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nempe unum Deum, unum dominum, unum Spiritum, unam fidem, unum
baptisma et unum corpus127 etc. [107:] 5) De ministerio, quia ministros ha-
bet, episcopos et pastores, qui non, ut principes mundi, regant ecclesiam, sed
doceant, pascant et consolentur populum Dei verbo salutis.128 Sed quantum
ad ecclesiae signa attinet, non solum autore libri Interim, sed omnibus, qui5

intellectum habent, iudicandum relinquimus, utrum I. haec sit vera Christi
ecclesia, cuius signa sunt sacrosanctum verbum Dei, sacrosancta secundum
institutionem Christi sacramenta, clauium administratio, ministrorum euan-
gelii legitima et apostolica ordinatio seu vocatio, precatio seu publica inuo-
catio, gratiarum actio et celebratio Dei nec non sacrum seu mysterium sanc-10

tae crucis,129 cum aliis externis signis et notis in utraque Mosi tabula, quibus
non tantum discernitur ab ethnicis, Iudaeis, schismatis et haereticis, sed
etiam singula membra miram ex illis notis aedificationem in vero cultu Dei
nec non consolationem consequuntur. An vero II. sit ecclesia Christi vera,
quae his iam enumeratis signis et notis vel omissis vel in abusum translatis,15

alia signa et alias notas habet, nempe missam priuatam,130 indulgentias,131

vigilias pro mortuis in purgatorio,132 peregrinationes,133 horas canonicas,134

unctiones,135 rasuras, cucullos,136 fictum coelibatum, vota contra matrimoni-
um,137 prohibitionem ciborum,138 prohibitionem calicis,139 inuocationem

127 Vgl. Eph 4,4f.
128 Vgl. Lk 22,25f.
129 Nach reformatorischem Verständnis wird die Kirche konstituiert durch das gepredigte Wort
Gottes. Die Wortverkündigung ist darum das primäre Kennzeichen, an dem man die ihrem
geistlichem Wesen nach unsichtbare Kirche erkennen kann. Die weiteren „notae ecclesiae“ wie
Taufe, Abendmahl, Ämter, Gebet, Kreuz, Ehrung der Obrigkeit und Fasten sind der
Wortverkündigung funktional zugeordnet. Vgl. Ulrich Kühn, Art. Kirche VI/1. 1. und 2., in: TRE
18 (1989), 262–264.
130 Zu den Privatmessen vgl. unsere Ausgabe, Nr. 9: Aepin, Bekenntnis und Erklärung aufs
Interim (1548), S. 410, Anm. 786.
131 Zur altgäubigen Ablasslehre vgl. unsere Ausgabe, Nr. 9: Aepin, Bekenntnis und Erklärung
aufs Interim (1548), S. 318, Anm. 176.
132 Zur Funktion der Viglien vgl. unsere Ausgabe, Nr. 8: Brenz, Bedenken etlicher Predicanten
(1548), S. 259, Anm. 77.
133 Vgl. zum Pilgern unsere Ausgabe, Nr. 9: Aepin, Bekenntnis und Erklärung aufs Interim
(1548), S. 371, Anm. 517.
134 Zu den kanonischen Stundengebeten vgl. unsere Ausgabe, Nr. 9: Aepin, Bekenntnis und
Erklärung aufs Interim (1548), S. 468, Anm. 1087f.
135 Zur letzten Ölung vgl. unsere Ausgabe, Nr. 8: Brenz, Bedenken etlicher Predicanten (1548),
S. 256,  Anm. 43.
136 Zu den Veränderungen in der Haartracht bei altgläubigen Priestern und Mönchen bei ihrer
Ordination oder Profess vgl. unsere Ausgabe, Nr. 11: Alber, Ein Dialogus (1548), S. 568, Anm. 87.
137 Das 1. Lateranische Konzil kanonisierte am 27. März 1123 den Zölibat für die höheren
Weihestufen der Subdiakone, Diakone und Priester: DH 711. Diese Entscheidung beruhte neben
der intendierten Verhinderung der Vererbung von Kirchengut vor allem auf einer deutlichen
Abwertung der Sexualität und der Vorstellung, dass ein „verunreinigter“ Priester seine kultische
Funktion nicht mehr richtig ausführen könne. Vgl. Richard M. Price, Art. Zölibat II 3, in: TRE
36 (2004), 726–729.
138 Zu den altgläubigen Fastenvorschriften und der reformatorischen Kritik an ihnen vgl. unsere
Ausgabe, Nr. 9: Aepin, Bekenntnis und Erklärung aufs Interim (1548), S. 371, Anm. 521.


