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SACRAMENTALS IN GENERAL

Summary
This article on “Sacramentals in general” begins with the distinction between 

sacraments and sacramentals as set out in the Catechism of the Catholic Church. 
Chapter II follows with a description of the historical development of the term 
“sacramentals” and how it has been understood. The first references to the term, 
which can be found in Hugh of St Victor, up to Thomas Aquinas are presented. 
There follows a list of the definitions developed by various theologians on the eve 
of the promulgation of the Codex Iuris Canonici in 1917. Then there is a treat-
ment of the provisions on sacramentals which were introduced into canon law 
under Pope Benedict XV. Particular attention is paid to the work carried out be-
fore and during the Second Vatican Council, before continuing with an account of 
the magisterial treatment of sacramentals up to the pontificate of Pope John Paul 
II. Chapter III contains a systematic treatment of the sacramentals. Beginning 
with the canonical definition of sacramentals, it continues with a description of 
their variety and the question of their institution. Then the topics of efficacy and 
modes of action as well as the question of the dispensers and recipients of sacra-
mentals are dealt with. A final chapter poses three central questions on the topic 
of sacramentals that are intended to stimulate further theological and pastoral  
reflection.
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SAKRAMENTALIA W OGÓLNOŚCI

Streszczenie
Niniejszy artykuł Sakramentalia w ogólności rozpoczyna się od rozróżnienia 

między sakramentami a sakramentaliami. W rozdziale II następuje opis historycz-
nego rozwoju terminu „sakramentalny” i jego rozumienia. Przedstawiono pierw-
sze wzmianki, które można znaleźć u Hugona ze św. Wiktora, i prześledzono je aż 
do Tomasza z Akwinu. Po tym następuje lista definicji opracowanych przez róż-
nych teologów w przededniu promulgacji Codex Iuris Canonici w 1917 roku. Na-
stępnie omówiono przepisy dotyczące sakramentaliów, wprowadzone do prawa 
kanonicznego pod rządami Benedykta XV. 

Szczególna uwaga poświęcona jest pracom prowadzonym przed i w trakcie 
Soboru Watykańskiego II, a następnie opisowi magisterialnego traktowania sa-
kramentaliów aż do pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Rozdział III zawiera sys-
tematyczne omówienie sakramentaliów. Rozpoczyna się od kanonicznej definicji 
sakramentaliów. Opisano tu różnorodność sakramentaliów i kwestię ich usta-
nowienia. Kolejno poruszane zostają kwestie skuteczności i sposobów działania,  
a także dawców i biorców sakramentów. I wreszcie ostatni rozdział formułuje trzy 
główne pytania na temat sakramentaliów przeznaczone dla dalszej refleksji teolo-
gicznej i duszpasterskiej.

Słowa kluczowe: sakramentalia, sakramenty, Codex Iuris Canonici, Drugi 
Sobór Watykański, reforma liturgii

I SACRAMENTALI IN GENERALE

Sommario
Questo articolo su “I sacramentali in generale” inizia con la distinzione tra sa-

cramenti e sacramentali, come indicato nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Al 
capitolo II segue una descrizione dello sviluppo storico del termine “sacramentali” 
e della sua comprensione. Vengono presentate le prime menzioni, che si trovano 
in Ugo di San Vittore, fino a Tommaso d’Aquino. Segue un elenco delle definizioni 
elaborate da vari teologi fino alla vigilia della promulgazione del Codex Iuris Ca-
nonici nel 1917. Si ha quindi una trattazione delle disposizioni sui sacramentali 
così come sono state inserite nel diritto canonico sotto Benedetto XV. Dopo aver 
prestato particolare attenzione al lavoro svolto prima e durante il Concilio Vatica-
no II, si continua con un resoconto del magistero sui sacramentali fino al pontifi-
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cato di Papa Giovanni Paolo II. Il capitolo III contiene una trattazione sistematica 
dei sacramentali: inizia con la definizione canonica dei sacramentali; prosegue 
con una descrizione della loro varietà e della questione riguardo alla loro istitu-
zione; successivamente affronta i temi dell’fficacia e delle modalità d’azione, non-
ché la questione dei donatori e dei destinatari dei sacramentali. Il capitolo finale 
formuli tre domande centrali sul tema dei sacramentali, destinate a un ulteriore 
percorso teologico e pastorale.

Parole chiave: sacramentalia, sacramenti, Codex Iuris Canonici, Concilio 
Vaticano II, riforma della liturgi

*

EINLEITUNG – EIN ERSTER ZUGANG

Zwei Fragen aus dem Kompendium des Katechismus der Katholischen 
Kirche mögen den Zugang zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den 
Sakramentalien eröffnen: 1.) „Was sind die Sakramenteˮ1 und 2.) „Was 
sind Sakramentalien?ˮ.2 

Der Katechismus der Katholischen Kirche gibt darauf die entsprechen-
den Antworten. Zur ersten Frage wird dort ausgeführt:

Christus, der „zur Rechten des Vaters sitztˮ und den Heiligen Geist in seinem Leib, 
der Kirche, ausbreitet, handelt jetzt durch die Sakramente, die er zur Mitteilung 
seiner Gnade eingesetzt hat. Die Sakramente sind durch die Sinne wahrnehmbare 
Zeichen (Worte und Handlungen), die unserer Menschennatur zugänglich sind. 
Kraft des Wirkens Christi und des Waltens des Heiligen Geistes bewirken sie die 
Gnade, die sie bezeichnen3.

Aus dem Gesamt der Aussage wird erkennbar, dass Jesus Christus selbst 
als „Mitte und Höhepunktˮ4 der Verwirklichung des Heilsplanes Gottes, 
„im Grunde das zentrale Sakrament des Heilesˮ5 ist. So ist mit Papst Leo  
d. Gr. (um 400–461) nicht nur zu sagen, dass, „was an unserem Erlö-

1 Katechismus der Katholischen Kirche. Kompendium, München 2005, Nr. 224.
2 Ebd., Nr. 351.
3 Katechismus der Katholischen Kirche, Neuübersetzung aufgrund der Editio typica Latina, Mün-

chen 2005, 1084 [Kurzform: KKK].
4 Ebd.
5 Ebd.
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ser sichtbar war, […] in seine Sakramente übergegangen [ist]ˮ6, sondern 
auch, dass Jesus Christus „das einzigartige Sakrament der menschlichen 
Erlösungˮ7 und damit „das wichtigste und größte Sakramentˮ8 ist.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass auch von der Kirche 
als Ganzes gesagt wird, dass sie Sakrament ist.9 Schon im Liber sacramen-
torum Romanae ecclesiae (entstanden um 750) heißt es: „das wunderbare 
Sakrament der ganzen Kircheˮ10.

Der Kölner Dogmatiker Carl Feckes (1894–1958) bezeichnet im Jahr 
1934 Christus erstmalig als das „Ursakramentˮ, auch wenn er in diesem 
Zusammenhang der Kirche noch nicht die Bezeichnung „Grund- oder 
Wurzelsakramentˮ zuspricht, sondern von dieser als „das eine große christ-
liche Sakramentˮ11 bzw. „das Übersakramentˮ12 spricht.

Diese Sichtweise13 nehmen die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1962–1965) in die Abschlusstexte auf. In Lumen gentium heißt es daher: 
„Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen 
und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der 
ganzen Menschheit.ˮ14 und in Kapitel VII wird gesagt: „Christus hat […] 
die Kirche zum allumfassenden Heilssakrament gemachtˮ15.

Diese Aussagen gehören zu den „kostbarsten ekklesiologischen Errungen-
schaften des Zweiten Vatikanumsˮ16 und lassen die Kirche, dank der intensi-

6 Leo der Große, Sermo 74, 2: CCL 138 A, S. 457.
7 Leo der Große, Epistula 30,2, in: PL 54, S. 787: „singulare sacramentum salutis humanae”.
8 Ders., Epistula 16,5, in: PL 54, S. 700: „principale et maximum sacramentumˮ.
9 Vgl. R. Kaczynski, Die Benediktionen, in: Sakramentale Feiern II (= Gottesdienst der Kirche. 

Handbuch der Liturgiewissenschaft, hersg. von H.B. Meyer, H. Auf der Maur, u.a, Teil 8), Re-
gensburg 1984, S. 237.

10 Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae Ordinis anni circuli [Sacramentarium Gelasianum]. 
In Verbindung mit Leo Eizenhöfer und Petrus Siffrin, hrsg. von L.C. Mohlberg, Rom 1960,  
S. 432: „totius ecclesiae mirabile sacramentum” [Übersetzung im Text von MK].

11 C. Feckes, Das mysterium der heiligen Kirche, Paderborn 1934, S. 113.
12 Ebd., S. 134.
13 Vgl. M. Bernards, Zur Lehre von der Kirche als Sakrament. Beobachtungen aus der Theologie 

des 19. und 20. Jahrhunderts, in: MThZ 20 (1969), S. 29.
14 LG 1: „Cum autem Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum 

intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis.ˮ Hier und im Folgenden sind die 
Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils zitiert nach: Das Zweite Vatikanische Konzil, 
Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen, Lateinisch- Deutsch, Kommentare (= LThK, Das 
Zweite Vatikanische Konzil, Dokumente und Kommentare hrsg. von Heinrich Suso Brechter; 
Bernhard Häring, u.a., 2. Auflage), Teil I−III, Freiburg 1968.

15 LG 48: „Christus quod est Ecclesia ut universale salutis sacramentum constituitˮ.
16 Y. Congar, Die Idee der sacramenta maiora, in: Conc(D) 4 (1968), S. 11.
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ven Auseinandersetzung17 über die Bestimmung von Ursakrament und Wur-
zel- bzw. Grundsakrament, in einem völlig neuen Licht erscheinen. Aus der 
sakramentalen Grundstruktur der Kirche ergibt sich, dass das Heilshandeln 
der Kirche nicht nur in den Grundvollzügen, also in den sieben Sakramenten, 
sakramental ist, sondern umfassend in all ihren liturgischen Akten. Aus diesem 
Grund bezeichnete man bereits im 12. Jahrhundert, als sich die Siebenzahl der 
Sakramente festigte, diese als die sacramenta maiora, wohingegen man die 
übrigen Heilshandlungen in der Kirche als sacramenta minora betitelte.18

Die zweite eingangs gestellt Frage wird im Katechismus der katholischen 
Kirche im Anschluss an die Darlegung der sieben Sakramente beantwortet:

Außerdem hat die heilige Mutter Kirche Sakramentalien eingesetzt. Diese sind 
heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wir-
kungen, besonders geistlicher Art, bezeichnet und kraft der Fürbitte der Kirche er-
langt werden. Durch diese Zeichen werden die Menschen bereitet, die eigentliche 
Wirkung der Sakramente aufzunehmen; zugleich wird durch solche Zeichen das 
Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt19. 

Es wird, gleichsam als Versuch einer Parallele zu den Sakramenten, hin-
sichtlich des Umfangs ausgeführt: „Zu den Sakramentalien gehören in er-
ster Linie die Segnungen (von Personen, Gegenständen, Orten oder Mahl-
zeiten)ˮ20 sowie der Exorzismus.21

DE SACRAMENTALIBUS IN GENERE: GESCHICHTLICHE  
ENTWICKLUNG

VON HUGO VON ST. VIKTOR ZU THOMAS VON AQUIN

Hugo von St. Viktor (1097–1141) unterscheidet in seiner Schrift De 
sacramentis christianae fidei drei Arten von „Sakramentenˮ.22 Diese „bil-
den die sachliche Voraussetzung der terminologischen Unterscheidung von 
17 Vgl. M. Bernards, Zur Lehre von der Kirche als Sakrament…, S. 35.
18 Vgl. A. Adam, W. Haunerland, Grundriss Liturgie, Neuausgabe Freiburg 2012, S. 363.
19 KKK 1667.
20 KKK 1671.
21 Vgl. KKK 1673.
22 Vgl. Hugo von St. Viktor, De sacramentis christianae fidei, I, 9, 7, in: PL 176, S. 327: „Cap. 

VII. Quod tria genera sunt sacramentorum: Tria genera sacramentorum in prima consideratione 
discernenda occurrunt. Sunt enim quaedam sacramenta in quibus principaliter salus constat er 
percipitur, sicut aqua baptismatis, et perceptio corporis et sanguinis Christi. Alia sunt quae etsi 
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sacramenta und sacramentalia und damit der theologischen Präzisierung 
des Begriffs Sakramentalien.ˮ23 

Die erste Erwähnung des Begriffs sacramentalia findet sich im Sen-
tenzenwerk des Petrus Lombardus (1095/1100–1160). Im Kontext des Sa-
kramentes der Taufe behandelt er die „Zeremonienˮ24 und bemerkt dazu: 
„Katechismus und Exorzismus sind für die Neugetauften und sollten eher 
als Sakramentalie denn als Sakrament bezeichnet werden.ˮ25

Alexander von Hales (ca. 1183–1245) ist es, der auf der Grundlage 
der Sentenzen des Petrus Lombardus die Unterscheidung von sacramen-
ta und sacramentalia in den Lehrbetrieb einführt.26 Thomas von Aquin 
(1225–1274) trifft für die Systematisierung der Sakramentalien wichtige 
Aussagen. In seinem Sentenzenkommentar übernimmt Thomas die vorge-
nommene Unterscheidung zwischen sacramentum und sacramentale. In 
der Quaestio 29 generalisiert er die Differenzierung27 zwischen beiden und 
äußert sich zum Thema der Wirkungen28. 

 necessaria non sunt ad salutem (quia sine his salus haberi potest) proficiunt tamen ad sanctifica-
tionem, quia his virtus exerceri et gratia amplior acquiri potest, ut aqua aspersionis, et susceptio 
cineris, et similia. Sunt rursum alia sacramenta quae ad hoc solum instituta esse videntur, ut 
per ipsa ea quae caeteris sacramentis sanctificandis et instituendis necessaria sunt, quodammodo 
praeparantur et sanctificentur, vel circa personas in sacris ordinibus perficiendis, vel in iis quae 
ad habitum sacrorum ordinum pertinent initiandis et caeteris hujusmodi. Prima ergo ad salutem, 
secunda ad exercitationem, tertia ad praeparationem consituta sunt. His igitur prout ratio postu-
lare videbatur pertractis, ad ea quae restant explicanda transimus.”

23 R. Meßner, Art. Sakramentalien, in: TRE, Bd. XXIX, Berlin 1998, S. 649.
24 Ebd., S. 650.
25 Petrus Lombardus, Sententiarum Libri Quatuor, Libro IV, Distinctio VI, 8, in: Patrologiae Cur-

sus Completus. Series Latina, Bd. 192, hrsg. von J.P. Migne, Paris 1880, S. 855: „Catechismus et 
exorcismus neophytorum sunt, magisque sacramentalia quam sacramenta dici debent.ˮ Meßner 
gibt in seiner Darstellung eine fehlerhafte Quelle an. Er verweist auf sent. IV,6.7.3, anstatt auf 
IV, 6,8.

26 Vgl. R. Meßner, Sakramentalien…, S. 649.
27 Vgl. Thomas von Aquin, ST. III Sup. Q 29. A1. Resp.: „Respondeo dicendum quod in his quae 

Ecclesia visibiliter operatur, quaedam sunt sacramenta, ut baptismus; quaedam sacramentalia, 
ut exorcismus. Quorum est haec differentia, quia sacramentum dicitur illa actio Ecclesiae quae 
attingit ad effectum principaliter intentum in administratione sacramentorum: sed sacramentale 
dicitur illa actio quae, quamvis non pertingat ad illum effectum, tamen ordinatur aliquo modo ad 
illam actionem principalem.ˮ

28 Vgl. Ders., ST. III. Q 65. A1. Resp 4: „Ad sextum dicendum quod aqua benedicta et aliae con-
secrationes non dicuntur sacramenta, quia non perducunt ad sacramenti effectum, qui est gratiae 
consecutio. Sed sunt dispositiones quaedam ad sacramenta, vel removendo prohibens, sicut aqua 
benedicta ordinatur contra insidias Daemonum, et contra peccata venialia; vel idoneitatem quan-
dam faciendo ad sacramenti perceptionem, sicut consecratur altare et vasa propter reverentiam 
Eucharistiae.ˮ

Mons. Dr. Michael Kahle



41TwP 18 (2024) 1

VON WILHELM ARENDT UND ANDEREN THEOLOGEN  
ZU BENEDIKT XV. UND PIUS XII.

Eine systematische Behandlung der Sakramentalien innerhalb des Trak-
tates De sacramentis in genere findet erst ab der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts statt. 

Am Vorabend der Abfassung des Codex Iuris Canonici von 1917 kommt 
es durch verschiedene Theologen zu Definitionen hinsichtlich des Terminus 
Sakramentalien.29 In besonderer Weise sind der Jesuit Wilhelm Arendt30, 
sein Ordensmitbruder Christian Pesch31 (1853–1924), der Freiburger Theo-
loge Augustinus Lehmkuhl32 (1834–1918) und der Brügger Kanonist Aloïs 
De Smet33 (1868–1927) zu nennen. 

Mit der Promulgation des Codex Iuris Canonici von 1917 kommt es 
zur ersten lehramtlichen Definition hinsichtlich der Sakramentalien. In can. 
1144 heißt es:

Die Sakramentalien sind Sachen oder Handlungen, deren sich die Kirche in ei-
ner gewissen Nachahmung der Sakramente zu bedienen pflegt, um dadurch 
auf Grund ihres Gebetes bestimmte Wirkungen besonders geistlicher Art zu  
erlangen.34 

29 Vgl. im Folgenden: A. Michel, Art.: Sacramentaux, in: DThC 14/1, Paris 1939, S. 465−482, 
besonders S. 470f.

30 Vgl. W. Arendt, De sacramentalibus, Rom 1907, o.S.: „Sacramentalia sunt signa ad cultum 
Dei externum legitime instituta, quibus Ecclesia Christi tamquam instrumentis utitur ad ceteros 
effectus supernaturales in sua ordinaria potestate contentos, praeter proprium sacramentorum 
propriumque sacrificii effectum, fidelibus impertiendos.ˮ 

31 Vgl. Ch. Pesch, Praelectiones Dogmaticae, t. VI, Rom 1925, S. 332: „Sacramentalia sunt signa 
sacra ab Ecclesia adhiberi solita ad fidelibus impertiendos fructus impetrationis ecclesiasticae.ˮ 
Der Inhalt der Ausführungen liegt bereits vor der Abfassung des Codex Iuris Canonici 1917 vor.

32 Vgl. A. Lehmkuhl, Theologia moralis, Bd. 2, Freiburg 1902, Nr. 3: „Sacramentalia sunt ritus 
et caeremonicae sacrae, ab Ecclesia institutae, aut res ab ipsa sanctae et benedictae, ad pium et 
salutarem usum fidelium destinatae.ˮ

33 Vgl. A. De Smet, Tractatus dogmaticus-moralis de sacramentis in genere, de baptismo et con-
firmatione, Brügge 1915, Nr. 193: „Sacramentalia sunt res quaedam sacrae vel ritus sacri, ab 
Ecclesia instituta et extra vel infra sacramentorum administrationem adhibita, quae ex Ecclesiae 
interventione virtutem habent, a dispositione subjectiva fidelium independentem: vel deputandi 
personam seu objectum cultui divino, vel procurandi varia beneficia et auxilia, tam spiritualia, 
quam temporalia.ˮ

34 Codex Iuris Canonici 1917, can. 1144: „Sacramentalia sunt res aut actiones quibus Ecclesia, 
in aliquam Sacramentorum imitationem, uti solet ad obtinendos ex sua impetratione effectus 
praesertim spirituales.ˮ; dt Übersetzung: R. Meßner, Sakramentalien…, S. 653.

Die Sakramentalien im Allgemeinen
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Hinsichtlich der Wirksamkeit ist festzuhalten: Diese „geschieht ex im-
petratione Ecclesiae, kraft der sicher erhörten Fürbitte der Kirche; die 
Wirkung tritt freilich nur ein, wenn sie gemäß dem Willen Gottes dem Emp-
fänger auch tatsächlich zum Heil dientˮ35. Damit unterscheiden sich die 
Sakramentalien von „den ex opere operato (scil. Christi) wirkenden Sakra-
menten, deren Effekt immer, wenn auch nicht immer zum Heil, (eintritt).ˮ36

Die 13 Paragraphen der Canones 1145 bis 1152 des Codex Iuris Cano-
nici von 1917 enthalten folgende Bestimmungen:37

− Nur dem Apostolischen Stuhl steht es zu Sakramentalien zu errichten, 
angenommene Sakramentalien authentisch zu interpretieren bzw. abzu-
schaffen oder zu ändern (vgl. can. 1145).

− Der rechtmäßige Spender der Sakramentalien ist der Kleriker (vgl. 
can. 1146).

− Consecrationes können grundsätzlich nur von jenen vorgenommen 
werden, denen es nicht am bischöflichen Charakter mangelt (vgl. can. 1147 
§1), wohingegen benedictiones von jedem Priester vorgenommen werden 
können, insofern diese nicht dem Papst oder dem Bischof vorbehalten sind 
(vgl. can. 1147 §2). Klargestellt wird außerdem, dass die benedictiones ri-
servata, die von einem Priester ohne die erforderliche Erlaubnis gespendet 
werden, zwar unrechtmäßig, jedoch gültig sind (vgl. can. 1147 §3).

− Diakone und Lektoren können gültig und rechtmäßig nur diejenigen 
benedictiones spenden, die ihnen ausdrücklich gestattet sind. Außerdem 
müssen die von der Kirche genehmigten Riten bei der Spendung der Sakra-
mentalien genau beachtet werden (vgl. can. 1148 §1). Dies bedeutet, dass 
consercrationes und benedictiones, ob konstitutiv oder invokativ, ungültig 
sind, wenn nicht die von der Kirche vorgeschriebene Formel angewendet 
wurde (vgl. can. 1148 §2).

− Segnungen sollen vor allem Katholiken zukommen, können aber auch 
Katechumenen und Nichtkatholiken zugewendet werden (vgl. can. 1149).

− Geweihte oder mit einem konstitutiven Segen gesegnete Dinge sind 
ehrfürchtig zu behandeln (vgl. can. 1150) und dürfen nicht für profane oder 
missbräuchliche Zwecke verwendet werden.

Zu den Exorzismen wird ausgeführt:
− Diese dürfen nicht ohne Genehmigung des Ortsordinarius an Besesse-

nen vorgenommen werden (vgl. can. 1151 §1), und nur von Priestern erteilt 
werden, die entsprechend disponiert sind (vgl. can. 1151 §2).
35 Ebd.
36 Ebd.
37 Vgl. Codex Iuris Canonici 1917, cann. 1144−1153.
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− Des Weiteren können Exorzismen nicht nur an Katholiken und Ka-
techumenen, sondern auch an Nichtkatholiken und Exkommunizierten 
durchgeführt werden (vgl. can. 1152).

− Spender der Exorzismen, die bei der Taufe und bei Weihen oder Seg-
nungen durchgeführt werden, sind diejenigen, die auch rechtmäßig beauf-
tragte Spender dieser heiligen Riten selbst sind (vgl. can. 1153).

− Mit diesen Ausführungen ergibt sich ein Bild von der ersten lehramt-
lichen Befassung mit den Sakramentalien.

Mit der Publikation der vierten Enzyklika von Papst Pius XII. (1876–
1958) unter dem Titel Mystici Corporis (29. Juni 1943) kommt es zu einer 
erneuten Erwähnung der Sakramentalien in einem lehramtlichen Schrei-
ben. Dies führt jedoch nicht dazu, dass den Bestimmungen aus dem Codex 
Iuris Canonici von 1917 etwas Neues hinzufügt wird.38

In zwölften Enzyklika von Papst Pius XII. mit dem Titel Mediator Dei 
(20. November 1947), die über die heilige Liturgie handelt, nimmt der Hei-
lige Vater eine erneute lehramtliche Äußerung zu den Sakramentalien in 
der Form der Erinnerung vor. Hervorgehoben werden von ihm die beiden 
Themenbereiche des „Ursprungsˮ und der „Wirksamkeitˮ der Sakramen-
talien.39 

Pius XII. leitet in seinem Pontifikat die Reform der Liturgie ein. Hierfür 
legt bereits 1948 die historische Sektion der Sacra Rituum Congregatio die 
sogenannte Memoria sulla Riforma Liturgica vor.40 Darin wird auch die 
Revision des Rituale Romanum thematisiert, in dem der Hauptbestand der 
Sakramentalien zu finden ist. 

38 Vgl. Pius XII., Litterae Encyclicae Mystici coprporis, de sacra Liturgia, 20. November 1947, 
in: AAS 35 (1943), S. 238: „Non modo igitur sacramenta, quibus Ecclesia pia Mater nos alit; 
non modo sollemnia, quibus nos solacio laetitiaque afficit, ac sacra cantica et liturgici ritus, 
quibus mentes nostras ad caelestia erigit, carissima nobis sint oportet, sed et sacramentalia, quae 
dicimus, atque varia illa pietatis exercitia, quibus eadem fidelium animos Spiritu Christi suaviter 
imbuit et consolatur.ˮ 

39 Vgl. Pius XII., Litterae Encyclicae Mediator Dei, de sacra Liturgia, 20. November 1947, in: 
AAS 39 (1947), S. 532: „Quae efficacitas, si de Eucharistico Sacrificio ac de Sacramentis agitur, 
ex opere operato potius ac primo loco oritur. Si vero vel actionem illam consideramus intami-
natae Iesu Christi Sponsae, qua eadem precibus sacrisque caerimoniis Eucharisticum adornat 
Sacrificium et Sacramenta; vel si de «Sacramentalibus» ac de ceteris ritibus agitur, quae ab Ec-
clesiastica instituta sunt Hierarchia, tum efficacitas habetur potius ex opere operantis Ecclesiae, 
quatenus ea sancta est atque arctissime cum suo Capite coniuncta operatur.ˮ 

40 Vgl. Sacra Rituum Congregatio. Sectio Historica, Memoria sulla Riforma Liturgica, in: La ri-
forma liturgica di Pio XII. Documenti, I. La Memoria sulla riforma liturgica, hrsg. von Carlo 
Braga (= Bibliotheca Ephemerides Liturgicae. Subsidia, Bd. 128), Rom 2003, S. 3−380. 
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Die gewachsene Struktur des Rituale Romanum führt zum allgemei-
nen Wunsch, dass dieses nunmehr „neu geordnet und in eine einfachere 
und organischere Form gebracht werden soll, wobei überflüssige Dinge 
gestrichen und gleiche oder verwandte Dinge zusammengeführt werden 
sollenˮ41.

Innerhalb der Theologie findet in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
eine im Umfang sehr unterschiedliche, systematischere Auseinanderset-
zung mit den Sakramentalien statt, die bedingt durch die im Codex Iuris 
Canonici von 1917 vorgenommene Definition ist.

Emmanuel Doronzo (1903–1976) geht im dogmatischen Traktat De 
Saceramentis in genere auf 21 Buchseiten auf die Sakramentalien ein.42 
Ludwig Ott (1906–1985) behandelt in seinem Werk Grundriss der Katho-
lischen Dogmatik die Lehre von den Sakramentalien auf lediglich etwas 
über einer Buchseite. 43

VOM ZWEITEN VATIKANISCHEN KONZIL  
ZU JOHANNES PAUL II.

Die Sessione Plenaria der Pontificia Commissione (vom 11.–13. Janu-
ar 1962) erarbeitet vor dem Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils  
(11. Oktober 1962–8. Dezember 1965) folgenden Passus zu den Sakramen-
talien:

Die Sakramentalien werden gründlich überarbeitet, wobei der Grundsatz der be-
wussten, aktiven und leichten Teilnahme der Gläubigen im Auge behalten wird 
und den zeitgenössischen Bedürfnissen Rechnung getragen wird. Bei der Über-
prüfung der Rituale können je nach Bedarf sogar neue Sakramentalien hinzuge-
fügt werden. Die Segnungen sind nur sehr selten und zugunsten der Bischöfe 
vorzubehalten44.

41 Ebd. 
42 Vgl. E. Doronzo, Tractatus Dogmaticus: De Sacramentis in genere, Milwaukee 1946,  

S. 540−560.
43 Vgl. L. Ott, Grundriss der Katholischen Dogmatik, 3., veränderte Auflage, Freiburg 1957,  

S. 417f.
44 Commissio Conciliaris de S. Liturgia, Praeparatoria 2-3, Rom 1961, Nr. 66, S. 48: „Sacramen-

talia funditus recognoscantur, prae oculis habito principio de conscia, actuosa et facili partici-
patione fidelium, et attentis hodiernis necessitatibus. In Ritualibus recognoscendis, etiam nova 
Sacramentalia, prout necessitas expostulat, addi possunt. Benedctiones reservatae, perpaucae, et 
in favorem Episcoporum, habentur.ˮ [Übersetzung im Text von MK].
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Nach dem Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils kommt es bereits 
am 22. Oktober 1962 zur Diskussion über das Schema De Sacra Liturgia 
und die neu zusammengesetzte Unterkommission VIII, die sich fortan mit 
den Themen de Sacramentis et Sacramentalibus beschäftigten soll, wird 
mit der Bearbeitung des Entwurfs beauftragt.45 Aufgrund der Voten wird 
ein Passus über die Möglichkeit der Spendung der Sakramentalien durch 
Laien hinzugefügt.46

Dieser findet seinen Niederschlag in Artikel 79 der Liturgiekonstitution:

Die Sakramentalien sollen überarbeitet werden, und zwar im Sinne des obersten 
Grundsatzes von der bewussten, tätigen und leicht zu vollziehenden Teilnahme 
der Gläubigen und im Hinblick auf die Erfordernisse unserer Zeit. Bei der Über-
arbeitung der Ritualien […] können nach Bedarf auch neue Sakramentalien zu-
gefügt werden. Nur sehr wenige Benediktionen sollen reserviert sein, und zwar 
nur für Bischöfe und Ordinarien. Es soll vorgesehen werden, dass Laien, welche 
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, gewisse Sakramentalien spenden 
können – wenigstens in besonderen Verhältnissen und nach dem Ermessen des 
Ordinarius.47 

Wesentliche Aussagen werden in den Artikeln 59 bis 63 der Liturgie-
konstitution zu den Sakramentalien getroffen. Art. 59 nimmt eine grundle-
gende Bestimmung der Sakramente vor, die die Voraussetzung zur Abgren-
zung der Sakamentalien bildet.48. In den daran anschließenden Artikeln 
wird schließlich ausgeführt: 

60. Außerdem hat die heilige Mutter Kirche Sakramentalien eingesetzt. Diese sind 
heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wir-
kungen, besonders geistlicher Art, bezeichnet und kraft der Fürbitte der Kirche er-
langt werden. Durch diese Zeichen werden die Menschen bereitet, die eigentliche 
Wirkung der Sakramente aufzunehmen; zugleich wird durch solche Zeichen das 

45 Vgl. J.P. Hallinan, Relatio Subcommissionis, una cum textu emendado, in: Commissio Concilia-
ris de S. Liturgia, Conciliaris 2, Rom 1963, S. 1.

46 Vgl. Commissio Conciliaris de S. Liturgia, Conciliaris 2, Rom 1963, S. 46: „Provideatur etiam 
ut quadam sacramentalia a Laicis administrari possint, saltem in specialibus rerum adiunctis et 
de iudicio Ordinarii.”

47 SC 79.
48 Vgl. E. Ruffini, Animadversiones particulares vom 6. November 1962, Commissio Conciliaris 

de Sacra Liturgia, Animadversiones Patrum 3−4, S. 6; J.A. Jungmann, Konstitution über die 
Heilige Liturgie. Einleitung und Kommentar, in: LThK, Das Zweite Vatikanische Konzil. Teil I, 
S. 62.
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Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt.
61. Die Wirkung der Liturgie der Sakramente und Sakramentalien ist also diese: 
Wenn die Gläubigen recht bereitet sind, wird ihnen nahezu jedes Ereignis ihres 
Lebens geheiligt durch die göttliche Gnade, die ausströmt vom Pascha-Mysterium 
des Leidens, des Todes und der Auferstehung Christi, aus dem alle Sakramente 
und Sakramentalien ihre Kraft ableiten. Auch bewirken sie, dass es kaum einen 
rechten Gebrauch der materiellen Dinge gibt, der nicht auf das Ziel ausgerichtet 
werden kann, den Menschen zu heiligen und Gott zu loben.
62. Da sich aber im Laufe der Zeiten einiges in die Riten der Sakramente und 
Sakramentalien eingeschlichen hat, wodurch ihre Natur und ihr Ziel uns heute 
weniger einsichtig erscheinen, und da es mithin notwendig ist, einiges an ihnen 
den Erfordernissen unserer Zeit anzupassen, so erlässt das Heilige Konzil für ihre 
Reform folgende Anordnungen.
63. Da nicht selten bei der Spendung der Sakramente und Sakramentalien beim 
Volk der Gebrauch der Muttersprache sehr nützlich sein kann, soll ihr breiterer 
Raum gewährt werden49.

Bereits am 15. März 1964 erhalten die Studiengruppen 22 und 23 den 
Auftrag zur Reform des Rituale.50

Hierzu bekommen sie vom Präsidium des Consilium ad exsequendam 
folgende Hinweise:

1. In der Geschichte der Liturgie war das Rituale immer das „lebendigsteˮ liturgi-
sche Buch, das heißt, es war am stärksten den sich verändernden Elementen der 
kirchlichen Institution unterworfen, vor allem im Bereich der Sakramentalien, die 
in den aufeinanderfolgenden Ausgaben des liturgischen Buches stets an Zahl und 
oft auch an Bedeutung zugenommen haben. […]
5. Der tiefgreifendste Bereich der Revision und Integration, der angegangen wer-
den muss, ist der Bereich über die Sakramentalien. Artikel 79 der Konstitution 
erwähnt dies ausdrücklich und spricht sowohl von einer Revision der derzeitigen 
Riten als auch von einer Integration mit anderen, die durch die neuen gesellschaft-
lichen Strukturen und die Notwendigkeit einer tieferen Durchdringung der Kirche 
in die verschiedenen Aspekte des heutigen Lebens erforderlich ist.
Eine solche Integration ist vor allem für die Missionsgebiete erforderlich, in de-
nen der Sinn für die Heiligung der Schöpfung am stärksten ausgeprägt ist. Die 

49 SC 60−63; die feierliche Schlussabstimmung und Verkündigung durch Papst Paul VI. findet am 
4. Dezember 1963 (2147 Ja-Stimmen gegen 4 Nein-Stimmen) statt. 

50 Vgl. A. Bugnini, La Riforma Liturgica (1948−1975), Edizioni Liturgiche 1979,  
S. 567.
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ausdrücklichen Bitten von Bischöfen aus Missionsgebieten sind ein Indiz dafür.
6. Ein weiterer Punkt der Anpassung des Rituals wird die konkrete Bestimmung 
sein müssen, welche Sakramentalien […] qualifizierten Laien zur Verwaltung 
übertragen werden können. Zu diesem Punkt gehört auch die Einführung des 
Ordo brevior für die Taufe, der in besonderen Fällen, vor allem in den Missionen, 
von Laien in Abwesenheit des Priesters verwendet werden kann.51

Ein weiteres zentrales Datum für die Revision der Sakramentalien ist 
der 21. April 1964, an dem die festgelegten Kriterien für den Gebrauch 
der Muttersprache in der Liturgie, durch Papst Paul VI. (1897–1978) ge-
nehmigt, vom Coetus Episcoporum de re liturgica durch ein Decretum 
typicum vorgelegt wurden.52 Die einzelnen Bischofskonferenzen erhalten 
nun die Möglichkeit, in der Verwaltung der Sakramentalien und bei deren 
Spendung, die liturgischen Texte auch in der Muttersprache gebrauchen zu 
können.53

Hinsichtlich der geschichtlichen Entwicklung der Sakramentalien ist 
abschließend der Codex Iuris Canonici von 1983 in den Blick zu nehmen. 
An dieser Stelle ist jedoch nur darauf zu verweisen, dass sich im Buch 
IV über den Heiligungsdienst der Kirche die Canones 1166 bis 1172 zu 
den Sakramentalien finden. Im Rahmen der sich anschließenden systema-
tischen Darlegung werden die entsprechenden Canones herangezogen und 
behandelt werden.

So schließt sich der Kreis des geschichtlichen Streifzugs, da der Kate-
chismus der Katholischen der Kirche von 1992 und zuletzt das Kompendi-
um des Katechismus der Katholischen Kirche von 2005 ja bereits eingangs 
angeführt worden sind.

SYSTEMATISCHE BEHANDLUNG

DEFINITION DER SAKRAMENTALIEN

Der can. 1166 des C.I.C. von 1983 ist im Rückgriff auf SC 60 als Defini-
tion der Sakramentalien anzusehen: „Sakramentalien sind heilige Zeichen, 
durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wirkungen, be-
sonders geistlicher Art, bezeichnet und kraft der Fürbitte der Kirche erlangt 
werden.ˮ 
51 Ebd., S. 567f. [Übersetzung im Text von MK].
52 Vgl. Coetus Episcoporum de re liturgica, Decretum typicum, in: „Notitiaeˮ 1 (1965), S. 9.
53 Vgl. A. Bugnini, La Riforma Liturgica (1948-1975)…, S. 113ff.
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Mit diesem Kanon wird in knapper Form erklärt, was die Hauptmerk-
male der Sakramentalien sind. Es handelt sich um drei, nämlich um das des 
äußeren Zeichens, um das der Einsetzung durch die Kirche und um das der 
Wirksamkeit, die kraft der Autorität der Kirche sich ereignet.54

Geht man von dieser knappsten Form der Definition zu einer erwei-
terten über, so muss man die Bestimmungen hinzufügen, die sich in Sa-
crosanctum Concilium55, im Katechismus der Katholischen Kirche56 und 
im Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche finden: 1.) Sa-
kramentalien sind von der heiligen Mutter Kirche eingesetzt.57 2.) „Durch 
diese Zeichen werden die Menschen bereitet, die eigentliche Wirkung der 
Sakramente aufzunehmen; zugleich wird durch solche Zeichen das Leben 
in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt.ˮ58 3.) „Sie enthalten ein 
Gebet, das vom Kreuzzeichen und anderen Zeichen begleitet wird.ˮ59 4.) 
„Unter den Sakramentalien nehmen die Segnungen einen wichtigen Platz 
ein. Sie sind Lobpreisungen Gottes und Gebete um seine Gaben sowie Wei-
hen von Personen und Weihen von Gegenständen für den Gottesdienst.ˮ60

DIE VIELZAHL DER SAKRAMENTALIEN

Mit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanums wird die in der Definiti-
on gebrauchte Wendung „Sachen oder Handlungenˮ in den Ausdruck „hei-
ligen Zeichenˮ verändert. In der nicht sehr umfangreichen theologischen 
Literatur zu den Sakramentalien konzentrieren sich die Autoren darauf, 
einen Überblick zu geben, der sich an den Sakramenten orientiert.61 Adolf 
Adam (1912–2005) und Winfried Haunerland (1956–2023) sagen dazu: 
„Sakramentalien sind also zeichenhafte gottesdienstliche Handlungen. […] 
Solche zeichenhaften Handlungen begegnen in großer Zahl innerhalb der 
Sakramentenfeiern.ˮ62

54 Vgl. W. Aymans, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codes Iuris Canonici, Bd. III, 
Paderborn−München−Wien−Zürich 2007, S. 536.

55 Vgl. SC 59−61.
56 Vgl. KKK 1667.
57 Vgl. SC 60: „Außerdem hat die heilige Mutter Kirche Sakramentalien eingesetzt.ˮ
58 Ebd.
59 Komp. KKK 351.
60 Ebd.
61 Siehe neben der angeführten Literatur in diesem Beitrag: Pontificio Istituto Liturgico S. Ansel-

mo, I sacramentali e le benedizioni (= Anàmnesis), Casa Editrice Marietti 1989; I Sacramentali. 
Questioni aperte e nuove prospettive, in: „Rivistia Liturgica” 108 (2021) 2.

62 A. Adam, W. Haunerland, Grundriss Liturgie…, S. 363.

Mons. Dr. Michael Kahle



49TwP 18 (2024) 1

Dem Grundansatz des Konzils folgend, zeigen sich die heiligen Zeichen 
zuallererst in den Sakramentenfeiern und dienen dazu, „die Menschen zum 
fruchtbaren Empfang zu disponierenˮ63. 

Im Ordo Baptismi Parvulorum64 sind – ohne Anspruch auf Vollständig-
keit – folgende Sakramentalien auszumachen: die Bezeichnung des zu Tau-
fenden mit dem Kreuzzeichen;65 das Gebet des Exorzismus über dem zu 
Taufenden;66 die Salbung mit dem Katechumenenöl;67 die Benedictio des 
Taufwassers;68 die Salbung mit dem Chrisam69; der Effata-Ritus70 und die 
Segnung am Ende der Tauffeier71. Diese Sakramentalien sind als heilige 
Zeichen dazu da, um „das Mysterium zu verdeutlichenˮ72. 

In der Feier des Sakramentes der Eucharistie finden sich im Ordo Missae 
die nachstehend angeführten Sakramentalien: Das Kreuzzeichen zur Eröff-
nung der Feier;73 das Segensgebet über das Wasser und die Besprengung 
mit Weihwasser innerhalb des sonntäglichen Taufgedächtnisses;74 die An-
rufung des Namens Jesu Christi im Kyrie;75 die Erwähnung und Anrufung 
des Namens Jesu im Gloria76 und in den Orationen (vor allem im Abschluss 
der Präsidialgebete);77 die Segnung des Diakons vor der Verkündigung des 
Evangeliums;78 die Bezeichnung der Gläubigen mit dem Kreuzzeichen am 
Anfang der Verkündigung des Evangeliums79; das Geben der Gaben für die 
Armen und die Kirche;80 das Gebet über die Opfergaben mit der Anrufung 

63 Ebd.
64 Vgl. Rituale Romanum, Ordo baptismi parvulorum, editio typica altera (reimpressio), Liberia 

Editrice Vaticana, 1986.
65 Vgl. ebd., Nrn. 41; 79; 111; 136; 170.
66 Vgl. ebd., Nrn. 49; 86; 115.
67 Vgl. ebd., Nrn. 50; 87; 115.
68 Vgl. ebd., Nrn. 54; 91; 117-119; 141−143.
69 Vgl. ebd., Nrn. 62; 98; 125; 178. 
70 Vgl. ebd., Nrn. 65; 101.
71 Vgl. ebd., Nrn. 70; 105; 130; 156; 183.
72 A. Adam, W. Haunerland, Grundriss Liturgie…, S. 363. An dieser Stelle muss darauf verzichtet 

werden, die aufgeführten Sakramentalien hinsichtlich ihrer verdeutlichenden Funktion näher zu 
bestimmen. Dies wird Aufgabe innerhalb eines weiterführenden Beitrags sein müssen.

73 Vgl. IGMR, Nr. 50.
74 Vgl. ebd., Nr. 51.
75 Vgl. ebd., Nr. 52.
76 Vgl. ebd., Nr. 53.
77 Vgl. ebd., Nr. 54.
78 Vgl. Ordo Missae, Nr. 14.
79 Vgl. IGMR, Nr. 134.
80 Vgl. IGMR, Nr. 73.
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des Namens Jesu;81 das Zeichnen des Kreuzes über die Gaben von Brot und 
Wein;82 das sprechen des Herrengebetes;83 das Sprechen des Gebetes durch 
den Priester vor der Kommunion mit der Anrufung Jesu;84 das Sprechen 
des Gebetes nach der Kommunion mit der Anrufung Jesu;85 die Segnung 
am Ende der Feier der Messe86.

Des Weiteren zeigen sie sich innerhalb der Feier des Kirchenjahres, so 
in der Segnung der Kerzen und die Lichterprozession am Fest der Darstel-
lung des Herrn (2. Februar);87 in der Segnung und Auflegung der Asche am 
Aschermittwoch;88 in der Weihe der heiligen Öle in der Chrisammesse (am 
Morgen des Gründonnerstags);89 in der Fußwaschung in der Messe vom 
Letzten Abendmahl (am Gründonnertag);90 in der Sakramentsprozession 
am Ende der Messe vom Letzten Abendmahl (am Gründonnerstag);91 in 
der Ausstellung des heiligen Kreuzes und dessen Verehrung in der Liturgie 
vom Leiden und Sterben des Herrn (am Karfreitag);92 in der Segnung des 
Feuers und der Zubereitung der Osterkerze in der Ostervigil;93 in der Ertei-
lung des Segens vor der Verkündigung des Exultet in der Ostervigil;94 in der 
Segnung des (Tauf-)Wassers in der Ostervigil95 und in der eucharistischen 
Prozession am Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi96.

81 Ebd., Nr. 77.
82 Vgl. Ordo Missae, Nrn. 84, 101, 109, 118. Außerdem: Preces Eucharisticae De Reconcilatione 

I, 3; Preces Eucharisticae De Reconcilatione II, 3; Prex Eucharistica quae in Missis pro variis 
necessitatibus adhiberi potest I, 3; Prex Eucharistica quae in Missis pro variis necessitatibus 
adhiberi potest II, 3; Prex Eucharistica quae in Missis pro variis necessitatibus adhiberi potest 
III, 3; Prex Eucharistica quae in Missis pro variis necessitatibus adhiberi potest IV, 3.

83 Vgl. IGMR, Nr. 81.
84 Vgl. Ordo Missae, Nr. 131.
85 Vgl. IGMR, Nr. 89.
86 Vgl. Ebd., Nr. 90b.
87 Vgl. Missale Romanum, editio typica tertia 2008, In Praesentatione Domini. De benedictione et 

processione candelarum, S. 718ff.
88 Vgl. Ebd., Feria Quarta Cinerum. Benedictio et impositio cinerum, S. 197ff.
89 Vgl. Pontifikale Romanum, Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et confi-

cendi Chrisma, editio typica, Vaticanis 1971, Nrn. 20, 22, 25.
90 Vgl. Missale Romanum, Missa in Cena Domini, Nr. 10−12, S. 300f.
91 Vgl. ebd., Nr. 38f, S. 312.
92 Vgl. ebd., Feria VI in Passione Domini, Nr. 14−21, S. 323−329.
93 Vgl. ebd., Vigilia Paschalis in nocte sancta, Nr. 8−12, S. 338f.
94 Vgl. ebd., Nr. 18, S. 341.
95 Vgl. ebd., Nrn. 44−54, S. 364−371.
96 Vgl. Rituale Romanum, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra missam, 

editio typica Liberia Editrice Vaticana, 1973, Nr. 102.
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Sakramentalien finden sich im Pontificale Romanum, im Rituale 
Romanum und im Missale Romanum. Mit der Revision der liturgi-
schen Bücher nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die Kirche 
zu der alten Tradition der einzelnen Bücher zurückkehrt.97 Hinsicht-
lich des Pontificale Romanum und des Rituale Romanum kehrt die 
Kirche zwar nicht zur Aufteilung der Bücher aufgrund der einzelnen 
Dienste zurück, wohl aber zur Aufteilung hinsichtlich der Feiern.98 So 
erfolgt erst nach und nach die Publikation der editiones typicae. In-
teressanterweise wird jenes liturgische Buch, in dem sich die meisten 
Sakramentalien finden, nämlich der Teil des Rituale Romanum De be-
nedictionibus in der editio typica erst am 31. Mai 1984 promulgiert.99 
Hier finden sich auf 540 Seiten 41 Sakramentalien, die fünf Themen-
kreisen zugeordnet sind: 1.) über die Segnungen, die dem Menschen 
direkt zugutekommen; 2.) über die Segnungen, die das Haus und die 
vielfältigen Tätigkeiten der Gläubigen betreffen; 3.) über die Segnung 
von Dingen, die im Kirchengebäude für den liturgischen Gebrauch 
oder zur frommen Andacht errichtet oder bestimmt sind; 4.) über die 
Segnung von Dingen, die dazu gedacht sind, die Hingabe des christli- 
 

97 Vgl. Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Responsa ad dubia zu 
einigen Bestimmungen des Apostolischen Schreibens in Form eines „Motu Proprioˮ Traditiones 
Custodes von Papst Franziskus, 4. Dezember 2021, erklärende Note zu Art. 3 §3: „Hier ist daran 
zu erinnern, dass das vorliegende Lektionar eine der wertvollsten Früchte der Liturgiereform des 
Zweiten Vatikanischen Konzils ist. Die Veröffentlichung des Lektionars überwindet nicht nur 
die ‚vollständige‘ Form des Missale Romanum von 1962 und kehrt zu der alten Tradition der 
einzelnen Bücher zurückˮ. 

98 Vgl. Pontificale Romanum in seinen Teilen De ordinatione, editio typica altera 1990; De insti-
tutione lectorum et acolythorum et de admissione inter candidatos ad diaconatum et presbytera-
tum, editio typica 1972; Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et conficiendi 
Chrisma, editio typica 1971; Ordo dedicationis Ecclesiae et altaris, editio typica 1972; Ordo 
beneditctionis abbatis et abbatissae, editio typica 1971; Ordo professionis religiosae, editio 
typica 1970 und Ordo consecrationis virginum, editio typica 1970. Vgl. Rituale Romanum in 
seinen Teilen Ordo initiationis christianae adultorum, editio typica 1972; Ordo baptismi parvo-
luorum, editio typica altera 1973; Ordo confirmationis, editio typica 1971; Ordo paenitentiae, 
editio typica 1974; Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica altera 
1972; Ordo celebrandi matrimonium, editio typica altera 1991; De sacra communione et de 
cultu mysterii eucharistici extra missam, editio typica 1973; Ordo exsequiarum, editio typica 
altera 2005; De benedictionibus, editio typica 1984; De exorcismis et supplicationibus quibus-
dam, editio typica 1999. Vgl. außerdem den Ordo coronandi imaginem Beatae Mariae Virginis, 
editio typica 1981.

99 Vgl. Rituale Romanum, De Benedictionisbus, editio typica, Liberia Editrice Vaticana, 1984 
(reimpressio 2013).
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chen Volkes zu fördern; und 5.) über die Segnung von verschiedenen 
Dingen.

Einen Überblick über weitere Sakramentalien bietet das Caeremomiale 
Episcoporum100. 

Hinzu kommt das Missale Romanum, editio typica tertia, 2002/2008, in 
dem sich, wie bereits aufgezeigt, Sakramentalien finden

EINSETZUNG DER SAKRAMENTALIEN

In Sacrosanctum concilium wie auch im Katechismus wird gesagt: „Die 
heilige Mutter Kirche [hat] Sakramentalien eingesetzt.ˮ101 Auer kommen-
tiert: „Sie sind von der Kirche als Zeichen ihres Glaubens und ihrer Liebe 
zu den Menschen […] eingesetzt.ˮ102

Insofern scheint die Frage nach der Einsetzung der Sakramentalien 
geklärt zu sein. Zwei Sakramentalien jedoch, nämlich der Exorzismus 
und die Fußwaschung, könnten Anlass zum Zweifel an dieser Aussage 
bieten, da der Sohn Gottes sie selbst in seinen Erdentagen vollzogen  
hat. 

Vor allem im Markusevangelium finden sich Belege dafür, dass Jesus 
Exorzismen durchgeführt hat.103 Martin Ebner (*1956) attestiert: „In der 
Forschung ist unumstritten, dass Jesus exorzistisch gewirkt hat.ˮ104 Dar-
über hinaus findet sich im Matthäusevangelium der diesbezügliche Auftrag 
Jesu an die Apostel.105

Beispiel und Auftrag Jesu finden sich ebenso im Blick auf die Fußwa-
schung. Joh 13,5 bezeugt das Beispiel und im Folgenden des biblischen 
Berichts106 wird der Auftrag dazu erteilt.

Massimo Calvi (*1958) gibt in einem italienischen Kommentar zum 
Codex Iuris Canonici von 1983 folgende Interpretation: Einige Sakramen-
talien haben ihren Ursprung im Beispiel Christi, diese wurden jedoch von 

100 Vgl. Caeremomiale Episcoporum, editio typica, reimpressio emendata, Liberia editrice Vati-
cana 2008; vgl. auch: A. Grillo, La liturgia come rimessa in questione del rapporto di sacra-
menti e sacramentali, in: „Rivista Liturgicaˮ 108 (2021), S. 258−260. 

101 SC 60, vgl. auch KKK 1667: „Die Kirche hat Sakramentalien eingesetztˮ.
102 J. Auer, Allgemeine Sakramentenlehre und das Mysterium der Eucharistie, Verlag Friedrich Pu-

stet 1974, S. 112. 
103 Vgl. Mk 1,29−39 und 5,1−20. 
104 M. Ebner, Jesus – ein umstrittener Exorzist, in: BuK 2/2006, S. 73.
105 Mt 10,1.
106 Joh 12,12.14.15.
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der Kirche vor Jahrhunderten als Sakramentalien eingesetzt.107 Hiermit löst 
sich der angeführte Zweifel auf.

Der Codex Iuris Canonici von 1983 selbst geht in anderer Form auf 
die Frage der Einsetzung der Sakramentalien ein. Er erklärt nicht die Ein-
setzung der existierenden Sakramentalien, sondern führt in can. 1167 aus, 
dass 1.) neue Sakramentalien durch den Apostolischen Stuhl eingeführt, 2.) 
anerkannte Sakramentalien durch diesen verbindlich ausgelegt und 3.) ein-
zelne Sakramentalien durch den Apostolischen abgeschafft oder verändert 
werden können. Beispiele hierfür sind:

1) für die Abschaffung:
Im Pontificale Romanum von 1962 finden sich im ersten Teil die Sakra-

mentalien De Benedictione et Consecratione Regis108, Reginae109, Reginae 
solius110, Reginae ut Regni Dominae111, Regis in Consortem electi112; im 
zweiten Teil die Sakramentalien De Benedictione Mapparum seu Linteami-
num sacris Altaris113, Corporalium114, Crucis pectoralis115, sacrorum va-
sorum et aliorum ornamentorum in genere116 und Capsarum pro Reliquiis, 
et alium sanctuariis includendis117. Diese und weitere Sakramentalien wur-
den bei der Reform der Sakramentalien nicht mehr weiter im Pontificale 
Romanum aufgeführt und demnach vom Apostolischen Stuhl abgeschafft.

2) für die Veränderung:
Im Pontificale Romanum 1961/1962 finden sich die Sakramentalien De 

ordinatione Lectoris und Acolythi, die im Zuge der Abschaffung der niede-
ren Weihen durch das Motu Proprio Ministeriam quaedam vom 15. August 
1972 neu geregelt wurden.118 Papst Franziskus (*1936) hat durch das Motu 

107 Vgl. M. Calvi, Commentario cann. 1166-1204, hier can. 1166, in: Codice di diritto Canonico 
commentato, hrsg. von der Redazione di quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2001, S. 930: 
„Sebbene alcuni abbiano la loro origine nell’esempio di Christo (esorcismi), sono stati istituiti 
dalla Chiesa lungo il corso dei secoli; sostengono la vita spirituale die fedeli ma non comunicano 
la grazia santificanteˮ.

108 Vgl. Pontificale Romanum, editio typica 1961−1962, S. 105.
109 Vgl. ebd., S. 112.
110 Vgl. ebd., S. 114.
111 Vgl. ebd., S. 115.
112 Vgl. ebd., S. 119.
113 Vgl. ebd., S. 206.
114 Vgl. ebd., S. 207.
115 Vgl. ebd., S. 210.
116 Vgl. ebd., S. 213.
117 Vgl. ebd., S. 214.
118 Vgl. Paul VI., Motu Proprio Ministeriam quaedam, 15. August 1972, in: ASS 64 (1972),  

S. 529–534.
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Proprio Spiritus Domini vom 10. Januar 2021 eine weitere Veränderung 
vorgenommen, indem er die Erlaubnis erteilt hat, dass nunmehr die Sakra-
mentalien der Beauftragung von Frauen zu Akolythinnen und Lektorin-
nen vorgenommen werden können.119

Im Missale Romanum von 1962 findet sich in der Missa solemnis ves-
pertina in Cena Domino der Ritus der Fußwaschung.120 Gemäß der dazu-
gehörigen Rubrik 16 ist diese an zwölf Männern vorzunehmen.121 Mit dem 
Missale Romanum nach der Reform durch das Zweite Vatikanische Konzil 
ist der Ritus der Fußwaschung verändert, da kein Gebet zum Abschluss 
mehr vorgesehen ist. Außerdem hat Papst Franziskus mit dem Dekret In 
Missa in Cena Domini vom 6. Januar 2016 den Ritus hinsichtlich derer 
verändert, an denen die Fußwaschung vollzogen werden kann. Nun lau-
tet die Rubrik im Missale Romanum nicht mehr: „Die Altardiener geleiten 
die Männer…ˮ, sondern: „Die Altardiener geleiten diejenigen, die aus dem 
Volk Gottes dazu ausgewählt wurden…ˮ. Im Dekret wird dazu ausgeführt:

Damit die volle Bedeutung dieses Ritus den Mitfeiernden erschlossen wird, hält 
es Papst Franziskus für gut, die Norm zu verändern, […] damit so die Hirten eine 
kleine Gruppe von Gläubigen auswählen können, die die Verschiedenheit und 
Einheit eines jeden Teiles des Gottesvolkes repräsentieren. Diese Gruppe kann 
aus Männern und Frauen bestehen und angemessener Weise aus Jungen und Al-
ten, Gesunden und Kranken, Klerikern, Ordensleuten und Laien.122

3) Die mögliche Hinzufügung neuer Sakramentalien:
Gegenwärtig dürfte die Thematik der Hinzufügung neuer Sakramenta-

lien von der Auseinandersetzung um die Segnung der Verbindungen von 
Menschen des gleichen Geschlechts bestimmt sein.123 Das Dikasterium für 
119 Vgl. Franziskus, Motu Proprio Spiritus Domini, 10. Januar 2021, in: AAS 113 (2021), 

S.169−170.
120 Vgl. De Missa solemnis vespertina in Cena Domino, in: Missale Romanum, editio typical, Vati-

cano 1962, S. 159−161, Nrn. 15−22. 
121 Vgl. ebd., S. 159, Nr. 16: „In medio presbyterii, vel in ipsa aula ecclesise, parata sint sedilia hinc 

inde pro duodecim viris, quorum lavabuntur pedes; cetera quae occurrunt, tempore opportuno, 
in mensula parentur.ˮ

122 Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordung, Dekret In Missa in Cena Domi-
ni, 6. Januar 2016 (Prot. N. 87/15), in. AAS 108 (2016), 192; dt. Übers.: „Notitiae” 52 (2016), 
S. 14−15.

123 Vgl. auch: M. Gallo, Nuovi sacramentali? Il Benedizionale alla prova della contemporaneità, 
in: „Rivista Liturgicaˮ 108 (2021), S. 348−353, besonders S. 349. Vgl. auch: Der Synodale Weg, 
Handlungstext Segensfeiern für Paare, die sich lieben, Beschluss des Synodalen Weges von der 
Synodalversammlung am 10. März 2023 gefasst, Bonn 2023.
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die Glaubenslehre veröffentlicht am 18. Dezember 2023 die Erklärung Fi-
ducia supplicans über die pastorale Sinngebung von Segnungen.124 In der 
Präsentation wird ausgeführt:

Diese Erklärung [bleibt] fest bei der überlieferten Lehre der Kirche über die Ehe 
stehen und lässt keine Art von liturgischem Ritus oder diesem ähnliche Segnun-
gen zu, die Verwirrung stiften könnten. Der Wert dieses Dokuments besteht je-
doch darin, einen spezifischen und innovativen Beitrag zur pastoralen Bedeutung 
von Segnungen zu bieten, der es in enger Verbindung mit einer liturgischen Per-
spektive ermöglicht, das klassische Verständnis von Segnungen zu erweitern und 
zu bereichern. Diese theologische Reflexion, die sich auf die pastorale Vision von 
Papst Franziskus stützt, beinhaltet eine wirkliche Weiterentwicklung über das hin-
aus, was vom Lehramt und in den offiziellen Texten der Kirche über die Segnun-
gen gesagt wurde.125

Durch die Erklärung Fiducia supplicans wird es möglich, Paaren in ei-
ner irregulären Situation oder gleichgeschlechtlichen Paare einen „sponta-
nen Segenˮ126 zu erteilen. Das Segensgebet ist jedoch weder Teil „der von 
den liturgischen Büchern vorgeschriebenen Formulareˮ127, noch wird ein 
eigener Ritus eingeführt.

DIE WIRKSAMKEIT

Um die Wirksamkeit der Sakramentalien zu bestimmen, muss das Be-
griffspaar „ex opere operatoˮ und „ex opere operantisˮ herangezogen wer-
den.

Bei Petrus von Portiers (1125/1130–1205) findet sich zum ersten Mal 
die Formel ex opere operato im Kontrast zur Formel ex opere operantis.128 
Mit Ersterer drückte man aus, dass die sakramentale Handlung die alleinige 
Instrumentalursache der Gnade ist, das heißt, dass die Gnade kraft des voll-
124 Vgl. Dikasterium für die Glaubenslehre, Erklärung Fiducia supplicans über die pastorale Sinn-

gebung von Segnungen. Dt. Übersetzung: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bolletti-
no/pubblico/ 2023/12/18 /0901/01963.html#DE (Abgerufen am 18. Dezember 2023).

125 Ebd.
126 Ebd., Nr. 38.
127 Ebd., Nr. 39.
128 Vgl. Petrus von Poitiers, Sent. V, 6, in: PL CCXI, 1235: „Similiter meretur baptizatione, ut bapti-

zatio dicitur actio illius qua baptizat, quae est aliud opus quam baptismus, quia est opus operans, 
sed baptismus est opus operatum, ut ita liceat loqui.ˮ Vgl. G. Koch, Art.: ex opere operato, in: 
Lexikon der katholischen Dogmatik, hrsg. von W. Beinert, Freiburg 1997, S. 154.
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zogenen Ritus und kraft der dem Spender verliehen Vollmacht geschenkt 
wird. Mit der Zweiten betonte man, dass die Kraft und Wirksamkeit von 
der persönlichen Frömmigkeit des Spenders und des Empfängers abhän-
gen. 

Im Blick auf die Sakramentalien ist festzuhalten, dass diese ex opere 
operantis Ecclesiae wirken. Dies wird sowohl in SC 60 wie in can. 1166 
des C.I.C. von 1983 erklärt: Sie wirken kraft der Fürbitte der Kirche. In 
ihnen wird somit nicht die heiligmachende Gnade im Empfänger eingegos-
sen.129 Auer führt dazu aus:

Nicht das äußere Zeichen wirkt in ihnen die Gnade, sondern der Glaube der Kir-
che, der das Zeichen vollzieht, der Glaube des Spenders und des Empfängers, die 
das Zeichen mit ihrem Glauben und ihrer Liebe erfüllen.130

Hinsichtlich der Wirksamkeit131 der Sakramentalien bedarf es des theo-
logalen Glaubens des Menschen. Denn dieser ist wesentlich für eine frucht-
bare Feier der Sakramentalien, in der sich der Mensch als Spender und 
Empfänger der Sakramentalien, in die Fürbitte der Kirche aufnehmen lässt.

DIE WIRKWEISEN

Winfried Aymanns (1936–2023) und Klaus Mörsdorf (1909–1989) ma-
chen darauf aufmerksam, dass die Wirkweisen der Sakramentalien vor-
nehmlich geistlicher, jedoch auch leiblich-irdischer Art sein können.132 

Grundsätzlich ist im Blick auf die Wirkweisen zwischen den exorcismi, 
den benedictiones, den consecrationes und den dedicationes zu unterschei-
den, wobei die Form es Deprekativen im Unterschied zum Konsititutiven 
zu beachten ist und die consecrationes wie die dedicationes den benedic-
tiones zugeordnet werden.133

Hinsichtlich der Wirkweise der exorcismi stellt der Katechismus fest: 
„Der Exorzismus dient dazu, Dämonen auszutreiben oder vom Einfluß von 
Dämonen zu befreien, und zwar kraft der geistigen Autorität, die Jesus sei-
ner Kirche anvertraut hat.134

129 Vgl. R. Meßner, Sakramentalien…, S. 653.
130 J. Auer, Allgemeine Sakramentenlehre und das Mysterium der Eucharistie…, S. 112.
131 Vgl. R. Kaczynski, Die Benediktionen…, S. 244f.
132 Vgl. W. Aymans, Kanonisches Recht…, S. 537.
133 Vgl. KKK 1672.
134 KKK 1673.
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Bezüglich der benedictiones ist im Blick auf die Wirkweise festzuhal-
ten: „Sie sind Bitte der Kirche für die Menschen, damit diese von den Ga-
ben Gottes im Geist des Evangeliums Gebrauch machen könnenˮ135.

Hiervon zu unterscheiden sind die konstitutiven Formen der Sakramen-
talien, nämlich die consecrationes und den dedicationes. Erstere beziehen 
sich auf Personen, letztere auf Gegenstände und Orte.

Der Katechismus sagt bezüglich der consecrationes, dass sie „eine dauern-
de Bedeutung haben, nämlich die Wirkung, Personen Gott zu weihenˮ136. „Zu 
diesen gehören die Segnung des Abtes oder der Äbtissin eines Klosters, die 
Jungfrauenweihe, der Ritus der Ordensprofess und die Segnungen von Per-
sonen, die in der Kirche bestimmte Dienste verrichten (wie Lektoren, Ako-
lythen und Katecheten).ˮ137 Diese konsekratorischen Segnungen dürfen nicht 
mit den sakramentalen Weihen verwechselt werden. Aymanns und Mörsdor-
fer machen darauf aufmerksam: „Hauptsächliche Verwendung findet der Be-
griff der «consecratio» für eine statusändernde Aussonderung von Personen 
durch liturgische Akte ohne Verbindung mit einer Ölsalbung Verwendungˮ138.

Auch die dedicationes haben „eine dauernde Bedeutung, nämlich die Wir-
kung, Gegenstände und Orte dem liturgischen Gebrauch vorzubehaltenˮ139.

Beispiele von Segnungen, welche Gegenstände betreffen, sind die Weihe oder 
Segnung einer Kirche oder eines Altars, die Segnung der heiligen Öle, der sakra-
len Gefäße und Gewänder sowie der Glocken.140

DER SPENDER UND DER EMPFÄNGER

a) Der Spender
Hinsichtlich der Frage des Spenders und des Empfängers ist es wesent-

lich, sich zuerst die Bestimmungen des Codex Iuris Canonici von 1917 in 
Erinnerung zu rufen: 

Der rechtmäßige Spender der Sakramentalien ist der Kleriker, dem die Befugnis 
übertragen wurde und dem die Ausübung dieser Befugnis durch die zuständige 
kirchliche Autorität nicht verboten ist.141

135 Ebd.
136 Ebd.
137 Ebd.
138 W. Aymans, Kanonisches Recht…, S. 537.
139 KKK 1672.
140 Ebd.
141 C.I.C. 1917, can. 1146 [Übersetzung im Text von MK].
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Während des Zweiten Vatikanischen Konzils wird, wie in Kapitel II the-
matisiert, die Forderung aufgenommen, dass es auch Laien erlaubt sein 
soll, Sakramentalien zu spenden.142

Der Tatsache, „dass auch Laien, welche die entsprechenden Vorausset-
zungen erfüllen, gewisse Sakramentalien spenden könnenˮ143, liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass die Sakramentalien „unter die Zuständigkeit des 
Priestertums aller Getauften [fallen]ˮ144.

Hierfür mussten in der Umsetzung der Reform der Liturgie Bestim-
mungen getroffen werden, die die Spendung der Sakramentalien regeln. 
Im Wesentlichen mussten diese Regelungen im Blick auf die Segnun-
gen festgelegt werden. Im Katechismus heißt es: „Je mehr eine Seg-
nung das kirchliche und sakramentale Leben betrifft, desto mehr ist 
ihr Vollzug dem geweihten Amt (Bischöfen, Priestern und Diakonen)  
vorbehaltenˮ145.

Aufgeschlüsselt findet man dies im Rituale Romanum de Benedictionis-
bus von 1984. 

Dem Bischof kommt es zu, jenen Feiern vorzustehen, die die ge-
samte Diözesangemeinschaft betreffen.146 Hierzu zählen vor allem 
die Weihen und Segnungen, die im Pontificale Romanum enthalten  
sind.147

Die Priester haben das Recht, in besonderer Weise jenen Segnungen 
vorzustehen, die sich auf die Gemeinschaft beziehen, zu deren Dienst sie 
berufen sind.148

Die Diakone können bestimmte Feiern leiten, die in de Benedictionis-
bus besonders gekennzeichnet sind. Eingeschränkt wird dies dadurch, dass  
 
142 Vgl. SC 79.
143 Ebd.
144 KKK 1669.
145 Ebd.
146 Vgl. Rituale Romanum, De Benedictionibis. Praenotanda, S. 14, Art. 18a: „Episcopo com-

petit illis potissimum praeesse celebrationibus, quae universam communitatem dioece-
sanam spectant et quae peculiari solemnitate magnoque populi concursu peraguntur, qua 
de re quasdam celebrationes, praesertim forma solemniore peractas, ipse sibi reservare  
potest.ˮ

147 Vgl. B. Darragon, Die Segnungen, in Handbuch der Liturgiewissenschaft, Bd II, hrsg. vom Lit-
urgischen Institut Trier, Freiburg 1963, S. 183f.

148 Vgl. Ebd., Art. 18b: „Presbyteris, ut eorum servitii natura erga populum Dei requirit, praeesse 
competit benedictionibus, illis praesertim quae communitatem respiciunt, ad cuius servitium 
deputantur, ideoque omnes benedictiones huius libri celebrare possunt, nisi praesens sit Episco-
pus, qui eisdem praesideat.ˮ
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immer dann, wenn ein Priester anwesend ist, diesem eher das Amt des Vor-
sitzes übertragen werden sollte.149

Den Akolythen und Lektoren ist aufgrund der ihnen verliehenen Beauf-
tragung der Vorzug vor anderen Laien zu geben, bestimmte Segnungen zu 
erteilen, die rechtlich nach Ermessen des Ortsordinarius gewährt wurden.150

Sonstige Laien, Männer und Frauen, haben aufgrund des gemeinsamen 
Priestertums eine Vollmacht durch die Taufe und Firmung erhalten, Sakra-
mentalien zu spenden. Dies können sie entweder aufgrund ihrer eigenen 
Vollmacht (so z.B. Eltern für Kinder) oder aufgrund der Ausübung eines 
außerordentlichen Dienstes oder in der Wahrnehmung anderer besonderer 
Aufgaben in der Kirche, als Ordensleute oder als Katecheten, nach dem 
Urteil des Ortsordinarius, bei der Ausübung ihres eigenen apostolischen 
Dienstes. Wenn jedoch ein Priester oder Diakon anwesend ist, bleibt ihm 
das Amt des Vorsitzes überlassen.151

b) Der Empfänger
Hinsichtlich des Empfängers der Sakramentalien ist an can. 1170 des 

C.I.C. von 1983 zu erinnern: „Segnungen sind vornehmlich Katholiken zu 
erteilen; sie können auch Katechumenen erteilt werden, und, wenn dem 
nicht ein Verbot der Kirche entgegensteht, sogar Nichtkatholiken.ˮ

Grundsätzlich ist im Blick auf die Empfänger zu bedenken, was hinsicht-
lich der Wirksamkeit der Sakramentalien ausgeführt wurde: Es bedarf des 
theologalen Glaubens auf Seiten sowohl des Empfängers wie des Spenders.

ABSCHLUSS

In der Rückschau auf die obigen Überlegungen könnte der Eindruck 
entstehen, dass

149 Vgl. ebd., Art. 18c: „Diaconis, utpote adiumentum praestantibus Episcopo eiusque Presbyterio 
quatenus verbi, altaris et caritatis ministris, competit praesidere nonnullis celebrationibus, ut suo 
loco indicatur. Quotiescumque vero adest sacerdos, ipsi opportunius munus praesidendi tribuen-
dum est, dum diaconus ei ministrabit in actione liturgica propria munera exercens.ˮ

150 Vgl. ebd., Art. 18d: „Acolythis atque lectoribus, qui peculiari munere in Ecclesia e collata ipsius 
institutione funguntur, facultas quasdam benedictiones impertiendi iure prae ceteris laicis tribui-
tur, de iudicio Ordinarii loci.ˮ

151 Vgl. ebd., Art. 18d: „Alii etiam laici viri ac mulieres, vi sacerdotii communis, cuius munere in 
Baptismo et Confirmatione sunt aucti, sive proprii muneris virtute (ut parentes pro filiis), sive 
ministerium extraordinarium exercentes, sive alia peculiaria munera in Ecclesia exsequentes, ut 
religiosi vel catechistae nonnullis in regionibus, de iudicio et formulis pro ipsis praevisis, cele-
brare possunt, prout in unoquoque Ordine indicatur. Cum vero adsit sacerdos vel diaconus, ipsi 
munus praesidendi relinquatur.ˮ
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1. die Sakramentalien einen Sammelbegriff bilden, dem alles zugeord-
net wird, was nicht Teil der Sakramente ist, jedoch zu den liturgischen 
Handlungen als heiligen Zeichen gehört;

2. die Sakramentalien für die Mehrheit der Gläubigen eine unbekannte 
Größe sind; 

3. hinsichtlich der Theologie wahr sein könnte, was Ralph Weimann 
(*1976) zu den Sakramentalien bemerkt, dass diese nämlich als Stiefkind 
der Theologie angesehen werden müssen.152

Und doch sind gerade die Sakramentalien ein Lackmustest des Glau-
bens: Sie setzen den lebendigen Glauben beim Spender und beim Empfän-
ger voraus; sie führen hin zu den Sakramenten und deuten sie aus. 

Es legen sich abschließend drei Fragen nahe: Könnte es sein, dass 1.) 
eine Schärfung der Wesensbestimmung der Sakramentalien, 2.) eine Be-
grenzung ihrer Anzahl durch die kirchliche Autorität sowie 3.) eine Kate-
chese über die Sakramentalien dazu beitragen würde, ihnen für das Leben 
der Gläubigen jenes Gewicht zukommen zu lassen, das ihnen entspricht – 
gerade angesichts ihrer stärkenden und nährenden Wirkung für das Leben 
des Glaubenden in seinem Kampf gegen das Böse und auf seinem Weg 
zum ewigen Heil?
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