
DIE KLASSISCHE UND DIE CHRISTLISCHE CHEIROTONIE 
IN IHREM VERHALTNIS * 

VON 
DR MARCOS A. SIOTIS 

Es fragt sieh, ob der Kleros innerhalb einer Gemeinde in 
der die Wahl stattfand, dassel be Wahlreeht wie das Volk hatte. 
Dass die Wahl vom gam,en Volk vorgenommen wLlrde, wird 
ausdriicklicb bezeugt: factus est autem Cornelius episcopus ... de 
plebis quae tunc adfuit suffragio 1 oder de universae fraternitatis 
suffragio 2. Nach Cyprian ist die Rolle des Urteils des Volkes in 
der Kirche im allgemeinen sehr gross und bedeutsam 3. Wenn ein 
unwurdiger gewiihlt wird, so ist das Yolk netch Cyprian daran 
mitschuldig 4• Dadurch wird die Verantwortung des Volkes ver-
grossert. Einige Stell en Cyprians konnten zwar so verstanden 
werden, dass die Anwesenheit des Volkes bei der Wahl nur passi-
yen Sinn hat, oder ein blosses Vetvrecht bedeutet, doch verma· 
gen sich diese SteBen den anderen gegenuber nicht durchzuset-
zen, an denen die aktive Teilnahme des Volkes all der Wahl 
und an der entscheidenden Abstimmung klar ausgesprochen ist. 
Jene Stellen sind vielmehr nur als schwachere Ausdriicke fUr 
dassel be Verfahren aufzufassen, das auch sonst beschrieben wird, 
zumal beides in demsel ben Brief Cyprians begegnen kann. 

Die aktive Teilnahme des Volkes an der Wahl der Kirchen-
amter ist nach Cyprian darin begriindet, dass nur dem Volk 
selbst die wiirdigen und auch die unwiirdigen Kandidaten richtig 
bekannt sind: episcopus deligatur plebe praesente quae singulo-
rum vitam plenissimae nevit et uniuscuiusque actum de eius con-
versatione perspexit". 

Die Art der Teilnahme des Kler0s an der W 
ros nur em testi-

monium de vita, aber auch ein suffragium de persona abo 
Cyprian sagt ausdriicklich in seinem Epist. 55,8 factus es autem 
Cornelius episcopus de Dei et Christi eius judicio, de c1erikorul11 
paene omnium testimonio et pleb:s quae tunc arlfuit suffragio, de 
sacerdotum antiquorum et bonorum virorum Wir kon· 

*) Forstetzung von (1950) S. 617. 
1. Epist. 558. Epist. 5.96, Epist 67.3. 2. Epist. 6M· 
3. Epist. 49,2, Epist. 51,1, Epist.64,r. 4 Epist 67,3 5. Epist. 67,4·5· 
6. Sicherlich bezieht sich auch Epist. 443 das testimonium allein auf den 

Kleros, das judicium auf die Laien. ' ...atquae intelegant episcopo semel facto 
collegarum ac plebis testimonio et judicio controbato alium constitui nullo 
modo posse'. 
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nen dieses testimoniun'1 entweder wortlich verstehen oder auch 
eine aktive Teilnahme an der Wahl in ihm sehen, an einer ande-
ren Stelle, wo der Ausdruck de universae fraternitatis suffragio 
begegnet, musste im letzteren Fall auch der Kleros, nicht allein 
das Volk mitverstanden werden 1, 

Jedenfalls ergibt stch aus den Ausserungen Cyprians, dass 
bet ihm das Wahlverfahren dureh [{leros und Volk noch nicht 
vol1entwickelt ist, wie es spater der Fall war. Die Initiative der 
Wahl schwank noeh und ruht bald auf dem einen, bald auf dem 
anderen mitwirkenden Faktor. Es ist aber fUr Cyprian, wie auch 
immer die Teilnahme des Kleros an der Wahl aussah, 'unmoglich, 
dass jemand ohne Teilnahme der Gemeinde allein durch eine 
Person, namlich den Bischof, gewiihlt und eingesetzt werden 
kann 2. Das wurde ein \Yidersprueh zu Gottes Anordnung, dem 
evangelischen und der Einheit der Kirche bedeuten. In 
der yom Volk vorgenommenen Wahl sip.ht Cyprian einen Aus-
druck der Einheit der Kirehe. 

A ueh nach Cyprian treffen wir noeh bis ins 6. Jahrh. die-
ses Verfahren. Dabei zeigt es sieh aber in seiner weiteren entwi-
ckeiten Form, bei der die aktive Teilnahme des K leros an der. 
Abstimmung deutlieh ausgesprochen ist. Dies gilt fUr den Osten 
wie fur den \Vesten. Zunachst findet sich in dem Schreiben des 
Konzils von Nidia an die Kirche von Alexandrien eine ahnlLche 
Angabe uber die Wahl der wie sie bei Cyprian 
begegnet: Et d;LOt cpa£'VoL'VtO xal () Aaos atQOLl'O 3, was 
ausdrucklich ais Bedingung fUr die k<tnonische Wahl bezeiehnet 
wird. Dazu enthiilt der 4. Kanon des Konziis keinen Wider-
sprueh 4. Er riehtet sieh nur gegen das Verhalten des Meletius 
von Alexandrien 5, welcher allein BisehOfe einsetzte. Der Kanon 
bestimmt aus diesem Anlass die Mindestzahl der anwesenden 
Bischofe bei der Vollziehung einer rechtmassigen BischofswahL 
1m ubrigen bleiben die Sitte und'die ::tIs apostolisch geltende 
praktisch geubte Tradition der Kirche in Geltung, die mit dem 
oben erwahnten Schreiben der gleiehen Synode Ubereinstimmen. 

1. vgl. XII. Acta des Konzils von Chalkedou, Mansi VII, 296ff. 
2. Epist. 46, r. Epist. 52,2, Epist. 59, II. Epist. 66,1 u. a. vgl. BasHins M., 

Epist. 121 U. 122 Migne 32,54IB n. Athanasitls M., Apologie c. Arionos 6 Mi-
gne PG. 25,260. 3. Ma.usi Acta Consil., II 9n. 

4. Mansi II 669. 
6. Achelis, Lehrb. d. prakt. Theolog.o I 147. 
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Dennoch ist hier eine Veranderung im Bestellungsverfahren zu 
Gunsten des Kleros festzustellen. Die Bischofe, die bis jetzt als 
Aufsichtsbehorde dei der Wahl anwesend waren und ihrUrteil 
iiber die abgeschlossene Wahl abgaben, nehmen jetzt ander Wahl 
selbst teil, auch die nicht anwesenden durch schriftliche Ueber-
sendung ihrer Stimme. Oer Kleros erhalt hier also, wenn auch 
nicht mehr Rechte als das Volk, so doch die gleichen wie dieses, 
indem er durch Stimmabgabe aktiv an der Wahl teilnimmt. Der 4. 
Kanon des I. Konziis non Nicaa steHt den Anfang dieser Ent-
wicklung des Wahlverfahrens dar. 

Diese Entwicklung 1St geschichtlich verstandlich. Da die 
Haresie mit der WillkUr ihrer BischMe sich haufig bemiihte, auch 
so1che Personen in den Stand des Kleros aufzunemmen, die ka-
nonisch unwiirdig waren, sah sich der K leros entsprechend seiner 
hierarchischen Stellung verpflichtet durch geeignete Massnahmen 
und Einschrankungen bei der Wahl und der Bestellung der Kir-
chenamter einzugreifen. Wie der Kleros in dogmatischer Hinsicht 
die entscheidende Rolle gegen die Haresie spielte, so musste 
seine Stellung auch in den Verwaltungsfragen und bei den 
Aemterbestellungen in der Kirche sein. Dabei hatte besonders 
der Bischof und schliesslich der Metropolit eine personliche Ent-
scheidung abzugeben. So kommt es, dass sie bei der Wahl neuer 
BischOfen von nun an aktiver als bisher mitwirken. Aus der Ra-
tifikation del' vollzogenen Wahl in cyprianischer Zeit wird jetzt 
seine Abstimmung (Psephos) der bei der Wahl anwesenden oder 
a bwesenden BieschOfe \ Der Grundsatz der· A ufsicht . und der 
Ratifikation der Wahl, die bisher VOIl den anwesenden 
durchgefiihrt wurde, wird jetzt eine Angelegenheit des Metro-
politen selbst. Dieser nimmt auch die Veranlassllng der Wahl 

menhangt, in eigene Hand 2, Die spatere Zeit bis Zllr Gegenwart, 
in der sich das Wahlverfahren dann ohne aktive Teilnahme des 
Volkes abspielte, sah stets in jenem 4. Kanon des Nicanums ihre 

1. 4. Kan. des I. Nidinums aVWlVfJlj)(J)V yev0l-tevrov xal 'Croy xat 
avvihll-tevroy Sto. YQaltf.tchrov. vgl. r. Kan. des 4. Konzils von Karthago (398 n. 
Chr.). ebenso den 50. Kan. desselben. 

2. vgl. den 9. Kan. des 2. antiochenischen Konzils u. den 25. Kan. des 4. 
allgemeinen Konzils: n;eQ "trov l-t'l')tQ03tOAHrov "to.£ 
XeIQOtDVLU£ "tow emaxomov vgl. 55- Kan. des 4. Konzils d. Synod. von Karthago 
usw. K. Muller a. O. 560f, 
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Rechtsgrundlage, obwohl die aktiven Rechte des Volkes durch 
diesen Kanon und das Konzil keineswegs ausdriicktich be-
schrankt wurden J. SO sind bis ins 6. J abrh. Kleros und Volk 
immer noch relativ gleichberechtigte Faktoren fUr die Wahl der 
Kirchenamter geblieben 2, 

c) Wahl der Kircbenamter allein durch den Kleros. 

Es ist nicht der 5. Kanon des Konzils von Laodicea, wie 
Zonaras und Balsamon erktarten 3, der die L3.ien von der Teil-
nahme an der Wahl der Kleriker ausschloss. Vielmehr hat zuerst 
Justinian das Yolk, d. h. die Masse von derWahl ausgeschlossen. 
In seiner Novel. CXXIII 1 4 bestimmt er, dass, wenn ein Bischof 
bestellt werden soli, der Kleros und die primates civitatis (ot 
O'tQIDtOL die Wahl durchfUhren soUten: 
to LVUV , av 'XQsLa Y8Vl1 taL 81t(cr)G01tOV XSLQotOvl11tf!vm, 

xal fA,8AA8L 0 
X8tQo'tovsicr11at, 81tL tQtcrl '¢l1qJLcr!lata 1tOLsiv XQOXSl-
/!8VroV tOOV dyCrov BuaYY8ALrov. Durch diese neue Wahlordnung 
des Episkopats hatte Justinian die Tore der Wahlversammlung 
fUr das Volk verschlossen, die Rechte des Volkes bei der Abstim-
mung hatten damit ihr Ende gefunden. Die Ursache fUr diese 
weitere Entwicklung war gewiss der Missbrauch der Stimme des 
Volkes gewesen, wie er leicht und oft vorkommt 5. Die Volks-

1. Vgl. den Brief des gleichen Konzils an die- Kirche Alexandriens, 
Mansi II 91 r. 

2. s. AK VIII 4,2jI. Kan. des 4. Konzils von Karthago, Hieronymus 
Epist. an Rusticus, Epist. I des Papstes Siricius an Himerius BischOf von 
Tarragonac. 10. Sokrates KG IV 30, Ambrosius, Komm. in Lukas 8,73, Greg. 
Nazianz. Orat. XVIII 33 Migne PG 35, 1027 u. den 22. Brief des Synesius 
von Ptolemais. 

3. Der Kanon lautet: nEQi toil ()etv tu,<; XSIQOtovlll<; :ltIl(01)(lCq. dXQOCO/LE-
vcov ytV8crl}Clt. Das heisst gewiss, dass bei der Ordination keine unerwiinschten 
Zuhorer anwesend sein sollen, wie Aristeinos auch richtig gegen Zonaras u. 
Balsamon erkHirt. Diese beiden behaupten zu Unrecht, der Kanon handle 
von der Wahl, nicht von der Ordination. s. Rhales-Potles, Synt. III 175. 
vgl. ebd. II 2. u. Miglle PG. 137, 1348. 

4. s. a. O. S. 594.1ff. (546 n. Chr.), vgl. Novel. CXXXVII 2 S. 696.27 u. 
197, Iff. t565 n. Chr.).Im Cod. I 3,41 S. 26Aj 4f.. (528 n. Chr.) gilt immer noch 
das alte Verfahren, nach dem der Bischof. dh. dl'ei Bischofskandidaten, von 
den Einwohnern del' betreffenden Stadt gewiihlt werden. 

5. Vgl. 2. Kan. der Synode von Serdica (J47 n. Chr.). 

http:Chr.).Im
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masse besonders in grossen christ lichen Stadten \ konnte nicht 
immer eine Garantie fUr die Rechtmassigkeit der 'Wahl sein, im 
Gegenteil, Unordnung und viele SChwierigkeiten konnten trotz 
aller Mas&nahmen von Seiten des Kleros eintreten, sodass eine 
aristokratische Stellvertretung des ganzen Volkes in Person der 
1tQOOtOL notwendig erschien, Diese Stellvertretung 
der Laien ist aber nicht ais eine eigentliche Vertretung zu 
verstehen) sondern i mmer als Teilnahme der Laien an der Wahl 
eben in dieser Form. Die 1tQartOL 1t6/1.2roe; sind keine Kleriker 
sondern hochgestellte Laien, besonders politisch angesehener 
Manner. Man kann also sagen, dass damit der Staat in die Bi-
schofswahl eingreift. ZU1l1 erstenmal ist dieses Eingreifen des 
Staates gesetzlich begriindet, wahrend £ruher einzelne Kaiser 
von sich aus und willkUrlich einen Einfluss oder Zwang atlf die 
\Vahl ausiiben konnten. In den 1tQOOtOL tile; haben wir 
vor allem auch hohe Bealnte und Inha ber sonstiger wichtiger 
offentlicher Stellungen zu sehen. So versteht sich auch die Ent-
scheidllng des Kaisers bei den Bisehofswahlen in byzantinischer 
Zeit und des Konigs im neueren Griechenland 

Das von der Wahl ausgeschlossene Yolk ein Veto-
recht weiter bei. Das Yolk darf zwar nieht mehr abstimmen aber 
es kann noeh zustimmen oder nieht. zustimmen. Es kann eine 
Wahl dadurch zunichte machen, das es die gewahlte Person in 
eigener Verantwortung ais unwUrdig anklJ.gt, wodureh die Wahl 
ungiiltig wird. Das Yolk nimmt noch am zweiten Akt del' Bi-

. schofsbestellung teil, an der ordinatorischen Einsetzung, wo ihm, 
kanonisch gesehen, nochmals die Gelegenheit gegeben wird, sein 
Vetorecht auszuiiben, oder seine Zustimmung durch den Ruf 
Axios! zu aussern 2, Auf dieses Vetorecht der Laien, nicht auf 
. . .. von Thessaloniki, wen n 

er sagt Ott xul TOOV A2t1:'0'UQYoov tOOV 
Qtrov U1tO 1tavtrov 8X.AeY2(Ji}(lt XQf} &u,- 1:'0 &'v-01t01tt6v T2 xed 
uacpuA8£ 8. 

In der Zeit nach Justinian wurde neben dem Volk auch der 
Kleros, soweit er dem Bischof untersteht, von der Bischofswahl 
ausgeschlossen. Die Bischofswahl ist damit zu einer Angelegen-
heit dereigentlichen Hierarchie geworden, d. h. der Gesamtheit 

1. DCA I 600 A_ 
2. Novel. VI 4 S.42,27. CXXIII 14 S. 604, vgl dazu Nomokanon des 

Photios, Rhalles-Potles, Synt. I 47. 3. De Ordinat. Migne PG ISS. 372. 

http:anklJ.gt
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der BischOfe. Wie aber das Volk sein Vetorecht behalt, so be-
hiilt der Kleros das Recht, ein testimonium de vita iiber den ZLl 
vVahlenden abzugf:!ben. 

Bei der Wahl der iibrigen Kirchenamter, vor allem der 
Diakonen, Presbyter und des niedrigen Kteros, war die Teil-
nahme des Volks schon sehr friih beschriinkt. Es ist aber auf 
keinen FaJl zutreffend, dass das Volk nie an der Wahl der Pres-
byter und Diakonen usw. teilgenommen habe \ Dies lasst sich 
schon durch den Hinweis auf Cyprian und andere widerlegen 2. 

Der Grund fiir den Ausschluss des Vulkes v,.)n diesen Wahlen 
ist duin zu sehen, dass das Bischofsal11t, nachdem es seine grosse 
Bedeutung in der Kiche als eigenlliches Kirchenamt im Gegensatz 
zu Diakunat und Presbyterat, als blossen Gel11eindeamtern, ge-
W0nnen hatte, die Inhaber dieser Aemter zu Dienern, Mit:lrbei-
tern, oder Stellvertretern des Bischofs machte. So wurde die 
Wahl und Einsetzung der Diakonen und Presbyter eine Angele-
genheit und ein Recht des zustandigen Bischofs 3. Dem Bischof 
steht kanonisch das Recht und die Verantwortung vor Gott zu, 
jeden zu seinem Diener oder Stell vertreter 

in den verschiedenen Gemeinden bei der Spendung der 
Sakramente und der heiligenden Gnade zu bestellen, da aber, 
wie Symeon von Saloniki sagt, z;.;.r Sicherheit durch die AELtOUQ-
yol der Sakramente der Kirche von allen g..;wahlt sollen, ordnet 
der Bischof fast immer von sich aus eine Wahl vor der Einset-
zung dieser Diakonen und Presbyter an. 1m librigen steht dem 
Bischof stets ein ihm beratendes Kollegium seiner Kleriker zur 
Seite, das ihm bei neuen Bestellungen unterstiitzen kann 4, sodass 
auch darin eine Art von Wahl zu sehen ist. Hieronymus 

1.  Sohm, Kirchenrecht I 92. i'tbereinstimmend mit Harnack und Elfers. a. 
O. I7 erklart die Wahl des Bischofs durch das Yolk echt protestantisch damit. 
dass der Bischof nur auf Grund seiner Lehrtatigkeit vom Yolk gewahlt 
wurde. Der Bischof sei der Lehrer kat-exochen in der Kirche." So beschrankt 
sichauch das Wahlrecht des Volkes auf das Bischofsamt, a. O. 56. Die fUr 
die Wahl zum Bischof erforderliche Qualifikation, die fUr die alte Kirche am 
wenigsten den Charakter der Lehrtatigkeit hervorhebt, erweist die Annahme 
Sohms als nicht zutreffend. 

2. Epist. 67,4, Epist. 29 und Epist. 52,2, vgl. Frere, Early Ordination 
Services, JTS I6, 19I5; 323ff., K. Muller a. 0, 217· 270. 273. 

3.  Just. Cod. I 3,4I S 27 B. 
4. vgl. 22. Kan. des 4. Konzils von Karthago, Hefele, Konciliengeschichte 

II  7I. 
eEOAOf'lA T6lloC; KB' TEOXOC; A' 6 
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das Recht der Bischofe, ihre Kleriker allein zu Bestimmen, da-
raus, dass die Bischofe ja sp.lbstvom Yolk gewa.hlt seien, also 
das Yolk durch die Wahl der Bischofe diesen selbst das Recht 
iibertrage, bei der Wahl und Bestellung von Diakonen, Presby-
tern, usw. stelh'ertretend fUr das Yolk zu handeln : quia a populo 
electus est 1. 

So wurde die Wahl der Kleriker, abgesehen von der des 
eine Angelegenheit der Der Bischof wurde 

hauptsaehlich von der Hierarchie gewahlt, wobei das Yolk nur 
n0cb durch den Vertreter des Staates teilnimmt. 

Wie schon erwa.hnt, schloss Justinian die Laienseh1.ft als 
solche nieht aus, son-dem nur die Masse des Volkes, deren Reehte 
jetzt in der Person der :1tQOOtOL 3tOAErot; vertreten wurden. 
Schon durch den 13. Kanon des Konzils von Laodicea 380 n. 
Chr. war die Masse von der Wahl ausgeschlossen. Der Kanon 
bestimmte, dass die Wablen von Klerikern nieht von der Masse 
des Volkes zu vollziehen seien : 3tEQL tOU 0XAOlt; E3tLtQe3tSl'V tat; 

-EXAoyat; 3tOLsLcr{}m tOO'V /ASAAOVtrov xa{}C(}"tucr{}m eLt; LSQatSLo'V 2. 

Dabei fragt es sich, ob der Ausdruek LSQatSLo'V alle Kleriker 
umfasst, oder nur die Priester, Diakonen und den Ubrigen niedri-
gen Kleros, der schon in diesel' Zeit yom Bischof allein nach 
Beratung mit seinenl Kleros bestellt wurde. Dass die Wahl des 
Bischofs an der genannten Stelle mitgemeint ist. Hi-sst sich nicht 
ohne weiteres annehmen. Es warde bedeuten, dass dieser Kanon 
von der kirchlichenPraxis nicht beachtet wurde, in der die Wahl 
der Bischofe weiterhin durch das Yolk vorgenommen wurde. 

In dieser Zeit wurde wegen des Missbraucbs der Stimmen 
des Volkes 8 Ofters an seine Stellvertretung fUr die Wahlrechte 
des durch autoritative Laien gedacht Das ergibt sich 
deutlich aus der Erlarung des Bischofs vom Ephesos, Stepba-

iiber die Art seiner Einsetzung-: ;, ... E/A8 tscrcraQaxovta E3tLcrXO-
3tOL •Acr(a.c; xaL too'V Ao./A3tQOtatrov x.al tOOV AoyaBrov 
x.al tOU 3tavtoc; tOU xMQo'U xaL troy AOL3troV 
3tav't'cov t'iic; 3tOASroC; a3tacrT)t; eXELQOtOVTJcrav» '\ Wahrscheinlich 

1. Hieronymus, Komm. in Ezech. 33,6. • 
2. Mansi, Acta Consilio rum, II 566. 
3. vgt DCA 1214 B, 
4. Mansi, Acta ConcH. VII. 277A IA'). 

http:Laienseh1.ft
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bringt der 13. Kanon von Laodicea den gJeichen Gedanken zum 
Ausdruck. 

In diesem Sinne der Stell vertretung bind auch manche Aus-
drucke des Chrysostoll10S wie fA,EynAouf, 

usw 1 aufzufassen. Ebenso geh()rt hierher die Epistola 
catholica Memnons des Bischofs von Ephesus, an das Konzil von 
Ephesos 43 I, in der das (JEfA,'VO'V und AafA,:7tQo-

2 ais solche Wahlkollegien aufzufassen sind. 
Aus praktischen Grunden ist eine Stell vertretLlllg bei den 

Wahlrechten auch sonst vorgekommen, so wurden dwa 
nach Ambrosius Epist. 82, die Bischofsrechte bei der Einsetzullg 
von Presbytern an andere ubertragen. 

vVas schliesslich den Modus der Stimmabgabe betrifft, so 
horen wir bei keinem der angefuhrten verschiedenen Wahlverfah-
ren, dass sie durch Handerhebung erfolgte. Es ist sehr wahr-
scheinlich, class allgemein die Akklamation zur Anwendung kam. 
Sie Hisst sich besonders in den Kanones des Konzils von Sardica 
belegen 3. Fur die Akklamation spricht auch der bis heute noch 
ubliche RufAxios ! bei cler Ordination. Philostorgius erwiihnt 
in seiner Kirchengeschichte IX 10 diesen Ruf bei einer Wahl 
des 4. Jahrhunderts, wobei die eine Halite des Volkes Axios! 
rief, die andere Halite Anaxios I Auf Akklamation lasst sich 
ebenso aus dem Konzilsakten XII u. XIII von Chalkedon45 I 
n. eh. schliessen 4. Die Byzantiner Zonaras und Balsamon weisen 
bei ihren Erklarungen des Begriffs der XElQ01:o'VLa darauf hin, 
dass dieser in einer Zeit entstanden sei, als das Yolk durch Hand-
erheben gewahlt ha be, woraus hervorgeht, dass dies in seiner 
Zeit nicht mehr ublich war 5. 

B. D 'i e 0 r din a t ion. 

Die ordinatorische Amtseinsetzung der Kirchen beamten, die 
nach der Wahl in einer liturgischen Handlung vorsich geht, ist 
in ihren heutigen Grundlinien in apostolische Zeit zuguckzufiih-
ren. N ur die Gestaltung der iiusseren Form hat sichdabei 

1. De sacerdotio I 6 Migne PG 48,625f., ebd. I 7 Migne PG 48, 627 u. 
III IS Migne PG 48,652. 

2. Konzil v. Ephesos 431 n, Chr. Act. XII, Hefele. Concilieng. IP 496. 
3. 1. 2.5-10. 12. IS· 17. 20. Kann. s. Hefele a. 0, I S58ff. vgl. AK VIII 

5,2. 4. Hefele a. 0. II 4')7. 5. Rhales-Potles, Synt. II 2f. 
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entwickelt. Wie fiuch jetzt noch wurde in apostolischer Zeit die 
ordinatorische Einsetzung der Gewahlten mit Gebet und beglei-
tendem Handauflegen, sogar mit vorangehendem Fasten vollzo-
gen 1. l)araus bildet skh fUr die Zukunft die apostolische Tradi-
tion, die bei allen weiteren Kirchen amterbestellllngen zur Dur-
chfUhrung kam. 1m Laufe der Zeit besonders zur Zeit der gros-
sen Kirchenschopfungen erfiillte sich diese Tradition mit grosser 
Feierlichkeit nnd auch mit ansserer " raft, die ihrem sakramenta 
len Charakter entsprach. Dabei bleiben aber die 
Prinzipien, das Gebet und die Handauflegllng, il11\11er der 1\ ern 
des Sakraments. Die Feierlichkeit bestand vor aHem darin, d"ss 
die Vollzieh ung der Ordination am Herren tag' 2 in der Kirche 
und sogar mitten in der Liturgic S stattfand So kam es zm Aus-
bildung einer besonderen lilurgischen Ritnsform mit zab lreichen 
Handlungen und einfiihrenden Gebeten. Der inhalt des Ordina-
tionsgebets sel bst wurde in einem dem Sakrament entsprechenden 
hoch religiosen TIm ZUlli Ausdruck gebracht. In ihrer heutigen 
Form hat die Feierlichkeit dieses Sakraments schliesslieh den 
hochsten Punkt in dieser Entwickhng des Ordinationsritus er-
reicht. Durch mehrere Haupthandlungen wie die Heranfiihrung 
des zu Weihenden, den Tanz urn den A Itar, die Vorstellung des 
zu Weihenden durch den anfiihrenden Bischof vor der Gemeinde, 
i" der vor G ltt durch das erste Gebet, wirrl die Rea-
litat der der gesamten Kirehe fur jeden spiirbar ge-
macht. 

Die Handauflegung und das Gebet sind immer die zwei 
Haupthandlungen des Sakrament geblieben, die ebenso zum 
Sakrament gehoren, wie die Person des zu Weihenden und des 

Die ob bei 
den Ordinatlonen in der Kirche stets eine 

1. Act. 14,23 vgl, Eusebius H. E. II. 1,1- Chrysost, Hom. XXXI in Acta. 
Migne PG 60,229, Dieses Fasten solI ein Zeichen sein, dass von Anfang an 
die Wahl und die Weihe zeitlich getrennt waren. Spaterstand weiter zwi-
schen Wahl und Weihe die Dokimasie vgl. Hippolyt, Kirchenordnung 31 S_ 

b. Hennecke a, O. 574f. Uber die urspriingHch untrennbare Vo11ziebung der 
Weihe und Wahl s Eisenbofer, Lehrb. d. kath. Liturgik II 356. 

2. e. Agyptische Kirchenordnung 16,1 bei Hennecke a. O. 567, vgl. 
I<lem. Alex. Stro, VI 13 (ed. OSt1ihlin GCS II 485), Chrysostomos, De sacer-
dotio III 15 Migne PG 48,552. 

3. vgl. AI< VIII 5ff u. 5. Kanon der Synode von Laodicea 380 n. Chr. 
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nommtn wurde, hat" ZWCl.r verschiedene Beurteilung gefunden 1, 

doch ist dazu zu bemerken, dass das Fehlen der Erwabnung 
einer Handauflegung in den zufalligen knappen Aussagen iiber 
die Ordination kein Beweis dafUr sein k .on, dass es in einer 
Zeit, aus der wir keine ausdriickliche Bes,;hreibung des Ordina 
tionsritus besitzen, eine Ordination ohne Handauflegllng gab, 
wmal in anderen Quellen oft derselben Zeit die Hand<lllflegung 
bei der Ordination durchaus erwahnt wird. In der AK VIII 4,3 
ist der Ordination eines Bischofs keine Handauflegung 
erwiibnt, dafiir aber das Auflegen des Evangelienbllches. Zu fast 
derselben Zeit erwahnt der Zweite Kanon des 4. Konzils von 
Karthago 397 n. Chr. das Auflegen des Evangelienhuches und· 
die Handauflegung durch aile anwesenden Bischofe 2. 

Hinsichtlich des Sinnes der Handaufleguog ist hervorzuhe-
ben, dass sie nach ihrer altestamentlichen Analogie und Herkunft 
die Bedeutung der Uebetragung des Geistes Gottes zur Verlei-
hung des Priestertutl1s hat. Sie ist in diesem Sinne das Symbol 
oder aussere Zeichen der von Gott direkt erfolgenden Uebertra· 
gUl1gB. Diese Auslegung steht nicht im Widerspruch zum Gedan-
ken der apostolischen Succession. Der weihende Bischof iiber-
tragt ja bei der Ordination nicht seinen priesterlichen Geist. Der 
Gedanke der Succession bedeutet vielmehr, dass nur in dieser 
Succession die Macht liegt, Sakramente zu vollziehen. durch 
welche die Gnade und der Geist Ciottes fUr die Mpnschen und 
nach menschlichem Verlangen ausgegossen werden konnen. Das 
bestatigt der Charakter aller Ordinatiol1sgebete der Kirche des 
Ostens wie des Westens, hier wenigstens bis im 12. Jahrh., io 
denen der Heilige G.;ist angefleht wird auf den zu Ordinieren· 
den zu kommen, wahrend im spater dafUr die Form des 
«accipe Spiritum Sanctum» einlrat 4. Die weiteren ErkHirungen 
iiber das Verhaltnis zwischen Gebet und Handauflegung, wonach 
die Handauflegung eine Verstarkung des gottlichen Geisteskraft 
bewirke 5, oder aber nur ein begleidendes· Moment des Gebets, 

1. vgl. Hatch, Gesellschaftsverf. 133f. u. DCA II ISOIff .. Art. Ordination; 
Achelis, Lehrb. d. prakt. Theol. I ISO, fiber die ordinatorische Handauflegung 
im Urchristentum. I9II. 72-78. 

2. Hefele, Condlieng' II 70. 
3. VgI. Sym. Thes. a. O. Migne PG ISS, 376: "Co a.1tO "Co;) XQLO"COiJ Ils"CCl. 

4. vgI. Achelis, Lehrb. d. prakt;. Theol .. lISt. 
6. SQhm. Kirchenrecht I 64. 
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welches das «eigentliche Agens von menschlieher Seite her» sei 1, 

darstelle, treffen auf die griechiseh-orthodoxe Kirche nicht zu. 
Fur sie kann die Handauflegung nur naeh der Deutung des 
Chrysostomos aufgefasst werden: XsLQ E3tLX6L'tat 'tOU 'to 
BE 3tUV 6 xul f} u{noi" X61Q 8o'tlv f} a3tl'Ofl8v'YJ 

'tOU XSLQO:tOVO'Ufl8V01), M.v BSL X6LQO'tOV6L'tUL 2. \Vie 
immer bei der Liturgie so ist auch hier der handelnde Bischof 
Stdlvertreter Christi. 

In diesem Sinne sind also Gebet und Handauflegung glei-
chermassen fUr das Sakrament ais desben aussere Handlungen 
wesentlich. Wahren die Handauflegung bei allen Ordinations-
graden diesel be ist, bestilt,mt das Gebet die Eigenart der verschie-
denen Grade. Nach dem Inhalt dieses Gebets wird namlich be 
stimmt, ob die Uebertragung des Diak i )J1ats, Presbyterats. Episko-
pats usw. bei der Vollziehung einer Ordination in Frage kommt. 
Aus dem Inhalt der Gebete ergibt sieh die Verschiedenhe:t der 
Ordination der Grade. Was die Ordina,tion des Bischof jedoeh 
weiter von der des Diako;1s und Presbyters unterscheidet, ist die 
Teitnahme mehrerer Bisch5fe und dctS Auflegen des EvalJgelien-
buehes auf seinem Haupte und seinen Nacken, was von Chryso-
stomos nicht ais Zeichen seiner Lehrtatigkeit aUein, sondern als 
Joeh des Gesetzes des Evangeliums aufgefasst wurde, unter dem 
der Bischof im besonderen zu amtieren und zu lehem habe 3. Die 
VoUziehung der Cheirotonie durch drei Mitwirkende hat ihre 
Analogie im Schaliachwesen des Judentums, doch bedeutet im 
Christentum das Episkopat ein Amt der ganzen Kirche, durch 
deren Hierarchie. die in der Dreien vertreten wird, auch sei.lJe 
Ordination erfolgt. 

Den Quellen zufolge kannte das 3. Jahrh. noch keine allge· 
de Ordinationsvorschrift fur die ganze Kirche. Doch 

sind in 
ter in 4. und 5. Jahrh. zu einem einheitlichen Ordinatiol1sritus 
gefiibrt haben. Die Zeugnisse der grossen Kirchenvater setzen 
einen allgemein geltenden Ritus voraus, wie er dann um 500 n. 
Ch. in der Schrift des Dionysios Areopagita, de ecclesiastica hie-
rarchia, in ausfiihrlicher Beschreibung vorliegt. Es ist der Ri tus, 
den die spatere Kirche einheitlich beibehielt, nach dem in byzan-
tinischer Zeit nur noch in Einzelheiten Zusatze erfolgten. 

(Fortsetzung folgt)
--:-"':':"":------;::-1. Behm, a. O. '9J· 2. Hom. XIV in Acta., Migne PG. 60,1l6. 

3. Migne PG. 56,404. . 


