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Vorwort

Die Internationale Theologische Kommission im Vatikan (deren
Mitglied der Herausgeber damals war) hat 2014 eine grundlegende
Studie über den „Glaubenssinn des Gottesvolkes“ veröffentlicht.
Die Bitte, diese Arbeit zu machen, kam aus der römischen Glau-
benskongregation. Sie reagierte auf öffentliche Debatten und interne
Diskussionen darüber, wie „Volkes Stimme“ in Sachen des Glaubens
und der Moral erkannt werden kann und welches Gewicht ihr im
Gegenüber zum Zeugnis der Heiligen Schrift, zum Gang der Tradi-
tion, zum Dienst des Lehramtes, zur Arbeit der Theologie und zu
den „Zeichen der Zeit“ zukommt.

Einen entscheidenden Anstoß, das Thema in der katholischen
Kirche zu formulieren, gab John Henry Newman, der – seinerzeit
nicht unumstritten – die Konsultationen von Gläubigen in Angele-
genheiten des Glaubens nicht als Eingriff in die Vorrechte des Magis-
teriums, sondern als Ausdruck genuiner Katholizität vorgestellt hat,
untermauert durch Beispiele aus der Alten Kirche, als die Mehrheit
der Gläubigen rechtgläubig geblieben sei, eine Mehrheit der Bischöfe
aber mit dem Arianismus sympathisiert habe.

Unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts verschärfen sich
die Probleme, verbessern sich aber auch die Voraussetzungen, sie
zu lösen. Die katholische Kirche ist ein global player; sie steht in
ökumenischen Dialogen; sie ist Gegenstand öffentlicher Bericht-
erstattung; sie muss in vielen Regimes um Religionsfreiheit kämp-
fen; sie kennt in vielen Kontinenten starke Laienbewegungen, die
sich auch in Fragen der Lehre zu Wort melden; vor der doppelten
Weltbischofssynode 2014 und 2015 über Fragen der Ehe und Fami-
lie wurden öffentliche Befragungen unter den Gläubigen durch-
geführt; in vielen Ländern und Kulturen klaffen große Lücken zwi-
schen der kirchlichen Lehre und der überzeugten Praxis vieler
Katholikinnen und Katholiken in der Sexualmoral; derzeit stehen
weniger Kontroversen über die Christologie im Fokus, wohl aber
über die Ekklesiologie, insbesondere die Amtstheologie.

Die Internationale Theologische Kommission maßt sich nicht an,
alle Probleme auf einen Schlag zu lösen. Aber sie hat die Aufgabe, im
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Blick auf die lange Geschichte und die breite Präsenz der Kirche
einen Anstoß zur Klärung der Begriffe und zur Vertiefung der Dis-
kussion zu leisten. Sie hat unterschiedliche politische und kirchliche
Situationen genau zu beachten. Sie darf das Thema des „sensus“
nicht isolieren, sondern muss es im Kontext der durch das Zweite
Vatikanische Konzil breit entfalteten Ekklesiologie reflektieren. Sie
kann sich beim ihr hier gestellten Thema nicht in die Klärung strit-
tiger inhaltlicher Fragen einmischen, muss aber die aktuellen Ent-
wicklungen im Auge behalten, um zu zeigen, wo bei der Suche
nach Antworten der Glaubenssinn des Gottesvolkes zur Geltung zu
bringen ist, gerade dann, wenn er nicht harmonisch mit dem Urteil
des Lehramtes oder der Forschung der Theologie übereinstimmt.

Die Quaestio disputata dokumentiert den (ursprünglich eng-
lischen) Text der Theologischen Kommission in deutscher Überset-
zung. Sie zeigt, wie er aus biblischer, historischer, dogmatischer und
ethischer Sicht diskutiert wird, so dass Ansätze, Grenzen und Alter-
nativen, Stärken und Probleme sichtbar werden. Sie versammelt
Stimmen aus dem Raum deutschsprachiger Theologie, weil dort
die Rezeption vatikanischer Dokumente notorisch intensiv und kri-
tisch ist.

Die Quaestio soll ihrerseits einen Anstoß geben, die Fragen weiter
zu diskutieren, worin der Spürsinn des Gottesvolkes in Fragen des
Glaubens und der Moral begründet ist, wie er sich typischerweise
äußert, wie man ihn im Lauf der Zeit gesehen hat, welcher Stellen-
wert ihm in der katholischen Kirche zukommt und welche Formen
heute angezeigt sind, ihn zu erheben und zu berücksichtigen.

Bochum, 11.7.2016 Thomas Söding
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1.
Die Internationale Theologische Kommission

über den Glaubenssinn





Sensus fidei und sensus fidelium im Leben der Kirche
Der Text der Internationalen Theologischen Kommission
von 2014

Internationale Theologische Kommission

Einführung

1. Durch die Gabe des Heiligen Geistes – „Geist der Wahrheit, der
vom Vater ausgeht“ und Zeugnis für den Sohn ablegt (Joh 15,26) –
haben alle Getauften Anteil am prophetischen Amt Jesu Christi, „des
treuen und zuverlässigen Zeugen“ (Offb 3,14). Sie sollen für das
Evangelium und den apostolischen Glauben in der Kirche und in
der Welt Zeugnis ablegen. Der Heilige Geist salbt sie und stattet sie
für ihre hohe Berufung aus, indem er ihnen eine sehr persönliche
und innige Kenntnis des Glaubens der Kirche überträgt. Im Ersten
Johannesbrief wird den Gläubigen erklärt: „Ihr habt die Salbung
von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es“, „die Salbung, die ihr
von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr braucht euch von
niemand belehren zu lassen“, „alles, was seine Salbung euch lehrt, ist
wahr und keine Lüge“ (1 Joh 2,20.27).

2. Infolgedessen haben die Gläubigen einen „Instinkt“ für die Wahr-
heit des Evangeliums. Er befähigt sie, einerseits zu erkennen und zu
unterstützen, was die authentische christliche Lehre und Praxis ist,
und andererseits, zu verwerfen, was falsch ist. Dieser übernatürliche
Instinkt, wesentlich verbunden mit der Gabe des Glaubens, empfan-
gen in der Gemeinschaft der Kirche, wird sensus fidei genannt; er be-
fähigt die Christen, ihrer prophetischen Berufung gerecht zu wer-
den. In seiner ersten Angelus-Ansprache zitierte Papst Franziskus
die Worte einer einfachen, älteren Frau, der er einst begegnet war:
„Wenn der Herr nicht alles vergäbe, gäbe es die Welt nicht“, und er
kommentierte voller Bewunderung: „Das ist die Weisheit, die der
Heilige Geist gibt“.1 Die Einsicht der Frau ist eine eindrucksvolle
Manifestation des sensus fidei, der sowohl zu einer sicheren Einsicht

1 Papst Franziskus, Angelus Ansprache, 17. März 2013.
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im Hinblick auf Glaubensdinge befähigt als auch wahre Weisheit
fördert und wie in diesem Fall bewirkt, dass die Wahrheit verkündet
wird. Es ist deshalb klar, dass der sensus fidei eine lebendige Quelle
für die Neu-Evangelisierung ist, der die Kirche in unserer Zeit stark
verpflichtet ist.2

3. Als theologisches Konzept hat der sensus fidei zwei Aspekte, die
unterschieden werden müssen, auch wenn sie eng miteinander ver-
bunden sind. Der eine Aspekt ist die Kirche als Ganze, „Säule und
Fundament der Wahrheit“ (1 Tim 3,15)3; der andere Aspekt ist der
einzelne Gläubige, der durch die Initiationssakramente zur Kirche
gehört und der, insbesondere durch die regelmäßige Feier der Eu-
charistie, an ihrem Glauben und Leben teilhat. Auf der einen Seite
bezieht sich der sensus fidei auf die persönliche Fähigkeit des Gläu-
bigen, innerhalb der Gemeinschaft der Kirche, die Wahrheit des
Glaubens zu erkennen. Auf der anderen Seite bezieht sich der senus
fidei auf eine gemeinschaftliche und kirchliche Wirklichkeit: den
Glaubensinstinkt der Kirche selbst, mit dem sie ihren Herrn erkennt
und sein Wort verkündet. In diesem Sinn spiegelt sich der sensus
fidei in der Übereinstimmung der Getauften wider, die aus einer le-
bendigen Zustimmung zu einer Lehre des Glaubens oder zu einem

2 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (2013),
119 –120.
3 Bibelzitate sind der Einheitsübersetzung entnommen. Die Dokumente des
Zweiten Vatikanischen Konzils werden nach den Ergänzungsbänden im „Lexikon
für Theologie und Kirche“ zitiert. Folgende Abkürzungen werden verwendet:
Apostolicam Actuositatem (AA), Ad gentes (AG), Dei verbum (DV), Gaudium et
spes (GS), Lumen gentium (LG), Perfectae caritatis (PC), Sacrosanctum Concilium
(SC). Im Weiteren wird zitiert nach Heinrich Denzinger, Enchiridion symbolorum
definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, hg. v. Peter Hünermann
(1999); verwendet wird die Abkürzung DH, angegeben wird die Nummer des Pa-
ragraphen. Der „Katechismus der Katholischen Kirche“ (1992) wird mit KKK ab-
gekürzt und mit der Nummer des Paragraphen zitiert. Zitate aus den „Sources
chrétiennes“ werden mit SC, aus dem „Corpus Christianorum, series latina“ wer-
den mit CCSL, Zitate aus J. P. Migne (Hg.), Patrologia Latina (1844 –1864) mit PL
abgekürzt und jeweils unter Angabe des Bandes und der Seite resp. Kolumne zi-
tiert. Ökumenische Texte werden zitiert nach: Dokumente wachsender Überein-
stimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche
auf Weltebene. Bd. 1: 1931–1982, Paderborn – Frankfurt a. M. 1983; Bd. 2:
1982–1990, Paderborn – Frankfurt a. M. 1992; Bd. 3: 1990 –2001, Paderborn –
Frankfurt a. M. 2003; Abkürzung: DwÜ.
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Element der christlichen Praxis wächst. Diese Übereinstimmung
(consensus) spielt in der Kirche eine wesentliche Rolle. Der consensus
fidelium ist ein sicheres Kriterium bei der Festlegung, ob eine be-
stimmte Lehre oder Praxis zum apostolischen Glauben gehört.4 Im
vorliegenden Dokument verwenden wir den Ausdruck sensus fidei
fidelis in Bezug auf die persönliche Begabung des Gläubigen, in Fra-
gen des Glaubens eine genaue Unterscheidung zu treffen. Sensus
fidei fidelium verwenden wir in Bezug auf den Glaubensinstinkt der
Kirche selbst. Abhängig vom Kontext bezieht sich sensus fidei ent-
weder auf Ersteres oder Letzteres, im letztgenannten Fall wird auch
sensus fidelium verwendet.

4. Die Bedeutung des sensus fidei im Leben der Kirche wird nach-
drücklich durch das Zweite Vatikanische Konzil hervorgehoben.
Die Karikatur einer aktiven Hierarchie und der passiven Laien, ins-
besondere die Vorstellung einer strikten Unterscheidung zwischen
der lehrenden Kirche (Ecclesia docens) und der lernenden Kirche
(Ecclesia discens) verbannend, lehrt das Konzil, dass alle Getauften
auf ihre je eigene Weise an den drei Ämtern Christi als Prophet,
Priester und König teilhaben. Insbesondere lehrt das Konzil, dass
Christus sein prophetisches Amt nicht nur durch die Hierarchie,
sondern auch durch die Laien ausübt.

5. Bei der Rezeption und Anwendung der Lehre des Konzils stellen
sich zu diesem Thema jedoch viele Fragen, besonders im Blick auf
die Kontroversen hinsichtlich verschiedener Streitpunkte der Lehre
und der Moral. Was genau ist der sensus fidei, und wie kann er iden-
tifiziert werden? Welches sind die biblischen Quellen dieser Vorstel-
lung, und wie wirkt der sensus fidei in der Tradition des Glaubens? In
welcher Beziehung steht der sensus fidei zum kirchlichen Lehramt des
Papstes und der Bischöfe sowie zur Theologie?5 Welches sind die Be-

4 In dem Dokument Die Interpretation der Dogmen (1998) sprach die Internatio-
nale Theologen Kommission (CTI) vom sensus fidelium als einem „inneren Ge-
spür, ‚durch welches das Volk Gottes unter der Leitung des Lehramts in der Ver-
kündigung nicht das Wort von Menschen, sondern Gottes Wort erkennt, bejaht
und unverbrüchlich festhält‘“ (C II 1). Das Dokument unterstreicht auch die
Rolle, die der sensus fidelium bei der Interpretation der Dogmen spielt (C II 4).
5 In ihrem neuen Dokument: Theologie heute: Perspektiven, Prinzipien und Kri-
terien (2012) identifiziert die Internationale Theologische Kommission den sensus
fidei als fundamentalen locus theologicus (§ 35).
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dingungen für eine authentische Ausübung des sensus fidei? Unter-
scheidet sich der sensus fidei von der Mehrheitsmeinung der Gläubi-
gen zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Ort und
wenn ja, worin besteht der Unterschied? All diese Fragen müssen be-
antwortet werden, wenn man den Begriff des sensus fidei tiefer verste-
hen und sich seiner heute in der Kirche überzeugender bedienen will.

6. Das Ziel des vorliegenden Textes ist es nicht, erschöpfend über
den sensus fidei Rechenschaft abzulegen, sondern lediglich einige
wichtige Aspekte dieses brisanten Themas zu klären und zu vertie-
fen, um auf gewisse Streitfragen einzugehen und insbesondere zu er-
kennen, wie man den authentischen sensus fidei in kontroversen Si-
tuationen identifiziert, wenn es zum Beispiel Spannungen gibt
zwischen der Lehre des Magisteriums und Ansichten, die für sich
in Anspruch nehmen, den sensus fidei zum Ausdruck zu bringen.
Folglich wird der Text zuerst die biblischen Quellen des sensus fidei
betrachten sowie die Art und Weise, wie dieser Gedanke sich in der
Geschichte und Tradition der Kirche entwickelt und wie er gewirkt
hat (Kap. 1). Danach wird das Wesen des sensus fidei fidelis, zusam-
men mit seinen Manifestationen im persönlichen Leben des Gläubi-
gen betrachtet(Kap. 2). Dann wird das Dokument den sensus fidei
fidelium reflektieren, d. h. den sensus fidei in seiner ekklesialen Form,
indem es zunächst über seine Rolle in der Entwicklung der christli-
chen Lehre und Praxis nachdenkt, danach über seine Beziehung zum
Lehramt sowie zur Theologie und ebenso auch über seine Bedeu-
tung für den ökumenischen Dialog (Kap. 3). Schließlich wird der
Text versuchen, Dispositionen zu identifizieren, die für eine authen-
tische Teilhabe am sensus fidei notwendig sind, aus denen sich Krite-
rien für eine Erkenntnis des authentischen sensus fidei ableiten las-
sen, und über einige Anwendungen nachzudenken, wie er im Leben
der Kirche konkret festgestellt werden kann (Kap. 4).

Kapitel 1:
Der sensus fidei in Schrift und Tradition

7. Der Begriff sensus fidei findet sich weder in der Heiligen Schrift
noch in der verbindlichen Lehre der Kirche bis zum Zweiten Vatika-
nischen Konzil. Dennoch ist der Gedanke, dass die Kirche als Ganze

Internationale Theologische Kommission16



in ihrem Glauben unfehlbar ist, da sie Leib und Braut Christi ist
(vgl. 1 Kor 12,27; Eph 4,12; 5,21–32; Offb 21,9), und dass alle ihre
Mitglieder eine Salbung haben, die sie lehrt (vgl. 1 Joh 2,20.27), be-
gabt mit dem Geist der Wahrheit (vgl. Joh 16,13), seit den Anfängen
des Christentums überall gegenwärtig. Das vorliegende Kapitel wird
die Hauptlinien der Entwicklung dieser Vorstellung zunächst in der
Bibel und dann in der folgenden Geschichte der Kirche skizzieren.

1. Die biblische Basis

a) Der Glaube als Antwort auf Gottes Wort

8. Im gesamten Neuen Testament ist der Glaube die fundamentale
und entscheidende Antwort des Menschen auf das Evangelium. Je-
sus verkündet das Evangelium, um die Menschen zum Glauben zu
bringen: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15). Paulus erinnert die frü-
hen Christen an seine apostolische Verkündigung des Todes und der
Auferstehung Jesu Christi, um ihren Glauben zu erneuern und zu
vertiefen: „Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich
euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund,
auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet,
wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe.
Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen?“
(1 Kor 15,1–2). Das Glaubensverständnis des Neuen Testaments ist
im Alten Testament verwurzelt, speziell im Glauben Abrahams, der
ganz und gar auf Gottes Verheißung vertraute (Gen 15,6; vgl. Röm
4,11.17). Dieser Glaube ist eine freie Antwort auf die Verkündigung
des Wortes Gottes; als solcher ist er Gabe des Heiligen Geistes, die
diejenigen empfangen, die wahrhaftig glauben (vgl. 1 Kor 12,3).
Der „Gehorsam des Glaubens“ (Röm 1,5) ist das Ergebnis von Got-
tes Gnade, die die Menschen befreit und ihnen die Mitgliedschaft in
der Kirche schenkt (Gal 5,1.13).

9. Das Evangelium ruft Glauben hervor, weil es nicht die bloße Mit-
teilung von religiösen Informationen ist, sondern die Verkündigung
des Wortes Gottes. Das Evangelium ist „eine Kraft Gottes, die jeden
rettet, der glaubt“; diese Kraft muss empfangen werden (Röm
1,16–17; vgl. Mt 11,15; Lk 7,22 / Jes 26,19; 29,18; 35,5– 6; 61,1–11).
Es ist das Evangelium von Gottes Gnade (Apg 20,24), die „Offen-

Sensus fidei und sensus fidelium im Leben der Kirche 17



barung des Geheimnisses“ Gottes (Röm 16,25) und „das Wort der
Wahrheit“ (Eph 1,13). Das Evangelium hat einen wesentlichen Inhalt:
das Kommen der Gottesherrschaft, die Auferstehung und Erhöhung
des gekreuzigten Jesus Christus, das Geheimnis der Erlösung und Ver-
herrlichung durch Gott im Heiligen Geist. Das Evangelium hat ein
klares Subjekt: Jesus selbst, das Wort Gottes, der seine Apostel und
ihre Nachfolger aussendet; es nimmt die klare Form einer inspirierten
und autorisierten Verkündigung durch Worte und Taten an. Das
Evangelium zu empfangen, erfordert die Antwort des ganzen Men-
schen „mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken
und all deiner Kraft“ (Mk 12,30; vgl. 12,33). Dies ist die Antwort des
Glaubens; er ist das „Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugt-
sein von Dingen, die man nicht sieht.“ (Hebr 11,1).

10. „‚Glaube‘ ist sowohl ein Akt des Vertrauens als auch des Beken-
nens. Fides quae und Fides qua sind untrennbar miteinander ver-
bunden; denn Vertrauen ist die Zustimmung zu einer Botschaft mit
einem klaren Inhalt, und das Bekenntnis kann nicht auf ein reines
Lippenbekenntnis reduziert werden, sondern muss aus dem Herzen
kommen.“6 Das Alte und das Neue Testament zeigen klar, dass Form
und Inhalt des Glaubens zusammen gehören.

b) Die personale und ekklesiale Dimension des Glaubens

11. Die Heiligen Schriften zeigen, dass die personale Dimension des
Glaubens in die ekklesiale Dimension integriert ist. Man findet so-
wohl die erste Person Plural „wir glauben“ (Gal 2,16) als auch die ers-
te Person Singular „ich glaube“ (Gal 2,19–20). In seinen Briefen er-
kennt Paulus den Glauben der Gläubigen sowohl als personale wie
als ekklesiale Wirklichkeit. Er lehrt, dass jeder, der bekennt „Jesus ist
der Herr“, vom Heiligen Geist inspiriert ist (1 Kor 12,3). Der Geist
fügt jeden Glaubenden in den Leib Christi ein und gibt ihm eine spe-
zielle Rolle beim Bau der Kirche (vgl. 1 Kor 12,4–27). Im Brief an die
Epheser ist das Bekenntnis des einen und einzigen Gottes mit der Rea-
lität eines Lebens im Glauben in der Kirche verbunden: „Ein Leib und
ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoff-
nung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater
aller, der über allem und durch alles und in allem ist“ (Eph 4,4 – 6).

6 Theologie heute 13.
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12. In seiner personalen und ekklesialen Dimension hat der Glaube
die folgenden wesentlichen Aspekte:

i) Glaube erfordert Umkehr. In der Verkündigung der Propheten
Israels und von Johannes dem Täufer (vgl. Mk 1,4) wie auch in
der Verkündigung der Guten Nachricht durch Jesus selbst (Mk
1,4f.) und der Sendung der Apostel (Apg 2,38– 42; 1 Thess 1,9f.)
bedeutet Umkehr das Bekenntnis der Sünden und den Beginn ei-
nes neuen Lebens in der Gemeinschaft des Bundes mit Gott (vgl.
Röm 12,1f.).

ii) Glaube wird im Gebet und im Gottesdienst (leiturgia) aus-
gedrückt und genährt. Das Gebet kann verschiedene Formen
annehmen – bitten, flehen, loben, danksagen; das Glaubens-
bekenntnis ist eine besondere Form des Gebets. Das liturgische
Gebet, und ganz besonders die Feier der Eucharistie, ist von An-
fang an wesentlich für das Leben der christlichen Gemeinschaft
gewesen (vgl. Apg 2,42). Gebet findet in der Öffentlichkeit statt
(vgl. 1 Kor 14) und im Privaten (vgl. Mt 6,5). Für Jesus drückt
das Vaterunser (Mt 6,9 –13; Lk 11,1– 4) die Essenz des Glaubens
aus. Es ist die Summe des Evangeliums.7 Kennzeichnend ist, dass
in diesem Gebet „wir“, „uns“ und „unser“ gesprochen wird.

iii) Glaube bringt Erkenntnis. Derjenige, der glaubt, ist fähig, die
Wahrheit Gottes zu erkennen (vgl. Phil 3,10f.). Solche Erkenntnis
entspringt aus einer Reflexion der Erfahrung Gottes; sie basiert
auf der Offenbarung und wird in der Gemeinschaft der Glauben-
den geteilt. Dies ist das Zeugnis der Weisheitstheologie sowohl
des Alten wie des Neuen Testaments (Ps 111,10; vgl. Spr 1,7; 9,10;
Mt 11,27; Lk 10,20).

iv) Glaube führt zum Bekenntnis (martyria). Durch den Heiligen
Geist inspiriert, kennen die Glaubenden den Einen, in den sie ihr
Vertrauen gesetzt haben (vgl. 2 Tim 1,12), sie können Zeugnis
ablegen vom Grund der Hoffnung, die in ihnen ist (vgl. 1 Petr
3,15), dank der prophetischen und apostolischen Verkündigung
des Evangeliums (vgl. Röm 10,9f.). Sie tun das in ihrem eigenen
Namen, aber sie tun es aus der Gemeinschaft der Gläubigen
heraus.

7 Vgl. Tertullian, De oratione, I, 6 (CCSL 1, 258).
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v) Glaube umschließt Vertrauen. Auf Gott zu vertrauen, bedeutet,
sein ganzes Leben auf die Verheißung Gottes zu gründen. In
Hebr 11 werden viele Gläubige des Alten Testaments als Teilneh-
mer einer langen Prozession durch Zeit und Raum zu Gott im
Himmel beschrieben, angeführt von Jesus „dem Urheber und
Vollender des Glaubens“ (Hebr 12,2). Christen sind Teil dieser
Prozession; sie teilen dieselbe Hoffnung und Überzeugung (Hebr
11,1); so sind sie „umgeben von solch einer Wolke von Zeugen“
(Hebr 12,1).

vi) Glaube bringt Verantwortung mit sich, insbesondere Nächs-
tenliebe und Dienst (diakonia). Die Jünger werden „an ihren
Früchten“ erkannt werden (Mt 7,20). Die Früchte gehören we-
sentlich zum Glauben, weil Glaube, der aus dem Hören auf Got-
tes Wort kommt, Gehorsam seinem Willen gegenüber verlangt.
Der Glaube, der rechtfertigt (Gal 2,16), ist der „Glaube, der in
der Liebe wirksam ist“ (Gal 5,6; vgl. Jak 2,21–24). Die Liebe
zum Bruder und zur Schwester ist in der Tat das Kriterium für
die Liebe zu Gott (1 Joh 4,20).

c) Die Fähigkeit der Gläubigen, die Wahrheit zu erkennen und zu bezeugen

13. Bei Jeremia wird „ein neuer Bund“ verheißen, einer, der die Ver-
innerlichung von Gottes Wort zur Folge hat: „Ich lege mein Gesetz
in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein
und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den andern beleh-
ren, man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den Herrn!, sondern
sie alle, Klein und Groß, werden mich erkennen – Spruch des Herrn.
Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht
mehr“ (Jer 31,33 –34). Das Gottesvolk muss neu erschaffen werden;
es empfängt „einen neuen Geist“, um fähig zu sein, das Gesetz zu
erkennen und es zu befolgen (Ez 11,19 –20). Diese Verheißung wird
im Dienst Jesu und im Leben der Kirche durch die Gabe des Heili-
gen Geistes erfüllt. Sie wird insbesondere in der Feier der Eucharistie
erfüllt, wo die Gläubigen den Kelch empfangen, der „der neue
Bund“ im Blut des Herrn ist (Lk 22,20; 1 Kor 11,25; vgl. Röm 11,27;
Hebr 8,6 –12. 10,14 –17).

14. In seiner Abschiedsrede im Zusammenhang des Letzten Abend-
mahls verheißt Jesus seinen Jüngern den Beistand, den „Geist der
Wahrheit“ (Joh 14,16.26; 15,26; 16,7–14). Der Geist wird sie an die
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