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DIE KLASSISCHE.UNb DIE CHRISTUCHE 
IN IHREM VERHALTNIS"'. 

VON 

DR MARCOS A. SIOTlS 

c) Ausdriicke zur Bezeichnung der Ordination ,aHein. 
An Ausdrucken fur die BezeichrlUng der Ordination allein 

sind vorallem zu erwahnen: 
XSL(lo{tsa£a, XSL(lE:td,sa£a, XSL(lO{tEtStV!. Der Ausdruck 

und Bm{tstSLv ist der alteste, er begeg;.. 
net schon in LXX. Die Formen XEl(lo{tsa(a und x.sL(lsm{tsa(a' 
sind Bildungen spaterer Zeit. Sie kommen zuerst als Ciebetsuber-
schriften im Sacramentarium des Serapion vor und werden von 
da an immer haufiger. Der Begriff bezeichnet inder christlichen 
Kirche die Handauflegung, durch' welche die Charismen des 
Heiligen Geiste;.; besonders bei Sakramenten Ubertrageu werden 2. 

Die christliche Handauflegung· selbst ist eine reine jiidische 
Kulhtandlung Das hebraische Verbum sc;hamak' (die 
Hande auflegen), das in der Mischna «zum Richter einsetzen» 3 

bedeutet, wurde von den LXX im allgemeinen mit Bm{tStELV 
wiedergegeben. Die Stellen, die dabei fUr die Ordination 

in Frage kommen '1, sind Gen. 48,14 Nu. 8,ro; 27. 18£. 39, 
9. Wie die alte&tamentliche jiidische Handauflegung christliches 
Eigentum wurde, so wurde es auch der Begriff des Handaufle'" 
gens, wie er in derLXX wiedergegeben war, dann jm N.· T. 5, In . 
diesem Sinn begegnet die ordinatorische Handaufiegung im N. 
T. etwa in Acta 6 t 6; 13,3. 3. r. Tim, 4,14; 5,22; 2. Tim. 1,6. 

Bis zum 3. Jahrh. wird jedoch die ordinatorische Handauf-
legung nur selten erwahnt G. Neben dem Gebet gilt sie als die 
zweite Haupthp..ndlung bei der Ordination der Kleriker. Sie ist 
das aussereZeichen der Uebertragung des Priestertums im Slnne 

. *) von S. 463. 
1. Haer. lib. III, tom. II, J3 (Migne 42,805 B) vgl. DCA II 

ISO!!, Behm,Dje Handauflegung itn UrchristentUln. 19rr. 
2. Behni ",. O. 122, vgL ebd.7,lIf fiber die ordinatorische Handauflegung. 
3. Sal1hedrin IV 4. 
4. An lien' ftbrigen Stellen ist der Ausdruck in· LXX im anderen Sinne 

venyendet. meist im kultischen Gebrauch•. 
:-.s.Behm a. O. 59. 6. s. Behm a. 0, 72if.  
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4er Succesion 1 und das. Symbof .fur ,die, Uebertragung der 
priesterlichen Charismen des Heiligen Geistes. Die Handauf-
legung als besondere Handlung des Heiligen Geistes. Die Hand-
auflegung als besondere Handlung der Ordination steht nach 
ihrem sprachlichen Ausdrucken den anderen Handauflegungen 
derJ{irche 2 ganz gleich und ist von diesen nicht zu unterscheiden, 
soweit nicht a,us dem Zusammenhang hervorgeht, dass es :-.ich urn 
die,orclinatorische Handauflegung handelt. So betitelt etwa Se-
rapkin.seine Or:dinatiu.nsgebete, als XELQOilooUxC; xutaUtauEooc; em-
uxOutO:u 3, wobei der Nachdruck auf liegt, das den 

Akt bezeichiIet, innerhalh dessep. die Cheirotonie stattfin-
det. . Eb.enso finden sich XEiQac; Etc; :l.tQEUf}utSQL6'V tL'VL 118-tEL'V 4, 
:rtQEUPU'tEQCOU XElQol1EuLa'V a'VaA.allpa'VEt'V 5, XELQol1EuLQ. 
tL'VLi5eii'VaL 6, XElQOO'V f3t({}Eate; Etc; i5wxo'VCa'V U3tT1QEuLac; 7, fm118'tEL'V 
XEiQac; Etc; 3tQE.UP'UtEQ(O'U XA.rjQO'V 8, XEtQac; Etc; E3UUX03tf)'V em11€tEL'V 9, 

'tOO'vi5ux XElQOitEU(ac; EilXO'W a;tOiiuitm lOl. Der Begriff Cheirothesia 
karnin dip.sem Zusammenhang auch den gesamtenOrdinationsakt 

. Haupthandl ung er ist 11, Der A usdruck XElQO-
aber dabeinie dutch XSLQOto'V(a ersetzt. In AK II 2 

konnte man den Satz03t6tE autf)'V .XElQOto'V(<<'VA<illPa'VO)'V xal1£-
so verstehen, dass XELQOtO'V(<i die Geste der Handauf-

legung allein bezeichnet, nicht die gesamte Ordinationshandlung, 
doch trifft das auch hier nicht zu. Das zeigen q.m besten dieStel-
len AK VIIf 16. I 3tQEUPUtEQO'V XElQOtO'VOO'V; dl 83tWX03tE 'tf)'V XEi(la 
ent 'tijc; XEcpaA.Tje; emt(itEL ailt6e;•..und 21, I im gleichen Sinn Es 
gibt sogar. Falle, bd denen der Gebrauch beider Begriffen an ei-
ner und derselbeStelle . deutlich ma(:ht,dass XELQo{h:u(a nur die 
Handauflegung, XSlQoto'VLa den ganzen Ordination zess be-

1. Hippolyt, Refutatio omnium haeresiumI Proemium, AK II 32,2 u. 
III  10. 2. s. bei Behm den ganzen Gebrauch .  

. 3. AK VIII 16,1, 17, 19, H, 2?,40, 6.5. vgl. Eusebius H. E. II 1,1.  
4. Euseb. KG VI 8.4. 5. Euseb. VI 43,9. 6. Euseb. KG. VI 43,9. 
7. Euseb. ebd. II. 8. Euseb. KG. VI 43.17; 9. Euseb. KG VII 32.2I. 

10. Ellseb. Vita Const. IV 61. Da eine so1che xeLQo-fteoLIl nur yom Bischof 
vorgenommen werden kann, heisst· sie tXQXleQlltUci) x!uQo-fteoLa vgl. Philostor-
gius KG. II II. Der'.·Bischof . selbst unterscheidet sich von scmstigen Kleros 
vor aHem dadurch, dass er die Ordination vollzieht. xeLQo-ftetei und XetQO' 
100VSL, dagegen der Presbyteros 0-0 XeLQotovei vgl. AK VIII 28, 1- 2, 
46.5 u. auch ebd. III 11,2, ebenso Ps.-Ignatius .Epist. ad Heronem III I. 

11. Gelasius KG. II 32,16. 
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cdl'wu£ OUto>£ EV tq, xMQCV- Es ist hier von der 
Aufhahme der Kleriker einer Sekte, der Kutharer, in den kirchli-
chen Kleros die Rede,wohei eine einfache Handauflegung er-
folgt, nicht aber die Wiederholung der eigentlichen Cbeir:otonie-
wie es nach dem 19. Kan.' des gleichen Kunzils fUr diePaulid-
nianer vorgeschrieben ist und in der Form der avaxsLQOtOVLa 
oder, durchgefuhrt wird. So ist es auch zu ver-
stehen, wenn es bei Ps.-Justin, Qaest. et Repons ad ·Orthodo. 
xos Antwort zu Fruge 14 lautet: to (def Sakramenten 
der Haretiker), 8LOQ{}oiit"at ••• tij£ 88 XSLQo:tOVta£ tii n XSL-

., 

DerAusdruck XSLQo{}s(J(a, der eigentlich das Auflegen der 
Hand auf das Haupt bedeutet, bezeichnet in der K;irche manch-

,mal aber auch nur ein Erheben der Hand des Klerikers, ohl'le 
'dass sie auf dem Haupt des, zu Weihenden niedergelegt wird. 
Besonders beim Segnt:n des Volkes und bei der Firmung istdies 
der Fall, also wenn der Abstand zwischen dem Segnenden Kle-
riker und dem Empfanger der Cheirothesie zu gross ist, odet 
wenn es sich um mehrereEmpfanger handelt. Auch bei der Or-
dination kommt eine solche Form der Cheirothesie' wenigste1Js in 
der koptischen Kirche vor 1, namlich wenn ein Bischof zu ordinie-
ren ist; Hier erheben die mitwirkenden BisohOfe ihre Hand in die 
Hahe und' der Patriarch legt die Hand auf Haupt des 
zu Ordinierenden. Dieser Modus kann entweder rein praktisch 
begriindet, oder aber ein Ueberbleipsel vom Handerhehen bei 
den Bischofswahlen sein. 

Schon fur das byzantinische Kirchenrecht gilt XSlQo{}s(J(a im 
iibrigen als Terminus zur Bezeichnung der Ordination mancher 
Aemter des niedrigen Kleros, wie des Subdiakons 2. So ist es 
auch im heutigen Kirchenrecht der griechisch· orthodoxen Kirche 
geblieben 3, wahrend X8lQot"ovLa der Terminus fUr den haheren 
Kleros ist. 

Der alttestamentliche Ordinaticlnshegriff des wurde von 
der L2FX 4 durch XQtSLV wiedergegehen, was sich in diesem Sinne 

1. vgl. Maltzew. Die Sakram. Anhang s. oben S. 122 Anm. 3' 
2. Sym. Thes. a. O. 76 Migne PG 155,249 X8LQo1}eQLa vgl. 

el:ld·361 , 
3. Milas, Kirchenrecht 230. 

4. z. B. Ex. 29.3 I n·a. 
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auch bei Philo Josephus f\ndet 1, Auch in der christlichen 
Kirche. wurde es bisweilen zur 13ezeichnung der ordinatorischen 
Amtseinsetzung. verwendet 2, obwohl hier kein eigentliches XQtO!lIX' 
vorliegt, wie es hauptsachlich bei dem Sakrament der. Firmung, 
Oelumg, begegnet. Der Sinn des Wortes liegt bei der Ordination 
mehr in der Besiegelung 3, deren spezielle liturgische Bezeichn ung 
OqJQIXY\.<;, ist 4. XQtOL!:; und OqJQIXY\.<; sind also Aus-
drueketdie besonders der liturgisehen Spraehe angehoren, in der 
sie beide fur die Taufe, Firmung und Oelung verw.endet wer-
den Ii. Die Handlung, die sie bezeiehnen, ist beidemale alttesta-
mentlicher Herkunft und Bedeutet zunachst die Beziehullg det 
Zugehorigkeit, die im Gegem:!,atz zur profanenBeziehungen 6 bis-
weilen aueh cler alttestamenlichen Beziehung selbst stets einen 
Weiheeharakter oder Heiligungschatakter hat. Die Beziehung, 
die auch in der christliehen. Kirchedas Zeichen der Zugehorig-
keit bedeutet, bezeiehnet bei der .Taufe die Zugehorigkeit zur 
Kirche, bei der Ordination die Zugehorigkeit zumKleros. AIle 
diese verschiedenen Arten der Besiegelung wie bei der Tanfe 
oder bei der Ordination werden durch 
ben. Dabei besteht die ordinatorisehe Siegelung hauptsachlich 
in der iGo'UQCt. (Tonsur), bisweilen aueh in der Salbung, hauptsach-
lieh aber in der qreimaligen kreuzfOrmigen Handbewegung 
des weihenden Bischofs uber dem Kopf des zur . Ordinierenden 7. 

Ans;;hliessend an diese Art der Besiegelung erfolgt immer das 
A uflegen der Hand auf dem Haupt des zu .Ordinierenden, was 
aber nicht die eigentliehe Ubertragung des Priestertums bedeutet, 
die eine Wirkung des Gebets, nicht der Handauflegung ist. 

Der Gebrauch von OqJQIXY\.<;. entwickelte sieh, 
wie der Gebrauch von und in der by-

1. Philo IV 234,14 235.9. Joseph. Antiqu. VI 83· VII 53. IX ro8 ua; 
2. AK III 15.6. 
3. s. oben S. 72.78f. 
4. tIber den altchristlichen liturgischen Gebrauch insbesondere bei cler 

Taufe s. FR. J. DOlger. Sphragis, Paderborn, 19I1, S. XII+205. Leider ist in 
dieser Arbeit der Gebrauch der ordinatorischen Sphragis weder als Wort 
noch als Handlung behandelt. 

5. Dolger a.O. 70f£. 184. 
6. D5lger a O. 1-70. 
7. s oben S. 72.2 tiber ihre Bedeutung nach DiQnysiQ/i Areop. vgl. DTC 

XI 1394' 
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·lich zum Terminus zur Bezeichnung des Bestellungsaktes fur 
Aemter desniedrigen Kleros, wie den Sanger, Lector usw 1, 

Ein weiterer synonymer Begriff ist LEQuoi1cU, Er wurde 
schon von LXX, Philo und Josephus aus den klassischen sprach-
gebrauch ubernommen und bezeichnet den Eintritt in den Or-
diniertenstand durch den Ordinationsritus. Auch dieser Begriff 
ist imrr.er noch im kirchlichen Gebrauch und bezeichnet den Be-
stellllngsakt besonders im Bezug auf seine Heiligkeit. Durch das 
lEQuoihn des Sakraments der Ordination tritt man in den Stand 
der tEQroOUVl1 ein. Mit diesem Ausdruck LEQIDOUV'll konnen Siitze 
gebildet werden, die den Empfang oder die Verleihung der tSQro-

sel bst bezeichnen, so etwa tflisQroouvU 8otscpavroosv 2. 

Dionysios Areopagita bezeichnet den Ordinationsakt im Hin-
blick auf seine Heiligkeit auch als aYlaOtSta 3, Dieses Wort steht 
bei ihm synonym fur Cheirotoriie selbst, das er nie gebraucht. In 
diesem Sinne sagt er auch statt XSlQotovshaL, Die Voll-
ziehnng der Ordination bezeichnet er als tSAdrool(; oder tSQatt· 
xTj 4, wie auchPachymeris in der Paraphrase seiner 
8ehrift verstandenhat: 8e 3tQ08'llAOV 811;1 tOOV xa-
taotaoerov XSLQOtOVlOOV 8XA'll'li'o!Ls1ta". Dionysios zeigt sieh, 
worauf schon hingewisen wurde, im allgemeinen sehr abhangig 
von der Terminologie der Mysterienreligion. Doch fragte es 
Sieh, ob und wie weit die Begriffe; die er hier verwendet, bei der 
feierlichen ordinatorischen der Kultusbeamten der 
::M',ysterienreligion und des griechischen Religionswesens weiteren 
U mfangs schon vorhanden waren und nieht aUein zur Bezeich-
nung der Weihen dienten, die der Teilnehmer an den Mysterien 
erhielt. J eden falls 1St der Gebrauch von teAeWUV mit seinen ver-
schiedenen Ableitungen in der Kirche breiter geworden und 
nich auf die Ordination beschrankt geblieben. So kommen die 
Ausdrucke teAenl, LeQOtSAeOtta zur Bezeichnung jedes liturgi-
scben Vorgangs vor. Die Frage muss offen bleiben, ob hier je-

1. Sym. Thes. a. O. c. 76 Migne PG. 155. 249. 361, Milas a. O. 230 vgl. 
cben S. IIO., P. Placides de Meester a. O. 237f. 

2. Isidor von Pelusium, III Epist. 297 Migne PG 78.964. 
4. De eccl. hierarch. V Migne PG 3,505. 
5. ebd. 512f. 5:20f. u. VI Migne 3,529. 
5. Migne PG. 3,520, vgl. Symeon Metaphrastes, Vita S. Joh. Chrysost. 

Migne PG II4.I07 u. Alex. Memnonos s .. stBlla tllta otB teA-BIOI toiit'ov teQEa s. 
R hal1es- Potles. Synt. V 280. 
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weils eine Ausweitung vom. usprilnglichen rein· ordinatorisehen 
Sinnerfolgte, oder ob solche Ausdriicke schon von vornherein 
im breiteren Sinne verwendet .wurden. 

4.  Das Bestell1mgs'l)erfahren bei den Ki1'chenamter bis zur' Ausbildtmg 
des ordinatorischen Cheirotoniebeg1'iffes. 

Nach dem Uberblick iiber den Sprachgebrauch von Cheiro-
tonie und seinen Synonymen in der christlichen Kirche konnen 
wir uns der Frage zu wenden, wie das Bestellungsverfahren 

in der alten Kirche geschaffen· war, bis Cheirotonie sich 
ais ordinatorischer Terminus. durchsetzte. Es ist anzunehmen, 
dass von dieser Frage aus weiteres Licht auf die Verwendungdes 
Cheirotoniebegriffes und auf seine allmahliche . Ausbildung als 
Terminus faUt. 

Uber die Bestellung der ersten Organisatoren der Kirche, 
del" 12 Apostel durch Jesus sel bst, wie sie aus den syn0ptisehen 
Berichten hervorgeht, braucht hier nicht gesproehen zu werderi,' 
da bei ihrer Auswahl der Org:anismus der Kirche fUr die a:nde-
ren noch unsichtbar und U11bewusstwar. Ausserdem war die Be-
steHung der nachsten Kirchenamter nach dem Tode der Apostel, 
wie mit Sicherheit gesagt werden kann, eine ganz andere. Wah. 
rend die ersteEinsetzung durch Jesus alleiri 1 vollzogen wurde, 
wird sie jetzt durch die ganzeGemeinde vorgenommen, wobei Je-
sus durch den in der Kirehe wirkenden' Heiligen Geist vertreten 
wird. So setzt Jesus durch die Sichtbare Kirehedie weiteren 
Beamten seiner Kirche ein. Dass fUr· die Naehfolgerschaft der 
Apostel in der Kirche nieht eingehend gesorgt wurde, lasst sich 
bei der Apostolisehenkirche nicht annehmen, .dass sie sich be-

Pforten des Hades nicht iiberwaltigen werden' konnten (Matth. 
16, I 8). Wie die Apostel selbst die Vorsteher der von Ihnen be-
griindeten Gemeinden bestellten, als ihre SteUvertreter in diesen 
Gemeinden einsetzten und die Gemeinden ihnenanvertrauten, ist 
im N. T. selbst oft berichtet. In kurzen Angaben horen wir fiber 

1. s. Nach Chrysostomos wurde Jakobus vom Christus selbs zum Bi-
schofsamt von Jerusalem, eingeseft .. (d. h. Christus) ydQ ail'l;ov (den 
Jahobus) UY£1:ru )tat £l'CtO)tO:n:OVEV ·!EQooo1... nEl'COn)lfl3vm» 
Migne P.G. 61,326 38. Homil. in 1 •. Korintherbr. des Paulus vgl. Epiphanius, 
Haer. 78,7 Migne P.G. 42,709 u. Clemens Alex. bei Eus. H. E; II, 1,3- ' 
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q.ie Art und dasVerfahrendieser Bestellung, die gewiss noch in  
unentwickelteu Formen erfolgte .. Dass 'die Apostel selbst wegen  

.der Art ihrer Bestellung ihren Nachfolgern und damit derKir- 
chenamtern erheblich<; Sorge bereitet haben, bestatigt uns  

. ausdriicklich Klemens von Rom in seinem Brief an die Korinther  
{44. Iff}. Auf diese Sorge griindet sich die apostolische Tradition 
iiber die Aemterbestellung in der spateren Zeit. Bei ihren grossen 
Existenzschwierigkeiten kam die alte Kirche jedoch nicht dazu, 
€:ine vollstandige Darstell ung dieser Tradition der .Bestellung der 
Kirchenamter zu hinterlassen. So besitzen wir nur beilaufige Aus-
sagen, besonders in der Apokryphen Literatur. Gerade hier lassen 
sie sich leicht aus der Tentenz und dem Interesse der Kreise 
der apokryphen Literarur, der Gnosfiker und anderen Haretiker, 
erklaren, die Succession ihrer Vorsteher unmittelbar von. den 
Aposteln oder sogar von Jesus selbst abzuleiten. 

Aus den Ausagen Uber die Aemterbestellung nach dieser 
apostolischen Ueberlieferung ergibt sich vor all em, dass die Be-
stellung der Kircbenamter aus einer Wahl und einerEinsetzungs. 
weihe bestand. Ueber die Einzelheiten diese beiden Akte konn 
ten bei der knappen Asserungen, diewir dariiber haben, vt::r-
schiedene Meinungen auftreten. J eden falls ist die Tatsache 
festzustellen, dass die Keime der apostolischen Tradition und 
Anordn ung der K irchenamterbestell ung schon in sehr friiher 
Zeit entwickelt wurden, vielleicht zum erstenmal da, wo sich der 
Verwaltungskleros g<:.nz mit dem charismatischen Kleros ver-
ei,nigte, sodann aber dort, wo das Amt des Episkopos in seinem 
moharchischen Sinn seine besondere grosse Bedeutung, wie fUr 
die Kirche im allgemeinen J so auch fUr die weiteren Kirchertam-
tetbestellungen gewann. 

A. Die Wahl. 

Was den Wqhlakt betrifft, so macht der Gedanke der all-
mahlichen Entwicklung der apostolischen Tradition mehrere 
Annahmen iiber die Wahl iiberfliissig. Sie finden. jedoch ihren 
Platz an den verschiedenen Punkten dieser Entwickl ung, die 
sich von Anbeginn in drei Stufen. vollzog 1• Ais erste Artder 
Wahlbestellung in der alten I\irche begegnet die Wahl, die nur 
durch der Gemeinden vollzogen wird. Da-
rauf folgt zWf.!ite Art, bei der Kleros und das Yolk als gleich-

1. Vgl. K. Kallinikos a. O. 562f. 
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,berechigt ,und vor Gott verantwortlich an der Wahl teilnimmt. 
Schliesslich entwickelt sich die Wahl, die als eineAngelegenheit 
des Kleros allein vondiesem selbst vorgenommen wurde, wobei 
der ·Pemeinde nur ein Vetorecht verblieb. Auch ein vierter Wah-
lmodus, der schon in der klassischen Polis bisweilen begegnet, 
ist in der Praxis der alten Kirche noch zu beobachten," namlich 
die Bestellnng der Wahlbrechtigten durch \Vahlkollegien, die 
als der Gemeinde se,lbst aufgefas!.:t werden. Diese 
insgesamt vier Arten des Wahlvorgangs schliessen sich in ihrer 
historischen Entwickl ung gesehen gegenseitig nichtaus, zlunal 
sie aBe in der gleichen Zeit zu exiestieren scheinen. Es ist zu 
vermuten, dass dabei auch 6rtliche Verschiedenheiten eine Rolle 
spielten, incl.em in den verschiedenell Provinzen jeweils anders 
iiberdie des 6ffentlichen, besonders des poli-
tischen Lebens gedacht wurde 1. 

a) Wahl der Kirchenamter allein durch das Volk. 

Die Wahl der Kirchenamter allein durch das Yolk ist ein 
rein demokratisches Prinzip, wie wir es in der klassischen Plllis 
kennenlernten, wo dasganze Yolk durch seine Abstimmung die 
Staatsbeamten bestellt. Es ist aber auch im JudentulTI anzutreffen 
und zwar gerade hinsichtlich des Amtes des Hohenpriesters. das 
sonst bei gewissen Geschlechter erblich war2. Eine solche Wahl 
nach dem Tode des Hohenpriesters Alkimos ergibt sich aus J0-

sephus Antiqu. XII 4 14: '0 t<i> 'Io-o5<.;( dQXl6QroO-O'V11'V 
5(arooL'V. Nach Acta 6, 1-6 veranlassten die Apostel die Bestel-
lung der sieben Diakonen durch diesen Wahlmodus,der dann 

selbst haben an dieser Wahl nicht teilgenommen oder nur als 
Aufseher. Es ist aber selbstverstandlich anzunehmen, dass sie um 
der Ordnung und des Friedens willens in der Kirche grosses In-
teresse an der Wahl haben mussten. 1m ganzen hat dieser Be-

1. Ein Wahlmodus durch propbetischen" Stimmen oder durch Offenba 
rung kommt vor in Act. 13,2; I. Tim. 4,14, Euseb. KG. VI 11.29,3. vgI. K. 
Miiller, KirchengeschichteS I 1.270 vgI. auch die Wahl des Ambrosius. 

2. Joseph. Antiqu. X 153. XX 226. 2.9· 241. vgl. Vita I. 
3. Der Atisdruck ist als "die Ganze Gemeinde .. zu vetstehen, vgl. Lietz' 

mann. Handb. z. N. T., Apostelgeschichte' S. 35 vgl. das ndvu; 
des Eusebius K. G. IV. 22, 4-5. 
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stellungsmodus fUr die Kirche spater, wie wir wenigstens aus 
den Ordinationsgebeten zum Diakonat sehen konnen, eine ,grosse 
Rolle gespielt. Sie bleibt ein lebendiges Vorbild fUr die Kirche 
und fiir die weiteren Wahlen der Kirchenamter. Gerade ein of-
fentliches U nternehmen dieser Art bedarf jedoch Leitung 
nnd Aufsicht einer fUhrenden Person oder mehrerer solcher in 
der Form eines Rates, die sich bei demokratischen Einrichtun· 
gen, wie es das urchristliche Leben war, fiir die Lenkung des 
demokratischen Willens zum N utzen der Allgemeinheit einsetzt 
und die der Verwirrung entgegen wirkt, die immer dort leicht 
eintritt, wo viele zu entscheiden haben. Dieser Grundsatz einer 
Vorsitzenden Person octer Behorde, die die Aufsicht und Leitung 
der Macht des Volkes hat, war der alten Kirche yom staatlichen 
Leben besonders der klassischen Polis her bekannt. So sind 
auch die Stellen Act. 14,23, Tit. 1,5 und I. Klem. 44.3 zu 
stehen. Paulus und Barnabas bzw. Titus bzw. die EAAOYLf.l.Ol dv-

haben hier die Aufsicht iiber die Wahl, die yom gesamten 
Volk der Gemeinde vorgenommen wird. Die Annahme, dass die 
EAAOYtf.tOL bei t. Klem. 34,3 Episkopoi sind 1 oder Pre-
sbyteroi 2, ist ebenso berechtig wie die, dass wir Laien in ihnen 
zu sehen hatten. In diesel1l Fane wiirde der Ausdruck 

eine allgemeine Bezeichnung des Charakters dieser Per-
sonen darstellen, nicht aber ein Titel ihres Standes in der Ge-
meinde sein. Wenn diese EAAOYLl1.Ot technische oder charis-
matische Funktionare waren und als solche ein Kollegium fUr 
die Gemeindeverwaltll.ng bildeten, war ihre Zahl sehr beschrankt, 
sodass die Entscheidung iiber die Wahl beim Volk lag. Der 
Ausdruck 'EXXA'l1a£U£ bedeutet dann 
mehr als blosses Zustimmen. Wenn die Gemeinde, wie Lietzmann 
annimmt, ihre Episkopoi einst als bloss technische Funktionare 
selbst wahlte, jetzt aber die Episkopoi oder die 
ihre Nachfolgerwahlten, indem eine Umbildung der Kirchen-
beamten yom amtlichen zum priesterichen Charakter erfolgte, so 
kam es sich dabei doch urn die charismatische Uebertragung 
handeln, nicht um die Wahl selbst; Die priesterlichen Befugnisse 
werden ja nicht durch den Wahlakt iibertragen, vielmehr ist ihre 
U ebertragung eine Angelegenheit des Episkopos, der schon vor-

1. Lietzmann, Gesch. d: alten Kirche I 204. 
2. K. M filler, Kirchellg. I 2 7. 270.  
9EOAOriA T61loC; KA', TEOXOC; fj,' 3<;*  

http:Gemeindeverwaltll.ng
http:EAAOYLl1.Ot
http:EAAOYLf.l.Ol
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her die priesterliche und charismatische Kraft in sich hat. Del' 
Wahlakt durch das Volk geht dem voraus 1 • 

Die zunehmende Bedeutung des Kleros in der Kirche fUr 
die Reg-elung alJer kirchlichen Fragen schrankt jedoch immer 
mehr die Rechte der 4'1ien ein. sodass es verstandlich ist, dass 
wir aus spaterer Zeit keine Nachrichten uber die Wahl des Kle-
ros durch die Laien alleinmehr haben. In Uebereinstimmung 
mit der Wahl der Kirchenamter in der ersten nachapastolischen 
Zeit steht die Didache XV I II und die Kirchenordnung Hippo-
lyts 3, nach der «als Bischof eingesetzt werden soli, wer vom 
ganzen Yolk erwahlt ist». Spatere FaIle, bei denen das Volk 
VorschHige fUr die Bischofawahl macht und vam Kleros auch die 
Einsetzung der Vargeschlagenen verlangt 4, sind immer starke 
Beweise fur die Tatsache der Wahl der Kirchenamter in der 
fruhen nachapostolischen Zeit durch das Valko So iibertragt 
auch nach dem I9. Kanan des Konzils von Merida das Volk 
seinvVahlrecht an dem Bischof, indem es ihm den Auftrag er-
teilt, Priester zu bestimmen .. 

b) Wahl der Kirchenamter durch Kleros und Volk. 

Von 3. Jahrh. ab begegnen wir der Wahl der Kirchen-
,  amter .hauptsachlich durch den Kleras und das Yolk. Diese Wah-

lart kann entweder auf einer anderen apostolischen Tradition in 
del" Kirche, oder aber auf der weiteren Entwicklung des ersten 
Wahlvetfahrens, das aUein von Volk ::lusging, beruhen. 1m er-
steren Fall ware die Heimat dieser Tradition Vlohl Rom, wo 
sie weiter um sich griff und etwa in Afrika durch Cyprian schon 
gleichzeitig mit Rom sel bst zu belegen ist. Der erste Beleg dafiir 

UV3QE£ dann als Amtstrager aufzufassen sind. Stellt jedoch das 
neue Wahlverfahren eine Entwicklu;;g aus dem Alten dar und 
geht es also allf dieselbe Tradition wie dieses zuriick, dann 
mussen wir sein Aufkommen mitder Vermehrung der Zahl der 
Kleriker in der Gemeinde erklaren. Die Bedeutung des Kleros 
war dadurch gewachsen. Der Kleros hat damit nicht mehr allein 

1. Vgl. K. Miiller a. O. 220. 
2. K. Muller a. O. 217. 220.  

Hennecke. Neutestamentl. Apokryphen2 574.  
4" z. B. Greg. Nanz. Or. XVIII 33 Migne PG. 35,r02711. vgl. Theodoret  

KG I 7, Sokrat. KG. I 8 u. VI 2, Augustin. Epist, 155. Synesius Epist. 67. 
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technische Verwaltungsfunktionen, sondern verreinigt mit diesen 
die priesterlichen und charismatischen Befugnisse. Vazu kommt, 
dass die Gemeinden mit Hilfe eines so1chen Kleros viel sHirker als 
bisher mit einander in Verbindung treten konnten. J eden falls tru· 
gen aile diese Faktoren dazu bei, den Einfluss des Kleros zu 
verstarken und auch seine Beteiligung in Wahlverfahren herbei-
zufiihren. . 

Fiir das Zusammenwirken von Kleros und Yolk bei. der 
Wahl gibt es verschiedene Moglichkeiten der Ausfiihrung. Der 
Kleros konnte entweder nur durch Abgabe eines Zeugnissesiiber· 
die Wahl der Kandidaten (testimonium de vita, MaQ't'UQta), an 
der Wahl teilnehmen, oder aber durch seine wirkliche .Stim· 
mabgabe (suffragium de persona) mitwirken. Es ist auch moglich, 
dass in diesen beiden Fallen eigentlich dassel be gemeint ist und 
dass nur die Ausdriicke dafiir wechseln t. Auf Seiten des Volkes 
haben wir eine wirkliche und aktive Teilnahme an der Wahl 
durch die Abstirr..mung, we1che die Wahl entschciden soll (suf-
fragium plebis). Auch beim Volk begegnet aber auch ein testimo-
nium de vita, das im Sinne eines blossen Vetorechts aufzufassen 
ware, wenn es nicht eben falls die Abstimmung bezeichnet. Es ist 
also nicht leicht, zu entscheiden, welchem der beiden Stande die 
Initiative derWahl zu stand. So viel aus den Quellen hervor-
geht, lag die Initiative, besonders nach dem 3. Jahrh. , das eine-
mal beim Yolk, das andere mal bei Kleros2. In Rom und in 
Afrika, wo sich dieses Verfahren im 3. Jahrh. vor allem d],lrch 
Cuprian belegen last, weisen die betreffenden Anssagen al)f Gleich· 
berechtigung des Kleres und des Volkes bei der. Wahl 
hin 3, Wie weit Hippolyt eine Beteiligung des Kleros an der 
Wahl durch wirkliche Abstimmung· im A;lgen hat, ist nicht 
deutlich. Jedenfalls war das Verfahren in Rom aber bis am Ende 
des 5. Jahrh. in Geltung. Das beweii-.en A'.lsdriicke wie cleri pIe· 
bisque suffragiuin 4, vota civium, testimonia populorum, honora-
torum arbitrium 5, Diese Verhaltnisse werden durch den Wider-

1. vgl. DCA I 213 B, Art. Bishop, «And the clergy· and the people alike-
possessed the right a. :suffragium 'de persona', as well as a 'testimonium de 
vita' 

2. vgl. DCA ebd. und Achelis, Lehrb. d. pra.kt. TheologieS I 14S. 
3. K. Muller a. O. 270. Kruger, Handb. d. Kircheng. ProS. 
4. Leo der Grosse, Epist. 84. 
5. ders. Epist. 89. vgt. populus pontifel1; elel):'erit.• Hieronym. El?ist. 

Rusticum, 

http:beweii-.en
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spruch von Klerikern und Laien bei der Wahl Novatians zum 
Presbyter wegen seiner N otta ufe 1, bestatigt. Die Berichte i.i ber 
Novatian und seinen Gegner Cornelius unter den Briefen Cy-
prians, sind wertvolle Zeugnisse fur dieses Verfahren. 

Ddr Kirchenbegriff Cyprians ist die notwendige Voraus· 
setzung fUr das Verstandnis diesesWahlverfahrens.Die \Vahl der 
Kirchenbeamten sollte durch die Einheit der Kirche erfolgen. 
Sie gilt als judicium Dei et Christi 2. Die Teilnehmeran der 
Wahl, sei es der Kleros oder das Yolk, wirken nur als Organe 
des judicium Dei. Deshalb solI die Wahl auch beider Anwesen-
heit aller,in der hergestelltenEinheit der Kirche :-.tattfinden, 
wobei sichdas judicium Dei am besten zu aussern vermag 3• Cy' 
prian bezeichnet dieses Verfahren . alseine traditio divina und 
apostolica observatio 4. Er erklart auch, dass diese Tradition nicht 
allein die Wahl der Bischofe und Presbyter betreffe, sondern sich 
auch a:uf die Diakonen beziehe 5• SchliessJich weist er darauf 
hin, dass die Tradition in Rom nnd in fast alle Provinzen gelte, 
ab nos et quoque et fere pro provincias universas tenetur 6.Er 
bezeichnet diese traditio weiter als dispositio Dei, lex evangelica 
und institutio catholicae unitatis 7. 

Diese cyprianische Ueberlieferung besteht darin, dass zur 
rechtmassigen DurchfUhrung einer Wahl aIle benachbarten Bi-
schofe einer Provinz, eigentlich der ganzen Welt (totius mundi) 
zusammenkommen &, unter denen Aufsicht die Wahl in Gegen-
wart des gesamten Volkes, durch die Abstimmung der gesamten 
Gemeinde 9 und nachdem Urteil der Bischofe abgelialten wird. 
Dabei sind sowohl diejenigen BischOfe gemeint, die sich person-
Uch zur Wahl eingefunden haben, wie die anderen, die sich in 

2. Epist. 55.8 59,5 3. ebd. 4. Epist. 67.5. 
O. Epist. 67,4. Nach Epist. 52.2, gilt die von einem Bischof vorgenom-

mene Bestellung eines Diakons obne Berucksicbtigung auf die Abstimmung 
der gesamien Kirche als ein Widersprucb gegen die Kircbe; qui istic adver-
sus ecc1esiam diacoIium fecerat. Ebenso sagt Cyprian in seinem 29· Epist.· 
dass er den Saturnus als Lector und Optatus als Subdiakon eingesetzt hat, 
was er aber nicht willkurlich, sondern nach dem Willen und Verlangen der 
gesamte Kirche getan babe. 

6. Epist. 67,4. 
7. Epist. 46.1 Igl. 55,8. 
8. Epist. 67,S. vgl. Epist. 55.8 U. 56.1. 
9. Epist. 61..3 de universae irarernitatis suffragio. 
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einem Schreiben an die betreffende Gemeinde iiber die zu wahl-
ende Personen geaussert haben 1 • Nur nach ErfUllung alIer die-
ser Voraussetzungen gilt die Wahl als apostolisch, nur dann 
darf auch das Bischofsamt auf den Gewwahlten iibertragen wer-
den. Das Urteil der Bischofe ibt dabei nicht als Mitwirkung bei 
der i\bstimmung,sondern als nochtraglich Anerkennung oder 
Ablehnung des Ergebnisses der Abstimmung zu bezeichnen. 

Was die Anwesenheit und das Urteil der Bischofe anderer 
Provinzen und fremden Kirchen betrifft. so wird sie von Har-
nack 2 treffend als Beweis der damaligen engen Verbindung der 
Gemeinden miteinander erklart. Es liegt der Gedanke zu Grunde, 
dass die gesamte Kirche ein Interesse an jedem einzelnen Bi-

. schof zu nehmen hat und dass daher auch die gleichenBedingung-
en fUr aile BischOfe zu gelten haben. Besonders aber liegt ein 
Ans:ttzpunkt fUr die Umbildung des Episkopats yom Gemeinde· 
amt zum Kirchenamt VOl'. D'ass das Interesse aller Gemeinden an 
der Wahl eines Bischofs in dtJr Tat gross war, ergibt sich auch 
aus dem Hinweis Cyprians, der es ais aite Sitte bezeichnet, dass 
der gewahlte Bischof seine Wahl brieflich an aile anderen Bi· 
scchofe mitteilt 3. 

Die Aufgabe dieser BischOfe besteht in dieser Zeit darin, 
dass sie infolge ihrer Autoritat, Neutralitat und ihrem Interesse 
an der Ordnung in der Kirche die Aufsichtsbehordel1 bestellen 4, 

unter deren An lei tung die W ithl seitens del' Gemeinde durchge-
fiihrt wird. Ausserdem haben dann. wie schon erwahnt, die Bi· 
schofe die Ratifikation der rechtmassig verlaufenen Wahl vorzu-
nehmen. Dies lasst sich mit den Aufsichtsbehorden des atheni-
schp,n Staates der klassischen Zeit wergleichen, dte gleichfalls 
auch die Ratifikation der Wahl bei del' Cheirotonien in der Hand 
hatten. 

(Fortsetzung folgt)----'---
1. Nach Epist. 55,6 ist dies Urteil der BischOfe der ganzen Welt nicht 

ein blosses Urteil. sondern ein Zeugnis, wie es fUr Cornelius als ehrenvollcs, 
lohendes unp riimendes bezeichnet wird, vgl. Epist. 67,5 fiber Sabinos. 

2. Harnack, Die Quellen der sogenannten Apostolischen Kirhcenordnung 
(TV II 5,1886,40). Zu der Apostolischen' Kirchenordnung (Ca=:.. eccI. sanet. 
Aposrolorum) XVI haben wir die gleiche Nachricht. doch mit der Be.schrank-
ung, dass von den Nachbargemeinden nur dann Wlihler kommcn sollen, 
wenn es keine binreichenden Mlinner gibt, die den Kandidaten prtlfen. 

3. Epist. 45.3. vgl. Epist. 48,2.3.4. 
4..Euseb. KG. VI 1 [,2 sagt unS ausdriicklich, dass die Episkopen der 

Nachbargemeinde nur einen Rat zur Vorfiihrung der Wahl bilden vgl. eb.VI"IO, 


