornelius 
einige Jahrzente splHer als Terminus bloss durch den Vorgang 
Hippolyts. 

Auch wenn Hippolyt das Wort Cheirotonie in diesem Sinn 
nieht verwendet haben soUte, konnen wir die Bedeutung der 
Cheirotonie als Wahl und Ordination nieht anders erklaren, als 
ausgehend vom heilenistisehen Sinn iiber den agyptischen re1igio. 
sen, der dann in seiner Verbindung mit dem Sehaliachwesen 
iiber Aegypten hinaus in Geltung war. Daral1f wird unten 
zuriiekzukommen sein. Auf jeden Fall gab die Entwicklung des 
Bestellungsverfahrens der Kirehenamter, nieht aber die Geste der 
Handauflegung, die tibrigens vom A. T. bis zum heutigenOrdi-
nationsritus stets hiess, den Anlass zur Entwieklung 

{t'o Es ist gewiss, dass die Entstehung und Entwieklung der 
kirehenreehtlichen Verfassung und des Ordinationsritus aueh fUr 
den Begriff der ordinatorisehen Cheirotonie Bedeutung hatte. 
Dureh die Kanones cler {(onzilien, die fUr aIle Gemeinden be-
stimmt waren, wurde ihr in der ganzen Kirehe ein einheitliches 
Verfahren gegeben. Die Kanones, die dieses Verfahren bestim-

1. Elfers a. O. 232f. 330. 
2. Vgl unten die Agybtische Grabstele vom Jahre 375 11. ehr. 
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men oder Anordnungen cazu geben, machen auch yom Begriff 
der Cheirotonie reichlieh Gebraueh, wobei er, wie oben gezeigt 1, 

eine dreifaehe Bedeutung entwiekelt. Die Kanones setzten also 
entweder die Bedeutung der Cheirotonie im Sinne, in dem sie das 
Wort anwenden, als bekannt voraus, oder fnhren sie es als neu 
dart ein, wo es nieht bekannt ist. Ausserdem erhalt durch die 
Konzilienkanones der Bestellungsakt eine neue Form und einp.n 
neuen Inhalt, die jedoch wieder mit Cheirotonie bezeichnet 
werden. 

L'. Wie soeben angedeutet, hat fur die Entwicklung des 
Cheirotoniebegriffs von der Wahl zu Ordination der Ordinations-
ritus selbst das meiste beigetragen. Oer einfaehe neutestament· 
Hehe Ordinationsritus, der nur mit Gebet und Handauflegung 
verbunden war, erhielt im Laufe der Zeit eine grosse Feier-
liehkeit. Schon Klemens Alexandrinusl! bezeiehnet eine Ordi· 
nationsfeierliehkeit, wenn er sagt: o-ov xat vuv 8V 

•.. tOOV a3toO"t6Awv sYYQa<PllVat 11 (ot 3tQE-
Diese Feierliehkeit besteht in einer Reihe von Hand-

lungen, die allmahlich zu der eigentliehp.n Ordination hinzuka· 
men, besonders im Inhalt des Ordinationsgebets. Das 3. und das 
4. ]ahrh. ist die Entstehungszeit der ersten Vorschriften und 
Anordnungen zu diesen Ordinationsfeierliehkeiten, soweit sie uns 
iiberliefert sind. Sie sind die Vorfahren des aus der gleichen apo-
stolischen Tradition stammen den Ordinationsritus, dessen Entste-
hung schon in die Zeit nach dem Aufkommen der grossen Litur-
gien des 4. ] ahrh. anzusetzen ist, Bei den ersten Ordinationsvor-
sehriften konnen wir freilieh den Gebrauch des Begriffes Cheiro-
tonie im Sinne der Ordination allein unmittelbar nicht feststellen, 
da nur ijbersetzungen, keine griechisehen Urtexte Vor· 
sehriften erhalten sind 4, 

(Fortsetzung folgt) 

1. S. S. 9rf. 
2. Strom. VI 13. OStahlin GCSII 485.8U. 
3. Vgl. Kirchenordnung HippolytS 31, I (Hennecke a. O· 574). 
4. Diese Ordinationsvorschriften tmd Gebeten s. Kirchenordn. Hippol. 

wie obell lOI,3, Apostolische Kirchenordnung (Can. apost. eccl.) XVI-XXI. 
Harnack, Die Quellen der sogenatmten apostolischen Kircbenordn1.\llg, TU II 
5. 1886. und ed. Fuuk, 1887. 58ff• vgl. Hennecke a. O. 567, AK VIII 16-28, 
Kanones Apostolorum I. 29· 30. 35, Epitome I-XX, ed. Funk. Didaskalia et 
Const. II. 1906. I58-194, Testament des Herrn usw. vgl. ERE IX 54IA und 
Dion. Areop., de eccl. hierarch. V. Migne PG 3, 5· 


