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Eine der Wahrhe i ten , die i n der nachtridentinischen Z e i t am Rande des g l ä u b i 
gen B e w u ß t s e i n s gestanden waren u n d die n u n durch das I L Vatikanische K o n z i l 
i n ihrer ganzen F ü l l e u n d i n i h r em Lebenswert wieder ins Lich t ge rück t w u r d e n , 
nachdem die Theologie der letzten Jahrzehnte sich u m ihre A u f h e l l u n g b e m ü h t 
hatte, ist das allgemeine oder, w i e das K o n z i l i m Rahmen seiner Lehre v o m V o l k e 
Gottes sagt, das » g e m e i n s a m e Pr ies ter tum der G l ä u b i g e n « 1 ) . D i e zahlreichen 
Verö f f en t l i chungen zu diesem Thema hat ten sich bislang nicht zule tz t m i t dem 
Prob lem auseinanderzusetzen, ob das allgemeine Pr ies ter tum - lau t Catechismus 
Romanus ein » m e h r innerliches P r i e s t e r t u m « 2 ) , durch das die G l ä u b i g e n au f dem 
A l t a r e des Herzens G o t t ihre guten W e r k e als geistige Opfergaben darbr ingen -
ein kultisches Pr ies ter tum sei. Soweit dabei die Auffassung zugrunde lag, d a ß Pr ie 
ster tum schlechthin eine wesenhaft kultische R e a l i t ä t darstel le 3 ) , sahen sich die 
A u t o r e n v e r a n l a ß t , i m Zusammenhang m i t der liturgischen Erneuerung die a k t i v e 
Betei l igung des g l ä u b i g e n Volkes am eucharistischen K u l t e herauszustellen 4), da 
andernfalls das allgemeine Pr ies ter tum i m Vergleich zu dem besonderen A m t s p r i e -
ster tum als ein »une igen t l i ches« Pr ies ter tum h ä t t e erscheinen m ü s s e n 5 ) . Das K o n z i l 
untersucht die hier vorl iegende P rob lema t ik nicht spekulat iv . A b e r die D o g m a t i 
sche K o n s t i t u t i o n ü b e r die Kirche b r i n g t i n ihrer Wesensbeschreibung des dem 
ganzen Got tesvolke gemeinsamen Priestertums, dessen » E i g e n t l i c h k e i t « vorausge
setzt w i r d 6 ) , eine Synthese kultischer u n d a u ß e r k u l t i s c h e r Momente . Dabe i w e r d e n 
z u n ä c h s t i n deutlicher Fortsetzung der v o m Catechismus Romanus herkommenden 

*) Constitutio Dogmatica de Ecclesia 11/10, in: Konstitution und Dekrete der dritten Session, 
Freiburg-Basel-Rom-Wien 1965. Außer 11/10 sind für die Lehre des Konzils vom allgemeinen 
Priestertum U/9, 11 f und IV/30-35 heranzuziehen. Vgl. auch E . J . D e S m e d t, Das Priestertum 
der Gläubigen, in: De Ecclesia, Beiträge zur Konstitution »Uber die Kirche« des Zweiten Vat ika
nischen Konzils, I , Freiburg-Basel-Wien-Frankfurt/M. 1966, 380-392, insbes. 381. 

2) Catechismus Romanus, pars I I , cap. 7, q. 23. 
3 ) Vgl. I . B a c k e s, Die Lehre vom allgemeinen Priestertum in der Patristik und Scholastik, in: 

Trierer Theologische Zeitschrift 56 (1947), 93-95. D e r s e l b e , Das allgemeine Priestertum, Speku
lative Darlegung, a. O. 215-220. E . N i e b e c k e r , Das allgemeine Priestertum der Gläubigen, 
Paderborn 1936, 84-95. Eine umfassende Darstellung des allgemeinen Priestertums, die den kul
tischen und außerkultischen Bereich einschließt, bietet M. S c h m a u s, Katholische Dogmatik IVII, 
München, 6. Aufl. 1964, 174-195. Das kultische Tun wird dabei als »die erste und grundlegende 
Form der Ausübung des Priestertums der Getauften« (191) herausgestellt. 

4 ) I . B a c k e s, a. a. O. 94 f, 216 f. E . N i e b e c k e r, a. a. O. 108-143. M. S c h m a u s, a. a. O . 
187-191. 

5 ) Zur Bezeichnung »uneigentliches Priestertum« vgl. J . B 1 i n z 1 e r, lerateuma, Zur Exegese 
von 1 Petr. 2, 5 und 9, in: Episcopus, Festschrift für M. Kardinal v. Faulhaber, Regensburg 1949, 
49-65, bes. 64. P. K e 11 e r, Das allgemeine Priestertum der Gläubigen nach dem ersten Petrusbrief, 
in: Trierer Theologische Zeitschrift 56 (1947), 46-48. I . B a c k e s, a. a. O. 92, 212, 216. E . N i e-
b e c k e r, a. a. O. 103 f, 86-88. P o h l e , Lehrbuch der Dogmatik, Neubearbeitung von J . Gum
mersbach, Paderborn 1960, I I I , 101. Siehe auch J . B r i n k t r i n e , Das Amtspriester tum und das 
allgemeine Priestertum der Gläubigen, in: Divus Thomas 22 (1944), 291-308, bes. 294. 

8 ) Der Vorschlag zur Bestimmung des allgemeinen Priestertums als eines »uneigentlichen Prie
stertums« wurde vom Konzil nicht angenommen. A. G r i 11 m e i e r, Kommentar zum 2. Kap. der 
Dogmatischen Konstitution über die Kirche, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Das I I . Vat i 
kanische Konzil, I , 181. 
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L i n i e für die A u s ü b u n g des allgemeinen Priestertums p r i m ä r a u ß e r k u l t i s c h e M o 
mente genannt 7 ) , die al lerdings inner l ich auch i n den K u l t einbezogen werden 
können* Erst bei der Dars te l lung des Unterschiedes zwischen dem gemeinsamen 
Priester tum der G l ä u b i g e n u n d dem Pr ies ter tum des hierarchischen Dienstes treten 
dann die eigentlich kultischen Momente mehr h e r v o r 8 ) . 

I m A n s c h l u ß an das K o n z i l soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern 
das allgemeine Pr ies ter tum ein wirkl iches u n d eigentliches Pr ies ter tum sei und 
welche Bedeutung dem kultischen u n d a u ß e r k u l t i s c h e n Aspek t fü r diese grundle
gende A r t priesterlicher Existenz zukomme. W i r m ü s s e n dabei z u n ä c h s t die k u l t i 
sche H e r k u n f t der Priester terminologie, insofern sie auf das Got tesvo lk A n w e n d u n g 
findet, ins Auge fassen u n d insbesondere das biblische K e r y g m a v o m allgemeinen 
Priestertum, auf das sich das K o n z i l beruft, i m Lichte unserer Fragestellung heraus
arbeiten. 

I . D e r K u l t - Ursprungsbereich des Priestertums 

Das Priester tum ist bei seinem A u f t r e t e n i n der Geschichte eine Gegebenheit des 
Kul tes . D i e Priesterworte sind u r s p r ü n g l i c h durchwegs kultische Sakra lwor te . Es 
m u ß daher zuerst ü b e r den Bereich des Kult ischen K l a r h e i t bestehen, dami t ü b e r 
das Priestertum etwas ausgesagt werden kann . 

Der K u l t 9 ) ist als Ver le ib l ichung dessen zu wer ten , was der Mensch in seinem 
tiefsten Inneren erstrebt: des H i n zu G o t t , zur Got the i t . E r ist der äuße r l i ch sicht
bare V o l l z u g der Gottesverehrung i n s i n n e n f ä l l i g e n Hand lungen , der innerhalb 
einer Gemeinschaft er folgt , u n d z w a r vorzugsweise durch legi t imier te Ver t re te r 
und in g e p r ä g t e n Formen nach einem best immten R i t u a l des Wortes u n d des Tuns . 
Zweifel los w u r z e l t der K u l t u r s p r ü n g l i c h i n der unmi t te lbaren re l ig iösen E r f a h 
rung, setzt sich aber dann i n seiner ob jek t iven Gestalt davon ab u n d bedeutet inso
fern eine gewisse E i n s c h r ä n k u n g und B i n d u n g des re l ig iösen Vol lzugs . Er ist jedoch 
nicht nur als Ausdruckshandlung i n Le ib l ichke i t u n d Gemeinschaftsbezogenheit ge
kennzeichnet, sondern auch als T r ä g e r des gö t t l i chen Einstroms i n die Menschen, 
der i n leiblicher u n d sozialer B i n d u n g des re l ig iösen Empfindens erfolgt , da die 
göt t l iche A k t i v i t ä t sich der menschlichen W i l l k ü r entzieht u n d sich des Mediums 
des H i e r u n d Jetzt der kultischen H a n d l u n g i n der Gemeinschaft bedient. 

Das Wesen der ku l t i sch- r i tue l l gebundenen F r ö m m i g k e i t ist also dar in zu se
hen, d a ß die Gottesbeziehung des einzelnen und der Al lgemeinhe i t , des Volkes , 
der Gemeinde, durch eine ä u ß e r e Ins tanz v e r m i t t e l t w i r d , die als Weg h i n zur 
Got the i t als Verans ta l tung der Go t the i t selbst g i l t , aber auch als Verans ta l tung der 

7) Catechismus Romanus, a . a . O . : »Hi enim fide, quae caritate inflammatur, in altari mcntis 
suae spirituales Deo hostias immolant: quo in genere b o n a e o m n e s e t h o n e s t a e a c t i o -
n e s , quas ad Dei gloriam referunt, numerandae sunt.« Constitutio Dogmatica de Ecclesia 11/10: 
»Baptizati enim . . . consecrantur in domum spiritualem et sacerdotium sanctum, ut per o m n i a 
O p e r a h o m i n i s c h r i s t i a n i spirituales ofTerant hostias . . . (cf. 1 Petr. 2, 4-10). Ideo 
universi discipuli Christi, in oratione perseverantes et collaudantes Deum (cf. Act. 2, 42-47), 
s e i p s o s hostiam viventem, sanctam, Deo placentem exhibeant (cf. Rom. 12, 1) . . .«. 

8) Constitutio Dogmatica de Ecclesia 11/10: ». . . fideles vero, vi regalis sui sacerdotii, in o b 1 a-
t i o n e m E u c h a r i s t i a e concurrunt, illudque in s a c r a m e n t i s suscipiendis, in oratione 
et gratiarum actione . . . exercent.« 

°) Vgl. für diese Darstellung J . A. J u n g m a n n, Sinn und Probleme des Kultes, in: Der 
Kult und der heutige Mensch, hrsg. v. M. Schmaus u. K . Forster, München 1961, 1-17, bes. 2 f; 
ferner: W. E i c h r o d t , Theologie des Alten Testamentes, I , Stuttgart-Gött ingen, 7. Aufl. 1962, 
53-109. H . W e n s c h k e w i t z , Die Spiritualisierung der Kultusbegriffe, in: Angelos, Archiv 
für ntl. Zeitgeschichte und Kulturkunde, hrsg. v. J . Leipoldt, I V , Leipzig 1932, 71. 
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Menschen, insofern sie diesen ihnen v o n der G o t t h e i t gewiesenen Weg beschreiten. 
W ä h r e n d die K u l t e der N a t u r r e l i g i o n e n nur schattenhafte Umrisse sind, i n denen 
G o t t den Menschen begegnet, ist der K u l t der Offenbarungsrel igion i n W o r t u n d 
Symbol unmi t te lbare gö t t l i che I n s t i t u t i o n . W i r beziehen hier z u n ä c h s t vornehmlich 
den alttestamentlichen K u l t i n unsere Betrachtung ein. 

Der Bereich des Kul t ischen l ä ß t sich als S a k r a l s p h ä r e kennzeichnen: als eine 
S p h ä r e i n spezifischem Sinne heil iger Personen, heil iger W o r t e u n d Hand lungen , 
G e g e n s t ä n d e , O r t e u n d Zei ten . D i e G e g e n w ä r t i g k e i t des He i l i gen i n dieser S p h ä r e 
ist v o n statischer u n d dynamischer A r t , wobe i je nachdem das eine oder andere die
ser beiden Momente mehr oder weniger stark h e r v o r t r i t t . D u r c h die dauernde G o t 
tesgegenwart an einem best immten O r t der Gottesverehrung ergibt sich der Cha
rakter des Geweihtseins, der Tempel , A l t a r , Priester u n d Opfergabe eignet. D i e 
Opfe rhand lung aber ist ein Vorgang , durch den eine Gabe i n den Besitz der G o t t 
heit , also i n den sakralen Bereich, ü b e r g e f ü h r t w i r d . I m Priester haben w i r dabei 
den ob jek t iv heil igen, v o m V o l k e ausgesonderten 1 0) K u l t t r ä g e r zu sehen, dem 
auf G r u n d gö t t l i che r E r m ä c h t i g u n g das Recht zusteht, das Opfe r u n d andere hei
lige K u l t h a n d l u n g e n zu vol lz iehen, die zwischen der Go t the i t u n d den Menschen 
ve rmi t t e ln . 

Der sakrale Charak te r alles K u l t z u g e h ö r i g e n beruht auf einer besonderen G o t t -
bezogenheit, wodurch es der S p h ä r e des Profanen e n t r ü c k t ist. F ü r das V e r 
s t ä n d n i s des Begriffs der spezifisch kultischen Heiligkeit ist dabei zu beachten, d a ß 
dieser in u r t ü m l i c h e n dinglichen Sakralvorste l lungen w u r z e l t , die ein allgemein 
religionsgeschichtliches P h ä n o m e n darstellen: Al les kul t isch Geheiligte ist dem p ro 
fanen Gebrauch u n d der B e r ü h r u n g der Menschen entzogen, beispielsweise die 
Priestergewandung: W e r sie b e r ü h r t , w i r d geheiligt, gewe ih t 1 1 ) . Aus dieser d i n g 
lichen Auffassung des H e i l i g e n erwachsen mannigfache Vorschrif ten, w ie die der 
kultischen Reinhei t , die ü b e r K u l t f ä h i g k e i t und K u l t u n f ä h i g k e i t des Menschen, ins
besondere des Priesters, entscheiden. D i e kultische Reinhei t ist die Voraussetzung für 
das Recht, der G o t t h e i t zu nahen, u n d d a r f nicht m i t sit t l icher Reinhei t verwechselt 
werden. D i e K u l t e weisen entsprechend mannigfa l t ige S ü h n e r i t e n auf zur Wieder
gewinnung verlorener kultischer Reinhei t und zur E r w e r b u n g besonderer k u l t i 
scher H e i l i g k e i t 1 2 ) . 

Jeder K u l t geht aus einer best immten Got tesvors te l lung hervor . Diese entschei
det d a r ü b e r , i n welchem M a ß e i n i h m neben der ob jek t iven kultischen H e i l i g k e i t 
auch ethische Momente eine Rol le spielen. W i r d die H e i l i g k e i t nicht nur d ingl ich
r i tue l l , sondern gleichzeitig i n n e r l i c h - s e i n s m ä ß i g vers tanden 1 3 ) , so m u ß sie sich 
auch i m sitt l ichen T u n ä u ß e r n . W e n n aber der Got teswi l le , w ie es u r s p r ü n g l i c h e r 
und echter R e l i g i o s i t ä t entspricht, immer s t ä r k e r ethisch e r f a ß t w i r d , so ergibt sich 
leicht eine K l u f t zwischen den vielfach erstarrten K u l t f o r m e n u n d der Gottesan
schauung. D e r K u l t m u ß dann die entsprechenden ethischen Momente rezipieren: 
D i e kultische Reinhei t w i r d verbunden m i t dem sit t l ichen T u n , die H e i l i g k e i t w i r d 
aus einem b l o ß e n V e r h ä l t n i s b e g r i f f zu einer seinshafl-ethischen Qualität. W e r 

1 0 ) Hebr. tfnp von tsnp ursprünglich »abgesondert sein, d. h. vom Profanen getrennt und da
durch gottangehörig geworden sein«; J . D ö 11 e r, Die Reinbeks- und Speisegesetze des Alten 
Testamentes in religionsgeschichtlicher Beleuchtung, Münster i. W. 1917, 2. 

u ) Vgl. E z . 44, 19. Die Priester dürfen in ihren Sakralgewändern nicht unter das Volk treten, 
weil sie sonst durch ihre Gewänder auf das Volk Weihe übertragen würden. 

1 2 ) Eine Aufhellung der letzten Ursprünge dieser Bräuche ist vom primitiven Tabuglauben her 
versucht worden. W. E i c h r o d t, a. a. O. 78. J . D Ö 11 e r, a. a. O. 2-9. 

1 3 ) Vgl. unten S. 22, Anm. 26. 
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der Got the i t a n g e h ö r t , m u ß eine besondere Beschaffenheit besitzen, die ä u ß e r e u n d 
innere, r i tuel le u n d sittl iche Reinhei t zugleich e insch l ieß t u n d dem hei l igen Gottes
wesen entspricht. Z u dem B e w u ß t s e i n , d a ß kultische U n r e i n h e i t den Menschen u n 
f ä h i g mache, der G o t t h e i t zu nahen, t r i t t die Erkenntn is , d a ß die S ü n d e dies ver 
biete. Z u den re in dinglichen S ü h n e r i t e n t r i t t das S ü n d o p f e r , die S ü n d e n s ü h n e . 

W e n n der K u l t die genannten Momente nicht ohne weiteres aufzunehmen ver
mag, beginnt jene Kritik am Kulte einzusetzen, die nach neuen M ö g l i c h k e i t e n r e l i 
g iöser L e b e n s ä u ß e r u n g sucht. Bedeutsam ist hier der V o r g a n g der Ü b e r t r a g u n g 
kultischer Terminolog ie i n den a u ß e r k u l t i s c h e n Bereich, der vo rnehml ich als Sp i -
r i tual is ierung kultischer Begr i f fe 1 4 ) i n Erscheinung t r i t t u n d aus einer ku l tk r i t i schen 
Einstel lung e r w ä c h s t . F r ö m m i g k e i t s f o r m e n geistiger A r t , w i e das Gebet 1 5 ) , lösen 
sich v o m K u l t e u n d treten i h m g e g e n ü b e r . W e n n aber das geistige, unmi t te lbare , 
pe rsön l iche u n d stark ethisch bestimmte G o t t e s v e r h ä l t n i s s e l b s t ä n d i g neben dem 
K u l t e besteht, so n i m m t die innere Got teszuwendung vie l fach die Ausdrucksfor
men der kultischen F r ö m m i g k e i t i m ü b e r t r a g e n e n Sinne fü r sich i n Anspruch . Was 
nunmehr u n a b h ä n g i g v o m K u l t e m i t kultischen A u s d r ü c k e n benannt w i r d , ist j e 
doch das u r s p r ü n g l i c h v o m K u l t e eigentlich Gemeinte. Es l iegt d a r i n eine ind i rek te 
Anerkennung des Kul tes . 

Seit dem vier ten vorchrist l ichen Jahrhunder t l ä ß t sich i m Griechentum der V o r 
gang der K u l t k r i t i k und Spi r i tua l i s ie rung feststellen, ganz besonders aber i n der 
hellenistischen Philosophie u n d M y s t i k , w o er schließlich i n der Forderung der 
\oyv/A\ fliKjia16) g ipfe l t . 

Bei den Israel i ten stellten die Schriftpropheten das Ethos als Forderung Jahwes 
dem K u l t e g e g e n ü b e r (Is. 1 ,11 -18 ; A m . 5 , 2 1 - 2 4 ; Os. 6 , 6 sowie 1 4 , 3 ) , w e n n 
gleich sie keineswegs e twa als geistige A n t i p o d e n der kult isch-priesterl ichen W e l t 
zu gelten haben 1 7 ) . Daneben zeigt sich v o r a l lem i n den Psalmen die Tendenz zur 
Spir i tual is ierung. Das Gebet u n d die Zerknirschung des Herzens, D a n k u n d L o b 
Gottes werden als Opfe r bezeichnet (Ps. 4, 6; 5 0 , 1 4 u n d 23 ; 5 1 , 1 8 f; 141 , 2 ) . D e m 
entspricht es, w e n n die E r f ü l l u n g des Gesetzes durch das V o l k Israel i m A n s c h l u ß 
an Ex . 19, 6 als priesterlicher Diens t verstanden w i r d 1 8 ) . 

Jesus Christus v e r t r i t t eine geläuterte Kultusfrömmigkeit als Ausdruck der O p 
fergesinnung des Herzens; dabei stell t er die Liebe dem K u l t e v o r a n u n d lehnt den 
Gedanken der kultischen Reinhei t zugunsten einer ethisch verstandenen Reinhei t 
ab ( M k . 7 , 1 - 2 3 , M t . 1 5 , 1 - 2 0 , M k . 12, 33 f ) . I n der Theologie neutestamentlicher 
A u t o r e n stellen w i r sodann die A n w e n d u n g kultischer T e r m i n i auf das Werk Chri
sti fest, sowohl der Tempe l - u n d O p f e r - als auch der Priesterbezeichnungen. I n der 
Person C h r i s t i erscheinen die wesentlichen Gedanken kult ischer F r ö m m i g k e i t v o m 
alttestamentlichen K u l t e a b g e l ö s t u n d z u s a m m e n g e f a ß t : die Anwesenhei t Gottes 
unter den Menschen, die das Wesen der Tempelidee ausmacht, sowie die S ü h n e , die 
Befreiung v o n der S ü n d e , die m i t der Opfer idee verbunden ist. Chris tus b r i n g t 
ke in rituelles K u l t o p f e r dar ; er ha t nichts m i t der Pr ies te r ins t i tu t ion zu t u n , der die 

1 4 ) H . W e n s c h k e w i t z, a. a. O. 
1 5 ) Vgl. F . H e i 1 e r, Das Gebet, München 1921, 221. 
16) Hermetica, The ancient greek and latin writings which contain religious or philosophic 

teachings ascribed to Hermes Trismegistus, ed. W. Scott, I , Oxford 1924, 130,22, Corpus Herrn. 
1,31. H . W e n s c h k e w i t z , a. a. O. 114, 121, 190. H . S c h e 1 k 1 e, Die Petrusbriefe, der Ju
dasbrief (Herders theol. Kommentar zum N T ) , Freiburg-Basel-Wien 1961, 56. 

1 7 ) Vgl. G . v o n R a d , Theologie des Alten Testamentes, I , München 1958, 278. 
1 8 ) Vgl. Is. 61, 5-6. Siehe unten S. 22. 
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O p f e r i m Tempel anver t rau t s ind; aber er ist nach dem Neuen Testament selbst 
der wahre Tempel , das wahre Opfer , der wahre Pr ies ter 1 9 ) . De r Verfasser des 
H e b r ä e r b r i e f e s begreift das Heilsereignis i n Jesus Chris tus zent ra l »du rch das M e 
d i u m des i n der Schrift geoffenbarten Kultgottesdienstes der bisherigen Heilsge
sch ich t e« 2 0 ) . W i e zur wesentlichen A u f g ä b e des alttestamentlichen Hohenpriesters 
das Eingehen i n das Al lerhei l igs te des Tempels zu kul t i sch bedeutsamem T u n ge
h ö r t e , so zeigt der H e b r ä e r b r i e f das Hei l shande ln Jesu C h r i s t i als Eingehen i n das 
Al lerhe i l igs te des H i m m e l s , das jedoch nicht m i t dem Blu te v o n Böcken u n d Stie
ren, sondern m i t dem eigenen Blu te des E r l ö s e r s e r fo lg t . D e r T o d Jesu erscheint 
dabei nicht einfach g e w i s s e r m a ß e n als materielles O p f e r i m Sinne der alten K u l t 
forderung, sondern als A k t i v i e r u n g u n d Einsatz des ganzen Menschen 2 1 ) . 

I I . D i e biblische Botschaft v o m gemeinsamen Pr ies ter tum des Gottesvolkes 

D i e Vors te l lung , d a ß nicht nur Tempel , O p f e r u n d Priester einem ausgesonder
ten, heiligen Bereich a n g e h ö r e n , sondern d a ß das ganze V o l k Israel seinem G o t t 
he i l ig sei u n d priesterlichen Charak te r besitze, ist keineswegs erst das Ergebnis der 
Reflexion einer S p ä t z e i t , sondern g e h ö r t z u m u r s p r ü n g l i c h e n Bestand einer T r a d i 
t i o n des alttestamentlichen Gottesvolkes, die i n die v o r k ö n i g l i c h e Ze i t h inauf
re ich t 2 2 ) , wenngleich das A l t e Testament i n seiner Gesamtheit die Vors te l lung 
nicht rezipier t hat . E x . 19, 6 h e i ß t es: » I h r sol l t m i r ein K ö n i g r e i c h v o n Priestern 
( Q , 2 ' s r??.^) u n d ein heiliges V o l k s e i n « 2 3 ) . D i e q u e l l e n m ä ß i g e E i n o r d n u n g der 
Stelle ist ums t r i t t en . Abe r ob sie nun ein integrierender Bestandteil der Sinaiperi-
kope ist oder ob sie innerhalb derselben Sondergut dars te l l t u n d zu jener Erwäh-
lungstradition des Volkes g e h ö r t 2 4 ) , die ih ren Sitz i m Leben i n einer kultischen 
Begehung am H e i l i g t u m i n G i l g a l hat te: H i e r ist eine alte Uber l ie fe rung bezeugt, 
die Israel z u m unantastbaren Besitz seines G o t t k ö n i g s e r k l ä r t , eine Aussage ü b e r 
die o b j e k t i v - s e i n s m ä ß i g e H e i l i g k e i t u n d G o t t z u g e h ö r i g k e i t des Volkes , die tiefer 
l iegt als nur d ing l i ch - r i tue l l erworbene kultische Reinhei t u n d auf der dann die 
Forderung nach der dieser H e i l i g k e i t u n d G o t t z u g e h ö r i g k e i t entsprechenden s i t t l i 
chen T a t aufbauen konnte . 

D i e E r k l ä r u n g des Ausdrucks D"?2"D als ein P r i e s t e r k ö n i g t u m oder ein 
v o n Priestern geleitetes Gemeinwesen, eine H i e r o k r a t i e , ist heute aufgegeben 2 5). 
I m Zusammenhang dami t , d a ß Israel eine besondere Auszeichnung v o r anderen 
V ö l k e r n zute i l w i r d u n d d a ß es ein »hei l iges V o l k « genannt w i r d , ergibt sich deut-

1 9 ) Vgl. E W e n s c h k e w i t z , a . a . O . 151-170. 
2 0 ) O. K u s s , Der theologische Grundgedanke des Hebräerbriefes, in: Auslegung und Ver

kündigung, 281-328, bes. 320. D e r s e l b e : Der Brief an die Hebräer (Regensburger N T 8/1), 
Regensburg 1966, 153. 

2 1 ) O . K u s s, Der Brief an die Hebräer 150, 152. 
2 2 ) H . W i 1 d b e r g e r, Jahwes Eigentumsvolk (Abhandlungen zur Theologie des Alten und 

Neuen Testamentes, hrsg. v. W. Eichrodt und O. Cullmann, 37), Zürich-Stuttgart 1960; vgl. für das 
folgende besonders 9-14, 80-99. 

2 3 ) Schriftzitate werden hier nach der Übersetzung des A T von V . H a m p u. M. S t e n z e 1, 
AschafTenburg 1962, bzw. nach dem Regensburger N T wiedergegeben. 

2 4 ) H . W i 1 d b e r g e r, a. a. O. 37, stellt seine Ansicht von der Erwählungstradition der 
Ansicht von G . v. Rad gegenüber, der E x . 19, 4-6 als paränetischen Vorspruch im Sinne eines inte
grierenden Bestandteils innerhalb der Sinaiperikope ansieht. 

2 5 ) H . W i 1 d b e r g e r, a . a . O . 80; vgl. G . S c h r e n k, leoaTEmia, in: Kittels ThW zum 
N T , I I I , Stuttgart 1938, 249-251. H . J u n k e r , Das allgemeine Priestertum des Volkes Israel 
nach Ex. 19, 6, in: Trierer Theologische Zeitschrift 56 (1947), 10-15. 
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lieh die Auffassung: Es ist e in K ö n i g r e i c h gemeint, ein V o l k unter der Herrschaft 
eines K ö n i g s , u r s p r ü n g l i c h Gottes selbst, das aus Priestern besteht. D e m ganzen 
V o l k e , nicht nur einer i n i h m bestehenden sakralen I n s t i t u t i o n , eignet priesterlicher 
Charakter . Das V o l k ist dem Dienste seines G o t t k ö n i g s geheiligt, wie der Priester, 
der i m kultischen Dienste G o t t naht, i h m i n besonderer Weise geheiligt ist. I n der 
H e i l i g k e i t des Volkes ist g e w i ß u r s p r ü n g l i c h ein Bezug z u m Kult ischen zu sehen, 
insofern das V o l k i n seiner Gesamtheit an der kultischen Feier beteil igt ist. A b e r sie 
greift als s e i n s m ä ß i g e G o t t g e h ö r i g k e i t ü b e r das nur Kult ische hinaus. I n d e m dann 
zur s e i n s m ä ß i g e n H e i l i g k e i t die ethische Entsprechung u n d V e r w i r k l i c h u n g i n der 
T a t h i n z u k o m m t , k a n n der heilige Dienst des Priestervolkes in der E r f ü l l u n g des 
Gesetzes gesehen w e r d e n 2 6 ) . 

Ex . 19 ,6 findet eine W e i t e r f ü h r u n g i m Rahmen der g e w ö h n l i c h unter dem 
N a m e n Tritoisaias z u s a m m e n g e f a ß t e n Prophet ie : » D a n n stehen Fremde bereit , 
euer K l e i n v i e h zu weiden, A u s l ä n d e r sind eure Bauern u n d Winze r . Euch aber 
nennt man >Priester des Herrn<, >Diener unseres Gottes< h e i ß t m a n euch« ( Is . 
6 1 , 5 - 6 ) 2 7 ) . D e r priesterliche Charakter des Volkes Israel w i r d hier i m V e r h ä l t n i s 
zu den He iden gesehen, die i n der prophetischen Zukunftsschau i n dienender R o l l e 
am neuen Hei lszustand Israels m i t w i r k e n . F ü r das neutestamentliche V e r s t ä n d n i s 
des allgemeinen Priestertums w i r d jedoch nicht diese Aussage, sondern ein W o r t 
aus Deuteroisaias v o n Bedeutung werden, nach dem sich G o t t i n seinem S c h ö p 
fungshandeln durch sein e r w ä h l t e s V o l k offenbaren w i l l : » D a s V o l k , das ich m i r 
gebildet, w i r d meinen R u h m v e r k ü n d e n « (Is. 43, 21 ) 2 8 ) . 

D>:n-D fi^oo w i r d v o n den L X X m i t ßaaiAeiov lEQaxeujAa wiedergegeben u n d i n 
dieser F o r m 2 9 ) i m Zusammenhang m i t Is. 43, 21 i m Neuen Testament v o m ersten 
Petrusbrief 2 , 9 aufgenommen: » I h r aber seid ein a u s e r w ä h l t e s Geschlecht, eine 
kön ig l i che Priesterschaft (ßaaiXeiov leoareviia), ein heil iger Stamm, ein Eigentums
v o l k , auf d a ß i h r die G r o ß t a t e n dessen v e r k ü n d e t , der euch aus der Finsternis i n 
sein wunderbares L ich t berufen hat . . . « . Was v o n Israel , dem alt testamentlichen 
Gottesvolke, galt , w i r d j e t z t v o m neuen Gottesvolke, den durch Christus E r l ö s t e n 
u n d für G o t t Erworbenen , ausgesagt. N i c h t leibliche Abs tammung , nicht vö lk i sche 
Vorrechte sind hier entscheidend, sondern die Z u g e h ö r i g k e i t zu Christus. A n Stelle 
des alten Bundesvolkes s ind je tz t die Chris ten Gottes heiliges V o l k , die i n ihrer 
Gesamtheit G o t t geweihte u n d geheiligte Priesterschaft, an der al len Menschen 
u n d allen V ö l k e r n g e g e n ü b e r Gottes G r o ß t a t e n offenbar werden. 

Fassen w i r die unserer Stelle vorausgehenden Aussagen i m ersten Petrusbrief ins 
Auge, so s t o ß e n w i r auf die Einhei t einer kultischen B i l d e r w e l t . D i e durch das W o r t 
Gottes Wiedergeborenen ( 1 , 23) sollen nach der u n v e r f ä l s c h t e n geistigen M i l c h (xo 
Xoyi>c6v yäla), die Christus ist, verlangen - eine Bildaussage, die v o n der Sprache 

2 6 ) Nach H . W i 1 d b e r g e r, a. a. O. 98, wurde der ursprüngliche Heiligkeitsbegriff der E r -
wählungstradition durch die Forderung kultischer Korrektheit und des »Haltens der Gebote« über
lagert, so daß das ursprüngliche Element der Erwählungszusage später verlorenging; erst im N T , 
1 Petr. 2, 9, wurde es dann wieder aufgegriffen. Der Gesichtspunkt der Gesetzeserfüllung, der der 
Sinaitradition entstammt, muß jedoch als Ergänzung zu dem ursprünglichen Heiligkeitsbegriff der 
Erwählungstradition hinzugenommen werden, um das A T in seiner Gesamtheit zu würdigen und 
um den Aussageinhalt von E x . 19, 6 von der Intention des Redaktors her zu begreifen. 

2 7 ) Vgl. H . J u n k e r , a . a . O . 14 f; C . W e s t e r m a n n , Das Buch Jesaja, Kap. 40-66, 
Göttingen 1966, 237 f, 293 f. 

2 8 ) Vgl. C . W e s t e r m a n n , a . a . O . 104-106. 
2 9 ) Siehe dazu L . C e r f a u x, Regale sacerdotium, in: Recueil Lucien Cerfaux, I I , Gembloux 

1954, 287-292. 
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der Mys te r ienkul te her aufgehellt worden ist (2, 2 ) 3 0 ) . I m H i n b l i c k auf die G ü t e 
des H e r r n w i r d 2, 4 f sodann gesagt: »Zu i h m tretet heran (7IQOÖEQ%6\LZVOI), dem 
lebendigen Stein, der zwar v o n Menschen ve rwor fen , bei G o t t aber a u s e r w ä h l t , 
kostbar ist, u n d l a ß t euch selbst auch als lebendige Steine aufbauen zu einem geisti
gen Haus (otxog jrvEU|iaTix6g) für eine heilige Priesterschaft (teQdte'Uj.ia aytov), u m 
geistige Opfe r (jtvBVficxTixag {ruaiag), die G o t t w o h l g e f ä l l i g sind, durch Jesus C h r i 
stus d a r z u b r i n g e n ! « F ü r das H i n z u t r e t e n zu Christus erscheint hier ein kultischer 
Terminus ; KgoosQxzo^ai bedeutet i m K u l t e das H i n z u t r e t e n z u m O p f e r a l t a r 3 1 ) . 
Das B i l d v o m Hause, das e twa i m H e b r ä e r b r i e f (Hebr . 3, 2 -6 ) als » H a u s G o t t e s « 
das V o l k , insbesondere das v o n Christus e r lö s t e V o l k mein t , verdichtet sich i m 
ersten Petrusbrief i m Zusammenhang m i t dem Bi lde v o n der heiligen Priester
schaft, die geistige Opfer da rbr ing t , zu dem kultischen Bi lde eines geistigen T e m 
pels 3 2 ) . » T e m p e l « und »Pr ies terschaf t« beinhalten dabei ein u n d dieselbe theologi
sche Aussage u n d stehen für ein u n d dieselbe W i r k l i c h k e i t : die G o t t z u g e h ö r i g k e i t 
der E r w ä h l t e n . Ih re Opfer beziehen sich auf ein go t tge fä l l iges Leben, das i m R a h 
men des p a r ä n e t i s c h e n Grundanliegens des Briefes wei ter zu deuten ist. Entspre
chend der geistigen Tempel - u n d Priestereigenschaft des heil igen Volkes handelt es 
sich u m «geis t ige» Opfer , die v o n innen heraus vol lzogen werden ; JtvEi^atiKog 
n ä h e r t sich hierbei der Bedeutung v o n Xoywog, insofern es w i e dieses eine S p i r i 
tual isierung der kultischen Bi lder zum Ausdruck br ing t . Das W o r t kann jedoch 
d a r ü b e r hinaus i m Sinne v o n »geist l ich«, »geis te r fü l l t« oder » g e i s t g e w i r k t « ver
standen werden 3 3 ) , da zweifellos der Sache nach die Hingabe der v o m Geiste G o t 
tes E r f ü l l t e n an G o t t m i t Leib u n d Seele gemeint ist, die G o t t w o h l g e f ä l l i g ist 
durch die V e r b i n d u n g m i t Christus. 

Eine ähn l i che Vorste l lungswel t f indet sich bereits i m paulinischen Schrifttum. 
Paulus wendet den Tempel - u n d Opfergedanken auf die Christusgemeinde an, 
die ja nach seiner Lehre der Leib C h r i s t i ist. D i e Christusglieder b i lden den Tempel 
Gottes, da Gottes Geist i n ih rem Inneren w o h n t (1 K o r . 3 ,16 f ) . Seine Fortsetzung 
findet dieser Gedanke i m Epheserbrief, nach dem Christus selbst der Sch lußs te in 
ist, i n dem sich der ganze Bau z u s a m m e n f ü g t (Eph . 2, 20) . F ü r die Opferauffas
sung ist die Aussage des R ö m e r b r i e f e s , d a ß die Christusglieder ihren Leib als ein 
lebendiges, heiliges und G o t t woh lge fä l l i ges Opfe r darbr ingen sollen (Rom. 1 2 , 1 ) , 
bedeutsam. D e r ganze Mensch ist die Opfergabe, die, i m heil igen Geiste geheiligt, 
G o t t w o h l g e f ä l l i g ist (Rom. 1 5 , 1 6 ) . Auch die für Paulus, den Diener C h r i s t i , 
geschenkten Gaben sind Opfe r ( P h i l . 4 , 1 8 ; v g l . Hebr . 13 ,16 ) , ähn l i ch w ie für den 
H e b r ä e r b r i e f a u t o r das Gebet, die Frucht der L ippen , als Lobopfer g i l t (Hebr . 
13 ,15 ) . Schl ießl ich treffen w i r noch auf eine Vors te l lung, die den M ä r t y r e r t o d 
Paul i unter dem Bi lde eines Trankopfers zu erfassen sucht ( P h i l . 2 , 1 7 ; 2 T i m . 
4 , 6 ) . 

3 0 ) R. K n o p f, Die Briefe Petri und Judae (Kritisch-exegetischer Kommentar über das N T , 
begr. von Heinrich Aug. Wilh. Mever, 12. Abt.), Göttingen, 7. Aufl. 1912, 85 f; K . H . S c h e 1 k 1 e, 
a. a. O. 54-57. 

3 1 ) P. K e 11 e r, a. a. O. 45. 
3 2 ) Vgl. E . K ü h l , Die Briefe Petri und Judae (Krit.-exegetischer Kommentar über das N T , 

begr. von Heinr. Aug. Wilh. Meyer, 12. Abt.), 6. Aufl., Göttingen 1897, 141; R. K n o p f, a. a. O. 
90; K . H . S e h e l k l e, a. a. O. 58. 

3 3 ) Nach K . H . S c h e i k l e , a . a . O . 56, und H . W e n s e h k e w i t z , a . a . O . 191, können 
Xoytxog und jtvevjxaTixog durchaus dasselbe bedeuten; doch zieht Schelkle, 58 f, ebenso wie auch 
P. K e 11 e r, a. a. O. 46, in seiner Interpretation auch die Bedeutung »geistlich« mit Bezug auf 
das KVEV\IOL heran, ähnlich auch schon R. K n o p f, a. a. O . 85 f, 90. 
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Es liegt i n den untersuchten Texten keineswegs eine Spi r i tua l i s ie rung der k u l t i 
schen Begriffe i n dem Sinne v o r , d a ß sich die v o m K u l t e ge lös te , a u ß e r k u l t i s c h e 
Gotteshingabe nicht i rgendwie verleibl ichen k ö n n t e u n d m ü ß t e : I n die loyiui] 
XaxQ£ia der Chr is ten ist nach Paulus g e w i ß der Le ib m i t einbezogen (Rom. 1 2 , 1 ) . 
D i e der s e i n s m ä ß i g e n H e i l i g k e i t entsprechende E r f ü l l u n g des Gotteswil lens ist 
jedoch i m Neuen Testament bei aller Bedeutung der Ver le ib l ichung das Entschei
dende. 

Eine weitere Gruppe kultischer Bildaussagen, die sich auf den K u l t i m H e i l i g t u m 
des H i m m e l s bezieht u n d die endzeitliche Verher r l i chung Gottes durch sein h e i l i 
ges, durch Christus erworbenes V o l k meint , haben w i r i m H e b r ä e r b r i e f u n d i n der 
Apoka lypse v o r uns. 

D e r Hebräerbriefautor bezeichnet Christus als den » V o r l ä u f e r « , der den M e n 
schen voraus i n das himmlische H e i l i g t u m einging u n d d a m i t zugleich den ret ten
den Weg für die Berufenen e r s c h l o ß 3 4 ) . W ä h r e n d i m A l t e n Testament nu r dem 
Hohenpriester a l le in der Zugang zum A b b i l d dieses H e i l i g t u m s gestattet w a r , k ö n 
nen nun alle E r l ö s t e n durch den » V o r h a n g « , das Fleisch Jesu C h r i s t i , i n das H e i 
l i g t u m selbst hineingelangen ( 1 0 , 1 9 f ) . Jesus Christus ist nun der g r o ß e Priester 
ü b e r das » H a u s G o t t e s « , die Gemeinde der Glaubenden, das neue Got tesvo lk 
( 1 0 , 2 1 ; 3 , 2 - 6 ) . W i r sollen somit » h i n z u t r e t e n « {xQOGZQxzoftai), » d u r c h Bespren-
gung i n den Herzen rein geworden v o n b ö s e m Gewissen u n d gewaschen am Leibe 
m i t reinem W a s s e r « (10, 22) . I n kultischer Termino log ie t r i t t hier die theologische 
Aussage ü b e r das neue G o t t e s v e r h ä l t n i s des Chr is ten h e r v o r 3 5 ) . Wenngleich der 
B r i e f nur Christus als den g r o ß e n Priester, nicht aber das neue Got tesvo lk der Er 
lös ten als priesterliches V o l k bezeichnet, e röf fne t sich v o n seiner Aussage her doch 
bereits die Perspektive einer V e r b i n d u n g zwischen dem priesterlichen T u n C h r i s t i , 
der uns i n einmaligem K u l t a k t ins Z e l t Gottes vorang ing , u n d dem a p o k a l y p t i 
schen Thema eines dauernden Kul tes , einer himmlischen L i t u r g i e , die sich v o r dem 
Throne Gottes durch ein priesterliches V o l k v o l l z i e h t 3 6 ) . W e n n w i r die Existenz
weise des Chris ten eschatologisch begreifen, ergibt sich w e i t e r h i n ein enger Zusam-
manhang zwischen dem himmlischen K u l t endzeitlicher Gotteshingabe u n d dem 
irdischen K u l t eines g o t t g e h ö r i g e n Lebens; denn was einst i n der F ü l l e der V o l l e n 
dung hervor t re ten soll , ist j e t z t schon au f geheimnisvolle Weise g e g e n w ä r t i g . 

I n der Apokalypse w i r d das Pr ies ter tum der Chr is ten als Folge des Er lö s t s e in s 
u n d Erkauftseins durch Chris tus - w iede rum i m A n s c h l u ß an Ex . 19, 6 3 7 ) - darge
stell t . Schon zu Beginn h e i ß t es: » J o h a n n e s an die sieben Ki rchen i n (der P r o v i n z ) 
As ia . Gnade (werde) euch (zute i l ) u n d Friede v o n . . . Jesus Christus . . . , dem, der 
uns l iebt u n d uns v o n unseren S ü n d e n e r l ö s t hat durch sein B l u t u n d uns zu einem 
Kön ig re i ch , zu Priestern ( ß a a d e i a v , tepeig) für seinen G o t t u n d Va te r gemacht 
h a t . . . ( 1 , 4 - 6 ) . I n der Siegel-Vision des 5. Kap i t e l s sprechen die v i e r u n d z w a n z i g 
Ä l t e s t e n als Ver t re te r der e r l ö s t e n Menschheit i m Rahmen ihrer kult ischen H u l d i 
gung m i t R ä u c h e r w e r k , Har fensp ie l u n d Gesang zu dem L a m m e : » W ü r d i g bist du , 
das Buch zu nehmen u n d seine Siegel zu öf fnen ; denn du bist geschlachtet w o r d e n 
u n d hast für G o t t durch de in B l u t (Menschen) aus jedem Stamme u n d (jeder) 
Sprache und (jedem) V o l k u n d (jeder) N a t i o n erkauft u n d hast sie fü r unseren G o t t 

3 4 ) O . K u s s , Der Brief an die Hebräer 83, 85. 
3 5 ) Vgl. O. K u s s, a. a. 9. 154-156. 
8 6 ) Der Zusammenhang ist aufgezeigt bei L . C e r f a u x, a. a. O. 305-307. 
3 7 ) Bezüglich des Ausdrucks ßaaiXeiav (xal) legete;, der auf eine andere Lesart des hebräischen 

Textes zurückgeht, siehe L C e r f a u x , a . a . O . 284 f. 
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zu einem K ö n i g r e i c h u n d zu Priestern (ßaadeuxv xai legete;) gemacht, u n d sie we r 
den herrschen auf der Erde ( 5 , 9 f ) . Das Pr ies ter tum des Gottesvolkes erscheint 
hier deut l ich i n eschatologischer Sicht; die C h r i s t u s z u g e h ö r i g e n s ind die endze i t l i 
chen Priester u n d Herrscher. 

I m 7. K a p i t e l w i r d uns die g r o ß e Schar derer v o r A u g e n g e f ü h r t , die ihre Ge
w ä n d e r w e i ß gewaschen haben i m Blute des Lammes. Sie t u n Priesterdienste 
(kaxQevovoiv) i m himmlischen Tempel (7 ,14 f ) 3 8 ) , ebenso die Knechte Gottes i m 
neuen Jerusalem (22, 3) . I m 20. K a p i t e l zeigt sich nochmals die E r w a r t u n g des 
K ü n f t i g e n i n der kultischen B i l d w i r k l i c h k e i t : D o r t h e i ß t es m i t Bezug auf die V o r 
stel lung des messianischen Zwischenreiches v o n jenen, die an der ersten Aufers te
hung te i lhaben: »Sie werden Priester Gottes u n d des Chris tus (tegetg xov ftzov xcd 
xov XQurtoii) sein u n d m i t i h m herrschen die tausend J a h r e « (20, 6 ) . 

Eine Deu tung der kultischen Priesteraussagen des Neuen Testaments auf einen 
K u l t i m buchs täb l i chen Sinne, n ä m l i c h auf den neuen K u l t der Chris ten, ist - w i e 
heute nicht nur die evangelischen, sondern auch m a ß g e b l i c h e katholische Exegeten 
darlegen - nicht mög l i ch . 

D i e Lehre des zwei ten Petrusbriefes übe r das Priester tum des heil igen Volkes ist 
nach der unmi t te lbaren I n t e n t i o n des Verfassers nicht auf den eucharistischen K u l t 
zu beziehen 3 9 ) . I n den kultischen Bildaussagen des Briefes ve rb i rg t sich v ie lmehr 
die theologische Aussage ü b e r das neue Sein u n d den neuen Lebensvollzug der E r 
lös t en . I n ähn l i che r Weise dient der kultische B i l d k o m p l e x i n der dem H e b r ä e r 
b r ie f eigenen typologischen E r s c h l i e ß u n g der Schrift zur Veranschaulichung der 
theologischen Aussage ü b e r das Kreuzesgeschehen, ohne d a ß dabei i rgendwie eine 
liturgische R e p r ä s e n t a t i o n desselben ins Auge g e f a ß t w ä r e 4 0 ) . De r Verfasser des 
H e b r ä e r b r i e f e s ve r fo lg t bei seiner Dars te l lung des Priestertums C h r i s t i u n d des 
» H i n z u t r e t e n s der E r l ö s t e n « ke in kultisch-liturgisches Interesse, ebensowenig w i e 
der Verfasser der Apoka lypse m i t der kultischen H u l d i g u n g des u n z ä h l b a r e n 
priesterlichen Volkes v o r dem Throne Gottes u n d v o r dem Lamme eine irdische 
L i t u r g i e meint , u n d ebensowenig w ie uns die irdische Gemeinde v o n der A p o k a 
lypse als Gemeinde v o n Priestern i m buchs täb l i ch -ku l t i s chen Sinne v o r Augen ge
f ü h r t w i r d . 

3 8 ) Bezüglich des Kultes im Tempel des Himmels vgl. H . W e n s c h k e w i t z , a . a . O . 216 
-219. 

3 9 ) Wenn O. C a s e 1 in seinem Aufsatz: »Die AOYLXT) {hjala der antiken Mystik in christlich-
liturgischer Umdeutung«, in: Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 4 (1924), 37-47, insb. 45, Anm. 21, 
herausstellt, daß das Wort von den »geistigen Opfern« 1 Petr. 2, 5 später, wie seine Verwendung 
im Unterricht der Neophyten über das Meßopfer (bei Cyr i l l von Jerusalem und in der römischen 
Liturgie in der Epistel des Sabbatum in albis) zeigt, von der Eucharistie verstanden wurde, so ge
hört dies bereits zur Geschichte der Auslegung des Textes. Der Gedanke an den Genuß Christi 
als Speise ist allerdings auch im Zusammenhang mit dem Worte von der unverfälschten geistigen 
Milch 1 Petr. 2, 2 - vgl. R. K n o p f , a. a. O. 88 - sehr alt. Aber vom exegetischen Standpunkt 
aus wird die eucharistische Deutung dieses Wortes ebenso wie des Wortes von den geistigen Opfern 
heute im allgemeinen nicht mehr vertreten. Siehe E . K ü h 1, a. a. O. 142, R. K n o p f, a. a. O. 90 f, 
J . B 1 i n z 1 e r, a. a. O . 63, J . M i c h 1, Der erste Petrusbrief, in: Der Brief an die Hebräer und 
die Katholischen Briefe (Regensburger Neues Testament 8), Regensburg 1953, 210, K . H . 
S c h e 1 k 1 e, a. a. O. 58 f, B. S c h w a n k , Der erste Brief des Apostels Petrus (Geistliche Schrift
lesung 20), Düsseldorf 1963, 54 f. Die Teilnahme an der Eucharistie haben als »eigentliche« bzw. 
wichtigste Form der Darbringung geistiger Opfer noch P. K e 11 e r, a. a. O . 47, E . N i e b e c k e r, 
a. a. O. 90-93, und P. D a b i n , Le sacerdoce royal des fideles dans les livres saints, Paris 1941, 
191-193, im Auge; vgl. Dabin 184. 

4 0 ) O. K u s s, Der theologische Grundgedanke des Hebräerbriefes, a. a. O. 321, 326, 327/Anm-
271. 
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I n der dem A l t e n Testament entstammenden kultischen B i l d e r w e l t des Neuen 
Testamentes w i r d also das gemeinsame Priester tum des durch Christus e r l ö s t en 
Gottesvolkes als a u ß e r k u l t i s c h e W i r k l i c h k e i t dargestellt , als H e i l i g k e i t u n d G o t t 
z u g e h ö r i g k e i t schlechthin, als sakrale Existenzweise i n der Gotteshingabe eines 
hei l igen Lebens. D i e kultische Terminologie w i r d i n den a u ß e r k u l t i s c h e n Bereich 
ü b e r t r a g e n , u m die se in smäß ig -e th i sche H e i l i g k e i t des ganzen Gottesvolkes z u m 
Ausdruck zu br ingen, die m i t dem Anbruch der eschatologischen Hei l sze i t i n ge
wisser Weise e n d g ü l t i g gegeben ist. 

I n d e m die neutestamentlichen A u t o r e n die neue Existenzweise der E r l ö s t e n i n 
der B i l d e r w e l t des alttestamentlichen Kultgeschehens zu erfassen suchen, setzen 
sie sich einerseits v o m alttestamentlichen K u l t e ab, nehmen aber andererseits ge
rade das Eigentliche, den u r s p r ü n g l i c h e n inneren Sinn dieses Kul tes für das C h r i 
s ten tum i n Anspruch, da sie i h n i n Christus u n d den i h m Z u g e h ö r i g e n e r fü l l t sehen. 
Das Abgetansein u n d Uberhol tse in des al ten Kul tes ist m i t seiner E r f ü l l u n g z u 
gleich ausgesagt. 

D e r Unterschied zwischen »sak ra l« u n d » p r o f a n « ve r l i e r t somit seine grundle-
gend-trennende Bedeutung, da sich das christliche Leben als H e i l i g u n g aller Be
reiche der W e l t auswi rk t . D e r Bereich des Sakralen, u r s p r ü n g l i c h eng umgrenzt als 
ausgesonderter Bez i rk , w i r d i n einem neuen Sinne zu einer umfassenden, alles 
durchdringenden R e a l i t ä t , al len E r l ö s t e n z u g ä n g l i c h , al len inwendig-gemeinsam 
u n d alle an sich ziehend. 

W i r d nun fü r die A u s ü b u n g des gemeinsamen Priestertums des neutestament
lichen Gottesvolkes i m Neuen Testament noch nicht der eucharistische K u l t ins 
Auge g e f a ß t , so m u ß doch andererseits gesagt werden, d a ß das neue Sein des C h r i 
sten, das sich a u s w i r k t i m entsprechenden Lebensvollzug, als T a u f w i r k l i c h k e i t i n 
neuer Weise kul t isch g e p r ä g t ist. D i e Taufe w i r d z w a r i m Zusammenhang m i t 
dem Pries ter tum des neutestamentlichen Volkes i m Neuen Testament nicht aus
d r ü c k l i c h e r w ä h n t ; doch k a n n kein Z w e i f e l bestehen, d a ß sie angesichts ihrer allge
meinen Bezeugnung i m Neuen Testament bei dem i m ersten Petrusbrief immer 
wieder hervor t re tenden B e w u ß t s e i n v o n der Wiedergebur t als grundlegende u n d 
das Leben der Chr is ten bestimmende W i r k l i c h k e i t i m H i n t e r g r u n d steht, ohne je
doch das tragende Interesse der gesamten Dars te l lung auf sich zu z iehen 4 1 ) . 1 Petr . 
3, 21 w i r d sie ausd rück l i ch genannt. Ebenso k a n n auch angenommen werden, 
d a ß sie H e b r . 10, 22 andeutungsweise ins B l i ck fe ld t r i t t , ohne d a ß es dem A u t o r 
au f diesen Aspek t i n seiner Gesamtdarstellung a n k o m m t 4 2 ) . Das Neue Testament 
ist somi t fü r den kult ischen Aspekt des allgemeinen Priestertums durchaus o i fen , 
dessen Herausarbei tung jedoch der s p ä t e r e n Theologie vorbehal ten bl ieb. 

I I I . Das gemeinsame Priester tum des Gottesvolkes i n seiner Bezogenheit auf den 
christlichen K u l t 

Es konnte nicht ausbleiben, d a ß i n der nachneutestamentlichen Ze i t jene theolo
gische B e m ü h u n g einsetzte, die die Vors t e l lung v o m allgemeinen Pr ies ter tum der 
G l ä u b i g e n fü r den christlichen K u l t auswertete u n d die zweifellos ihre Berechti-

4 1 ) K . H . S c h e 1 k 1 e, a. a. O. 4 f, betont, daß das tragende Interesse des Briefes der Paränese 
gehört, ist aber gleichzeitig der Meinung, daß »liturgisch-kultische Uberlieferung« in den Brief 
mit einging. Vgl. 28-31. 

4 2 ) O. K u s s , Der Brief an die Hebräer, 156, sagt zu Hebr. 10,22, daß auch der Hebräer
briefautor in der Tauftradition der frühen Kirche steht, wenngleich er nicht vornehmlich an einer 
»Theologie der Sakramente« interessiert ist. 
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gung hatte - w a r doch die f rühe Kirche lebendig davon ü b e r z e u g t , d a ß alle G l ä u 
bigen an der gemeinsam gefeierten L i t u r g i e betei l igt w a r e n 4 3 ) . 

A m Ausgang des ersten christlichen Jahrhunderts zeigt sich z u n ä c h s t frei l ich eine 
andersartige Ü b e r t r a g u n g der kultischen Pries ter-Terminologie aus dem A l t e n Te 
stament auf die V e r h ä l t n i s s e der christlichen Ku l t f e i e r . I m Brief des Klemens von 
Rom an die K o r i n t h e r w i r d gesagt, der V o l l z u g der » O p f e r « u n d » G o t t e s d i e n s t e « 
solle o r d n u n g s g e m ä ß erfolgen: Dabe i , h e i ß t es, »s ind dem Hohenpries ter ( d p x i E Q E i ) 

eigene Verr ichtungen ü b e r t r a g e n , den Priestern (xolg leoexiaiv) ist i h r eigener P l a t z 
verordnet , u n d auch den Lev i t en (Xemtaig) obliegen eigene Dienstleistungen; der 
Laie (ö laly.bg avftQoojiog) ist an die A n o r d n u n g e n für Laien g e b u n d e n « 4 4 ) . D i e k u l 
tischen A u s d r ü c k e beziehen sich hier nicht unterschiedslos auf das V o l k insgesamt, 
sondern meinen eine Gliederung innerhalb des Gottesvolkes. 

Bezüg l i ch der sprachlichen A b l e i t u n g der T e r m i n i w u r d e nachgewiesen, d a ß 
»laixöq« als genuin kultbezogener Ausdruck u r s p r ü n g l i c h i m Gegensatz zu » s a 
k r a l « , »he i l ig« , » g e w e i h t « steht u n d nichts anderes meint als » p r o f a n « . Dies l ä ß t 
sich durch Belegstellen in Ubersetzungen des A l t e n Testamentes a u ß e r h a l b d e r L X X 
- den bei Origenes übe r l i e f e r t en hexaplarischen Ü b e r s e t z u n g e n , A q u i l a , S y m m a -
chus u n d Theodot ion - e r h ä r t e n . A n den nachweisbaren Stellen (1 Sm. 2 1 , 5 f ; 
Ez. 48, 15; Ez. 22, 26) bezieht sich das W o r t zwar ausschl ießl ich auf den M a n g e l 
kultischer H e i l i g k e i t bei D i n g e n ; auf G r u n d textkri t ischer Ü b e r l e g u n g e n ist aber 
der S c h l u ß zu läss ig , d a ß sich der a u ß e r h a l b der L X X vorkommende Gebrauch des 
Wor tes nicht auf Dinge b e s c h r ä n k t e , sondern sich v ie lmehr auch auf Personen i m 
Sinne v o n »ku l t i sch -unhe i l ig« - » p r o f a n « ausdehnte. I m letzteren Falle beinhaltete 
»Xatxog« einen Gegensatz zwischen dem kult isch-unheil igen V o l k u n d den ge
weih ten K u l t t r ä g e r n 4 5 ) . 

Eine N o t w e n d i g k e i t , i n diesem Sprachgebrauch die Grundlage für die V e r w e n 
dung der kultischen T e r m i n i bei Klemens v o n R o m zu suchen, l iegt jedoch nicht 
v o r . D i e T e r m i n i müssen keineswegs v o n dem e r l ä u t e r t e n spezifisch-alttestament-
lichen Sinngehalt her in terpre t ier t werden ; denn obzwar der Klemensbr ief den 
Unterschied zwischen dem A l t e n Testament u n d der Offenbarung i n Jesus C h r i 
stus w e n i g hervorhebt und - i m Gegensatz zur neutestamentlichen » D u r c h b r u c h s « -
Theologie - besonders stark die K o n t i n u i t ä t der Offenbarung ze ig t 4 6 ) , ist dabei 
die Z ä s u r , die das Neue Testament bedeutet, noch deutlich erkennbar. De r A l t e 
B u n d findet nicht einfachhin seine Fortsetzung i m Neuen, sondern beide stehen 
i n Ana log ie zueinander: D ie kultischen Sakra lwor te haben, soweit sie auf den 
christlichen Gottesdienst A n w e n d u n g finden, offensichtlich analogen Charakter . 

Der T e x t des Klemensbriefes bietet für eine In te rp re ta t ion der i n Rede stehen
den Bezeichnungen i m Sinne der e r ö r t e r t e n dinglichen Sakralvorstel lungen des 
A l t e n Testamentes 4 7) keinen A n h a l t s p u n k t . De r Sinn der Dars te l lung ist nicht 
der, das christliche V o l k durch einen Mange l an kultischer H e i l i g k e i t g e g e n ü b e r 

4 3 ) Vgl. B. S c h w a n k, a. a. O. 58. 
4 4 ) 1 Klem. 40, 5; vgl. auch 43, 2 und 44, 1. Ubersetzung nach J . A. F i s c h e r , Die Aposto

lischen Väter, Darmstadt 1956, 71. 
4 5 ) I . d e 1 a P o 11 e r i e, L'origine et le sens primitif du mot »laic«, in: Nouvelle Revue Theolo-

gique 80 (1958), 840-853, bes. 844-847. Die Ausführungen werden in bezug auf die Anwendung des 
Wortes Xa'ixog auf Personen im Sinne von »kultisch-unheilig« fortgeführt von J . B. B a u e r, Die 
Wortgeschichte von »laicus«, in: Zeitschrift für katholische Theologie, hrsg. von der Theol. Fakul 
tät der Univ. Innsbruck, 81 (1959), 224-228. 

4 6 ) Siehe die Ausführungen zum Klemensbrief von O. K u s s in seinem Aufsatz: »Jesus und 
die Kirche im Neuen Testament«, in: Auslegung und Verkündigung, Regensburg 1963, 70 f. 

4 7 ) Siehe Abschnitt I . 

http://laly.bg
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den A m t s t r ä g e r n zu charakterisieren. D e r Verfasser gebraucht die genannten Be
zeichnungen v ie lmehr i m H i n b l i c k auf die v o n G o t t gewol l te O r d n u n g i n der k o 
rinthischen Gemeinde. Es steht also bei i h m keineswegs das kul t isch-unhei l ige V o l k 
den kult isch-heil igen Priestern g e g e n ü b e r , die sich a l le in G o t t nahen u n d das H e i 
l i g t u m betreten d ü r f e n . V ie lmehr sind i m christlichen Bereich alle G l ä u b i g e n z u m 
H e i l i g t u m der kultischen Feier zugelassen. 

Wenngleich sich die Priesterauffassung des ersten Petrusbriefes i m Gegensatz zu 
den genannten Priester-Aussagen des Klemensbriefes nicht u n m i t t e l b a r au f den 
neuen K u l t der Chris ten bezieht, w ü r d e sich dennoch eine u n ü b e r b r ü c k b a r e K l u f t 
zwischen dem ersten Petrusbrief u n d dem Klemensbr ief au f tun , w e n n d o r t b e z ü g 
lich des christlichen Gottesdienstes die alten Sakralvors te l lungen wieder v o r l ä g e n ; 
denn das a u s g e p r ä g t e B e w u ß t s e i n v o n der Berufung des ganzen Volkes zur seins
m ä ß i g - e t h i s c h e n H e i l i g k e i t , das die Vors t e l lung v o n der kult ischen H e i l i g k e i t ab
gelös t hat, l ä ß t nicht zu, innerhalb des heil igen Volkes eine Scheidung i n unhei l ige, 
» p r o f a n e « Glieder u n d heilige Priester vorzunehmen; die s e i n s m ä ß i g e H e i l i g 
ke i t , die sich auswirken soll i m sitt l ichen T u n , ist dem ganzen a u s e r w ä h l t e n Gottes
vo lke einschl ießl ich der o r d n u n g s m ä ß i g herausgehobenen Gl ieder gemeinsam. D e r 
Hohepriester al ler aber ist Chr i s tus 4 8 ) . Es m u ß somit auch i m christlichen K u l t e 
hervor t re ten, d a ß der ob jek t ive Sakralbereich i n einem neuen Sinne alle Chr is tus
z u g e h ö r i g e n aufgenommen hat . 

D e m entspricht es, w e n n verschiedene Väter u n d mi t te la l te r l iche Theologen, 
ebenso wie auch einige liturgische Texte, die Aussagen der Schrift ü b e r das gemein
same Priestertum des Gottesvolkes auf die G l ä u b i g e n beziehen, insofern sie an der 
christlichen L i t u r g i e betei l igt sind. Jene al tkirchl ichen A u t o r e n , die v o m Priester
t u m des christlichen Lebensvollzugs handeln u n d d a m i t die v o m Neuen Testament 
herkommende L i n i e unmi t t e lba r for tsetzen 4 9 ) , s ind al lerdings zahlreicher als die, 
die das allgemeine Pr ies ter tum auf die Feier der Eucharistie beziehen 5 0 ) . Abe r 
gerade die letzteren s ind fü r uns hier des w e i t e r f ü h r e n d e n Momentes wegen be
sonders bedeutsam. Sie sollen ohne Anspruch auf V o l l s t ä n d i g k e i t n ä h e r h i n ange
f ü h r t werden. 

Justin der M ä r t y r e r bezeichnet das christliche V o l k als hohepriesterliches V o l k 
Gottes, da es G o t t an jedem O r t e unter den V ö l k e r n w o h l g e f ä l l i g e u n d reine O p f e r 
da rbr inge 5 1 ; gemeint sind die » G e b e t e u n d D a n k s a g u n g e n « , die g e m ä ß der christ
lichen T r a d i t i o n » im N a m e n des gekreuzigten Jesus« als »ge is t ige O p f e r « darge
bracht werden, w e n n das christliche V o l k bei B r o t u n d Ke lch das G e d ä c h t n i s des 
Leidens C h r i s t i begeht 5 2 ) . 

E i n indirektes Zeugnis bietet Irenaus, w e n n er das T u n D a v i d s , der au f der 
Flucht v o r Saul m i t seinen Leuten die Schaubrote des Bundeszeltes a ß 5 3 ) , d a m i t 

4 S ) 1 Klem. 30, 1; 64; 61, 3; 36, 1. Für den Vergleich der letzteren Stelle mit 1 Petr. 2, 5 siehe 
P. D a b i n , Le sacerdoce royal des fideles dans la tradition ancienne et moderne, Paris 1950, 
509, wo wiederum auf A. v o n H a r n a c k , Einführung in die alte Kirchengeschichte. Das Schrei
ben der römischen Kirche an die korinthische aus der Zeit Domitians, Leipzig 1929, 33, verwie
sen wird. 

4 Ö ) Origenes, Basilius, Gregor von Nyssa, Ambrosius, Leo der Große u. a.; vgl. E . N i e b e k -
k e r, a. a. O. 22-27,31 f, 37 f, 46 f. 

5 0 ) Vgl. das von E . N i e b e c k e r gesammelte Material, a . a . O . 18-50; ferner I . B a c k e s , 
Die Lehre vom allg. Priestertum in der Patristik u. Scholastik, a. a. O. 90-95. 

5 1 ) Mal. 1, 11, hier auf die Eucharistie bezogen. 
5 2 ) Dial . cum. Tryph., 116-118; P G 6, 744-749; vgl. O. C a s e 1, a. a. O. 41-45. D e r s e l b e , 

Ohlatio rationabilis, in: Theologische Quartalschrift/Tübingen 99 (1917/18), 429-438, bes. 435-438. 
5 3 ) 1 Sm. 21, 3-7; vgl. oben S. 27. 
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b e g r ü n d e t , d a ß al len Gerechten priesterlicher Rang z u k o m m e 5 4 ) . D i e Analogie 
z u m Neuen Bunde ist hier naheliegend: W ä h r e n d es i m A l t e n Bunde nach dem 
Gesetz n u r den aus dem V o l k e herausgehobenen Priestern gestattet w a r , die Schau
brote zu essen, hat i m Neuen Bunde das ganze heilige V o l k an der eucharistischen 
Speise A n t e i l . V o n seiner Kenn tn i s des N e u e n Bundes her schreibt Irenaus auch 
dem alt testamentlichen Gerechten eine ähn l i che Vorzugsstel lung zu . 

Bei T e r t u l l i a n f ü h r t die kultische In t e rp re t a t i on des allgemeinen Priestertums i n 
h ä r e t i s c h e r Ü b e r s p i t z u n g zur Einebnung des Unterschiedes zwischen ord in ier ten 
Priestern u n d Laien . D i e N i c h t o r d i n i e r t e n k ö n n e n nach T e r t u l l i a n , ihrer Priester
eigenschaft zufolge, gegebenenfalls auch ohne die O r d i n i e r t e n » o p f e r n « , ähn l i ch 
w ie sie i m N o t f a l l die Taufe spenden k ö n n e n 5 5 ) . 

C y r i l l v o n Jerusalem geht i n seiner letzten mystagogischen Katechese v o m z w e i 
ten K a p i t e l des ersten Petrusbriefes aus u n d belehrt die N e o p h y t e n v o n daher ü b e r 
die Tei lnahme am »geis t igen O p f e r « der Euchar is t ie 5 6 ) . I n diesem Zusammenhang 
ist es auch bedeutsam, d a ß i n der römischen L i t u r g i e die Epistel des Ostersamstags 
u n d der I n t r o i t u s des W e i ß e n Sonntags, an dem die Neugetauften z u m ersten 
M a l e durch die O b l a t i o n an der Eucharistiefeier betei l igt waren , dem genannten 
K a p i t e l en tnommen s ind 5 7 ) . 

August inus b r i n g t das Priester tum des Gottesvolkes, des Volkes des Hohenpr i e 
sters Christus, i n V e r b i n d u n g m i t dem Opfe r nach der O r d n u n g des Melchisedech, 
das i n Chris tus die Opfe r des aaronitischen Priestertums a b l ö s t e u n d das er auf die 
Eucharistie bezieht. Das V o l k des Hohenpriesters Christus ha t A n t e i l am euchari
stischen O p f e r u n d an dem Brote , das der Leib C h r i s t i i s t 5 8 ) . 

Papst Gelasius endlich betont den Zusammenhang zwischen der Z u g e h ö r i g k e i t 
z u m heil igen, hohepriesterlichen V o l k e - m i t den daraus erwachsenden ethischen 
Forderungen - u n d der Tei lnahme am Tisch des H e r r n 5 9 ) . 

Ü b e r a u s häuf ig sind die Texte , die auf die Taufe Bezug nehmen u n d das Pr ie
s ter tum i n der bei der Taufe erfolgenden Salbung b e g r ü n d e t sehen, ohne d a ß Taufe 
u n d F i r m u n g dabei streng auseinanderzuhalten w ä r e n . Deu t l i ch t r i t t die Analogie 
zur Priestersalbung i m A l t e n Testament hervor . H i e r s ind u . a. T e r t u l l i a n , C y r i l l 
v o n Jerusalem, Gregor v o n Naz i anz , Johannes Chrysostomus, die Apostolischen 
Kons t i t u t i onen , Ambros ius , H ie ronymus , August inus u n d Leo der G r o ß e zu nen
nen. I m Pontif icale R o m a n u m w i r d bei der Weihe des Chrisams am G r ü n d o n n e r s 
tag auf die priesterliche W ü r d e hingewiesen, die durch die F i r m u n g verliehen wer 
den s o l l 6 0 ) . 

M a ß g e b e n d für die E i n o r d n u n g des allgemeinen Priestertums i n der systema
tischen Theologie w u r d e Thomas v o n A q u i n , der die Lehre v o m allgemeinen Pr ie
stertum zent ra l v o n kult isch-sakramentalen Begriffen her aufbaut. E r sieht den 
priesterlichen Charak te r des Chris ten, der eine Tei lnahme am Pries ter tum C h r i s t i 
darstell t , i n dem unaus lösch l i chen sakramentalen M a l gegeben 6 1). Dieses aber be-

5 4 ) Adv. haer. 4, 8, 3; P G 7, 994 f. 
5 5 ) De exhort. castit. 7; P L 2, 922. 
5 ß ) Cat. 23 (myst. 5), 7 u. 8; P G 33, 1114-1116. 
5 7 ) Vgl. O . C a s e 1, a. a. O. 45, Anm. 21. 
5 8 ) De civ. Dei 17, 5, 5; P L 41, 535 f. Vgl. D a b i n, a. a. O. 103. 
5 f ) ) Adv. Andromachum senatorem etc., P L 59, 112. 
6 0 ) E . N i e b e c k e r, a. a. O. 18-50, 64. 
6 1 ) STh. I I I , q. 63, a. 3: . . . »Et ideo manifestum est quod character sacramentalis specialiter 

est character Christi, cujus sacerdotio configurantur fideles secundum sacramentales characteres 
qui nihil aliud sunt quam quaedam participationes sacerdotii Christi ab ipso Christo derivatae.« 
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s t i m m t er als K u l t b e f ä h i g u n g 6 2 ) , entweder als V o l l m a c h t zum V o l l z u g der K u l t 
h a n d l u n g oder z u m E m p f a n g v o n i h r 6 3 ) . D a m i t werden Weihepries ter tum u n d 
T a u f - b z w . Fi rmungspr ies ter tum zueinander i n Beziehung gesetzt. I n Thomas' Ge
folge stehen zahlreiche Theologen, die das Pr ies ter tum ü b e r h a u p t u n d dami t auch 
das allgemeine Priester tum der G l ä u b i g e n als wesenhaft kultische R e a l i t ä t auf
fassen 6 4). Thomas spricht jedoch an anderer Stel le 6 5 ) i m Gegensatz zur Konsekra
t ionsgewal t des Weihepriestertums v o m geistigen Pr ies ter tum der G l ä u b i g e n - kraf t 
dessen sie geistige Opfe r darbr ingen g e m ä ß 1 Petr. 2, 5 u n d Rom. 12, 1 - , ohne 
aber hierbei die Ve rb indung zu seiner Lehre v o m sakramentalen Charakter zu 
ziehen. Es l iegt d a r ü b e r hinaus i m Interesse einer dogmatischen Synthese der ge
samten Glaubenswirk l ichke i t , die kultisch-sakramentale Grund legung und A u s 
ü b u n g des gemeinsamen Priestertums des Gottesvolkes i n einer Zusammenschau 
m i t der v o n der Schrift ausgesagten sakralen Existenzweise des Chr is ten , die sich i n 
seinem ganzen Leben auswi rk t , zur Gel tung zu br ingen. 

D e r sakramentale Charak te r ist i n seiner grundlegenden Kra f t en t f a l t ung unab
h ä n g i g v o n der pe r sön l i ch -e th i schen H e i l i g k e i t seines T r ä g e r s 6 6 ) , da er eine objek
t i v e Angleichung an Christus darstel l t . Das Taufpr ies te r tum b e f ä h i g t auf G r u n d 
dieses Charakters zur wi rksamen Tei lnahme an der sakramentalen K u l t h a n d l u n g 
u n d z u m Empfang der Sakramente, ist gerade d a r i n aber auf die personale H i n 
gabe des Menschen ausgerichtet, der sich i m sakramentalen K u l t e selbst und, davon 
ausgehend, i m K u l t e des gesamten christlichen Lebens an Christus anschl ießen so l l . 
D i e sakrale Existenzweise des Christen n ä h r t sich somit aus dem christlichen K u l t . 
Es g ib t aber auch eine i m v o l l e n Sinne »eigent l iche« a u ß e r k u l t i s c h e B e t ä t i g u n g des 
allgemeinen Priestertums, die rein innerlicher A r t sein kann , sich jedoch g e m ä ß 
dem Wesen des Menschen auch i n mannigfacher Weise verleiblichen kann u n d 
sol l . 

Das I I . Vatikanische K o n z i l b r ing t i n seiner Dars te l lung des gemeinsamen Pr i e 
stertums des Gottesvolkes die Lehre der Schrift u n d der T r a d i t i o n wieder v o l l zur 
Ge l tung . Es geht i h m dabei nicht zuletz t auch u m die Abgrenzung des gemeinsamen 
Priestertums g e g e n ü b e r dem hierarchischen oder Amtsp r i e s t e r t um 6 7 ) , das v o r n e h m 
lich als kult isch-sakramentale R e a l i t ä t i m Bl ickfe ld steht. D a das allgemeine P r i e 
s ter tum g e g e n ü b e r dem Amtspr ies te r tum nach der I n t e n t i o n des Konz i l s keine 
M i n d e r u n g seines priesterlichen Charakters erfahren soll , t r i t t das kult isch-sakra
mentale M o m e n t unter diesem Aspekt stark hervor . Es liegt dabei g e w i ß die V o r s t e l 
l u n g zugrunde, d a ß das kultische Element m i t zur Eigent l ichkei t des Priestertums 
g e h ö r t . A b e r es d a r f nicht ü b e r s e h e n werden, d a ß d a r ü b e r hinaus i n unmi t t e lba rem 
A n s c h l u ß an die He i l ige Schrift die das ganze Leben umfassende Realisierung des 

6 2 ) STh. I I I , q. 63, a. 2; vgl. B a c k e s , a . a . O . 93 f. Die priesterliche P r ä g u n g bzw. das sa
kramentale Mal ist danach zu definieren als »deputatio ad culrv.p- Dc i secundum ritum christia-
nae religionis.« Vgl. Constitutio Dogmatica de Ecclesia 11/11: »Fideles per baptismum in Ecclesia 
incorporati, ad cultum religionis christianae charactere deputantur . . .« 

6 3 ) Wenn Thomas das allgemeine Priestertum der Gläubigen als Vollmacht zum Empfang von 
der Kulthandlung charakterisiert, so will er damit nicht jede Aktivität der Gläubigen ausschlie
ßen, sondern nur das Elandeln im Kult im Sinne der Sakramentespendung, wie B a c k e s , a. a. O . 
94 f, zeigt. 

6 4 ) Vgl. oben S. 17, Anm. 3) und 5). 
6 5 ) STh. I I I , q. 82, a. 1, ad 2. 
06_) STh. I I I , q. 64, a. 5. 9. Vgl. B a c k e s, a. a. O. 94. 
6 7 ) Auf den kultischen und außerkultischen Aspekt des Amtspriestertums kaiin im Rahmen die

ser Darstellung, die sich mit dem allgemeinen Priestertum beschäftigt, nicht näher eingegangen wer
den. 
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gemeinsamen Priestertums auch i m a u ß e r k u l t i s c h e n Bereich als v o l l g ü l t i g e p r i e 
sterliche F u n k t i o n erscheint. 

Diese auf die U r s p r ü n g e des Chris tentums z u r ü c k f ü h r e n d e Dars te l lung ist v o n 
eschatologischer Bedeutsamkeit; denn w ä h r e n d der K u l t als sakrale I n s t i t u t i o n 
n u r für diese Ze i t l i chke i t besteht, ist die aus i h m erwachsende V e r w i r k l i c h u n g sa
k ra le r Existenz auf die Z u k u n f t h i n ausgerichtet. Das gemeinsame Pr ies ter tum des 
Gottesvolkes sol l , w ie es i n der Schrift bezeugt ist, i n alle E w i g k e i t i n Gemeinschaft 
m i t dem Hohenpries ter Christus dauern. 

I V . Opfercharakter u n d mittlerische F u n k t i o n des gemeinsamen Priestertums 

Das K o n z i l legt i n seiner Best immung des V e r h ä l t n i s s e s des gemeinsamen Priester
tums des Gottesvolkes z u m Priester tum des hierarchischen Dienstes W e r t auf die 
Feststellung, d a ß sich die beiden A r t e n des Priestertums dem Wesen nach u n d nicht 
e twa b l o ß dem Grade nach unterscheiden 6 8 ). Das gemeinsame Pries ter tum ist so
m i t als eine durchaus e i g e n s t ä n d i g e A r t des Priestertums charakterisiert , die w o h l 
dem Amtspr i e s t e r tum zugeordnet ist, insofern diesem umgekehr t der Diens t a m 
Got tesvo lk obliegt , deren Wesen aber keineswegs i n einer Teilhabe an den F u n k 
t ionen des Amtspr ies ter tums besteht. Das allgemeine Pr ies ter tum ist nicht e twa 
eine mindere F o r m des Amtspriester tums. Beide A r t e n des Priestertums nehmen 
vie lmehr auf je eigene Weise am Priester tum C h r i s t i t e i l . Eine n ä h e r e Begriffsana-
lyse, die diese verschiedenen Weisen der Te i lnahme am Pries ter tum C h r i s t i auf
zeigen w ü r d e , n i m m t das K o n z i l jedoch nicht v o r . 

I n der v o r k o n z i l i a r e n theologischen L i t e r a tu r ist für die begriffliche A b g r e n z u n g 
der beiden A r t e n des Priestertums zueinander die Diskussion u m das Wesenskon-
s t i t u t i v des Priestertums ü b e r h a u p t bedeutsam geworden. Es wurde einerseits 
i m Opfe rcharak te r 6 9 ) , andererseits i n der mitt lerischen F u n k t i o n 7 0 ) des Priester
tums gesehen. F ü r die Ver t re te r der Auffassung, d a ß das »e igent l iche« Pr ies te r tum 
nur i m kultischen Bereich zu suchen sei, legte sich die L ö s u n g nahe, das kultische 
O p f e r als das dem allgemeinen und besonderen Priester tum gemeinsame Wesens-
k o n s t i t u t i v zu betrachten, w ä h r e n d mittlerisches W i r k e n i m »e igen t l i chen« Sinne 
hierbei dem allgemeinen Pr ies ter tum abgesprochen und nu r dem hierarchischen 
Amtspr ie s t e r tum zugeschrieben w u r d e 7 1 ) . 

D a ß sich das Pr iester tum ü b e r h a u p t und d a m i t auch das gemeinsame Priester
t u m des Gottesvolkes wesentlich i m Opfer b e t ä t i g t , g i l t als unbestrit tene Tatsache. 

Das O p f e r ist nicht nur eine beliebige K u l t h a n d l u n g neben anderen m i t t l e r i 
schen K u l t h a n d l u n g e n ; es ist v ie lmehr d i e priesterliche K u l t h a n d l u n g schlechthin. 
Z u m Erweis der R e a l i t ä t des allgemeinen Priestertums w u r d e auf das v o n a l len 
G l ä u b i g e n ausgesagte »of fe run t« des römischen Canons hingewiesen, eine A r g u 
menta t ion , die durch die Ausdrucksweise des K o n z i l s ihre letzte offizielle B e s t ä t i 
gung f a n d 7 2 ) . 

D i e Betei l igung der G l ä u b i g e n am eucharistischen Opfe r bezieht sich i n erster 
L i n i e auf jene Feiern, bei denen die G l ä u b i g e n persön l ich anwesend sind u n d die 
L i tu rg ie mitgestal ten. M i t Recht ist jedoch betont worden , d a ß jede Eucharistiefeier 

68) Constitutio Dogmatica de Ecclesia 11/10. 
6 9 ) E . N i e b e c k e r, a. a. O. 74 f. I. B a c k e s, a. a. O . 213-216. 
7 0 ) E . S c h e 11 e r, Das Priestertum Christi, Paderborn 1934, 82. 
7 1 ) Siehe E . N i e b e c k e r, a. a. O. und I . B a c k e s, a. a. O . 
7 2 ) Vgl. Anm. 4). Constitutio Dogmatica de Ecclesia 11/11. 
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eine T a t des mystischen Leibes C h r i s t i ist u n d d a ß d a r u m alle C h r i s t u s z u g e h ö r i g e n 
an a l len Feiern a u f geheimnisvolle Weise betei l igt s i n d 7 3 ) . 

D e r Opfercharak te r des allgemeinen Priestertums ist nach unseren Dar legungen 
nicht zule tz t aus dem ü b e r t r a g e n e n Gebrauch der K u l t w o r t e i n der H e i l i g e n Schrift 
abzulei ten. Danach m ü s s e n w i r i n dem Opfe r der Chr is ten die vollmenschliche H i n 
gabe an G o t t erbl icken, die auch den a u ß e r k u l t i s c h e n Bereich des christlichen Lebens 
u m f a ß t . Das O p f e r bedeutet wesentlich einen Ubergang i n die gö t t l i che S p h ä r e . 
W i e Christus durch den T o d h indurch i n die H e r r l i c h k e i t des neuen Lebens einging, 
so m ü s s e n auch die Gl ieder C h r i s t i diesen Weg m i t ih rem H e r r n gehen. 

N a c h Schrift u n d V ä t e r l e h r e ist das ganze christliche Leben ein priesterlicher 
Opferd iens t . Bes t immte a u ß e r k u l t i s c h e V o l l z ü g e u n d Weisen der Ver le ib l ichung 
der H ingabe gal ten jedoch v o n jeher als besondere An te i lnahme am Opfe r C h r i s t i . 
Es sei hier n u r beispielhaft das M a r t y r i u m genannt, das ganz i n die N ä h e v o n 
C h r i s t i O p f e r t o d g e r ü c k t ist, w e i l es die personale Ubergabe des ganzen Menschen 
an G o t t i m Tode m i t Christus darstell t . Das M a r t y r i u m ist ohne Z w e i f e l eine i m 
Vo l l s i nne »e igen t l i che« A u s w i r k u n g des allgemeinen Pr ies ter tums 7 4 ) . D i e V o l l e n 
d u n g des Leides C h r i s t i geschieht i n den Leiden der Chr is ten , seines mystischen 
Leibes. 

I n dem grundlegenden priesterlichen V o l l z u g des Opfers ist die mittlerische 
Funktion des Priesters m i t eingeschlossen; denn auf G r u n d der sozialen S t r u k t u r des 
Menschenwesens n i m m t der Priester no twend ig andere i n seine Beziehung zu G o t t 
m i t h ine in . Jeder Mensch ist durch sein Menschsein, durch seine N a t u r , eingeglie
der t i n einen wei te ren und engeren Gemeinschaftszusammenhang. A u f dieser na
turhaf ten Verbundenhe i t der gesamten Menschheit r u h t dann die gnadenhafte Ve r 
bundenhei t des Gottesvolkes auf, die ein relatives, auf den einen M i t t l e r Christus 
bezogenes M i t t l e r t u m der C h r i s t u s z u g e h ö r i g e n i m ü b e r n a t ü r l i c h e n Sinne b e g r ü n 
det. 

Es ist jedoch zu unterscheiden zwischen diesem M i t t l e r t u m , das sich aus der Ge
meinschaftsstruktur des Gottesvolkes ergibt u n d demzufolge jedes G l i e d der Ki rche 
i m gemeinsamen Priester tum für die anderen m i t einsteht u n d sie i n der Er langung 
des Heiles m i t t r ä g t , u n d zwischen der amt l ich- ins t i tu t ionel len M i t t l e r f u n k t i o n des 
besonderen Pr ies ter tums 7 5 ) . W ä h r e n d das M i t t l e r t u m der G l ä u b i g e n auf der Taufe 
u n d dem p e r s ö n l i c h e n A n s c h l u ß an den einen M i t t l e r Christus beruht , ist das durch 
die besondere Priesterweihe b e g r ü n d e t e M i t t l e r t u m der O r d i n i e r t e n , w e n n w i r z u 
n ä c h s t seine A u s ü b u n g i m kultischen Bereich ins Auge fassen, werkzeugl ich-sakra
mentaler A r t . Diese werkzeuglich-sakramentale V e r m i t t l u n g , obzwar nicht ohne 
p e r s ö n l i c h e n Einsatz erfolgend, ist gleichsam eine V e r m i t t l u n g des personalen M i t t -

7 3 ) E . N i e b e c k e r , a . a . O . 108-112; M. S c h m a u s , a . a . O . I V / 1 , 190. I . B a c k e s , 
a. a. O. 217, unterscheidet im Gegensatz dazu das allgemeine Priestertum von der Gliedschaft am 
Leibe Christi, die der Gemeinschaft der Heiligen teilhaftig macht. 

7 4 ) E . N i e b e c k e r, a. a. O., läßt das Martyrium mit der Begründung, daß es doch auch nicht 
eine wesentliche Betätigung des Presbyterates sei, nicht als »eigentliche« Auswirkung des allgemei
nen Priestertums gelten. Während jedoch das Amtspriestertum wesentlich als eine Dienstgewalt 
für andere charakterisiert werden muß, ist beim allgemeinen Priestertum die Hingabe an Gott, wie 
sie beim Märtyrer vorliegt, das Entscheidende. 

7 5 ) G . S ö l l , Das Priestertum der Kirche. Ein Desiderat der Ekklesiologie und ihrer Verkün
digung, in: Theologie in Geschichte und Gegenwart (Michael Schmaus zum 60. Geburtstag), Mün
chen 1957, 181-198, stellt ebenfalls den mittlerischen Charakter des allgemeinen Priestertums her
aus (188 f). Das Apostolat des allgemeinen Priestertums ist jedoch nach unseren Ausführungen im 
Gegensatz zur mittlerischen Aufgabe des besonderen Priestertums nichtamtlicher Natur. Vgl. unten 
S. 34. 
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ler tums C h r i s t i , das sich unter den sakramentalen Zeichen v e r b i r g t : ein I n - D i e n s t -
genommen-Sein durch den einen M i t t l e r Christus, dami t dessen mit t ler ische T a t 
al len z u g ä n g l i c h werde. Auch i m a u ß e r s a k r a m e n t a l e n Bereich ist das besondere 
M i t t l e r t u m der O r d i n i e r t e n v o n dem der Getauften zu unterscheiden. Es t r ä g t auch 
hier , ebenso w i e i n der Sakramentenspendung, amt l i ch - ins t i tu t ione l l en Charak te r . 

I n j ü n g s t e r Ze i t ist i n der katholischen Theologie neben der H e i l w i r k s a m k e i t der 
Sakramente m i t Nachdruck die He i l sw i rk samke i t des Wor tes herausgestellt w o r 
d e n 7 6 ) . Was v o n der werkzeuglichen H e i l s v e r m i t t l u n g i m sakramenta len Bereich 
g i l t , t r i f f t somit i n ä h n l i c h e r Weise auch für die H e i l s v e r m i t t l u n g durch das W o r t 
z u . Das he i l smäch t ige W o r t weckt innerhalb u n d a u ß e r h a l b der L i t u r g i e den G l a u 
ben der H ö r e r . 

I m Unterschied zur amt l ich- ins t i tu t ione l l geregelten V e r k ü n d i g u n g k o m m t das 
n ich tamt l i ch i n den a l l t äg l i chen Si tuat ionen des Lebens ergehende Zeugnis dem 
gesamten Got tesvolke zu . Das prophetische Element des Wor tes ist nach der Lehre 
des K o n z i l s m i t dem gemeinsamen Priestertum des Gottesvolkes aufs engste ve r 
bunden . Z w a r e r f ä h r t die An te i lnahme der G l ä u b i g e n am Prophe tenamt C h r i s t i 
eine gesonderte Behand lung 7 7 ) ; doch t r i t t die Verpf l ich tung a l ler Chr i s ten z u m 
Zeugnis für Chris tus i n unmi t t e lba rem A n s c h l u ß an die H e i l i g e Schrift auch i m 
Rahmen der Lehre v o m gemeinsamen Priestertum des Gottesvolkes entscheidend 
h e r v o r 7 8 ) . D a m i t erscheint die mittlerische F u n k t i o n dieses Priester tums i n einem 
neuen Lichte . 

Das Got tesvo lk v e r k ü n d e t Gottes G r o ß t a t e n vornehml ich durch das » Z e u g n i s 
eines heil igen L e b e n s « 7 9 ) . Das neue Sein der E r l ö s t e n w i r d durch ih ren neuen 
W a n d e l offenbar, und das Zeugnis für Christus ist nicht zu l e t z t ein Zeugnis der 
Ta t , w i e beispielsweise das V e r s t ä n d n i s des M a r t y r i u m s als Tatzeugnis z e i g t 8 0 ) . 
Das Zeugnis des Wortes i n den verschiedenen, nicht vorhersehbaren Si tua t ionen 
des A l l t ag s l ä ß t sich jedoch v o n dem Zeugnis des Wandels u n d der T a t nicht t r e n 
nen. 

Das m i t dem gemeinsamen Priester tum verbundene prophetisch-mitt lerische E le 
ment erscheint nach der H e i l i g e n Schrift als ein Zeugnisgeben g e g e n ü b e r der H e i 
d e n w e l t 8 1 ) . Es ist aber g e w i ß nicht abwegig, es auch als e in Zeugnisgeben z u m 
A u f b a u des Volkes Gottes zu verstehen - sind doch auch die E r l ö s t e n noch s t ä n d i g 
v o n den Gegebenheiten der al ten Weltenzei t bedroht u n d m ü s s e n i m m e r f o r t den 
durch Chris tus h e r a u f g e f ü h r t e n neuen Ä o n i n der A n t w o r t au f das an sie ergehende 
Go t t e swor t ergreifen. 

W e n n die He i l i ge Schrift das Priester tum der Getauften ein »kön ig l i ches P r i e 
s t e r t u m « nennt b z w . v o n einem K ö n i g r e i c h e u n d v o n Priestern zugleich spr ich t 8 2 ) , 
so b r i n g t sie dadurch einen Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Priester
t u m des heil igen Volkes u n d der Kön igshe r r scha f t C h r i s t i z u m Ausdruck . A l l e V ö l 
ker sollen sich der K ö n i g s h e r r s c h a f t C h r i s t i beugen; alle Weltbereiche sollen v o n 

7 6 ) Siehe L . S c h e f f c z y k , Von der Heilsmacht des Wortes, München 1966. 
77) Constitutio Dogmatica de Ecclesia 11/12; IV/35. 
7 8 ) A . a . O . 11/10, 11; I V , 34. 
7 9 ) A . a . O . 11/10; IV/31. 35. Vgl. die entsprechende Interpretation zu 1 Petr. 2, 9 u. 12 bei 

K . H . S c h e 1 k 1 e, a. a. O. 65, andererseits zu 1 Petr. 3, 15, a. a. O . 100. 
8 0 ) Nach N . B r o x, Zeuge und Märtyrer, München 1961, 232-237, 194 f, war das Verständnis 

des Martyriums als Tatzeugnis ursprünglich unabhängig vom biblischen Wortzeugnis; es wurde 
jedoch sekundär von daher interpretiert. 

8 1 ) Vgl. oben S. 22. 
8 2 ) Siehe oben S. 22, 24 f. 
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i h m durchherrscht w e r d e n . Das Got tesvolk aber stel l t sich nicht nu r i n seiner O p f e r 
hingabe unter diese K ö n i g s h e r r s c h a f t , sondern dient i h r auch i n der mitt lerischen 
A u s w i r k u n g seines Priestertums. Der Dienst für das K ö n i g t u m C h r i s t i erscheint i n 
eschatologischer Sicht als Mitherrschen m i t Christus i n seinem Reiche. 

Das K o n z i l hebt i n der Dogmatischen K o n s t i t u t i o n ü b e r die Ki rche i m A n s c h l u ß 
an die Dar s t e l lung der priesterlichen u n d prophetischen Aufgabe des Laien seine 
Tei lhabe an der k ö n i g l i c h e n G e w a l t C h r i s t i hervor . W i e der Chr i s t i n kön ig l i che r 
Fre ihei t durch Selbstverleugnung und ein heiliges Leben das Reich der S ü n d e i n 
sich selbst besiegen so l l , so soll er auch seine B r ü d e r »in D e m u t u n d Geduld z u m 
K ö n i g h i n f ü h r e n , dem zu dienen herrschen b e d e u t e t « 8 3 ) . 

D i e dargestellte F o r m prophetischen u n d k ö n i g l i c h e n M i t t l e r t u m s ist nicht m i t 
einer Te i lnahme an den Funkt ionen des Amtspr ies ter tums zu verwechseln; denn 
sie ist a l le in durch die Taufe b e g r ü n d e t , u n d es fehl t i h r der m i t dem A m t e ver
bundene spezifische inst i tut ionel l-rechtl iche C h a r a k t e r 8 4 ) . A l l e rd ings kann der Ge
taufte durch E r t e i l u n g der missio canonica am amt l i ch -ö f f en t l i chen Sendungsauf
t r ag der k i rchl ichen Hierarchie betei l igt werden . Abe r die meisten A n g e h ö r i g e n des 
Gottesvolkes v e r w i r k l i c h e n i h r Taufpr ies te r tum ohne dieses neu h inzukommende 
rechtliche Element . I h r e Sendung, in al len Bereichen der W e l t fü r Christus Zeugnis 
abzulegen, alle Weltbereiche christlich zu gestalten, ist deshalb keine uneigentliche 
u n d auch nicht ohne A u t o r i t ä t , wie sie auch nicht v ö l l i g des Ö f f e n t l i c h k e i t s c h a r a k 
ters en tbehr t 8 5 ) . 

Stellen w i r a b s c h l i e ß e n d noch einmal die Frage nach dem Wesen des gemeinsa
men Priestertums des Gottesvolkes, so ergibt sich, d a ß zweifel los das Opfer , die 
H ingabe an G o t t m i t Christus, jene H e i l i g k e i t u n d G o t t z u g e h ö r i g k e i t , die w i r als 
sakrale Existenzweise bezeichneten u n d die keineswegs auf den Bereich des K u l t i 
schen b e s c h r ä n k t ist, sondern das ganze Leben umgreift , d a f ü r als das P r i m ä r e gel
ten m u ß . Es ve rb inde t sich dami t jedoch eine gewisse soziale M i t t l e r f u n k t i o n nicht
amtl ichen Charak te rs . I m Unterschied zum gemeinsamen Pr ies ter tum aller G l ä u 
bigen kons t i t u i e r t sich dagegen das hierarchische Pr ies ter tum durch den amtl ichen 
A u f t r a g z u m Diens t am Got tesvolk . W e n n dem allgemeinen Pr ies ter tum vielfach 
die mitt lerische F u n k t i o n abgesprochen wurde , so deshalb, w e i l man die V e r w i r k 
l ichung priesterl ichen Tuns vornehmlich i m K u l t e sah u n d innerha lb dessen wieder
u m eine mit t ler ische F u n k t i o n nur i m ins t i tu t ionel l -sakramenta l -werkzeugl ichen 
Sinne ins A u g e f a ß t e . Es ist jedoch v o n entscheidender Bedeutung, sowohl i m k u l 
tischen als auch i m a u ß e r k u l t i s c h e n Bereich die personale Got tverbundenhe i t des 
einzelnen au f G r u n d des gemeinsamen Priestertums aller G l ä u b i g e n i n ih rem Be
zug zur Gesamthei t des Gottesvolkes zu sehen. 

83) Constitutio Dogmatica de Ecclesia I V , 36. 
8 4 ) L . S c h e f f c z y k, a. a. O. 250 f, unterscheidet zwischen der Berufung des Klerikers zur 

Verkündigung des Wortes, die vermöge ihrer Bindung an die kirchliche Jurisdiktionsgewalt »amt
lich-öffentlicher« Natur ist, und der apostolischen Sendung des Laien, die nicht als »amtlich-öffent
liche« bezeichnet werden kann. 

8 5 ) L . S c h e f f c z y k , a . a . O . 251. 




