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Die Ekklesiologie des Jan Hus. 

A Thesis submitted for the degree of M. Thcol. at the Uni\'ersity of Durham, 
by Evamaria Drev;s, 30.9.1990. 

Die vorliegende Arbeit besteht aus drei Hauptteilon. In dem ersten Teil wird der fiir 

eine Untcrsuchung der Elcklesiologie von Jan Hus wichtige Kontext dargestellt. In 

diesem, Abschnitt soil das gedankliche, ekklesiologische Umfeld, aus dem heraus Hus 

zu verstehen ist, aufgezeigt werden. Auch die biographischen Hintergriinde sind zu 

berucksichtigen. Schliepiich sind die fur diesc Untersuchung hauptsachlich 

benutzen Quellen, Hus' Tractatus de Ecclesia, , die ekklesiologischen 

Fragestellungen gewidmeten Teile seines Sentenzenkomincntares und eine von ihm 

gehaltene Synodalpredigt aus dem Jahre 1405 vorzustellen. 

Der zweite Hauptteil, auf dem der Schwerpunkt dicser Arbeit liegt, ist der 

Darstellung der Ekklesiologie des tschechischen Magisters gewidmet und orientiert 

sich in soincm Aufrifi an der inhaltlichen Struktur der von Hus verfapten Schrift De 

Ecclesia. Hus' ekklesiologischen Aussagen sollen mit der augustinischen und 

scholastischen Ekkesiologie kontrastiert werden. Ebenso sind seine Ansichten im 

Kontext .anderer ekklesiologischer Konzeptionen, wio dem Konziliarismus und dem 

Papalismus zu betrachtcn. Die Frage nach don Einflussen Wyclifs bzw. der 

tschechischen Reformbewegung auf Hus wird ebenfalls Berucksichtigung finden. 

Neben Kus' Aussagen iiber die unsichtbare Kirchc und seiner Kritik an der 

kirchlichen Institution ist es von Intercsse, aus seinen Argumenten und Ansichten 

ein klareres Bild iibcr die Reformziele fiir die sichtbarc Kirche zu gewinnen, um 

seine A'^orstellung von einer besscrcn sichtbaren Kirche zu erfassen. 

In der im dritten Hauptteil folgenden Beurteilung wird das Konzept, das Hus von 

der Kirche entwickelt, noch einmal zusammengefapt und im Dialog mit den 

Moinungen anderer Husforscher analysiert und bewertet. Insbesondere auf 

Hus'Bedeutung als Vorreformator wird in diesem Zusammenhang einzugehen sein. 
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Einleitung. 

Verfo lg t man die Person des Jan Hus durch die Geschichte hindurch, so 

erscheint seine Gestalt i n vielfachem Lich t . Fxir die Reformbewegung i n 

Bohmen wurde er durch seinen Tod i n Konstanz zum Martyrer. In diesem 

Sinne beu r t e i l t F. Seibt das Konstanzer Konzil als eine kirchenpoli t ische 

Entscheidung, die die r5mische Kirche gegeniiber der tschechischen 

Reformbewegung ins Unrecht setzte und dadurch dais Selbstbewuptsein 

und den Wlderstand der Bohmen gegen die romische Kirche s tarkte . ' 

Ein Jahrhundert nach dem Konstanzer Konzi l .wurde der Ketzer Hus von 

dem Reformator Luther neu entdeckt und r ehab i l i t l e r t . Als Luther sich 

rait Hus' Sch r i f t \De Ecclesia beschaft igte, f and er bei dem Tschechen 

vie le seiner elgenen ekklesiologischen Anschauungen formul ie r t . 

Enthusias t isch schrieb er an Spalat in: "Ego imprudens hucusque omnia 

Johannis Huss et docui et tenui. Docuit eadem imprudentia et Johannis 

Staupitz. Breviter: sumus omnes Hussitae ignorantes. Denique Paulus et 

Augustinus ad verbum sunt Hussitae Durch Luthers Stellung zu Hus 

ents tand das pragende Bi ld von Hus als Vorreformator. Beide Theologen 

sind sel ther o f t gegeniibergestellt worden. Dabel gerat Hus meistens in 

den Schatten des gropen deutschen Reformers. So beur te i l t I . Kiss Hus 

nur als einen moralisierenden K r i t i k e r der mlserablen ki rchl ichen Praxis 

und der unwilrdigen LebensmiPstande innerhalb des Klerus.3 Auch A. v. 

Harnack beu r t e i l t Hus im Lichte Luthers. Er sieht i n ihm nur einen 

Vorreformer, der i n entscheidenen Punkten wie beisplelswelse der 

Sakramentenlehre an der a l ten katholischen Lehre f e s th i e l t und deshalb 

keine w l r k l i c h grundlegende Ki rchenkr i t i k vertrat .^ Diese vom spSteren 

reformator ischen Ansatz her gewonnenen Beurteilungen iibersehen aber, 

dap Hus n i ch t nur den Zustand der romlschen Kirche k r i t i s i e r t e , sondern 

auch ihre Lehre r ad ika l i n Frage s te l l t e . Allerdings wahlte er einen 

anderen Gesichtspunkt als die spatere Reformation. In seiner K r i t i k ging 

er im Gegensatz zu Luther von der Ekklesiologie aus. 

Im 19. Jahrhunder t t r a t eine neue Seite der Gestalt von Jan Hus i n den 

Vordergrund. In Rahmen der natlonalbewupten Deutung der tschechischen 

Geschichte wurde Hus als tschecliische, nationale Figur der Vergangeheit 

entdeckt. Man griindete dieses VerstSndnis auf die brisante Stellung, die 

1 F. SEIBT, Jan Hus: das Kbnstanzer Gericht im Urtei l der Geschichte, (Munchen, 
1972). Vgl. 41-47. 

2 WR, Br. 2, Nir. 254, an Spalatin, Wittenberg, 14.2.1520, S. 42. -
3 I . KISS, Luther und Hus, i n : CCMMUNIO VIATORUM, Bd. 8 (1965), 239-250. Vgl. 244. 

A. V. HRRNACK, Lehrbuch der Dogmenqeschichte. I l l , (Darmstadt, 1964). Vgl. 487f. 4 
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Hus seinerzei t i n den R iva l i t a t en an der Prager Univers i t a t einnahm.' An 
diesem nat ionalen Husbild hat vor allem F. Palacky mitgewirkt , der n lch t 
nur Hus' biographische Quellen zusammenstellte und edierte, sondern 
auch den nat ionalen Deutungshintergrund schuf.^ Ahnl ich sieht J^ 
Buinoch Hus, den er vor allem als Vorkampfer der Befreiung des 
tschechischen Volkes von der romischen und deutschen Fiihrung 
betrachtete. ' ' Auch die Husbiographie von Graf v . Ltltzlow t ragt diesen 
nat ionalen Akzent . Er wi i rd ig t Hus n ich t nur als k i rch l ichen Reformer, 
sondern auch als Strei ter f i i r die nat ionale Idee. In diesem Zusammenhang 
raacht Li i tz low auf den Einf luP, den die tschechische Reformbewegung auf 
Hus ausiibte, aufmerksam. Er empfand eine einseitige Beurtei lung der 
Ekklesiologie von Hus im Lichte Wyclifs als unzureichend.^ 
In neuerer Zeit wurde Hus mehr und mehr als Sozialist gewiirdigt: So 
fe ie r te i h n die sozialdemokratische Bewegung i n Bohmen und Mahren 
aniapi ich seines 500. Todestages 1915 als Vorkampfer einer neuen 
sozialen Ordnung. ' Besonders der Tscheche R. Kalivoda hat i n seiner 
Arbe i t iiber Hus' Ideologie versucht Hus als einen Reformphilosophen zu 
verstehen. Er kommt zu dem Ergebnis, dap Hus' Lehre im Grunde ident isch 
mi t der Lehre Wyclifs sei^o und erklUrt , dap das "wik l i f i t i s ch -huss i t i s che 
Wel tb l ld die urspri ingl iche s to i sch-chr i s t l l che Vorstel lung einer idealen 
menschlichen Gesellschaft" aufnimmt und prakt i sch zu verwirk l ichen 
sucht.^i In diesem Sinne i n t e rp re t i e r t Kalivoda die PrSdestinationslehre 
von Hus als Instrument , das die feudalen Ins t i tu t ionen , vor allem 
na t t i r l i ch die Kirche, zu degradieren h i l f t , da sie zur Entmachtung des 
Klerus f u h r t . Indem Kalivoda Hus' Pradestinationslehre primar als 
sozia lkr i t i sche Unters treichung der Le.x-jDei-Theologie versteht^^, die 
nach seinen Begr i f fen eine Verwirk l ichung des Evangeliums bzw. Gesetzes 
Gottes i n menschlicher und gesel lschaft l icher Hinsicht f o r d e r t " , wi rd er 
der t i e f e n Besorgnis des tschechischen Magisters gerade um die Kirche 
wohl n i ch t gerecht. Oberhaupt erscheint es f r ag l i ch , ob man Hus' 
ekklesiologische Aussagen und Gedanken generell auf die 

9 S.u. 44f. 
6 F. PALAOCy, Hrsg., Documita Mag. Joannis Hus vitam, doctrinam, causam in 

Constantiensi ccmcilio actam ... illvstrantia, (Frag, 1869). 
F. PMACKY, GescMchte von Bohmen, (Frag, 1836ff). 

7 J . BUJNOCH, Hrsg., Petrus z. Mladoniowitz. Hus in Kanstaaz, (Graz, 1963). 
8 GRAF v.UJnm, The l i f e and times of Master John Hus, (New York, 1978). 
9 F. SEIBT, Jan Hus: das Kcaistanter Gericht, op. c i t . 26f. 
10 R. KALIVODA, Revolution und Ideologie. Der Hussistisraus, (Koln, Wien, 1976). 

Vgl. 10. 
11 Ib id . 18. . 
12 Ib id . 21ff . 
13 Ib id . 18. 
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gesel lschaf t l iche Ebene beziehen kann, wie es Kalivoda t u t , wenn er die 
Schr i f t De Ecclesia als "eine meisterhaf te Bearbeitung der w i k l i f i t i s c h -
hussi t ischen Sozialphilosophie.. ." versteht.i^ P. de Vooght hat sich mit 
dem Ansatz Kalivodas befapt und darauf hingewiesen, daP Hus in erster 
Linie als mi t t e l a l t e r l i che r Theologe zu verstehen is t , n icht aber als 
Reformphilosoph.V^ Als Sozialist kann Hus nur Insoweit bezeichnet 
werden, wie der Grundsatz der chr is t l ichen Nachstenliebe sich auf 
sozialer und gesel lschaft l icher Ebene auswirkt . Eine sozialistische 
Ideologie jedoch l i eg t Hus v d l l i g f e r n . 

Zurecht h a l t P. de Vooght Kalivoda entgegen, daP es Hus um eine 

Veranderung der Kirche, .n icht der Gesellschaft ging. Hus empfand die 

K l u f t zwischen der von Christus gewollten Reinheit der Kirche und den 

von diesem Ideal abwelchenden Gebrechen der sichtbaren Kirche als 

uner t rag l ich . Das sich ihm somlt stellende ekklesiologische Problem, 

i iberwand er mi t seiner in tens iven Betonung der .unsichtbaren Kirche der 

Pradest inier ten, die nach Eph 5,23-27 re in i s t und deren Haupt Christus 

selbst i s t . Dleser sehr sp i r i tua l i s t i sche Kirchenbegri f f stand in krassem 

Gegensatz zu der mi t t e l a l t e r l i chen Lehre von der Kirche. Die 

Ekklesiologie ga i t f i i r die Papalisten und Konzi l iar ls ten als Struktur lehre 

der Kirche; als eine Sache des Kirchenrechts und der Kirchenverfassung. 

Fi ir Hus hingegen wurde die wahre Kirche ein Glaubensgegenstand. 

Grundlage von Hus'_Ekklesiologie i s t seine Lehre von der Pradestination. 

Durch sie unterscheidet er zwischen Erwahlten und Verdammten. Beide 

Gruppen s ind aber gegenwartig vermischt. Es wird erst bei der Parusie zu 

einer Trennung kommen. Deshalb umfapt die sichtbare Kirche immer 

beide, Erwahlte und Verdammte. Aus diesem , gedanklichen Grundgerust 

ergibt sich die f u r Hus' gesamte Ekklesiologie l e t z t l i ch bestimmende 

Fragestel lung nach der Verhaltnisbestimmung zwischen dem theologisch-

sp i r i tua l i s t i schen Kirchenbegr i f f und der k i rch l ichen I n s t i t u t i o n . S.H. 

Thomson's betont , daP Hus' Kirchenbegri f f , der die wahre Kirche als 

Gemeinschaft der Auserwahlten de f in ie r t , eine f i i r die k i rchl ichen 

Ver t re te r i n Konstanz unmoglich akzeptierbare Kirchenlehre gewesen sei. 

Denn diese ekklesiologische Konzeption h in t e r f r ag te die sichtbare Kirche 

i-* R. KALIVODA, Revolution und Ideologie, op. c i t . 34. 
1' P. DE VDCGHT, Jan Hus beim Symposium Hussianum Pragense (August 1965), i n : 

•fflBOLOGISCH-PRAKTISCHE gffiRTRLSCHRIFT, Bd. 114, (1966), 81-96. -
S.H. "nKMSCW, Hrsg., Magistri Jdmnis Hus "Dractatus de Ecclesia, (Cambridge, 
1956). Vgl. Anm. 90. . 

16 
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radikal.i'' Durch die Verweigerung des Widerrufs provozierte Hus sein 
Todesur te i l . 

Aber Hus zeichnet sich n i c h t nur durch seine ekklesiologisch-lehrmapige 

K r i t i k an der romischen Kirche aus, sondern auch durch seine 

pragmatische Mipbi l l igung der k i rch l ichen Mipstande. Vor allem in seinen 

Predigten drangte und mahnte er zur Nachfolge Chr is t i und zur Besserung 

des personlichen Verhaltens. Hus woll te eine ihd iv idue l l e Veranderung 

des Einzelnen erreichen. Insofern i s t er n i ch t nur als Kirchenkritiker, 

sondern auch als kirchlicher Reformprediger zu charakterisieren. 

In der Husforschung hat die Fragestellung nach den Quellen, durch die 

Hus bee inf lup t worden is t , und seiner eigenen theologischen Leistung 

einen bre i ten Raum eingenommen.i^ Schon seit dem Konstanzer Konzil , 

auf dem Hus als W y c l i f i t , v e r u r t e i l t wurde, wird diese Frage immer wieder 

neu geste l l t und bewertet . J. Loserthi^ hat i n seinem Buch "Wyclif und 

Hus" auf dem Hintergrund von Hus' Abhandlung De Ecclesia die These 

ve r t r e t en , dap Hus e igent l ich nur von Wyclif her zu verstehen sei, da er 

alle seine Ideen und seine gesamte ekklesiologische Konzeption von 

seinem englischen Lehrer iibernommen habe. Dies sucht Loserth im 

zweiten Te i l seines Buches durch eine Synopse von Hus' Aussagen in dem 

T r a k t a t D e Ecclesia und der gleichnamigen Schr i f t Wyclifs zu erweisen. 

Diese Forschungsarbeit Loserths war lange pragend und wurde zunachst 

v i e l f ach iibernommen, beispielsweise von dem Herausgeber von Hus' 

Sentenzenkommentar V.Fla. ishans^°. der sich in seiner Einle i tung zu 

diesem Werk dem Ur te i l Loserths anschliept .21 S.H. Thomson, der 

Herausgeber der la teinischen Ausgabe der Schr i f t De Ecclesia, hat diesem 

i' M. SPDKA, John Hus' Concept of the Church, (Princeton, 1966). Vgl. 393ff. S.H. 
THCJISCN, Ds Ecclesia, op. c i t . Seite XXf. "nianson verweist darauf, daP die 
Anklagepunkte, die das Konstanzer Konzil gegen Hus erhob, zum gropten Teil die 
Ekklesiologie Hus' betrafen. 

18 Sekundarliteratur zum Verbaltnis V?yclif-Hus: 
G. A. BEJIRATH, Wvclif und Hus, i n : ZETTSCHRirT FOR KIRCHIWGESCHICHrE, Bd. 62, 
(1965), 196-216. 
J. DACHSEL, Jan Hus, (Berlin, 1964). 
J. LOSim, Vfvclif und Hus, (Berlin, Munchen, 21925). 
F. MACHILEK, Hus/Hussiten, i n : THEDLOGISCHE REALEWZYKIiDPADIE, Bd. 15, (Berlin, 
New York, 1986), 710-735. 
M.A. SCHMinr, Die Ekldesioloqie des Jan Hus, i n : C. ANDRISIN, Handbuch der 
Dogmengschichte I , (Gottingen, 1982), 743-747. 
M. SPINKA, John Hus' Concept of the Church, (Princeton, 1966). 
P. de VDOGHT, L'heresie de Jean Huss, (Louvain, 1960). 

19 J . LOSERTH, Wyclif und Hus, op. c i t , vergl. Anm. 102. 
20 W. FLAJSHANS, Hrsg., Mag. Jo. Hus Opera Omia, (Prag, 1903), 5^per IV. 

Sententarium. Vgl. Anm. 13. 
21 Ib id . Seite XXXVIII. 
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U r t e i l Loserths widersprochen. Er veranschlagt den A n t e i l der 
Wycl i fz i t a t e bei weitem geringer.^z Grundsatzlich i s t gegen J. Loserths 
Ansatz einzuwenden, daP es g i l t , gr i indl icher zu dl f ferenzieren, und dap 
es n i ch t geniigt bei der Aufzah lung wor t l icher Obereinstimmungen stehen 
zu bieiben, wenn es g i l t , theologische Konzepte zu vergleichen. 
Entscheidend 1st n i ch t nur, daP Hus Wyclif hauf ig z i t i e r t . Es i s t f e rne rh in 
zu f ragen, wie Hus mit den Lehren des EnglSnders umgeht. 
Die Ver te idigung von Hus gegen eine einseitige Beurtei lung im Lichte 
Wyclifs hat sich vor allem M. Spinka^^ Aufgabe gemacht. Er hat dem 
verketzer ten Reformer Hus mehrere Biicher^'' gewidmet, i n denen er neben 
Cbersetzungen verschiedener tschechischer Quellen ins Englische und 
der Herausgabe einer englischen Husbiographie darum bemiiht i s t , Hus als 
im wesentl ichen orthodox denkenden katholischen Theologen zu 
verstehen. Er betont , daP Hus zwar die Wyclif lehren kannte, aber nur da 
libernahm und ver te id ig te , wo er sie orthodox in terpre t ieren konnte. Als 
haufiges Beispiel fv ihr t er i n diesem Zusammenhang Hus' Festhalten an 
der romisch-kathol ischen Transsubstantiat ionslehre gegeniiber der 
w y c l i f i t i s c h e n Remanenzlehre an.2' Daraus ergibt sich f i i r Spinka, dap 
Hus zu Unrecht auf dem Konstanzer Konzil v e r u r t e i l t wurde, denn Hus' 
Einschatzung als W y c l i f i t wi rd den Tatsachen n ich t gerecht. In seiner 
Lehre blieb Hus im Gegensatz zu Wyclif orthodox. Der Vorwurf der HSresie 
t r i f f t den Tschechen deshalb zu unrecht.2^ 

Besonders zu erwahnen i s t auch der Beitrag von P. de Vooght zur 

Husforschung.2'' In seinen Biichern i s t er ebenfalls darum bemiiht, Hus 

orthodox zu verstehen und ihn zu rehabi l i t i e ren . Auch f t i r den belgischen 

Benedikt iner hat Hus Wyclif nur da iibernommen, wo er i hn als 

rechtglaubig verstehen konnte. Er welst darauf h in , daP Hus Wyclif dort 

wo es ihm not ig erschien, vom orthodoxen Standpunkt aus kor r ig ie r t 

22 S.H. TTOISCW, HUS, De Ecclesia, op. c i t . Seite XXXIII. Thomson rechnet damit, 
dap, gemap seiner mit der Herausgabe des Buches Da Ecclesia verbundenen 
Untersuchungsergetnisse, der Prozentsatz der Wyclifrezeption bei ca. 12% l iegt . 

23 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . Anm. 1. 
24 M. SPINKA, Advocates of Reform: Froa Wyclif to Erasmus, i n : LIBRARY OF CHRISTUiN 

CLASSICS, Bd. 14, (London, 1953). 
M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . . 
M. SPINKA, John Hus. A Biographie, (Princeton, 1968). 
M. SPDKA, John Hus at the Councel of Constance, (New York, London, .1965). 
M. SPINKA, The letters of John Hus, (Manchester, 1972). 

29 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 54f. 
26 Zu diesem Ergebnis konrnt Spinka i n seinen beiden Bvichem: 

M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 
M. SPINKA, John Hus at the Councel of Constance, op. c i t . 

27 P. DE VDOGHT, L'heresie, op. c i t . Anm. 1. . 
P. DE VDOafT, Hussiana, (Louvain, 1960). 
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habe.28 von daher k r i t i s i e r t de Vooght das Konstanzer Konzil und sieht 
i n der Verur t e i lung von Hus ein Justizverbrechen .29 

Diese Beurte i lung des Husfalles blieb bei dem tschechischen 

akademischen Katholizismus n lch t unbeantwortet . Die Diskussion mit de 

Vooght f i i h r t e der tschechische Theologieprofessor J. Kadlec, der Hus i n 

einem anderen Lich t vers tanden. wissen will.so Er w i r f t ihm als 

bohmischem Wyc l i f i t en vor, nur die unsichtbare Kirche der Auserwahlten 

als wahre Kirche anzuerkennen und a l le in auf diesem Kirchenbegrif f eine 

Kirche aufbauen zu wollen. Damlt wird die A u t o r i t a t der romischen Kirche 

grundlegend erschi i t te r t .^ i Deshalb kommt Kadlec auch abschllepend -

insbesondere im Hinbl lck auf die die Kirche als hierarchische In s t i t u t i on 

i n Frage stellende Pradestinationslehre - zu dem Ur te i l : "Der 

philosophisch-theologische Eklektizismus des bohmischen Wycl i f i ten 

gentigt zwar zur reformatorischen Praxis, noetisch aber war er ein 

ka thol i sch-hare t l sches mixtum compositum".^^ Fiir Kadlec i s t . die 

Entscheidung des IConstanzer Konzils deshalb rechtmapig und notwendig 

gewesen.33 

So unterschiedl ich die Frage nach dem Verhal tnis zwlschen Hus und 

Wyclif , die immer auch mit der Einordnung des tschechischen Magisters 

als Haret iker Oder als orthodoxen Theologen zu tun hat, beantwortet 

worden 1st, so zeichnet sich i n le tz ter Zeit eine ausgewogenere 

Beurte i lung dieses Problems ab, die Hus n ich t nur aus dem Bl lckwlnkel 

Wycll f betrachtet , sondern auch die anderen Elnfli iPe ber i ickslcht lgt . Die 

Frage nach der l i te rar i schen Abhangigkelt zwlschen Hus und Wycllf hat 

Im allgemeinen im Rahmen der Husforschung n lch t mehr so dominierende 

Bedeutung.^-* In der Regel wi rd das Verhal tn ls der belden Reformtheologen 

dahlngehend beschrleben, d a p Hus In seinen ekklesiologischen und 

theologlschen Gedanken n l ch t In vol l lger Abhangigkel t von Wycllf zu 

28 p, DE VDCGIfr, Jan Hus beim Syr[?»sium Hussianum Pragense, op. c i t . 88f. 
29 p. IE VDCOir, L'heresie, op. c i t . 473. 
30 J. KADLEX:, Johannes Hus in neuon Licht, i n : ARCHIV FOR KIRCHEKGSCHICHTE VCW 

mmi, MAHREN, SCHLESnN; Bd.2, 1971, 173-180. Es findet sich.eine Entgegnung 
de Vooghts unter dem T i t e l : "Obscurites anciennes autour de Jean Hus" gleich im 
AnschluP, 181-188. 

31 J. KADLEC, Johannes Hus, qp. c i t . 174. 
32 Ib id . 176. 
33 Ib id . 176-180. 
34 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 716. Dieses Urtei l Machileks lapt sich durch die 

neuere Husforschungen nur bestatigen, i n denen Hus' Ekldesiologie unter anderen 
Gesichtspunkten diskutiert und analysiert wurde. 
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verstehen i s t , sondern sich durchaus i n kr i t i scher Distanz zu seinem 
Lehrer hal t .33 

In diesem Sinne beschreibt M.A. Schmidt das Verhal tnis von Wyclif und 

Hus. Er macht insbesondere darauf aufmerksam, daP Hus sein 

. Wycl i fs tudium, durch den Hintergrund der tschechischen Reformbewegung 

angeregt, betrieben hat.36 HUS ' i iberlegte Wyclifrezeption, die keineswegs. 

i n einer unkr i t i schen Obernahme aller Lehrsatze des Englanders bestand, 

wurde durch eine A f f i n i t S t zwischen der Lehre des englischen Doktors 

und der In t en t ion und den Zielen der tschechischen Reformbewegung 

begiinst igt , deren beherztes Mitgl led Hus war.37 

Die Frage nach dem di rek ten l i t e ra r i schen Abhangigkei tsverhal tnis 

zwischen Wyclif und Hus erhal t durch die Berucksichtigung der Tatsache, 

dap zu dieser Zeit ein scholastischer T rak t a t zum Thema "ecclesia" 

feh l t e , eine neue Nuance. Im Gegensatz zu anderen loci wie der 

Christologie und der Tr in i t a t s l ehre , bei denen man sich in der 

akademischen Diskussion auf Thomas von Aquin oder die Sentenzen des 

Lombardus berufen konnte, war eine scholastische Def in i t ion des 

Kirchenbegr i f fs noch n ich t er fo lg t . Hus fo lg t nur der normalen 

akademisch-scholastischen Methode^s, wenn er seine Lehre unter 

Berufung auf andere Lehrer fo rmul ie r t , wie er es i n vielen anderen Fallen 

auch t u t . Er b e r u f t sich n ich t nur hauf ig auf die a l ten Kirchenvater wie 

Augus t in , sondern auch auf ihm ze i t l i ch naherstehende Autor i t a ten , wie 

Thomas von Aquin oder Bernhard von Clairvaux. Im Falle der 

Ekklesiologie jedoch fand er bei den letzteren kaum grundlegende 

Ausf i ih rungen . Wyclifs Buch war das erste umfassende Trak ta t zu diesem 

Thema. 

Aus diesen ttberlegungen ergibt sich, daP man Hus durch eine verengte 

Perspektive, die sich auf das VerhSltnis zwischen ihm und seinem 

englischen Lehrer beschrankt, nur wenig gerecht wi rd . Deshalb mochte . 

ich bei dieser Arbe i t Hus zunachst in den weiteren ekklesiologischen 

Zusammenhang seiner Zeit einordnen und seine Ekklesiologie im Blick auf 

diesen umfassenderen Hintergrund seiner Zeit beurtei len. 

35 Gegen J. LOSEKTH, Wyclif und Hus, op. c i t , 156 und 210. 
Gegen A. v. HARNACK, Dogmengeschichte I I I , op. c i t . 482. 
Mit M.A. SCHMIDT, Die Ekklesiologie des Jan Hus, op. c i t . 743. 
Mit P.DE VOOOTT, L'heresie, op. c i t . 75-85. 
Mit M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 253. 

36 M.A. SCHMHT, Die Ekklesiologie des Jan Hus, op. c i t . 743-747. 
37 Ib id . 743f. 
38 S.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, op. c i t . Seite XXnif. 
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l . T e i l : Per Kon tex t von Hus' Ekklesiologie. 

Neben dem ekkleslologlschen Gedankenumfeld, In das Hus elnzuordnen 

Ist , sol i ein kurzer Bllck In die Blographie des tschechischen Reformers 

geworfen werden. Schliepiich erscheint es auch notwendig, die dleser 

Untersuchung iiber die Ekkleslologle von Hus zugrundellegenden 

Schr i f t en genauer vorzuste l len . Zunachst jedoch soil ein Blick In die 

ekkleslologlschen Anschauungen, die In Hus' Zeit ve r t re ten wurden, 

geworfen werden. 

1.1. Das ekklesiologische Gedankenumfeld. 

Im Mi t t e l a l t e r drangten sich zunehmend ekkleslologlsche Fragen nach der 

Kirche, nach Ihrem Wesen und Ihren Befugnlssen, nach Ihren Aufgaben 

und i h r e r Stel lung zur wel t l l chen Macht In den Vordergrund. 

Entscheldend hat zur dleser Entwicklung auf kirchenpoll t lscher bzw. 

pol l t l scher Ebene das grope westllche Schlsma (1378-1417) - zunachst 

zwlschen zwel und sel t dem Konzl l zu Plsa (1409) zwlschen drel Papsten 

- belgetragen. Aber auch im personlichen Erfahrungszusammenhang 

wurden MipstSnde immer of fens ich t l lcher und bedriickender. Dies f i i h r t e 

zu bar ter K r i t i k an dem Reichtum der Kirche, dem s i t t l l chen Ver fa l l des 

Klerus, der um sich greifenden Simonle und der poll t ischen und 

innerk i rch l i chen Macht der slchtbaren Kirche. Aus diesen Anfragen und 

Zweife ln an der s ichtbaren Kirche heraus wi rd man die Zeit, In der Hus 

lebte und wl rk t e , zurecht als Zeit der ekklesiologischen Verwirrung und 

Unslcherhelt charakter is ieren d i i r f en . Aus diesem Grunde erhob sich die 

Frage nach der ecclesia vera, der wahren Kirche. 

Diese Frage wurde vorwlegend mit dem Modell der ecclesia primitiva, 

einer Ideal ls ler ten Slcht der f r i i h s t en chr ls t l lchen Gemeinde, 

beantwortet . Grundlage dleser Anschauung slnd die Texte der 

Apostelgeschichte wle belsplelswelse Acta 4, 32f f . Charakterls ler t i s t 

diese Vors te l lung der apostollschen Kirche durch das elnfache Leben und 

Lehren Jesu und seiner Apostel , d.h. das unverfalschte Evangellum der 

Apostel und das selbstlose gemelnsame Leben der ersten Christen.i 

Fi ir Jahrhunderte war das apostollsche Ideal In Klostern In Westeuropa 

gehegt und propagiert worden, ohne die k i rchl lche Legl t lml ta t und 

S. H. HENDRK, In quest of the vera ecclesia: the crisis of late medieval 
ecclesiology, I n : vmOR. MEDIEVAL AND RQIAISSAANCE STTTOIES, Bd. 7, (1976), 347-
378. Vgl. 347. 
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A u t o r i t a t zu hinterf ragen .2 In der Bewegung der sp i r i tua l i s t i schen 
Pranziskaner3 und der Waldenser** und, was entscheidenden EinfluP auf 
Hus ha t te , auch i n der tschechischen Reformbewegung', wurde das 
apostolische Ideal jedoch zu einer scharfen Waffe gegen ki rchl iche 
Mipstande. Denn obwohl diese ekklesiologische Anschauung an sich schon 
a l t war, wurde sie durch eine veranderte Einste l lung zur Bibel und durch 
einen neuen Gebrauch derselben, namlich als Beur te i lungs- und 
ReformmaPstab einerseits und als prophetisches Wort andererseits, zu 
beiPender K r i t i k und zu einem neuen Anspruch, der eine VerSnderung der 
bestehenden k i rch l i chen Verhaltnisse verlangte .6 

Das Ideal der ecclesia primitiva wurde zura Grundanliegen' einer Reform 

der Kirche erhoben. Dies geschah besonders angesichts des k i rch l ichen 

Versagens der romischen Kirche, die mit ihrer papa l i s t i sch-

hierarchischen S t ruk tu r dem Anspruch der Simplizi ta t und Armut, der als 

Charakter is t ikum der wahren, apostolischen Kirche erhoben wurde, n icht 

genugen konnte. Zum dominierenden Ziel der Reform der Kirche wurde die 

Forderung zur Ruckkehr bzw. zur Wiederherstellung der apostolischen 

Kirche. Die vita apostolica soll te i n der Kirche wieder v e r w i r k l i c h t 

werden. 

Als ein Problem i n diesem Ringen um die ecclesia vera erwies es sich 

jedoch, dap sich die ekklesiologischen Neuansatze z.T. i n ihren 

Darlegungen wei t von der k i rch l ichen Reali tat en t fern ten . Es wurde also 

ein Bild von der ecclesia vera entworfen, das zwar als ecclesia 

invisibilis, d. h . als unsichtbare Kirche, Gi i l t igke i t haben mochte, sich 

aber nur schwer auf die k i rchl iche Real i tkt anwenden liep. Dieses 

Problem - zwischen ecclesia invisibilis und ecclesia visibilis bzw. des 

Verhaltnisses der, s ichtbaren Kirche zur unsichtbaren Kirche einerseits 

und der P r a k t i k a b i l i t a t des damit verbundenen ekklesiologischen 

Konzepts andererseits - wi rd uns auch bei Hus' Lehre von der Kirche 

begegnen. 

Mit der Unterscheidung von ecclesia invisibilis und ecclesia visibilis i s t 

insbesondere der Name Augustins (354-430) verbunden. Seine 

Unterscheidung beider Kirchen und seine ekklesiologischen Aussagen 

i iberhaupt , waren pragend f i i r die Fragestellungen und die 

2 G. OLSEN, The idea of the Ecclesia primtiva i n the writings of the Twelfth-
Century Canonists, TRADTHO, Bd. 25, (1969), 61-86. 

3 S.u. 20f. 
4 S.u. 21f. 
5 S.u. 23ff . ' - . 
6 G. LEFF, The Making of the Myth of a True Church in the Later Middle Ages, i n : 

JOURNAL OF MEDIEVAL AND RENAISSANCE STODHS, Bd 1, (1971), 1-15. Vgl. 2f. 
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ekkleslologlschen Dlskusslonen, . Konzepte und Anschauungen Im 
M i t t e l a l t e r und dariiberhlnaus bis i n die Zeit der Reformation, wle 
Luthers Ekkleslologle deu t l l ch macht.^ Augustlns besonderer Elnf lup l legt 
zunachst da r in begrundet, daP weder Petrus Lombardus In seinen 
Sentenzen noch Thomas von Aquln i n seiner Surama der Ekkleslologle 
eigene Abschni t te gewidmet ha t ten . Zudem wurde die Lehre Augustins 
gerade Im Thomlsmus stark In den Vordergrund gestellt .8 Dies 
begunstlgte ein Riickgreifen auf deri a f r ikanlschen Klrchenvater, da man 
von den scholatischen Lehrern wenlg Hlnwelse erhle l t . 
Dabel i s t zu beri icksicht igen, dap es zwel Wege gab, die Lehre Augustlns 
aufzunehmen. Die eine Mogllchkel t der Rezeptlon Augustlns wurde In der 
p f f l z l e l l e n Lehre der romischen Kirche p rak t i z l e r t . Dleser Ansatz, der 
durch einen k i rch l i chen Posltivlsmus gepragt Ist , sah die romlsch-
kathollsche Kirche als al leinlge hel lsvermit te lnde I n s t i t u t i o n an. Der 
Papalismus, Kurlallsmus und Konzlllarlsmus beschrl t ten diesen Weg, der 
durch eine einseitige Rezeptlon der augustlnlschen Aussagen ilber die 
ecclesia visibilis ents tand. Demgegeniiber wurde von anderer Seite, u.a. 
auch von Wycllf und Hus, der von der o f f i z i e l l e n romisch-katholischen 
Lehre vernachlasslgte bzw. ausgeblendete Begr l f f des ecclesia invisiblis, 
der durch die augustinische Pradestlnatlonslehre de f ln le r t Ist, betont 
und i n den Vordergrund gestel l t . 

Bezeichnend an August lns Kirchenbegr i f f i s t also seine Vleldeut lgkel t , 

die i h n zu einer A u t o r i t a t f i i r die verschiedenen, elnander 

wlderstrebenden k l rch l lchen Bewegungen werden Hep. Zum einen f u r den 

Kurlal lsmus bzw. . Papallsmus und den konzll lar lsmus, die den 

Ki rchenbegr i f f von der k l rch l l chen I n s t i t u t i o n her f i i l l t e n , zum anderen 

f t i r Wycl i f und Hus, die an die Pradestlnatlonslehre Augustlns 

ankn i ip f t en . Aufg rund des umfangrelchen und pragenden Einflusses 

August ins auf die gesamrate Ekkleslologle des Mlt te la l te rs mup ein 

Versuch, die Ekklesiologie zur Zeit von Hus' i n ihren Grundstrukturen zu 

erfassen, bereits bel dem afr lkanischen Klrchenvater elnsetzen. 

Von besonderer Bedeutung und Grundlage daf i i r , daP sich so verschiedene 

ekklesiologische Ansatze auf Augustin^ beriefen, Is t der f i i r das Denken 

7 A. V. HARNACK, Lehrbuch der Doqmenqeschichte I I I , op. c i t . 468. S.u. 135ff. 
8 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 13. 
9 Sekundarliteratur zu Augustin: 

E. BEUZ, Augustins Lehre von der Kirche, i n : Akademie der Wissenschaften und der 
. Literatur, (Wiesbaden, 1954). 
F. HOniANN, Der Kirchenbegriff des Heiligen Auqustin i n seinen Grundlagen und i n 
seiner Entwicklung, (Munchen, 1933). 
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des Kirchenvaters charakter is t ische Dualismus zwischen der ecclesia 
visibilis und ecclesia invisibilis, der hier deshalb zuerst darzustellen i s t . 
Zum einen betont Augus t in i n seinen Aussagen iiber die Kirche den 
empirischen Kirchenbegr i f f der sichtbaren katholischen Kirche, 
andererseits d e f i n i e r t er die wahre Kirche ihrem Wesen nach als die 
Gemeinschaft der Pradest inierten, die als unsichtbare Kirche in der 
s ichtbaren ex i s t i e r t . 

Hier sol i zunachst von den Aussagen, mi t denen August in sich auf die 

ecclesia visibilis bezieht, gesprochen werden. Dem katholischen 

Positivismus v e r l e i h t der Kirchenvater zum Beispiel dadurch Ausdruck, 

dap er die Hei l smi t t le rschaf t der kathol ischen Kirche n icht nur betont, 

sondern diese eine, empir isch-sichtbare Kirche sogar als heilsnotwendig 

betrachtet . Dieser Grundsatz wurde vor allem von dem sich im Mi t te la l te r 

immer s tarker entwickelnden Inst i tut ional israus i n der romischen Kirche 

f r eud ig aufgegr i f fen . Es kam dieser Bewegung entgegen, dap August in die 

"sichtbare, kathol ische und b ischof l ich verfapte Kirche" als "die 

eigentl iche M i t t l e r i n des Heils" de f in i e r t h a t t e . D e r schon vor August in 

von Cyprian ver t re tene Grundsatz "extra ecclesiam nulla salus" wurde 

von Augus t in ausdrvicklich und immer wieder unterstrichen.^i Er ve r t r a t 

diesen Standpunkt gegen Heiden und Juden, aber auch gegen 

Schismatiker und Haretiker .12 Zur Zeit von Hus wurde dieser Grundsatz 

Selbstanspruch e ine j Kirche und Ekklesiologie, die immer gezielter darauf 

h inarbei te te , den Kirchenbegr i f f i n erster Linie von seinen auperen 

S t ruk turen her zu f i i l l e n . Auch hier konnte man sich auf August in 

berufen, der i n der Auseinandersetzung mit dem Donatismus die Lehre 

durchgesetzt ha t te , dap die durch die Ordinat ion verliehene Vollmacht 

A. SCHINDLER, Augustin; Augustinismus, i n : THEOLOGISCHE REALEUZYKLOPADIE, Bd. 4, 
(Berlin, New York, 1979), 645-723. 
W. SMMS, Ecclesia visibilis et invisibilis. Ifiitersuchung zur Ekklesiologie 
und Sakramentenlehre in der afrikanischen Tradition von Cyprian bis Augustin, 
(Frankfurt, 1970). 

10 E. BENZ, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 10. 
11 CYPRIAN, ep. 73, 21. Vgl. G. HARTEL, Hrsg., CYPRIAN, S. Tbasci Caecili Cypriani 

opera asmia, i n : Corpus scriptorm ecclesiasticorum Latinorum, Bd. Ill, pars II, 
(Wien, 1871), 795. 
AUGUSTIN: ep. 173,6: "Foris autan ab ecclesia constitutus et separatus a OMpage 
unitatis et uinculo caritatis aetemo supplicio punireris, etiamsi pro Christi 
nanine uiuus incendereris."Ygl. A. GOLDBACHER, Hrsg., AUGUSTIN, 5. ^ureli 
Rugustini Hipponiensis episcopi epistulae, i n : Cbrpus scriptorm 
ecclesiasticorum Latinorum, pars I I I , Bd. 44 (Wien, Leipzig, 1904), 644. 

12 AUGUSTIM, Ev. Job. tr. 89, 4: "Nequa enim de indefidelibus et fidelibus erat 
serwo ut hoc diceret, sed Gentibus et Judaeis: qui certe utrique nisi in eo 
SaJvatore salventur, qui venit quaerere quod perierat (Luc XIX, 10), ad 
perditionm sine dubio pertinebunt. 
Vgl. J.P. mom, Hrsg., Patrologiae Latinae Cursus ccnpletus, Bd. 35, 1858. 
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auch unabhanglg von den moral isch-ethischen Quall taten des Priesters 
durch Ihn wirksam bleibt . is Damit wurde n ich t nur die donatlstlsche 
Anfrage an die kathollsche Kirche zur Zeit Augustlns grundlegend 
abgewehrt, sondern auch der f i i r die k i rchl lche Hlerarchle der 
kathol ischen Kirche des Ml t te la l t e r s charakterls t lsche. und grundlegende 
Unterschled zwlschen Kler ikern und Laien festgelegt. 

Auch dap Augus t in das Bischofsamt besonders betonte und In den 

Blschofen durch die apostollsche Sukzesslon die Vertreter der Apostel 

sahi", die die k l rch l iche Wahrheit lehr ten und gegen Irr lehren 

ver te id lg ten , i s t ein Stuck k i rch l icher Positlvlsmus, der i n der 

m l t t e l a l t e r l i chen Kirche des 14. und 15. Jahrhunderts ve r s t a rk t dazu 

f i i h r t e , die Kirche von ihrer Hierarchle her, d.h. im Blick auf Papst, 

Kardlnale und Blschofe zu def lnleren. - Ein Belsplel daf i i r b ie te t die von 

Hus i n seiner Sch r i f t De Ecclesia z i t l e r t e und k r l t l s l e r t e Def in i t ion der 

tschechischen Doktoren an der Univers i t a t i n Prag. Sie schrelben In 

ihrem consilium: "Romane ecclesie papa est caput, corpus vero collegium 

cardinalium, existentes veri manifesti successores princlpis apostolorum 

Petri et coUegii aliorum sanctorum apostolorum Christi in officio 

ecclesiastico cognoscendi et diffiniendi universam materiam katholicam 

et ecclesiasticam, errores circa illam corrigendi et purgandi, atque in 

universa ilia materia curam habendi omnium illarum ecclesiarum et 

universorum Christ! fidelium."^^ - Dazu hat te August in noch betont, und 

zwar-wieder im Hinbl ick auf die Abwehr donatlst lscher K r i t i k , dap die 

A m t s - und Lehrau to r i t a t des einzelnen Blschofs n lcht an sein 

personliches Charisma und seine personllche Hei l igkei t gebunden sel. 

Damit wurde das Bischofsamt jeder kr i t i schen Anfrage durch Laien 

entzogen. Dies f i i h r t e i n der ml t t e l a l t e r l l chen Kirche zu einer Immunltat 

der In der k i r ch l l chen Hlerarchle ttbergeordneten, die einen Ver fa l l des 

Klerikerstandes In s i t t l l che r und personlicher Hinsicht noch schiitzte. An 

diesem Zustand i ib t Hus scharfe K r i t i k , rait der er n icht die 

an t ldonat l s t l sche . Lehre aufheben w i l l , sondern den Mlpbrauch des 

Ant ldonat lsmus k r i t i s i e r t .i^ 

13 AUGUSTDJ: ep. 173,3/ De bono ccmjugali 24,32; "...manet tamen in illis ordinatis 
Sacramentm ordinatianis, et si aliqua culpa quisquam ab officio raroveatur, 
Sacramento Domini sanal isposito hon carebit, qaamvis ad iudiciura permantente." 
Vgl. J.P. MIGNE, Hrsg., Patrologiae Latinae Cursus completus, Bd. 40, 394. 

14 AUGUSTIN, Contra Crescoium Donatistam 3, 18, 21: " ...post episcopos ab ipsis 
Apostolorm sedibus inconcussam serim usque in haec tenpara psrducentes." Vgl. 
J.P. MIGNE, Hrsg., Patrologiae Latinae Cursus canpletus, Bd. 43, 506. 

13 S.H. TCMSOT, HUS, De Ecclesia, op. c i t . 101. 
, Vgl. F. PALACKY, Documenta, op. c i t . 475. . 

16 S.u. 99ff. 
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August ins k i rch l i cher Positivismus hat sich schliepiich besonders 
bedeutsam auch i n seiner Bestimraung des Verhaltnisses von Staat und 
Kirche ausgewirkt . Indem i n Augustins Aussagen iiber den Staat negative 
Urtei le i iberwiegeni^ und er andererseits der Kirche gegeniiber eine so 
ungeheuer pos i t ive Eins te l lung einnimmt, hat er der spater ver t re tenen 
Lehre von der Super ior i ta t der Kirche iiber den Staat Vorschub geleistet. 
Dieser Lehre wurde insbesondere in der papalistischen Idee, dap dem 
Papst hochste k i rch l iche und wel t l iche A u t o r i t a t und Macht zukommt, der 
sogenannten Lehre von den zwei papstl ichen Schwertern, Ausdruck 
verl iehen .18 Al lerdings kannte oder lehr te August in einen Primat des 
romischen Bischofs iiber alle anderen Bischofe nicht . Fur i hn s te l l te die 
Versammlung eines allgemeinen Generalkonzils die hochste k i rchl iche 
A u t o r i t a t dar .i^ An diesen Grundsatz h i e l t sich auch der Konziliarismus, 
der die Konzentrat ion al ler Macht auf den Papst und die Kurie in Rom 
aufheben und auf das Generalkonzil i ibertragen wollte .20 
Das augustinische Erbe h ins i ch t l i ch seiner die ecclesia visibilis 
betonenden und bestatigenden Aussagen hat i n der Folgezeit die 
Entwick lung eines Kirchenbegr i f fs begiinst igt , der sich durch die 
Betonung der i rd i sch-s ich tba ren Kirche und ihrer s t r u k t u r e l l -
i n s t i t u t i o n e l l grundlegenden Hierarchie charakteris ieren lapt . Auf diesen 
Kirchenbegr i f f , der im Papalismus bzw. Kurialismus seine Spitze fand, 
wi rd spater noch einzugehen sein.21 In seiner Ekklesiologie wendet sich 
Hus " gerade gegen diesen an der sichtbaren Kirche ansetzenden 
Kirchenbegr i f f . In seiner K r i t i k b e r u f t er sich ebenfalls auf die 
Ekklesiologie August ins; al lerdings auf den sp i r i tue l l en Aspekt des 
augustinischen Kirchenbegr i f fs , der i n den oben dargelegten o f f i z i e l l en 
mi t t e l a l t e r l i chen Ausf i ihrungen zum Thema Ekklesiologie voUig 
vernachlassigt wurde. 

In Spannung zu seinen so pos i t iven Aussagen iiber die empirische Kirche 

ha t Augus t in das Wesen der Kirche von der Pradestination her als 

numerus electorum de f in ie r t , die das unsichtbare Reich Gottes bilden .22 

17 E. BHC, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 35. 
19 S.u. 31. 
19 AUGUSTIN, De Baptism contra Dmatistas. 2, 4, 5,: " . . . s i enim Petrum laudat et 

praedicat ab uno pasteriore collega patienter concorditerqae correctum, quanta 
citius ipse cm concilio provinciae suae universi orbis auctoritati patefacta 
veritate cessisset.'" Vgl. J . P . MIGJE, Hrsg., Patrologiae Latinae Cursus 
carpletus, Bd. 43, 129. 

20 S.u. 34. 
21 S.u. 31ff. 
22 AUGUSTIN: ep.l86, 25.: "certus est ergo et in dei praescientia praefinitus 

numerus ac multitudo sanctorum. "Ygl. A. GOLDBACHER, Hrsg., AiniSTM, S. Aureli 
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Diese unsichtbare Kirche der electi, der wahrha f t von Gott erwahlten 
Prades.tinierten, i s t n i ch t ident isch mi t der ecciesia visibilis. August in 
bezeugt vielmehr, daP zur s ichtbaren Kirche viele gehoren, die nur 
auPerlich an der Kirche par t iz ip leren , aber von der wahren Kirche, der 
ecclesia invlsibilis, der Zahl der Pradestinierten, ausgeschlossen sind. 
Diejenigen, die nur Glieder der sichtbaren, n ich t aber der unsichtbaren 
Kirche sind, s ind zwar " in" der Kirche, aber n ich t "von" der Kirche.^3 

,Durch diese Aussage s t e l l t er den von ihm selbst andererseits so stark 
ver t re tenen Icirchlichen Positivisraus wiederum gr i indl ich i n Frage, ohne 
die entstehende Spannung aufzulosen. 

Das spannungsreiche Verhal tn is zwischen beiden Kirchen, der sichtbaren 

und unsichtbaren, wi rd noch dadurch verkomplizier t , dap August in 

folgende Grenzfalle i n sein Denken miteinbezieht: zum einen namlich, daP 

es Nichtprades t in ier te gibt , die . zeitweise die Seligkeit der 

Got teskindschaf t spi i r ten, ohne ihrer je w i r k l i c h t e i l h a f t i g zu sein; zum 

anderen aber, dap es Erwahlte gibt , die den gropten Tei l ihres irdischen 

Lebens hei l los i n der Gottesferne leben und sich erst spat bekehren.^'' 

GemaP dieser Grenzfalle gabe es eine dreifache Tiefendimension der 

Kirche^ ' , namlich die ecclesia catholica als sichtbar-empirische, 

katholische Kirche, die ecclesia sancta als unsichtbare Kirche der 

Heiligen nach ihrem augenblicklichen Stand im Glauben und die ecclesia 

praedestinata, die _nur die Zahl der Pradestinierten umschliept. Dabei 

geht aus den Aussagen Augustins hervor, daP ein Glied der ecclesia 

praedestinata unbedingt Glied der sichtbaren Kirche sein muP; von dieser 

Augustini Hipponiensis episcopi epistvlaa, i n : Corpus scriptorm 
ecclesiasticorm Latinorm, pars IV, Bd. 57, (Wien, Leipzig, , 1911), 65. 
AUGUSTIN: De Correptione et Gratia 13, 39.: " . . . praedestinati sunt in regnm 
Dai, quorum ita certus est nwnerus, ut nec addatur eis quisguam nec minuatur ex 
eis. " V g l . J.P. MGJffi, Hrsg., PatroJogiae Latinaa Cursus canplatus, Bd. 44, 940. 

23 Augustin unterscheidet zvdschen "intus esse" und "iotus V2cferi"bzw. "foris 
essd' und "fcr is videri". Vgl. De Baptismo contra Donatistas 5, 27, 38: "In ilia 
ineffabili praesciantia Dai multi qui foris videatur intus sunt; et multi qui 
intus vidantur foris sunt."Vgl. J.P. MlOffi, Hrsg., Patrologiae Latinaa Cursus 
canpletus, Bd. 43, 196. Er betont ausdnicklich, daP die Verdaimiten der vrahren 
Kirche nicht angehoren, auch wenn sie zur sichtbaren Kirche gehoren konnen, vgl . 
Ep. 149,3. Augustin bemerkt aber auch im Hinblick auf die wahre Kirche 
ausdriicklich: Contra Crascoim Donatistam 2, 21, 26.: "Ac per hoc etiam 
nescienta Ecclasia propter malam poUutanqua coi^scientiam dawnati a Christo, iam 
corpora Christi non sunt quod est Ecclasia, quoniam non potest Christus habere 
mwibra damata." Vql. J.P. MGNE, Hrsg., Patrologiae Latinae Cursus ccapletus, 
Bd. 43, 482. -

Z"* E. BENZ, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 31. 
25 F. HOFMAM, Der Kirchenbegriff des Heiligen Augustin, op. c i t . 242f. 
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Regel sind nur diejenigen Pradest inierten ausgeschlossen, die vor der 
Inkarna t ion Chr i s t i und damit vor der Zeit der Kirche gelebt haben.'^^ 
Die ecclesia invisibilis hat August in insbesondere als den mystischen 
Leib Chr i s t i de f in i e r t , deren Haupt Christus selbst i s t . Damit wurde die 
innere Einhe i t Chr is t i mi t seiner Kirche betont.^ ' Fiir August in i s t die 
ecclesia Invisibilis sou'ohl raumlich als auch geschichtlich katholisch, 
d.h. universa l i s ; die raumliche Universa l i t a t sieht August in sich in der 
Ausbre i tung des chr i s t l i chen Glaubens vol lz iehen. Ebenso i s t die 
unsichtbare ICirche auch im geschichtlichen Sinne kathol isch, als daP 
Gott von Anfang der Geschichte an Menschen erwahlt hat. Augustins 
neuplatonische Denkweise zeigt sich dar in wirksam, daP er diese 
historische K a t ho l i z i t a t im Sinne der Apologeten n ich t auf die chr is t l iche 
T rad i t i on beschrankt. 

Dies sp i r i tue l le Erbe der Ekklesiologie Augustins hat insbesondere bei 

Wycli f und Hus Aufnahme gefunden. Beide haben den 

Pradest inat ionsbegr i f f August ins aufgenommen und f i i r ihre Zeit neu 

fo rmul i e r t und gestal tet . Dies f i i h r t e paradoxerweise dazu, daP sie sich 

genauso auf den augustinischen Kirchenbegr i f f berufen konnten wie ihre 

Gegner, die sie 1415 in IConstanz verdammten. 

Die gemeinsame August inrezept ion i s t jedoch auch im Zusammenhang der 

Diskussion des Abhangigkeitsverhal tnisses zwischen Wyclif und Hus 

interessant . Hier lassen sich grundsatzl ich zwei Wege unterscheiden. mit 

denen man an diese Fragestellung herantreten kann. Einerseits i s t es 

moglich, von dem Ansatz auszugehen, Hus' sei i n seiner 

Augus t in re f l ex ion und i n seinem Verstandnis des Kirchenvaters durch 

Wyclif bestimmt, d.h. Hus Verstandnis von August in sei grundlegend von 

Wyclif bee inf lupt . M. E. wird dieser Ansatz Hus n ich t gerecht, denn die 

Prager Unive r s i t a t wurde durch den Thomismus und die damit verbundene 

August inrezept ion insgesamt gepragt. Auch vor Bekanntwerden der 

Wyc l i f s ch r i f t en wurde der sp i r i tue l le Kirchenbegr i f f Augustins i n der 

26 F. HOMM, Der Kirchenbegriff des Heiligen Augustin, op. c i t . 216f. Hofmann 
betont meiner Meinung nach zurecht, dap Augustin seinen groPziigigen 
Uhiversalismus nur fur die vorchristliche Zeit postulierte und so einzelne 
Pradestinierte, d.h. besonders von Gott begnadete Menschen, wie die Propheten 
Oder Patriarchen zum corpus Christi rechnete. Gegen: E. BUG, Augustins Ldire 
von der Kirche, op. c i t . 30. 

27. AUGUSTIN, Sermo 137 , 1 , 1 , : "Cum ergo sit ille caput ecclesiae, et sit corpus 
eius ecclesia, totus Christus et caput et corpus es t ."Vgl. J.P. MIGME, Hrsg., 
Patrologiae Latinae Cursus ccsnpletus, Bd. 38, 754. 

29 AUGUSTIN, Contra Crescoium Donatistam . 4, 60, 73; 4, 61, 74. Neben der 
raumlichsn v e r t r i t t Augustin auch die temporale Universalitat und betont, daf es 
die Kirche schon von Beginn der Menschheit gab: Senoo 341, 9, 11. . 
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tschechischen Reformbewegung besonders hervorgehoben.29 SchliePlich is t 
aber auch zu berucksicht igen, dap Hus al ler Wahrscheinlichkeit nach sich 
als Mitgl ied der theologischen Faku l t a t i n seiner akademischen Tat igke i t 
selbst mi t Augus t in v e r t r a u t machte und einen eigenen Zugang .zu den 
Lehren des ICirchenvaters fand . Fi ir die Verhaltnisbestimmung von Wyclif 
und Hus bzw. f i i r die Fragestellung, wie bei Hus das Verhal tnis von 
Einf l i i s sen durch vorgeformte Lehren und seiner eigenen theologischen 
Leistung zu bestimmen i s t , i s t aus diesen t)berlegungen als eine 
Arbeitshypothese fes tzuhal ten , dap eine zu grope Verengung dieser Frage 
auf Wyclif h i n sich als unbefriedigend erweist. 

Vielmehr i s t zu Beurtei lung dieses Sachverhaites der groPere 

ekklesiologische Kontext zu berucksichtigen, wie es hier in dieser Arbe i t 

geschehen soi l . Gerade diese Methode zeigt, dap f i i r Hus grundlegende 

Gedanken iiber Wycli f hinaus auch an anderer Stelle ve r t re ten wurden. 

Als Beispiel sei hier auf die k i rchl iche Verfallsidee^o verwiesen, die sich 

wiederum n ich t nur bei Wyclif f inde t , sondern eine lange ki rchl iche 

Entstehungsgeschichte hat und sich auch bei der tschechischen 

Reformbewegung f inde t , in deren Trad i t ion Hus s t a n d . D i e hier 

gemachten Oberlegungen sollen n ich t leugnen, daP Wyclif einen 

pragenden EinfluP auf Hus hat te . Es sol i jedoch einer einseitigen 

tJberbewertung desselben vorgebeugt werden. 

Als grundlegende Cberzeugung hat Wyclif^^ yon August in den Gedanken 

iibernommen, dap die wahre Kirche n ich t mit der empirischen Kirche 

gleichzusetzen i s t . Vielmehr i s t zwischen der ecclesia visibilis und 

invisibilis zu unterscheiden. Er erkennt nur die unsichtbare Kirche als 

die wahre Kirche an. Auch die Bestimmung der wahren ICirche als 

29 s . u . die Ausfiihrungen zur tschechischen Reformbewegung, 23ff. 
30 S.u. 22f. 
31 S.u. 23ff. 
32 Die Ausfuhrungen zu Wyclif werden hier nur sehr knapp gehalten, um 

Wiederholungen bei der Darlegung von Hus' El'Jdesiologie zu verhindem. Die Lehre 
Wyclifs wird i n die Darstellung der Anschauungen Hus' durch Anmerkungen und 

. Verweise auf Paparllestellen i n Wyclif s Werken miteinf liejlen. 
Se3aindarliteratur zu Wyclif; 
H. KAMINSKY, Wyclifism as ideology of Revolution, CHURCH HISTORY, Bd. 32, 
(1963), 57-74. 
J. WSERTH, Wyclif und Hus, (Berlin, Munchen, 21925). 
M. SCHMnn", John Wyclifs Kirchenbeqriff, i n : F. HOBNEK, Gedenkschrift fur D. 
Werner Elert. Beitrage zur historischen und systematischen Theologie, (Berlin, 
1955), 72-108. 
M, SPINKA, John Hus' Concept of the Church, (Princeton, 1966). 
M. SPINKA, Advocates of Reform: From Wyclif to Erasmus, i n : LIBRARY OF CHRISTIAN 
CLASSICS, Bd. 14, (London, 1953). 
P. de VDOOrr, L'heresie de Jean Huss, (Louvain, 1960). 
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" congregatio(ne) omnium predestinatorum"^'^ i s t der augustinischen 
. Konzeption entnommen. Diese a l le in bilden das "corpus Domini sive 

Christi".'''' 

Wyclif nimmt die scholastische Definition3' der Kirche in die ecclesia 

triumphans, ecclesia militans und die ecclesia dormiens auf. Die 

tr iumphierende Kirche besteht aus den Sellgen, die den Ruheplatz, das 

Himmelreich, bereits erreicht haben, wahrend die ecclesia dormiens sich 

aus der Zahl der Pradest inierten kons t i t u i e r t , die im Fegefeuer leiden 

und nach der dort erfolgenden Genugtuung im. himmlischen Vaterland 

belohnt werden. Wahrend die himmlische bzw. triumphierende Kirche und 

die schlafende Kirche, d.h. die Kirche im Fegefeuer, nur Pradestinierte 

umfapt, umschliept die kampfende Kirche Pradestinierte und Verdammte, 

s teht also unter der Spannung zwischen ecclesia visibilis und 

invisibilis.'^^ Al lerdings b le ib t bis zum Tage des Gerichts verborgen, wer 

zu den Pradest inier ten und wer zu den Prasciten gehort.37 Mit dem 

Begr i f f Prasciten meint Wyclif diejenigen, von denen Gott im voraus weip, 

dap sie sich auf seinen Heilsweg n ich t einlassen werden. Diese sind es, 

die nach der oben geniannten Augustinischen Def in i t ion zwar " in" der 

Kirche, aber n ich t "von" der Kirche sind.33 

Diese Grundzuge wyc l i f i t i s che r Ekklesiologie, die sich im Denken von Hus 

wiederf inden lassen, s te l l t en eine ungeheure Herausforderung f i i r die 

romisch-kathol ische Kirche des 14. und 15. Jahrhunderts dar. Mit seiner 

vom Pradestinationsgedanken her entwickel ten Wesensdefinition der 

Kirche s te l l t e er den scholastischen, sich vom Papst und den Kardinalen 

her def inierenden Kirchenbegr i f f massiv i n Frage.3^ 

Ebenso wie durch diese Def in i t i on wurde die romische Kirche aber auch 

durch Wyclifs schonungslose Sachkr i t ik an der Simonie und am moral isch-

s i t t l i chen V e r f a l l des Klerus und Monchtums a t t ack ie r t und h in t e r f r ag t . 

Insbesondere das gespaltene Papsttum mit seinem ungebrochenen 

Machtanspruch war Zielscheibe von Wyclifs K r i t i k . Wyclif begriindete 

seine K r i t i k , indem er auf den Widerspruch zwischen dem kirchl ichen 

status quo und der Schr i f t verwies. 

33 Dr. J . DOSERTH, Hrsg., WYCLJF, De Ecclesia, (London, 1886), 2. 
34 Dr. J . LOSERTH, Hrsg., WYCLIF, De Ecclasia, (London, 1886), 8. 
35 Vgl. THOMAS vai AQJm, Suma fbeoloqiae, pars I I I , ( l i a r t i t i , 1964). Vgl. I l l , q. 

8, a. 7f, S. 84ff. 
36 Dr. J . LOSERTH, WCLIF, De Ecclesia, o p . c i t . 8. 
37 Ib id . 104. 
38 Ib id . 89. 
39 Ib id . 92ff. 
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Zwei Charakter i s t ika der K i r chenk r i t i k von Wyclif und Hus sind gesondert 
herauszugreifen. Sie sind in einen weiteren ekklesiologischen Kontext zu 
s tel len und als typ i sch f i i r das kr i t i sche Kirchenbi ld des Mit te la l ters zu 
bezeichnen. Es handel t sich um die Idealisierung der apostolischen 
Kirche i n der Lehre von der ecclesia primitiva und um die an die 
konstant inische Wende gebundene Verfa l ls theor ie der Kirche. 
Genauso wie die augustinische Kirchenlehre die scholastische 
Ekklesiologie grundiegend beeinflupte und damit als Fundament der 
mi t t e l a l t e r l i chen Kirchen'anschauung anzusehen is t , l iegt i n der Idee der 
ecclesia primitiva ein mindestens ebenso pragendes Konzept vor. 
Al lerdings i s t der Wirkungskreis dieser Vorstel lung ein ganz anderer. Die 
Grundansicht, dap die wahre Kirche dem Anspruch geniigen muP, dem 
apostolischen Vorbi ld gemaP zu leben, f i nde t sich in Kreisen, die durch 
Exkommunikat ion und Verfolgung aus der romisch-katholischen Kirche 
herausgedrangt wurden, denn sie erhoben die ecclesia apostolica zum 
Ideal und zugleich auch zur Maxime einer k i rch l ichen Reform, der sich die 
romische Kirche n ich t s te l len wol l te . Die mit diesem Konzept verbundene 
K i r c h e n k r i t i k wurde charakter i s t i sch f i i r eine K r i t i k von auPen, die durch 
die Separation und die damit einhergehende el i tare Behauptung, die 
ecclesia vera i n einer k le inen Gruppe auPerhalb def romischen Kirche zu 
f inden , gekennzeichnet war. Hendrix verweis t in diesem Zusammenhang 
darauf, daP durch die Verfolgung der Anhanger dieser Bewegungen ihre 
Ekklesiologie immer mehr i n die Richtung gedrangt wurde, eine "remnant 
ecclesiology" zu entwickein , die i n ihren Zirkein den heiligen Rest der 
ecclesia vera sahen . ' ' ° 

Das Konzept der ecclesia primitiva hat te besondere Bedeutung in der 

Ekklesiologie und dem Selbstverstandnis der Waldenser und 

sp i r i tua l i s t i schen Franziskaner. 

Die Franziskaner Spi r i tua len ' ' i , die sich vor allem unter der Leitung des 

Apokalypt ikers Petrus Johannes Ol iv i (gest. 1298) i n der 

Auseinandersetzung mit der Mehrheit des Ordens um die Verwirkl ichung 

00 Dr. J. lOSERTH, WCLIF, De Ecclesia, op. c i t . , 354. 
Sekundarliteratur zu den spiritualistischen Franziskanem. 
T. GBORGE, Theology of the Reformers, Nashville, Tennessee, 1988. 
H. GRUNDMRNN, Religiose Bewequngen i n Mittelalter. (Dannstadt, 21961). 
S. H. HENDRIX, In cmest of the vera ecclesia: the crisis of late medieval 
ecclesiology, in: VIATOR. MEDIEVAL AI© RIKAISSAANCE STUDIES, Bd. 7, (1976), 347-
378. ' 
P. HOFMEISTER, H.- H. SCHREY, Franziskaner, m : DIE RELIGION IN GEGENMART mm 
GESCHICHTE, Bd. 2, (Tubingen, 31958), 1061-1063. 
G' Heresy i n the later middle Ages, 2 Bde., (New York, 1967). 
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des Armutsideals i n der Monchsgemeinde bemiihten*2_ gehorten zu den 
Ver t re te rn der Lehre von der ecclcsia primitiva. Besonders war diese 
Gruppierung der Franziskaner durch die Geschichtstheologie Joachim de 
Fiore (ca. 1130-1202) und dessen prophetische Zeitdeutung beeinflupt.''3 
So iibernahmen sie von ihm die Ein te i lung der Geschichte i n drei 
Zei ta l ter : das des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Ihre eigene 
Be.wegung sahen sie als den Beginn des d r i t t e n Zeital ters des Geistes, das 
durch barf i ipige, des hei l igen Geistes machtige Prediger e ingef i ihr t 
werden sol l te , die sich der faschen Hierarchie der Kirche widersetzen 
wiirden. 

Aufg rund der eschatologischen In te rpre ta t ion gegenwartiger Ereignisse, 

die sich aus dem apokalyptischen Selbstverstandnis der Franziskaner 

Spi r i tua len ergab, wurde die Debatte iiber apostolische Armut und die 

K r i t i k an der k i r ch l i chen Hierarchie und an dem Papalismus"" schon bald 

zu einer Konf ron ta t ion zwischen falscher und wahrer Kirche. So wagte es 

O l i v i an der papstl ichen I n f a l l i b i l i t a t Zweifel zu iiben und papstliche 

Dekrete, die das Armutsideal der Franziskaner Spir i tualen bekampfen 

sol l ten , als fa l sch und i r r t u m l i c h bzw.. unbibl isch zu bezeichnen.i5 

Wahrend ihnen die empirische Kirche, d.h. die r5mische Kirche, i n ihrer 

Ver fa l l enhe i t als ecclesia carnalls^^ erschien, verstanden sie sich selbst 

als wahre Kirche bis 1322/23 zunachst innerhalb, dann auperhalb der 

romischen Kirche. Unter dem apokalyptischen Einf lup der Prophetie J. de 

Fiores sahen sie ihre ecclesia vera als die wahre Kirche gegeniiber der 

romischen Kirche an, wel l a l le in ihre Kirche t reu in apostolischer Armut 

lebte und damit das Konzept der ecclesia primitiva ve rwi rk l i ch te . 

Daruber hinaus verstanden sie sich auch als Kirche der Zukunf t , denn i n 

ihnon brach die Kirche des Zei tal ters des Geistes an, die bis zum 

j i ings ten Gericht weiterbestehen wiirde. 

Die Waldcnscrbowegung enstand in den siebziger Jahren des 12. 

Jahrhunderts und versuchte - nach dem Aniiegen ihres Bogrtinders 

Petrus Valdes - ahnl ich wie die Franziskanern Spir i tualen in 

apostolischcr Armut zu l e b e n . D u r c h Verbote des Erzbischofs Guichard 

^ — p . HOFMEISTll, H.-H. SCHREY, Franziskaner, op. c i t . 1062. 
13 S.H. HEDJDRIX, In quest of the vera ecclesia, op. c i t . 353. 
44 Ib id . 353. Vergl auch T- GBOIGE, Theology of the Reformers, op. c i t . 37f. 
45 T. GEORGE, Theology of the Reformers, op. c i t . 37f. 
46 S.H. HENDRIX, In quest of the vera ecclesia, op. c i t . 356. 
47 Sekundarliteratur zur Waldenserbewequng. 

T. GEORGE, Theology of the Reformers, Nashville, Tennessee, 1988. 
H. GRUNDMANN, Relicfiose Bewequnqen im Mtte la l te r , (Darmstadt, nssi). 
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von Lyon und des 3. Laterankonzi ls (1181), sowie durch die 1184 erfolgte 
Exkommunikat ion, wurde die Waldenserbewegung aus der Kirche 
ausgeschlossen, denn sie h in t e r f r ag te die Leg i t imi ta t und A u t o r i t a t des 
hierarchischen Systems der romischen Klrche.'»8 Dies hat te auch 
nachhal t igen Einf luP auf ihre Ekklesiologie, deren separatistischen Ziige 
dadurch noch v e r s t a r k t wurden. Sie vcrstanden sich demgemaP als wahre 
Kirche gegenuber der romischen Kirche''^, die i n don Augen der Waldenser 
zur congregatio peccatorum abqua l i f i z ie r t wurde.'o AUS diesem Grunde 
und aufgrund der k i rch l i chen Verfolgung kam es dazu, daP die Waldenser 
ihre Gottesdienste und Versammlungen in Form einer sektiererischen 
Bewegung heimlich abhiel ten. . In dieser sich aus ihrer Verfolgung 
ergebenen Si tua t ion sahen die Waldenser eine weitere Parallele zur 
ecclesia primitiva der f r i i h e n Christenheit , als deren wahre Nachfolger 
und Ver t re te r i n ihrer eigenen Zeit sie sich verstanden. 
Die Waldenser legten starken Wert auf die Schr i f t als alleinige und 
gemeinsame Lebcnsbasis. Unbiblische Gebrauche wie Heiligenverehrung 
und AblaP wurden als spatere k i rchl iche Tradi t ionen verworfen und 
abgelehnt . ' i In dieser ant i lcirchl ichen Haltung i s t also, ein weiterer 
charakter is t i scher Zug der Waldenserbewegung zu sehen. Hinzu t r a t 
f e rne rh in das durch den mora l i sch-s i t t l i chen Ver f a l l der empirischen 
Kirche mot iv ie r t e donatist ische Prinzip, mi t dem die Spendung der wahren 
Sakramente den Priestern der Waldenser vorbehalten blieb. Nur diese, die 
als perfecti sundlos lebten, konnten gi i l t ige Sakramente spenden und die 
Siindenvergebung im Namen Gottes rechtsmapig. zusprechen. 
Dariiberhinaus i s t f i i r die Waldenser auch die f i i r das Konzept der 
ecclesia primitiva charakteris t ische Zweitei lung der Geschichte gemap 
der k i r ch l i chen Verfal ls idee kennzeichnend, Der Umbruch von der 
ecclesia primitiva zu der ecclesia peccatorum vollzog sich nach ihrer 
Ans ich t mi t der t)bernahme wel t l icher Macht und wel t l ichen Reichtums 
durch Papst Silvester I . (314-335), dem in der konstantinischen 
Schenkung'2 angeblich beides vom Kaiser iibergeben wurde. Mit dieser 

S. H. HEUDRIX, In guest of the vera ecclesia, the crisis of late medieval 
ecclesiology, i n : VIATOR. MEDIEVAL AND RENAISSAANCE STUDIES, Bd. 7, (1976), 347-
378. 
G. LEFF, Heresy in the later middle Ages, 2 Bde., (New York, 1967). 
V. VBIAY, F. E. VOGT, Waldenser, i n : DIE RELIGOTJ IN GEGEMMT \m GESCHICIfrE, 
Bd. 6, (Tubingen, 31962), 1530-1534. 

48 V. VINAY, F.E. VOGT, Waldenser, op. c i t . 1530. 
49 V. VINAY, F.E. VOCT, Waldenser, op. c i t . 1531. 
50 S.H. HEMDRIX, In quest of the vera ecclesia, op. c i t . 356. 
51 Ib id . 352. 
52 Die Donatio Constantini i s t eine f i i r die Entfaltung des mittelalterlichen 

Papsttums folgenreiche Dokumentenfalschung, isi der Papst Silvester I . und seinen 
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Of fnung der Kirche f u r wel t l iche Dinge sahen die Waldenser einen Verlust 
an geist l icher Macht und A u t o r i t a t verbunden. 

Die Periodisierung der Kirchengeschichte anhand der konstantinischen 

Schenkung i s t keine Er f indung der Waldenser, sondern geht, wie G. Olsen 

darlegt, bereits auf die Kanonisten im 12. Jahrhundert zuriick, die den 

Terminus "ecclesia primitiva" zur Charakterisierung der 

vorkons tant in ischen Kirche benutzt haben.'3 Damit forc ie r ten sie eine 

Zwei te i lung der Kirchengeschichte i n die Zeit vor und nach Konstant in . ' ' ' 

Diese Zweite i lung der Geschichtc geht aber mit der Bcwertung der beiden 

Perioden einher, die sich ebenfalls schon im 12. Jahrhundert, z.B. bei dem 

auch von Hus o f t z i t i e r t en Bernhard von Clairvaux (1090-1153)" , der 

K r i t i k an der ve rwe l t l i ch ten nach-konstant in ischen Kirche i ib te '^ , 

f i nde t . Ebenso wi rd ein Mangel an der Verwirkl ichung des apostolischen 

Ideals i n der Kirche nach Konstant in bedauert.57 im Gegensatz dazu wi rd 

die vorkonstant in ische Kirche als ecclesia primitiva im Idealbi ld der 

apostolischen Kirche charakter is ier t . 

An einer k i rch l i chen Reform im Sinne der ecclesia apostolica oder 

primitiva zeigte sich insbesondere die tschochischc Reformbcwegung°» 

interess ier t , auf deren Trad i t ion Hus fupte . Die bohmische 

Reformbewcgung war, wie es M.A. Schmidt ausdri ickt , von einer " t iefen 

Nachfolgem von Konstantin umfangreiche weltliche Machtbefugnisse zugespochen 
wurden, da der Kaiser von Silvester van Aussatz geheilt worden war. GernajJ deiti 
Dokument, das zur Zeit von Hus i n seiner Echtheit nicht bez>7eifelt wurde, kam, 
um nur die beiden f i i r Hus bedeutungsvollsten Zugestandnisse zu nennen, der 
papstlichen Macht die Oberordnung uber die kaiserliche Macht zu. Ebenso wurde in 
ihm das papstliche Primat anerkannt. Vgl. F. WIMELMANN, Konstantinische 
Schenkunq, i n : DIE RELIGIOI IN GEGENWART Uf© GESCHICKTE, Bd. 3, (Tubingen, 
31986), 1787. 

53 G. OLSEN, The idea of the ecclesia prindtiva, op. c i t , 86. 
54 Ib id . 86. 
55 R. KALIVDDA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken im Lichte seiner Quellen, 

(Berlin, 1969). Vgl. 126f. 
.56 G. OLSM, The idea of the ecclesia primtr/a, op. c i t . 82-84. 

57 Ib id . 82-84. 
58 Sekundarliteratur zur tschechischen Refontibeweciunq. 

G. A. BĤ JRATH, Weqbereiter der Reformation, (Branen, 1967). 
J. DACHSEL, Jan Hus, (Berlin, 1964), 
R. FRIEDENTHAL, Ketzer und Rebell, Jan Hus und das Jahrhundert der 

. Revolutionskriege, (Miinchen, 1972). 
D . HOLEnn^, Sacramental and l i tu rg ica l reform in late medieval Bohemia, i n : 
STUDIA LTTURGICA, Bd. 17, (1987), 87-96. 
F, MACHILEK, Hus/Hussiten, i n : THB0L0GISC3ffi REALEIJZYKDOPADIE, Bd. 15, (Berlin, 

. New York, 1986), 710-735. 
M.A. SCHMIDT, Die Ekklesioloqie des Jan Hus, i n : C. ANDRESEN, Hrsg., Handbuch 
der Dogmengeschichte, Bd. 1, (Gottingen, 1982), 743-747. 
M. S P I N K A , John Hus' Concept of the Church, (Princeton, 1966). 
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und umfassenden Sorge um die Kirche" bestimmt.59 ih r Ziel war es, den so 
o f f ens i ch t l i chen MiPstanden i n der romischen Kirche, und im speziellen 
Sinne, der romisch-kathol ischen Kirche vor ihren Augen In Prag, 
abzuhelfen. Als Norm und Ziel ih rer K r i t i k s tand ihnen imitier wieder die 
f r i i h e Kirche zur Zeit der Apostelgeschichte vor Augen. 
Weil die tschechische Reformbewegung d i rek ten EinfluP auf Hus ausgeiibt 
hat , sollen ihre Ver t re ter hier ausf i ihr l icher dargestell t werden. 
Verbunden mi t der bohmischen Reformbewegung waren Namen wie Konrad 
von Waldhausen (gest. 1369), Jan Milic (gest. 1374), Matej von Janov 
(1355-1394) und Thomas von S t i tny (1331-1401). Kennzeichnend war f i i r 
die mit diesen Namen verbundene Bewegung zum einen das Eintre ten f i i r 
die f re ie Predigt des Gotteswortes i n der Landessprache. Zum anderen 
wurde die Kirche an der Schr i f t gemessen und sowohl unbiblische 
Trad i t ionen abgelehnt als auch der unmoralische V e r f a l l der romischen 
Kirche vom bibl ischen MaPstab her h l n t e r f r a g t . 

So wandte sich Waldhausen, der Begriinder der tschechischen 

Reformbewegung, i n hef t igen Prcdigten gegen Gewinnsucht und 

geschlechtliche Unzucht i n der Kirche und ve ru r t e i l t e die Habgier der 

Monche, die Simonie und Reliquiensucht.^o 

Durch seine Predigten wurde Jan Milic erweckt, dessen theologische 

Konzeption von Myst ik und Apokalypt ik gepragt war.^i Er griindete i n 

Prag sein "Jerusalem", einen Hauserkomplex, i n dem er Dirnen ein neues, 

besseres Leben ermoglichte. Dieser I n s t i t u t i o n war noch ein 

Predigerseminar angegliedert.^2 Durch Milic r t ickte die Eucharistie mehr 

i n den M i t t e l p u n k t der tschechischen Reformbewegung. Sie wurde tagl ich 

i n "Jerusalem" gefeier t . Fiir Milic war der haufige Empfang des 

Altarsakraments die Grundlage der Veranderung bzw. Besserung des 

personlichen Lebens des Kommunikanten zu einem dem Christenstand 

angemessenen Lebensstil h i n . Infolgedessen erwartete er auch eine 

Veranderung der Kirche und der Gesellschaft.^a gein groptes Ziel war die 

Er r ich tung einer Kirche "ohne Fleck und Makel".^^ Zu seinen 

ekklesiologischen Aussagen zShlt auch die Oberzeugung, dap nur die 

Auserwahlten geret tet werden.^5 Damit k n i i p f t er an die augustinische 

59 M.A. SCHMIDT, Die Ekklesiologie des Jan Hus, op. c i t . 743. 
60 J. DACHSEL, Jan Hus, op. c i t . 20f. 
61 Ib id . 21. 
62 D. HOLETCfl, Sacramental and l i turg ica l reform, op. c i t . 88. 
63 Ib id . 88.' 
64 M. SPDIKA, Concept of Church, op. c i t . 15, 

G.A. BENRATH, Wegbereiter der Reformation, op. c i t . 207, 213, 
65 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 15. 
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Pradestinationslehre an.^6 Gedanke der ecclesia primitiva taucht i n 
Milics grundlegender Verur te i lung der scholastischen Theologie auf, die 
sich auf die Logik und Philosophie grundet. Demgegeniiber forder t er die 
Ruckkehr zum einfachen Evangelium, das auf der Wahrheit Chris t i beruht. 
Die Ruckkehr zum apostolischen Leben f i nde t sich einerseits in seiner 
Betonung der Eucharist ie - gemaP Ac t . 2, 43-47 - und in der 
gemeinsamen Lebensform in "Jerusalem"^'', andererseits aber auch i n 

. seiner Forderung, zum einfachen Evangelium zuri ickzukehren. 
Sein Schiller Matej von Janov entwickel te die Ansatze Milics noch f o r t 
und g r i f f besonders den Pradestinationsgedanken wieder auf. Nach seiner 
ekklesiologischen Konzeption b i iden die Pradestinierten, die die heilige 
Gnade empfangen haben, die wahre Kirche. Von ihnen sind die 
Verdammten zu unterscheiden, die n i ch t zum Leib Chr is t i gehoren, 
sondern die Kirche des An t i ch r i s t en bi lden. Die communio sanctorum der 
Pradest inierten b i lde t den mystischen Leib Christi.^8' wird deut l ich, 
dap Janov hier auf die Ekklesiologie Augustins zuruckgreift .69 Eine 
Iden t i f i z i e rung der wahren Kirche mit der durch Papst und Kardinale 
kons t i t u i e r t en sichtbaren Kirche lehnt Janov ab. Im Gegensatz dazu setzt 
er die korrumpierte empirische Kirche mit der Kirche des Ant ichr i s ten 
gleich.'^o Aber auch die Konzeption der ecclesia primitiva hat i n seinem 
ekklesiologischen Ansatz Bedeutung.''^ Wie auch Milic betont er den 
hauf igen Empfang des Abendmahls.72 Er v e r u r t e i l t die philosophische 
Univers i ta ts theologie und forder t stattdessen die einfache Predigt des 
schl ichten Evangeliums. Nichtbibl ische k i rchl iche Tradi t ionen wie die 
Re l iqu ien- und Bilderverehrung sowie der V e r f a l l des Klerus und dessen 
wel t l i che Interessen werden vom apostolischcn Ideal her verurteil t . ' '3 
Eine Reform der Kirche i s t f i i r Janov nur. durch die Ruckkehr zu 
apostolischer E infachhe i t moglich. ' ' ' 

Die tschechische Reformbewegung und Wyclif stimmen beide darin 

i lberein, dap sie die gegenwartige romische Kirche sowohl von dem 

66 J. DACHSEL, Jan Hus, op. c i t . 21. Dachsel venreist allgemein auf die Aufnahme 
augustinischer Ideen bei Mil ic . 

67 Vgl. dazu D. HOLETTCW, Sacramental and l i turg ica l reform, op. c i t . 88. Seine 
Beschreibung des Lebens in "Jerusalem" lajJt sich gut im Blick auf Act 2, 43-47 
verstehen. 

68 M. SPUKA, Concept of Church, op. c i t . 19. 
69 Zu dieson Ergebnis kcanmt auch M. Spinka. Ib id . 19. 
70 Ib id . 19. 
71 G.A. BENRATH, Wegbereiter der Reformation, op. c i t . 218f. 
72 Ib id . 214. 
73 D. HOLETOI, Sacramental and l i turg ica l reform, op. c i t . 88f. 

M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 18-21. 
74 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 21. 
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augustinischen Pradest inat ionsbegri f f als auch von einer Ekklesiologie 
der idea l i s ie r ten ecclesia primitiva her . h in ter f ragen . Diese 
Grundubereinstimmung f i i h r t e zu einer enthusiastischen Wyclifrezeption 
an der Prager Univers i t a t von Seiten der tschechischen 
Univers i t a t sna t ion und spater zu einer vehementen Verteidigung des 
englischen Theologen. Durch seine Lehrer wurde Hus mit dem Denken 
Wyclifs v e r t r a u t - durch seine Ta t igke i t an der aus der tschechischen 
Reformbewegung hervorgegangenen Bethlehemsgemeinde blieb er auch mi t 
dieser T rad i t i on stets eng verbunden. Diese Feststellung bestat igt auch 
die oben eingenomme Posit ion in der Frage nach dem Verhal tnis zwischen 
Hus und Wyclif .•'5 Die zwischen Wyclif und der tschechischen 
Reformbewegung bestehenden Parallelen . machten eine Rezeption 
w y c l i f i t i s c h e r Gedanken f i i r Hus einfach. Er wurde sogar durch seine mi t 
der Reformationsbewegung verbundenen theologischen Lehrer an der 
Un ive r s i t a t auf sie aufmerksam geraacht. Deshalb wird man ihm wohl am 
ehesten gerecht, wenn man i h n i n der Trad i t ion beider 
Gedankenstromungen sieht. 

Um das ekklesiologische Umfeld von Hus vol l s tandig darzustellen, i s t im 

folgenden noch auf den Papalismus bzw. Kurialismus und den 

Konzil iarismus einzugehen. Beide ekklesiologischen Ansatze sind 

entscheidend an der sichtbaren Kirche, der ecclesia catholica., o r ien t ie r t . 

Bevor jedoch die Charakter is t ika der einzelnen Bewegungen innerhalb 

dieser, an der s ichtbaren, kathol ischen Kirche or len t ie r ten Richtung 

dargestel l t werden, soil als Grundvertreter des in ihnen alien 

ver t re tenen k i rch l i chen Positivismus Thomas von Aquin zur Sprache 

kommen. 

Thomas von A q u i n ha t i n seinem umfangreichen theologischen Werk der 

Lehre von der Kirche keinen eigenen Abschni t t gewidmet. Seine Aussagen 

liber die Idee und das Wesen der Kirche f inden sich in der Regel im 

Zusammenhang der Sakramentslehre oder der Christologie. 

Zunachst f i nden sich wicht ige Aussagen uber die Kirche i n seiner 

Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses.''6 Thomas beschreibt 

die Kirche hier im Vergleich mit dem raenschlichen Korper als corpus., das 

so vom hei l igen Geist belebt wird wie der menschliche Leib von der Seele. 

75 s.o. 17. 
76 THtmS VCW AOUIN, Opera cmia, (Parmae, 1865), Bd. XVI, 147ff. Vgl. Dr. J . 

GOITSCHICK, Hus', Luthers's uns Zwingli's Lehre von der Kirche, i n : ZEITSCHRirr 
FOR KERCHEWGESCHiarrE, Bd. 8, 1886, 345-395. Vgl. 348. 
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Die "ecclesia sancta est idem quod congregatio fidelium." So def in ie r t er 
die Kirche und charakter i s ie r t sie fe rnerh in als una, denn sie i s t durch 
den Glauben, die Liebe und die Hoffnung geeint. Sie i s t gleichzeit ig 
un ive r sa l h in s i ch t l i ch der Zeit und des Ortes, denn sie beginnt mi t Abel 
und. w i rd weiter bestehen bis zum Ende der Zeit. Die ort l iche 
Un ive r sa l i t a t begrundet Thomas, "quia est (ecclesia) per totum mundum". 
Auch die Dre i te i lung der Kirche in die ecclesia triumphans, militans und 

. dormiens v e r t r i t t er an dieser Stelle. In Abgrenzung zu dem Reich des 
Bosen, dessen Haupt der Teufe l bzw. der An t i ch r i s t i s f ' , bezeichnet er 
die Kirche als sancta. Durch Hei l igkei t i s t die Kirche auch deshalb 
charakter i s ie r t , wel l ihre Glieder durch das Blut Chris t i gereinigt sind 
und den hei l igen Geist besitzen. Le tz t l i ch i s t sie auch deshalb he i l ig , 
wel l sie die Wohnstatte der T r i n i t a t ist.''8 

Das Bild der Kirche als corpus mysticum g r e i f t Thomas in seiner Summa 

unter christologischen Gesichtspunkten auf, indem er Christus als das 

caput ecclesiae beschreibt. ' ' ' Christus i s t das Haupt der Kirche. Thomas 

nennt drei Obereinstimmungen zwischen dem menschlichen Haupt und 

Christus als dem Haupt der Kirche. Die Para l le l i ta t zeigt sich h ins ich t l i ch 

des ordo, der perfectio und der virtus.^° Dem ordo gemaP, well der Kopf 

der erste Te i l des Korpers is t , wie Christus, der Gott am nachsten 

stehende, der erste Te i l der Kirche is t . Der perfectio gemaP, well im Kopf 

alle Gefuhle und Wahrnehmungen sitzen, und well ihm von dort her f u r 

den ganzen Korper eine besondere Stellung zukommt. Dies g i l t i ibertragen 

auch von Christus, der die Fi i l le aller Gnaden besitzt . SchliepUch is t 

Christus Haupt der Kirche, wel l er "virtutem habet influendi gratiam in 

omnia membra ecclesiae" und durch ihn so alle Glieder beeinf lupt werden. 

Dies entspr icht der Le i tungs funk t ion des menschlichen Hauptes, durch 

das "sensum et motum in membra influit'.^^ 

Fernerhin beschaf t ig t Thomas die Frage, ob Christus das Haupt al ler 

Menschen ist.82 Er un te rs t re ich t die RechtmaPigkeit dieser These, f i i h r t 

aber verschiedene Unterschiede h ins i ch t l i ch dieses Aspektes zwischen 

dem na tu r l i chen und dem geist l lchen Leib an. Wahrend die Glieder des 

na t i i r l i chen Leibes alle zur gleichen Zeit exis t ieren, i s t das corpus 

mysticum ze i t l i ch universa l und besteht "ex hominibus, qui fuerunt a 

77 THOMAS YW AQUIN, Swim Iteologiaa, 111, op, c i t . q.8, a. 7f. 
78 THCMAS VCW AQUBI, Opera omnia, Bd. XVI, op. c i t . 147ff. 

Vgl. Dr. J . GOTTSCHICK, Lehre von der Kirche, op. c i t . 348. 
79 THOMAS VCW AgJIN, Sumaa Theologiae, I I I , op. c i t . q.8. 
80 Ib id . I l l , q.8, a. 1. 
81 Ib id . I l l , q.8, a. 1. 
82 Ib id . I l l , q.8, a, 3. 
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principio mundi usque ad finem ipsius".^'^ Jedoch unterscheidet Thomas 
die Glieder der Kirche nach zwei Kategorien, namlich in die Glieder, die 
in actu Glieder des mystischen Leibes sind, und die, die in potentia 
Glieder dieses Leibes sind. Er betont: "membra corporis mystici non solum 
accipiuntur secundum quod sunt in actu, sed etiam secundum quod sunt 
in potentia" Diejenigen, die in actu Glieder des mystischen Leibes sind, 
sind dieses durch die fruitio patriae,, die caritas oder die fides.^^ 
Demgegenuber sind diejenigen, die in potentia Glieder des . corpus 
mysticum sind, entweder nach der potentia der got t l ichen Predestination 
Oder nach einer potentia, die n ich t ak tua l i s i e r t wird , Glieder des 
Leibes.36 Mit den Letztgenannten sind die Nichtpradest inier ten gemeint. 
Grundsatz jedoch i s t f i i r Thomas von Aquin die unerschii t ter l iche 
Tatsache, daP durch diese D e f i n i t i o n alle Menschen Glieder des 
mystischen Leibes sind und dap deshalb Christus auch das Haupt aller 
Menschen i s t . Mit dieser Ausage w i l l er AnsStze widerlegen, i n denen 
behauptet w i rd , Christus sei n ich t das Haupt ' a l le r Menschen, wei l das 
Haupt eines Korpers nur eine Beziehung zu den Gliedern seines Leibes 
habe. Solcher Argumentat ion zur Folge konnen die Unglaubigen n icht der 
Kirche angehoren und Christus i s t fo lg l i ch n ich t ihr Haupt. Ebenso w i l l 
Thomas den Anspriichen an eine reine Kirche: im Sinne von Eph. 5, 27 
widersprechen, die unter Hinweis auf diese Texts te l le betonen, daP es 
auch unter den Glaubigen viele Siinder gabe und somlt folgern wollen, 
dap Christus auch n ich t das Haupt al ler glaubigen Menschen sei.37 Diese 
Ansatze weist Thomas mit seiner Beweisfi ihrung zuriick. 
Der eigentl iche MaPstab der Zugehorigkeit zur Kirche i s t f i i r Thomas die 
Predest inat ion durch Gott, d.h. f i i r ihn wird der Umfang der Kirche durch 
die got t l iche Pradest inat ion definiert .33 Allerdings umfapt f i i r Thomas 
von Aquin nach den oben genannten Ausfuhrungen der corpus mysticum 
auch diejenigen, die l e t z t l i c h abfal len werden, und die, bei denen die 
potentia nie i n die Tat umgesetzt werden wird . Hier wird also der 
eigentl iche MaPstab der Zugehorigkeit zur Kirche, die Pradestination, 
durch die Unterscheidung "i;? ac tu" und "in potentia" axifgeweitet. 
Der sp i r i tue l l e Ki rchenbegr i f f wi rd bei Thomas von einem stark an der 
empir isch-hierarchischen Kirche or ient ier ten Kirchenbegr i f f begleitet . 
Thomas kann die Kirche demnach n ich t nur als numerus predestinatorum 

33 THOMAS ^KXi kgjm, Suima Theologiae, op. c i t . I l l , q,8, a. 3. 
84 Ib id . I l l , q.8, a. 3. 
85 Ib id . I l l , q.8, a. 3. 
86 Ib id . I l l , q.8, a. 3. 
87 Ib id . I l l , q.8, a. 3. 
88 Ib id . I , q.23, a. 7. 
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def in ie ren , sondern auch und gerade als I n s t i t u t i o n der romischen Kirche, 
die unter der Lei tung des Papstes steht. Gottschick betont, dap h ie r in 
f i i r Thomas ke in Widerspruch lag , sondern dap die hierarchische Kirche 
f i i r ihn ein unentbehrl iches M i t t e l der Heilszueignung Gottes an den 
einzelnen Glaubigen darstellte.s^ Es besteht also eine enge Verlcniipfung 

zwischen dem sp i r i t ue l l en und dem recht l ichen Kirchenbegriff , die sich 

dar in zeigt, dap es die romische Kirche is t , durch die das Heil ve rmi t t e l t 

w i rd . Wahrend nur Gott selbst die Zahl der Pradestinierten bekannt ist^o 

und der einzelne sich nur durch eine spezielle revelatio Dei seines 

Glaubens gewip werden kann^i, wi rd durch die ins t i tu t ione l l e romische 

Kirche das Heil an die Glaubigen ve rmi t t e l t . Thomas sieht i n der 

romischen Kirche eine sakramentale Heilsanstal t , durch die das Haupt der 

Kirche sich seine Glieder s cha f f t und in der Verbindung mit ihnen. ble ibt . 

Dieser Grundsatz f i n d e t sich auch bei Augus t in , , der i n der Kirche die 

Mutter bei der Zeugung eines Glaubigen sah und damit die Bedeutung der 

Kirche s tark un te r s t r i ch bzw. ih r eine kooperative Funkt ion in dem 

Schopfungs- und Erlosungshandeln Gottes bei der Wiedergeburt zusprach. 

Al lerdings ha t te August in diesen Grundsatz auf die ecclesia sancta, d.h. 

auf die Gemeinschaft derer, die gegenwartig im Status der Gerechtigkeit 

sind, beschrankt^2^ wahrend Thomas sie auf die romische, p r i e s t e r l i ch -

hierarchische Kirche bezieht. 

Diesen Gesichtspunkt b r ing t Thomas zum Ausdruck, wenn er nach der 

Auslegung der ekklesiologischen Aussagen des a l tk i rch l ichen Symbols 

iiber die Vergebung der Siinden handelt.^3 gj . e rk la r t an dieser Stelle, dap 

die Kirche f a k t i s c h durch die Teilnahme an den Sakramenten entsteht, 

d.h. sich aus denen kons t i t u i e r t , die an den Sakramenten teilhaben.^'' 

Damit i s t das Heil grundlegend an die romische Kirche und ihre 

hierarchische I n s t i t u t i o n gebunden. Besondere Bedeutung kommt dabei 

dem Priester und dem hoheren Klerus zu, der diese Sakramente aus te i l t 

und damit eine M i t t l e r f u n k t i o n zwischen Gott und dem Glaubigen 

einnimmt. Durch die ttbernahme der ant idonat is t ischen Lehre Augustins 

89 Dr. J. GOTTSCHICK, Lehre von der Kirche, op. c i t . 352. 
90 THCMS VCW AQUm, Suma Theologiae, I , op c i t . q. 23, a. 7. 
91 Ib id . 11,1, op. c i t . q. 112, a. 5. 
92 E. ^WL, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 28f. Vgl. auch HOFMANN, Der 

Kirchenbegriff des Heiligen Augustin, op. c i t . 267: "Die unsichtbare unitas 
caritatis, die comunio sanctorum, nicht das kirchliche Amtstum i s t der 
eigentlich aktive Faktor i n der Heilstatigkeit der Kirche." 

93 mms VOJ AQUBI, opera amia, Bd. XVI, op. c i t . 148. 
94 Ib id . 148. 

TIKMAS VCW AQUBJ, Suma Theologiae, Suppl&i^tum, q. 17, a. 1. "Sed quia ex 
latere dormientis in crvce sacramenta fluxerunt, quibus Ecclesia fabricatur." 
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i s t die Wirksamkeit der Sakramente, aber auch die dem Kleriker 
zukommende A u t o r i t a t , unabhangig von seiner personlichen Wurdigkeit.95 
Der i n dieser Lehre liegende Grundsatz der Heilsnotwendigkeit der 
romischen Kirche bindet den Glaubigen an die k i rchl iche Au to r i t a t , die i n 
den Kle r ike rn prasent i s t . 

Zwar betont Thomas einerseits, daP der Priester bei dem Gebrauch der 

Schliisselgewalt n i c h t nach eigenem Ermessen handeln darf, sondern an 

den Willen Gottes gebunden is t , da seine Anordnungen sonst keine 

Wirksamkeit haben96, andererseits aber. wird . gegenuber der 

hierarchischen Amtsgewalt doch Gehorsam gefordert und der Anspruch 

erhoben, i n got t l icher A u t o r i t a t zu sprechen. In diesem Sinne sind 

Absolut ion und Exkommunikation - bzw. deren Aufhebung - als got t l iche 

Urte i le zu verstehen und zu akzeptieren.97 i n diesen Zusammenhang . i s t 

auch die Tatsache einzuordnen, daP Thomas der Kirche I n f a l l i b i l i t a t 

zuspricht .98 ihre I r r tumslos igkei t bezieht er sowohl auf die Lehre als 

auch auf Punkte, die die Schliisselgewalt be t re f fen . Besonders spi tz t sich 

diese k i rch l i che Macht i n der Person des Papstes zu.99 Der Papst i s t aber 

n ich t nur die oberste geistl iche A u t o r i t a t , sondern auch die welt l iche 

Obrigkei t i s t ihm untergeordnet . ioo 

95 THams VCW AgJIN, Sumna Theologiae, Suppl&nentuw, op. c i t . , q. 19, a. 5, ad 3. 
"Et idea dicit (Augustin) quod etiam per malos sacramenta ministrat {deus). Et 
inter alia sacramenta etiam absolutio, quae est usus clavium, canputari debet." 

96 Ib id . q. 18, a. 4. "Respondeo dicendum quod sacerdos operatur in .usu clavium 
sicut instrumentum et minister Dei. ... Sacerdotibus utendum est virtutibus 
hierarchicis quando divinitas eos moverit. ... Unde, si praeter ilium motum 

. divinum uti sua potestate praesumpserit, non consequeretur effectum,... Et 
praeter hoc, a divino ordine averteretur, et sic ciilpam incurreret." 

•97 Ib id . q. 18, a. 3. Thonas schreibt, "quod operatic sacerdotis in usu clavium est 
conforms Dei operationi, cuius minister est." 

98 Ib id . q. 25, a. l.'EbcJesia generalis non potest errard'. 
Ib id . q. 25, a. 2. "Sed hoc videtur valde periculosum dicere. Sicut enijn dicit 
Augustinus, si in sacra Scriptura deprehenditur aliquid falsitatis, iam 
robur auctoritatis sacrae Scripture perit. Et similiter, si in praedicatione 
Ecclesiae aliqua falsi tas deprehenderetur, non essent documenta Ecclesiae 
alicuius auctoritatis ad ix>borandam fidsm." 

99 Ib id . q. 40, a. 6. "Et idea, cum tota Ecclesia sit unum corpus orportet, si ista 
unitas debet conservari, quod sit aligua potestas regitiva respectu totius 
Ecclesia, supra potestatem episcopalm, qua unaquaeque specialis ecclesia 
regitur. Et haec est potestas Papae. 

100 Ib id . q. 40, a. 6. "Ut mmbra maneamus in capita nostro Apostolico throno 
Romanorum Ft>ntificium, a quo nostrum est quaerere quid credere et quid tenere 
debeamus, ipsum venerantes ipsum rogantes prae omnibus. Quoniam ipsius solius 
est reprehendere, corrigere, statuere, disponere, solvere et ligare, loco illius 
qui ipsum aedificavit, et nvlli alii quod suum est plenum, sed ipsi soli dedit; 
cui amies iure divino caput inclinant, et primates mundi tanquam ipsi Domino 
Jesu Christo obediunt." 
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Das sehr die sichtbare Kirche betonende und die romische Kirche als 
I n s t i t u t i o n der Hei l sverml t t lung betrachtende Konzept von Thomas von 
Aquin kann als Grundlage f i i r die verschiedenen Richtungen 
ekklesiologischer Anschauungen innerhalb der romischen Kirche 
betrachtet werden. Ihnen al ien, d.h. dem Papalismus, Kurialismus und 

Konzilarismus, i s t gemeinsam, dap sie die wahre Kirche mi t der i r d i s c h -
sichtbaren, romisch-kathol ischen Kirche, der ecclesia catholica, 

gleichsetzen, die als solche auch mit dem Leib Chris t i i d e n t i f i z i e r t 

w i rd . i" ! D.h. die ecclesia invisibilis, die i n Augustins Ekklesiologie den. 

Gegenpol zu der s tarken Betonung der empirischen ICirche bi ldet , wi rd i n 

den Ansatzen dieser Richtungen gar n ich t oder nur geringfi igig 

ber i lcks icht ig t . Da der Konziliarismus den Papalismus in seiner extremen 

Betonung des Papsttums korr igeren w i l l , i s t es s innvoU, mit einer 

Darstel lung des le tz teren zuerst einzusetzen. 

Der Papalismus oder KuriaIismusio2 schreibt dem Papst bzw. der Kurie als 

dem hochsten Gremium der Kirche, das den Papst i n seiner Funkt ion als 

Leiter der Kirche un te r s tu tz t und somit prakt isch sein 

"Regierungskabinet" dars te l l t , die hochste k i rchl iche und welt l iche Macht 

zu. Die Anfange des Papalismus reichen wei t i n die Kirchengeschichte 

zuri ick und sind schon Im f r i i hen Hegemonieanspruch Roms begrundet. 

Letzterer forder te f i i r den romischen Bischof • eine Sonderstellung 

gegeniiber den anderen Bischofen - eine Forderung, die i n der 

scholastischen Lehre mit Nachdruck erhoben wurde, die jedoch dem 

his tor ischen Sachverhalt -zumindest i n der f r i i hen K i r che - n icht gerecht 

wi rd . Der mit der konstant inischen Schenkung verbundene Anspruch auf 

das geist l lche und das wel t l iche Schwert un te r s t r i ch diese besondere 

Position des Papstes noch. Bereits Papst Gelasius I . (492-496)io3 brachte 

i n einem Schreiben an Kaiser Anastasius I . zum Ausdruck, daP er zwar i n 

den Ordnungen der Staatsverfassung dem Kaiser gehorche, ihm aber als 

der von Gbtt eingesetzte Priester iiberlegen sel. 

101 A . V . HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte I I I , op. c i t . 457. 
102 Sekundarliteratur zum Paoalismus bzw. Kurialismus. 

T. GEDRGE, Theology of the Reformers, Nashville, Tennessee, 1988. 
H. GRUNDMANN, Religiose Bewequnqen im Mtte la l ter , (Darmstadt, 21961). 
S. H. HENDRIX, In caiest of the vera ecclesia: the crisis of late medieval 
ecclesiology, in:.VIATOR. MEDIEVAL AND RMAISSAANCE STODIES, Bd. 7, (1976), 347-
378. 
G. LEFF, Heresy i n th^ later middle Ages, 2 Bde., (New York, 1967). 
B. TIERNEY, The Crisis of Church and State, 1050-1300, (Englewood C l i f f s , N.J., 
1964). • • „ 

103 w. DELIUS, Gelasius I . , i n : DIE REUGION IN GEGENWART UND GESCHICHTE, Bd. 2, 
, (Tubingen, 31986), 1308. 
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Im Mi t t e l a l t e r wurde unter Ankn i ip fung an diese Trad i t ion die papstliche 
A u t o r i t a t i n der Kirche immer melir ausgebaut. Zugleich wurden immer 
grSPere Anspruche auch h in s i ch t l i ch der potestas temporalis, d.h. der 
wel t l i chen Macht, gestel l t . Als Papste, die diese Anspruche immer weiter 
ausgebaut haben, sind vor allem Papst Gregor V I I . (1073-1085), Papst 
Innocenz I I I . (1198-1216) und Papst Bonifacius V I I I . (1294-1303) zu 
nennen, der die Bulle Unam sanctam (1302)i<"' erlassen hat. 
In seinem bel<annten Dictatus Papae (1075) s te l l te Gregor VII die 
Machtbefugnisse und Pr iv i legien des papstl ichen Stuhls zusammen. Dieser 
Text demonstriert eindrucl<lich die Anspruche, die im Papalismus von den 
Papsten erhoben wurden. Hins ich t l ich des Anspruchs auf hochste 
Icirchliche A u t o r i t a t des Papstes innerhalb der romischen Kirche legt 
Gregor fest , daP es dem Papst a l le in er laubt is t , Bischofe ab - und 
einzusetzen^o' bzw. sie an einen anderen Ort zu versetzten'o^, neue 
Gemeinden zu bi lden und Bistumer zu te i len bzw. zusammenzulegen . i ° ' ' Er 
hat f e rne rh in die Macht, ohne die Mitwirl<ung einer Synode Bischofe 
abzusetzen oder Gebannte wieder in die Kirche aufzunehmen.i"^ Die 
Legaten des Papstes f i i h r en den Vorsi tz auf Bischofskonzilienio^ und eine 
Synode i s t nur dann eine allgemeine Synode, wenn sie vom Papst selbst 
e inberufen wurde.i^^" Neben der kirchenpol i t ischen obersten A u t o r i t a t 
un te rs teh t dem Papst auch die . k i rchl iche Lehre und die hochste 
leg i s la t ive auctoritas, denn weder ein Rechtssatz bzw. Gesetz noch ein 

. Lehrbuch erhal t Gt i l t igkei t f u r die Kirche, es sei denn durch die 
Bestatigung des Papstes .m Aber der Papst beansprucht iiber die hochste 
k i rch l iche Macht innerhalb der romischen Kirche hinaus auch A u t o r i t a t 
iiber die anderen Kirchen, deren • wicht igste Angelegenheiten vor den 
apostolischen Stuhl gebracht werden sollen.^i^ 

Die Person des Papstes selbst i s t n ich t nur jedem ki rchl ichen oder 

wel t l i chen R ich tu r t e i l entzogen und damit unantastbar^^^, sondern darf 

lo" H. DENZINGER, A. SCHQ'METZER, Enchiridion Synbolorm, (Freiburg, 1965), Nr. 
870SS, S. 279ff. 

105 C. MIRBT, K. ALAND, Ouellen zur Geschichte des Papsttums und des rcmschen 
Katholizismus, Bd 1, (Tubingen, n % 7 ) . Vgl. Bd 1, Nr. 547, S. 282, Dictatus 
Papae, These 3. 

Ib id . , Dictatus Papae, These 13. 
107 I b i d . , Dictatus Papae, These 7. 
108 I b id . , Dictatus Papae, These 25, 
109 I b id . , Dictatus Papae, These 4. 
110 I b i d . , Dictatus Papae, These 16. 
111 I b i d . , Dictatus Papae, These 7 und 17. 
112 I b i d . , jDictatiis Papae, These 21. 
113 I b i d . , Dictatus Papae, These 18 und 19. 
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sich auch der kaiser l ichen Insignien bedienen.^^'' Die besondere Digni ta t 
des Papstes d r i i ck t sich auch in der e l f t en Tliese aus, in der festgehalten 
wi rd , dap der Name des Papstes einzig i n der Welt i s t . Aber auch das Heil 
des Papstes i s t bereits mi t der gi i l t igen Wahl i n das Papstamt verbunden, 
denn die Heiligwerdung des romischen Bischofs geschieht aufgrund der 
Verdienste des hei l igen Petrus.^i ' Eine ahnliche Generalzusage erhebt 
Gregor auch f u r die romische Kirche, von der g i l t , daP sie weder jemals i n 
einen I r r t um gefaJlen is t , noch je in einen I r r tum fa l l en w i r d . i i ^ 
Inwiewei t der Papst auch uber grSpte wel t l iche Gewalt ve r f i i g t , zeigt sich 
vor allem dar in , dap er die Macht hat, den Kaiser abzusetzen.^i' 
Fernerhin g i l t , dap alle Fiirsten als Zeichen ihrer Unte rwi i r f igke i t unter 
die A u t o r i t a t des Papstes nur seine FiiPe kiissen d i i r fen , n ich t aber die 
eines anderen Menschen.^i^ Ein Ausdruck der potestas temporalis des 
Papstes i s t es aber auch, dap er das Recht f u r sich in Anspruch nimmt, 
Unter tanen von ihrer Treueverpf l i ch tung gegeniiber Ungerechten zu 
entb inden. i i^ 

Mi t diesem Dictatus Papae war die eindeutige Vormachtstellung des 

Papstes i n der Kirche und i n der Welt gesichert. Es wird aber auch nur 

a l lzu o f fens ich t l i ch , dap die dem Papst geschaffene Position nur zu le icht 

zu eigennii tzigen Mipbrauch ve r l e i t e t bzw. v e r f i i h r t . Innozenz I I I baute 

die papaiistische Idee noch welter aus und verstand sich selbst als 

jemand, der eine Mi t t e lpos i t ion zwischen Gott und Mensch einnimmt. 

Damit wurde die Digni ta t des Papstes iiber das Menschliche erhoben. 

Den Hohepunkt erlebte der Papalismus unter Bonifacius V I I I . Besonders 

wurde diese Tendenz i n der von Bonifacius erlassenen Bulle Unam 

Sanctam deut l ich , die auf die sichtbare Kirche als Hei lsvermi t t le r in und 

Verwal te r in der wahren Sakramente groptes Gewicht legte. Gleichzeitig 

wi rd das Gliedsein i n der romischen Kirche aber auf die Unter tanigkei t 

unter den Papst zugespitzt. So geht Bonifacius sogar so wei t zu 

formul ieren , dap es f i i r jeden Menschen heilsnotwendig sei, sich dem 

romischen Papst unterzuordnen.^^o per um die Stellung des Papstes 

114 c . MIRBT, K. ALflTJD, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des romischen 
Katholizismus, Bd 1, (Tubingen, 61957). Vgl. Bd 1, Nr. 547, S. 282, Dictates 
Papae, These 8. 

1 1 ' I b id . , Dictatus Papae, These 23. 
116 I b id . , Dictatus Papae, These 22. 
117 I b i d . , Dictatus Papae, These 12. 
118 I b id . , Dictatus Papae, These 9. 
119 I b id . , Dictatus Papae, These 27. 
120 H. DENZBIGER, A. SCHMETZER, Ebchiridion Symbolorm, Mr. 875, S. 281. "Porro 

subesse Ranano Pontifici ami humanae creaturae declaramus, dicimus, diffinisaus 
amino esse de necessitate salutis." 
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konzipier te Ki rchenbegr i f f des Papalismus konnte i n einer Formulierung 
wie der von Aegidius Romanus (ca. 1245-1316) gepragten Forrael; "Papa 
qui potest did ecclesia" ihren Hohepunkt erreichen . i^i Gerade in dieser 
Hinsicht i s t die Bulle Unam sanctam als Gipfelpunkt der papalist ischen 
Lehre zu bezeichnen, denn sie betont die Inhal te dieser Richtung am 
scharfs ten. 

In seiner Bulle legt Bonifacius n ich t nur fest , daP die durch den Papst 

prasidier te und reprasentierte romische Kirche alleinige Hei l svermi t t le r in 

i s t , sondern erhebt unter Berufung auf Lie 22, 38 den Anspruch, als 

episcopus universalis, hochste A u t o r i t a t iiber das geistl iche und 

wel t l iche Schwert zu haben.122 Durch diese zweifache, ihr von Gott 

gegebene Macht s teht die Kirche iiber jeder sakularen Ordnung. Jeder 

Staat und jedes Individuum i s t ih r den heilsnotwendigen Gehorsam 

schuldig. Diese p r inz ip ie l l en Aussagen von der Macht der Kirche gelten in 

erster Linie von ihrem hierarchischen Oberhaupt, namlich dem Papst und 

der Kurie . Durch die apostolische Sukzession verstehen sich Papst und 

Kardinale als Nachfolger Petri bzw. der Apostel. 

Bedenkt man diesen papalist ischen Kirchenbegri f f unter 

'ekklesiologischen Gesichtspunkten, so wird deut l ich, dap es sich hier 

weniger um Ekklesiologie, also Lehre von , der Kirche handelt, als 

vielmehr um kirchenrecht l iche Sachverhalte. Zwar wi rd das Konzept der 

ecclesia, catholica, das i n der romischen Kirche die wahre Kirche sieht 

und an August in und Thomas von Aquin ankni ipfen kann, zugrunde 

gelegt, aber im Grunde steht die kirchenrecht l iche Sicherung des 

papst l ichen Primats im Vordergrund. Diese Tendenz hat bei Bonifacius 

V I I I und in der von ihm ver fap ten Bulle Unam sanctam ihren Hohepunkt 

erreicht , wei l die nachfolgenden Papste zwar de doctrina dieselben 

Machtanspriiche erhoben, aber de facto sowohl durch das Exilpapstum in 

Avignon als besonders durch das groPe westliche Schisma schwachere 

Positionen einnahmen. 

Als Gegenbewegung zum Papalismus entstand vor allem angesichts des 

groPen west l ichen Schismas (1378-1417), i n dem zwei und ab 1409 drei 

Papste sich gegenseitig exkommunizierten und bekampften, und damit 

sowohl die Aporien des papalistische Konzepts aufzeigten als auch die 

ganze romische Kirche i n ihrer Wahrhaf t igke i t erschii t ter ten, der 

Konzil iarismus .123 Jhm ging es um eine Reform dieser einsei t ig auf den 

121 H. JEDIN, Ekklesiolocae um Luther, (Berlin, Hamburg, 1968), 11.-
122 H, DE ÎNGER, A. SCHWTZER, Enchiridion Syinbolorum, Nr. 873. 
123 Sekundarliteratur zum Kbnziliarismus. 

T. GEORGE, Theology of the Reformers, Nashville, Tennessee, 1988. 
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Papst konzent r ie r ten Macht und der Verfallszustande im Klerus der 
romischen Kirche. Deshalb drangte er auf eine reformatio In caplte et In 
membrls.^^'* Das bedeutete i n erster Linie eine Entmachtung des 
Papsttums bzw. der Kurie , deren Herrschaft auf die potestas spiritualis 
begrenzt werden sol l te .12 ' Dem augustinischen Ansatz folgendi^s sollte 
die hochste k i rch l iche Instanz n ich t mehr der Papst, sondern ein 
Generalkonzil sein.i^''' Dabei ging es dem Konziliarismus n ich t um eine 
grundsatzliche Abschaf fung des Papsttums, sondern nur um eine 
angemessene Einschrankung seiner Macht. Die Vert re ter des 
Konzil iarismus begriindeten eine Relat ivierung der plentitudo potestatls 
des Papstes mit dem Argument, dap diese nur Gott a l le in zukommt. 
Kirchenrecht l ich bot sich den Ver t re te rn des Konziliarismus die 
Moglichkeit , sich auf die die Unantastbarkei t des Papstes einschrankende 
Formulierung "nisi deprehendatur a fide devius" zu berufen.i^s sie 
konnten also die gegeneinander kampfenden Papste des Glaubensabfalls 
bezichtigen, wel l diese durch ihr Handeln die In tegr i t a t der Kirche 
antasteten. Aber die Opposition des Konziliarismus begniigte sich nicht 
nur mit den ihnen k i rchenrecht l ich verbleibenden Moglichkeiten. So 
v e r t r a t William von Ockham (1285-1349)129 i n Opposition zu den von 
Gregor VI I ver fap ten Thesen die Meinung, daP jeder Mensch ein 
rechtmapiges Generalkonzil einberufen konne. In der Ekklesiologie von 
Jean Gerson (1363-1429 )13° , der maPgeblich an der Beseitigung des 
papst l ichen Schismas be te i l ig t war, wi rd das Konzil im Falle des 

H. OlUNDMaNN, Religiose Bewequngen im Mittelalter. (Darmstadt, 2 1 9 6 I ) , 
S. H. HENDRIX, In quest of the vera ecclesia: the crisis of late medieval 
ecclesiology, i n : VIATOR. MEDIEVAL AND RENAISSAANCE STUDIES, Bd. 7, (1976), 347-
378. 
G. LEFF, Heresy in the later middle Ages, 2 Bde., (New York, 1967). 
B. TIERNEY, Foundations of Conciliar Theory, (Cambridge, 1955). 
s.H. HENDRIX, In quest of the vera ecclesia, op. c i t . 366. 

123 H. JEDIN, Ekklesiologie um Luther, op. c i t . 13. 
126 E. BENZ, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 17-20. 
127 z i t i e r t bei H. JEDIN, Ekklesiologie um Luther, op. c i t . 13. 
128 Z i t ie r t bei B. TIERNEY, Foundations of Conciliar Theory, 248. 
129 J. KLEIN, W. V . Ockham, i n : DIE RELIGOT IN GEGEJJWART UND GESCHICHTE, Bd 4, 

(Tubingen, 31986), 1556-1562. 
130 Sekundarliteratur zu Jean Gerson. 

L. ABRAMDWSKI, J . Gerson, De consilii evangelicis et statu perfectionis, i n : 
Studien zur Geschichte und Theologie der Reformation, Festschrift fur Ernst 
Bizer, (NeukLrchen, 1969), 63-78. 
W. DRESS, Die Theoloqie Gersons, (Giitersloh, 1931). 
W. DRESS, Gerson und Luther, i n : ZETTSCHRIFT FOR KERCHENGESCHICHTE, Bd. 52, 
(1933), 122-161. 
H. KRAMME, Gerson, Johannes, i n : DHTTSCHE LITERATUR DES MTTTELALTERS. 
VERFASSERLEXKCM, (21980), 1266-1274. 
J.B. lORALL, Gerson and the Great Schism, (Manchester, 1960). 
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Versagens oder Mipbrauchs papstl icher .Macht dem Papst iibergeordnet. 
Damit i s t die konzi l ia re pberherrschaf t liber den Papst auf den Not fa l l 

. beschrankt .131 Dieser Ansatz ermoglichte es aber angesichts der drei 

einander widerstrebenen Papste ein Konzil einzuberufen, daP i n der Lage . 

war , die gespaltene Ghristenheit wieder zu einen. Dies i s t schliepiich i n 

dera Konzi l zu Konstanz, das unter der Schutzherrschaft des deutschen 

Kaisers Sigmund s t a t t f a n d , geschehen. 

.. Obwohl auch Hus der konzi l ia ren Idee anhing, fanden Gerson und Hus 

ke inen ekklesiologischen Konsens. Dies lag dar in begriindet, daP beide 

..Theolpgen von grundlegend unterschiedlichen Ansatzen her die , 

. konzi l ia re Idee ve r t r a t en . Wahrend Hus die hierarchische Kirche in ihrer 

s ichtbaren Gestalt durch die Lehre von der wahren Kirche als ecclesia 

invisibilis i n Frage s te l l te , h i e l t Gerson an der ecclesia visibilis als ', 

ekklesiologischem Grundsatz fes t . 'Dies g i l t auch f i i r den Konziliarismus • 

allgemein. In seinem Grundansatz b le ib t er der sichtbaren Kirche 

gegeniiber pos i t i v e ingeste l l t . Es geht ihm i n erster Linie um. eine 

hierarchische Machtverschiebung. Zwar sahen auch die Vertreter des 

Konzi l iar ismus-die Notwendigkeit einer Reform innerhalb des Klerus, die 

• den Mipbrauchen, der Unzucht und der Simonie entgegenwirken soll te, 

aber eine von der Predest inat ion ausgehende und somit an den 

• Ki rchenbegr i f f der wahren Kirche als ecclesia invisibilis ankniipfende 

Ekklesiologie erscheint dem Konziliarismus genauso unhal tbar wie einer 

papal is t ischen bzw. kur ia l i s t i schen Ekklesiologie. Fiir beide Ansatze war 

' deshalb die von Hus betriebene Hinter f ragung der ecclesia catholica 

.durch die an den Pradestat ionsbegriff gebundene unsichtbare" Kirche 

. n i c h t akzeptabel. 

Um das . B i ld von der Ekklesiologie zur Zeit von Hus abzurunden, sei 

• schl iepi ich noch Bernhard von Clairvauxi32 (1091-1153) erwahnt. Der 

Zisterziensermonch hat durch seine b i ldha f t en Aussagen iiber die .Kirche 

E in f lup auf Hus ausgeiibt, der i n seinen Synodalpredigten und i n seiner 

: Sch r i f t De Ecclesia auf Bernhard mehrfach zuruckgre i f t . Gemeinsam i s t 

beiden auch die k r i t i sche Beurtei lung des Papalismus. Bernhards 

Hauptwerk De Consideratione ad Papam Eugenium ubte grundlegende 

. K r i t i k an der .papalistischen Ekklesiologie, ohne jedoch das Konzept des 

131 S.H. HEWDRIX, In quest of the vera ecclesia, op. c i t . 367. 
,132 Sekundarliteratur zu Bemhard von Clairvaux. 

Y. ,CCff}GAR, Die Ekklesiologie des HI. Bemhard, i n : J. LORTZ, Bemhard von 
. Qairvaux, Monch und Mystiker, (Wiesbaden, 1955) , 76-119. , 
' J . LEOJERCQ, Bemhard von Clairvaux, i n : THEOLOGISCHE REALEUZYKliDPfiDIE, Bd. 5, 

. '. .(Berlin, New York, 1980) , 644-651. . . 
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ecclesia cathoUca so massiv i n Frage zu stel len wie Hus. Auch ihm ging 
es - genauso wie dem Konziliarismus - i n erster Linie um eine Reform 
innerhalb des vorgegebenen ekklesiologischen Systems. .Hus' K r i t l k , mi t 
der er sich des of te ren auf Bernhard be ru f t , g r e i f t im Ansatz aber noch 
wesentl ich wel ter als die des Abtes von Clairvaux, wei l er das Konzept 
der ecclesia Invlsibills exp l i z i t als Instrument . gegen die ecclesia 
cathollca verwendet. Soweit geht Bfernhard in seiner Ekklesiologie nicht . ' • 
Die Kirche i s t f i i r Bernhard die Gesamtheit der glaubigen Seelen; er, 
bezeichnet sie als: ecclesia perfectorum, congregatio iustorim, ecclesia 

• electorum bzw. ecclesia praedestinatorum. In diesem Sinne kann er auch 

' formul ieren: "Ipsl (electi) ecclesia su7?t".i33 charakter is ier t die Kirche 

der Auserwahlten dahingehend, daP er sie als die Gesamtheit der 

.Menschen bezeichnet, die, Gott folgen und ihm i n tatiger. Liebe dienen. 

DaP sich diese Kirche f i i r Bernhard auch als sichtbare Kirche kons t i tu ie r t 

wi rd dar in deut l ich , daP er die Kirche als populus betrachtet, deren 

Grundsatz die cari tas i s t . 

. Besondere Bedeutung f u r die ekklesiologischen Aussagen Bernhards 

haben die Bilder, die er f i i r die Kirche gebraucht. Dabei mipt er dem 

augustinischen Gleichnis von der Kirche als Leib Chris t i weniger 

Bedeutung zu. Wichtiger i s t fixr i hn das Bi ld der Kirche als Braut Chr is t i , 

das dem Hohenlied entnommen is t . Er deutet das mystische Bild der 

Vermahlung zwischen Braut und BrSutigam sowohl auf Christus und die 

• Kirche als auch auf die Beziehung des einzelnen zu Christus. Allerdings 

betont Bernhard immer wieder, daP die Einzelseele nur i n der Kirche zur 

Braut w i rd . Bernhard legt das Bi ld von Braut und Brautigam g'ezielt im 

Hinbl ick auf die Heil igung aus. Deshalb ermahnt er i n diesem 

Zusammenhang immer wieder zur Verwirk l ichung der Liebe, die Braut und 

Brautigam miteinander verbindet , im personlichen Leben des einzelnen 

Christen. Dies geschieht dadurch, dap man die carltas personlich in die 

T a t umsetzt. A h n l l c h nimmt Bernhard auch das Bild vom Weinstock auf. 

Als wahre Reben erweisen. sich die wahrha f t glaubigen und geis t l ich 

gesinnten Christen.i^^ 

Die Kirche i s t f i i r Bernhard mehr als nur die sichtbare k i rchl iche 

I n s t i t u t i o n . Diese Grundansicht d r i i ck t sich i n Bernhards Ekklesiologie 

dar in aus, dap seiner Meinung nach die ecclesia vor ihrer Vollendung 

durch die Wiederkunf t Chr i s t i am Ende der Tage immer zugleich 

himmlische und irdische Kirche . ist . Diese innere Gebrochenheit, die sich 

133 z i t i e r t bei Y. CCWGAR, Die Ekklesiologie des HI. Bemhard, op. c i t . 79. 
134 Beide Bilder haben auch bei Hus i n seiner Ekklesiologie besondere Bedeutung.S.u. 

74ff. , • .- • 



- 3 8 - ^ - • , • ; • •• 

aus dem menschlichen Dualismus zwischen Heiligung und Siindigen ergibt, 
w i rd erst durch die mit der Parusie verbundenen Auferstehung 
uberwunden.; Fi i r die irdische Kirche, die ecclesia militans, i n der die 
Glaubigen i n Anfechtungen verwicke l t sind, g i l t , dap sie ein corpus 
permixtum^^^ i s t . Erst am j i ings ten Tage .wird es eine reine Kirche geben. 
Dann erst w i rd die Braut vor dem Brautigam ohne Fleck und Makel ' 
erscheinen.136 

Aber Bernhards Ekklesiologie i s t n i ch t nur h i n s i c h t l i c h ' seiner 

Kirchenidee von Interesse, sondern auch im • Blick auf seine • 

Stellungnahmen zu den Ordnungen der romischen Kirche und der in 

diesem Zusamraenhang von ihm geiibten K r i t i k . Grundsatzlich ha l t 

Bernhard an der hierarchischen A u t o r i t a t i n der Kirche fest . Er erkennt 

sowohl den papst l ichen Primat als auch den bischofl ichen Primat an. 

Allerdings s ieht er im papst l ichen und in jedem andereh ki rchl ichen Amt . 

ke in Vorrecht , sondern eine P f l i ch t . Er ha l t dariiber hinaus. an dem ' 

Grundsatz fes t , dap das amtliche Apostolat an das s i t t l iche Apostolat 

gebunden i s t , d.h. daP der Inhaber des Papst- bzw. eines Bischofsamtes 

n i ch t nur die damit verbundenen Rechte erhalt , sondern auch 

apostolisch, d.h. nach dem Vorb i ld der Apostel , leben mup. In dieser 

Ans ich t w i rd deut l ich , dap Bernhard ' im Gebrauch des • Wortes 

"apostolisch" einen besonderen Akzent auf die moralisch-geist l iche 

Ebene legt . Die Rolle der Pralaten und jedes Gliedes i n der k i rchl ichen 

Hierarchie beschreibt Bernhard als die eines Werkzeuges.. Ihre Au to r i t a t 

i s t an ihren apostolischen Dienst gebunden. In diesen Formulierungen 

izeigt sich schon ein ProblembewuPtsein f i i r die i n der Zeit von Hus akut . 

auf t re tende dbnatist ische Frage.137' 

Grundsatzl ich erkennt Bernhard die plentitudo.potestatis des Papstes an. 

Al lerdings betont er, der Papst sol l te die Rolle der or t l ichen Kirchen 

achten. In diesem Sinne.. ve r t e id ig t er das bischofl iche Recht gegen 

papstl iche Obergr i f fe im Rahmen des erstarkenden Papalismus. Auch die 

Lehre von den zwei Schwertern lehnt Bernhard n ich t p r inz ip ie l l ab. 

Al lerdings legt er das Schwergewicht auf das geistliche Schwert und 

mahnt, das wel t l iche Schwert nur i n "chr is t l ichen" Zusammenhangen zu 

gebrauchen. Wahrend Bernhard diese Grundsatze de doctrina durchaus 

stehen l iep, i ibte er an den Zustanden, die sich de facto ergaben, 

vehemente K r i t i k . Er war f dem Papst vor, iiber die wel t l ichen Belange 

135 Die von Bemhard in diesem Zusammenhang verwendeten Gleichnisse-vctn mit Unkraut 
durchsetzten Acker und van Fischemetz finden sich auch bei Rus. S.u. 60. 

136 Diese Ansicht v e r t r i t t auch Hus. S.u. 71. • 
137 Vgl. die Kr i t i k der Waldenser und Franziskaner. S.o. 20ff. 



• sein eigentliches Amt zu vernachlassigen. Denselben Vorwurf machte er 
der Kurie . Demgegeniiber forder te er eine Riickkehr der Kirche zu ihrem 
geis t l ichen Proprium. 

Aus den hier aufgezeigten ekklesiologischen Konzeptionen zeigt sich 

• deut l ich , daP die Ekklesiologie von Jari Hus aus einem sehr vielsei t igen 

und sehr komplexen ekklesiologischen Umfeld heraus zu verstehen ist , Es 
i s t deu t l i ch geworden, dap die Frage nach der I d e n t i t a t der Kirche und 

nach der ecclesia vera durch die einhergehende k i rchl iche Krise immer 
vehementer geste l l t wurde. Ausgelost wurde diese k i rchl iche Krise durch 

• das westliche Schisma und den V e r f a l l und die Verwel t l ichung des Klerus, 

die sich aus der einseit igen Betonung der Kirche als He i l s ins t i tu t ion und 

der h ierarchisch-ar i t idonat i s t i schen Lehre ergah. 

Die hier beschriebenen ekklesiologischen Konzepte s te l len sich den damit 

. aufbrechenden Fragen von verschiedenen Ausgangspunkten her. Bernhard 

von Cla i rvaux meldete schon f r i i h , namlich schon beim Erstarken des 

Papalismus im I I . und 12. Jahrhundert , seine Bedenken an. Ebenso wie 

der Konzil iarismus strebte er eine k i rchl iche Reform an, ohne die ecclesia 

•. catholica dabei grundsatzl ich in Frage zu stel len. Beiden ging es um eine 

reformatio in capite et membris. Demgegeniiber wShlten die Franziskaner 

Spi r i tua len und die Waldenser einen anderen Weg. Sie s te l l ten durch ihr 

Konzept der ecclesia primitiva die romische Kirche grundsatzl ich in Frage 

' und entwickel ten eine "remnant ecclesiology", die in der romischen 

..Kirche nur noch die abgefallene Gropkirche sah, wahrend die i n ihren 

eigenen Kreisen die wahre Kirche erkannten, " - — 

Wycl i f und Hus beschreiten gegeniiber diesen beiden Moglichkeiten einen 

d r i t t e n Weg, indem sie die ecclesia vera grundsatzl ich durch die mit der 

augustinischen Pradestinationslehre verbundene Lehre von der ecclesia 

invisibilis charakter is ieren. Damit wird jede sichtbare Kirche r e l a t i v i e r t , 

sowohl das Konzept. der romisch-kathol ische Kirche ,als auch die 

separat is t ischen AnsStze einer "remnant ecclesiology". Bevor aber dieser 

.Ansatz genauer dargestel l t und ausgefi ihr t werden kann, soil i n einem 

nachsten Schr i t t nun die Biographie des tschechischen Reformers, die 

ebenfalls grundlegend f u r das Verstandnis seiner Lehre von der Kirche 

. i s t , dargelegt werden. \ • •' ' • 
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1.2. Jan Hus' Leben. 

Um die Biographie von Jan Hus den r icht igen Stellenwert in dieser Arbe i t 

zu geben und sie im Hinbl ick auf die Ekklesiologie des' tschechischen 

Magisters f ruch tba r zu machen, erscheinen einige einleitende 

ttberlegungen wich t ig . 

pe r Lebenslauf von Hus zeigt deut l ich , daP im Gegensatz zur Neuzeit im 

Mi t t e l a l t e r wie auch in der mit Hus anbrechenden Zeit der Reformation 

kirchengeschichte und pol i t ische Geschichte untrennbar verbunden 

waren. D.h. aber auch, dap theologische Konzepte und Reformideen, die 

die Lehre oder I n s t i t u t i o n der Kirche betrafen, unweigerlich mit 

k i rchenpol i t i schen sowie pol i t i schen Konsequenzen gekoppelt waren. 

Diese enge Beziehung von. Kirche, Theologie und Pol i t ik wurde erst spater 

durch den mi t der A u f k l a r u n g einsetzenden SakularisierungsprozeP 

aufgehoben. Fur Hus war die Verket tung dieser drei Bereiche jedoch 

verhangnisvol l , wel l , seine Lehre und seine Person nicht nur als Anfrage 

und K r i t i k an der romischen Kirche, deren Reform er herbeif i ihren woll te , 

verstanden wurden, sondern auch poli t ische Konsequenzen 

heraufbeschworen. Diese ergaben sich durch seine Prager TStigkei t , 

durch die die Frage der Orthodoxie, der Heterodoxie oder der 

. w y c l i f i t i s c h e n Haresie Bohmens immer wieder neu gestell t wurde. Gerade 

das Handeln Konig'Wenzels (Konig von Bohmen, 1378-1419) diente i n 

erster Linie dazu, den dadurch entstehenden "schlechten Ruf Bohmens" 

wieder zu bereinigen. Aber auch in der Prager Un lve r s i t a t s - und 

. Stadtpolitik zeigt sich die Verkni ipfung von Pol i t ik , Kirche und Theologie 

deut l ich , denn auch hier wird Hus' Leben maPgeblich durch die 

k i rchenpol i t i schen und pol i t i schen Interessen seiner Gegner und 

Bef i i rwor ter bee inf lupt , .ohne dap es dabei immer primar um Hus' Lehre 

gegangen ware. Als ein Beispiel sei hier vorweg auf das ambivalente 

Verhal ten Konig Wenzels hingewiesen, der zunachst Hus un te rs t i i t z te , 

solange sich das Lehren und Handeln des tschechischen Magister mi t den 

Intersessen des Konigs verbinden l iep. Dies i s t z.B. im Kuttenberger 

Dekreti38 geschehen, das dem Konig die notige Unterst i i tzung . der 

Univers i t a t f u r seine Subvention des Konzils i n Pisai39 ermoglichte. Seine 

post ive Eins te l lung zu Hus yeranderte der Konig allerdings, als Hus sich 

dari iberhinaus gegen den Ablap wandte, an dem Wenzel. prozentual 

be te i l ig t war.i'io 

138 s.u. 45. ~ ~ : • 
.139 S.U. 44. . - . . 
140 s.u. 46. 



- 4 1 - • ' • 

A u f g r u n d dieser Zusammenhange von pol i t ischen und k i rch l ichen bzw. • • i . : - : 
theologischen Sachverhalten ergibt sich ein neuer Zugang zu der • V.̂  
Biographie des tschechischen Magisters, der auch e rk la r t , warum i n Hus' 

..Biographie zunachst so wenig von seinen ekklesiologischen 
Anschauungen zur Sprache kommen wi rd . Sie werden zuweilen scheinbar J: 
von , den sich widerstrebenden Interessen, die sich aus der Prager 
Ki rchenpol i t ik des Erzbischofs und hohen Klerus, aus der Stellung der . . : 
Un ivers i t a t und aus der Position des Adels bzw. des Konigs ergeben, 
i iberschat te t . Dennoch werden Verhaltensweisen von Hus als Konsequenz • 

seiner Ekklesiologie erkennbar. Z.B. i s t seine hef t ige K r i t i k an den . . , -

MiPstanden innerhalb des Prager Klerus eine solche Konsequenz. Hier in ••' 

. i s t ein Sttick angewandter Ekklesiologie zu sehen. Auch sein Widerstand 

gegen die k i rch l i chen Anordnungen und Gebote des Erzbischofs oder der ." 

Kurie, die Hus n ich t schriftgemap erschienen, wie beispielsweise das iiber ••; • ' 

i hn verhangte Predigtverbof! ' ' ! , sind auf Hus' Ansichten uber die . 

k i rch l i che A u t o r i t a t zur i ickzuf i ih ren und somit i n seiner Ekklesiologie 

. begrundet. In diesem Zusammenhang i s t auch die Appel la t ion an Christus 

als die hochste A u t o r i t a t der Kirche, einzuordnen, in der Hus' 

ekklesiologische Grundansicht, dap Christus Haupt der Kirche i s t und .• 

n ich t der Papst, deut l ich wird . i ' '2 So spiegelt sich im Verhalten des 

tschechischen Magisters of tmals seine Lehre von der Kirche wider, 

weshalb es s i nnvo l l i s t , seine Biographie an den Anfang aller weiteren 

Aussagen iiber Hus und seine Lehre zu s tel len. 

Jan Hus wurde 1372/73 i n Husinec i n Siidbohmen gebor.en.i''3 1390 begann 

Hus sein Studium an der ar t i s t i schen Fakul ta t der Prager Universi ta t .114 

Im Jahi-e 1393 promovierte Hus zum Bakkalar der ar t is t ischen Fakul ta t 

. und bestand dre i Jahre spater seine Magis terpr i i fung . i^' 1398 wurde er 

zum magister regens beste l l t , was seine vol lberecht igte Mitgl iedschaf t im 

Lehrkorper noch unterstr ich- i - i^ I n dieser Zeit w i rd auch der Beginn von 

Hus' Theologiestudium anzusetzen sein. . 

141 S.u. 45. 
142 s .u. .47. 
113 Dieses Datum erscheint mit M. SPBKA das Richtige zu sein. 

. M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 7. Es gibt differierende Angaben: 
1371 bei F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 712. 
1370/71 bei P. DE VDOGHT, L'heresie, op, c i t . 41, Aran. 1. -

14^ F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 712. 
143 Ib id . 712. 
146 Ib id . 712. . 



• ^. • - 4 2 - : .• • 

Im Jahre 1400 empfing Hus die Priesterweihei'*'? und im Wintersemester 
.1401/1402 wurde er zum Dekan der ar t is t ischen Fakul ta t gewahlt.i''^ 
..Damit wurde ihm die hochste Wiirde ver l iehen, die i n der ar t is t ischen 

F a k u l t a t zu vergeben war. Seinen sehr erfplgreichen Predigtdienst in der 

. St.-Michaels-Geraeinde gab Hus 1402 auf, als er am 14. Marz dieses 

Jahres zum Rektor und Prediger an die 1391 von Mitgliedern der 

tschechischen Reformbewegung gegriindete Bethlehemskapelle berufen , 

wurde.i''9 

Neben seiner umfassenden Predig t ta t igke i t i n der Bethlehemsgemeinde ) 

setzte Hus seine Univers i ta t skar r ie re f o r t . Er promovierte 1404 zum-

. Bakkalar der Theologiei5o und h i e l t in den Jahren 1404 bis 1406 als 

baccalarius cursor oder biblicus Vorlesungen iiber die ersten sieben 

: Kapitel des 1. Korintherbriefesi'i, die Pastoralbriefei52 und die Psalmen 

' V-109-118.153 Dies alles le is te te Hus neben seinen tagl ichen Predigten in 

. der tschechischen Landessprache, die er i n der Bethlehemskapelle zu 

ha l t en hat te . 1407 promovierte Hus zum baccalarius sentarius und im 

- folgenden Jahr zum baccalarius formatus.^^'* In dieser Zeit von 1407 bis 

1409 h i e l t Hus Vorlesungen uber die Sentenzen des Petrus Lombardus, die 

; aus Mi t s ch r i f t en von Studenten erhal ten sind . i55 Den angestrebten 

. Magister der Theologie konnte Hus aufgrund seiner Differenzen*56 mit der 

theolbgischen Faku l t a t n ich t mehr ablegen. •, 

. Als Glied der tschechischen Univers i ta t sna t ion wurde Hus mit dem 

..theologischen Realismus v e r t r a u t . Ebenso wurde er durch seine Lehrer 

Stanislaus von Znaim, Stefan von Kol in und Hieronymus von Prag mit den 

Schr i f ten und Gedanken Wyclifs bekannt gemacht.i57 Die Lehre des 

englischen Theologen wurde vori den tschechischen Magistern und 

Studenten auch deshalb mit solch brennendem Interesse aufgenommen, 

. w e i l er wie sie den Realismus als theologisch-philosophische 

Grundeinstel lung vertra.t . Aber auch das Erbe der tschechischen 

Reformbewegung, ihre reformatorischen und ekklesiologischen Konzepte 

147 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 712. • . 
i " Ib id . 712. 
149 Ib id . 712. 

. M. SPJMk, Concept of Church, op. c i t . 9. 
• 150 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 712. 

151 J, MCNTANUS, U. NEUBER, Historia et monumenta Joannis Hus atque Hieronymi 
Pragensis, confessorum Christi, 2 Bde, (Norimberg, 1715). Vgl. Bd. 2, 131-165. 

152 Ib id . Bd. 2, 165-374. 
153 J. MCOTANUS, U. NEUBER, 'Historia et mnumenta, op c i t . Bd. 2, 375-511, 

. 154 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 712. . -
155 w.FLAJSHANS, M/S, 5ui5er IV. 5ententaritz(D. 

• 156 S.u. 46ff . 
157 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 712f. 
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und .Trad i t ionen pragten Hus, der mi t seiner Ta t igke i t i n ' der 
Bethlehemsgemeinde seine Zugehorigkeit zu dieser Gruppe deutl ich 
markier te . 

Im Gegensatz zu spateren Zeiten genop Hus, als er seinen Dienst i n 

Bethlehem begann, Ansehen beim Erzbischof Zbynek. Dieser ernannte Hus 

1404 zum Synodalpredigeriss und setzte ihn 1405 als Mitglled einer 

Theologenkommission zur Klarung des Wilsnacker Blutwunders e i n . i " 

Als Mitgl ied der theologischen Fakul ta t war Hus auch an den seit 1403 

an der Prager Un ive r s i t a t um Wyclif entstehenden Spannungen zwischen 

den Mitgl iedern der drei deutschen . nominalistischen 

Univers i ta t sna t ionen und der v ie r t en , tschechischen, vom Realismus 

gepriigten Univers i t a t sna t ion beteiligt. ' Deutsche Universitatsmagister 

setzten i n diesem Jahr .eine Verdammung' von. .45 Wyclifartikelni6o 

:durch . i 6 i Damit wurden die tschechischen Magister als Wyclifanhanger 

und Realisten der Heterodoxie angeklagt und sol l ten an einer weiteren 

Verbre i tung der Wycl i f lehren gehindert werden. Zu den Verteidigern • 

.Wyclifs zahl ten besonders Hus' spatere Verfolger Stanislaus von Znaim 

und Stefan Palec. Besonders spitzte sich die Diskussion auf das 

Euchar is t ievers tandnis zu. Wahrend Stanislaus von Znaim Wyclifs 

Remanenzlehre verteidigtei62, h i e l t Hus in seiner 1406 verfapten Schr i f t 

De Corpore Christi ausdruckl ich an der orthodoxen 

Transsubstant ia t ionslehre f e s t . i 63 

In den Jahren 1407 und 1408 verscharf te sich der K o n f l i k t zwischen den 

tschechischen und deutschen Magistern welter, da gegen die "Wycl i f i ten" 

o f f z i e l l bei der romischen Kurie Anklage erhoben wurde. i64 Am 24. 5. 

1408 forder te der Erzbischbf i n einer Versammlung der tschechischen-

Univers i t a t sna t ion deren Zustimmung zu der 1403 erfolgten Verdammung 

158 J. DACHSEL, Jan Hus, op. c i t . 40. 
F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 714. - 1384 waren im Kirchenschiff das 
brandenburgischen Wilsnack blutende Hostien gefunden vrorden, die seitdem eine 

'• grope Zahl von Pilgem anzogen, da von ihnen heilende Krafte ausgehen sollten. 
. Hus verfapte gegen diesen Reliquienkult sein Traktat De Sanguine Cbristo 

• Glorificatio-, herausgegeben bei: V. FLAJSHANS, HUS, Mag. Jo. Hus opera omnia, 3 
. Bde, (Frag, 1903). Vgl. Bd. 1, 32f. 

160 Bei diesen 45 Artikeln handelte es sich um einer Erweitening der schon auf der 
Blackfriarsynode (1382) verdammten 24 Artikel der Lehre Wyclifs, die als 
heterodox bezeichnet wurden. Diese Liste war von dem schlesieschen Magister 
Hiibner um 21 Artikel erweitert und damit auf die Situation i n Prag abgestimmt 
worden. Vgl. F PALACKY, Documenta, op. c i t . 327-331; 451-456. . 

161 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 51f. 
16Z Ib id . 52. , 
163 j ; MONTANUS, U. NEUBER, Historia et monwnenta, op. c i t . Bd. 1. 202-207. 
164 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 714. 
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der Wycl i far t ikel.165 Man' erreichte schliepiich eine Kompromipiosung.ies 
Pernerhin forder te der.Erzbischof eine Ausl ie ferung al ler Wycl i f schr i f ten . 
Stanislaus von Znaim und Stefan Palec wurden als die auf fa l l igs ten 
Wycl i fve r te id iger nach Rom vor die Kurie geladen. Sie kehrten als 
e rb i t t e r t e Wycl i f fe inde nach Prag zuruck.i67 

Mit dem Vorgehen Zbyneks gegen den Wyclifismus hat te sich auch das' 

Verha l tn i s zwischen dem Erzbischof und Hus abgekiihl t . 1 4 0 7 entzog 

Zbynek Hus das Amt des Synodalpredigers.ise Im Sommer des.r^stan, 
Jahres wurde Hus von der A n t i - R e f o r m - P a r t e i des Prager Alenis'treiTO 

Erzbischof ve rk lag t , wei l er die k i rch l ichen MiPstande wie Unzucht und 

Simonie i n seinen Predigten unablassig und ungeschont geiPelte.i69 Erst 

: i n zweiter Hinsicht und eher als Zusatz wurde Hus auch sein Verhal tnis 

zu Wycli f zum Vorwur f gemacht.i^o Spater f u h r t e Hus seine Verteidigung 

i n dem T r a k t a t De Arguendo Clero Pro Condone hpch einmal l eh rha f t 

scholastisch aus.i ' ' ! 

,Zum vol l igen Bruch zwischen dem Erzbischof und Hus kam es, als der-

.. Prediger der Bethlehemskapelle nach der Kehrtwendung von Stanislaus 

von Znaim und Stefan Palec an die Spitze der tschechischen 

Reformbewegung t r a t . Eine neue Auseinandersetzung zwischen den beiden 

Parteien ergaia sich durch das zur Beseitigung des romisch-katholischen 

Schismas einberufene Konzi l i n Pisa ( 1 4 0 9 ) . Eine franzosische Delegation 

. ba t urn die Unters t i i t zung des bohmischen Landesherrn, Konig Wenzel, und 

forder te daruber hinaus noch eine entsprechende Erklarung der 

Universitat .^''2 Wahrend die tschechische Univers i ta t sna t ion zur 

Unters t i i tzung berei t war, lehnten der Erzbischof und die deutschen 

•Magister einen solchen Schr i t t ab.>'^3 per Erzbischof ging im Rahmen 

'.dieser Auseinandersetzung besonders gegen Hus vor, dem er ein 

Predigtverbot auferlegte.^''4 HUS woll te sich dem aber n ich t beugen.i'^s 
Auch die Auseinandersetzung um Wyclif begleitete diesen K o n f l i k t . Der 

. Erzbischof forder te bei Androhung der Exkommunikation eine zweite 

163 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 714. 
166 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 80f. • 
167 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 714. 

R. FMEDENTHAL, Ketzer und Rebell, op. c i t . 160f. 
168 J. DACHSEL, Jan Hus, op. c i t . 43. 
169 F. PALACKY, Documanta, op. c i t , 153-163, , . 
170 Ib id . 161f. 
171 J. MONTANUS, U. NEUBER, /d'storia et mnurrenta, op. c i t . Bd, 1, 185-191, 
172 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 88. .. -
173 Ib id . 89. 
174 Ib id . 89. 
175 F. PALACKY, Doaunenta, op. c i t . 5-7, 
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Aus l ie fe rung al ler Wycl i f schr i f ten.iv6 Rahmen dieses Konf l ik t s le i te te . 
Zbynek auch einen Prozep gegen Hus an der romischen Kurie e i n.i" 
Konig Wenzel wiinschte von der Univers i ta t eine klare Unterst i i tzung 
seiner das Konzi l fordernden Linie . Da dies unter den gegebenen 
Mehrhei tsverhal tnissen an der Univers i ta t n ich t moglich erschien. 
anderte er am 18.1.1409 im Kuttenberger Dekret die Stimmenverhaltnisse 

an der Univers i t a t . Er raumte der tschechischen Univers i ta tsnat ion drei 
entgegen der urspr i ingl ichen einen Stimme ein, wahrend die .drei 
.deutschen Univers i ta t sna t ionen, die je eine Stimme gehabt hat ten, zu 

einer zusammengefapt wurden.i''8 Im Wintersemester 1409/1410 wurde Hus 

zum Rektor der neugeordneten Univers i ta t gewahlt, was seine 

FuhrungsroUe i n der tschechischen Reformbewegung noch unterstrich.i^9 

• Der Konzilpapst Alexander V. (Pont i f ica t : 24.6.1409 - 8.5.1410) bescherte 

•Zbynek am 20.12.1409 die gewiinschte Bulle, die es ihm ermoglichen 

soll te, gezielt und erfolgre ich gegen den Wyclifismus in Prag vorzugehen. 

Neben verschiedenen MaPnahmen, die gegen die wyc l i f i t i sche Opposition. 

ger ichtet waren, en th i e l t die Bulle auch ein Predigtverbot f u r alle 

Kapellen i n Prag, wovon i n erster Linie Hus ge t rof fen werden so l l t e .i8o 
Als diese Bulle am 16.6.1410 i n Prag v e r o f f e n t l i c h t wurde, weigerte sich 

Hus, sein Predigtamt niederzulegen. Er k r i t i s i e r t e die Bulle am 22. Juni 

i n seiner Predigt und betonte, dap der Gehorsam gegeniiber dem 

got t l i chen Predigtgebot f i i r ihn mehr Verb ind l ichke i t besaPe als das n ich t 

schriftgemape Verbot des Papstes .i8i Dariiber hinaus legte Hus mit 

Freunden eine s ch r i f t l i che Berufung gegen die Bulle Alexanders V. bei 

. seinem Nachfolger Johannes X X I I I . (Pont i f ica t : 17.5.1410 - 29.5.1415) 

ein.182 Im Gegenzug liep Zbynek die konf isz ie r ten Wycl i f schr i f t en am 16. 

Ju l i verbrennen und . verhangte zwei Tage spater liber Hus und die 

anderen Verfasser des Schreibens an den Papst den Banni83, der aber 

weitgehend unbeachtet bl ieb. In Prag kam es unter den Studenten zu 

Tumulten.184 Der Erzbischof reagierte mit der Verhangung der groPeren 

Exkommunikation iiber Hus und suchte gleichzei t ig Unterst i i tzung bei der 

Kurie . Daraufh in wurde Hus nach Bologna vor die Kurie z i t ie r t .i8'. 

176 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 90f. 
177 tbii. sot. 
178 F. PALACKY, Documenta, op. c i t , 347f. 
179 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 712. 
180 F, PALACKY, Documenta, op,' c i t , 374f. 
181 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 95. 
182 F. PALACKY, Documenta, op. c i t , 387-396, 
183 Ib id . 397-399. . • 
184 R. FRIEDJNTHAL, Ketzer und Rebell, op. c i t . 178. 
183 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 715. M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 98. 
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~ SchliePlich mischte sich der' Konig selbst i n die St re i t igkei ten ein. Er 
sorgte daf i i r , dap die iiber Hus verhangte groPere Exkommunikation auch 
riach der papst l ichen Bestat igung unber i icks icht ig t b l ieb.ise Hus reiste 
n i ch t nach Bologna, sondern entsandte Jan von Jesenice zu seiner 

. Ver te id igung. Wegen Nichterscheinens vor der Kurie wurde Hus dann ein 
weiteres Mai am 15.3.1411 ge'bannt.^^T unter dem Schutz des Konigs blieb 

; der Bann aber auch diesmal f u r Hus wirkungslos.iss im folgenden kam es 
' zu einem Machtkampf zwischen Konig und Erzbischof. Zuletzt g r i f f Zybnek 

zum einzigen ihm verbleibenen Machtrait tel: Er verhangte am 2. Mai das 
' , I n t e r d i k t i iber Prag.i39 Da der Konig die. Beachtung des In te rd ik t s 

. v,erboti9o, mupte sich der Erzbischof doch dem Herrscher f i igen und sich 
auf einen Losungsvorschlag einlassen. Dieser Losungsent^yurf verlangte 

, :v6n Zbynek die RUcknahme von Bann und I n t e r d i k t und eine schr i f t l i che 
..yersicherung an die Kurie , dap i n Bohmen keine Ketzerei exist iere. Von ' 

/ .';'Hus wurde ver langt , ein of fen t l iches Bekenntnis zum Glauben der Kirche 
•: '• abzugeben und einen demiitigen Brief an den Papst zum Zeichen seiner." 
.,.. ; ;Unterwerfung zu schreiben. Dafi i r sol l te er von der Vorladung an die 

..Kurie entbunden werden.i9i Wahrend Hus das geforderte Bekenntnis 
. b e r e i t w i l l i g am 1.9.1411 im Prager Carolinum ablegte und ein Schreiben 

• an Papst Johannes XXII I ._ sandtei92, ging : der Erzbischof auf • den 
, .Losungsvorschlag n i ch t ein, sondern verlieP Prag f l u c h t a r t i g und starb 
. • am 28.11.1411.193 

. Mit der papstl ichen Bulle, die den neuen Erzbischof Alb ik von Unicov i n 

, ' " seinem Amt bestat igen sol l te , kamen Ende Mai 1412 auch die Ab lap - und 

• .Kreuzzugsbullen, die Johannes X X I I I . im September und Dezember 1411 

:•• erlassen ha t te , um gegen Ladislaus von Neapel Krieg fuh ren zu konnen, 

. • nach Prag.194 Durch seine K r i t i k am AblaPhandel ver lor Hus sowohl die 

Protekt ion des Konigs als auch die Unterstutzung der Univers i ta t . 

:• Er ve r fap te zwei Trak ta t e gegen die papst l ichen Bullen, i n denen er seine 

• ' K r i t i k zusammenfapte.i95 Aber Hus beliep es n ich t bei personlichen 

186 F, MACHILEK, Hus, op, c i t , 715, M. SPINKA, Concept of Church, op, c i t . 98f. 
187 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 716. M. SPINKA, Concept of Churdi, op. c i t . 103. 
188 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 103. 
189 F. PALACKY, Docuinenta, op. c i t . 429-432. 
.190 R. FIEDEOTHAL, Ketzer und Rebell, op. c i t . 181. 
191 F, PALACKY, Documenta, op, c i t , 434-437, 
192 R. FRIEOaJTHAL, Ketzer und Rebell, op, c i t , 181, 

J , DACHSEL, Jan Hus, op. c i t . 66. 
193 ,R, FRIEDENTHAL, Ketzer und Rebell, op, c i t . 181f. 
194 J . DACHSEL, Jan Hus, op. c i t , 68f. ^ . 
195 J . MaTTATJUS, U. NEUBER, Historia et monmenta, op. c i t . : 

1 , ) Disputatio Joannis Hus adversus indulgentias papales, Bd, 1, 215-235, 
2. ) Contra Bullam Papae Johannis m i l , Bd, 1, 235-237, 
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Protesten, er organisierte eine Disputat ion am 7 . 6 . 1 4 1 2 an der 
Universitati96 und loste durch sein Engagement Spottaktionen der 

.Studenten aus, die i n der Verbrennung der papstl ichen AblaPbulle 
gipfelten.197 Die Univers i t a t reagierte auf das Handeln von Hus mit einer 
Beschwerde bei Erzbischof und Konig. Angesichts der aufgewiihlten 

Si tua t ion verbot Wenzel i n der Stadt alle weiteren Behinderungen des 
AblaPhandels. 

Erneut versuchte der Konig eine Schlichtung d e r , thftolomsiiheD 
. Kontroversen herbeizuf i ihren, diesmal zwischen Hus una der U n l v ^ s l t a r . 

A u f der Sitzung des mit der Schlichtung beai i f t ragten Kronrates am 

1 0 . 7 . 1 4 1 2 setzten Hus' Gegner, an deren Spitze Stanislaus von Znaim und 

Stefan Palec standen, eine weitere Verdammung der 4 5 Wycl i f a r t ike l 

durch, denen sie noch sieben gegen Hus gerichtete A r t i k e l angefiigt 

, hatteni98. Der entfachte Protest gegen den AblaP wurde aber durch die 

konigl ichen MaPnahmen n ich t eingedammt. Am 1 1 . 7 . 1 4 1 2 wurden drei 

, junge Handwerker, die gegen den AblaP gepredigt hat ten , hingerichtet . i99 

Durch die Hinr ichtungen ents tand weiterer A u f r u h r i n der Stadt. Hus 

bestat te te die Opfer als Martyrer in der Bethlehemskapelle. Am 1 6 . J u l ! 

wiederholte der papstl iche Inquis i tor Nikolaus von Nezero im Beisein der 

Un ive r s i t a t und des Prager Klerus die Verur te i lung der Wyclifar t ikel .200 

Trotz des ausgesprochenen Verbotes lud Hus im August und September zu 

Disputat ionen iiber ausgewahlte Wyc l i f a r t i ke l .ein.201 

Inzwischen wurde der von der Kurie iiber Hus verhangte Bann erneuert 

und ihm eine zwanzigtagige Fr is t zum Erscheinen vor der Kurie 

eingeraumt. Zwolf Tage nach Verstreichen der Fr i s t sollte iiber Prag das 

I n t e r d i k t verhangt werden.202 A I S Hus der Aufforderung n icht Folge 

le is te te , wurde i n der i n Prag am 1 8 . 1 0 . 1 4 1 2 ve ro f fen t l i chen Bulle iiber 

i h n der grope Kirchenbann verhangt und Prag unter das In t e rd ik t 

gestellt203, das die Stadt diesmal, da der Konig n icht dagegen verging, i n 

. a l ler Harte t r a f . Hus beantwortete seine Exkommunikation rait einer. 

Appe l la t ion an Christus als den gerechten Richter.204 Eine zweite Bulle 

196 J . DACHSEL, Jan Hus, op. c i t . 73f. 
197 Ib id . 75. 
198 F. PALACKY, Documenta, op., c i t . 451-457. 
199 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 716. 
200 F. PALACKY, Documenta, op. c i t . 451-457. 
201 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 121f. 
.202 Ib id . 137. 

F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 717. -
203 F. PALACKY, Itocumenta,'op. c i t , 461-464, 
204 M, SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 138, 

M, SPIMA, John Hus at the council of Constance, op. c i t . 237-240. 
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o r d n e t e Hus ' A u s l i e f e r u n g an den E r z b i s c h o f u n d die Z e r s t o r u n g der 
B e t h l e h e m s k a p e l l e an .^" ' Hus v e r l i e p die S tad t , um sie n i c h t l ange r dem 
D r u c k des I n t e r d i k t s au szuse t zen . 

Die n a c h s t e n b e i d e n Jah re b i s zu se ine r Reise n a c h K o n s t a n z l e b t e Hus 

i m E x i l , das i h m woh lgesonnene F i i r s t e n e r m o g l i c h t e n i z u n a c h s t i n der 

Nai ie Prags, d a n n i n S i idbohmen, i n Szimovo O s t i u n d a u f dem Berg K r a -

• k o v e c i n Westb6hmen.2os . . .; 

A u f g r u n d v o n Bemi ihungen z u r R e h a b i l i t i e r u n g Hus ' g r i f f K o n i g Wenzel 

den F a l l n o c h e i n m a l a u f u n d b e f a h l am 3.1.1413 dem n e u e n E r z b i s c h o f 

Conrad v o n V e c h t a e ine e r n e u t e Synode e i n z u b e r u f e n , u m . e n d l i c h E i n -

t r a c h t z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n P a r t e i e n h e r b e i z u f i i h r e n . ^ o ' ' Diese 

Synode t a g t e v o m 6 . - 9 . 2 . 1 4 1 3 i m E r z b i s c h o f s p a l a s t . Hus ' Gegner v o n der 

. t h e o l o g i s c h e n F a k u l t S t a r b e i t e t e n e i n consilium aus, i n dem sie b e s o n -

. ders den Gehorsam gegenuber den k i r c h l i c h e n A u t o r i t a t e n b e t o n t e n u n d 

a u f dem P r i n z i p a b s o l u t e r p a p s t l i c h e r A u t o r i t a t bestanden.^o^ A u f g r u n d 

der U n v e r e i n b a r k e i t d i e se r A n s i c h t e n m i t der P o s i t i o n v o n Hus u n d den 

a n d e r e n A n h a n g e r n der R e f o r m p a r t e i s c h e i t e r t e d ie Synode.209 I n e inem 

z w e i t e n V e r s u c h b e r i e f Wenzel i m A p r i l e ine v i e r k o p f i g e T h e o l o g e n k o m -

m i s s i o n e i n , d ie den F a l l e n d g i i l t i g e n t s c h e i d e n soUte . Es wurde e ine 

K o m p r o m i p f o r m e l a u s g e a r b e i t e t , i n der g e f o r d e r t w u r d e , da(3 v i e r V e r t r e -

t e r der t h e o l o g i s c h e n F a k u l t a t i n e inem S c h r e i b e n an d ie K u r i e v e r s i -

c h e r t e n , dap sie v o n k e i n e r Hares ie i n Bohmen wi ip t en .^ io A l s die V e r -

t r e t e r der F a k u l t a t d ies a b l e h n t e n , m u p t e n s ie , den z u v o r g e t r o f f e n e n 

V e r e i n b a r u n g e n gemaP, i n s E x i l gehen.211 

Die z w e l J ah re , d ie Hus im E x i l v e r b r a c h t e , w a r e n f i i r i h n e ine l i t e r a r i s c h 

auPers t f r u c h t b a r e Z e i t . E r . u n t e r h l e l t e i n e n w e i t l a u f i g e n B r i e f w e c h s e l ^ i z , 

v e r f a p t e z a h l r e i c h e t s c h e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e T r a k t a t e ^ ^ ^ u n d b e -

m i i h t e s i c h um die t s c h e c h i s c h e B i b e l i i b e r s e t z u n g , sowie um die b o h m i -

sche R e c h t s c h r e i b u n g . ^ i " I n d iese Z e i t f a l l t a u c h se ine im O k t o b e r 1413 

abgeschlossene Postille^i^s u n d d ie se ine E k k l e s i o l o g i e d a r s t e l l e n d e u n d 

zusammenfas sende S c h r i f t De Ecclesia. 

205 F. PALACKY, Docmenta, op. c i t . 461-464. 
,206 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 717. 
207 F. PMACKY, Docmenta, op. c i t . .472-474. 
208 a i d . 475-480. . 
209 F. PMACIW, Docmenta, a^, c i t . 480-504. 
210 I b i d . 507-510. 
211 I b i d . 510-511. 

. 2 1 2 I b i d . 34-83. 
213 J . DACHSEL, Jan Hus, op. c i t . 87. 
214 I b i d . 88. 
215 F. MACHILEK, Hus, op. c i t . 718. 
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E i n e neue S i t u a t i o n t r a t e i n , a ls das K o n s t a n z e r K o n z i l e i n b e r u f e n w u r d e . 
Es s o l l t e z u s a m m e n t r e t e n , urn d ie u n t e r d r e i Paps ten gespa l tene C h r i -

., s t e n h e i t z u e l n e n , den d u r c h d ie w y c l i f i t i s c l i e K e t z e r e i e r s c h u t t e r t e n 
. G l a u b e n zu f e s t i g e n , gegen d ie Ke tze r v o r z u g e h e n u n d s c l i l i e p l i c h e ine 

• / . Re fo rm der K i r c h e h e r b e i z u f i i h r e n . I<[onig S ig i smund (deu t sche r K o n i g : ' 
1 .410-1437) , der B r u d e r Wenzels , f o r d e r t e Hus au f , u n t e r der Z u s i c h e r u n g '. 

. f r e i e n Ge le i t e s , a u f dem K o n z i l zu e rsche inen .^ ie H U S l e i s t e t e diesem ^ 
Wunsch Folge . Er h o f f t e , i n K o n s t a n z Gehor z u f i n d e n u n d se ine Leii.re . 
u n d d ie t s c h e c h i s c h e Re fo rmbewegung o f f e n t l i c h v e r t e i d i g e n zu k d n - ; 

nen . z i ' ' Dazu b e r e i t e t e er d r e i A n s p r a c h e n v o r : De Pace^is^ /)e Sufficientia , 

Legis ChristF^^ und De Fidel Suae E]ucidation^^°. 

. - . .Nach e i n e r p o s i t i v u n d m u t m a c h e n d v e r l a u f e n e n A n r e i s e d u r c h D e u t s c h -

. Iand22i t r a f Hus nocYi v o r K o n i g . Sigisraund am 3.11.1414 i n K o n s t a n z 

.'. ^ e in .222 A m 16. November w u r d e das K o n z i l f e i e r l i c h e r o f f n e t , u n d e in ige 

, ... . . . 

, Tage s p a t e r w u r d e Hus n a c h e inem e r s t e n V e r h o r t r o t z des Icon ig l i chen 

G e l e i t b r i e f e s a u f den B e f e h l der K a r d i n a l e u n d des Papstes Johannes 

, X X I I I . . i n dem D o m i n i l < a n e r k l o s t e r der S t a d t i n h a f t i e r t . 

V o n der am 4. 12. 1414 v o m Papst e i n g e s e t z t e n Unte rsuchungs lcommiss ion 

w u r d e Hus z w e i Tage s p a t e r i i b e r s e in V e r h a l t n i s zu den 45 W y c l i f a r t i -

k e l n , d i e i h m s c h r i f t l i c h ' v o r g e l e g t w u r d e n , b e f r a g t . 2 2 4 H U S f o r m u l i e r t e , 

se ine responsiones s c h r i f t l i c h . 2 2 5 Er wies 30 A r t i k e l ganz z u r i i c k , g e - . 

g e n i i b e r den r e s t l i c h e n 15 mach te er V o r b e h a l t e . Insgesamt k r i t i s i e r t e er 

d ie v o r g e l e g t e n A r t i k e l a l s E n t s t e l l u n g der W y c l i f l e h r e . 

.Nach der F l u c h t Johannes X X I I I . w u r d e ,der HusprozeP am 6.4.1415 v o n 

e i n e r n e u e n G l a u b e n s k o m m i s s i o n w i e d e r aufgenommen .226 D a r a u f h i n e r -

,.: f o l g t e am 4. M a i z u n a c h s t e ine e r n e u t e VerdammUng der W y c l i f l e h r e n , was 

e i n e r V o r v e r u r t e i l u n g des " W y c l i f i t e n " Hus g le ichkam . 227 Am 5., 7. u n d 8. 

J u n i w u r d e -Hus o f f e n t l i c h v e r h o r t . 2 2 B Er. v e r w e i g e r t e i n a l i e n d r e i S i t -

- z u n g e n s t r i k t den W i d e r r u f , da er s i c h k e i n e r I r r t i i m e r i i b e r f i i h r t sah . D a -

. rait s t a n d ' s e i n T o d e s u r t e i l f e s t . 

.216 F. MCHHiEK, Hus, op. c i t . 719. 
217 I b i d , 719. 
218 J . lOTCMlS, U. NHJBISl, Historia et wonwmta, op. c i t . Bd. 1 , 65-71. 
219 I b i d . Bd. 1 , 55-60. 
220 I b i d . Bd. 1 , 60-65. 
221 F. MCHILEK, Hus, op. c i t . 719f. 
222 J , DACHSEL, Jan Hus, op. c i t . 220. 
223 J . DACHSEL, Jan Hus, op. c i t . 221f. 
224 F. PALACKY, Itocumenta, op. c i t . 199-204. 
225 I b i d . 204-224. 
226 F. MACHHiEK, Hus, op. c i t . 720. 
227 I b i d . 720. 
228 I b i d . 720. 
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Das ganze V e r f a h r e n um Hus gewann n o c h d u r c h die i n Bohmen heftig 
a u f g e k o m m e n e Frage. n a c h dem L a i e n k e l c h , zu der s i ch Hus vor. se iner 
Abreise n i c h t mehr e i n d e u t i g geauPer t h a t t e , a n Br i sanz . A l s das K o n z i l 
am 15 .6 .1415 den L a i e n k e l c h verurteilte229, richtete Hus, i n z w i s c h e n t o -
desgewip, am 2 1 . J u n i e i n e n Brief an die Beth lehemsgemeinde u n d e r m u -
t i g t e s ie , am L a i e n k e l c h f e s t zuha l t en .^^o 

A m 6. J u l i w u r d e Hus, nachdem am V o r m i t t a g das U r t e i l i i be r i h n f e i e r l i c h 

v e r k i i n d i g t w o r d e n war , a ls v e r s t o c k t e r K e t z e r v e r b r a n n t.23i 

1.3. Hus ' P r e d i g t , "Du s o l l s t G o t t l i e b e n " , s e i n Sen tenzenkommenta r u n d 

s e i n T r a k t a t De Ecclesia. 

Nachdem e i n E i n b l i c k i n Hus ' Leben n u n h e r g e s t e l l t i s t , i s t a n z w e i t e r 

S t e l l e e ine E i n f u h r u n g i i b e r d ie d ieser A r b e i t z u g r u n d e l i e g e n d e n H u s -

s c h r i f t . e n n o t w e n d i g . 

A l s G r u n d l a g e d i e se r D a r s t e l l u n g der E k k l e s i o l o g i e v o n Jan Hus d i e n t 

e ine v o n i h m am 19. 10. 1405 g e h a l t e n e S y n o d a l p r e d i g t , i n der er g r u n d -

legende A u s s a g e n i i b e r d ie K i r c h e macht^sz, s e in 1408/1409 e n t s t a n d e n e r 

Sentenzenkomraentar233 u n d d i e se ine E k k l e s i o l o g i e grundlegend d a r s t e l 

l ende u n d zusammenfassende , 1413 im E x i l e n t s t a n d e n e S c h r i f t De Eccle-

G r u n d l e g e n d e A u s s a g e n i l b e r d ie K i r c h e m a c h t Hus b e r e i t s i n der 1405 

g e h a l t e n e n S y n o d a l p r e d i g t "Du s o l l s t Go t t l i e b e n " . I n t e r e s s a n t e r w e i s e 

f o l g t er schon i n d iese r P r e d i g t t e i l w e i s e e inem g e d a n k l i c h e n Konzep t , 

das s i c h d a n n s p a t e r i n s e ine r S c h r i f t De Ecclesia v / i e d e r f i n d e n lapt. 

B e i s p i e l s w e i s e s e t z t er m i t de r se lben d r e i f a c h e n D e f i n i t i o n der K i r c h e als 

G o t t e s h a u s , G e m e i n s c h a f t der G l a u b i g e n u n d Gesamthe i t der P r a d e s t i -

n i e r t e n e in . 233 Z w e i t e n s f a h r t er dann , w ie i n s e ine r s p a t e r e n t s t a n d e n e n 

A b h a n d l u n g ube r d ie K i r c h e , m i t der D r e i t e i l u n g der K i r c h e i n die eccle

sia thriumphans, militans u n d dormiens^^^ f o r t . u n t e r anderem z e i g t 

s i c h i n d i e se r P a r a l l e l i t a t , daP Hus a u c h s p a t e r an s e inen f r i i h ge faP ten 

G r u n d s a t z e n f e s t h a l t . Er e n t w i c k e l t se ine A n s i c h t e n n i c h t e r s t , a ls er i n 

229 F. MCHILEK, Hus, op. c i t . 720. 
230 F. PALACKY, Docma:ita, op. c i t . 128. 
231 F. MACHILEK, Hus, op, c i t . 720. 
232 R. KALI\̂ ODR, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, 117-135. 
233 w.FLAJSHANS, HUS, Super IV. Sententarim. 
234 s .H. THCMSai, ms, De Ecclesia. 
235 R. KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, 119. 

S.H. THOMSGN, m , De Ecclesia, I f . 
236 s . u . 59. 
237 R, KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, 119f. 

S.H. THCMSCW, HUS, De Ecclesia, 8. 
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d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der K i r c h e t r i t t , s o n d e r n v e r t r i t t v o n A n f a n g 
an se ine S t a n d p u n k t e . A l l e r d i n g s b r i n g t es die A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
de r K i r c h e i n Prag u n d der r o m i s c h e n K u r i e m i t s i c h , daP Hus bes t immte 
A s p e k t e s p a t e r w e l t e r a u s b a u t u n d e r i a u t e r t , wie zum Be i sp i e l das P r o 
b l e m des Gehorsams gegen i iber k i r c h l i c h e n A u t o r i t a t e n . 2 3 B Die besonderen 
A k z e n t e d ie se r P r e d i g t l i e g e n i h r e m A n l a p gemap i n der E r m a h n u n g des 
K l e r u s u n d i n ' d e r K r i t i k an den k i r c h l i c h e n M i p s t a n d e n i n Prag. So w i r d 

t^:^""' dieses T e x t e s gerade i n diesem Zusammenhang v o n B e -

Die v o n Hiis i n der Z e i t v o n 1407 b i s 1409 g e h a l t e n e n V o r l e s u n g o n i i b e r 
d i e Sen tenzen des P e t r u s Lombardus s i n d i n Form v o n s t u d e n t i s c h e n 
M i t s c h r i f t e n e r h a l t e n u n d d i e n e n , da sie e ine sy s t ema t i s che u n d v o l l -
s t a n d i g e D a r s t e l l u n g der T h e o l o g i e b i l d e n , auch zur E r a r b e i t u n g der e k -
k l e s i o l o g i s c h e n A n s c h a u u n g e n v o n Hus. Sie s t e l l e n die E k k l e s i o l o g i e des 
t s c h e c h i s c h e n T h e o l o g e n zu e inem Z e i t p u n k t dar , a ls d ie A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g e n rait der Prager U n i v e r s i t a t u n d m i t der romischen K u r i e noch 
n i c h t zum A u s b r u c h gekommen w a r e n . Im Gegensatz zu der spa te r e n t -
s t a n d e n e n S c h r i f t De Ecclesia b e s t i m m t desha lb auch n i c h t so sehr e i n 
a p o l o g e t i s c h - p o l e m i s i e r e n d e r T o n se ine A u s f u h r u n g e n . Wahrend es Hus i n 
der s p a t e r e n S c h r i f t urn e ine g e z i e l t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g rait b e s t i r a m -
t e n , u m s t r i t t e n e n e k k l e s i o l o g i s c h e n Fragen geh t , b r i n g t er im S e n t e n -
z e n k o m m e n t a r im Rahmen e i n e r umfassende t h e o l o g i s c h e n D a r l e g u n g auch 
das, was i h m zum Thema K i r c h e w i c h t i g e r s c h e i n t u n d das, was i i be r die 
K i r c h e zu sagen i s t , zum A u s d r u c k . Es geh t h i e r um eine Dar l egung , n i c h t 
u m e ine A p o l o g i e u n d akaderaische A u s e i n a n d e r s e t z u n g . 
I n m e i n e r A r b e i t werde i c h so v e r f a h r e n , daP i c h raich i n e r s t e r L i n i e a u f 
d ie spa t e r e n t s t a n d e n e S c h r i f t De Ecclesia b e r u f e , da sie die e k k l e s i o l o 
g i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n i n grSPerer B r e i t e b e h a n d e l t . Der S e n t e n z e n k o m -
raentar u n d d ie S y n o d a l p r e d i g t , sowie g e l e g e n t l i c h e in ige andere Q u e l l e n , 
w e r d e n d a r i i b e r h i n a u s noch e rganzend oder e r i a u t e r n d h inzugezogen 
w e r d e n . V o n n o t e n i s t d ies v o r a l l e m dann , w e n n Hus g rund legende t h e o -
l o g i s c h e u n d d i e E k k l e s i o l o g i e b e e i n f l u s s e n d e F r a g e n u n d Themen i n 
se inem T r a k t a t i i b e r d ie K i r c h e n i c h t a u f g r e i f t oder a u s f i i h r t , w e l l er s i c h 
d i e s b e z i i g l i c h m i t s e i n e n Gegnern e i n i g we ip . Dies i s t zum Be i sp i e l im 
F a l l e der R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e gegeben. 

E i n e U n t e r s u c h u n g , die e ine E n t w i c k l u n g z w i s c h e n der v o n Hus i n dem 

S e n t e n z e n k o m m e n t a r bzw. i n der s p a t e r e n S c h r i f t De Ecclesia vertretenen 

238 s . u . 118ff. 
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E k k l e s i o l o g i e a n a l y s i e r t , h a t Spinka239 d u r c h g e f i i h r t . Seine S tud ie b e s t a -
t i g t , dap Hus seine e k k l e s i o l o g i s c h e n A n s c h a u u n g e n b e r e i t s zu r Z e i t des 
S e n t e n z e n k o m m e n t a r s g e f a p t h a t t e u n d sie spa t e r n u r im Rahmen der 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der r o m i s c h e n K u r i e u n d den Kol l egen i n Prag 
n o c h i n t e n s i v i e r t u n d i n b e s t i m m t e R i c h t u n g e n a u s g e a r b e i t e t h a t . Dies 
g i l t besonders h i n s i c h t l i c h des m i t der S c h l i i s s e l g e w a l t v e r b u n d e n e n 
A n s p r u c h s a u f a b s o l u t e n Gehorsam. 

Seine S c h r i f t De Ecclesia. b egann Hus v e r m u t l i c h Ende 1412. Er v o l l e n -

de te d i e sen T r a k t a t i m Mai 1413. Da Hus ' Gegner i n e r s t e r L i n i e se in e k -

k l e s i o l o g i s c h e s K o n z e p t k r i t i s i e r t e n , s t e l l t d iese r T r a k t a t s e inen V e r s u c h 

dar , gerade d iesen T e i l s e ine r Lehre noch e i n m a l d e t a i l l i e r t z u s a m m e n -

z u f a s s e n . Diesem V e r s u c h h a t Hus s i c h v o r a l l e m i n den e r s t en zehn K a -

p i t e l n gewidme t , i n denen er um e ine u m s i c h t i g e D a r s t e l l u n g se iner e k 

k l e s i o l o g i s c h e n K o n z e p t i o n b e m i i h t i s t . Sie e n t s t a n d e n i n k l a r e n d e r a k a -

demische r A b s i c h t . Die f o l g e n d e n d r e i z e h n K a p i t e l s t e l l e n dann Hus' p o -

l emische R e c h t f e r t i g u n g gegen das a u f der Peb rua r synode v o n se inen 

Gegnern an der t s c h e c h i s c h e n t h e o l o g i s c h e n F a k u l t a t ausgea rbe i t e t e 

consiliunfi'*° dar , dem er n i e h a t t e b e i s t i m m e n k o n n e n , u n d das i h m e r s t 

b e k a n n t w u r d e , nachdem er den e r s t e n T e i l se iner S c h r i f t i i be r d ie K i r c h e 

b e r e i t s v e r f a p t h a t t e . 

I n dem e r s t e n T e i l des T r a k t a t e s i i b e r d ie K i r c h e f o r m u l i e r t Hus die B a -

s i s aus sagen se ine r E k k l e s i o l o g i e ohne d i r e k t e Polemik oder A p p l o g e t i k , 

was d ie sen T e i l der A b h a n d l u n g f i i r e ine D a r s t e l l u n g der E k k l e s i o l o g i e 

um so b e d e u t e n d e r m a c h t ; A m A n f a n g d iese r A r b e i t i i be r d ie K i r c h e n l e h r e 

Hus ' e r s c h e i n t es s i n n v o l l , z u n a c h s t e i n e n groben i n h a l t l i c h e n ttberblick 

i i b e r d ie K a p i t e l dieses e n t s c h e i d e n d e n Werkes z u geben. 

D ie e r s t e n d r e i K a p i t e l s i n d der Idee der K i r c h e gewidmet . Hus b e g i n n t 

m i t e i n e r d r e i f a c h e n B e g r i f f s b e s t i m m u n g der K i r c h e , wobe i er den 

S c h w e r p u n k t a u f die D e f i n i t i o n der K i r c h e als u n i v e r s a l e Geme inscha f t 

der P r a d e s t i n i e r t e n l e g t . I h r s t e h t d ie K i r c h e des A n t i c h r i s t e n als u n i 

v e r s a l e G e m e i n s c h a f t a l l e r Verdaramten gegenuber.241 im Fo lgenden w e n -

d e t er s i c h d a n n der traditionellen242 Drei te i lung der K i r c h e i n die ec

clesia tliriumphans, militans u n d dormiens zu .243 A U S den gewonnenen 

G r u n d s a t z e n z i e h t Hus d a n n F o l g e r u n g e n . Es geh t i h m besonders da rum, 

s i c h gegen den V o r w u r f zu v e r t e i d i g e n , n a c h se ine r D e f i n i t i o n h a t t e n die 

239 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 383f. 
240 s . o . 48. 
241 s . H . THOMSON, HUS, De Ecclesia, Kapitel I , 1-7. 
242 J. K)SERTH, WCLIF, De Ecclesia, op. c i t . 8. 
' THOMAS VCN AQUIM, Smma Iheologiae, I I I , q,8, a .7f . 

243 s . H . THOMSON, HUS, De Ecclesia, Kapitel I I , 8-10. 



- 5 3 - • . 

V e r d a m m t e n k e i n e r l e i A n t e i l an der K i r c h e . Hus b e k e n n t s i ch e i n d e u t i g 
dazu , dap i n der ecclesia militans P r a d e s t i n i e r t e u n d P r a s c i t e n v e r m i s c h t 
s i n d , o b w o h l d ie P r a s c i t e n an der u n s i c h t b a r e n w a h r e n K i r che k e i n e n 
A n t e i l haben.2'*'» 

I n den f o l g e n d e n d r e i K a p i t e l n i s t Hus um e ine K l a r u n g seines S t a n d -

p u n k t e s b e m i i h t . D u r c h d ie E i n f i i h r u n g der U n t e r s c h e i d u n g der P r a d e s t i -

n a t i o n zum e w i g e n Leben u n d der P r e d e s t i n a t i o n z u r g e g e n w a r t i g e n G e -

r e c h t i g k e i t v e r s u c h t er, das V e r h a l t n i s v o n w a h r e r K i r c h e u n d k a m p f e n -

der K i r c h e genauer zu bes t immen . Im H i n b l i c k a u f das B i l d der K i r c h e als 

L e i b C h r i s t i b e t o n t er, daP C h r i s t u s s e l b s t das a l l e i n i g e u n d s u f f i z i e n t e 

H a u p t s e ine r K i r c h e sei.2''5 U n t e r den gemach ten V o r a u s s e t z u n g e n s e t z t 

er d ie i h r e m Wesen n a c h u n g e s c h i c h t l i c h e P r a d e s t i n a t i o n s a u s s a g e , d ie die 

M e n s c h h e i t i n d ie b e i d e n Blocke der P r a d e s t i n i e r t e n ' u n d der P r a s c i t e n 

e i n t e i l t , a u f d i e g e s c h i c h t l i c h e Ebene um. Dies gesch ieh t , indem er die 

ecclesia praedestinatorum, ecclesia sancta u n d convocatio fidelium u n -

te rsche ide t .2 ' '6 i n d iesem Zusammenhang s p r i c h t Hus auch v o n der U n 

t e r s c h e i d u n g der n o m i n e l l e n u n d der w a h r e n Ki rche .247 Gegeniiber der 

w a h r e n K i r c h e g r e n z t er die K i r c h e des A n t i c h r i s t e n , d ie ecclesia repro-

borum, ab. Er c h a r a k t e r i s i e r t sie i n i h r e m Wesen u n d n e n n t die K e n n z e i -

chen v o n i h r e m H a u p t u n d i h r e n G l i e d e r n . F e r n e r h i n geh t es Hus da rum, 

das V e r h a l t n i s C h r i s t i z u r ganzen M e n s c h h e i t zu k l a r e n , Er s e t z t s i ch m i t 

der These v o n Thomas v o n A q u i n ( 1 2 2 5 - 1 2 7 4 ) ause inander , daP C h r i s t u s 

das H a u p t a l l e r Menschen sei .248 

H a t t e Hus i n den e r s t e n sechs K a p i t e l n die Grundz i ige se iner E k k l e s i o l o 

gie c h ' a r a k t e r i s i e r t u n d d a r g e s t e l l t , so w e n d e t er s i ch i n den f o l g e n d e n 

v i e r K a p i t e l n der r o m i s c h e n K i r c h e z u . Er u n t e r s u c h t i h r V e r h a l t n i s zu 

der v o n i h m c h a r a k t e r i s i e r t e n w a h r e n K i r c h e der P r a d e s t i n i e r t e n u n d 

kommmt z u dem E r g e b n i s , dap be ide K i r c h e n u n t e r k e i n e n Umstanden als 

i d e n t i s c h b e t r a c h t e t w e r d e n d i i r f e n u n d konnen . 249 A l s g r u n d l e g e n d f i i r 

se ine A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den A n s p r u c h e n der romischen K i r c h e e r -

w i e s s i c h f i i r Hus d ie T e x t s t e l l e M t . 16, 1 6 - 1 9 . . Er b e s c h a f t i g t s i ch m i t 

der Aussage dieses T e x t e s z u n a c h s t im H i n b l i c k a u f d ie / ides .2"' F e r n e r 

h i n i s t i h m der A s p e k t des fundamentum der K i r che25 i , a ls das die r o m i -

244 s.H. THaiSOI, HUS, De Ecclesia, Kapitel I I I , 11-19. 
243 s .H. THOMSOI, ms, De Ecclesia, Kapi te l IV, 20-29. 
246 Eine genaue D e f i n i t i o n dieser Begr i f fe e r fo lg t spater. S.u. 64f. 
247 s.H. THCMSON, HUS, De Ecclesia, Kapitel V, 30-39. 
248 I b i d . Kapitel H , 4Ch42. • -
249 I b i d . Kapi te l V I I , 43-52. 
230 I b i d . Kapi te l V I I I , 53-56. 
251 S.u. 107f. 
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sche K i r c h e Pe t ru s u n d se ine N a c h f o l g e r v e r s t e h t , w i c h t i g . Er b e t o n t , dap 
C h r i s t u s u n d der Glaube , d u r c h den die K i r c h e C h r i s t u s a ls Sohn des l e -
b e n d i g e n Got t e s b e k e n n t , d ie Grund lage i s t , a u f der die K i r c h e e r r i c h t e t 
i s t , - n i c h t aber der A p o s t e l Pe t rus . Die A p o s t e l oder i h r e N a c h f o l g e r 
k o n n e n n i c h t i m g l e i c h e n S i n n a ls F u n d a m e n t b e t r a c h t e t werden , sie s i n d 
a u f dem F u n d a m e n t C h r i s t u s geg runde te fundamenta. A l l e r d i n g s mup man 
b e r i i c k s i c h t i g e n , dap C h r i s t u s d ie A p o s t e l a u f g r u n d i h r e r Tugenden f i i r 
d iese A u f g a b e a u s g e w a h l t h a t . I h r e E i g e n s c h a f t e n s i n d d a m i t auch V o r -
a u s s s e t z u n g f i i r d ie s o g e n a n n t e n S t e l l v e r t r e t e r C h r i s t i bez iehungsweise 
N a c h f o l g e r Pe t r i . 252 M i t der T e x t s t e l l e M t . 16 b e s c h a f t i g t s i ch Hus auch 
u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t der der K i r c h e g e w a h r t e n Sch l i i s s e lgewa l t , d ie 
Hus a u f den g e i s t l i c h e n B e r e i c h e i n s c h r a n k t u n d z u g l e i c h a u f die gesarate 
P r i e s t e r s c h a f t a u s w e i t e t . F e r n e r h i n . be ton t Hus, daP den P r i e s t e r n d i e 
S c h l i i s s e l g e w a l t n u r ministerialitefi^^ gegeben se i , d .h . sie haben n u r 
d e k l a r i e r e n d e F u n k t i o n . 2 5 4 

Die d a n n f o l g e n d e n 13 K a p i t e l s i n d - e i n d u r c h l a u f e n d e r Kommentar zu dem 

consiliuirP^^, i n dem s i c h Hus m i t den Aussagen se iner Gegner a u s e i n a n -

d e r s e t z t . Dies b e d e u t e t n i c h t n u r , daP Hus den b i s h e r sehr d u r c h d a c h t e n 

A u f b a u s e i n e r S c h r i f t n i c h t w e l t e r v e r f o l g t - s t a t t dessen wende t er s i ch 

e i n z e l n e n P u n k t e n der E r k l a r u n g des consiliums zu , d ie er n a c h e i n a n d e r 

a b h a n d e l t , - s o n d e r n auch , dap s i c h der s p r a c h l i c h e C h a r a k t e r der 

S c h r i f t v o n dem r u h i g e n , s a c h l i c h c n S t i l zu e ine r po lemischen A u s -

d r u c k s w e i s e a n d e r t . 

Hus s e t z t e i n m i t s e ine r K r i t i k an dera M i p b r a u c h der k i r c h l i c h e n Mach t 

z u r E r l a n g u n g p e r s o n l i c h e r V o r t e i l e u n d E r r e i c h u n g ego i s t i s che r Ziele .256 

Dann b e h a n d e l t er d ie F i i h r u n g s p o s i t i o n des Papstes, der gegeni iber er 

b e t o n t , dap C h r i s t u s das H a u p t der K i r c h e i s t . M i t v e r s c h i e d e n s t e n A r g u -

m e n t e n v e r s u c h t er d ie U n s i n n i g k e i t des p a p a l i s t i s c h e n A n s p r u c h s 

nachzuwe i sen . 257 Besonders w e n d e t s i ch Hus noch e i n m a l der romischen 

K i r c h e n d e f i n i t i o n z u . Er w i d e r l e g t diese z u n a c h s t im H i n b l i c k a u f den 

Paps t u n d d a n n h i n s i c h t l i c h der K a r d i n a l e . E n t s c h i e d e n wende t er s i ch 

gegen den n u r j u r i s t i s c h b e g r i i n d e t e n A u t o r i t a t s a n s p r u c h des Papstes 

u n d der K u r i e u n d b e t o n t , dap A n s p r u c h a u f A u t o r i t a t n u r d e r j e n i g e e r -

heben k a n n , der auch d ie g e i s t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n dazu e r f u l l t . 2 5 8 

252 s.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, Kapi te l K , 57-72. 
253 s .u . 113ff. 
254 s.H. THOISaJ, HUSr De Ecclesia, Kapitel X, 73-89. 
255 s.o. 48. 
236 s.H. THa^SCN, HUS, 2te Ecclesia, Kapi te l H . 90-95. 
257 I b i d . Kapi te l X I I , 96-100. 
258 s.H. THCMSOT, HUS, Da Ecclesia, Kapi te l X I I I und XIV, 101-109 und 110-118. 
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A u c h w i l l Hus dem r o m i s c h - k a t h o l i s c h e n Grundsa t z , dap Papst u n d K u r i e 
z u r L e i t u n g der K i r c h e u n e r s e t z l i c h n o t w e n d i g s i n d , u n t e r dem V e r w e i s 
a u f d ie e r s t e n d r e i n a c h c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t e der K i r c h e n i c h t z u -
s t i m m e n . A l s G r u n d i i b e l des k i r c h l i c h e n V e r f a l l s b e t r a c h t e t er d ie S i m o -
n i e , d ie d u r c h die k o n s t a n t i n i s c h e Schenkung E i n z u g i n die K i r c h e 
h i e l t . 2 5 9 

A u s f i i h r l i c h r e c h t f e r t i g t s i c h Hus a u c h gegen den V o r w u r f , d ie t s c h e c h i 

sche R e f o r m p a r t e i an der Prager U n i v e r s i t a t w i i r d e die h e i l i g e S c h r i f t a l -

l e i n a ls r i c h t e n d e I n s t a n z bzw. L e h r k r i t e r i u m a n e r k e n n e n , sie aber 

z u g l e i c h n i c h t i n O b e r e i n s t i m m u n g m i t der T r a d i t i o n aus legen, sbndern 

n a c h i n d i v i d u e l l e n G e s i c h t s p u n k t e n in te rpre t i e ren . 26o Danach w e n d e t 

s i c h Hus der den l e t z t e n T e i l des Buches immer .mehr bes t immenden Frage 

des v o m a p o s t o l i s c h e n S t u h l v o n a l i e n U n t e r g e o r d n e t e n i n a l i e n D ingen 

g e f o r d e r t e n Gehorsams z u . Hus l e h n t diese F o r d e r u n g ab.26i Er v e r t e i d i g t 

s e i n e n S t a n d p u n k t , dap Ungehorsam gegeni iber k i r c h l i c h e n V o r g e s e t z t e n , 

w e n n sie Sch lech tes g e b i e t e n , d .h m o r a l i s c h oder t h e o l o g i s c h b e d e n k l i c h e 

Dinge f o r d e r n , Gehorsam G o t t gegeni iber i s t . 2 6 2 Sehr vehemen t w e h r t s i ch 

Hus gegen den v o n der r o m i s c h e n K i r c h e v e r t r e t e n e n Grundsa tz , daP U n 

gehorsam gegen i iber dem a p o s t o l i s c h e n S t u h l e ine Tods i inde se i . Er 

w e n d e t dagegen e i n , daP d ie romische K i r c h e n i c h t u n t e r A n d r o h u n g der 

E x k o m m u n i k a t i o n Dinge v e r l a n g e n k o n n e , die Chr i s tus s e lbs t n i e 

v e r l a n g t habe.263 H U S s p r i c h t den L a i e n d ie F a h i g k e i t z u z u 

u n t e r s c h e i d e n , ob die gemach ten A n o r d n u n g e n g u t e n , bcisen oder 

raittleren Charakters264 sind.26= 

Die b e i d e n l e t z t e n K a p i t e l des T r a k t a t e s De Ecclesia haben p e r s o n l i c h e n 

C h a r a k t e r . Z u n a c h s t b e f a p t s i c h Hus m i t der R e c h t m a p i g k e i t bzw. U n -

r e c h t m a p i g k e i t s e ine r e igenen E x k o m m u n i k a t i o n . Im Zusammenhang m i t 

den K i r c h e n s t r a f e n I n t e r d i k t , E x k o m m u n i k a t i o n u n d Suspens ion v e r w e i s t 

er a u f d ie h o h e r c A u t o r i t a t Got tes be i d e r a r t i g e n En t sche idungen . 266 

259 S.H. THCMS(1I, HUS, De Ecclesia, Kapitel XV, 119-130. 
260 s.H. THOMSOT, HUS, De Ecclesia, Kapitel XVI, 131-147. 
261 I b i d . Kapi te l XVII und X V I I I , 148-156 und 157-173. 
262 I b i d . Kapi te l X H , 174-182. 
263 I b i d . Kapitel XX, 183-191. 
264 s .u. 120ff . 
263 S.H. THCMSOI, HUS, De I^clesia, Kapitel X H . 192-208. 
266 s.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, Kapitel X H I und X X I I I , 209-217 und 218-237. 
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2. T e i l : Die Ekk le s io log i e des J a n Hus. 
2.1. Das Wesen der K i r c h e . 

Am A n f a n g e iner Dars te l lung der Ekkles io log ie von J a n Hus mup die 

F r a g e n a c h dem Wesen der K i r c h e , wie Hus es begreift , s tehen. Hus' 

gesamtes ekkles io log i sches Konzept i s t von se iner L e h r e von der Kirche 

a l s Gemeinschaf t der P r S d e s t i n i e r t e n gepragt. I n Gegeni iberstel lung zu 

der w a h r e n K i r c h e s teht die Kirche des A n t i c h r i s t e n a ls Gemeinschaft der 

P r a s c i t e n . Aufgrund dieser s p i r i t u e l l e n Def in i t ion der Kirche erweist s i ch 

die F r a g e s t e l l u n g , wie diese uns i ch tbare K i r c h e der Prades t in ier ten in 

Beziehung zur s i c h t b a r e n K i r c h e gesetzt werden k a n n , als grundlegend. 

Hier s t eh t Hus vor dem Problem, die Relat ionen zu bestimmen, durch die 

die ungesch icht l i che , von jeder z e i t l i c h e n Dimension unabhSngige, 

Zwei te i lung der Menschhei t in PrSdes t in ier te und Prasc i t en mit den 

s i c h t b a r e n und gesch ich t l i chen Gegebenheiten der Zeit und der 

s i c h t b a r e n K i r c h e verbunden s ind . E s wird f ernerh in zu fragen se in , 

welche E i g e n s c h a f t e n Hus welcher der beiden K i r c h e n zuschre ibt und wie 

s i c h das V e r h a i t n l s beider K i r c h e n zue inander bestiramen lapt. Gerade 

diese beiden Punkte s ind in der Forschung derzeit umstr i t ten . Wahrend 

Riedl inger i Hus vorwir f t , dap er der gesch icht l i chen , s i chtbaren K i r c h e 

i iberhaupt ke ine Bedeutung beimipt, v e r t r i t t Werner2 die These , Hus habe 

die E i g e n s c h a f t e n der u n s i c h t b a r e n K i r c h e auf die s ichtbare Kirche 

i lbertragen. 

Diese mit dem Wesen der K i r c h e verbundenen Frages te l lungen l a s s e n s i c h 

n i c h t erortern , ohne auch immer wieder Hinweise darauf zu geben, welche 

Konsequenzen s i c h daraus f u r Hus' Beurte i lung der romischen Kirche 

ergeben. Seine konkrete Stel lungnahme zu romischen Kirche im Hinbl ick 

a u f die ecclesia vera wird a l lerdings ers t im folgenden K a p i t e l 

a u s f i i h r l i c h dargelegt werden. Z u n a c h s t jedoch i s t z u bestimmen, wie Hus 

den K e r n - und Ausgangspunkt se iner Ekkles io log ie , die Unterscheidung 

der K i r c h e der P r a d e s t i n i e r t e n und der P r a s c i t e n , darlegt und begrundet 

und welche Schlupfolgerungen s i c h daraus ergeben. 

H. RIEDLINGER, Ekklesiolocfie und Christoloqie bei Johannes Hus. Die QiadenftULle 
Christ i und die Kirche in seinem Kcosnentar zur Distinctio X I I I des dritten 
Buches der Sentenzen., i n : R. BJtUMER, Von Kcaistanz nach Trient, (Munchen, 
Paderbom, Wien, 1972), 47-55. 
E . WHOJER, Der Kirchenbeqriff bei Jan Hus, Jakoubek von Mies, Jan Zelivsky und 
den linken Taioriten, (Berlin, 1967). 
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2 .1 .1 . Die Idee der K i r c h e . 

In seinem Buch iiber die K i r c h e s e tz t Hus rait e iner dre i fachen Def ini t ion 

des Begr i f f s "Kirche" e in . Zunachs t de f in ier t er ecclesia a l s GebSude. E r 

formul iert : "ecclesia primo signat domum dei factam ad hoc, ut in ea 

populus excolat deum suum" 

In zwei ter Hins i ch t beze ichnet ecclesia aber auch die "ministros ad illam 

domum pertinentes"*, a lso die P r i e s t e r s c h a f t . Diese Def in i t ion f indet s i c h 

i n Hus' Synodalpredigt vom 19.10.140 53 i n etwas anderer Form. Dort 

wei te t er diese Begriffsbest immung der K i r c h e auf die Gemeinden aus , 

d.h. er schiept die L a i e n i n se ine Def in i t ion der K i r c h e mit ein.6 In dieser 

Aussage se iner Predigt i s t berei ts eine K r i t i k vorweggenommen, die Hus 

i n s e iner S c h r i f t De Ecclesia e r s t an spaterer S te l la aus f i ihr t . Deshalb 

so l i h ier nur k u r z angedeutet werden, dap s i c h Hus im Hinbl ick auf die 

S te l lung des L a i e n in der K i r c h e grundsatz l l ch von der papa l i s t i s chen , 

r o m i s c h - k a t h o l i s c h e n Def in i t ion untersche idet , die die Kirche anhand des 

Papstes und des K l e r u s de f in ier t und das La ienvo lk kaum 

beri icksichtigt . ' ' DaP es Hus aber gerade urn die E inbez iehung der L a i e n 

geht, zeigt auch se ine Def in i t ion des Terminus "romische Kirche": 

"Notandum autem est quod ecclesia romana proprie dicebatur congregacio 

Christi fidelium existenciuin sub obediencia romani episcopi...".^ Hus 

s e t z t a u c h an dieser Ste l le den A k z e n t darauf , dap die Kirche s i ch aus 

den GlSubigen zusamraensetzt . E r hebt die k i r c h l i c h e Hierarchie jedoch 

n i c h t auf . S ie i s t ebenfa l l s i n der Begriffsbest immung entha l ten . 

Die dr i t te von Hus gegebene Def in i t ion or ient ier t s i c h an der Lehre des 

A r i s t o t e l e s , der a l s congregatio a l le bezeichnet , die unter e iner 

3 S.H. raOMSCN, De Ecclesia, 1. 
" Ibid. 1. 
3 Diese Synodalpredigt setzt mit einer ahnlichen dreifachen Definition der Kirche 

ein, vfie Hus' Traktat flber die Kirche. 
6 R, KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Sywdalpredigt, op. c i t . , 

119. 
Hus fonnuliert in seiner Predigt: "In zweiter Hinsicht vdrd 'Kirche' im 
iibertragenen Sinne gebraucht fur die Gemeinden - seien es nun die geistlichen 
Diener darin, die man die ruhmvollen Manner der Kirche nennt, oder die Glaubigen 
allganein, Laien und Kleriker-" 

7 Zum papalistischen Kirchenbegriff s.o. 31ff. 
Im Hintergrund i s t hier der p^alist ische Kirchenbegriff zu denken, der die 
Stellung der Laien in der Kirche voll ig vemachlassigt. Hus wird sich spater 

. noch ausdnicklich gegen dieses Kirchenverstandnis wenden, das auf Papst und 
Klerus konzentriert i s t . Der papalistische Kirchenbegriff wird von Hus im 
zweiten T e i l seiner Schrift noch genauer angesprochen, da er auch dan consilium 
zur Aussohnung zwischen Hus und des Prager Universitat zugrundelag. Vgl. S.H. 
UKMSai, HUS, Da Ecclesia, 101. Vgl. weiterhin F . PALACKf, Docunsnta, op. c i t . 
475. 

8 S.H. mMSCN, HUS, De Ecclesiai, 48. 
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H e r r s c h a f t stehen.^ D a r a u s ergibt s i c h ftir die Kirche , dap die 
"congregacio omnium hominum dicitur ecclesia", denn n a c h Mt 2 5 , 3 1 - 3 3 
wird C h r i s t u s die ganze Welt r i c h t e n , d.h. jedoch, dap al le Menschen 
unter der H e r r s c h a f t C h r i s t i s tehen. i" A u c h an dieser Begriffsbestimmung 
iibt Hus K r i t i k . E r e r k l a r t , diese grope Gemeinde, von der in Mt. 25, 31ff 
die Rede i s t , s e i n i c h t a l s Ganze die hei l ige K i r c h e . Dies erschl iept s i c h 
daraus , dap C h r i s t u s die Schafe von den Bocken s c h e i d e t . n Aus dieser 
Beobachtung folgert Hus, dap es zwei K i r c h e n gibt, namlich die der 
Schafe , das i s t die w i r k i i c h e K i r c h e der Prades t in i er ten , und die der 
Bocke, das i s t die K i r c h e der Prasciten.12. Grundlegend f i ir die Def in i t ion 
der K i r c h e i s t demnach die Unterscheidurig zwischen der ecclesia 
sanctorum und der ecclesia reproborum.^^ Mit einem Hieronymuszitati4 
weis t Hus d a r a u f h in , dap P r a s c i t e n ke inen A n t e i l an der wahren hei l igen 
K i r c h e haben. Die wahre K i r c h e i s t v ie lmehr die Gesamtheit der 
P r a d e s t i n i e r t e n : "EccJesia autem sancta katholica, id est universalis, est 
omnium predestinatorum^^ universitas, que est omnes predestinati 
presentes, preteriti et futuri". Dieselbe Intent ion hat die in Hus' 
Sentenzenkommentar i n Anlehnung an August in i^ gegebene Defint ion, in 
der Hus die K i r c h e a l s die Gemeinschaft der glaubigen Prades t in ier ten 
und der Gerecht fer t ig ten beze ichnet . 

Diese K i r c h e der P r a d e s t i n i e r t e n , die Hus den anfangl ichen Def ini t ionen 

gegeni iberste l l t , c h a r a k t e r i s i e r t er folgendermapen: "sancta universalis 

ecclesia est numerus omnium predestinatorum et corpus Christi 

misticum^'', cuius ipse est caput, et sponsa Ciiristi, quam ex dileccione 

maxima redemit suo sangwine, ut possideret earn gloriosam finaliter, non 

habentem rugam peccati mortalis aut maculam peccati venialis aut 

aliquid aliud ipsam vilificans, sed ut sit sancta et inmaculata perpetue 

9 S.H. THCMS(»I, HUS, De Ecclesia, 1. 
10 Die Kirche i s t die "magna ccogregacio omnium baninm sub regisdne regis 

Christi". Ibid. I f . 
11 B i d . 2. 
12 B i d . 2. 
13 B i d . 2. 
14 E . mEDBERG, Hrsg., Corpus j u r i s canonici, 2 Bde., (Leipzig, 1879-1881). Vgl. 

Bd I , 1179. 
S.H. HiOMSON, HUS, De Ecclesia, 6. 

15 Hus verwendet stets diese Sdireibweise. DeshaB wird sie in den Zitaten 
iibemccinen. Im sonstigen Text erscheint beim Gebrauch lateinischer Fachtennina 
die gangige Schreibweise: praedestinatio etc. 

16 W. FLAJSHANS, HUS, Super IV. Sententarium, op. c i t . 616. "Ecclesia vera secundum 
Augustinvm super Jdianne Qnelia 2fi est ccsigregacio fidelium predestinatonm et 
iustificatorm." 

17 Fur den Terminus misticus g i l t derselbe Sachverhalt wie in Anmerkung 11. 
AuferhaB der Zitate aus der 2te Ecclesia wird deshaB die gangige Schreibweise 
benutzt: jsysticus. 
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amplexans Christum sponsum".^^ F i i r die ecclesia praedestinatorum gilt 
a lso , dap s ie der raystische Le ib C h r i s t i i s t . Sie k a n n auch a ls die Braut 
C h r i s t i beze ichnet werden, die er mit seinem Blut er lost hat . 
Hus de f in i er t die U n i v e r s a l k i r c h e f e r n e r h i n unter der Drei te i lung in die 
ecclesia thriumphans, militans und dormiens.^^ Wahrend s i ch die ecclesia 
thriumphans aus den Prades t in i er t en im Himmel und die ecclesia dormiens 
aus den P r a d e s t i n i e r t e n im Fegefeuer zusamraensetzt , i s t die ecclesia 
militans "numerus predestinatorum, dum hie viat ad patriam, et dicitur 
militans, quia exercet Christi miliciam adversus carnem, mundum et 
dyabolum".^^ Die P r a d e s t i n i e r t e n der thriumphierenden und der 
s c h l a f e n d e n K i r c h e s ind also der Anfechtung und dera Karapf mit dem 
F l e i s c h und der Welt entzogen s ind, wahrend die i n der Gegenwart 
lebenden A u s e r w a h l t e n noch i n d ieser Ause inanderse tzung stehen. 
A n d ieser Ste l l e en t s t eht zwischen Hus' Lehre yon der ecclesia 
universalis und se inen Beobachtungen an der empirischen Kirche eine 
K l u f t , die er i n dem Bi ld v o n der K i r c h e a l s B r a u t C h r i s t i zum A u s d r u c k 
bringt: E i n e r s e i t s h a l t Hus daran fest , daP die wahre Kirche re in se i . Sie 
i s t e ine B r a u t ohne F l e c k und Makel.21 So formuliert Hus: "Est autem ipsa 
universalis ecclesia virgo sponsa Christi virginis, ex qua ut vera matre 
spiritualiter generamur. Virgo, inquam, tota pulchra, in qua non est 
macula (Hohelied 4 ,7 ) , nec habens rugam aut maculam (Eph . 5,27) et 
sancta et immaculata et sic castissima secundum se totam in patria. "22. 
A n d e r e r s e i t s 1st ihra auch bewupt, dap die gegenwartige Kirche a ls Braut 
doch i n Unzucht lebt und durch den T e u f e l parcialiter korrumpiert i s t . In 
i h r e r j e tz igen G e s t a l t wird sie n i ch t von C h r i s t u s angenomraen werden, 
sondern sie muP e r s t wieder zu e iner re inen J u n g f r a u werden.23 
Hier i s t deut l i ch eine Spannung i n Hus' Aussagen iiber die Kirche zu 
spi iren. E i n e r s e i t s i s t die K i r c h e re in , andererse i t s doch korrurapiert. 
Deshalb wendet s i c h Hus im folgenden e iner K i a r u n g der Begriffe zu . Den 
Vorwurf , dap gemap se iner Def in i t ion der ecclesia ke in P r a s c i t Glied der 
K i r c h e se i , we is t Hus a ls eine fa l s che SchluPfolgerung zurtick.24 E r betont 
a u s d r i i c k l i c h , die K i r c h e se i corpus permixtum und beruft s i ch h ier unter 
anderem auf August in .23 B i b l i s c h belegt er diese Aussage mit dem 

18 S.H. TK»ISC»l, m , De Ecclesia, 7. 
19 Ibid. 8. 
20 Ibid . 8. 

Vgl. y y c l i f , s.o. 18. 
21 s . H . THCami, HUS, Da Ecclesia, op. d t . 9. 
22 Ibid. 9. 
23 Ibid. 9. 
24 Ibid. 11. 
29 Ibid . l l f . 
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G l e i c h n i s vom U n k r a u t unter dem Weizen, Mt. 13, 2 4 - 3 0 und 3 6 - 4 3 , dem 
G l e i c h n i s vom Hochtze i t smahl , Mt. 2 2 , 2 - 1 4 , und mit dem Gle ichnis vom 
F i s c h e r n e t z , Mt 13, 4 7 - 5 0 . 2 6 yŝ ber Hus untersche ide t durch die Termin i in 
ecclesia und de ecclesia e ine zwei fache Gl i edschaf t an der Kirche .27 "in 
der Kirche" i s t jeder , der s i c h zur empirischen Kirche zShl t ; "von der 
Kirche" s ind hingegen nur die Prades t in i er ten . Demgemap s ind die 
P r a s c i t e n zwar i n der K i r c h e , in ecclesia, aber n i ch t von der Kirche , de 
eccVesja.28 Und daraus ergibt s i ch dann gerade n icht , "si quicunque 
viantes sunt in ecclesia, tunc sunt de ecclesia", sondern das Gegenteil .29 
F i i r Hus ergibt s i c h daraus eine v i e r f a c h e Moglichkeit, das V e r h a l t n i s des 
i n der Gegenwart lebenden Menschen zur K i r c h e zu bestimmen. Da s i n d 
z u n a c h s t diejenigen, die sowohl der Sache a l s auch dem Namen nach in 
der K i r c h e s i n d . Sie s ind also in ecclesia und de ecclesia zugle ich. Dann 
gibt es welche, die weder der Sache noch dem Namen nach in der K i r c h e , 
- also weder in ecclesia noch de ecclesia - s ind . Die dri t te Gruppe bi lden 
diejenigen, die n u r dem Namen nach in der Kirche s ind. das s ind die 
h e u c h l e r i s c h e n P r a s c i t e n . Diese Menschen s ind zwar i n ecclesia, aber 
n i c h t de ecclesia. Die le tz te Gruppe umfapt die, die nur der Sache nach in 
der K i r c h e s ind , obwohl s ie dem Namen n a c h a ls AuPenstehende 
e r s c h e i n e n . Die V e r t r e t e r dieser Gruppe s ind nur de ecclesia und n icht in 
ecciesia.3o 

Um die v o n Hus gemachte Untersche idung besser zu vers tehen , i s t s e in 

PrSdes t inat ionsbegr i f f , den er von Augus t in ubernimmt, genauer zu 

u n t e r s u c h e n . Gemeinsam mit Augustin3i und Wycllf d i f ferenz iert Hus zwei 

Formen der PrSdes t ina t ion , naml ich e inerse i t s die Pradest inat ion zum 

ewigen Leben und andererse i t s die Prades t inat ion zur gegenwartigen 

Gerecht igke i t . Deshalb untersche ide t Hus "duplex predestinacio, una qua 

quis preordinatur hie ad iusticiam et remissionem peccatorum 

percipiendam, sed non ad vitam glorie obtinendam et isti predestinacioni 

non convenit diffinicio secunda dicta superius. Alia est predestinacio 

qua aliquis predestinatur ad vitam eternam in futuro obtinendam...".^^ 

E - nUHBERG, Corpus iuris cancmici, op. c i t . I , 379, 746, 1376. 
26 S.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, l i t . 
27 Zu dieser Unterscheidung vgl . Augustin, s.o, 16. 
28 s . H . THOMSON, HUS, De Ecclesia, l i t . 

J . LOSiSmi, mUF, De Ecclesia, 89. 
29 S.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 15. 
30 B i d , 16, vgl . auch 30. 

J . LOSiJmi, WYCLIF, De Ecclesia, op. c i t . 89. 
31 S.H. THOMSCN, HUS, De Ecclesia, 16. 

Zu Augustin: E . FRUDBERG, Cbrpus i u r i s canaaid, op. c i t . I , 1235. 
32 S.H. THCMSCW, HUS, De Ecclesia, 16. 
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Wer n a c h der zwei ten Def in i t ion prSdes t in i er t i s t , f i i r den t r i f f t in der 
Regel auch die ers te Def int ion z u , wahrend der umgekehrte RiickschluP -
n i c h t moglich ist.^s Die B a s i s z u r ZugehOrigkeit der K i r c h e i s t f u r Hus 
a l l e i n die Pradest ination.^" Im Hinbl ick auf die empirlsche Kirche 
formul ier t er deshalb spi tz , dap n icht menschl iches Ansehen, 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t a t u s oder eine Wahl aufgrund menschl icher 
Gewogenheit iiber die G l i e d s c h a f t an der K i r c h e entscheiden kann , 
sondern nur die Erwahlung.33 

A u s d ieser zwe i fachen A r t der P r a d e s t i n a t i o n ergibt s i c h f i ir Hus eine 

zwei fache Moglichkeit , an der K i r c h e zu par t i z ip i eren . E r unterscheidet 

eine ewige G l i e d s c h a f t und eine temporale Gl iedschaf t . Die erstere 

besteht , wenn jemand zura ewigen Leben bestiramt i s t ; s ie kann n icht 

v e r l o r e n gehen. Die l e tz tere i s t dann vorhanden , wenn jemand nur nach 

der gegenwartigen Gerecht igke i t prades t in i er t i s t . Dieser Mensch kann 

zwar ze i tweise an der K i r c h e par t i z ip i eren , aber er wird im Endef f ek t 

doch wieder abfallen.36 A l s er lauternde Beispie le gre i f t Hus auf Paulus , 

Petrus und J u d a s zur i ick . Die beiden ers teren dienen Ihra als Beispie l f i ir 

zum ewigen Leben prades t in ier te Menschen, die zei tweise , im F a l l e des 

P a u l u s sogar f i ir eine sehr lange Zei tspanne, n i ch t Glieder der Kirche 

waren , n a c h der Prades t ina t ion Jedoch schon zur Kirche gehorten. Judas 

hingegen r e p r a s e n t i e r t diejenigen, die nur im Sinne der gegenwartigen 

Gerecht igke i t an der K i r c h e A n t e i l haben und spater verlorengehen, wel l 

s ie n i c h t zum ewigen Leben prades t in i er t waren.3 ' 

Jedoch: der Kirchenbegr i f f von Hus ble ibt , wie de Vooght'B r i cht ig 

f e s t s t e l l t , u n k l a r i n dem, was das V e r h a l t n i s der s i chtbaren und der 

u n s i c h t b a r e n K i r c h e zue inander be tr i f f t . Denn nur durch eine 

Untersche idung der ecclesia invisibilis und der ecclesia visibilis i s t es zu 

e r k i a r e n , dap Hus die K i r c h e e inerse i t s a l s numerus praedestinatorum 

und andererse i t s a l s corpus permixtum de f in ieren k a n n . Obwohl Hus die 

Begri f fe der ecclesia visibilis bzw. der ecclesia invisibilis n icht se lber 

33 s.H. THOmi, HUS, De Ecclesia, 16. 
34 An dieser Stelle i s t es notwendig, sich vor Augen zu fuhren, dag fiir Hus der 

Pradestinationsbegriff in keiner Weise etwas rein willkurliches i s t , das von 
Gott her iiber den Menschen hereinbricht. Er stiumt mit Wyclif darin uberein, da^ 
die Pradestination an die willentliche Eiitscheidung des Menschen fiir oder gegen 
das Angebot Gottes gebunden i s t . 
J . LOSERTH, W m F , De Ecclesia, op. c i t . 60-63, 28. 

33 s.H. THOMSON, MB, De Ecclesia, 16.' 
36 Ibid. 17. 

J . LOSERTH, WYCUF, De Ecclesia, op. c i t . 112ff, 408f. 
37 s.H. THMISCN, HUS, De Ecclesia, 17f. 

J . LOSERTH, waiF, De Bxlesia, pp. c i t . 112ff, 408f. 
38 p. DE VOOQfT, Obscurites anciennes autor de Jean Hus, op. c i t . 181-188. 
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gebraucht , l iegt dieses Gedankenkonzept doch se iner Ekkles io logie 
zugrunde. E r l ehnt s i c h dabei eng an Augus t in und Wyclif an, die 
ebenfa l l s die wahre K i r c h e von der empirischen K i r c h e unterscheiden.39 
Indem Hus an den s p i r i t u e l l e n Kirchenbegr i f f August ins und die damit 
verbundene Untersche idung zwischen der s i ch tbaren und der 
u n s i c h t b a r e n K i r c h e ankni ipf t , kommt er wie dieser zu e iner dre i fachen 
I n t e r p r e t a t i o n des Begr i f f s ecciesia .4o wie A u g u s t i n untersche idet auch 
er zwi schen der K i r c h e der Prades t in i er t en , der Kirche der gegenwartig 
Gerechten und der empir ischen K i r c h e . 4 i Die Kirche der Prades t in ier ten , 
die ecclesia praedestinata, i s t die wahre Kirche und umfapt a l le 
P r a d e s t i n i e r t e n der Vergangenhei t , der Gegenwart und der Zukunf t und 
zwar unabhangig davon, ob s ie s i c h gerade im Sta tus der gegenwartigen 
Gerecht igke i t be f inden oder n icht .42 Demgegenuber umfapt die Kirche der 
Hei l igen, die ecclesia sanctafi'^, a l le diejenigen, die nach der 
gegenwartigen Gerecht igke i t Gl ieder der Kirche s ind , solche also, die zum 
ewigen Leben oder zur gegenwartigen Gerecht igke i t prSdest in ier t s ind 
und s i c h gerade im S t a t u s d ieser Gerecht igke i t bef inden. Dieser Kirche 
gehoren ze i tweise auch P r a s c i t e n an . Die ecclesia sancta stimmt 
demgemap te i lwe i se mit der ecclesia praedestinata i iberein, - namlich 
h i n s i c h t l i c h der ihr angehorenden gegenwartig gerechten Prades t in ier ten 

aber s ie i s t n i c h t mit i h r ident isch.44 Da diese Kirche Pradest in ierte 
und P r a s c i t e n umfapt, i s t s ie ein corpus permixtum im Sinne der 
Gle i chn i s se von Mt 13.45 dr i t te A r t der K i r c h e sch l i ep i i ch def in iert 
Hus a ls Gemeinschaf t der Glaubigen "secundum quid vel ad tempus vel 
nude secundum presentem iusticiam".'^^ Aber diese Kirche i s t nach Hus' 
A n s c h a u u n g n i ch t die wahre K i r c h e , " i i ia autem ecclesia non est corpus 
Christi misticum nec ecclesia sancta katholica nec pars eius.47 im 
Zusammenhang s c h a r f e r K r i t i k und unter Zuspi tzung der romischen Kirche 
a u f ihre v e r w e l t l i c h t e Hierarch ie beze ichnet Hus diese als ecclesia des 
A n t i c h r i s t e n . In diesem Sinne bi ldet s ie die ecclesia peccatorum, aber s ie 

39 S.o. 16, 18. 
40 S.o. 16. 
41 Die v<ai mir iiti folgenen eingefuhrten Termini ecclesia sancta und ecclesia 

praedestinata benutzt Hus selbst nicht; er umschreBt diese verschiedenen 
Kirchen aber der Sache nach. Terminologisch spricht Hus nur von ecclesia. 

42 s .H. THC5MS0N, HUS, De Ecclesia, 2 und 45. 
43 s .u. 77. 
44 B i d . 44. 
45 B i d . 44f. 
46 B i d . 44. 
47 B i d . 44. 

J . LC^EKTH, WYCLIF, De Ecclesia, op. c i t . 408f. 
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wird nur i rr t i imi ich K i r c h e genannt . i s ihre Glieder, die Haupt und Glieder 
der K i r c h e heipen bzw. s i c h se lbs t so nennen, s ind in Wirkl ichke i t membra 
diaboli.'*^ Aber diese sehr extreraen AuPerungen betref fen f i ir Hus n icht 
die ganze romische K i r c h e , sondern nur die verwe l t l i ch te , h i erarch i sche 
K i r c h e . 

Die Untersche idung der ecclesia praedestinata, ecclesia sancta und 

congregatio fidelium ergibt s i c h aus der konsequenten Durchft ihrung des 

zwe i fachen P r a d e s t i n a t i o n s a n s a t z e s . Hus tut dieses , indem er aufgrund 

der zwe i fachen Pradest inat ionsraogl ichkei t au f eine zweifache Gl iedschaf t 

in der K i r c h e schliept .3o Gl ied der ecclesia praedestinata i s t jeder 

P r a d e s t i n i e r t e . Gl ied der ecclesia sancta i s t jeder , der s i ch ira S ta tus der 

gegenwartigen Gerecht igke i t bef indet . Beide K i r c h e n s ind uns ichtbar . 

S i c h t b a r i s t hingegen n u r die erapirische K i r c h e , die aber n icht w i r k l i c h 

K i r c h e genannt werden darf . A n diesera entscheidenen Punkt weicht Hus 

a l l erd ings von dera Konzept Augus t ins ab. wahrend August in in se iner 

Kirchenkonzept ion d a r a n f e s t h a i t , dap die Glieder der wahren Kirche 

notwendigerweise auch Glieder der erapirischen Kirche se in raiissensi -

ausgenoramen s ind n u r diejenigen Heil igen, die vor dera Bestehen der 

K i r c h e gelebt haben, also die a l t tes taraent l i chen Patr iarchen und 

Propheten - , kann Hus in diesem Punkt dem k i r c h l i c h e n Posit ivisraus 

A u g u s t i n s n i c h t mehr folgen. E r schl lept auch die Moglichkeit e in, daP 

Gl ieder der wahren K i r c h e der Prades t in i er ten n icht Glieder der 

k a t h o l i s c h e n K i r c h e sind.32 

Dies ergibt s i c h f i ir Hus aus zwei facher Notwendigkeit: e inerse i t s 

anges ichts ungerecht fer t ig ter Exkoramunikat ionen, die auch gerade 

Prades t in i er t e t r e f f e n konnen und eine Folge der Korruption der 

empir i schen K i r c h e sind33, andererse i t s aus der Spaltung i n O s t - und 

Westkirche und der Spal tung innerha lb der roraischen Kirche durch das 

groPe wes t l i che Schisraa. Hus begeht Neuland, wenn er betont, daP auch 

48 J . ManMUS, U. NEUBER, Historia et mcsnmsDta, Bd. 1, 255. 
"9 S.H. THC*Isa^, Has, De Ecclesia, 36. Vgl . : "Uhde valde est mirabile qua fraite 

magis seculo dediti, magis secalariter et enormiter viveotes, elaigati a Cbristo 
oonversacione, et plus steriles ab explecione Christi ccmsilii et precepti sine 
formidine asserunt se fore capita vel corpus vel ntanbra predpua ecclesie spcose 
Cbristi." Vgl. femerhin De Ecclesia, 33: "Secundo habetmr quod i l l i , qui in 
ecclesia docet et katbedras dignitatum tenant et toandata dei solvunt, sunt 
reprdbi." 

30 Ibid. 17. I 
51 F . HOflfflNN, Der Kirchenbegriff des Heiligen Augustin, op. c i t . -221ff. 
52 s . H . TIOISCN, HUS, De Ecclesia, 16. 
33 Diesen Grenzfall bezieht auch Augustin noch in seine Kbnzeption mit ein. 

F.IKffM\NN, Der Kirchenbegriff des Heiligen Augustin, op. c i t . 228f. 
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der Ostkirche Pradestinierte angehoren."" Indem Hus auch die 
Moglichkeit einbezieht, daP ein Pradestinierter nicht d ied der sichtbaren 
Kirche ist, bestimmt er die Kluf t zwischen ecclesia visibilis und ecclesia 
invisibilis hei weitem tiefer als Augustin. Hus' strengeres Urteil ist unter 
anderem durch die Leugnung bzw. Vernachlassigung der unsichtbaren, 
wahren Kirche in der Ekklesiologie der papalistischen und 
konziliaristischen Theologen bedingt. 

Die dreifache Tiefendimension der Kirche als congregatio fidelium bzw. 
ecclesia visibilis, als ecclesia sai7cta und als ecclesia praedestinatorum, 
- die beiden letzteren sind Erscheinungsformen der ecclesia invisibilis, -
widerspricht der Teilung der Menschheit in die Kirche der Pradestinierten 
und die Kirche der Prasciten n i c h t . N a c h Hus' Definition, die er unter 
Berufung auf Augustin formul ierf^ , beginnt die Kirche der Erwahlten mit 
dem ersten Gerechten, Abel, und geht for t bis zum letzten Gerechten, der 
am Ende der Tage gerettet werden wird."? D6mgegenuber beginnt die 
Kirche der PrSsciten mit Kain und umfapt alle Prasciten bis zum Jiingsten 
Gericht.'B Wahrend aber die Unterscheidung zwischen der ecclesia 
praedestinatorum und der ecclesia reproborum die Menschen ohne 
Beriicksichtigung von Zeit und Geschichte zwei Kategorien zuordnet, 
setzt das Konzept der drei Kirchen diese Kategorien unter Riicksicht auf 
den zweifachen Pradestinationsbegriff in die Gegenwart der Geschichte 
um. Dies koramt besonders in dem Begriff der ecclesia sancta zum 
Ausdruck.3' 

Die ecclesia sancta ist durch den Dualismus der sichtbaren und der 
unsichtbaren Kirche gepragt. Diese Kirche ist zwar einerseits corpus 
permixtum, indem sie in ihrer sichtbaren Existenz Pradestinierte und 
Prasciten umfapt«°, aber andererseits kann sie aufgrund der separatio 
spiritualis als rein charakterisiert werden, denn im geistlichen Sinne 
sind die Pradestinierten sehr wohl von den Prasciten geschieden^i -

54 J. JOrrRNUS, U. mim, mstoria at sxmmenta, Bd. 1., 325. 
" S.H. THCMSOI, WS, Da Ecclesia, 2. 
56 Ibid. 2. 

Vgl. zu Augustin, E. FRIEDBIKG, Corpus iuris cancmci, op. c i t . I , 1126. 
ST S.H. TfOISCN, mis. Da Ecclesia, 2f. 
" Ibid. 3. 
39 Ibid. 8. 
60 Ibid. l l f . 
61 Ibid. 33f. "Ipse vas baptizabit in spiritu sancto etc., canceditwr, quod 

ecclesia sancta est area danini, in qua sunt secundum fidem boni at mali, 
predestinati at presciti nunc penaixti, perdestinati ut triticum, presciti ut 
palea, prim in horreum celestis pa t r i e ccxigregaiuii, reliqui igne inextingwibili 
coaburendi, ut dicit emngelium et exposicio Augustini. Sed sicut palea seinper 
inanet palea, sic prescitus semper nmet presdtus, etsi aliquando sit in gracia 
secundum presentm iusticiam, tamen nunquam est pars sancte ecclesia." 
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wenn dies auch nicht mit sichtbaren Kriterien nachweisbar ist, sondern 
erst beim endzeitlichen Gericht deutlich werden wird.®^ Durch diese 
Unterscheidung entzieht Hus das Wesen der Kirche der kirchlichen 
Realitat. Wahrend die sichtbare Kirche nicht dem Anspruch entspricht, 
der an die wahre Kirche erhoben werden mup, wird die wahre Kirche 
dieser sichtbaren Korruption der ecclesia visibilis entzogen. Die wahre 
Kirche ist trotzdem, wenn auch nicht sichtbar, rein. Bis zur Vollendung 
im Jungsten Gericht wird sich dieser Dualismus nicht aufheben lassen. 
Hus betont deshalb auch immer wieder, dap die universale, heilige Kirche 
finaliter im hSchsten MaPe keusch sein wird, denn in ihrer Reinheit und 
Vollkommenheit wird die ganze ecclesia praedestinatorum erst im 
Jungsten Gericht sichtbar.^^ Die Kirche in der Gegenwart wird immer 
zugleich himmlische und irdische Kirche sein, also reine Kirche und 
zugleich corpus permixtum, wobei der permixtio corporalis eben doch eine 
separatio spiritualis entspricht, so dap mit dem Vermischtsein ein - in 
der Gegenwart nicht erkennbares - Getrenntsein einhergeht. 
Diese Analyse von Hus' Kirchenidee zeigt, dap de Vooght zu Recht davon 
spricht, daP Hus die unsichtbare Kirche der sichtbaren Kirche 
ilberordnet.^" Eine Abwertung der ecclesia visibilis gegeniiber der 
ecclesia invisibilis hat auch Riedlinger betont.^^* Es stimmt, daP Hus, 
indera er entgegen der gangigen Kirchenlehre seiner Zeit die wahre Kirche 
als unsichtbar bezeichnete, die Kirche der Verfallenheit der irdisch-
empirischen Kirche entzog. Allerdings diirfte Riedlinger in seinem Urteil 
zu weit gehen, wenn er - ausgehend von dem Grundsatz, daP von der 
Wahrheit der Kirche nur hinsichtlich ihrer ideellen, ungeschichtlichen 
Gestalt gesprochen werden kann - formuliert: "Nach diesem Konzept kann 
in der Kirchengeschichte nur Nebensachliches, Unbestandiges geschehen, 
das in Nichts zurucksinkt."66 Obwohl das offensichtliche Versagen der 
sichtbaren Kirche, das Hus sowohl durch die zahlreichen kritisierten 
MiPstande als auch durch Fehlentscheidungen in Fragen der Kirchenzucht 
immer wieder vor Augen steht, ihn zur Betonung der Unsichtbarkeit der 
wahren Kirche bewegt, gibt er die sichtbare Kirche damit nicht der 
Interessenlosigkeit anheim. Indem Hus die Eigenschaften der ecclesia 
invisibilis als Mapstab der empirischen Kirche betrachtet, verfal l t er 
nicht in den vielleicht naheliegenden Fehler, iiber das ideale Bild der 

62 s.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 1, 9, l l f . 
63 Ibid. 4, 7, 9. -
64 p, DE VOOOrr, Obscurites anciennes autor de Jean Huss, op. c i t . 181-188. 
65 H. RIEDUNGER, Ekklesiologie und Christologie bei Johannes Hus, op. c i t . 52. 
66 Ibid. 52. 
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unsichtbaren Kirche das Interesse an der empirischen Kirche zu verlieren 
und sie sich selbst und ihren Fehler zu iiberlassen. Statt in Resignation 
zu verfallen ist er darum bemiiht, die klaffende Diskrepanz zwischen der 
sichtbaren und der unsichtbaren Kirche zu verkleinern. An der 
sichtbaren Kirche soUen die Kennzeichen der unsichtbaren Kirche schon 
jetzt sichtbar werden.6''' 

Hus' Ringen und Miihen um die ecclesia visibilis verhindet ihn besonders 

mit der Tradition seiner Vorg^nger in der tschechischen Reformbewegung, 

die ihm praktische Schritte in diese Richtung vorgemacht haben. Vor 

allem Milic war es, der in seinem "neuen Jerusalem" in Prag die 

Charakteristika einer reinen Kirche ohne Fleck und Makel sichtbar 

verwirklichen woUte und - nach der Beurteilung von D. Holeton68 - auch 

verwirklicht hat. 

Dap Hus Eigenschaften der unsichtbaren Kirche auf die empirische Kirche 

iibertragt, ist auch darin begrundet, daP er selbst terminologisch keine 

Trennung der beiden Kirchen vollzieht. Am ehesten jedoch lapt sich das 

Verhaltnis von der ecclesia invisibilis nnd der empirischen Kirche als ein 

Gegenuber beider Kirchen beschreiben. Hus unterscheidet und scheidet 

zwar sichtbare und unsichtbare Kirche, er trennt sie aber nicht, um bei 

dieser Trennung stehenzubleiben, sondern erhebt die unsichtbare Kirche 

zum MaPstab der sichtbaren Kirche. Darin stellt Hus die ideale Kirche der 

empirischen Kirche gerade nicht beziehungslos gegenuber. Ihm liegt auch 

an der sichtbaren Kirche, was sich beispielsweise in dem dringenden 

Wunsch, dap die Braut von ihrer Hurerei doch zu der ursprilngllchen 

Jungfraulichkeit zuruckkehren moge, auPert.69 Hus ist von dem Wunsch 

bewegt, daP die Kirche Christ! sichtbare Kirche sein moge. Sie soil reine 

Kirche sein, in der die Christusnachfolge sichtbare Frucht tragt. 

Wahrend die Unterscheidung zwischen ecclesia invisibilis und ecclesia 

visibilis Hus' Reformanliegen hinsichtlich der empirischen Kirche nicht 

einengt oder mindert, bedeutet sie doch eine deutliche Abqualifizierung 

der sich in der roraischen Kirche prasentierenden sichtbaren Kirche. 

Indem f i i r Hus die wahre Kirche unsichtbar ist, werden alle 

Entscheidungen und Vorgange in der sichtbaren Kirche entscharft und 

relat iviert . Sie ist notwendigerweise aufgebaute Institution, aber ihre 

Entscheidungen sind relativ und nur zweitrangig.''° Dies gilt sowohl 

67 s.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 9. 
68 D. miEm, Sacramental and litu r g i c a l reform, op. c i t . 88. 
69 S.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 9. 
70 s.u. 113ff. 
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hinsichtlich des Gebrauchs der Schlusselgewalt'^ als auch f i i r das 
Priesteramfz und f i i r das Sakrament der Bupe''^. An diesen Punkten 
betont Hus immer wieder, daP die kirchliche Macht nur ministerialiter 
verliehen ist und ihre Entscheidungen und Beschliisse nur durch die 
gottliche Bestatigung wirksam werden. Die sichtbare kirchliche Ebene 
wird dadurch der unsichtbaren gottlichen Ebene untergeordnet und ihrer 
selbst erhobenen absoluten Autoritat enthoben. Deshalb setzt gerade an 
diesem Grundsatz die Kri t ik des Papalismus bzw. des Konziliarismus an, 
der Hus' Definition der wahren. Kirche als der Gemeinde der 
Pradestinierten nicht folgen konnte und wollte, well damit die kirchliche 
Autoritat unterwandert wurde. Hus' Definition hatten sie wohl 
hinsichtlich der ecclesia dormiens und ecclesia triumphans zustimmen 
konnen, nicht aber hinsichtlich der ecclesia militans. Diesem Urteil der 
Konstanzer Kirchenvater schloP sich in der neueren Forschung auch 
Kadlec an.'̂ '' 

Kr i t ik wie diese verkennt jedoch die Tatsache, dap Hus trotz dieser 
Definition und der heftigen Kri t ik an kirchlichen MiPstanden gerade die 
Reform der sichtbaren Kirche herbeifiihren wollte. Er bleibt insofern bei 
einer "positiven" Einstellung zur romischen Kirche, als das er an seinem 
Reformwillen festhalt und die Kirche immerhin noch als Kirche anerkennt. 
Darin grenzt er sich von den Waldensern und Franziskaner Spiritualen 
ab, die ihre eigene Bewegung rait der wahren Kirche identifizierten und 
die romische Kirche im Gegenzug als ecclesia carnalis oder congregatio 
peccatorum verstanden. Im Gegensatz zum Separatismus ging es Hus um 
Reform, d.h.: um Reform der ganzen Kirche. 

Als ein Ergebnis dieser Untersuchung von Hus' Kirchenidee hat sich u. a. 
gezeigt, dap er die ecclesia invisibilis der sichtbaren Kirche iiberordnet. 
Das Verhaltnis beider Kirchen lieP sich fernerhin als ein Gegeniiber 
beschreiben. Es wurde deutlich, daP Hus die vollkommmenen 
Eigenschaften der unsichtbaren Kirche als MaPstab und Ziel f i i r die 
sichtbare Kirche verwendet. Diese Erkenntnisse lassen sich an Hus' 
Aussagen iiber die verschiedenen Eigenschaften der Kirche beispielhaft 
vertiefen. 

71 S.u. 113ff. 
72 S.u. 113ff. 
73 s.u. 113ff. 
74 J, KflDLEC, Johannes Hus, op. c i t . 173-180. 
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2.1.2. Eigenschaften der Kirche. 

Hus greif t in seiner Charakterisierung der Kirche die Kennzeichen auf, 
die in den altkirchlichen Symbolen genannt werden.7= DemgemaP 
bezeichnet er die wahre Kirche als die eine {una) Kirche und als die 
katholische bzw. universale Kirche. Sie ist die heilige, reine ecclesia und 
wird auch als apostolisch bezeichnet.76 Es f a l l t auf, daP Hus alle diese 
Kennzeichen nur benutzt, um die wahre Kirche zu bescheiben.77 Gleich zu 
Beginn im zweiten Kapitel seines Traktates De Ecclesia schreibt er diese 
Charakteristika der ecclesia invisibilis zu.78 Aber es stellt sich die 
Frage, ob Hus diese Eigenschaften auch der sichtbaren Kirche 
zuschreiben kann, und wenn ja, welche. 
Das Merkmal der Einheit ist f i i r die unsichtbare Kirche unumstritten. Hus 
umschreibt sie in den Bildern der Kirche als Taube, als Braut und als 
corpus mysticum.''^ Schon in der Auslegungsgeschichte dienten diese 
Bilder besonders dazu, die Einheit der Kirche zu betonen.^o 
Aber auch die Definition der wahren Kirche als numerus omnium 
praedestinatorum hebt die Einheit hervor. Sie besteht zunachst in dem 
Band der Predestination selbst^i und in zweiter Hinsicht in der Einheit 
der Gliickseligkeit. Das letztere gil t insofern, als auch die 
Pradestinierten, die zur Zeit nicht im Status der Gerechtigkeit leben, am 
Ende der wahren Kirche angehoren w e r d e n . V o n dieser Einheit der 
ecclesia praedestinata ist die Einheit der ecclesia sancta zu 
unterscheiden. Sie besteht in der Einheit des Glaubens, der christlichen 
Tugenden und der Liebe.^s Diese Einheit beschreibt auch Augustin in 
seiner Auslegung von Joh 17,21 "ut omnes unum sint\ auf die sich Hus 
beruft.s'' Eine Anwendung des Einheitscharakteristikums auf die 
sichtbare Kirche ist fu r Hus nicht moglich. Er betont demgegeniiber, dap 

75 S.H. THCaiSOI, WS, De Ecclesia, 10. 
76 Ibid. 46. 
7 7 Ibid. 46. 

Was die Unterscheidung ecclesia praedestinata, ecclesia sancta und congregatio 
fidelim b e t r i f f t , so tragt die ecclesia sancta diesen Namen insofem zurecht 
als die Glieder dieser Kirche im Sinne der gegenwartigen Gerechtigkeit "heilig" 
sind. Bestandig "heilig" i s t aber nur die ecclesia praedestinata. 

78 Ibid. 10. 
79 S.u. 74ff. 
80 Vgl. D. S. SCHAFF, Hrsg., John Hus, The Church, (Westport, Ccainecticut, 3 1 9 7 6 ) , 

4, Anm. 2. 
81 S.H. TIOISCW, HUS, De Ecclesia, 10. _ 
82 Ibid. 10. 
83 Ibid. 10. 
84 Ibid. 10. 
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die kirchliche Einheit allein geistlich zu verstehen ist.^' Hus beruft sich 
bei dieser Aussage auf Eph 4,3; so sehr die kirchliche Einheit 
heilsnotwendig ist, so sehr ist sie doch nur auf die ecclesia sancta und 
die ecclesia praedestinata anwendbar.^e 

Mit diesem Ansatz hinterfragt Hus den Anspruch der romischen Kirche, 
die sichtbare, eine Kirche zu sein. Dies geschieht vor allem dort, wo Hus 
der Heilsnotwendigkeitsanspruch der romisch-katholischen Kirche im 
Sinne der Bulle Unam sanctam begegnet.87 Jndera Hus der Kirche in Rom 
nur noch einen Sonderstatus . unter den Kirchen einraumt, wird die 
kuriale Ekklesiologie empfindlich korrigiert.^s H U S stellt die romische 
Kirche beispielsweise den, Kirchen von Jerusalem und Antiochia 
gegeniiber, denen historisch gesehen ein Vorrang gebuhrt.^a Im Vergleich 
rait ihnen gesteht er der romischen Kirche aufgrund der Vorsehung 
Christi, dap in Rom die meisten Martyrer sterben wurden, eine besondere 
Stellung innerhalb der Kirchen zu. Mit dieser AuPerung wird jedoch das 
papalistische und kurialistische Selbstverstandnis der. 
Heilsnotwendigkeit der romischen Kirche grundsatzlich negiert.^° 
Hinsichtlich der Ostkirche betont Hus fernerhin, dap es auch in ihr 
Pradestinierte im Sinne von Mt 18,20 gibt, wodurch er den Selbstanspruch 
der romischen Kirche, allein die heilsnotwendige Kirche zu sein, in Frage 
stel l t .91 Am deutlichsten widerspricht Hus dem von der romisch-
katholischen Kirche erhobenen Anspruch, indem er davon ausgeht, dap 
die ecclesia romana auch Pradestinierte exkommuniziert.^^ Damit ist nach 
Hus dem Anspruch der roraischen Kirche eindeutig widersprochen. Hier 
stimmt Hus dem augustinischen Positivismus nicht zu, der neben der 
Einheit der unsichtbaren Kirche auch an der Einheit der sichtbaren 

83 S.H. THOMSCN, HUS, Da Ecclesia. 10. 
86 Ibid. 10. 
87 Ibid. 43. 
88 Ibid. 48-50. 
89 Ibid. 49. 
90 Ibid. 49f. 
91 J. lOTTANUS, U. NEUBER, Historia at monumenta, Bd. 1, 325. Gegentiber dan 

Vorwurf, er habe angesichts der drei Papste die Behauptung aufgestellt, die 
Kirche sei dreigeteilt, verteidigt sich Hus. Er erklart, "quod universalis 
Ecclesia Christi fidalium militans par totum orbm, ubi sunt Christi fidelas, 
est diffusa, quae ncsi solum tripartita, im multipliciter ultra dividitur in 
partes ipsam universal&n Ecclesiam integrantas. Numquid non habet sua membra et 
suos filios in Hispania sub Benedicto, et in Apulia et in Rheno sub Gregario, at 
in Bohemia sub Johanna JOail?" ... "Si ergo duo vel tras vel plures in India 
Graacia Hispania vel in quacunque mundi alia provincia sunt congregati in nomine 
Christi, qmnodo Fictor poterit prohibere, quod Christus ncsi sit medio eorum at 
per consaquens quod nw sint fidelissimi Christiani at sic pars integrans 
Christi ecclesiam militanten." 

92 s.o. 63. 
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Kirche fcsthalt und deshalb die wahre Kirche als Kirche in der sichtbaren 
Kirche versteht.93 

Neben dem Merkmal der Einheit wird in den altkirchlichen Symbolen das 

Charakteristikum der Universalitat bzw. der Katholizitat genannt. Auch 

dieses Merkmal bezieht Hus auf die die "ecclesia iustorum" die heilige, 

katholische Kirche, "id est universalis".^'* Die Universalitat deutet Hus 

im Hinblick auf die wahre Kirche^' zunachst geographisch, indem er 

betont, daP sich die wahre Kirche der Pradestinierten iiberall dort findet, 

wo zwei O d e r drei Erwahlte versammelt sind.^6 j , ^ Unterschied zu 

Augustin bezieht er die geographische Universalitat der Kirche nur auf 

die wahre ecclesia invisibilis.^'' Demgegeniiber war f i i r Augustin die 

raumliche Universalitat der Kirche in den uberall entstehenden neuen 

Gemeinden und in dem Ausbreiten des Christentums sichtbar.98 Die 

.Universalitat ist aufgrund der Bezogenheit auf die ecclesia invisibilis fiir 

Hus ein Glaubensartikel99 und nicht mit den Anspriichen der romischen 

Kirche identifizierbar .ioo 

Die Divergenz zwischen Hus und Augustin basiert auf der schon 

angedeuteten Vorentscheidung, daP Hus die sichtbare Einheit der Kirche 

aufgrund des Schisma mit der Ostkirche nicht anerkennen kann.^oi 

Wahrend f i i r Augustin die wahre Kirche in der sichtbaren Kirche und nur 

in ihr zu finden istio2. betrachtet Hus beide Kirchen nicht als 

konzentrische Kreise und sieht somit nicht in der sichtbaren Kirche den 

Rahmen der unsichtbaren Kirche. Fiir Hus wird zum weiteren 

Charakteristikum der Universalitat, daP Pradestinierte nicht nur der 

romisch-katholischen Kirche zu finden sind.io3 diesem Punkt, den man 

als "okumenisch" bezeichnen kann, weitet Hus den romisch-katholischen 

Universalitatsbegriff, den die rorhische Kirche.von Augustin iibernommen 

hat, aus und setzt neue MaPstabe, die in der romischen Kirche auf 

heftige Ablehnung stiepen. 

ttber die beiden genannten Aspekte der Universalitat hinaus ist die 

wahre Kirche auch zeitlich universal wie Hus in t)bereinstimmung mit 

93 s.o. 16f. 
94 S.H. TTOSOI, HUS, De Ecclesia, 2. 
95 Ibid. 46. 
96 Ibid. 2. 
97 Ibid. 46. 
98 E. BUG, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 43. 
99 s.H. THCMSCSJ, HUS, De Ecclesia, 45. 
100 Ibid. 51f. 
101 S.o. 63. 
102 E. BENZ, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 12-14, 43. F. HOFMANN, Der 

Kirchenbegriff des Heiligen Augustin, op. c i t . 221ff. 
103 s.u. 99. 
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Augustini°4 postuliert, wenn er definiert, dap die wahre Kirche die 
Pradestinierten der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft 
umfaPt.103 

Das Kriterium der Heiligkeit bzw. der Reinheit gilt nach Hus' 

Kirchenkonzeption nur f i i r die ecclesia invisibilis.^°^ Wahrend die wahre 

Kirche ihrem Wesen nach rein und heilig ist, kann dieses 

Charakteristikura bezuglich der sichtbaren Kirche nicht als Zustand, 

sondern nur als Mahnung ausgesagt werden.i87 Aber gerade bezuglich 

dieses Merkmales erweist sich, daP Hus die ecclesia invisibilis zura 

MaPstab der erapirischen Kirche erhebt. Darauf weist Werner hin, wenn er 

betont, dap Hus die Kennzeichen der wahren Kirche auf die sichtbare 

Kirche iibertragt.ios Allerdings geht Werner in seinem Urteil zu weit, 

denn Hus iibertragt nicht die Merkmale der wahren Kirche auf die 

empirische Kirche, sondern verwendet sie als MaPstab und Ziel seiner 

Paranese. Hus ist sich jedoch bewupt, dap die sichtbare Kirche diese 

Charakteristika nie vollstandig erreichen wirdi°9 und daP sie deshalb 

eindeutig nur auf die unsichtbare Kirche zu beziehen sind. Gerade im 

Hinblick auf das Kriteriura der Reinheit ist allerdings. festzustellen, daP 

es Hus darura geht, daP die sichtbare Kirche im Bemiihen um Reinheit und 

Heiligkeit lebt. Dieser Punkt gewinnt in Hus' Ekklesiologie vor allem auch 

dadurch Bedeutung, daP er sich mit einer extremen Leichtfertigkeit 

diesera Reinheitsideal gegeniiber konfrontiert sieht .no 

Schliepiich wendet Hus auch das Charakteristikura der Apostolizitat auf 

die Kirche an, und zwar in ihren beiden Erscheinungsformen als ecclesia 

invisibilis und als ecclesia visibilis. Die unsichtbare Kirche ist insofern 

apostolische Kirche, als sie auf der Lehre und dem Blut der Apostel 

erbaut i s t . m Sie ist als Kirche der Pradestinierten, die nach dem Vorbild 

104 S.H. THOMSON, HUS, Da Ecclasia, 2. 
Vgl. zu AUGUOTliI: FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, op. c i t , I , 1126. 

10= S.H. THOISON, HUS, Da Ecclesia, 2. 
S.o. 64. 

106 S.H. WXCM, HUS, De Ecclesia, 46. 
S.u. 74ff. 

107 S.H. THOMSON, HUS, Da Ecclasia, 46. 9. 
S.u. 75f. 

108 E. WERNER, Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, op. c i t . 10, 
109 Hus aupert sich bei der Erklarung seiner Verfallstheorie sehr pessimistisch. . 

. Vgl. auch: R. KALIVDDA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, op, 
c i t . 120. In seiner Predigt erklart Hus: "Im neuen Bund (waren) Christus und 
seine Apostel die besten Priester, aber absteigend von der Erstzeit und damit 
von der Nachahitiung Christi zur Weltlichkeit sind sie die schlechtesten in der 
Zeit des Antichrists." 

110 S.u. 99ff. 
111 S.H. THCMSÔ , HUS, De Ecclesia, 46. 
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der Apostel leben, wirklich apostolisch zu nennen.112 pQr dig unsichtbare 
Kirche gi l t das At t r ibut apostolisch entsprechend im Indikativ. 
Demgegeniiber soli aber auch die sichtbare Kirche gerade in diesem 
letzteren Sinne, namlich durch die imitatio der Apostel, wirkliche 
apostolische Kirche sein. In diesem Zusammenhang greift Hus wieder zur 
Paranese, denn auch dieses Kennzeichen ist, wie das der Heiligkeit, als 
Imperativ auf die sichtbare Kirche angewandt. Hus ist sich b e w u p t , d a p 

die sichtbare Kirche nicht in diesem Sinne wahre Kirche ist. Aber es ist 
sein Wunsch und sein Ziel, d a p diese Kennzeichen sich in der Kirche 
verwirklichen mogen. Aus diesem Verstandnis der Apostolizitat heraus, 
weist Hus den Anspruch der romischen Kirche, die apostolische Kirche zu 
sein, scharf zuriick . i i3 

In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, sich vor Augen zu fiihren, 

daP Hus das Charaktristikum der Apostolizitat und den Grundsatz der 

apostolischen Sukzession, - also die Lehre, daP die katholische Kirche 

der Gegenwart rait der Kirche der Apostel durch die urkundlich 

Oberlieferten Reihen der Bischofe verkniipft sei und somit die Bischofe 

als Nachfolger der Apostel gelten - , anders versteht als die kuriale 

Ekklesiologie seiner Zeit. Wie f i i r Wyclifi^" und Bernhard von C l a i r v a u x H ' 

ist f i i r Hus das amtliche Apostolat, das er den Bischofen und dem Papst 

grundsatzlich zuerkennen kann, an das sittliche Apostolat gebunden.^e 

Fernerhin ist das Apostolat in erster Linie Dienst und darf nicht als 

bedingungsloser Autoritatsanspruch verstanden O d e r im Dienste 

egoistischer Ziele mipbraucht werden. Die Apostel verstanden sich als 

Diener Christi und als demiitige ministri der Kirche.1^7 Wenn der Papst, 

die Kardinale und die Bischofe dem Beispiel der Apostel folgen, sich mit 

Leib und Seele fur die Kirche einsetzen und die an Petrus geriihmten 

Tugenden der Demut, Armut und Liebe lebenii8^ dann spricht Hus ihnen 

ihre Amtsautoritat nicht ab. 

Inwiefern Petrus sich in den genannten drei Tugenden vorbildhaft 

auszeichnete, beschreibt Hus noch genauer. DaP der Glaube d e s Petrus 

ein besonderer war, zeigt sich darin, d a p er die Frage Jesu "Quern dicunt 

homines esse filium hominis?" in rechter Weise mit dem 

112 s.H. "nolSCW, HUS, De Ecclesia, 46. 
113 Ibid. Kapitel VII, 43-52. , 
114 J . LDSEm, waJF, De Ecclesia, op. c i t . 562f. Die hier gemachten Aussagen uber 

das Papsttum gelten audi fiir jeden anderen Klerxker. 
115 Y. CONGAR, Die Ekklesiologie des HI. Bemhard, op. c i t . 86, 9b, ya. 
116 Ibid. 48. 
117 Ibid. 20. . 
118 s.H. THCMSCW, HUS, De Ecclesia, 67. 
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Messiasbekenntnis beantwortet.ii9 "Et ex ista fide accepit Petrus arras 
prefecture ecclesie">^° Zu demselben Glauben sind aber auch die 
Nachfolger Petri und diejenigen, die in der Kirche herrschen, 
verpflichtet .121 Petrus' zweite Tugend, die Demut, leitet Hus aus 
Bibelstellen wie Mt. 20,26f: " Quicunque voluerit inter vos maior fieri, sit 
vester minister, et qui voluerit inter vos primus esse, erit vaster 
seruus'122 und Belegen aus der Apostelgeschichte ab.123 Die besondere 
Liebe Petri zu C h r i s t u s schliept Hus schliepiich aus der in 
J o h a n n e s e v a n g e l i u m i 2 4 iiberlieferten Abschiedsfrage J e s u an P e t r u s , die, 
so argumentiert Hus, sinnlos ware, wenn Petrus nicht eine besondere 
Liebe f i i r seinen Herrn gehabt hatte.123 Leben die Papste, Bischofe und 
Pralaten diese Tugenden in derselben Weise wie Petrus dann konnen sie 
zu Recht Nachfolger Petri genannt werden und leiten die Kirche 
rechtmapig. Zu dieser SchluPfolgerung kommt Hus schliepiich, Indem er 
schreibt: "Si iam dictis virtutum viis incedit vocatus Petri vicarius, 
credimus, quod sit verus eius vicarius et precipuus pontifex acclesie 
quantam regit. Si vero vadit viis contrariis, tunc est Antichristi 
/?u7icius,...".126 In einem weiteren Punkt f i igt Hus polemisch noch eine 
vierte und f i in f te Tugend des Petrus hinzu: seine Armut und Geduld. Mit 
den Worten des Bernhard von C la irvauxi27 verweist er darauf, daP die 
Apostel nicht prunk-, ehr- und geldsuchig waren.128 So bekraftigt Hus 
nochmals seinen Standpunkt, daP "nemo vere et Christo acceptaliter gerit 
vicem Christi vel Petri, nisi sequatur eum in moribus."^^^ 
Sind diese apostolischen Tugenden in der Kirche und insbesondere an 
ihren Dienern sichtbar, dann kann auch die sichtbare Kirche apostolische 
Kirche sein. Mit diesem Grundsatz verlagert Hus die an die apostolische 
Sukzession gebundene Autoritat hinsichtlich ihrer Legitimitatsgrundlage 
von der i n s t i t u t i o n e l l e n auf die sittlich-ethische Ebene. Sein Grundsatz 
widerspricht aber in Theorie und Praxis dem der roraisch-katholischen 
Kirche. Gerade die Verfechter des Kurialisraus und Papalismus nahmen fur 

119 S.H. TIOISCM, HUS, De Ecclesia, 67. 
120 Ibid. 67. 
121 Ibid. 67. 
122 Ibid. 68. 
123 Ibid. 68. 
124 Joh, 21,15, 
123 s,H. THOlSâ , HUS, Da Ecclesia, 69. 
126 Ibid. 70. 
127 j.p, MIGNE, Hrsg,, Patroloqiae Latinae Cursus cmplatus, (Paris, 1844ff), 182, 

775f. Vgl. auch Wyclifs Kritik. J. LOSERTH, Hrsg., WYCLIF, De votestate Pape. 
(London, 1907), 86f. 

128 S.H. THOMSON, EJS, De Ecclesia, 70. 
129 Ibid. 70. 
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sich die Amtsautoritat der Apostel in Anspruch, ohne dabei das 
sittliche-ethische Apostolat zu beachten. Durch die Berufung auf die 
antidonatistische Lehre Augustinsi3o entzogen sie sich aller Kri t ik. 
Gegen diese Aushohlung der apostolischen Sukzession wehrt sich Hus 
entschieden. 

2.1.3. Bilder f i i r die Kirche. 

Um insbesondere die verschiedenen Charakteristika der Kirche 

anschaulicher zu beschreiben, hat Hus mehrere Bilder gewahlt, durch die 

er das Wesen der Kirche naher beschreibt. Vor allem das Bild vom corpus 
Christi mysticum dient ihm zur Veranschaulichung komplexerer 

ekklesiologischer Sachverhalte. Da die von Hus gebrauchten Bilder das 

Verstandnis seiner Ekklesiologie noch vertiefen, sollen sie an dieser 

Stelle gesondert beriicksichtigt werden. 

2.1.3.1. Verschiedene Bilder. 

Hus benutzt die Bilder in erster Linie als Vergleiche, um die Reinheit und 

Einheit der Kirche zum Ausdruck zu bringen. Dies zeigt sich 

beispielsweise durch das Zitat Cant 6,9. Hus bezieht sich auf den 

Satzteil: "una est columba mea, perfecta mea"^^^, und bewegt sich ganz in 

der scholastischen Tradition, wenn er diese Textstelle unter dem Vorsatz 

zi t iert , die wahre Kirche in ihrer Einheit und Reinheit zu beschreiben.^32 

Fernerhin bezeichnet Hus die Kirche als mulier fortis, als tuchtige 

Hausfrau im Sinne von Prov 31^33 oder als die konigliche Braut aus Ps 

45.134 Ebenso kann Hus sie mit Jerusalem oder dem Tempel 

vergleichen.135 Auch als Weinberg des Ehemanns bzw. Gottes wird die 

Kirche beschrieben.i36 H U S bezeichnet die Kirche als die hochste Kreatur 

Gottes.i^'' Alle diese Bilder und Vergleichspunkte weisen immer wieder 

auf die Aussagepunkte hin, die Hus in diesem Zusammenhang wichtig 

erscheinen, namlich auf die Einheit, Heiligkeit und Reinheit der Kirche. 

Besondere Bedeutung kommt dem Bild der Mutter zu. An mehreren Stellen 

weist Hus darauf hin, dap die Kirche die geistliche Mutter der Glaubigen 

130 E. BUJZ, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 18. 
131 s.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 3. 
132 D.S. SCHAFF, The Church, op. c i t . 4, Aran. 2. 
.133 s.H. THCMSCW, HUS, De Ecclesia, 3. 
134 Ibid. 3. 
139 Ibid. 3. 
136 Ibid. 7. 
137 Ibid. 4. 
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sei.138 Hier steht die Vorstellung im Hintergrund, daP die Kirche an der 
Wiedergeburt des Glaubigen beteiligt ist. Schon bei Augustin findet sich 
diese plastische, an die menschliche Empfangnis ankniipfende Metapher 
der Mutterschaft der Kirche.^39 wie in der menschlichen Zeugung Vater 
und Mutter zusammenwirken, so wirken in der Kirche Christus und sein 
Leib zusammen, um dem Glaubigen das geistliche Leben zu geben. 
Wahrend von Gott die Bewegung zum Hell ausgeht, ist die Kirche der 
Raum, in dem das Hell empfangen wird und in der der Glaubige lebt. 
Dieses Verstandnis deutet Hus an, wenn er schreibt: "Est autem ipsa 
universalis ecclesia virgo sponsa Christi virginis, ex qua ut vera matre 
spiritualiter generamur."^'^° Allerdings ist bezeichnend, daP sowohl 
Augustin als auch Hus diese geistliche Qualitat der Kirche nicht der 
instituionellen Kirche zuschreiben, sondern der wahren Kirche der 
Pradestinierten, der ecclesia invisibilis*^^^. Das entspricht auch dem 
Charakter der anderen gebrauchten Bilder, die Hus alle auf die wahre 
Kirche bezieht, nicht aber auf die sichtbare Kirche, denn nur von der 
wahren, unsichtbaren Kirche laPt sich die vollige Reinheit und Heiligkeit 
behaupten.' 

Dies kommt besonders in dem von Hus haufig gebrauchten Bild der Kirche 

als Braut Christi, als sponsa Christi, zum Ausdruck. DaP Hus dieses Bild 

zunachst auf die unsichtbare Kirche bezieht, wird am Schlup des ersten 

Kapitels deutlich, wo er die Kirche als "numerus omnium 
predestinatorum" definiert und dann als "sponsa Christi, quam ex 
dileccione maxima redemit suo sangwine" charakterisiert.i42 diesem 

Sinne gebraucht Hus das Bild der Kirche auch im zweiten Kapiteli43^ wo 

er sie als brautliche Jungfrau bezeichnet, "nec habens rugam aut 
maculam".^'*'* Aber das Bild der Braut hat f i i r Hus zweifache Bedeutung; er 

kann es neben der wahren Kirche auch auf die sichtbare Kirche beziehen. 

Allerdings schlagt er dann andere Tone an, indem er davon spricht, daP 
die Kirche zur Hure und Ehebrecherin geworden s e i i 4 5 , well sie sich mi t , 

dem Teufel und seinen Glieder eingelassen hat. 

Das Bild der Kirche als Braut Christi ist insbesondere dem Hohenlied 

entnommen und diente schon in der Alten Kirche als Uraschreibung des 

138 s.H. THCMSCW, HUS, De Ecclesia, 1,3,9 u.v.a. 
139 E. BENZ, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 28f. 
140 s.H. THMON, HUS, De Ecclesia, 9. 
141 E. BEWZ, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 29. 

F. HOFMANN, Der Kirchenbegriff des Heiligen Augustin, op. c i t . 267. 
142 s.H. •ffiOMSCN, HUS, De Ecclesia, 7. 
143 Ibid. 9. 
144 Ibid. 9. 
145 Ibid. 9. 
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Verhaltnisses zwischen Christus und der Kirche.i46 in seiner am 
19.10.1405 gehaltenen Synodalpredigti47 greift Hus das Brautbild mit 
paranetischer Intention auf. In seiner Predigt beklagt Hus die falsche 
Freundschaft mancher amici sponsi, wie er im Anschlup an Bernhard von 
Clairvauxi48 die Kleriker bezeichnet. Er wirft ihnen vor, keine echte 
Freundschaft zur Braut zu haben, sondern nur egoistische Ziele zu 
verfolgen und nach mehr Reichtum und Macht zu. streben. Ihren 
seelsorgerlichen Pflichten und Aufgaben als Hirten aber kommen die 
Kleriker nicht nach.149 An dieser Stelle dient Hus das Braut-Bild zur 
Paranese, denn er ermahnt den Kierus zu einem Leben in der Heiligung, 
da die Kirche durch die egoistische Fuhrung der falschen Freunde "arm, 
mittellos und nackt bleibt, ein erbarmungswurdiger Anblick, ungepflegt, 
rauh und blutleer."i'o geworden ist. Aus diesem Beispiel wird deutlich, 
dap Hus auch das Braut-Bild in den Zusammenhang des Gegeniibers der 
beiden Kirchen einordnet, denn innerhalb des Bildes erhebt er die wahre 
Kirche als Ziel und MaPstab der sichtbaren Kirche. Dasselbe zeigt sich 
auch in Hus' paranetischer Ermahnung, daP die hurerische Braut wieder 
zur reinen Braut werden soll.i^i 

2.1.3.2. Das Bild des corpus Christi 

Dem Bild der Kirche als mystischer Leib Christi, als corpus Christi 

mysticum, kommt besondere Bedeutung zu. Diese Metapher verwendet Hus 

um zentrale Inhalte seiner Ekklesiologie zu verdeutlichen. Als corpus 

Christi mysticum bezeichnet Hus nur die wahre Kirche.1^2 ihr gegeniiber 

charakterisiert er die ecclesia reproborum, d.i. die Kirche der Prasciten, 

als corpus des Antichristen.i^^ 

Anhand des Bildes der Kirche als mystischem Leib Christi, versucht Hus 

zu erlautern, daP die Prasciten keinen wirklichen Anteil an der Kirche 

haben. Ihm dient dieses Bild zur Veranschaulichung des Unterschieds 

zwischen dem De-£'ccie5ia-Sein und dem In-Ecclesia-Se'm.'^'^^ Er betont. 

146 Y. CCMJAR, Die Ekklesiologie des HI. Bemhard, op, c i t . 76f. 
147 R. KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, op. c i t . 117-

135. 
148 y, CCNGAR, Die Ekklesiologie des h i . Bemhard, op. c i t . 84. 
149 R, KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, op. c i t . 127. 
130 Ibid. 127. 
131 S.H. THCMSai, HtE, Da Ecclesia, 9. 
132 Ibid. 6. Dieselbe Aussage findet sich auch in Hus' Sentenzenkanrnentar, vgl. V. 

FLAJSHANS, HUS, Super IV Santantarium, op. c i t . 36. 
133 S.H. mmxi, HUS, De Ecclesia, 40. 
134 s.o. 60. 
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dap nach den Aussagen des Paulus Christus das Haupt der heiligen 
universalen Kirche ist und sie selbst sein Leib. Jeder Erwahlte ist Glied 
dieses Korpers und somit auch Tell der Kirche, die durch die Kraft und 
den EinfluP des Hauptes gelenkt wird. Durch das Band der Erwahlung 
sind die einzelnen Glieder miteinander verbunden.i" Allerdings verhalt 
es sich mit diesem mystischen Leib Christi wie mit dem raenschlichen 
Korper; denn so wie im menschlichen Leib Telle enthalten sind, die nicht 
wirklich Telle des Korpers sind, sondern spater ausgeschieden werden, -
beispielsweise Kot, Schleim, Speichel, Urin und Eiter - , so gibt es auch 
im mystischen Leib Christi, also in der Kirche, Telle, die zwar in der 
Kirche sind, .aber keine wirklichen Glieder der Kirche sind. Als solche 
Telle werden die Prasciten am Ende der Tage aus der Kirche 
ausgeschieden werden. 

Das Bild der Kirche als Leib Christi, dessen alleiniges Haupt Christus 

selbst ist, ubernimmt Hus von Augustin.1=6 Allerdings greift er bei der 

Aufnahme dieses Bildes auf die Interpretation Wyclifs zuriick, dem der 

Vergleichspunkt, im Korper seien Stoffe enthalten, die nicht wirkliche 

Telle des Korpers sind, wichtig ist.1=7 Durch diese Deutung des Bildes 

vom mystischen Leib fiigen Wyclif und Hus noch einen weiteren Aspekt zu 

dem von Augustin durch dieses Bild ausgedriickten Gedanken der Einheit 

zwischen Christus und der Kirchei58, der Lebensverbundenheit der 

Glieder untereinanderi59 und der gemeinsamen Verbundenheit der Glieder 

durch den. Heiligen Geist hinzu.i6o 

Doch Hus wendet sich noch ausfiihrlicher dem Bild des corpus mysticum 

zu. In seiner Auslegung zu I Kor 12 f i ih r t er drei Ubereinstimmungen und 

drei Unterschiede zwischen dera menschlichen und dem geistlichen Leib, 

der Kirche, an . i6i Als Obereinstimmung nennt Hus die Tatsache, daP die 

Glieder des menschlichen Leibes miteinander und mit der Seele verbunden 

sind. Entsprechend verhalten sich die Glieder des geistlichen Leibes 

untereinander und zu Christus.i62 Und wie die membra des natiirlichen 

Leibes einander bei der Ausfiihrung ihrer Aufgaben helfen, so arbeiten 

auch die wahren Glieder des mystischen Leibes zusammen, die durch die 

Tugend, die Macht der Kommunion und das Band der Liebe verbunden 

155 S.H. THCMSOI, HUS, De Ecclesia, 12. 
156 s.o. 16. 
157 J . LDSERTH, WYCLIF, Da Ecclesia, op. c i t . 89, 100. 
158 F. HOFMANN, Der Kirchenb^iff des Heiligen Augustinus, op. c i t . 158ff. 
159 Ibid. 163ff. 
160 Ibid- 168ff. 
161 s.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 13f. 
162 Ibid. 13. 
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sind.163 Drittens schliepiich stellt Hus fest, dap die Glieder des 
geistiichen Leibes sich genauso wie die Glieder des menschlichen Korpers 
in ihrer Gewalt haben. Hus kommt es bei diesem Vergleichtspunkt darauf 
an, dap alle Glieder des Leibes durch den Geist regiert werden, die des 
menschlichen Leibes durch den menschlichen Geist und die des 
geistlichen Leibes durch den Geist Gottes. 

Dieses Charakteristikum des Leibes Christi bzw. der ecclesia 
. praedestinata ist de facto ein Kennzeichen der wahren Kirche, aber Hus 
wendet es in der Paranese auch auf die sichtbare Kirche an. So soli es i n . 
der Kirche auch sein, in der jedes Korperteil ohne Rangstreitigkeiten 
Christus Gehorsam ist. Wie im menschlichen Korper jedes Glied der 
Leitung des Geistes folgt und zur Unterstiitzung des einzelnen seinen 
Dienst tut , so sollen auch die Glieder der Kirche handeln.i64 Hus fordert, 
dap kein Glied sich iiber ein anderes erhebt, sondern vielmehr im 
Gehorsam Christi seinen Dienst tut . So soUte es in der Kirche sein - "sic 
debet esse de membris ecciesie".i63 Hier zeigt sich wiederum, dap Hus die 
ecclesia invisibilis durchaus als MaPstab und Ziel der sichtbaren Kirche 
versteht, von deren Charakteristika her er die erapirische Kirche 
reformieren w i l l . i 6 6 

Unterschiede sieht Hus in der ortlichen Bezogenheit der -Glieder des 
menschlichen Leibes, die sich f i i r den geistlichen Leib nicht postulieren 
lapt, da die membra des corpus mysticum durch die Gnade verbunden 
sind.167 Auch in diesem Punkt bezieht Hus das Bild des corpus mysticum 
eindeutig auf die ecclesia universalis. In diesem Bezug widerspricht er 
der papalistischen Ekklesiologie, die die romische Kirche als sichtbares 
corpus Christi 'versteht und darait lokal und konfessionell einschrankt. 
Auch die Festlegung der korperlichen Glieder auf eine Funktion gil t f i i r 
die Glieder des Geistleibes nicht, denn ein Glied des raystischen Leibes 
kann mehrere Funktionen haben.i68 Besonders wichtig aber ist, daP die 
Glieder des corpus Christi, doch freiwil l ig , verdienstlich und gnadenvoll 
handeln.169 Diese Charakterisierung ver t r i t t Hus insbesondere im 

163 S.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 13f. 
164 Ibid. 14. 
163 Ibid. 14. 
166 s.u. Hus zieht Linien von der wahren Kirche zur empirischen Kirche. Zwar i s t die 

ecclesia militans selbst nicht sichtbar, aber Hus u r t e i l t von einem biblisch 
orientierten Ideal her. -

167 Ibid. 14. 
168 Ibid. 14. . . 
169 Ibid. 14. 
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Hinblick auf die Rechtfertigungslehre, in der er am freien Willen 
festhalt.170 

Es ist deutlich, dap Hus alle Aussagen iiber den mystischen Leib Christi 
auf die Kirche der Pradestinierten bezieht. Demgegeniiber stellt er die 
Charakteristika des Leibes des Antichristen, d.h. der Kirche der 
Prasciten, im sechsten Kapitel seiner Schrift De Ecclesia zusammen. Die 
Prasciten bilden zusammen ebenfalls einen Leib, das corpus dyaboli, 
dessen Haupt der Teufel i s t.i7i im Gegensatz zum corpus Christi ist 
dieser Leib aufgrund seiner Verbundenheit mit und seiner Gebundenheit 
an den Teufel nicht geheimnisvoll, sondern dunkel.i72 A I S Kennzeichen 
dieses Leibes nennt Hus die Lasterhaftigkeit und Natiirlichkeit seiner 
Glieder.173 Wahrend das verbindende Band der Glieder des mystischen 
Christusleibes die Predestination ist, sind die Glieder des Teufelsleibes 
durch das gottliche Vorherwissen und den eigenen Ungehorsam zu einem 
Leib verbunden. i74 
Hus ist das Bild des Leibes Christi aber nicht nur unter dem Aspekt des 
corpus wichtig, sondern auch in Bezug auf die Tatsache, dap Christus 
allein das Haupt der Universalkirche is t.i75 Hus begriindet das Hauptsein 
Christi damit, dap das Haupt des corpus Christi wiirdiger und besser sein 
mup als die Engel und jeder andere geschaffene Geist. DemgemaP kann 
nur Christus selbst das Haupt der Kirche sein.i76 Als Autoritat aus der 
kirchlichen Tradition f i i h r t Hus die Bulle Unam sanctam an. In diesem 
Vorgehen liegt ein Stiick zynischer Polemik, denn Hus verwendet hier das 
gewichtigste papalistische Dekret entgegen dessen urspriinglicher 
Intention und benutzt es zur Kri t ik an der papalistischen Ekklesiologie. 
Er zit iert : "ecclesie unius unum corpus, unum caput non duo capita, sicut 
/n Oil strum'^77 und folgert aus dieser Stelle, daP es neben Christus kein 
zweites, menschliches Haupt der Kirche geben kann, denn ein 
menschliches Haupt wiirde sich iiber Christus erheben und sich ihm 
iiberordnen.178 
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Wie W y c l i f v e r s t e h t Hus das H a u p t - S e i n C h r i s t i zwei fach . i^^ Er 
u n t e r s c h e i d e t C h r i s t u s a ls caput ecclesie intrinsecum u n d als caput 
ecclesie extrinsecum.^^° A l s e r s t e res h a t C h r i s t u s d ie O b e r a u f s i c h t i ibe r 
d i e m a t e r i e l l e n G i i t e r der K i r c h e u n d d ie L e i t u n g i i b e r d i e s p i r i t u e l l e n 
Dinge i n der K i r c h e , a l s l e t z t e r e s i s t er "persona presidens subditis sue 
nature sed extra eorum numerum que, durn influendo regit eos, dicitur 
iJIis c apu t". i8 i A . U S d iesem e r g i b t s i c h f u r Hus, dap C h r i s t u s a u f g r u n d der 
T u g e n d s e i n e r divinitas das caput extrinsecum j e d e r P a r t i k u l a r k i r c h e 
u n d der U n i v e r s a l k i r c h e i s t , w a h r e n d er a ls caput intrinsecum der 
U n i v e r s a l k i r c h e a u f g r u n d se ine r humanitas b e z e i c h n e t werden kann.^^^ 
So f a 3 t Hus zusammen: "Ecclesia autem universalis, ut dictum est, fiabet 
duo capita: unum extrinsecum, quod est divinitas, et aliud intrinsecum, 
quod est tiumanitas."^^^ O b w o h l C h r i s t u s a lso i n z w e i f a c h e r Weise H a u p t 
der K i r c h e i s t , l i e g t d a r i n k e i n W i d e r s p r u c h gegen den G r u n d s a t z v o r , daP 
es n u r e i n H a u p t des corpus Ciiristi geben k a n n , denn die be iden N a t u r e n 
C h r i s t i s i n d i n C h r i s t u s e ins . E i n mensch l i ches H a u p t g i b t es demnach f i i r 
d ie w a h r e K i r c h e , d ie ecclesia universalis, n i c h t . Dies wurde aber gerade 
i n der B u l l e Unam sanctam b e h a u p t e t , denn i n i h r beze ichne te s i ch 
B o n i f a c i u s V I I I a ls das H a u p t der ecclesia universalis, die er m i t der 
r o m i s c h e n K i r c h e i d e n t i f i z i e r t e . ^ ^ ' ' Hus ' K r i t i k an dieser Idee i s t a lso 
z w e i f a c h : e i n e r s e i t s l e h n t er es ab, d ie romische K i r c h e als ecclesia 
universalis zu b e z e i c h n e n , a n d e r e r s e i t s g i b t es f i i r i h n k e i n mensch l i ches 
H a u p t der U n i v e r s a l k i r c h e . 

A n d e r s v e r h a l t es s i c h m i t den P a r t i k u l a r k i r c h e n , zu denen a u c h d ie 

romische K i r c h e g e h o r t . Hus e r k l a r t h i n s i c h t l i c h j e d e r P a r t i k u l a r k i r c h e , 

dap sie d r e i H a u p t e r h a b e n k a n n : "scilicet divinitatem, Christi 

humanitatem et capitaneum a deo sibi pro regime ordinatum."^^^ A b e r 

auch d a r i n i s t k e i n . W i d e r s p r u c h zu der Grundaussage ausgespochen, dap 

es n u r e i n H a u p t des corpus Christi geben k a n n , denn das V e r h a l t n i s der 

d r e i H a u p t e r i s t d u r c h S u b o r d i n a t i o n d e f i n i e r t . ' s e "Sed ilia capita sunt 

subordinata quia divinitas supremum, Christi humanitas medium et 

capitaneus infimum. "^^^ 
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Per U n t e r s c h i e d z w i s c h e n caput intrinsecum u n d caput extrinsecum des 
C h r i s t u s l e i b e s h a t f i i r d ie Gesch ich te der K i r c h e B e d e u t u n g . Wahrend 
C h r i s t u s a l s caput extrinsecum, a lso a u f g r u n d se iner G o t t l i c h k e i t , vom 
A n f a n g der W e l t b i s z u r I n k a r n a t i o n H a u p t der K i r c h e war , i s t er dies s e i t 
der F l e i s c h w e r d u n g u n d b is zum Ende der Wel t a ls caput intrinsecum, d . h . 
n a c h s e i n e r tiumanitas.^^^ I n d iesen A u s f u h r u n g e n w i r d d e u t l i c h , daP Hus 
C h r i s t u s n i c h t n u r a ls H a u p t der w a h r e n U n i v e r s a l k i r c h e a n s i e h t , 
s o n d e r n a u c h a ls obe r s t e I n s t a n z der s i c h t b a r e n K i r c h e . Dieser I n s t a n z 
s i n d die k i r c h l i c h e n He r r s che r u n t e r g e o r d n e t u n d v e r a n t w o r t l i c h . ^ ^ g 
D a m i t g r e i f t er n i c h t n u r das a u g u s t i n i s c h e B i l d a u f - A u g u s t i n d i e n t e 
das B i l d des corpus CJiristi u n d d ie Lehre v o m H a u p t - S e i n C h r i s t i 
i n s b e s o n d e r e d a z u , d i e u n s i c h t b a r e i n n e r e E i n h e i t der K i r c h e m i t 
C h r i s t u s zum A u s d r u c k z u b r ingen^^" s o n d e r n s c h a f f t s i c h auch e ine 
Handhabe gegen d ie h i e r a r c h i s c h e n M i p s t a n d e i n der K i r c h e se ine r 
Z e i t . i s i 

2 .1 .4 . Hus ' P r a d e s t i n a t i o n s b e g r i f f i m Rahmen der E k k l e s i o l o g i e u n d 

R e c h t f e r t i g u n g . 

Es wurde erwahnt, daP Hus im Zusammenhang m i t der letztgenannten 

D i f f e r e n z z w i s c h e n m e n s c h l i c h e m L e i b u n d mystischem Le ib auf den 

f r e i e n W i l l e n der P r a d e s t i n i e r t e n v e r w e i s t . Das g i b t dazu AnlaP, d ie 

R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e u n d d e n P r a d e s t i n a t i o n s b e g r i f f v o n Hus i m H i n b l i c k 

a u f i h r e e k k l e s i o l o g i s c h e B e d e u t u n g genauer zu u n t e r s u c h e n . 

Die P a d e s t i n i e r t e n s i n d d u r c h d ie P r a d e s t i n a t i o n s l i e b e an das Haup t der 

K i r c h e , C h r i s t u s , gebunden . i^z N a c h d r i i c k l i c h b e t o n t Hus, daP a l l e i n d a r i n 

die Ursache i h r e s H e i l s l i e g t . Weder d ie e igene P o s i t i o n oder der e igene 

E n t s c h l u P n o c h d ie m e n s c h l i c h e Wahl m a c h t j e m a n d e n zum d i e d der 

h e i l i g e n U n i v e r s a l k i r c h e . T r o t z d e m l e h r t e Hus k e i n sola gratia, 

s o n d e r n v e r t r a t d ie romische R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e . Er h i e l t an e ine r 

K o o p e r a t i o n des Menschen m i t G o t t be i der e igenen R e c h t f e r t i g u n g f e s t . 

I n d iesem A n s a t z s t i m m t Hus m i t W y c l i f i i b e r e i n , fiir den e i n e r s e i t s G o t t 

a l l e i n d i e Ursache des He i l s der P r a d e s t i n e r t e n is t^^ ' ' , der aber 

188 s.H. THCMSCW, m , De Ecclesia, 22. 
189 v g l . Hus'Appelation an Christus, nachdem sich alle kirchenrechtlichen Wege fur 

ihn als unmoglich erwiesen haben. S.o. 47. 
E. BENZ, Augustins Lehre von der Kirche, op. c i t . 37. 
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a n d e r e r s e i t s den f r e i e n W i l l e n des Menschen , a u f das A n g e b o t der 
P r a d e s t i n a t i o n s g n a d e e i n z u g e h e n , als g r u n d l e g e n d b e t r a c h t e t . i ^ s j j ^ s l e g t 
i n se inem T r a k t a t De Ecclesia d ie R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e n i c h t a u s f i i h r l i c h 
dar , s o n d e r n s e t z t s ie , da sie k e i n e n Grund z u r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
s e i n e n Gegnern b i e t e t , s t i l l s c h v / e i g e n d v o r a u s . 

I n se inem S e n t e n z e n k o m m e n t a r m a c h t Hus genauere Aussagen uber die 

R e c h t f e r t i g u n g . Se inen D a r l e g u n g e n i s t zu e n t n e h m e n , daP d ie 

P r a d e s t i n i e r t e n s i c h g e n e r e l l v o n den P r a s c i t e n d a d u r c h u n t e r s c h e i d e n , 

daP e r s t e r e a u f Got tos H e i l s a n g e b o t e ingehen , w a h r e n d Got t v o n den 

P r a s c i t e n im v o r a u s w e i p , dap sie se ine B e d i n g u n g e n n i c h t a k z e p t i e r e n 

w e r d e n . Desha lb k a n n Hus z u g e s p i t z t f o r m u l i e r e n : "Unde aliud est dicere: 

'voluntas Dei est, quod ille salvetur^ et 'voluntas Dei, quod ille 

salvaturl Prima est voluntas precepti vel consilii, quia Deus vult, quod 

sic faciat: 2^ autem est beneplaciti, quo facto posito de inesse placet 

Deo. Et patet, quod saluberrimum est cuilibet viatori rogare Deum, quia 

voluntas Dei fiat in eo, cum voluntas Dei est, ut nunquam 

pretergrcdiatur mandatum eius, hoc est, quod nunquam peccet, sed 

conplaceat per omnia sicud decet."^^^ 

Die P r e d e s t i n a t i o n u m f a p t f i i r Hus d r e i K o m p o n e n t e n : "Pro isto sciendum 

est, quod predostinacio, ut dictum est, tria inportat, sc. propositum 

eternum de salute predestinati, 2° coUacionem grade in present!, 3" 

collacioncm gloric in future."^^"^ G r u n d l e g e n d i s t z u n a c h s t der ewige 

g o t t l i c h e V o r s a t z d c r R e t t u n g der P r a d e s t i n i e r t e n . Dies i s t a l l e i n Got tes 

V o r s a t z , der u n a b h a n g i g v o n jedem m c n s c h l i c h e n V e r d i o n s t i s t . i ^ s 

Desha lb i s t f u r Hus C h r i s t u s , der n i c h t die Person a n s i e h t , sondern die 

Gnade ohne U n t c r s c h i c d g i b t , d ie F i n a l u r s a c h e der R e c h t f e r t i g u n g . 

O b w o h l die P r a d e s t i n a t i o n w e s e n t l i c h ewige r g o t t l i c h e r V o r s a t z i s t u n d 

s o m i t u n a b h a n g i g v o n m e n s c h l i c h e n V e r d i e n s t e n , s i n d gu te T a t c n u n d e in 

ge rech te s Leben , gemaP der z w e i t e n v o n Hus a u f g e z a h l t e n Komponente 

des P r a d e s t i n a t i o n s b e g r i f f s , doch e ine M o g l i c h k o i t , s i ch s e lb s t a u f den 

E m p f a n g der Gnade v o r z u b e r e i t e n . " 9 G o t t i s t abcr i n k e i n e r Weise 

193 J . DDSERTH, WYCLIF, Da Ecclesia, op. cit . 60-63, 281. 
196 w, FLAJSHftNS, HUS, Super IV. Sententarim, op. cit . 178. 
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Wortteilen vergessen.) Luce 7> : 'Remittuntur ei peccata ittulta'. Ecce raidssio 
paccatorum, guam inimdiate consequitur grade coUacio. Et subdit pro causa: 
'quoniam dilexit aultum'." 
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v e r p f l i c h t e t d iese Werke a n z u e r k e n n e n . Wenn er die Gnade g e w a h r t , so 

t u t er d ies n u r aus GroPmut u n d i n f o l g e s e ine r f r e i e n E n t s c h e i d u n g . 

E i n i g e Menschen d i s p o n i e r e n s i c h so de congruo zum E m p f a n g der 

h a b i t u e i l e n Gnade.200 Die v o n G o t t gegebene Gnade, d ie gratia infusa, i s t 

r e i n e Gabe, a u c h w e n n gu te T a t e n u n d e i n r e c h t e r Lebenswande l 

d u r c h a u s z u m E m p f a n g d i e se r Gnade d i s p o n i e r e n . 

Denen , d ie dem H e i l s a n g e b o t Got tes f o l g e n , g i b t Go t t se ine h a b i t u e l l e 

Gnade zum v e r d i e n s t l i c h e n H a n d e l n . Denen , d ie diesem g o t t l i c h e n 

A n g e b o t w i d e r s t e h e n , w i r d m i t Recht d i e h a b i t u e l l e Gnade v e r w e i g e r t . 

Hus g e h t d a v o n aus , dap d ie Menschen a u f den g o t t l i c h e n W i l l e n z u r 

R e t t u n g a l l e r Menschen v e r s c h i e d e n r e a g i e r e n . D.h . aber z u g l e i c h , daP 

der z u s t i m m e n d e f r e i e W i l l e a n der R e c h t f e r t i g u n g b e t e i l i g t ist.201 F i i r 

Hus h e b t d i e P r a d e s t i n a t i o n desha lb n i c h t den f r e i e n W i l l e n u n d die 

M o g l i c h k e i t , g u t oder g o t t l o s zu h a n d e l n , a u f . Got tes V o r w i s s e n da r i i be r , 

ob e i n Mensch se inem H e i l s a n g e b o t f o l g t oder es z u r i i c k w e i s t , s t e l l t i n 

Hus ' P r a d e s t i n a t i o n s k o n z e p t k e i n e n Zwang dar , sondern : s i i n d i g t j e m a n d , 

so t u t er es w i l l e n t l i c h a u f g r u n d se ine r e igenen E n t s c h e i d u n g . 

A n d e r e r s e i t s : e r g r e i f t j e m a n d das H e i l , so g e s c h i e h t auch das a u f g r u n d 

der w i l l e n t l i c h e n E n t s c h e i d u n g des M e n s c h e n . A u f g r u n d dieser 

K o n z e p t i o n i s t Hus ' P r e d i g t t a t i g k e i t w e s e n t l i c h E r m a h n u n g u n d Ruf z u r 

Umkehr , e i n A p p e l l an den m e n s c h l i c h e n W i l l e n . 

H a t der G laub ige d ie gratia infusa e m p f a n g e n , s i n d seine m e n s c h l i c h e n 

Werke d u r c h a u s v e r d i e n s t l i c h . Dies i s t d i e z u B e g i n n genann t e d r i t t e 

K o m p o n e n t e , d ie collacio glorie in future. Hus d e f i n i e r t s ie 

200 W. FLAJSHANS, HUS, Super IV. Sententarim, op. cit;. 307. Hus definiert diesen 
Begriff im Rahmen seiner Aussagen iiber die Verdienstlichkeit menschlicher Werke: 
"Est enim duplex meritm, sc. da congruo et de condigno. De congruo, quando 
aliquis meretur de pura gracia praniantis, ut puta quando prardans prevenit 
cooparando anne meritum merentis, ut bene sibi sit, et non, ut illi pr&aianti 
aliquid bonitatis inde adarescat, cum nulla tali labore indiget; ut si rex 
dederit peccunias operariis et omnia vite necessaria ad laborandum laborem, quo 
ncn indiget et in fine laboris graciose statuerit dare pro labore laborantibus 
herediatem perpetuam. Tales laboratores dicuntur mereri dictam, heradiatan da 
congruo." 

201 Ibid. 169. "Ex isto habetur, quod predestinacio, quoad finm, iuvatur opere 
bumano; propter quod dicit Apostulus, quod suwus adiutoras Dei; pro quo eciam 
sonat illud dictum Augustini 'Qui creavit te sine te', i.e. sine adiutorio tuo, 
'non salvabit te sine te', i.e. sine te adiuvante. Voluntas enim bona hcminis 

est quasi materia suscipiens formam ab artifice formam causaliter inducente." 
202 Ibid. i78f. "... nega, quod ncn vult Daus ludam et divitm salcos fieri. Ham 

vult eos salvos fieri voluntate antecedente, sed non vult eos salvos fieri 
voluntate coiisequante. Nam nca vult, quod ipsi salvi sunt, quamvis vult, quod 
inplentas mandata eius atque ccmsilia salvi fiant; et quia nolunt penitere iuste 
de peccato, et sic nec volunt mandatum atque consilium voluntatis divine 
inplere, igitur non vult eos salvare voluntate beneplaciti, cui nichil potest 
resistere." 
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f o l g e n d e r m a P e n : "Item quantum ad 3" predestinacio habet causam 
meritoriam. Nam dicit Salvator Matthei IQO: 'Si v i s ad vitam ingredi, 
serva mandata !' Servare enim mandata Dei est mereri vitam eternam et 
sic predestinacionis gloriam. Fides eciam universaliter canit, quod, qui 
bona egerunt, ibunt in vitam eternam." G o t t b e l o h n t die T a t e r des 
Glaubens d a n n z u Recht ; es i s t n i c h t se ine GroPmut, d ie i h n dazu 
v e r a n l a p t , s o n d e r n er g i b t dem, der g u t e Werke t u t , s e inen 
g e r e c h t f e r t i g t e n L o h n . Das i s t d i e B e d e u t u n g des meritum de condigno.^°^ 
Hus f o l g e r t s c h l i e p i i c h : "quod mandata Dei seryare est in gracia eius esse 
et per consequens non sine gracia potest quis inplere divina mandata".^°'^ 
D . h . : e ine Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n dem G l a u b i g e n u n d der Gnade f i n d e t 
s t a t t . 

A u s d ie sen Aussagen w i r d d e u t l i c h , dap Hus auch k e i n sola fide im 

l u t h e r i s c h e n S inne v e r t r i t t , s o n d e r n n u r den d u r c h die L iebe g e f o r m t e n 

G lauben a n e r k e n n t . I n A n l e h n u n g an Jak 2, 17 i s t n a c h Hus' Me inung der 

Glaube ohne Werke to t .2<" R e t t u n g w i r d desha lb denen g e w a h r t , d ie s i ch 

d u r c h i h r meritum de condigno v e r d i e n t gemacht haben . Das He i l i s t a lso 

an Glaube u n d Werke g e b u n d e n . 

Hus e r k l a r t , dap d ie fides i n d r e i f a c h e r Weise a u f g e f a p t werden k a n n , 

n a m l i c h a ls d u r c h . d ie L iebe g e f o r m t e r Glaube , als i n t e l l e k t u e l l e r Glaube 

u n d s c h l i e p i i c h a ls Glaubensa r t ike l .^os Demnach u n t e r s c h e i d e t er also 

z w e i G l a u b e n s f o r m e n , n a m l i c h e i n e r s e i t s d ie fides informis, d ie a ls 

i n t e l l e k t u e l l e M e i n u n g z u c h a r a k t e r i s i e r e n i s t ; diese k o n n e n se lb s t 

Damonen haben.^o'' Die fides informis b e z e i c h n e t er als f a l s c h , w e l l i h r 

d ie s i ch i n , v e r d i e n s t l i c h e n T a t e n a u s w i r k e n d e Liebe mangelt .208 

203 W. FLAJSHANS, HUS, Super IV. Sententarium, op. c i t , 307. "Sed de condigno 
dicitur quis mereri, quando imratur de pura iusticia ab aliquo preaiante, quod 
f i t , quando premians non graciose coagit cum illo, iuvans ad sic merendum, vel 
quando f i t meritua ad indiganciam prendantis, sit hoc, quad preaccipiat, vel 
simul quo accipiat, iuvaman vel premium pro labore, ut daninus temporalis vinee 
ducit operarics'ad sui indigenciam, qua indiget cultura vinee, in fine dat 
pr&dum conventa agricola vinee interim de propriis stipendiis; tunc enim 
daninus vinee daret sibi stipendium in fine de rigore iusticie, sine titulo 
grade. 

20" Ibid. 312. 
205 Ibid. 357. 
206 Ibid. 452. "... fides tripliciter accipitur, sc. pro eo, quo creditur, et sic 

est habitus sive virtus, si fuerit formata caritate. 2? accipitur pro eo, quo 
creditur et non est virtus, et sic est fides informis. 3" accipitur pro eo, quod 
creditur, quod est aliud ab illo, quo creditur, ut est obiactum fidei, ut 
articulus fidei Christiane." 

207 s.H. "ITOISCW, HUS, De Ecclesia, 54. 
208 Ibid. 55. Hus spricht von mangelhaftem Glauben in dem Fall, daP jemand "habet 

firmum habitum credendorum; ab actu tamen operis meritorii.propter vitam 
inordinatam deficit." 
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A n d e r e r s e i t s k e n n t Hus d ie f i d e s formata: den d u r c h die Liebe g e f o r m t e n 
Glauben .zo^ Gepaa r t m i t der F a h i g k e i t z u r B e h a r r l i c h k e i t f i i h r t d ie 
l e t z t e r e fides zum H e i l . Der r e t t e n d e Glaube i s t a lso die fides caritate 
formata.^'-° Dieser Glaube i s t das fundamentum a l l e r anderen Tugenden , 
d ie d i e K i r c h e c h a r a k t e r i s i e r e n . 2 1 1 

E n t s c h e i d e n d f i i r Hus ' G l a u b e n s b e g r i f f i s t f e r n e r h i n seine D e f i n i t i o n 

e i n e r g l a u b i g e n Person. Er s c h r e i b t : "Fidelis autem est qui habet fidem a 

deo infusam sine aliqua trepidacione sibi contraria, que sue fidei sit 

comixta." I n d e m die T a t e n i n die G l a u b e n s d e f i n i t i o n m i t e i n b e z o g e n 

w e r d e n , b i l d e n sie das U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l zwischen w a h r h a f t 

G l a u b i g e n u n d S t i n d e r n . Hus f o l g e r t da raus , daP d i e , d ie gemaP der 

g e g e n w a r t i g e n G e r e c h t i g k e i t o f f e n s i c h t l i c h O b e l t a t e r s i n d , . u n g l a u b i g 

s i n d , d e n h es i s t n i emandem m o g l i c h , e ine Tods i inde z u begehen, ohne 

dap es i h m am Glauben mangel t .212 v o n e inem Mange l im Glauben k a n n 

m a n d a n n s p r e c h e n , w e n n d ie B e h a r r l i c h k e i t b i s zum Tode f e h l t oder 

w e n n n u r e i n Glaube da i s t , der an das g l a u b t , w o r a n zu g l auben i s t . 

S c h l i e P l i c h e r g i b t s i c h a ls d r i t t e M o g l i c h k e i t , daP es am ge l eb t en Glauben 

m a n g e l t , d .h . : der Glaube b r i n g t n i c h t . i n v e r d i e n s t l i c h e n Werken 

F r u c h t . 2 1 3 

A b e r a u c h Hus ' A u s l e g u n g v o n Joh . 3, 36: "Qui credit in filium del habet 

vitam eternam" i s t i n d iesem Sinne zu ve r s t ehen . z i ' ' Hus e r l a u t e r t , daP 

d ie se r Satz es weder r e c h t f e r t i g t , a l i e n , d ie s i c h a ls C h r i s t e n beze ichhen , 

n o c h den P r a s c i t e n , d i e i n g e g e n w a r t i g e r G e r e c h t i g k e i t l eben , das ewige 

Leben z u z u s p r e c h e n . Er b e g r i i n d e t diese A u s l e g u n g , i ndem er b e t o n t , daP 

d ie oben G e n a n n t e n z w a r i m w e i t e r e n Sinne des Wortes "Glauben" h a t t e n , 

i m enge ren Sinne j e d o c h , n a m l i c h im Sinne der fides caritate formata, 

n i c h t g l a u b e n . 2 i ' F o l g l i c h h a b e n sie auch k e i n e n A n t e i l am ewigen Leben . 

Dies i s t im F a l l derer , d ie s i c h n u r C h r i s t e n n e n n e n , o f f e n s i c h t l i c h . Bei 

den g e g e n w a r t i g i n G e r e c h t i g k e i t Lebenden w i r d s i c h dies im L a u f e der 

Z e i t ze igen , d e n n i h n e n f e h l t d ie B e h a r r l i c h k e i t . 2 1 6 

D a m i t i s t e i n w i c h t i g e s K r i t e r i u m f i i r Hus ' p r a k t i s c h e E k k l e s i o l o g i e 

ausgesp rochen , denn er w i r d den MaPstab "an i h r e n F r i i c h t e n s o i l t i h r sie 

e r k e n n e n " , den C h r i s t u s i n M t . 7, 20 v o r g i b t , i n se iner p r a k t i s c h e n 

209 s.H. THOlSai, HUS, De Ecclesia, 54. 
210 Ibid. 53f. 
211 Ibid. 54. 
212 Ibid. 54f. 
213 Ibid. 55. 
214 Ibid. 88. 
213 Ibid. 88. 
216 Ibid. 88. 



- 86 -

A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der r o m i s c h e n K i r c h e immer wiede r gegen sie u n d 
i h r e A n s p r u c h e a n w e n d e n . 

A u s den d a r g e s t e l l t e n Aussagen v o n Hus geh t h e r v o r , daP s i ch f i i r den 

t s c h e c h i s c h e n Refo rmer d ie L e h r e v o n der P r a d e s t i n a t i o n u n d der 

G r u n d s a t z des f r e i e n W i l l e n s oder, anders gesagt , "Glaube" u n d "Werke" 

n i c h t aus sch l i ePen . Denn o b w o h l d ie Gl ieder der K i r c h e i h r e K r a f t e v o n 

C h r i s t u s e ingegeben bekommen, so i s t d ie Hand lungswe i se der Gl ieder 

doch f r e i w i l l i g u n d v e r d i e n s t l i c h . 2 1 7 Die P r a d e s t i n i e r t e n s i n d d i e j e n i g e n , 

die i n i h r e m f r e i e n W i l l e n d ie v o n G o t t i n i h n e n e rzeugte Bewegung zum 

G u t e n b e j a h e n . I h n e n i s t v o n G o t t d ie f i d e s caritate formata i n s Herz 

gegeben u n d z u g l e i c h d ie F a h i g k e i t , b i s zum Ende i n diesem Glauben zu 

b e h a r r e n . 

Es l i e g t Hus a n d e r e r s e i t s v i e l d a r a n , d e u t l i c h zu machen, daP die 

P r a s c i t e n n i c h t a u f g r u n d g o t t l i c h e r W i l l k i i r v o n der G l i e d s c h a f t am 

m y s t i s c h e n L e i b u n d der w a h r e n K i r c h e ausgeschlossen werden , sonde rn 

d u r c h i h r e e igene S c h u l d . Sie s i n d n i c h t v o n G o t t zu r Verdammung 

v o r h e r b e s t i m m t , sonde rn , w ie i h r Name sagt : G o t t weip im v o r a u s , daP sie 

s e ine Gnade n i c h t annehmen w e r d e n . Hus z a h l t z w e i formae au f , d ie d ie 

"membra dyaboli in illo corpore unit".^^^ Die e r s te forma i s t d ie 

praescientia del eterna, d u r c h d ie Go t t d i e Gl ieder dieses Leibes k e n n t , 

d ie i h r e r e w i g e n S t r a f e p re i sgegeben s i n d . Dieses g o t t l i c h e V o r a u s w i s s e n 

n e n n t Hus d ie forma extrinseca.^^'^ Demgegeni iber k e n n t Hus aber auch 

d ie deformitas intrinseca, d u r c h die d ie P r a s c i t e n i h r e Verdammnis 

l e t z t l i c h s e l b s t v e r s c h u l d e n . Er b e z e i c h n e t s ie als "finalis inobediencia" 

Oder "superbia",. continuacio, quam sancti vocant culpam finalis 

inpenitencie".^^° L e t z t l i c h i s t d ie i n n e r e D e f o r m i t a t der v o n Go t t 

v o r a u s g e w u p t e n V e r d a m m t e n a lso m i t der Si inde gegen den H e i l i g e n Geis t 

g le ichzuse tzen .221 Hus b e t o n t d ies , urn d e u t l i c h zu machen , daP Got tes 

V o r a u s w i s s e n k e i n e n Zwang f u r den Menschen d a r s t e l l t , der im 

F a t a l i s m u s ende t . V i e l m e h r moch te er b e g r i i n d e n u n d b e t o n e n , dap 

j e m a n d , w e n n er s i i n d i g t , d ies a u f g r u n d se ine r e igenen w i l l e n t l i c h e n 

E n t s c h e i d u n g t u t . 

217 s.H. THĈ CN, HUS, De Ecclesia, 14. "...licet membra ecclasie habeant virtutas 
inflwcas a Cbristo, sicut membra corporis habent virtutes influxas ab anima, a 
quibus ponuntur in esse msmbronm, taman influancia prior et membrorum operacio 
est mluntaria et graciosa et meritoria." 

218 Ibid. 41. 
219 Ibid. 41. 
220 Ibid. 41. 
221 Ibid. 41. 
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Hus w e n d e t d iese sehr s c h o l a s t i s c h e n A u s f u h r u n g e n sehr p r a k t i s c h i n 

s e i n e r E k k l e s i o l o g i e an , w e n n es d a r u m geh t , d ie P r a d e s t i n i e r t e n i n der 

s i c h t b a r e n K i r c h e zu c h a r a k t e r i s i e r e n u n d v o n den P r a s c i t e n zu 

u n t e r s c h e i d e n . Zwar s t e h t der Grundsa t z , dap e ine Sche idung der 

P r a d e s t i n i e r t e n u n d der P r a s c i t e n e r s t am Ende der Tage v o l l z o g e n w i r d , 

a l s u n u m s t o p i i c h e r A u s g a n g s p u n k t ube r a l i e n p r a k t i s c h e n Erwagungen 

v o n Hus, aber da d ie Gl i ede r der ecclesia sancta a n d e r e r s e i t s d u r c h e ine 

separatio spiritualis v o n den P r a s c i t e n u n d denen, d ie n a c h dem 

g e g e n w a r t i g e n S t a n d der Gnade n i c h t i n der G e r e c h t i g k e i t l eben , g e t r e n n t 

s i n d , i s t doch e ine r e l a t i v e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n be iden Gruppen 

m o g l i c h . Dies g e s c h i e h t b e i Hus g r u n d s a t z l i c h d u r c h die A n w e n d u n g des 

G l a u b e n s b e g r i f f s a u f d ie be iden Gruppen . Die P r a d e s t i n i e r t e n ze i chnen 

s i c h d u r c h e ine i n i h r e n Werken o f f e n b a r werdende fides caritate formata 

aus , w a h r e n d d ie P r a s c i t e n n u r d ie fides informis b e s i t z en u n d s i ch n i c h t 

d u r c h F r u c h t e des Glaubens u n d g u t e Werke, sondern d u r c h 

u n c h r i s t l i c h e s u n d u n a p o s t o l i s c h e s V e r h a l t e n ausze ichnen . So we isen 

s i c h d ie G l i ede r der w a h r e n K i r c h e d a d u r c h aus, daP sie d ie lex Christi 

h a l t e n u n d s o w o h l C h r i s t u s als a u c h den A p o s t e l n in moribus, aber auch 

i n G laube , L iebe u n d Demut folgen .222 s i e s i n d d u r c h Des in te resse an 

w e l t l i c h e m B e s i t z u n d w e l t l i c h e r M a c h t c h a r a k t e r i s i e r t , w ie Hus 

besonders i m H i n b l i c k a u f die K l e r i k e r b e m e r k t , u n d i i b e n s i ch i n a l ledem 

i n der imitatio Christi.^^^ Die S c h r i f t , d ie lex Christi, i s t f u r sie die 

h o c h s t e Maxime .224 Die P r a d e s t i n i e r t e n s i n d d u r c h i h r e E r w a h l u n g also 

n i c h t e i n f a c h i n e i n e n a n d e r e n S t a tu s v e r s e t z t , sonde rn mi issen u n d 

w e r d e n s i c h d u r c h r e c h t e n Glauben u n d r e c h t e s H a n d e l n ausweisen225. 

a u c h w e n n z e i t w e i s e a l l e s dagegen s p r i c h t . Sie s i n d t r o t z i h r e r .. 

P r a d e s t i n a t i o n a ls G l i ede r der ecclesia militans a u c h der Siinde 

u n t e r w o r f e n u n d b e d u r f e n der BuPe u n d Umkehr .226 H U S l e u g n e t n i e , dap 

a u c h e i n P r a d e s t i n i e r t e r s i i n d i g t , wie zum B e i s p i e l Paulus i n der 

V e r f o l g u n g der e r s t e n K i r c h e . A b e r e i n P r a d e s t i n i e r t e r b e h a r r t n i c h t 

v e r s t o c k t i n s e i n e r S i inde , s o n d e r n s u c h t d ie Vergebung .227 p i i r d ie 

P r a d e s t i n i e r t e n g i l t , dap s ie den H e i l a n d b i t t e n , daP er sie l e h r e n moge, 

das I r d i s c h e z u v e r a c h t e n u n d das Himml i sche z u l i e b e n . Das I r d i s c h e 

222 s.H. " I T O S C W , HUS, Da Ecclesia, 67-69, 112f, 
223 Ibid. 67-69, 112f. 
224 Ibid. 56. 
223 Ibid. 16-19. 
226 Ibid. 16-19. 
227 Ibid. 16-19. 
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v e r a c h t e n b e d e u t e t , es i n der Z u n e i g u n g h i n t a n s t e l l e n u n d C h r i s t u s , den 
B r a u t i g a m der K i r c h e , i i b e r a l l e s zu l ieben .228 

Ganz p r a k t i s c h e r k e n n t Hus d ie P r a s c i t e n bzw. d ie , d ie n i c h t im S t a tu s 

der g e g e n w a r t i g e n G e r e c h t i g k e i t l eben , an i h r e r W e l t g e b u n d e n h e i t u n d 

Lebensgier229 u n d d a r a n , daP sie n a c h w e l t l i c h e r Macht s t r e b e n u n d 

d a m i t n i c h t C h r i s t u s u n d den A p o s t e l n in moribus nachfolgen .230 Ebenso 

h a l t e n s ie d i e lex Christi n icht .231 P r i e s t e r , die die G laub igen um 

g e l d l i c h e r M i t t e l w i l l e n b e d r i i c k e n , d i e i n L u x u s u n d P r u n k l eben , s t a t t 

dem A r m u t s g e b o t zu f o l g e n u n d zwar C h r i s t i Wort p r e d i g e n , es aber se lbs t 

n i c h t h a l t e n , r e c h n e t Hus zu den Prasci ten.232 Diese L i s t e l i epe s i ch 

d u r c h d ie v i e l s c h i c h t i g e n Anklagen, d ie Hus besonders i n se inen e t h i s c h 

o r i e n t i e r t e n P r e d i g t e n gegen Kleriker u n d Laien h e r v o r b r i n g t , noch um 

v i e l e B e i s p i e l e e r w e i t e r n . 

Zusammenfas send l a p t s i c h f e s t h a l t e n , daP Hus eine e i n f a c h e 

P r a d e s t i n a t i o n v e r t r i t t . G e r e t t e t w e r d e n n a c h s e ine r Lehre d i e j e n i g e n , 

d i e s i c h a u f d i e Gnade Got tes e i n l a s s e n u n d e i n v e r d i e n s t l i c h e s Leben a ls 

C h r i s t e n f i i h r e n . Demgegeni iber c h a r a k t e r i s i e r t er d ie Ve rdammten a ls 

d i e j e n i g e n , v o n denen G o t t im v o r a u s we ip , dap sie s i ch a u f g r u n d i h r e s 

f r e i e n W i l l e n s n i c h t f i i r s e i n H e i l s a n g e b o t e n t s c h e i d e n werden . Sie s i n d 

s e l b s t f i i r . i h r e V e r d a m m u n g v e r a n t w o r t l i c h zu machen . Das e inz ige 

a u g e n s c h e i n l i c h e A n z e i c h e n z u r U n t e r s c h e i d u n g v o n P r a d e s t i n i e r t e n u n d 

P r a s c i t e n i s t d i e j e w e i l i g e Lebensweise . So k a n n e i n Leben i n F r o m m i g k e i t 

u n d N a c h f o l g e C h r i s t i e i n auPe r l i ches , mora l i s ches Ze ichen der E r w a h l u n g 

zum e w i g e n Leben . T r o t z d e m begehen auch d ie A u s e r w a h l t e n S i inden . 

A b e r s ie v e r l i e r e n d a d u r c h die Gnade z u r l e t z t l i c h e n B e w a h r u n g n i c h t , da 

s ie an d ie se r Si inde n i c h t v e r s t o c k t f e s t h a l t e n . Die i h n e n i n n e w o h n e n d e 

Gnade i s t k e i n e "Sache", s o n d e r n e ine Q u a l i t a t , d ie den Menschen 

g o t t g e f a l l i g m a c h t . F i i r d ie Z e i t , i n der e i n P r a d e s t i n i e r t e r an e ine r 

u n b e r e u t e n S i inde f e s t h a l t , v e r l i e r t e r se ine G l i e d s c h a f t an der communio 

sanctorum, d . h . er g e h o r t f i i r diese Z e i t n i c h t der ecclesia sancta a n . 

Besonders i m H i n b l i c k a u f die P r a d e s t i n a t i o n s l e h r e z e i g t s i c h , daP Hus 

s o w o h l an d ie t s c h e c h i s c h e Refo rmbewegung a ls auch an W y c l i f a n k n i i p f t , 

u n d dap d ie A f f i n i t a t b e ide r e k k l e s i o l o g i s c h e r A n s a t z e dieses Vorgehen 

b e g i i n s t i g t e . 2 3 3 

228 S.H. "mmm, WS, De Ecclesia, 9f. 
229 R. KALIVODA, A. KCMSNYK, Das hussitische Denken, Synodalpradigt, op. c i t . 117-

135. 
230 Ibid. 117-135. 
231 Ibid. 117-135. 
232 Ibid. 117-135. 
233 s.o. 17f, 25f. 
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2 .1 .5 . Zusammenfa s sung . 

Das Z i e l d iese r Zusammenfas sung i s t ' es, d ie w i c h t i g s t e n 

e k k l e s i o l o g i s c h e n A u s s a g e n v o n Hus ' Lehre zusammenzu t ragen u n d im 

H i n b l i c k a u f se in e k k l e s i o l o g i s c h e s U m f e l d z u b e w e r t e n . 

Die U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n s i c h t b a r e r u n d u n s i c h t b a r e r K i r c h e e rwies 

s i c h a ls g r u n d l e g e n d f i i r Hus ' E k k l e s i o l o g i e . Wie schon angemcrk t , 

v e r w e n d e t er s e l b s t d ie B e g r i f f e ecclesia visibills u n d ecclesia invisibilis 

n i c h t . Er b e t o n t j e d o c h i n se ine r A b h a n d l u n g be Ecclcsia a u s d r i i c k l i c h , 

daP z w i s c h e n der w a h r e n u n d der n o m i n o l l e n K i r c h e , n a m l i c h z w i s c h e n 

der "ecclesia vercP-^'* et reputative vel nuncupative vere", zu 

u n t e r s c h e i d e n ist.233 Wahrend d ie ecclesia vera d ie Ver sammlung der 

P r a d e s t i n i e r t e n i s t , b e s t e h t d ie "ccclesia reputative vel nuncupative 

vcrc" aus e i n e r V e r m i s c h u n g v o n P r a d e s t i n i e r t e n u n d P ra sc i t en ; sie w i r d 

n u r i r r t i i m l i c h a ls w a h r e K i r c h e bezeichnet .236 

Hus u n t e r t o i l t d ie M c n s c h h e i t p r i n z i p i e l l i n z w e i Gruppen , n a m l i c h i n die 

P r a d e s t i n i e r t e n u n d die P r a s c i t c n , d ie j e w e i l s zu einem Le ib 

zusammengesch lossen s i n d - e n t w e d e r zum L e i b C h r i s t i oder zum Le ib des 

T e u f e l s . Die s i c h t b a r e T r e n n u n g be ide r Gruppen w i r d s i ch e r s t im 

j t i n g s t e n G e r i c h t v o l l z i e h e n . I n s o f e r n s i n d beide K i r c h e n i n der 

Gege nwa r t u n s i c h t b a r . A l s ecclesia invisibilis i s t die wahre K i r c h e der 

P r a d e s t i n i e r t e n also e i n G l a u b e n s a r t i k e l . Dieses u b e r g e s c h i c h t l i c h e 

K o n z e p t der Z w e i t e i l u n g der M o n s c h h e i t w i r d d u r c h die U n t e r s c h e i d u n g 

v o n ecclesia praedestinata, ecclesia sancta u n d congregatio fidelium i n 

die Gesch i ch t e umgese t z t . 

M i t s e ine r D e f i n i t i o n der w a h r e n K i r c h e a ls G e m e i n s c h a f t der 

P r a d e s t i n i e r t e n , n i m m t Hus den s p i r i t u e l l e n K i r c h e n b e g r i f f A u g u s t i n s 

a u f . A l l e r d i n g s v e r h a l t e n s i c h f i i r Hus die K i r c h e der P r a d e s t i n i e r t e n u n d 

die ecclesia romana n i c h t w i e k o n z e n t r i s c h e Kre i se , sonde rn sie s t e h e n 

e i n a n d e r gegen i ibe r . Die G l i e d s c h a f t an der r o m i s c h e n K i r c h e k a n n f i i r 

i h n n i c h t mehr d ie V o r a u s s e t z u n g z u r G l i e d s c h a f t an der ecclesia 

praedestinata s e i n . I n d iese r G r u n d e i n s t e l l u n g u n t e r s c h e i d e t er s i ch 

234 Hus gebraucht nicht den gangigen Term ecclesia vera, "irahre Kirche", sondem 
forrauliert ecclesia vere, "Kirche i n Wahrheit". Au^erhalb der Zitate v/erde ich 
den normalen Ausdruck ecclesia vera ven^enden. 

235 s.H. THCMSOI, HUS, De Ecclesia, 39. 
236 Ibid. 39. 
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n i c h t n u r v o n A u g u s t i n , den er a u f die d u r c h das o s t l i c h e Schisma neu 
e n t s t a n d e n e k i r c h l i c h e S i t u a t i o n h i n k o r r i g i e r t e , sondern auch v o n 
B e r n h a r d v o n C l a i r v a u x u n d Thomas v o n A q u i n , d ie beide an dem 
a u g u s t i n i s c h e n K o n z e p t des i n e i n a n d e r e s be ide r K i r c h e n f e s t h a l t e n . Dap 
Hus a u c h dem K o n z i l i a r i s m u s u n d Papa l i smus m i t se inem Konzep t 
w i d e r s p r i c h t , i s t d e u t l i c h , denn er b e n u t z t das Konzep t der K i r c h e als 
ecclesia invisibilis gerade dazu , die v o n i h n e n v e r t e i d i g t e s i c h t b a r e 
K i r c h e zu h i n t e r f r a g e n . 

Indem Hus d ie e m p i r i s c h e K i r c h e d u r c h se inen . s p i r i t u e l l e n K i r c h e n b e g r i f f 

i n Frage s t e l l t , b e s c h r e i t e t er e i n e n g r u n d s a t z l i c h ande ren Weg der 

A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der r o m i s c h e n K i r c h e a l s d ie Waldenser u n d 

F r a n z i s k a n e r S p i r i t u a l e n , d ie die romische K i r c h e g r u n d s a t z l i c h u n d v o n 

auPen he r k r i t i s i e r t e n . Hus v e r t r i t t n i c h t . w ie sie e ine R e s t -

E k k l e s i o l o g i e , d ie i n den Separa t i smus f i i h r t , sonde rn h a l t an der 

E x i s t e n z der g e g e n w a r t i g e n K i r c h e a ls corpus permixtum test. I n diesem 

G r u n d s a t z u n t e r s c h e i d e t er s i c h auch v o n den H u s s i t e n , d ie schon i n 

g e g e n w a r t i g e r Z e i t e ine T r e n n u n g z w i s c h e n P r a d e s t i n i e r t e n u n d P r a s c i t e n 

h e r b e i f i i h r e n wol l t en . 237 Gemeinsam m i t W y c l i f b e s c h r e i t e t . Hus d u r c h 

s e i n e n s p i r i t u e l l e n K i r c h e n b e g r i f f , der d ie S i c h t b a r k e i t der w a h r e n 

K i r c h e , se i es n u n i n G e s t a l t e i n e r k l e i n e n Res tbewegung oder i n Ges t a l t 

der r o m i s c h e n K i r c h e , b e s t r e i t e t , e i nen M i t t e l w e g z w i s c h e n Separa t i smus 

u n d der B e s c h r a n k u n g der K i r c h e a u f die romische ecclesia catholica. 

Bei der B e s c h r e i b u n g der w a h r e n K i r c h e , d .h . der ecclesia praedestinata, 

g r e i f t Hus die K e n n z e i c h e n der a l t k i r c h l i c h e n Syrabole au f , d ie er als 

Wesensmerkmale nur a u f die u n s i c h t b a r e K i r c h e der P r a d e s t i n i e r t e n 

b e z i e h e n w i l l . Das C h a r a k t e r i s t i k u m der U n i v e r s a l i t a t der w a h r e n K i r c h e 

n i m m t e ine besondere Stellung i n Hus ' E k k l e s i o l o g i e e i n . Der neu v o n i h m 

gese t z t e Akzent b e s t e h t d a r i n , daP f u r i h n die U n i v e r s a l i t a t der ecclesia 

praedestinata auch i i b e r d ie ecclesia roma/ja h i n a u s r e i c h t . Sie, d ie K i r c h e 

der P r a d e s t i n i e r t e n , i s t d ie una ecclesia sancia, catholica et apostolica. 

Demgemap i s t d ie ecclesia sancta, v o n der im a p o s t o l i s c h e n 

Glaubensbekenntnis gesp rochen w i r d , f i i r Hus gerade n i c h t d ie 

congregatio oder convocatio fidelium, als d ie Thomas v o n Aquin238 sie 

d e f i n i e r t , d e n n i i b e r d ie l e t z t e r e urteilt Hus: "iiia autem ecclesia non est 

corpus Christi misticum nec ecclesia sancta katholica nec pars eius.'239 

237 T. GEORGE, Theology of the Reformers, op c i t . 37. 
238 s.o. 26f. 
239 S.H. THOISCN, HUS, De Ecclesia, 44. 
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A l l e r d i n g s w e n d e t er d ie C h a r a k t e r i s t i k a der w a h r e n K i r c h e als MaPstab 
u n d Z i e l i n p a r a n e t i s c h e r I n t e n t i o n a u c h a u f die s i c h t b a r e K i r c h e an . 
Dies i s t d e s h a l b m o g l i c h , w e i l Hus m i t se inem P r a d e s t i n a t i o n s b e g r i f f den 
f r e i e n m e n s c h l i c h e n W i l l e n n i c h t a u s s c h l i e p t . 

U n t e r den B i l d e r n v o n der K i r c h e , d ie Hus a u f n i m m t u n d a u s f i i h r t , t r e t e n 

besonders das der ecclesia a l s B r a u t C h r i s t i u n d das der K i r c h e als 

corpus Christi in den V o r d e r g r u n d . D u r c h be ide B i l d e r u n t e r s t r e i c h t Hus 

den P r i m a t Got tes i m K i r c h e n b e g r i f f , der d u r c h d ie P r a d e s t i n a t i o n 

gegeben i s t u n d d ie Grund lage der K r i t i k an der e m p i r i s c h e n K i r c h e 

b i l d e t . Denn i n d e m Hus b e t o n t , dap a l l e i n d ie an den m e n s c h l i c h e n f r e i e n 

W i l l e n a p p e l l i e r e n d e P r a d e s t i n a t i o n i i b e r d ie G l i e d s c h a f t an der K i r c h e 

e n t s c h e i d e t , w e r d e n d ie K r i t e r i e n der electio humana. oder der 

g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t e l l u n g a u s g e s c h a l t e t . 

D a r i n , daP. Hus i n sbesonde re das H a u p t - S e i n C h r i s t i i i be r die ganze 

K i r c h e b e t o n t , z e i g t s i c h se ine C h r i s t o z e n t r i k bzw. T h e o z e n t r i k , d ie er 

der e m p i r i s c h e n K i r c h e e n t g e g e n s t e l l t . D a m i t v e r s c h a f f t s i ch Hus e ine 

Handhabe , um die A n s p r i i c h e des Papstes , H a u p t der K i r c h e zu sein2"o, 

s c h a r f zu k r i t i s i e r e n . A b e r a u c h h i e r d i e n t Hus d ie P r a d e s t i n a t i o n , d .h . 

der s p i r i t u e l l e K i r c h e n b e g r i f f , a ls A n s a t z p u n k t der K r i t i k , denn er f r a g t , 

w i e der Paps t u n d d ie K a r d i n a l e s i c h a ls H a u p t u n d "Chefg l i ede r" der 

K i r c h e b e z e i c h n e n k o n n e n , w e n n sie s i ch doch i h r e r Z u g e h o r i g k e i t zu r 

ecclesia vera n i c h t s i c h e r s e i n k o n n e n . A u c h an d ieser S t e l l e w i r d 

d e u t l i c h , dap Hus d ie w a h r e K i r c h e n i c h t n u r zum MaPstab f i i r d ie 

e m p i r i s c h e K i r c h e e r h e b t , s o n d e r n dap i h m der P r a d e s t i n a t i o n s b e g r i f f v o r 

a l l e m dazu d i e n t , d ie r e c h t l i c h ges i che r t e , s c h o l a s t i s c h ausgebaute , 

h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r der r o m i s c h e n K i r c h e zu d u r c h b r e c h e n u n d so 

b e r e c h t i g t e A n f r a g e n an diese K i r c h e k r a f t v o l l . zum A u s d r u c k zu b r i n g e n . 

F i i r das V e r h a l t n i s v o n Hus z u Thomas v o n A q u i n i s t c h a r a k t e r i s t i s c h , 

dap Thomas en tgegen Hus ' s p i r i t u e l l e m K i r c h e n b e g r i f f d ie w a h r e K i r c h e 

rait der e m p i r i s c h e n , r o m i s c h e n K i r c h e g l e i c h s e t z t . Dieser U n t e r s c h i e d 

z w i s c h e n b e i d e n A n s a t z e n w i r d a u c h be i dem B i l d des corpus Christi 

d e u t l i c h , d e n n Thomas e r k l a r t a u f g r u n d se ine r U n t e r s c h e i d u n g zwi schen 

den membra in actu u n d den membra in potentia, C h r i s t u s sei das H a u p t 

a l l e r Menschen , u n d m a c h t somi t a u s d r i i c k l i c h auch die 

N i c h t p r a d e s t i n i e r t e n z u G l i e d e r n des m y s t i s c h e n Le ibes C h r i s t i macht .241 

240 s.o. 33. 
Vgl. Bulle Unam sanctam, (1302), 

241 S.o. 27f. 
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Hus hingegen bez ieht auch dieses B i l d nur auf die wahre, reine K i r c h e , 
den numerus praedestinatorum. Demnach s ind die N i c h t p r a d e s t i n i e r t e n 
f u r Hus ausdriicklich n i ch t G l i ede r an dem corpus Christi, sondern nur 
Aussche idungss to f f e . 242 a m i t v e r t r i t t er aber e x p l i z i t den S t a n d p u n k t , 
gegen den Thomas s i ch v e r w a h r e n und verte id igen will.243 in seinem 
T r a k t a t De Ecclesia nimmt Hus expl iz i t zu der These von Thomas, 
C h r i s t u s se i das H a u p t a l l er Menschen , Stel lung.2"" Er f a p t die Aussagen 
des Thomas von Aquin245 folgendermaPen zusammen: "5ed obicitur per 
sanctum Thomam de Christo, ubi dicit, quod Christus est caput omnium 
hominum tam fidelium, qui uniuntur sibi in actu per graciam, quam 
infidelium, qui sunt solum in potencia eius membra. Et post subdividit 
secundum predestinates et prescitos, qui recedentes ab hoc mundo 
desinunt esse totaliter membra Christi. 

Hus beur te i l t und i n t e r p r e t i e r t diese Aussagen , indem er e r k l a r t , 

C h r i s t u s konne gemaP se iner G o t t l i c h k e i t als H a u p t der ganzen 

mensch l i chen Rasse g e l t e n , die a ls solche a ls n a t i i r l i c h e r Le ib C h r i s t i 

beze ichnet werden mag.247 H ie r kommt noch e inraal Hus ' U n t e r s c h e i d u n g 

zwi schen der F u n k t i o n C h r i s t i a ls caput extrinsecum - a ls welcher er 

Haupt der ganzen M e n s c h h e i t i s t - , und als caput intrinsecum zum 

Tragen.248 A I S caput extrinsecum erweis t C h r i s t u s der ganzen Welt 

Wohltaten249; aber auch h i n s i c h t l i c h se iner humanitas durch seine 

Passion erweis t C h r i s t u s der M e n s c h h e i t Gutes . Dieses Gute besteht 

a l l erdings i n der B e s t r a f u n g der V e r d a m m t e n und in der d a m i t 

verbundenen , s i ch im E n d g e r i c h t s i c h t b a r vo l lz iehenden Sche idung der 

P r a d e s t i n i e r t e n von den Prasci ten.230 

Thomas m a c h t in poten.tia auch N i c h t p r a d e s t i n i e r t e zu G l i ede rn des 

m y s t i s c h e n Le ibes . Zwar untersche ide t er verschiedene gradus der 

Z u g e h o r i g k e i t zu C h r i s t u s , aber grundsatz l i ch gilt: Sic ergo dicendum est 

242 s.o. 77. 
243 s.o. 28. 
244 S.H. THCMS(3I, HUS, Da Ecclesia, 41f. 
24 3 THOMAS VCW AOUIN, Suima Theologiae, I I I , q.8, a. 3-7. 
246 s .H. THCMSCN, HUS, De Ecclesia, 41 . 
247 I b i d . 41f. 
248 s.o. 79f. 
249 S.H, THCMSCN, HUS, De Ecclesia, 41f. 
250 s .H. THa^SCN, HUS, De Ecclasia, 42. 
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quod, accipiendo generaliter secundum totum tempus mundi, Christus est 
caput omnium homimim: sed secundum diversos gradus. ...Sicut homines 
in hoc mundo viventes qui non sunt praedestinati. Qui tamen, ex hoc 
mundo recedentes, totaliter desinunt esse membra Christi: quia jam nec 
sunt in potentia ui Christo uniantur.^^^ Deragegeniiber un te r s ' che ide t Hus 
z w i s c h e n der G l i e d s c h a f t am n a t i i r l i c h e n L e i b C h r i s t i u n d der G l i e d s c h a f t 
am m y s t i s c h e n L e i b C h r i s t i . Zum n a t u r l i c h e n Le ib C h r i s t i g eho r t die 
gesarate M e n s c h h e i t - auch die P r a s c i t e n . A b e r zum corpus Christi 
mysticum geho ren d ie P r a s c i t e n n i c h t . Dies b e t o n t Hus, indem er d ie 
S c h e i d u n g s - u n d V e r d a m r a u n g s f u n k t i o n des Hauptes h e r v o r h e b t , gemaP 
der C h r i s t u s "punit omnes dampnatos vel ex infidelitate, ut eos, qui non 
crediderunt in dominum Ihesum Christum, vel ex desperacione, qua 
dimissa, debuerunt celestibus aspicere, vel tercio de iudicio temerario, 
quo dimisso, debuerunt domino Ihesu Christo caritative finaliter 
adi?erere".252 H U S b e s t e h t Thomas gegeni iber also a u f e ine r genaueren 
U n t e r s c h e i d u n g : C h r i s t u s i s t zwar e i n e r s e i t s das Haup t a l l e r Menschen, 
aber er i s t - u n d das i s t v o n dem e r s t e r e n zu u n t e r s c h e i d e n - auch 
H a u p t der K i r c h e der P r a d e s t i n i e r t e n . Da, wo das H a u p t - S e i n C h r i s t i d ie 
g r u n d s a t z l i c h e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n den P r a d e s t i n i e r t e n u n d den 
P r a s c i t e n a u f h e b t , l i e g t e i n I r r t u m vor .2=3 M i t d ieser I n t e r p r e t a t i o n u n d 
B e w e r t u n g w i d e r s p r i c h t Hus e i n e r G l e i c h s e t z u n g v o n emp i r i s che r u n d 
w a h r e r K i r c h e , w i e sie Thomas i n se ine r Rede vom corpus Christi 
v o r n i m m t . 

Hus t e i l t d ie A n s i c h t v o n Thomas v o n A q u i n ; die K i r c h e sei d u r c h die 

h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r der r omischen K i r c h e r e p r a s e n t i e r t , n i c h t . 

A u c h d ie h i e r v o n a b g e l e i t e t e Lehre v o n der S c h l i i s s e l g e w a l t der 

r o m i s c h e n K i r c h e , i h r e r I n f a l l i b i l i t a t u n d . h o c h s t e r w e l t l i c h e r wie 

g e i s t l i c h e r M a c h t , k a n n Hus n i c h t a k z e p t i e r e n . I n e inem n a c h s t e n 

S c h r i t t w i r d desha lb n u n zu u n t e r s u c h e n se in , w ie Hus i n der 

A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der r o m i s c h e n K i r c h e u n d der s c h o l a s t i s c h e n 

251 THQMRS VON AOJIN, Swmna Ibaologiaa, 111, q.8, a.3. 
252 s.H. THOMSON, HUS, Da Ecclesia, 42. 
253 Ibid. 42. 
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L e h r e , d ie d ie K e n n z e i c h e n der a l t k i r c h l i c h e n Symbole a u f d ie s i c h t b a r e 
romi sche K i r c h e a n w e n d e n , v e r f a h r t . 
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2 .2 . Hus ' K r i t i k an der r o m i s c h e n K i r c h e . 

Hus h a t i n den e r s t e n sechs K a p i t e l n der S c h r i f t De Ecclesia 

n a c h g e w i e s e n , daP s e ine r M e i n u n g n a c h die w a h r e K i r c h e u n s i c h t b a r i s t 

u n d n u r aus den P r a d e s t i n i e r t e n b e s t e h t . F e r n e r h i n b e t o n t er,' daP auch 

d ie ecclesia sancta e ine ecclesia invisibilis i s t . Demgegenuber wa r 

d e u t l i c h geworden , daP er d ie convocatio fidelium n i c h t als K i r c h e 

a n e r k e n n e n w i l l . Diesen d r e i f a c h e n K i r c h e n b e g r i f f w e n d e t Hus n u n a u f 

d ie romische K i r c h e an , i n d e m er s i ch a n h a n d der S c h r i f t s t e l l e Mt . 1 6 , 1 6 -

19 m i t den A n s p r i i c h e n der r o m i s c h e n K i r c h e , w a h r e K i r c h e zu se in , des 

Paps tes , das F u n d a m e n t der K i r c h e zu se in , u n d des K l e r u s , - besonders 

des h o h e n K l e r u s , der K a r d i n a l e u n d des Papstes - d ie Sch l i i s s e lgewa l t i n 

r e c h t e r Weise a u s z u i i b e n , a u s e i n a n d e r s e t z t . 

.2.2.1. A n w e n d u n g v o n Hus ' K i r c h e n b e g r i f f a u f d ie romische K i r c h e . Seine 

K r i t i k an k i r c h l i c h e n M i P s t a n d e n u n d i h r e D e u t u n g d u r c h d ie 

V e r f a l l s t h e o r i e . 

Hus l e h n t a u f g r u n d se ine r k o n k r e t e n K r i t i k an der romischen Ki r che e ine 

I d e n t i t a t der ecclesia romana m i t der ecclesia vera ab. I hm e r s c h e i n t der 

A n s p r u c h der r o m i s c h e n K i r c h e an s i ch n i c h t h a l t b a r . Deshalb i s t zu 

f r a g e n , w e l c h e A r g u m e n t e Hus v o n se iner E k k l e s i o l o g i e her gegen den 

A n s p r u c h der r o m i s c h e n K i r c h e , w a h r e K i r c h e zu se in , e i n w e n d e t . Diese 

g r u n d s a t z l i c h e n A u s f i i h r u n g e n s o l l e n den e i n z e l n e n K r i t i k p u n k t e n 

vo rweggenommen w e r d e n . 

A u s g e h e n d v o n se inem s p i r i t u e l l e n K i r c h e n b e g r i f f der ecclesia vera 

w e n d e t Hus diese Grundsa t ze n u n a u f die romische K i r c h e an . Hus z i t i e r t 

d i e i n d iesem Zusammenhang r e l e v a n t e n D o k u m e n t e . I n der B u l l e Unam 

sanctam h e i p t es: "Unam sanctam ecclesiam katholicam et ipsam 

apostolicam urgente fide credere cogimur et tenere."^ D a r i i b e r h i n a u s 

f i i h r t er w e i t e r e T e x t s t e l l e n an u n d r e f e r i e r t absch l i ePend nochmals aus 

der B u l l e Unam sanctam: "Ecce ex hiis videtur, quod sancta romana 

ecclesia est ilia universalis sancta ecclesia, quia omnes Christi oves et 

unum ovile respectu unius pastoris. Et hoc intendit predicta decretalis, 

que sic finitur: Porro subesse romano pontifici omni humanae creature 

declaramus, dicimus et diffinimus omnino esse de necessitate salutis.'^ 

1 S.H. THCMSCX̂, HUS, De Ecclesia, 43. 
FREHBERG, Corpus iuris cananici, op. c i t . I I , 1245f. 

2 S.H. THOIISGN, HUS, De Ecclesia, 43. 
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Hus setzt sich mit dieser Behauptung unter verschiederien 
Gesichtspunkten auseinander. Zunachst weist er darauf hin, daP Christus 
allein das Haupt der wahren Kirche der Pradestinierten ist. Also kann die 
romische Kirche nicht mit der ecclesia vera identisch sein. denn der 
Papst und die Kardinale erheben der ersteren Definition gegenuber 
ausdriicklich den Anspruch, selbst das Haupt und die Glieder der 
romischen Kirche zu sein.^ Die Kirche hat aber, wie die Bulle Unam 
sanctam deutlich betont, keine zwei Kopfe "quasi monstrum".'* Also 
schliept sich schon von diesem Punkt her eine Identitat der Kirchen aus. 
Im Hinblick auf die dreifache Definition der Kirche als ecclesia 
praedestinata, ecclesia sancta und convocatio bzw. congregatio fideliunP 
weist Hus darauf hin, daP die wahre Kirche ein articulus fidei ist.^ 
Gerade von dieser ecclesia vera ist aber i n . dem f i i r das romische 
Kirchenverstandnis grundlegenden Text Mt. 16,16-19 die Rede. Auf die 
ecclesia praedestinata sind die Worte Christi "super banc petram 
edificabo ecclesiam meam" gemiinztJ Sie steht ebenso unter seiner 
VerheiPung: "et parte inferi non prevalebunt adversus eam".^ Christus 
spricht, so interpretiert Hus Mt. 16, von der reinen universalen Kirche, 
die auf dem Bekenntnis, das Petrus gesprochen hat, aufbaut, nicht aber 
auf Petrus selbst errichtet ist. Damit ist ein deutlicher Gegensatz zur 
papalistischen Ekklesiologie bereits ausgesprochen, die in dieser 
Textstelle die Stiftung des Primats Petri unter den Aposteln begriindet 
sieht.^ 

Hus wendet sich fernerhin der Frage zu, ob die romische Kirche mit Recht 
den Anspruch erheben kann, die Kirche zu sein, von der Christus in Mt.. 
16 spricht, namlich die wahre Kirche. In diesem Sinne zitiert er das 
Decretum XXI. das diesen Anspruch f i i r die romische Kirche erhebt.'" Dort 
ist definiert: "ecclesiam romanam, primam apostoli sedern. non habentem 
maculam neque rugam".^^ In demselben Dekret werden der romischen 
Kirche auch die vier aus den Symbolen abgeleiteten Charakteristika 
zugeschrieben: " Quamvis universe per orbem katholice ecclesie unus 

3 S.H. 'fflCMSCW, HUS, De Etclesia, 43f. 
" Ibid. 43. 
s S.o. 63. 
6 S.H. TlOiSCW, HUS, De Ecclesia, 45. 
7 Ibid. 45. 
8 Ibid. 45. 
9 Hus geht auf diese ProblaMtik im Zusammenhang mit der Diskussion iiber die 

RechtmaPigkeit des Papsttums ausfiihrlicher ein. 
S.u. 115, 

10 FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, op. c i t . I , 70. 
11 S.H. " i r a s O J , HUS, De Ecclesia, 47. 

FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, op. c i t . I , 70. 



- 9 7 -

thalamus sit Christi, tamen sancta romana ecclesia katholica et 
apostoUca multis^^ sinodocis institutis ceteris ecclesiis prelata est.'^^ 
Diesen Aussagen fi igt Hus noch ein Zitat aus dem Decretum XXIV hinzu, 
das den Unfehlbarkeitsanspruch der romischen Kirche hervorhebt: "Hec 
est sancta et apostoiica mater ecclesiarum omnium Ctiristi ecclesia, que 
per dei omnipotentis graciam a tramite apostoiice tradicionis nunquam 
errasse probatur, nec iiereticis novitatibus depravanda succubuit."^^ Im 
Folgenden weist Hus dann nach, dap diese Aussagen, die iiber die 
romische Kirche in den kirctienreclitliciien Texten gemactit werden, auf 
diese Kirche in der Realitat nicht zutreffen. Er macht mit einer 
summarischen Feststellung deutlich, daP hier die Theorie und Praxis der 
romischen Kirche auseinanderlclaffen und daP der Anspruch der 
romischen Kirche deshalb von ihr nicht ernsthaft aufrecht erhalten 
werden liann. So ur tei l t Hus: "Hie non potest intellegi quilibet papa cum 
suo collegio cardinalium. Illi enim sunt sepius maculati decepcione 
passiva et peccato, ut tempore Jotiannis pape angiici, mulieris, que 
Agnes^'^ dicitur."^^ Damit ist eindeutig klar, daP die Anspriiche der 
romischen Kirche zu Unrecht erhoben sind. Als Beweiskriterium hat Hus 
den von ihm selbst postulierten Grundsatz von Mt. 7,20 - an ihren 
Friichten solit ihr sie erkennen - angewandt. 

Nachdem Hus den. Anspruch der romischen Kirche so grundlegend auf 
verschiedenen Ebenen widerlegt hat, widmet er sich einer konstruktiven 
Beschreibung ihrer Rolle. Er betont, dap die romische Kirche gemaP der 
zitierten Dekrete "liabet primatum et dignitatem quoad deum super omnes 
alias.^'' Sie ist die kampfende Kirche, die totalis ecclesia militans. Aber 

12 Im Text des Dekrets steht anstatt von "multis" "nullis". Da Hus in dem Zitat als 
Vergleichspunkt nicht das rcsnische Primat gewahlt hat, sondem die Eigenschaften 
der Kirche, und die Textvariante sonit nicht das Zentrum des Zitates t r i f f t , 
diirfte es sich urn einen Schreibfehler handeln. Hus personlich steht inhaltlich 
doB wirklichen Dekrettext nahe. Eine absichtliche Veranderung des Textes konnte 
nur ironisch zu verstehen sein, vfas der Intention dieser Textstelle 
widersprache. 

13 S.H. THCMSCN, HUS, De Ecclesia, 47. ' 
FRIEDBEKG, Corpus iuris canonici, op. c i t . I , 70. 

11 S.H. THCflSCN, HUS, De Ecclesia, 47. 
FRIEDBERG, Corpus iuris cancmci, op. c i t . I , 969. 

15 Die Tatsache, daB es einmal einen weiblichen Papst rait den Naiioi Johannes bzw. 
Johanna gegeben habe, eine Englanderin, die mit burgerlichem Namen Agnes hieP, 
wurde zur Zeit von Hus noch unbestritten geglaubt. Der Oberlieferung nach soli 
sie bei einer Prozession ein Kind geboren haben, wodurch ihr Geschlecht offenbar 
wurde.. Diese Oberiefenmg laf t sich bis 1278 zuriickverfolgen und wird heute als 
unhistorisch eingestuft. Zur Zeit von Hus diente sie auch anderen zur Kritik an 
der rcmischen Kirche. So versuchte Gerson unter Verweis auf die Papstin Johanna 
die Fehlbarkeit der ronischen Kirche zu dononstrieren. 

16 S.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 47f. 
17 Ibid. 48. 
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Hus unterstreicht, dap diese Charakteristika nicht auf den 
papalistischen Kirchenbegriff zu beziehen sind, sondern auf die gesamte 
romische Kirche.i^ Neben der Billigung der besonderen Stellung der 
romischen Kirche unter den Kirchen ist Hus auch bereit, die 
Sonderstellung des Papstes und der Kardinale in der romischen Kirche. 
anzuerkennen. Dies kann allerdings nicht in Form eines unbedingt 
gtiltigen juristischen Grundsatzes geschehen, sondern nur unter Bindung 
an die Nachfolge Christi. Die kirchliche Rangordnung behalt nur dann 
ihre Giiltigkeit, wenn der Trager des Amtes apostolisch, d.h. dem Vorbild 
der Apostel entsprechend, in Armut, Demut und Liebe lebt.'^ DemgemaP 
fordert er die Ablegung von Pomp und Pracht und setzt voraus, daP der 
Papst und die Kardinale der Kirche nach apostolischem Vorbild demiitig 
und fleipig dienen. Sonst sind sie ihres Amtes unwiirdig.^o 
Aus diesen Ausfiihrungen wird deutlich, dap Hus dort, wo eindeutig 
feststeht, dap die romische Kirche nicht den Anspruch erhebt, die 
ecclesia vera zu sein, durchaus bereit ist, sie anzuerkennen. In dieser 
Hinsicht grenzt er sich von den Franziskaner Spiritualen und den 
Waldensern oder iiberhaupt jeder separatistischen Bewegung 
grundsatzlich ab. Im Gegensatz zu ihnen ist er bereit, die Sonderstellung 
der romischen Kirche und sogar die in ihr herrschende Hierarchie zu 
akzeptieren, allerdings nicht ohne Vorbehalte, Bedingungen und 
Reformvorschlage. Grundlegend allerdings bei der Anerkennung der 
romischen Kirche ist f i i r Hus die Tatsache, dap sie nicht nur aus der 
Spitze der kirchlichen Hierarchie besteht, sondern alle Glaubigen umfapt. 
In diesem Sinne setzt Hus seine Ausfiihrungen damit fort , den Terminus 
"romische Kirche" in dreifacher Weise zu definieren. 

Zunachst und urspriinglich bezeichnete der Begriff ecclesia romana die 

" congregacio Christi fidelium existencium sub obediencia romani 

episcopi".2i Vergleichend verweist Hus auch auf die Kirchen von 

Antiochia, Alexandria und Konstantinopel und auf biblische Texte.22 

GemaP der zweiten Definition wird als romische Kirche " qualicunque papa 

cum cardinalibus qualibuscunque, ubicunque habitaverint male vel bene 

conversando."^^ Im dritten Sinne bezeichnet die romische Kirche nur den 

18 S.H. THCMSai, HUS, Da Ecclesia, 48. 
19 Ibid. 38. 
20 Ibid. 48. 
21 Ibid. 48. 
22 Ibid. 48f. Hus bezieht sich u. a. auf I . Petr. 5,13; Ran. 16,16 und 22f; I . Kor. 

1,2; I . Thess. 1,1. 
23 Ibid. 49. 
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Papst.24 Die letzten beiden Definitionen sind nach Hus' Urteil 
Verdrehungen der Scholaren. 

Die Sonderstellung der romischen Kirche unter den anderen Kirchen ist 

nicht auf ihre sich im Papsttum zeigende Macht oder die durch weitliche 

Herrscher entgegengebrachte'Anerkennung zuriickzufuhren. Ebensowenig 

ist sie durch irgendwelche Dekrete legitimierbar.^' Da es auch keine 

biblische Begriindung gibt, bleiben nur verstandesmaPige Argumente. Hus 

formuliert: "Cum enim romana ecclesia sit terminus institutus prefer 

fundacionem in scriptura sacra, satis est habere racionem prohabilem."^^. 

So stellt Hus verschiedene Argumente zusammen, die den Terminus 

romische Kirche rechtfertigen sollen. Zum einen f i ih r t er an, Christus 

habe schon vorher gewupt, daP die Heiden in der Kirche besondere 

Bedeutung gegeniiber den unglaubigen Juden erwerben werden.2' Zweitens 

f i ih r t Hus aus, daP in Rom eine groPere Zahl von Martyrern triumphiert 

habe als in jeder anderen Stadt.^s Von besonderer Wichtigkeit ist aber 

der dritte von Hus genannte Grund. Hus schreibt:" Tercia causa est, ut 

notetur, quod non locus sive antiquitas sed fides formata fundet Christi 

ecclesiam. Nam quoad personam et quoad tempus prius fuit ecclesia 

Christi in sedibus prioribus."^^ In diesem Sinne folgert Hus, es sei 

eriaubt, die Kirche Christi nach jedem Ort zu benennen, in dem glaubige 

Gerechte wohnen, gleichwie Christus auch als Mann aus Nazareth, 

Bethlehem, Kapernaum oder Jerusalem bezeichnet werden k o n n t e . M i t 

dieser Aussage unterstreicht Hus noch einmal, daP er den Begriff 

"romischen Kirche" keinesfalls lokal oder konfessionell verengt 

verstehen mochte, sondern auch in der gegenwartigen Kirche dort 

verwirklicht sieht, wo Mt. 18,20 er f i i l l t ist. In diesem Sinne spricht Hus 

aber eigentlich schon nicht mehr von der romischen Kirche, von der seine 

tlberlegungen ursprunglich ausgingen.^i 

Riedlinger war in seiner Untersuchung iiber Gemeinsamkeiten in der 

Christologie und der Ekklesiologie von Jan Hus zu dem Ergebnis 

gekommen, dap nach Hus' Kirchenkonzept "in der Kirchengeschichte nur 

Nebensachliches, Unbestandiges geschehen (kann), das in Nichts 

zuriicksinkt. In Wirklichkeit gibt es nur die aus der Endlichkeit und 

2" S.H. THCMSCW, HUS, De Ecclesia, 49. 
25 Ibid. 50. 
26 Ibid. 50. 
27 Ibid. 50. 
28 Ibid. 50. 
29 Ibid. 51. 
30 Ibid. 51. 
31 s.u. 124ff. 
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Geschichtlichkeit herausgelosten und damit absoluten, von Ewigkeit her 
endgiiltig fertigen, einander feindlich entgegengesetzten Blocke des 
Christusleibes und des Teufelsleibes."32 Zwar ist aus den 
vorausgegangenen Untersuchungen deutiich geworden, dap Hus die wahre 
Kirche der verfallenen empirischen Kirche iiberordnet, aber der SchluP, 
den Riedlinger aus diesem Grundzug der Ekklesiologie von Hus' zieht, ist 
unberechtigt. DaP es Hus auch und gerade um die sichtbare Kirche geht, 
beweist vor allera die von Hus als Paranese intendierte Kirchenkritik. 
Seine Kri t ik an der romischen Kirche als sichtbarer Institution, wie sie 
ihm in Prag vor .Augen steht, lapt sich neben seiner Schrift De Ecclesia 
einer von ihm am 19.10.1405 gehaltenen Synodalpredigt entnehmen.33 Der 
Titel dieser Predigt: "Du sollst Gott lieben", der sich wie ein rotes Band 
als Motiv durch die gesamte Rede zieht, faPt den Appell und den Vorwurf, 
den Hus an die Kirche erhebt, zusammen. Fiir die Laien, die weltlichen 
Herrscher und die Kleriker gilt gleichermaPen dieses Liebesgebot und die 
Pflicht, die Gebote zu halten und Gott zu gehorchen.34 Aber gerade 
hinsichtlich des Klerus sieht Hus sich mit der Tatsache konfrontiert, dap 
dieser Anspruch nicht e r f i i l l t wird. Die ecclesia militans erscheint ihm 
deshalb vollig verfallen, und er schliept sich dem traurigen Urteil 
Bernhards an: " Es ist von der Tochter Zion, das ist die kampfende 
Kirche, aller Schmuck dahin; denn zerstreut sind die Steine des 
Heiligtums, das sind die Priester der Kirche, die den Weg der Eitelkeit 
gehen."35 

Gekennzeichnet war die Kirche insbesondere durch den sittlichen Verfall 

des Klerus, dessen Unzucht schon vor Hus von den Gliedern der 

tschechischen Reformbewegung immer wieder attackiert wurde.3« Hus 

setzt diese Kri t ik for t und verurteil t alle offene oder heimliche Hurerei.37 
Unter Berufung auf Mt. 5,27; Gal. 5,19; 1. Kor. 5,4f und 6,9-10 weist er 

die scheinheiligen Rechtfertigungen dieser Situation zuriick.^s Im 

Gegensatz zu diesen argumentiert er mit der kirchlichen Tradition, nach 

32 H. RIEDLINGER, Ekklesiologie und Christologie bei Johannes Hus, op. ci t . 52. 
33 R.KftlilVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredi^, op. c i t . 117-

135. 
34 Ibid. 120-122. 
35 Ibid. 130. Vgl. auch Hus Zusaimenfassung der l-lipbrauche im Klenis in seiner 

Schrift De Ecclesia: "Ilium eciam abusum potestatis exercent qui sacros ordines 
munt et vendunt, episcopatus, cananicatus, plebanias swmiace acquirunt et 
vendunt, qui de sacramentis inportune exigunt, qui avare, valuptuose, luxuriose 
vel quanodolibet criminose viventes sacerdocii poUuunt potestatm. S.H, 

. THCMSCN, HUS, De Ecclesia, op. c i t . 93. 
36 S.o. 23ff. 

.37 R.KRLIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, op. c i t . 123. 
38 Ibid. 123. 
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der alle in Unzucht lebenden Priester ihres Amtes enthoben und, falls sie 
nicht umkehren, aus der Kirche ausgeschlossen werden sollen.39 Auch in 
seinem Traktat De Ecclesia kommt Hus auf diesen Punkt zu sprechen. Er 
zit iert aus dem papstlichen Gesetz: "Fraternitati tue mandamus quatenus 
clericos nostre iurisdiccionis, qui in subdiaconatu et supra fornicarias 
habuerint, studiose monere curetis, ut a se illas removeant, eas ulterius 
minime admissuri. Si vero adquiescere contempserint, eos ab 
ecclesiasticis beneficiis usque ad satisfaccionem condignam suspendatis. 
Et si eas suspensi presumpserint detinere, ipsos ab eisdem beneficiis 
perpetuo removere curetis.'"*^ Auch hier beruft sich Hus in seiner Krit ik 
also auf kirchliche Tradition, die einem unziichtigen Priester die 
Ausiibung seines Amtes nicht ges ta t te f i , 

Fernerhin kri t is ier t Hus allgemein die Verweltlichung der Kirche, in der 

geschaftliche Dinge eine gropere Rolle spielen als die geistlichen und 

seelsorgerlichen Verpflichtungen.''2 Auch hier greift er auf Worte des 

heiligen Bernhard zuriick, wenn er formuliert: "'Ober die Preise der 

Lebensmittel und ihre unzureichende Menge wird taglich mit den Dienern 

geredet. Ganz selten hingegen wird mit den Priestern eine Vergleichung 

iiber die Siinden der Menge angestellt; wenn ein Esel fa l l t , so ist jemand 

da, der ihn aufrichtet, wenn eine Seele verloren geht, ist niemand da, der 

sich darum kummert.'"''3 und mit Chrysostomus sagt Hus: "'Wenn das Volk 

keine Abgaben bringt, so schelten alle; wenn es aber gegen Gottes Gebote 

verstopt, so schilt niemand mit ihm.'"'•'' Hus fi igt erklarend hinzu: "Der 

Grund dafiir: Sie dienen mehr dem Mammon aus Habgier als dem Herrn 

Christus, urn die Seligkeit zu gewinnen"."" Die institutionalisierte Kirche 

machte auf Hus eher den Eindruck eines weltlichen Geschaftszentrums, 

was ihn zu barter Kri t ik veranlapte. 

Verscharft geipelt Hus auch die Tatsache, daP die Kirche unbiblische 

Abgaben und Steuern verlangt, die eigentlich nur dem eigenen Luxus der 

Kleriker dienten. Statt Armut sieht Hus in der Kirche Luxus und Pomp.. 

Statt Christusnachfolge auch in das Leiden hinein, wie es der Bibel 

entsprache, nur Bequemlichkeit und Verschwendung.''^ In diesem 

Zusammenhang sticht f i i r Hus die Jagd der Kloster nach Spenden und 

39 R.KMilVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, op. c i t . 123f. 
40 S.H. THOMSC»I, HUS, De Ecclesia, 222. 

FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, op. c i t . I I , 455. 
41 S.H. THOMSCM, HUS, De Ecclesia, 223. 
42 R.KALIVODA, A. KOLESIWK, Das hussitische Denken, syncdalpredigt, op. c i t . 125. 
43 Ibid.. 125. 
44 Ibid. 125. 
4 5 Ibid. 125. 
46 Ibid. 125f. 
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Stiftungen negativ hervor, die wiederum nur den Reichtum dieser 
. Institutionen vergroPern und dariiber hinaus eine Irrefiihrung und 

Beraubung des Volkes darstellen, das dazu verleitet wird, dem 
kirchlichen Oberflup das letzte zu opfern."'? Einem so entarteten 
Priestertum w i r f t Hus vor, den Namen Gottes zu verachten^s, ja, 
schlimmer noch, Christus im Sinne von Hebr. 6, 6 noch einmal zu 
kreuzigen.'"' In ihrem Handeln verstopen die Priester gegen das Gesetz 
Christi.'0 Hus' Krit ik gipfelt schliepiich in folgenden Worten, die er 
Christus in den Mund legt: "0 ihr alle, die ihr vorubergeht, gebt acht und 
seht, ob es etwas Ahnliches gibt. Ich weine in Lumpen gehiillt, der Klerus 
vergnugt sich in Purpurgewandern. Ich werde f i i r ihn meines eigenen 
Kleides beraubt, er briistet sich mit koniglichem Luxus aus 
Almosengeldern. Ich schv;itze Blut im Todeskampf, er geniept das 
raffinierteste Bad. Ich verbringe die Nacht unter Schmahungen und 
Anspeien, er unter Gastmahlern, Prassen und Trunkenheit. Ich werde, 
erschopft, unter meinem Kreuz zum Tode geleitet, er zur Ruhe im Rausch. 
Ich schreie ans Kreuz genagelt, er schnarcht im weichen Bett."'! 
Fernerhin zeigt sich die Geldsucht der Kleriker f i i r Hus darin, daP man 
als Ablap teuer verkauft, was der Kirche umsonst gegeben ist.'2 Auch die 
Bestechlichkeit der Geistlichen, die Siinden nicht aufdecken, sondern 
sich durch Geschenke zum Schweigen bringen lassen, krit isiert Hus.=3 
Aber nicht nur der hohe Klerus ist der Habsucht verfallen. Auch der 
niedere Klerus trachtet danach. So verweigern einige Priester den Armen 
die Bestattung, wenn nicht ein angemessenes Opfergeld bereitgestellt 
wird. ' ' ' Nicht ohne Bitterkeit verweist Hus auch auf seinen eigenen 
Prozep und darauf, dap er - da er iiber keine geldlichen Mittel zur 
Bestechung des Papstes oder der Kardinale verfiigt - kaum auf einen 
guten Ausgang seines Falles hoffen kann." 

In diesem Zusammenhang kommt Hus auch auf die Simonie, den Erwerb 

von geistlichen Giitern oder Pfriinden durch Geld, zu sprechen, die er in 

stark polemischer Weise kri t is iert : "Ilium • eciam abusum potestatis 

47 R.KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpradigt, op. c i t . 126f. 
48 S.H. •ffiCMSON, HUS, Da Ecclesia, 93. 
49 Ibid. 94. 
50 Ibid. 94. 
51 Ibid. 127. 
=2 Ibid. 129. 
53 Ibid. 129. 

S.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 223. -
54 R.KALIVODA, A. KDLESNYK, Das hussitische Denlcen, Synodalpredigt, op. c i t . 129. 
55 S.H. THOISm, HUS, Da Ecclesia, 196f. "...et si ncsi habuerit dara, 

cxmdsnpnabitur, 197. 
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exercent qui sacros ordines emunt et vendunt, episcopatus, canonicatus, 
plebanias symoniace acquirunt et vendunt,...".^^ Schuldig machen sich bei 
ihrem Vorgehen beide Seiten, die Kaufer ebenso wie die Verkaufer. Beide 
Seiten verstoPen gegen die Anordnungen der kirchlichen Tradition und 
die Aussagen des Kirchenrechts.'^ . 

Schliepiich riigt Hus an dieser Kirche den Verfall der Gottesdienste, die 

zwar auPerlich pompos sind, aber ihren Inhalt vollig verfehlen.58 Hus 

bemerkt spottend, dap die Gotteshauser in der gegenwartigen Praxis eher 

Theatern als Bethausern gleichen.59 Neben all diesen Anklagen erhebt 

Hus auch noch den Vorwurf der Eitelkeit gegen den Klerus und wil l damit 

die Tatsache umschreiben, daP die Kleriker sich zwar in alien anderen 

wissenschaftlichen Fachgebieten groPe Erkenntnis aneignen, aber ihren 

eigentlichen geistlichen Aufgaben nicht gerecht werden.^o Eitelkeit wir f t 

Hus dem Klerus aber auch hinsichtlich seines Verhaltens gegeniiber dem 

Volk vor. Gegen den Papst erhebt er deshalb den Vorwurf, daP er sich 

knieend anbeten und die Fiipe kiissen lasse.^i Damit weiche er von der 

Christusnachfolge ab, denn Christus hatte es der Frau in Lk. 7,38 nicht 

eriaubt, ihm die Fiipe zu kiissen.^2 

Unter dieser Sicht komrat Hus zu einer umfassenden Verurteilung des 

Klerus: "Quomodo ergo avari, symoniaci, luxuriosi et aliis criminibus rei 
in bonitate senciunt de domino et eius sacramentis, cum infideliter 
nomen dei despiciunt panem, eius poUuunt, filium dei rursum sibimet 
crucifigunt. et ostentui habent, impie in legem dei agunt et dominacionem 
contempnunt et blasphemant? Et patet quod tales sunt clerus pestifer 
senciens infideliter de septem sacramentis ecclesie et de clavibus et de 
aliis pertinentibus legi Christi."^^ Er verurteil t den Klerus, der, seinem 

Verhalten gemaP, Christus nicht als seinen Herrn liebt, seine Gebote 

nicht halt und ihm nicht gehorsam ist. In diesem Sinne ist iiber ihn nach 

1. Kor. 16,22 das "anathema" auszusprechen, d. h. er ist "exkommuniziert, 

ausgestoPen, verloren und verdammt."64 

Hus kr i t is ier t nicht nur heftig die kirchlichen MiPstande, die ihm in Prag 

vor Augen sind, sondern er bietet eine kirchengeschichtliche Erklarung 

56 S.H. TKOMSOT, HUS, Da Ecclesia, 93.. 
57 R.KALIVODA, A. KOLESrraC, Das hussitische Denlien, Synodalpredigt. op. c i t . 132. 
58 Ibid. 129. 
59 Ibid. 129. 
60 Ibid. 133. 
61 S.o. 33. . -
62 S.H. TH014SCN, HUS, Da Ecclesia, 116. 
63 Ibid. 94. 
64 R.KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, op. c i t . 131. 



-104-

dieser Situation. Zugrunde liegt die Idee der ecclesia primitiva und die 
damit verbundene Theorie des kirchlichen Verfalls.^' schon in der oben 
zitierten 1405 gehaltenen Synodalpredigt bringt Hus die Theorie zum 
Ausdruck, daP die Kirche seit ihrer Entstehung zusehends in einen 
schlechteren Zustand abgerutscht sei. So vergleicht er: "Wie namlich 
Moses und .A.aron als die ersten Priester des Alten Bundes die besten 
waren und die weiteren zu den schlechtesten herabsanken, wie das Ende 
ihrer Reihenfolge zeigt; so waren im Neuen Bunde Christus und seine 
Apostel die besten Priester, aber absteigend von der Erstzeit, und damit 
von der Nachahraung Christi zur Weltlichkeit, sind sie die Schlechtesten 
zur Zeit des .\ntichrist".^6 dieser Verfallstheorie werden zwei Kriterien 
genannt, die auch Hus' Kri t ik und Paranese permanent durchziehen, 
namlich die Verweltlichung der Kirche und der damit verbundene Mangel 
an der imitatio Christi. Deshalb urtei l t Hus iiber die spatere Kirche: 
"Spater aber, als die Kirche mit Reichtiimern geradezu iiberhauft wurde, 
begann bei den Klerikern die Gottesliebe abzuflauen und die 
Begehrlichkeit zu entbrennen, und dann zogen sie die weltlichen Dinge 
den geistlichen vor,...!'.67 

In der Tat betont Hus, daP die Verweltlichung der Kirche eine 

Grundursache ihrer Verfallenheit ist. Sie begann mit der 

konstantinischen Schenkung^8_ durch die sich die weltliche Macht, 

Hierarchie, Besitz und Simonie in die Kirche eingeschlichen haben und zu 

ihrem Verfall f i ihrten. Es war Konstantin, der den Papst iiber die anderen 

Patriarchen einsetzte und ihm kaiserliche Ehren und weltliche Macht 

verlieh.*^' In Hus' Augen ist dies nicht apostolisch, denn Chri'stus gab 

Petrus nur geistliche Vollmacht.'o Deshalb verurteil t Hus dieses romische 

Privileg, das maPgeblich zur Verweltlichung der Kirche beigetragen hat. 

Dies zeigt sich, wenn er Petrus hinsichtlich des papstlichen Primats 

folgende Worte in den Mund legt: " 'Ego tuam concessionem Cgemeint ist 

Ludovicus) non accepto, .... et video quod meis posteris multum nocet'", 

denn, so legt Hus diese Worte aus: "Inpedit enim eos in predicacione 

ewangelii, in oracione salutari et in complecione mandatorum del et 

65 s .o. 20, 22f. 
66 R.KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, op, c i t . 120. 
67 Ibid. 125. 
68 s .o, 20f, 
69 S,H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 104, 122. 

Ibid, 122. Hus zitiert das Dacratum, XCVI, c.l4: "Constantinus imperator quarto 
die sui baptismi privilagium rcmane acclesie pontifici contulit, ut in toto orbe 
pontifices ita hunc caput habaant, sicut iudicas regan." 
FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, op. c i t . I , 342ff. 

70 S.u. 107ff. 
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consiliorum, et facit plurimos . superbire"?^ So sehr Hus die 
Verweltlichung der Kirche kri t is iert , so sehr beklagt er die mangelnde 
imitatio Christi, die als zweites Kennzeichen des kirchlichen Verfalls -
sozusagen als Kehrseite des Problems - zu gelten hat. Er bedauert diesen 
Mangel nicht nur hinsichtlich des niedrigen Klerus, sondern insbesondere 
beim Papst und den Kardinalen, die die hochsten kirchlichen Wurden fur 
sich in Anspruch nehmen. 

Es ist deutlich, daP Hus die konstantinische Schenkung als ein 
entscheidenes Datum in der Kirchengeschichte ansieht, das den Verfall 
der Kirche besonders vorantrieb. Als spate Folgen dieses Geschehens, 
durch das zweifelhafte Motive, moralische Dekadenz und weltliche 
Interessen in die Kirche eindrangen, betrachtet Hus aber u. a. auch die 
auf den Klerus zurtickgehenden Spaltungen der Kirche. So wi r f t er den 
Klerikern vor: "Wenn jeraand wissen wi l l , auf weiche Weise der Obermut 
der Kleriker die Kirche verwirrt und verwirrt hat, der moge die Chroniken 
und die Ausspriiche der Heiligen lesen, und er wird sehenden Auges 
feststellen und eindeutig erkennen, dap die ganze Zerrissenheit der 
Kirche von den Klerikern ausgeht, wegen ihrer Habgier. Wer hat das 
Schisma der Sarazenen verursacht, wenn nicht der Kleriker? Wer das der 
Griechen, wenn nicht der Kleriker? Wer das der Lateiner, wenn nicht der 
Kleriker? Und wer entzweit jetzt das romische Reich, wenn nicht der 
Kleriker?"72 

Durch die konstantinische Schenkung kommt es zu einer Zweiteilung der 
Geschichte der Kirche in die idealisierte vorkonstantinische Zeit und in 
die durch den kirchlichen Verfall gekennzeichnete nachkonstantinische 
Zeit. Allerdings beurteilt Hus die beiden Phasen der Kirchengeschichte 
nicht streng in dem Sinne, dap es vor der konstantinischen Schenkung 
eine ganz reine und vollkommene empirische Kirche gab, die seit diesem 
Datum vollig verkommen ist. Vielmehr bewahrt ihn seine Unterscheidung 
zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche davor, eine solche 
Beurteilung konsequent durchzufiihren. Die wahre Kirche war auch in der 
ecclesia primitiva nicht sichtbar auf Erden verwirklicht, denn, wie die 
Gliedschaft des Judas, auf die Hus immer wieder hinweist, zeigt, waren 
auch schon in den friihsten Anfangen der Kirche Prasciten und 
Pradestinierte vermischt. Eine Idealisierung der friihen Kirche darf 

71 S .H. THCI-IsaN, HUS, De Ecclesia, 123. 
72 R.KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, op. c i t . 134. 

Vgl. auch Hus' Kritik am westlichen Schisraa in der romischen Kirche, das durch 
das Konzil von Pisa, durch das die zweigespaltene Christenheit nun in drei 
Parteien gespalten ist , noch verschlimmert wurde. S .H. THCMSOJ, HUS, De 
Ecclesia, 146. 
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deshalb nicht mit der Existenz der wahren Kirche als des reinen corpus 
Christi auf Erden verwechselt werden. Der Vorteil der friihen Kirche 
gegenuber der Kirche nach der konstantinischen Wende bestand vielmehr 
darin, dap sie noch von der Liebe zu Christus gepragt war, daP ihre 
Diener noch um ihre Herde besorgt waren und die lex Christi 

• ernstnahmen. In diesem Sinne stellt Hus die friihe Kirche als Ideal dar, 
wenn er formuliert: "Denn nach der Prophezeihung des Heilandes73 nimmt 
jetzt die Ungerechtigkeit uberhand, well die Liebe in uns erkaltet ist. 
Denn die Kirche ist erkaltet, die in den Aposteln und Martyrern feurig 
und help gewesen ist, well diese, vom heiligen Geist erf i i l l t , sich selbst 
gering achteten und die geistlichen Dinge den weltlichen 
voranstellten,...".74 

DaP Hus die ecclesia primitiva als Mittel benutzt, um die romische Kirche 

hinsichtlich der Hierarchie und des Papalismus zu hinterfragen, 

verbindet ihn nicht nur mit Wyclif, sondern auch mit der Bewegung der 

Waldenser und den Franziskaner Spiritualen. Allerdings unterscheidet er 

sich von den separatistischen Ansatzen der letztgenannten Bewegungen 

dadurch, daP er die ecclesia primitiva zwar wie sie als Ideal der 

gegenwartigen sichtbaren Kirche anerkennt, aber nicht als wahre Kirche, 

d.h. als Gemeinschaft der Auserwahlten.75 Von dieser Gleichsetzung halt 

ihn sein Grundsatz, daP die ecclesia vera unsichtbar sei, ab. Die friihe 

Kirche dient ihm als ideale sichtbare Kirche, nicht aber als wahre Kirche 

im Sinne der altkirchlichen Symbole. Demgegeniiber identifizierten die 

Waldenser und Franziskaner ihre Bewegungen mit der wahren Kirche und 

grenzten sich so von der romischen Kirche ab.76 s ie versuchten durch die 

Verv/irklichung der an der ecciesia primitiva erkannten Ideale an die 

Alte Kirche direkt anzukniipfen und damit die Zeitspanne des kirchlichen 

Verfalls zu uberbriicken. In diesem Sinne vertraten sie die Meinung, ihre 

eigene Kirche sei die wahre Kirche, wahrend die romische Kirche nicht 

mehr als Kirche zu bezeichnen ist, sondern als Versammlung der Siinder 

und Kirche des Fleisches.77 

73 Mt. 24,12. 
74 R.KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitische Denken, Synodalpredigt, op, c i t . 125. 
75 s.o. 20ff. 
76 s.o. 20ff. 
77 s.o. 20ff. 
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2.2.2. Kr i t ik am Papsttum. 

Grundsatzlich und sehr ausfiihrlich setzt sich Hus nicht nur mit der 

These der romischen Kirche, die wahre Kirche zu sein, auseinander, 

sondern auch mit dem von ihren Vertretern erhobenen Anspruch, dap 

Petrus bzw. die Nachfolger Petri das Fundament der Kirche seien. 

Abgeleitet wird dieser Anspruch aus Mt. 16,16-19.78 

Fiir Hus, der sich in seiner Exegese an Augustin79 anlehnt, ergibt sich 

aus der Exegese von Mt 16 nicht, daP Petrus das Fundament der Kirche 

ist, sondern Christus selbst und der im Messiasbekenntnis des Petrus 

ausgesprochene Glaube ist das ' fundamentum. Hus schreibt:" 

Fundamentum, a quo primo, et fundamentum, in quo primo fundatur 

sancta ecclesia katholica, est Christus Ihesus, et fundamentum quo 

fundatur est fides, que per dileccionem operatur, quam Petrus proposuit 

dicens: Tu es Christus, filius dei vivi".^° Christus selbst ist also das 

Fundament und der Fels, auf dem die Kirche gebaut wird, und er selbst 

ist es, der die Kirche errichtet. Dariiber hinaus ist es der Glaube, durch 

den die Kirche errichtet wird. Um seine Exegese abzusichern, f i ihr t Hus 

noch andere Schriftzitate an.8i In Obereinstimmung mit Augustin 

interpretiert er Petrus als Reprasentant der universalen Kirche.82 Diese 

Auslegung stellt das kanonische Verstandnis der Textstelle, die aus 

diesem Wort Christi die Stiftung des Primats Petri ableitet, grundsatzlich 

in Frage.83 

Auf dem Grundfundament Christus errichteten dann die Apostel die 

Kirche, denn sie riefen die Menschen nicht zu sich selbst, sondern zu 

Christus. In diesem Zusammenhang beruft sich Hus insbesondere auf 

I Kor. l,12f, also auf eine Textstelle, in der Paulus betont zum Ausdruck 

bringt, dap Christen sich auf Christus und nicht auf ihn, Petrus oder 

andere Missionare berufen sollen, da Christus der Grund des Heils ist und 

die Christen auf seinen Namen getauft werden.84 Weil aber die beiden 

Apostel Petrus und Paulus nicht f i i r sich selber in Anspruch genommen 

haben. Fundament der Kirche zu sein, sondern auf Christus verwiesen 

78 S.H. TĤ 'ISCN, HUS, De Ecclesia, 57. 
79 Ibid. 58f. 

J.P. MTGIffi;, Patrologiae Latinae, op. c i t . 38, 479f. 
80 S.H. THCMSCM, HUS, De Ecclesia, 57. 
81 Joh 15, 5; Lk. 6, 47f; I Kor. 3, 11; I . Kor. 10, 4. 
82 S.H. THCMSÔ, HUS, De Ecclesia, 59. 

J.P. MK3IE, Patrologiae Latinae, op. c i t . 35, 1973f. 
83 FRIEDBERG, Cbrpus iurxs cananici, op. c i t . I , 198. 

S.H, THO-ISON, HUS, De Ecclesia, 61. 
84 S.H. THOMSOI, HUS, De Ecclesia, 58. 



- 1 0 8 -

haben, lapt sich der Anspruch der gegenwartigen Kirche nicht 
rechtfertigen. Es gil t vielmehr: "...neque Petrus neque Paulus nec aliquis 
alius citra Christum est principale fundamentum vel caput ecclesie.'^^ 
Die Apostel und ihre Nachfolger sind Diener der Kirche, aber nicht das 
Fundament derselben.86 

Allerdings lehnt Hus die Bezeichnung der Apostel als Fundamente der 
Kirche nicht vollig ab. Aber es besteht .ein grundlegender Unterschied zu 
Christus, der das Hauptfundament ist, auf dem die Apostel - als 
Fundamente - aufbauen. Hus beruft sich auch bei dieser Argumentation 
auf Augustin.87 So fapt er zusammen: "Ecce ex hiis patet, quomodo 
Christus est fundamentum ecclesie et quomodo apostoli sunt fundamenta. 
Christus anthonomasice, quia ab ipso incipit, et in ipso finitur et per 
ipsum finitur construccio ecclesie. Prophete vero et apostoli sunt 
fundamenta, quia ipsorum auctoritas portat infirmitatem nostram.'^^ Als 
Begriindung, warum die Apostel .als Fundamente der Kirche bezeichnet 
werden konnen, f i ih r t Hus das Argument an, dap sie die Schwache der 
Gemeinde tragen. Er verweist auch darauf, daP die Apostel durch ihr 
Lehren und mit ihrem Blut die Kirche erbaut haben. Wem unter den 
Aposteln in dieser Aufgabe der gropte Verdienst zukommt, entzieht sich 
allerdings der menschlich-irdischen Erkenntnis.89 

Auch in diesem Punkt kommt Hus zu dem Ergebnis, daP die Anspriiche der 
romischen Kirche biblisch nicht verantwortbar sind und deshalb nicht als 
wahr akzeptiert werden konnen. Er folgert vielmehr: "Sed quod ex isto 
verbo ewangelii: Super banc petram edificabo ecclesiam meam, Christus 
intenderit super personam Petri edificare totam ecclesiam militantem, 
fides ewangelii cum exposicione Augustini et racio contradicunt."^° 

Neben dieser grundsatzlichen Beurteilung der romisch katholischen Lehre 
wendet sich Hus auch konkreteren Lehrsatzen zu. Er argumentiert 
besonders gegen die Anspriiche, die im Hinblick auf den Papst und die 
Kurie in dem consilium der tschechischen Magister erhoben werden. 
Es geht ihm zunachst darum, den in der Bulle Unam sanctam postulierten 
Anspruch auf Unterwerfung unter den Papst9i zu widerlegen. Er erklart, 
daP das Zitat aus der Bulle Unam sanctam Giiltigkeit hat, aber nur, wenn 

85 S .H. TH(31S(»f, HUS, Da Ecclesia, 58. 
86 Ibid. 58. 
87 j . p . MiaiE, Patrologiae Latinae, op. c i t . 37, 1102; ibid. 37,1103, 
88 S .H. THOMSOI, HUS, De Ecclesia, 63. 
89 Ibid. 64. 
90 Ibid. 64. 
91 S.o. 33. 
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es christologisch gedeutet wird, "subesse romano pontifici omni humane 
creature est de necessitate salutis. Sed non est alius talis pontifex, nisi 
ipse dominus Ihesus Christus, pontifex noster."^^ Eine Deutung im Sinne 
der kirchlich-papalistischer MachtanmaPung, kri t is ier t Hus scharf. Er 
verweist demgegeniiber auf Gregor93, der eine solche ttberhebung des 
Papstes mipbilligt. Besonders schliept er sich dessen Grundsatz "non 
verbis quero prosperari, sed moribus'^'* an, auf den Hus auch vorher 
schon.wiederholt hingewiesen hat. 

Heftig diskutiert Hus die aus dem consilium abgeleiteten Aussagen iiber 

Papst und Kardinale, die er folgendermapen zusammenfapt: "Primum, papa 

est caput sancte romane ecclesie: secundum, collegium cardinalium est 

corpus sancte romane ecclesie; tercium, papa est manifestus et verus 

successor principis apostolorum Petri; quartum, cardinales sunt manifesti 

et veri successores collegii aliorum apostolorum Christi; quintum, pro 

regimine ecclesie per universum mundum, oportet semper manere 

huiusmodi manifestos successpres veros in tali officio principis 

apostolorum Petri et aliorum a.postolorum Christi; sextum, non possunt 

inveniri vel dari super terram alii tales successores quam papa, existens 

caput, et collegium cardinalium, existens corpus ecclesie romane."^^ Zu 

diesen Anspriichen t r i t t schliepiich noch die Behauptung der 

Ungebundenheit der papstlichen Macht an irgendwelche Richtlinien. Auch 

diesen Grundsatz entnimmt Hus dem consilium der tschechischen 

doctores, indem er kri t is ier t , "quod omnes, qui sic magnificant pape 

potenciam, dicentes, quod potest facere inculpabiliter quicquid wit, et 

quod nemo habet sibi dicere. Cur hec facis? sunt rethores mendacii 

seducentes populum domini Ihesu Christi.'^^ 

Gegen alle diese Behauptungen seiner, Gegner erhebt Hus grundsatzlich 

den Einwand, ihre Lehren seien nicht schriftgemap.97 Dariiber hinaus 

w i r f t er ihnen vor, ihre Anschauungen liePen sich weder durch die 

kirchliche Tradition belegen^o, noch wiirden sie der natiirlichen Vernunft 

92 S.H. THOISCN, HUS, Da Ecclesia, 97. 
93 Ibid. 99. 

FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, op. c i t . I , 351. 
94 S.H. TKQMSai, HUS, Zte Ecclesia, 99." 
95 Ibid. 105. 
96 Ibid. 125. 
97 Ibid. 125: "Nec debet credi talibus, nisi de quanta sua dicta fundaverint in 

scriptura," 
Vgl. auch Ibid. 106, 111. 

98 Vgl. Ibid. 98ff. - Hus' Diskussion mit der Tradition. 
Vgl. Ibid. 106. - Hus' pauschales Urteil. 



. - 1 1 0 -

entsprechen.99 Auch auf eine gottliche Offenbarung konnen sich die 
tschechischen Magister nicht berufen.^"" Damit ist f i i r Hus nachgev;iesen, 
dap diese Lehren nicht als richtig und verbindlich anerkannt werden 
konnen. Dennoch wendet er sich den einzelnen Punkten der Reihe nach 
zu. 

Mit dem Anspruch des Papstes, Haupt der Kirche zu sein, der schon 

vorher von Hus als falsch zuriickgewiesen worden ist, setzt sich Hus noch 

einmal krit isch auseinander. Er betont in der Auseinandersetzung mit 

dieser These, dap sie nicht der kirchengeschichtlichen Wahrheit 

entspricht, denn wiirde man den hier formulierten Anspruch konsequent 

verfolgen, dann mupte man auch Laien, Frauen, Haretiker und einen 

Antichristen als Haupt der Kirche anerkennen.^o^ Dies konnen aber auch 

die doctores nicht ernsthaft behaupten wollen. Ihnen halt Hus entgegen, 

dap ein Papst, der sich offensichtlich gegensatzlich zu .Christi Geboten 

und Vorbild verhalt, sich damit als Antichrist zu erkennen giht.^°^ 

Dagegen postuliert Hus, dap ein Papst nur dann akzeptiert werden kann, 

wenn er seinem Anspruch gemaP lebt . i°3 

Von Hus' Ekklesiologie her lap t sich diese Anfrage aber noch steigern. 

Der Papst kann namlich auch deshalb nicht als Haupt der Kirche 

bezeichnet werden, well bis zum jiingsten Gericht Unklarheit dariiber 

herrscht, wer pradestiniert ist und wer zu den Prasciten gehort. Deshalb 

99 S.H. 'THaiSCJJ, HUS, Da Ecclesia, 105. "Omis Veritas in religione Christi 
sequenda, et solum ipsa vel est Veritas a sensu corporeo cognita, vel ab 
intalligencia infallibi inventa val par revelacionem cognita val in divina 
posita scriptura. Sed nullus sax punctorum est Veritas a sensu corporeo cognita, 
val ab intelligencia .infallibili invanta, val per ravelacionem cognita, vel in. 
divina posita scriptura." 

100 Ibid. 105. "Qmns Veritas in religione Christi sequenda, at solum ipsa val est 
Veritas a sensu corporeo cognita, vel ab iatalligancia infallibi inventa vel par 
revelacionem cognita val in divina posita scriptura. Sed nullus sex punctorum 
est Veritas a sensu corporao cognita, vel ab intelligancia infallibili inventa, 
vel per revelacionan cognita, vel in divina posita scriptura." 

101 Ibid. 102: "Sed guia non est vis in sigificacione termini, suppcsK), quod papa 
significet spacialitar ilium episcopum, qui garit altissima, similime et 
propinquissime vican Christi, sicut fecit Petrus post ascansicnam. Si autati 

. vocetur papa quecunque persona, quam occidentalis ecclesia acceptat pro rcmano 
episcopo ad capitaliter decidendum causas acclasie, ad precipiendum fidelibus 
quicquid mluerit, abusio est termini infundabilis, quia secundum hoc in casu 
oporteret concedere, quod laycus rudissisus veJ faneila vel hereticus et 
Antichristus foret papa." 
J. LOSERTH, Hrsg., waiF, De Potestate Pape, (London, 1907), 215. 

102 S.H. THaiSdl , HUS, De Ecclesia, 103. "Et tunc de Mtichristo patet, quia amis 
papa vivens ccmtraria Christo, sicut et quilibet hcmo pervarsus, dicitur 
camunitar Antichristus." 

103 Der von Hus erhobene Grundsatz, da& ein Papst auch in moribus den Aposteln 
nachfolgen und seinem Amt gerecht werden mû , wird von ihm betont und wiederholt 
aufgegriffen. Vgl. S.H. THCMSai HUS, De Ecclesia, 112-118. 
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bleibt dem Glaubigen nur die Moglichkeit zu hoffen, dap ein Papst. der 
Christus treu nachfolgt, auch wirklich ein Pradestinierter ist. Eine 
Gewipheit uber die Zugehorigkeit des Papstes zur ecclesia vera, die 
Voraussetzung seines Hauptseins der Kirche ist, kann es auch bei seiner 
gewissenhaften Ghristusnachfolge nicht geben. Kirchenrechtlich 
definieren lapt sich dieser Anspruch aber auf gar keinen Fall . ioi HUS' 
Argument spricht auch gegen die in der Bulle Unam sanctam erhobene 
Forderung der heilsnotwendigen Unterordnung unter den .Papst.los 
Dariiber hinaus kann Hus den Anspruch der Bulle auch aus okumenischen 
Gesichtspunkten nicht gelten lassen. So erklart er, daP das beanspruchte 
romische Primat auch deshalb nicht anerkannt werden kann, weil "multi 
salvi fact! sunt in Judea, in Asia, in Ethiopia, credentes in Christum 
secundum doctrinam apostolorum,. non recognoscentes explicite Petrum, 
ymo nichil explicite credentes de Petro, sicut nec audierunt de ipso 
aliquid."^°^ 

Hus' Krit ik an der Aussage, daP die Kardinale die Glieder des Leibes 

Christi seien, verlauft in denselben Linien. Er bezweifelt die 

Rechtmapigkeit der im consilium dargelegten Lehre einerseits unter dem 

Gesichtspunkt der Unsicherheit iiber ihre Pradestination.107 Andererseits 

erhebt er gegen die Lehre der doctores den Vorwurf, dap die formulierten 

Anspriiche nicht schriftgemap sind.io8 Jm Hinblick auf die Laien verweist 

Hus darauf, dap die Kardinale hochstens einen Tell der Kirche 

ausmachen, niemals aber das gesamte corpus Christi bilden.io9 Mit diesem 

Hinweis setzt Hus einen deutlichen Akzent gegen den klerikalen 

Kirchenbegriff des Papalismus, der die Bedeutung des Laienchristentums 

kaum berucksichtigt. 

Besonders kritisch wendet sich Hus gegen die These der tschechischen 

doctores, die Kirche bediirfe in der Welt immer der Leitung eines 

sichtbaren Nachfolgers Petri und der Apostel, die ihr in Papst und 

Kardinalen gegeben sei.no Gegen diesen Punkt erhebt er Einspruch, 

indera er darauf hinweist, dap die Piipste und Kardinale, wenn sie die ie.x-

Christi nicht beachten und dazu noch jeder Zurechtweisung und 

104 s.o. 31ff. 
103 S.H. THCS'ISĈ , HUS, De Ecclesia, 108. "Sic nec est de necessitate salutis cmnim 

christianorum sacum convarsancium, ut explicita credant ipsm esse caput 
cuiusquam ecclesie, nisi facta et vita ewangalica evidancius mvaant ad 
credendum." 

106 Ibid. 112 . 
107 Ibid. 110. 
108 Ibid. 111. 
109 Ibid. 110. 
n o Ibid. 119. 
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M a p r e g e l u n g e n t g e h e n , i h r Arat p e r v e r t i e r e n u n d d a m i t n i c h t zum Guten 
der K i r c h e , s o n d e r n zu i h r e m N a c h t e i l d i e n e n . m Er e r k l a r t im B l i c k a u f 
d i e e r s t e n d r e i c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t e . i n denen die K i r c h e ohne 
p a p s t l i c h e s Pr i raa t e x i s t i e r t e , dap d ie K i r c h e auch i n j e t z i g e r Z e i t ohne 
die L e i t u n g des Papstes u n d der K a r d i n a l e e x i s t i e r e n k o n n t e . da C h r i s t u s 
a ls H a u p t der K i r c h e s u f f i z i e n t s e i i i ^ . denn er ist sacramentaJlter et 
spiritualiter stets i n se ine r K i r c h e g e g e n w a r t i g u n d s t e h t dem e i n z e l n e n 
n a h e r a ls der m e i l e n w e i t e n t f e r n t e P a p s t . ^ i ' 

A u c h die B e h a u p t u n g , d ie romische K i r c h e sei der v o n Go t t gewah l t e O r t , 

dern Go t t d ie F i i h r e r s c h a f t i i b e r die ganze K i r c h e gegeben ha t , b e u r t e i l t 

Hus als e ine A n h a u f u n g u n b e w i e s e n e r Behauptungen.^^ ' ' Er bewe i s t d ie 

U n s i n n i g k e i t dieses A n s p r u c h e s , i n d e m er d ie ganze K i r c h e n g e s c h i c h t e 

a u f p a p s t l i c h e F e h l u r t e i l e u n d u n w i i r d i g e Papste u n t e r s u c h t . i i ' 

I n sbesondere der p a p s t l i c h e A n s p r u c h der I n f a l l i b i l i t a t e r s c h e i n t Hus 

a n g e s i c h t s des b i b l i s c h e n B e f u n d e s u n d der K i r c h e n g e s c h i c h t e a ls 

u n h a l t b a r . i i s 

Hus w i d e r s p r i c h t a u c h der These , dap d ie w a h r e n N a c h f o l g e r P e t r i u n d 

der A p o s t e l n u r i n dem r o m i s c h e n Papst u n d den K a r d i n a l e n zu f i n d e n 

s i n d . i i ' ^ Gegen diese B e h a u p t u n g v e r w e i s t er a u f die Omnipo tenz Got tes , 

der dem Paps t u n d den K a r d i n a l e n i h r privllegium, das i h n e n n i c h t v o n 

Go t t , s o n d e r n v o n K o n s t a n t i n v e r l i e h e n w u r d e , 'auch wiede r nehmen 

k o n n t e . G o t t i s t i n s e ine r • A l l m a c h t i g k e i t n i c h t d a r a n gebunden^i^^ 

s o n d e r n k a n n auch andere N a c h f o l g e r der A p o s t e l b e r u f e n . ^ i ^ F e r n e r h i n 

l a p t s i c h d ie a p o s t o l i s c h e Sukkzes s ion n i c h t a u f den Papst u n d die 

K a r d i n a l e b e s c h r a n k e n , sonde rn j e d e r B i schof , der C h r i s t u s w i r k l i c h in 

moribus n a c h f o l g t , i s t e i n w'ahrer N a c h f o l g e r der A p o s t e l . I n d ieser 

Aussage s i e h t Hus k e i n e n W i d e r s p r u c h zum k a n o n i s c h e n Recht i^o. denn er 

e r k l a r t , daP s i c h das D e k r e t v o n A n a c l e t u s a u f das P r i m a t der Tugenden 

u n d n i c h t a u f die H e r r s c h a f t der Papste b e z i e h t . 1 2 1 

Nachdem so d ie sechs P u n k t e der t s c h e c h i s c h e n doctores w i d e r l e g t s i n d , 

w e n d e t Hus s i c h z u l e t z t i h r e r B e h a u p t u n g zu , daP n iemand das Recht 

111 S.H. THamJ, HUS, Da Ecclasia, 119f. 
112 I b i d . 109, 121. 

I b i d . 109. 
114 I b i d . 139ff . 
1 1 ' I b i d . 144f f . 
116 I b i d . 48. 
117 I b i d . 121. 
1 1 8 I b i d . 122f. 
1 1 9 I b i d . 125. 
120 I b i d . 122. Gegen Hus kann das Dekret von Anacletus angefiihrt werden. Vgl . 

FRIEDBERG, Corpus iuris cancmici, op. c i t . I , 73. 
121 S.H. THOMSOT, HUS, Da Ecclesia, 122f. 
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habe , den Paps t zu h i n t e r f r a g e n u n d se in H a n d e l n zu b e u r t e i l e n . 1 2 2 HUS 
v e r w e i s t d a r a u f , daP dem Papst n u r i n s o w e i t g e g l a u b t we rden so lL wie er 
s i c h s c h r i f t g e m a p v e r h a l t . 1 2 3 A I S w i c h t i g e s A r g u m e n t k a n n er i n diesem 
Zusammenhang a u f das K o n z i l v o n Pisa (1409) verweiseni^- '^ a u f dera 
B i s c h o f e u n d K a r d i n a l e Papst Gregor als H a r e t i k e r gebann t haben . 
I r o n i s c h h i n t e r f r a g t Hus den s e l b s t g e r e c h t e n A u t o r i t a t s a n s p r u c h v o n 
Paps t u n d K u r i e , i ndem er e r w a g t . ob d e n n der Papst u n d die K a r d i n a l e 
gropere Gaben e m p f a n g e n h a t t e n als Pe t rus u n d die A p o s t e L die , 

t r o t z d e m sie den h e i l i g e n Geis t empfangen h a t t e n , i n Haresie v e r f a l l e n 

s e i e n . 1 2 5 

2.2 .3 . K r i t i k am P r i e s t e r t u m u n d an der S c h l i i s s e l g e w a l t . 

Zum P r i e s t e r a m t a u p e r t sich Hus im Rahmen se ine r Cber l egungen i i b e r das 

Wesen der w a h r e n K i r c h e . Er l e h n t es ab, daP der P r i e s t e r a l l e i n d u r c h 

seineA S t a t u s als K le r i l ce r auch als G l i ed der ecclesia vera a n e r k a n n t 

w e r d e n s o l L denn d ie O r d i n a t i o n k a n n h i e r f i i r k e i n u n t r i i g l i c h e s Zeichen 

s e i n . A l s Beleg v e r w e i s t Hus a u f J u d a s . S e l b s t e ine besondere 

E h r e r b i e t u n g dem P r i e s t e r gegenuber a u f g r u n d seines Amtes l e h n t Hus 

ab. Er k r i t i s i e r t , daP " quicunque clericus caractere vel signo sensibili 

per prelatum in reput&cione eccJesie insignitus est pars sancte matris 

ecclesie et solum multitudo talium clericorum est ecclesia, anthonomasice 

dicta, quam dehemus specialiter tionorare,...".^'^'^ 

T r o t z d e m i s t der La i e dem K l e r i k e r gegeni iber v e r p f l i c h t e t ; wie Hus 

d e u t l i c h f o r m u l i e r t : ''nam solvimus debitum sancte ecclesie, dum, 

hahentes Christum supremum pontificem, ministris eius, quos ex operibus 

secundum fidem confusam habemus pro ministis, vel pauperibus, quos 

confuse supponimus esse membra Christi, quo sustentacione corporis 

temporalia ministramus."^^^ D .h . a lso, daP die L a i e n , obwoh l sie k e i n e 

genaue K e n n t n i s d a r u b e r haben , ob i h r e P r a l a t e n n u n P r a d e s t i n i e r t e oder 

P r a s c i t e n s i n d , dazu v e r p f l i c h t e t s i n d , m a t e r i e l l e Abgaben zu l e i s t e n . 

A b e r es i s t n i c h t n o t w e n d i g , f i i r d ie L a i e n zu g l a u b e n , dap die K l e r i k e r 

G l i ede r der w a h r e n K i r c h e s i n d , w e n n i h r V e r h a l t e n dem v o U i g 

1 2 2 . s . H . TIOISCN, HUS, De Ecclesia, 125. 
123 I b i d . 125. 
124 s . o . 44. 
123 S.H. THMSa-T, HUS, De Ecclasia, 136. 
126 I b i d . 36f. 
127 I b i d . 36. 

V g l . J . LOSERTH, WCLIF, De Ecclesia, op. c i t . 443ff . 
V g l . J . LOSERTH, Hrsg., VYCUJ, Opera Minora. (London, 1913). Vg l . De Fide 

' Catholica, i n : Opera miiiora, 98. 
128 S.H. THOMSOT, HUS, De Ecclesia, 38. 
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w i d e r s p r i c h t . F i i r e i n e n P r a l a t e n g i l t v i e l m e h r w ie f i i r j e d e n anderen 
G l a u b i g e n , dap er s i c h d u r c h se ine T a t e n auswe i sen mup.129 A U S dem 
D a r g e l e g t e n w i r d d e u t l i c h , daP Hus den dem K i r c h e n r e c h t 
z u g r u n d e l i e g e n d e n G r u n d s a t z , dap j ede r K l e r i k e r Gl ied der w a h r e n K i r c h e 
i s t , n i c h t a n e r k e n n e n w i l l . 

Besonders e i n g e h e n d s e t z t s i ch Hus mit der k a n o n i s c h e n Lehre v o n der 

S c h l u s s e l g e w a l t , de ren RechtmaPigkeit er h i n t e r f r a g t , ause inander . Er 

d e f i n i e r t d ie S c h l u s s e l g e w a l t , d ie C h r i s t u s Pe t rus i n M t . 16 zusag t , . a ls 

g e i s t l i c h e potestas: "Et quia dicta potestas est potestas splrltualis, Ideo 

notandum est, quod potestas splritualis est potestas spiritus per se 

Inmedlate ordlnata, ut creatura raclonalls secundum bona grade 

dirigatur et indlvlduatur tarn a subiecto quam ab oblecto."^^° A l s 

potestas spiritualls w i r k e n die claves regni celorum a u c h ohne die S t i i t z e 

der w e l t l i c h e n M a c h t . i ^ i D a m i t w i d e r s p r i c h t Hus e inem Grundsa t z der 

p a p a l i s t i s c h e n E k k l e s i o l o g i e , d ie be ide Mach te i n der Hand des Papstes 

v e r e i n t . 1 3 2 P r i n z i p i e l l i s t d ie g e i s t l i c h e Mach t der w e l t l i c h e n Mach t d u r c h 

antlqultas, dignltas u n d utilltas u b e r l e g e n i ^ ^ , woraus Hus f o l g e r t , daP 

e i n M i p b r a u c h der g e i s t l i c h e n Mach t gemSP dem Grundsa tz : "quanta 

status alcior tanto casus gravlor"^^'* d o p p e l t schwer w i e g t . 

A l s g e i s t l i c h e M a c h t i s t d ie potestas spiritualls i n z w e i f a c h e r Weise zu 

u n t e r s c h e i d e n . E i n e r s e i t s i s t sie potestas ordlnis., das i s t d ie Macht , 

"quam habet clericus ad mlnistrandum ecclesle sacramenta. ut 

spiritualiter prosit sibi et laycis, ut est potestas conflclendL absolvendl 

et alia sacramentalia ministrandi"^^^, a n d e r e r s e i t s i s t sie potestas 

communis, "quam habet quilibet chrlstlanus>-^^ in exercendo opera 

spirltualia mlsericordie in se et in aliis, de qulbus meminlt Iste versus: 

129 S.H. THOMSâ  HUS, De Ecclesia, 38. 
130 I b i d . 73. Vg l . auch J . LOSERTH, WCUF, Da Potastata Papa, Op. c i t . l O f f . 
131 S.H. T H a m i , HUS, De Ecclesia, 75. 
132 s . o . 32f. 
133 S.H. THOIiSaT, HUS, De Ecclesia, l i t . 
134 I b i d . 75. V g l . auch Hus' Synodalpredigt von 19. 10. 1405 (R. KALIVODA, A. 

KOLESIIYK, Das hussitische Denken, op. c i t . 120). "Weiin er (KLerus) aber a b f a l l t , 
so i s t keiner schlechter oder herber, wahrlich vrLe der Ant ichr i s t , denn je hoher 
die Stufe oder der Stand, desto t i e f e r der F a l l , wie bekannt i s t von Luzifer und 
von den Pr ies tem, die den Herm gekreuzigt haben, und von Judas." 

133 S.H. THOMSai HUS, De Ecclasia, 73f. 
136 Als nra i te Textlesart b ie te t der Apparat plabanus an. Dieser Terminus war i n der 

m i t t e l a l t e r l i chen Sprache gangig f i i r den Priester i n der Gemeinds. (Vgl. D. 
SCHAFF, The Oiurch, op. c i t . 92) . Auch wenn aus dea Textzusanmenhang die Lesart 

• d i r i s t i anus vorzuziehen i s t , wei l Hus im folgenden Satz betont,-da!5 jeder 
wahrhaft Glaubige diese Macht empfangt, weist audi die zweite Taxtvariante 
darauf h i n , daP Hus von einer gemeinhin gegebenen geist l ichen Befahigung 
spr ich t . 
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Doce, consule, castiga, solare, remitte, fer, ora.'^^? i n d e m Hus h i e r die 

g e i s t l i c h e M a c h t des L a i e n b e r u c k s i c h t i g t , s e t z t er e inen besonderen 

A k z e n t , der dem L a i e n c h r i s t e n mehr G ew ich t z u m i p t als der k l e r i k a l e 

K i r c h e n b e g r i f f der P a p a l i s t e n . 

G r u n d s a t z l i c h s i n d z w e i Formen der potestas zu d i f f e r e n z i e r e n , n a m l i c h 

d ie absoluta potencia ad regulandum^^^ u n d d ie aggregativa potenciam 

talis cum notificacione aut promulgacione autentica}^'^ Die e r s t e re , 

a b s o l u t e M a c h t i s t n u r G o t t s e lbs t gegeben, w a h r e n d die z w e i t e , 

a d m i n i s t r a t i v e M a c h t der K i r c h e gegeben i s t . i i o A l s solche i s t sie der 

ganzen ecclesia militans gegeben, n i c h t n u r e ine r Person.i""! E i n e r 

Z u s p i t z u n g der S c h l i i s s e l g e w a l t i n der Hand des Papstes w i d e r s p r i c h t Hus 

auch , i n d e m er d a r a u f h i n w e i s t , dap a l l e B i s c h o f e a u f g r u n d der 

a p o s t o l i s c h e n Sukzess ion die g le i che a p o s t o l i s c h e Mach t haben , denn 

C h r i s t u s h a t a l l e A p o s t e l g le ichermaPen m i t dem Geis t begabt u n d 

b e a u f t r a g t . i ' ' 2 Z u g l e i c h i s t diese a d m i n i s t r a t i v e potestas n u r spiritualis 

u n d n i c h t materialis.^'^^ Sie d a r f n u r im Sinne Got tes b e n u t z t werden. i"" 

D a m i t w i d e r s p r i c h t Hus der k a n o n i s c h e n A n s c h a u u n g , die b e t o n t , dap 

Pe t ru s u n d se inen N a c h f o l g e r n die claves regni celorum ohne jede 

E i n s c h r a n k u n g v e r l i e h e n wurden . i "" Diese I n t e r p r e t a t i o n der Te .x t s t e l l e 

M t . 16 h a l t Hus f u r u n b i b l i s c h . i ' ' ^ 

Nach d iese r g r u n d l e g e n d e n D e f i n i t i o n w e n d e t s i ch Hus dem Thema aus 

s e e l s o r g e r l i c h e r I n t e n t i o n noch e i n m a l zu . Er e r k l a r t , daP die Worte aus 

M t . 16 u n d 18, sowie Joh . 20 v o n v i e l e n Menschen m i p v e r s t a n d e n we rden 

u n d sie i n F u r c h t v e r s e t z e n oder tauschen . i ' ' ' ' .^us diesem Grunde b e t o n t 

er, dap das B i n d e n u n d Losen z u e r s t be i Go t t g e s c h i e h t u n d dann a u f 

k i r c h l i c h e r Ebene. A u f d iese r z w e i t e n Ebene h a t das B i n d e n u n d Losen 

n u r d a n n W i r k s a m k e i t , w e n n e ine O b e r e i n s t i m m u n g m i t der g o t t l i c h e n 

137 S.H. THOMSON, HUS, Da Ecclesia, 74. 
138 I b i d . 75. 
139 I b i d . 75. 

V g l . J . LOSERTH, WCLIF, De Potestate Pape, op. c i t . 15f. 
i - 'o S.H. THQMSai, HUS, De Ecclesia, 76. 

V g l . R.L.POOLE, Hrsg, WYCLJF, De Cr/ili Dcmnio, 1, (London, 1885) 281. 
141 S.H. THCS-Isai, HUS, De Ecclesia, 76. 

V g l . J . LOSERTH, WCUF, De Opera Minora, op. c i t . 262f. 
1 4 2 S.H. THQMSOI, WS, Da Ecclesia, op. c i t . 88f. 
113 I b i d . 76. 
144 I b i d . 75. 
1 4 5 I b i d . 84. 

V g l . E.FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, op. c i t . I I , 198. 
146 S.H. THOMSCM, HUS, Da Ecclesia, 84. 
147 I b i d . 77, 

Vg l . R.L.POOLE, WCUF, De Civili Dcminio, op. c i t . I , 281. 



- 1 1 6 -

E n t s c h e i d u n g bes teht . i48 irn H i n b l i c k a u f d ie Bupe e r k l a r t Hus, daP der, 
der e ine T o d s i i n d e begangen h a t , u n t e r dem S c h u l d u r t e i l der ewigen 
V e r d a m m n i s s t e h t , f a l l s er an d iese r Siinde u n b e r e u t f e s t h a l t . Nur d u r c h 
d ie Bupe k a n n er i n d ie G e m e i n s c h a f t der i n der Gnade Lebenden wiede r 
au fgenommen u n d v o n se ine r Schu ld ge los t werden. i49 z u r BuPe gehoren 
aber contrltio, confesslo u n d s a t j s / a c C i o i ' o , w o b e i Hus b e t o n t , daP die 
contrltlo e ine t r a u r i g e u n d unangenehme Sache i s t , d ie das h e f t i g e 
Bereuen der Sunde u n d das f e s t e Bes t r eben , sie n i c h t w iede r zu begehen 
i n s i c h s c h l i e p t . i ' i A u s diesem E r n s t n e h m e n der Siinde u n d der Bupe 
e r g i b t s i c h , daP z u r R e c h t f e r t i g u n g des Sunders e ine infinita potentia 
n o t w e n d i g i s t , d ie n u r G o t t s e lbs t , aber k e i n e m Menschen e igen i s t . i ' 2 
Desha lb mup G o t t s e l b s t dem Si inder v e r g e b e n , b e v o r e i n P r a l a t 
l o s s p r e c h e n k a n n . i ' 3 

Gegen dieses t h e o z e n t r i s c h e V e r s t a n d n i s der S c h l i i s s e l g e w a l t k o n n t e der 

E i n w a n d e r h o b e n w e r d e n , wozu Go t t d e n n e i g e n t l i c h S t e l l v e r t r e t e r 

b e r u f e n h a t , w e n n er doch n u r s e lb s t d ie Schu ld w i r k l i c h v e r g e b e n k a n n . 

Es f r a g t s i c h , we l che Rol le i h n e n d a n n e i g e n t l i c h zukommt . Hus g r e i f t i n 

s e ine r B e a n t w o r t u n g a u f den Sen t enzenkommen ta r des Pe t rus Lombardus 

zurucki54_ der d ie Rol le der P r i e s t e r als Werkzeuge Got tes be sch re ib t . i '^ 

G r u n d l e g e n d i s t a l l e r d i n g s die T a t s a c h e , daP die P r i e s t e r n u r n a c h dem, 

was sie h o r e n u n d sehen , b i n d e n u n d l o sen k o n n e n . D a m i t b e s t e h t die 

M o g l i c h k e i t , dap sie g e t a u s c h t werden . i '^ Demgegentiber s i e h t Got t das ' 

Herz an u n d l a p t s i c h n i c h t t a u s c h e n . Schon desha lb i s t das g o t t l i c h e 

B i n d e n u n d Losen die l e t z t l i c h r i c h t e n d e I n s t a n z , auch wenn es s i c h t b a r 

z u n a c h s t d u r c h den P r i e s t e r ge sch i eh t . Hus w i e d e r h o l t desha lb nochmal 

b e k r a f t i g e n d se ine v o r i g e n Aussagen : "Ex lam dictis habetur quod deus 

eternallter predestlnat et prius temporallter panglt, absolucionem 

salvandl et remlssionem eius peccatl quam a ministro ecclesle absolvitur 

hie terris. Et patet secundo, quod non potest minister ecclesie Christ! 

1 4 8 S.H. THOMSai, HUS, De Ecclesia, 77. 
149 I b i d . 77. 
1 5 ° Mit dieser D e f i n i t i o n unterscheidet sich Hus dogmatisch nicht von der 

katholischen Trad i t ion . Seine K r i t i k r i ch t e t sich aber vdiement gegen die 
k i rch l iche Praxis, i n der die Elernente der Bufe ihres Inhalts entleert werden. 

1=1 I b i d . 78. 
V g l . allganein dazu W. FLAJSHANS, HUS, Super IV. Sententarium, op. c i t . 598-604. 

1=2 S.H. THCMSÔ , HUS, Da Ecclesia, 78. 
1=3 I b i d . 79. 
1=4 J . p . m^m, Fatrologiaa Latinaa, op. c i t . 192, 888. 

Vg l . allgemein dazu W. FLAJSHANS, HUS, Super IV. Santeatarium, op. c i t . 605-617. 
1== S.H. THCMSÔ , HUS, Da Ecclasia, 80. 
1=6 I b i d . 80, 83. 
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vicarius aliquem absolvere vel ligare, peccata remittere ei vel retinere, 
nisi prius deus illud / a c i a t . "i'7 

D.h . aber, daP d ie P r i e s t e r b e i dem Gebrauch der S c h l i i s s e l g e w a l t n i c h t 

s o u v e r a n h a n d e l n d i i r f e n . M i t d iese r A u s l e g u n g w e n d e t s i ch Hus gegen 

j e d e n V e r s u c h , M t . 16 t e m p o r a l zu i n t e r p r e t i e r e n u n d so die g b t t l i c h e 

E n t s c h e i d u n g v o n der m e n s c h l i c h e n E n t s c h e i d u n g a b h a n g i g zu machen . i '^ 

M i t W y c l i f w e n d e t s i c h Kus e n t s c h i e d e n gegen den p a p s t l i c h e n A n s p r u c h , 

d ie S c h l i i s s e l g e w a l t s o u v e r a n a u s z u i i b e n : " Unde oportet fidelem cavere ab 

isto dicto. Si papa vel alius pretendit se quovis signo solvere vel ligare, 

tunc eo ipso solvitur vel ligatur. Nam hoc concedens habet consequenter 

concedere papam esse inpeccabilem et sic deum: aliter enim posset errare 

et facere difformiter clavi Christi."^^^ Gerade d ie V o r a u s s e t z u n g der 

U n f e h l b a r k e i t e r f u l l t der Paps t aber nicht.16" 

Fa l sche m e n s c h l i c h e U r t e i l e b e i m Gebrauch der S c h l i i s s e l g e w a l t kommen 

aber n i c h t n u r d u r c h die T a u s c h u n g dessen, der v o r den P r i e s t e r t r i t t , 

z u s t a n d e , s o n d e r n a u c h d u r c h f a l s c h e M o t i v a t i o n e n des P r i e s t e r s 

selbst.161 Dies i s t b e i s p i e l w e i s e d a n n der F a l l , wenn . p e r s o n l i c h e oder 

f i n a n z i e l l e I n t e r e s s e n m i t dem L5sen u n d B i n d e n v e r b u n d e n s i n d , indem 

f i i r das Lcs sp rechen v o n den S i inden G e l d z a h l u n g e n v e r l a n g t werden. i62 

Desha lb g i l t : "Ergo si vere penitent! et confitenti nollet (vicarius) 

applicare absolucionem, motus ira vel avaricia, non eo ipso ilium ligaret 

in culpa. "^^^ Dasselbe g i l t auch f u r den u m g e k e h r t e n F a l l , ' n a m l i c h daP 

j emandem, der se ine S i inden n i c h t b e r e u t , aber b e r e i t i s t , Geld zu zah l en , 

d ie A b s o l u t i o n e r t e i l t w i r d . Dieser i s t n i c h t w i r k l i c h v o n se iner Schu ld 

losgesprochen .164 H i n s i c h t l i c h der d r e i K i r c h e n s t r a f e n E x k o m m u n i k a t i o n , 

Suspens ion u n d Interdikt i65 , sowie h i n s i c h t l i c h des Mipbrauchs der 

Sakramentei66 b e t o n t Hus, dap der P r i e s t e r die i hm gegebene Mach t n i c h t 

n a c h s e i n e n e g o i s t i s c h e n Z i e l e n g e b r a u c h e n k a n n , sonde rn an den W i l l e n 

157 S.H. TKO-ISON, HUS, Da Ecclesia, 81 . 
158 I b i d . 81 . 
159 I b i d . 82. 

Vg l . R.L.POOLE, WCLIF, De Civili Dardnio, op. c i t . I , 283. 
160 S.H. THOMSCW, HUS, Da Ecclesia, 82. 
161 I b i d . 82. 
162 I b i d . 86. "Sad hunc fidelan laycuin nolentar, sibi dare pro absoluciona pecuniain 

ligat sed hunc incontritwn volentem dare pecuniam solvit Vg l . auch 
I b i d . Z2t."Ergo si vere penitanti at confitanti nollet (vicarius) applicare 
absolucionam, irotus ira vel ararica, non eo ipso ilium ligaret in culpa.". 
Vgl . R.L.POOLE, WCLIF, De Civili Dominio, op. c i t I , 284. 

163 S.H. THaiSOT, HUS, Da Ecclesia, 82f. - • 
164 I b i d . 86. 
163 I b i d . 218-237. 
166 I b i d . 73-89. 
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Got t e s g e b u n d e n i s t . i e r D a m i t w i l l er der w i l l k i i r l i c h e n B e n u t z u n g der 
K i r c h e n s t r a f e n , d ie er ..und seine A n h a n g e r i n Prag d u r c h 
E x k o m m u n i k a t i o n u n d I n t e r d i k t l e i b h a f t i g e r f a h r e n haben , w ide r sp rechen 
u n d e n t g e g e n w i r k e n . 

S c h l i e p l i c h m e r k t Hus i n diesem Zusammenhang noch an, daP de r j en ige , 

der d ie - S c h l u s s e l g e w a l t a u s i i b t , s e lb s t r e i n s e in muP, w e i l er sons t 

F e h l u r t e i i e sp r i ch t . i^ s M i t d iese r Aussage b e k a m p f t Hus die i n der K i r c h e 

zum usus gewordene A u s h o h l u n g der a n t i d o n a t i s t i s c h e n Lehre A u g u s t i n s , 

m i t der s i c h d ie K l e r i k e r j e g l i c h e r K r i t i k an i h r e m V e r h a l t e n en tzogen . I n 

se inem V o r g e h e n gegen d i e sen M i p b r a u c h v e r f i e l Hus se lb s t j edoch n i c h t 

i n den D o n a t i s m u s , d e n n er s i e h t i n Go t t se lbs t , n i c h t im Pr i e s t e r das i n 

der V e r g e b u n g h a n d e l n d e S u b j e k t . D .h . i m Gegensatz zu den Waldensern 

i s t f u r Hus d ie V e r g e b u n g n i c h t n u r d u r c h e i n e n p e r f e k t e n P r i e s t e r 

moglich .169 G e n e r e l l g i l t v i e l m e h r , dap w i r k l i c h e Vergebung n u r d u r c h 

G o t t m o g l i c h i s t ; a l l e P r i e s t e r aber i i ben i h r e Mach t n u r mlnisteriallter 

aus. M i t dem Waldense rn t e i l t Hus j e d o c h das Bes t r eben um e inen K l e r u s , 

der se inem A m t gemap l e b t . I n se ine r S t e l l u n g n a h m e zu diesem Problem 

b e t o n t er immer w i e d e r , daP Rechte u n d P f l i c h t e n gleichermaPen m i t den 

k i r c h l i c h e n A m t e r n v e r b u n d e n s i n d . Ebenso b e k l a g t w i e d e r h o l t den 

u m g e k e h r t e n Zustand . i'''° 

Der M i p b r a u c h k l e r i k a l e r Gewa l t z e i g t s i c h f i i r Hus auch i n der E rhebung 

u n e v a n g l i s c h e r L e h r s a t z e , w ie es be i sp i e l swe i se be i der H e r v o r h e b u n g 

a l l e r den K l e r u s p r i v i l e g i e r e n d e n Satze der S c h r i f t gesch ieh t , w a h r e n d 

A u s s a g e n , d ie den K l e r i k e r i n d ie P f l i c h t nehmen, u n g e n a n n t bleiben . i '^i 

2 .2 .4 . Hus ' K r i t i k a n der L e h r a u t o r i t a t u n d dem Gehorsamsanspruch der 

r o m i s c h e n K i r c h e . 

Hus v e r t e i d i g t d ie t s c h e c h i s c h e R e f o r m p a r t e i i n Prag u n d s i ch s e l b s t 

gegen d ie V o r w t i r f e der V e r f a s s e r des consiliums. Sie b e z i c h t i g e n die 

Refo rmer , s i c h zu w e n i g an den Paps t u n d d ie K u r i e a n z u l e h n e n u n d n u r 

1" S.H. THOMSCXJ, HUS, Da Ecclasia, 218. 
168 I b i d . 86. 
169 s . o . 22. 
I ' ' " S.H. THCMSCM, HUS, De Ecclesia, 47f,90. 
I ' ^ i I b i d . 91 . "Et ut parstringam breviter, ame dictum scripture et presartim 

ewangelii, quod vidatur eis sonare, ut assent divites, delicati, aundo incliti 
et nichil pacientes pro Christo isiproparii, illud nimnant, proclamnt at 
extendunt nimis late. Ouicquid autam sonat in sequelam Ihasu Christi, ut 
paupertatem, miticiam, humlitat&n, tollaranciam, castitatam, laborem val 
pacianciam, illud supprimunt vel glosant ad suum libitum val expressa repudiant 
tan^am inpartinans ad salutam." 
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d ie S c h r i f t a l s n o r m a t i v e Grund lage a n z u e r k e n n e n . i 7 2 F e r n e r h i n k l a g e n 
sie Hus u n d se ine M i t s t r e i t e r an , d ie T r a d i t i o n e i g e n w i l l i g auszulegen 
u n d gegen d ie S c h r i f t s t e l l e D t n . 1,7, 8 - 1 3 z u v e r s t o p e n . D o r t h e i p t es: "Si 
d i f f i c i l e et ambiguum judicium aput te esse perspexeris inter sangwinem 
et sangwinem, causam et causam, lepram et non lepram et iudicium intra 
portas tuas videris variari verba, surge et ascende ad locum, quern 
elegerit dominus deus tuus: veniesque ad sacerdotes levitici generis et 
ad iudicem, qui fuerit illo tempore: queresque ab eis, qui iudicabunt tibi 
iudicii veritatem et fades quodcunque dixerint qui presunt loco, quem 
elegit dominus, et docuerint te iuxta legem eius: sequeris sentenciam 
eorum nec declinabis ad dextram vel ad sinstram. Qui autem superbierit, 
nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat deo tuo et 
decreto iudicis, rnorietur homo ille et auferes malum de Israhel; 
cunctusque populus audiens timebit, ut nuUus deinceps intumescat 
suZ)eri>ia.'^73 D e r a r t i g e n Gehorsam f o r d e r t auch die romische .Kirche f i i r 
s i c h . 

H i n s i c h t l i c h d iese r A n k l a g e n v e r t e i d i g t Hus sich,- indem er be ton t , daP es 

i h m u n d der t s c h e c h i s c h e n R e f o r m p a r t e i n i c h t g e n e r e l l da rum geh t , d ie 

sancti doctores u n d d ie universalis sancta ecclesia^'''* zu k o r r i g i e r e n , 

i h r e A n o r d n u n g e n a b z u l e h n e n u n d i h n e n n i c h t zu f o l g e n . i 7 5 Abe r die 

Prager R e f o r m p a r t e i i s t n u r dann b e r e i t , d iesen V e r o r d n u n g e n u n d 

L e h r m e i n u n g e n zu f o l g e n , w e n n sie i h n e n aus der S c h r i f t u n d d u r c h d ie 

V e r n u n f t a ls e i n s i c h t i g e r s c h e i n e n . i 7 6 Besonders k r i t i s i e r t Hus das Z i t a t 

v o n D t n . 17, 8 - 1 3 i n diesem Zusammenhang. Die Aussage, daP j e d e r 

u n s i c h e r e u n d s c h w i e r i g e F a l l den P r i e s t e r n v o r g e l e g t werden s o l i , wobe i 

i m p l i z i e r t i s t , " dap d a m i t der Paps t u n d die K a r d i n a l e gemein t s i n d , 

e r s c h e i n t Hus u n s a c h g e m a p . i 7 7 Er h a l t dem en tgegen , dap die S c h r i f t 

e i n e r s e i t s a ls R i c h t s c h n u r i i b e r den P r i e s t e r n s t e h t , d .h. daP k e i n 

G l a u b i g e r an k i r c h l i c h e E d i k t e gebunden i s t , w e n n sie der S c h r i f t 

1 7 2 S.H. THamN, HUS, De Ecclesia, 131. 
V g l . F. PMACKY, HUS, Documanta, op. c i t . 476f. 

173 S.H. THaiSOfT, HUS, De Ecclasia, 131. 
V g l . F. PMACKY, HUS, Dccumenta, op. c i t . 476f. 

174 Hus lelint s ich hier i n der Formulierung an die Worte des consiliums an, weshalb 
der Terminus universalis sancta ecclesia i n diesera F a l l auf die ronische Kirche 
zu beziehen i s t . LTI eigenen Sprachgebrauch wendet Hus diesen Begr i f f nur auf die 
ecclesia vara an. -

1 7 5 S.H. THCMSCN, HUS, De Ecclesia, 132. 
176 I b i d . 133. 
1 7 7 I b i d . 133. 
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w i d e r s p r e c h e n i " 8 . A n d e r e r s e i t s i s t d ie S c h r i f t auch f i i r den K le rus der 
v e r b i n d l i c h e En t sche idungsmaPs tab . i ' ' 9 Hus w e n d e t diese be iden K r i t e r i e n 
a u f d i e S i t u a t i o n i n Prag an u n d w i r f t den t s c h e c h i s c h e n Dok to ren , d ie 
d ie A b l a p b u l l e v o n Paps t Johannes X X I I I . u n t e r s t i i t z t haben , vo r , s i ch 
n i c h t n a c h d iesen b e i d e n MaPstaben g e r i c h t e t zu h a b e n . 1 8 ° .A.ber Hus 
f o r d e r t n i c h t n u r , dap den iudices, - m i t • denen die k i r c h l i c h e n 
A u t o r i t a t e n im Sinne v o n D t n . 17 zu i d e n t i f i z i e r e n s i n d , - wenn sie 
o f f e n s i c h t l i c h f a l s c h e , gegen die scriptura bzw. -die lex Christi 
ve r s toPende U r t e i l e sp rechen , n i c h t g e h o r c h t werdei8i, sondern k r i t i s i e r t 
auch das i n der a l t t e s t a m e n t l i c h e n S te l l e a n k l i n g e n d e 
K i r c h e n z u c h t v e r f a h r e n . Er e r k l a r t , daP K i r c h e n z u c h t i m Sinne v o n Mt . 18; 
1 5 - 1 7 g e f u h r t w e r d e n mup u n d n i c h t im Sinne des A l t e n Tes tamentes , 
i n d e m man den Ungehorsamen t 6 t e t . i 8 2 i n diesem Zusammenhang k r i t i s i e r t 
Hus d ie Aussagen der t s c h e c h i s c h e n D o k t o r e n , dap j e d e r Bohme, der s i ch 
n i c h t l o y a l z u r r o m i s c h e n K i r c h e v e r h a l t u n d im Ungehorsam i h r 
gegen i iber v e r h a r r t , dem w e l t l i c h e n A r m i ibe rgeben we rden s o l i . D u r c h 
d i e sen S c h r i t t machen s i c h d ie F i i h r e r der K i r c h e d o p p e l t s c h u l d i g . i 8 3 
Hus w e h r t s i c h gegen d ie B e h a u p t u n g der t s c h e c h i s c h e n doctores, dap der 
Paps t u n d d ie K u r i e u n e i n g e s c h r a n k t e A u t o r i t a t b e s i t z e n u n d daP 
demgemaP j e d e r G laub ige dazu v e r p f l i c h t e t i s t , i h r e n A n o r d n u n g e n 
Gehorsam zu l e i s t e n , w e n n n i c h t das a b s o l u t e Gute v e r h i n d e r t oder das 
a b s o l u t e Bose g e f o r d e r t w i r d . Hus z i t i e r t aus dem consilium^^^: "sedi 
apostolice, romane ecclesle et prelatis est obediendum per inferlores in 
omnibus qulbuscunque. ubi non prohibetur purum bonum vel precipitur 
purum malum, sed medium, quod pro modo, loco, tempore vel persona 
potest et bonum esse et malum, iuxta sentenciam Salvatoris,' Matt. 
XXIII,3: Omnia quecunque dixerint vobis, servate et /aci te . '^ss 
M i t d iese r F o r d e r u n g s e t z t s i ch Hus k r i t i s c h ause inander , indem er 
z u n a c h t den B e g r i f f Gehorsam d r e i f a c h d e f i n i e r t . Er u n t e r s c h e i d e t die 

I'^s S.H. THCMSON, HUS, De Ecclesia, 134. "Nam ipse pertinantar ex scriptura elicit 
prima, quod aullius baninis sentancia, cuiuscunque sit autoritatis et sic nac 
pape, est tsnenda, si contineat manifasta f a l s i ta tan vel error em." 

i ' ' 9 I b i d . 134. "Sacundo elicit quod lex dei est mensura, iuxta quam et ncm aliter 
dabant singuli iudicas et prasartim acclesiastici iudicare, nam ilia ostendit 
que debet accipi ve r i t a t ac . " 

180 I b i d . 134f. 
181 I b i d . 136f. " 5 i autm rabim, id est magistri vel magni, ut dicit Lyra, sint pape 

vel cardinales, preceperint val docuarint aliquid prater veritatem eciam cum 
tota curia romana, non est fideli parendum, dum cognoverit veritatem." 

1 8 2 I b i d . 138f. 
1 8 3 I b i d . 139. 
184 F. PALACKY, Documanta, op. c i t . 478. 
185 S.H. TTOISCN, HUS, De Ecclesia, 148. 
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obediencia spiritualis, obediencia secularis u n d d ie obediencia 
ecclesiastica. Der g e i s t l i c h e Gehorsam b e z i e h t s i c h n u r a u f das Gesetz 
Go t t e s . Jeder Glaub ige i s t zu d ie sen Gehorsam, u n t e r dem Chr i s t u s u n d 
d ie A p o s t e l l e b t e n , v e r p f l i c h t e t . i 3 6 Die obediencia secularis beze ichne t 
d e n Gehorsam gegen i ibe r den b i i r g e r l i c h e n Gesetzeni87^ w a h r e n d die 
obediencia ecclesiastica s i c h n a c h den k i r c h l i c h e n V o r s c h r i f t e n r i c h t e t , 
d ie v o n den P r i e s t e r n a u p e r h a l b der A n o r d n u n g e n der h e i l i g e n S c h r i f t 
e r h o b e n werden . i^s Gerade um das V e r h a l t n i s der obediencia ecclesiastica 
z u r obediencia spiritualis g e h t es Hus i n s e ine r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
der k i r c h l i c h e n A u t o r i t a t . 

A u s g e h e n d v o n der die ganzen l e t z t e n ICapitel u n a u f h o r l i c h 

d u r c h z i e h e n d e n Aussage , dap der A n s p r u c h der romischen K i r che zu 

U n r e c h t e r h o b e n v / i r d , w e l l Papst u n d K u r i e s i c h n i c h t k o n f o r m zum 

Gesetz C h r i s t i u n d dem Exempe l der A p o s t e l v e r h a l t e n , e r k l a r t Hus, dap 

die obediencia spiritualis der obediencia ecclesiastica i i b e r z u o r d n e n i s t . 

A u s d r t i c k l i c h b e t o n t er, daP der Papst dem I r r t u m u n t e r l i e g e n k a n n , was 

a u f g r u n d s e i n e r besonderen S t e l l u n g i n der K i r c h e besonders schl imme 

F o l g e n h a t , w e l l v i e l e Glaub ige d a v o n b e t r o f f e n s ind . i^^ Dem k a t h o l i s c h e n 

C h r i s t e n s i n d aber v e r s c h i e d e n e sig-77a an die Hand gegeben, d u r c h die er 

e r k e n n e n k a n n , ob der Paps t s e i n A m t i n r e c h t e r Weise f i i h r t . .Ms e rs tes 

signum n e n n t Hus den P u n k t , dap e i n Papst mensch l i che Sa tzungen i i be r 

das Gesetz Got tes e rheb t . i^o A l s zwe i t e s Ze ichen n e n n t er den 

v e r w e l t l i c h t e n L e b e n s s t i l v o n Papst u n d K l e r i k e r n . ' ^ i E i n d r i t t e s I n d i z 

i s t , " s i mercatores seculi in minlsterio Christi preficiat et studeat 

precipue ad vitam secularem continuandum, pauperes ecclesias 

aggravare."^^^ A l s l e t z t e s K r i t e r u m n e n n t Hus s c h l i e p i i c h die Ta t sache , 

dap der Paps t d ie Seelen, d ie er r e t t e n s o i l , des Wortes Got tes b e r a u b t . i ' s 

D a r u m i s t j e d e r C h r i s t a u f g e r u f e n abzuwagen , ob e i n p a p s t l i c h e s D e k r e t 

m i t dem Gesetz C h r i s t i v e r e i n b a r i s t oder n i c h t . Hus f o r m u l i e r t : "Pensare 

186 S.H. TKaisa^ HUS, Da Ecclesia, 156. "Spiritualis (obadiancia) qua est pure 
secundum legem dai debita, sub quali vixenmt Christus et apostoli, at dabant 
vivare singuli christiani." 

187 I b i d . 156. "Obediencia secularis est obediencia dabita secundum leges c i v i i e s . " 
188 I b i d . 156. "Obediancia ecclasiastica est obediencia secundum adinvanciones 

sacerdotum ecclesia, p re fer exprassam auctoritat&n scripture." 
189 I b i d . 167. 
190 I b i d . 167. "Signum autem defectus pape est si postposita lege dei et davotis 

ewangelii professoribus tradicionibus attendit humanis." 
191 I b i d . 167. "Secundwi] signum est si papa et ecclesiastici prapositi 

deralinquentes conversacionam Christi sint mundo seculariter implicati." 
192 I b i d . 167. 
193 I b i d . 167. "Quartum signum est si per mandatum suum vel ineptorum locaionem in 

cura pastorali salvandas animas privat verbo dei." 
Vgl . eine ahnliche Lis te auch S.H. THaisa^ HUS, De Ecclesia, op. c i t . 181. 
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ergo debet fidells Christi discipulus, quando a papa mandatum emanat, 
utrum expresse est mandatum allculus apostoli vel legis Christi vel 
habens fundamentum in lege Christi, et illo cognit'o debet reverenter et 
humiliter mandate huiusmodi obedire. Si autem cognoscit veraciter, quod 
mandatum pape obviat mandate vel conslllo Christi vel vergit in aliquod 
malum ecclesie, tunc debet audacter resistere, ne sit particeps criminis 
ex consensu. "i94 DemgemaP k a n n der F a l l e i n t r e t e n , dap e i n C h r i s t aus 
Gehorsam gegen i ibe r G o t t den k i r c h l i c h e n Gehorsam v e r w e i g e r t . Hus 
b e g r i i n d e t d a m i t s e i n e n W i d e r s t a n d gegen . das 1409 i n der B u l l e 
A l e x a n d e r s V. i i b e r i h n v e r h a n g t e P r e d i g t v e r b o t i 9 5 u n d se inen Kampf 
gegen d ie A b l a p b u l l e n Johannes X X I I I . i 9 6 jm Jahre 1412.i9'? 
Der B e h a u p t u n g der t s c h e c h i s c h e n doctores, daP j e d e r C h r i s t dem Papst, 
der K u r i e bzw. j edem k i r c h l i c h e n V o r g e s e t z t e n i n Dingen , die m i t t l e r e n 
C h a r a k t e r h a b e n , d . h . d ie n a c h A r t u n d Weise, O r t , Z e i t oder Person 
e n t w e d e r g u t oder bose s e i n k o n n e n , gehorchen miissen k a n n s i ch Hus 
n i c h t anschl iepen .198 Er h a l t dem en tgegen , dap e in v e r s t a n d i g e r 
U n t e r g e b e n e r , d .h . e i n La i e oder e i n P r i e s t e r , der n u r dem n i e d r i g e n 
K l e r u s a n g e h o r t , d ie Gebote se ines V o r g e s e t z t e n an dem Gesetz C h r i s t i 
p r i i f e n so l l . i99 Bei s e ine r A r g u m e n t a t i o n b e r u f t s i ch Hus mehrmals 
a u s f i i h r l i c h a u f B e r n h a r d v o n C l a i r v a u x , der e b e n f a l l s d a r a u f b e h a r r t , 
dap e i n U n t e r g e b e n e r n i c h t b l i n d den A n o r d n u n g e n des V o r g e s e t z t e n zu 
g e h o r c h e n h a t , s o n d e r n s e lb s t b e u r t e i l e n muP, ob diese g u t s i n d oder 
n i c h t . 2 0 0 Desha lb k a n n k i r c h l i c h e r Ungehorsam a u f g r u n d des Gehorsams 
gegen i ibe r der S c h r i f t n i c h t a ls Tods i inde g e w e r t e t und m i t der 
E x k o m m u n i k a t i o n be l eg t w e r d e n . 

F i i r Hus i s t d i e se r P u n k t der E x k o m m u n i k a t i o n a u f g r u n d v o n k i r c h l i c h e m 

Ungehorsam v o r a l i e n D i n g e n aus a p o l o g e t i s c h e n Gr i inden w i c h t i g . So 

n u t z t er d ie G e l e g e n h e i t , a u f se inen F a l l zu sprechen zu kommen .201 Er 

b e t o n t , d a p a u c h a u f d ie Ge fah r h i n , e x k o m m u n i z i e r t zu werden , j ede r 

G laub ige doch d ie lex Dei i i be r d ie m e n s c h l i c h e n Sa tzungen s t e l l e n muP, 

d e n n gemaP A c t . 5,29 muP man G o t t mehr gehorchen als den Menschen. 

Diese Konsequenz h a t Hus zura B e i s p i e l gezogen, als er dem P r e d i g t v e r b o t 

194 S.H. THCMSOT, HUS, De Ecclesia, 164. 
195 S.o. 45. 
196 s .o . 46f. 
197 S.H. THa^SCf̂ , HUS, Da Ecclesia, 164ff. 
198 I b i d . 148. 
199 I b i d . 178. "Unde e:<aiTdnare debet discretus subditus preceptum prepositi, quando 

videtur declinare a lege Christi vel sua regiJa ." Vg l . auch andere Stellen, S.H. 
THCaiSC ,̂ HUS, De Ecclasia, 180ff. 

2 0 0 I b i d . 178ff. 
2 0 1 I b i d . 183. 
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n i c h t Folge l e i s t e t e . 2 0 2 G r u n d s a t z l i c h h a l t Hus an se inem schon v o r h e r 
b e t o n t e n G r u n d s a t z f e s t , dap n u r d e r j e n i g e , der e ine w i r k l i c h e Tods i inde 
begeh t , s i c h s e l b s t e x k o m m u n i z i e r e n k a n n . E i n unge rech t e s U r t e i l v o n 
e inem k i r c h l i c h e n V o r g e s e t z t e n b r a u c h t e in C h r i s t , der a u f g r u n d f a l s c h e r 
M o t i v e m i t der E x k o m m u n i k a t i o n be l eg t w u r d e , desha lb n i c h t zu 
f i i r c h t e n . 2 0 3 i n a l l e r A u s f u h r l i c h k e i t u n d n i c h t ohne h e f t i g e Polemik 
w i e d e r h o l t Hus die schon v o r h e r zum Problem der Sch l t i s se lgewa l t 
d a r g e s t e l l t e n G r u n d s a t z e i i b e r E x k o m m u n i k a t i o n , I n t e r d i k t u n d 
Suspens ion n o c h e i n m a l , d i e sma l k o n k r e t . a u f se inen h i s t o r i s c h e n 
H i n t e r g r u n d bezogen .204 

2 0 2 S.H. THOÎ SQM, HUS, De Ecclesia, 190. 
2 0 3 s . o . l l S f f . 
2 0 4 V g l . 'S.H. TH»ISCW, HUS, De Ecclasia, Kapitel XXII und X H I I , 209-237. Auf eine 

Darstellung der Aussagen dieser Kapitel kann verzichtet werden, wei l sie schon 
bekannte Aussagen nochmals unter einem bestimmten historischen Gesichtspunkt 
aufgre i fen . Neue Aspeiite zu Hus' Ekkesiologie ergeben sich n ich t . 
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2 .3 . Hus ' R e f o r m z i e l e f i i r d i e s i c h t b a r e K i r c h e . 

E i n e D a r s t e l l u n g v o n Hus ' A n s i c h t e n e i n e r besseren ecclesia visibilis 

s t e h t v o r der S c h w i e r i g k e i t , dap Hus se ine d i e s b e z i i g l i c h e n V o r s t e l l u n g e n 

n i c h t so s y s t e m a t i s c h d a r g e s t e l l t u n d zusammengefap t h a t wie seine 

L e h r e l i b e r d ie ecclesia vera u n d se ine K r i t i k an der romischen K i r c h e . Es 

b e s t e h t de sha lb n u r d ie M o g l i c h k e i t aus s e inen i n d iesen Bere ichen 

gemach ten Aussagen , Rucksch l i i s se a u f seine Reformzie le fv i r d i e . 

s i c h t b a r e K i r c h e u n d a u f den Weg, d u r c h den diese Zie le e r r e i c h t we rden 

k o n n e n , zu Z iehen . 

W i c h t i g e A s p e k t e i i b e r Hus ' R e f o r r a v o r s t e l l u n g e n werden d e u t l i c h , ,als er 

se ine Zie le u n d d ie Z ie le der R e f o r m p a r t e i i n Prag gegen d ie im consilium 

e r h o b e n e n V o r w i i r f e der t s c h e c h i s c h e n K o l l e g e n der • t h e o l o g i s c h e n 

F a k u l t a t v e r t e i d i g t . A n d iese r S t e l l e n e n n t er v i e r g rund legende 

Z i e l s e t z u n g e n . i . Z u n a c h s t v e r w e i s t Hus d a r a u f , daP es i h m u n d den. 

a n d e r e n A n h a n g e r n der t s c h e c h i s c h e n Reformbewegung an der 

U n i v e r s i t a t n i c h t d a r u m geh t , zum Ungehorsam gegen die romische K i r c h e 

a u f z u f o r d e r n , s o n d e r n daP sie d a r u m b e m i i h t s i n d , das V o l k zum w a h r e n 

Gehorsam zu f i i h r e n , so daP es i n O b e r e i n s t i m m u n g m i t dem-Gesetz C h r i s t i ' 

l eb t .2 F e r n e r h i n b e t o n t Hus, daP der R e f o r m p a r t e i d a r a n l i e g t , dap das 

V o l k n i c h t v o n den .Gese tzen des A n t i c h r i s t e n g e l e i t e t wird .3 Vom K l e r u s 

f o r d e r t s ie , dap er n a c h dem Gesetz C h r i s t i l e b t , d .h . er muP a l i e n P runk , 

H a b s u c h t u n d Schwe lge re i ablegen .4 A l s l e t z t e n P u n k t b e t o n t Hus, daP 

d ie R e f o r m p a r t e i a l l e d r e i S tande i n der ecclesia militans v e r m i s c h t s i eh t , 

d ie a l l e i h r e r S t e l l u n g gemaP das Gesetz C h r i s t i e r f i i l l e n s o l l t e n . 5 

Diese P u n k t e k e n n z e i c h n e n d e u t l i c h den Weg, a u f dem Hus e ine 

E r n e u e r u n g der r o m i s c h e n K i r c h e h e r b e i f i i h r e n w i l l . K e n n z e i c h n e n d i s t 

d a f i i r d ie besondere S t e l l u n g , die d ie ie.v C i j r i s t i i n diesem Zusammenhang 

e i n n i m m t . Das Z i e l , das Hus u n d se inen M i t s t r e i t e r n v o r A u g e n s t e h t , i s t 

e ine ICirche, d ie v o n der G o t t e s l i e b e d u r c h w o b e n i s t , u n d i n der a l l e dem 

1 S.H. THdOT, HUS, Da Ecclasia, 148f. 
2 I b i d . 148. " . . . nostra partis non est intencio ssducara populum a vera 

obediancia, sed quod populus sit uiius a lege Christi ccncorditar ragulatus. " 
3 • I b i d . 148f. "Secundo, intencio nostra partis est, quod constitucionas 

antichristiane non infatuent aut dividajit populum a Christo, sed quod ragnat 
sincere lex Christi cum conswetudina populi ex lege danini approbata." 

4 I b i d . 149. "Et tercio, intencio nostre partis est, quod clerus vivat sincere 
secundum awangelium Ihasu Christi, pompa, avaricia at luxuria postergatis." 

5 I b i d . 149. "Et quarto, optat et predicat nostra pars, quod militans acclesia 
sincere secundum partes, quas ordinavit dcminus, sit camdxta, scilicet ex 
sacerdotibus Christi pure legem suam servantibus, &x mundo nobilibus ad 
observanciam ordinacionis Christi canpellentibus, ex wlgaribus utrique istarum 
parcium secundum legem Christi ministrantibus." 
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Gesetz C h r i s t i gemap l e b e n . Was dies b e d e u t e t , f i i h r t er v o r a l l em i n 
s e i n e n P r e d i g t e n a n s c h a u l i c h v o r A u g e n . "Got t l i e b e n bedeu te t : i n 
r e c h t e r Weise G o t t wohlv, 'o l len ."6 "Daraus f o l g t , daP f u r e i nen Menschen 
G o t t i n r e c h t e r Weise w o h l w o l l e n i s t , r e c h t zu l eben ; r e c h t zu l eben aber 
i s t f i i r e i n e n Menschen , Got tes Gebote zu h a l t e n . . . . Dieses n a m l i c h geh t 
i n e i n a n d e r i i be r : Dap e i n Geschopf Go t t l i e b t u n d se ine Gebote h a l t . Denn 
(Joh 14,15) s p r i c h t Jesus C h r i s t u s : ' L i e b e t i h r m i c h , so h a l t e t meine 
Gebote ' , a ls ob er sag t : Wenn i h r das t u t , so f o l g t da raus , daP i h r m i c h 
l i e b t . " 7 

A b e r Hus b e s c h r a n k t d ie C h r i s t u s n a c h f o l g e n i c h t a u f das H a l t e n des 

Gesetz tes C h r i s t i , s o n d e r n f o r d e r t noch umfassende r : "Also s o l l e n die 

C h r i s t e n C h r i s t u s i h r e n H e r r n nachahmen u n d be ide T e l l e des Gesetzes 

h a l t e n , d e n n sons t w a r e n sie e n t a r t e t , . . . D a r i n aber, daP die Menschen 

C h r i s t u m im Wandel n i c h t nachahmen , b e s t e h t jede ttbertretung der auf 

dem Wege b e f i n d l i c h e n , w ie der se l ige A u g u s t i n i n der S c h r i f t i>Von der 

w a h r e n R e l i g i o n « sagt , w o n a c h k e i n e Si inde begangen werden k a n n , auPer 

es w i r d e r s t r e b t , was C h r i s t u s v e r a c h t e t e , oder gemieden, was C h r i s t u s 

e r t rug . "8 V o n C h r i s t u s aber g i l t , daP er das ganze Gesetz e r f i i l l t h a t u n d 

er "woUte a u c h j e d e n Menschen zum E i n h a l t e n der Gebote u n d zur 

G o t t e s k i n d s c h a f t f i i h r e n , als er sp rach : ' D u s o l l s t l i e b e n Got t , de inen 

H e r r n , v o n ganzem Herzen , v o n ganzer Seele, v o n ganzem Geist . '"9 

Diese A r t der C h r i s t u s n a c h f o l g e , d ie als Go t t e s l i ebe t i e f s t e Hingabe an 

G o t t i s t u n d i n der Nachahmung C h r i s t i Ges t a l t g e w i n n t , b e t r a c h t e t Hus 

als K e n n z e i c h e n a l l e r Gemeindeg l ieder der K i r c h e . Sie a l l e s i n d dazu 

a u f g e r u f e n , dap Gesetz C h r i s t i zu e r f i i l l e n u n d i n diesem Sinne" Go t t zu 

l i e b e n . Dieser G r u n d s a t z ze ig t s i ch auch i n Hus ' R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e , i n 

der er d e u t l i c h d a r a n f e s t h a l t , daP der w a h r e Glaube die fides caritate 

formata i s t . Diese K e n n z e i c h n u n g der G l a u b i g e n s c h l i e p t n i c h t aus, dap 

sie a u c h S i inden begehen . A b e r z u r V e r g e b u n g der S i inden g e h o r t das 

t i e f e Bereuen u n d der f e s t e E n t s c h l u p , n i c h t w iede r zu s i indigen . io 

Hus p r e d i g t diese C h r i s t u s n a c h f o l g e n i c h t n u r den i n se iner 

B e t h l e h e m s k a p e l l e v e r s a m m e l t e n G laub igen , sonde rn e r h e b t dense lben 

Maps tab a u c h f u r die K l e r i k e r u n d a l l e Gl ieder der k i r c h l i c h e n H i e r a r c h i e . 

Seine Oberzeugung i s t es, dap, wenn auch der K l e r u s i n diesem Sinne der 

lex Christi gehorsam ware , d ie Mange l der s i c h t b a r e n K i r c h e au fgehoben 

6 . R. KALIVODA, A. KOLESNYK, Das hussitischen Denken, Synodalpredigt, op. c i t . 121. 
7 I b i d . 122. 
8 I b i d . 120. 
9 I b i d . 121. 
10 S.o. 116. 
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w e r d e n w i i r d e n . Desha lb i s t se ine K r i t i k an k i r c h l i c h e r U n z u c h t , Simonie 
u n d der um' s i c h g r e i f e n d e n V e r w e l t l i c h u n g immer z u g l e i c h auch e in Ruf 
z u r U m k e h r u n d z u r w i r k l i c h e n G o t t e s l i e b e . M i t diesem Z i e l k o n z e n t r i e r t 
s i c h Hus a lso mehr a u f den K l e r u s als den T rage r der k i r c h l i c h e n 
A u t o r i t a t a l s a u f die k i r c h l i c h e I n s t i t u t i o n . O b e r s p i t z t f o r m u l i e r t geh t es 
z u n a c h s t e i n m a l um e ine Refo rm der K l e r i k e r . 

E i n e a h n l i c h e Tendenz w i r d i n der Aussage der v i e r t e n Z i e l v o r s t e l l u n g 

der t s c h e c h i s c h e n Re fo rmbewegung d e u t l i c h . I n i h r b e k e n n t s i ch Hus 

a u s d r i i c k l i c h z u e i n e r i n s t i t u t i o n e l l e n Form .der K i r c h e , a l l e r d i n g s zu 

e i n e r k i r c h l i c h e n I n s t i t u t i o n , i n der a l l e d r e i S tande der lex Christi 

gehorsam s i n d . Diese I n s t i t u t i o n k a n n Hus aber n i c h t e i n f a c h m i t der 

r o m i s c h e n K i r c h e i d e n t i f i z i e r t e n . n T r o t z d e m l e h n t er v i e l e i h r e r 

E i n r i c h t u n g e n n i c h t g r u n d s a t z l i c h ab. Er h a l t sie aber f u r 

r e f o r m b e d i i r f t i g u n d i s t n u r b e r e i t s ie s t e h e n zu lassen , wenn sie i n e ine r 

A r t u n d Weise g e f u h r t w e r d e n , die der imitatio Christi nicht w i d e r s p r i c h t . 

Diese Komponen te i n Hus' e k k l e s i o l o g i s c h e n A n s i c h t e n h a t besonders P. 

de V o o g h t b e t o n t . Er s c h r e i b t : " Im Gegensatz zu W i c l i f b l e i b t er (Hus) der 

s a k r a m e n t a l e n A u f f a s s u n g des P r i e s t e r t u m s t r e u . Er h a l t i n n e r h a l b des 

P r i e s t e r t u m s f e s t am R a n g u n t e r s c h i e d z w i s c h e n B i scho f u n d P r i e s t e r 

sowie an der U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n K l e r i k e r n u n d L a i e n . Er h a l t an 

der Messe f e s t . Er v e r w i r f t W i c l i f s T h e o r i e v o m F o r t b e s t e h e n des Brotes 

i n der E u c h a r i s t i e u n d er b e w a h r t die B e g r i f f e der Wesensve rwand lung 

u n d der Rea lgegenwar t vi verborum et per realem concomitantiam."^^ 

Nach P. de V o o g h t s Aussagen h a t Hus auch die k a t h o l i s c h e ' 

S a k r a m e n t e n l e h r e , den AblaP , das M o n c h s t u m u n d die Lehre vom 

F e g e f e u e r n i c h t a n g e z w e i f e l t . i 3 I n dem P a p s t t u m sah Hus nach der 

A n s i c h t v o n P. de V o o g h t zwar e ine r e f o r m b e d i i r f t i g e I n s t i t u t i o n , aber er 

l e h n t e s ie n i c h t g r u n d s a t z l i c h a b . i 4 

E i n e n a h n l i c h e n S t a n d p u n k t v e r t r i t t auch M. Sp inka , der e b e n f a l l s 

v e r s u c h t , Hus als o r t h o d o x e n k a t h o l i s c h e n Theo logen d a r z u s t e l l e n , der 

d ie L e h r e n der r o m i s c h e n K i r c h e n i c h t a n g e g r i f f e n h a t , sondern s i ch 

gegen e i n e n k i r c h e n r e c h t l i c h e n M i p b r a u c h wandte . i= H i e r h i n , u n d das 

b e t o n t S p i n k a w i e d e r h o l t , ware e i n e n t s c h e i d e n e r Gegensatz zu W y c l i f zu 

sehen , der s i c h sehr w o h l - besp ie l swe i se i n se ine r Remanenzlehre -

gegen d ie Dograen der k a t h o l i s c h e n K i r c h e s t e l l t e . 

11 S.o. 62f. 
12 P. DE VOOGHT, Jan Hus beim Symposium Hussianum Pragense, op. c i t . 
13 I b i d . 88f. 
14 p . DE VOOGHT, Hussiana, op. c i t . 61. 
1= M. Spinka, Concept of Church, op. c i t . 
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A b e r W y c l i f w i d e r s p r a c h n i c h t n u r der k i r c h l i c h e n L e h r e , es g ing i h m 
auch um i n s t i t u t i o n e l l e V e r a n d e r u n g . Er k r i t i s i e r t e n i c h t n u r die 
m e n s c h l i c h e U n z u l a n g l i c h k e i t der Gl ieder der K i r c h e , v o r a l l em des 
K l e r u s , s o n d e r n er d r a n g t e auch a u f e ine V e r a n d e r u n g der K i r c h e se lbs t . 
Genau w i e Hus p r i i f t er desha lb d ie k i r c h l i c h e n I n s t i t u t i o n e n an der 
S c h r i f t . A b e r im Gegensatz zu dem Tschechen g i n g es W y c l i f i n 
r a d i k a l e r e r A r t um Weise um e ine V e r a n d e r u n g der k i r c h l i c h e n S t r u k t u r . 
Er sah i n der E n t e i g n u n g u n d E n t m a c h t i g u n g der K i r c h e . d u r c h die 
w e l t l i c h e n H e r r s c h e r den e i n z i g e n Weg e i n e r w i r k s a m e n E r n e u e r u n g der 
K i r c h e . 1 6 D a m i t o r d n e t e er der w e l t l i c h e n M a c h t e ine A u f g a b e zu, d ie n u r 
z u l e i c h t a u c h zum M i p b r a u c h a u f g r u n d p e r s o n l i c h e r I n t e r e s s e n f i i h r e n 
k o n n t e . Hus h a t s i c h d iese r A r t der k i r c h l i c h e n V e r a n d e r u n g d u r c h 
w e l t l i c h e G e w a l t v e r s c h l o s s e n . V e r m u t l i c h w a r er spa tes tens d u r c h seine 
n e g a t i v e n E r f a h r u n g e n m i t K o n i g Wenzel i n der AblaPfragei7 d a v o n 
i i b e r z e u g t w o r d e n , daP e ine V e r a n d e r u n g der K i r c h e n u r d u r c h die 
p e r s o n l i c h e H e i l i g u n g - des E i n z e l n e n geschehen, n i c h t aber gewa l t s am 
e r z w u n g e n w e r d e n k a n n . H i e r i n i s t im B l i c k a u f die Reformzie le e i n 
e n t s c h e i d e n e r Gegensatz zu W y c l i f zu sehen. W y c l i f s t a n d m i t se iner 
e r z w u n g e n e n H e r b e i f i i h r u n g der a p o s t o l i s c h e n V e r h a l t n i s s e i n der K i r c h e 
der E k k l e s i o l o g i e der Waldenser u n d F r a n z i s k a n e r be i we i t em naher als 
Hus .18 

Wenn P. de V o o g h t den S t a n d p u n k t v e r t r i t t , dap Hus die k i r c h l i c h e n 

Dogmen n i c h t a n g r i f f , sonde rn a u f i n d i v i d u e l l e r Ebene die lex Dei zu 

e inem h e i l i g e n P r i n z i p e rhob , d u r c h das L a i e n , w e l t l i c h e Herrscher u n d 

K l e r i k e r g l e i che rmaPen de r Si inde e n t r i s s e n werden s o l l t e n u n d die den 

MaPstab f i i r das V e r h a l t e n der K l e r i k e r darstelltei9, d a n n ware s i c h e r l i c h 

a u c h denen z u z u s t i m m e n , die i n Hus n u r e i n e n m o r a l i s i e r e n d e n K r i t i k e r 

der K i r c h e sehen. I n d iesem Sinne f a p t E. Werner das v o n Hus i n t e n d i e r t e 

Z i e l f o l g e n d e r m a P e n zusammen: " L e t z t l i c h schv/ebte i h m (Hus) e ine 

c h r i s t l i c h e G e s e l l s c h a f t v o r , d ie a u f r e l i g i o s e m L e i s t u n g s p r i n z i p b a s i e r t e 

u n d den I n s t i t u t i o n a l i s m u s der K i r c h e a u f e in M i n i m u m reduz ie r t e ."2o 

Ware d a n n aber n i c h t doch der B e u r t e i l u n g v o n A. v . Harnack u n d 

a n d e r e n z u z u s t i m m e n , der Hus i m L i c h t e L u t h e r s n u r als Reformer u n d 

K r i t i k e r der " k u l t i s c h e n u n d s a c r a m e n t a l e n Ordnungen , welche i n den 

l e t z t e n J a h r h u n d e r t e n e n t s t a n d e n w a r e n u n d v o n i h n e n ( W y c l i f u n d Hus) 

16 G. A. BENRATH, Wyclif und Hus, op. c i t . 203. 
.. L . J . DALY, The o l i t i c a l Theory of John % c l i f , (Chicago, 1962), 

17 s .o . 46. 
18 s .o . 2 0 f f . 
19 p. DE VOOGHT, L ' heresie, op. c i t . 473. 
20 E. WERNER, Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, op. c i t . 22. 
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mi t Recht als Hemmungen der vo l len , unmit te lbaren Wirksamkeit von Wort 

und Sacrament empfunden wurden" versteht .21 A . V . Harnack u r t e i l t 

weiter: "...Wie man den w i c l i f i t i s c h e n Kirchenbegriff^^^ der Grunde nur 

beira Papst und beim Busssacrament i n Spannung mit dem romischen 

gerath und aus einer Ueberspannung des gut katholischen Princips der 

lex Christ} entstanden is t , »evangel isch« nennen kann, is t schwer zu 

begreifen. Er geht an dem Glauben Luthers ebenso voriiber wie der 

Ki rchenbegr i f f des Thomas, und seine Voraussetzung bildet neben der 

Pradestinationslehre der katholische Seligkeitsbegriff , der katholische 

,. Sacramentsbegriff und das katholische Armutsideal . Er scha f f t die 

Priester ab, welche die Welt regieren; aber er s cha f f t die Priester n ich t 

ab, welche die Sakramente spenden, das Gesetz auslegen und es al le in - • 

durch das apostolische Leben - vollkommen erful len .23 

Urtei le wie diese berucksicht igen Hus'. spir i tuel les Kirchenkonzept zu 

wenig, durch das er die romische Kirche n icht nur k r i t i s i e r t e und 

moralisierend ermahnte, sondern das ekklesiologische System der 

romischen Kirche grundlegend erschi i t ter te . Die Tiefe dieser 

Inf rages te l lung hat J. Kadlec erkahnt, obwohl er in seinem vom posi t iven 

tschechischen Katholizismus gepragten Ur te i l Hus kaum gerecht wird .21 

Indem Hus seine Ekklesiologie theokrat isch bzw. chr is tokrat isch 

fund ie r t e , ging er iiber eine moralische Ki rchenkr i t i k weit hinaus. 

Der chr is tokrat ische Akzent von Hus Ekklesiologie zeigt sich 

bespielsweise dar in , dap Christus a l le in Haupt der Kirche i s t und damit 

hochste A u t o r i t a t uber die gesamte Kirche hat, auch iiber Papst und 

Kurie . Diese Erkenntnis hat Hus in seiner Appel la t ion an Christus, aber 

auch in seinem Widerstand gegen unbiblische, kirchenrechtl iche 

Anordnungen i n die Tat umgesetzt.^s 

Ebenso wird der theokrat ische Akzent seiner Ekklesiologie in seinen 

AuPerungen zum BuPsakrament und zur Schliisselgewalt deut l ich. Hus 

besta t ig t n ich t die gegebenen in s t i t u t i one l l en Formen einfach unter der 

Bedingung, daP der Klerus gemaP der lex Christi leben mup. Der Gebrauch 

der Schliisselgewalt s teht grundsatzl ich unter dem Urte i l der Rela t iv i ta t , 

wel l nur Gott a l le in i n das Herz des Beichtenden sieht. Damit aber wird 

die Macht der Kler iker , auch wenn Hus die priesterl iche M i t t l e r f u n k t i o n 

zwischen Gott und Mensch im Hinblick auf die Sakramente nicht aufhebt, 

21 A. V . HARI-aCK, Lehrbuch der Dogmengeschichte I I I , op. c i t . 486. 
22 A. V . HARllAac differenziert in seiner Beurteilung z^rischen Hus und Wyclif nicht. 
23 Ib id . 487. 
21 J, KADLEC, Johannes Hus in neuem Licht, op. c i t . 
25 S.o. 47. 
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doch grundsatzl ich eingeschrankt, da sie nur noch deklarierende 
. Funk t ion hat. Der eigentl iche A k t des Bindens und Losens geschieht in 

. d i rekter Kommunikation zwischen Gott und dem Sunder, also auch ohne 
die pr ies ter l iche Mi t t l e r scha f t . Dap Hus das Lossprechen durch den 
Priester nur i n eingeschranktem Mape f i i r notwendig hal t , zeigt sich i n 
seiner Aussage, daP, wer seine Silnden w i r k l i c h bereut, von einem 
Priester aber aus irgendwelchen egoistischen Griinden n ich t von diesen 
Siinden losgesprochen wird , sich an diese n icht mehr gebunden f i i h l e n 
m u p . " 

Auch hat Hus in seiner Ekkleslologie viele andere Ansatze, die mit Recht 

•als "evangelisch" bezeichnet werden d i i r f en . Hier i s t z. B. auf seine 

Betonung des Laientums innerhalb der Kirche zu verweisen. Es war ein 

Kennzeichen der tschechischen Reformbewegung, daP sie unter besonderer 

Hervorhebung der Stel lung der Laien in der Kirche, eine Erneuerung der 

romischen Kirche herbe i f i ihren woll te , ohne dabei ein Schisrna zu 

intendieren .27 Zu den Charakter is t ika dieser Reformbewegung gehorte das 

E in f i ih ren der wochentl ichen oder tagl ichen Kommunion, das nicht nur 

zur Oberwindung von sozialen und ki rchl ichen Barrieren f i i h r t e , sondern 

vor allem eine Aufwer tung des Laientums insgesamt bedeutete. Dies 

schlug sich auch in den der Landessprache angepapten 

Frommigkeitsformen - der tschechischen Li turg ie , dem tschechischen 

Hymnengut und der Predigt in der Landessprache - nieder. Hus hat diese 

Charakter i s t ika i n seiner Ta t igke i t in der Bethlehmsgemeinde beibehalten 

und die vorgegebene Trad i t ion beherzt wei te rgef i ihr t . 

Diese Pragung durch die tschechische Reformbewegung hat sich nicht nur 

in Hus' k i rch l icher Praxis, sondern auch in seinen ekklesiologischen 

Vorstel lungen niedergeschlagen. Zunachst i s t fes tzuhal ten, daP f i i r Hus 

die Laien i n der Def in i t i on der Kirche eine betonten Stellenwert erhalten. 

Fiir ihn k o n s t i t u i e r t sich die ICirche ausdri ickl ich und entgegen der 

papalist ischen D e f i n i t i o n aus Klerus und L a i e n . D i e Hervorhebung des 

Laienchristentums spiegelt sich beispielsweise auch in Hus' Erklarung 

wieder, dap die Kirche i ibera l l dort zu f inden is t , wo sich zwei oder drei 

Christen im Sinne von Mt. 18, 20 zusammenfinden. DaP Hus auch Ansatze 

v e r t r i t t , die auf die Idee des allgemeinen Priestertums der Glaubigen 

hinweisen, zeigt sich deut l ich dar in , dap er bei seiner Erklarung zu der 

potestas spiritualis zwischen der potestas ordinis und potestas communis 

unterscheidet und damit den Laien eine eigene geistliche Qual i ta t zu 

26 s .o. 115f. 
27 D. HOLm^, Sacramental and l i turg ica l reform, op. c i t . 87-96. 
28 s .o. 57ff. 
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lehren, zu ra ten , zu s t ra fen , zu t rosten, Sunden zu vergeben, zu tragen 

und zu beten zuordnet .29 

Aber das Laientum e r f ah r t i n Hus' Ekklesiologie auch da eine 

Aufwer tung , wo es als Kor rek t iv f i i r den Klerus eingesetzt wi rd . Damit 

w i rd ihm bedeutungsvolle Verantwortung innerhalb der Kirche 

i iber tragen. Moglich i s t dies durch die Of fnung der Schr i f t als hochste 

A u t o r i t a t f i i r alle Glaubigen, was zugleich bedeutet, dap Hus den 

Laienstand aus der Lehrabhangigkeit von der romischen Kirche 

heraus f i ih r t . Al len Glaubigen i s t die lex Christi zur Beurtei lung ihres 

eigenen Verhaltens und des Verhaltens des Klerus gegeben. Deshalb 

fo rde r t Hus von den Laien eine intensive Kenntnis der Schr i f t und das 

Horen von Predigten. Er selbst \ i s t durch das Vorantreiben der 

tschechischen Bibeliibersetzung und durch seine tschechischen Trakta te 

bemiiht, die Gemeinde auf diese Aufgabe vorzuberei ten. 

Indem Hus die Glaubigen aber. in die eigene Verantwortung gegeniiber der 

Sch r i f t und dem Gebot Gottes h ine ins te l l t , grenzt er zugleich die 

k i rch l iche A u t o r i t a t empfindl ich ein. Hus steht im Grunde eine Kirche mit 

mundigen Gliedern vor Augen, die nach dem Mapstab der Schr i f t selbst 

entscheiden, wie sie sich zu verha l ten haben. Damit wird der status quo 

der romischen Kirche. die einen absoluten Autor i ta tsanspruch erhebt, 

jedoch zerbrochen. Die Mundigkei t der Glaubigen spiel t in Hus' Aussagen 

gerade dort eine Rolle, wo die romische Kirche a u t o r i t a t i v die Befolgung 

von ihren Dekreten fo rde r t . Hus betont demgegenuber, dap ein Christ nur 

dann dazu v e r p f l i c h t e t i s t , k i rch l iche Dekrete zu befolgen, wenn er in 

ihnon keinen Widerspruch zum Gesetz Chris t i erkennt.^" Dcr Laie i s t 

sogar v e r p f l i c h t e t , die Dekrete und Anordnungen seiner Vorgesetzten 

nach 'dem Mapstab des Gesetzes Gottes zu beurtei len, weil sonst die 

Gefahr besteht, dap er durch die Befolgung ihrer Anordnungen eine 

Todsiinde begeht.^i 

Aber Hus schreibt dem Laien n ich t nur das Recht und die P f l i ch t zu, sich 

i n erstcr Linie nach den Geboten Gottes und erst in zweiter Linie nach 

den k i rch l i chen Dekreten zu r ich ten , sondern er e rk la r t auch: "laycus 

debet iudicare suum prepositum ad fugiendum. Nam Matt. VII: 15, dicit 

Christus: Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis 

ovium. intrinsecus autcm sunt lupi rapaces.'^^ Aus diesem Satz wird 

deut l ich , daP Hus n ich t nur die k i rch l ichen Anordnungen in Frage s te l l t , 

29 S.H. THQMSai, HUSr De Ecclesia, 74. 
30 Ib id . 164. 
31 Ib id , 182. 
32 Ib id . 180. 
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sondern auch den Kler iker selbst, der durch die Aushohlung der 
ant idonat i s t i schen Lehre -in der k i rch l ichen Realitat, die es n ich t zulieP, 
dap ein Laie oder ein i n der k i rch l ichen Hierarchie untergeordneter 
Kler iker seinen Vorgesetzen h in te r f rag te , jeder ICritik entzogen war. 
Damit en t th ron t Hus den Klerus von seiner unanfechtbaren Position. 
Schliepiich geht Hus, i n Cbereinstimmung mit WycliP^^ sogar noch einen 
Schr i t t welter , wenn er forder t , daP der Laie dariiber befinden soli , ob 
jemand als Vorgesetzter i n ein Amt e ingef i ihr t werden soli . Daruber 
hinaus soli auch die leibl iche und materielle Aussta t tung des Klerikers 
nach der Beurte i lung des Laien geschehen.^i Er schreibt: "Sed debet 
iudicare ad spiritualiter preficiendum et corporaliter nutriendum vel 
aliter bene faciendum."^'^ Mit dieser AuPerung kommt dem Laien also eine 
bedeutende K o n t r o l l f u n k t i o n innerhalb der k i rch l ichen S t ruk tur zu, die 
allerdings i n der so dargestel l ten Form auch ihre Schwierigkeiten birgt ; 
denn eine Abhangigkei t des Klerus von dem Ur te i l des Laien i s t nur dann 
in rechter Weise wirksam, wenn sich die Laien selbst streng an die lex 
Christi ha l ten . Anderenfal ls besteht die Gefahr, daP die Laien die ihnen 
zugeschriebene Macht im Dienste ihrer eigenen Interessen ausnutzen, was 
ebenfalls , wenn auch unter anderen Gesichtspunkten und mit anderen 
Folgen, zum V e r f a l l der Kirche f i i h ren wiirde. Jedoch bezieht Hus dieses 
Problem i n seine Oberlegungen - zumindest im Rahmen der hier 
zugrundeliegenden Texten - n ich t mit ein. 

Es i s t o f f ens i ch t l i ch , dap Hus den Laien die hier beschriebene 

K o n t r o l l f u n k t i o n zuschreibt, urn auf diese A r t und Weise zu erreichen, 

daP der Klerus seinen apostolischen MaPstaben gemaP sein Amt versieht . 

Dazu gehort n ich t nur, dap er al ien Luxus ablegt, sondern auch, daP er 

sein Hirtenamt ernstnimmt und in erster Linie f i i r die geist l ichen Belange 

der Glaubigen zur Verf i igung steht. Hus wiinscht eine Beseitigung aller 

von ihm k r i t i s i e r t e n MiPstande unter den Klerikern^^^ vor allem die 

Abschaf fung des Mipbrauchs der k i rch l ichen Amtsautor i ta t und der 

Schlusselgewalt .37 jm Gegensatz dazu forder t er eine Verwirkl ichung 

dessen, was er als Kennzeichen der Apostel und einer apostolischen 

Amts fuhrung beschrieben hat.^s Es geht ihm also um ein Priestertum, das 

33 J. LOSERTH, Hrsg., WCLJF, De Pauperitate Christi, i n : Opera lUnora, op. c i t . 
30ff. 

3" S.^. mstmi, WS, De Ecclesia, m. 
35 Ib id . .180. 
36 s.o. 99ff. 
37 s.o. 113ff. 
30 S.o. 72ff. 
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seine apostolischen Pf l i ch ten ernstnimmt und im apostolischen Sinne 

lebt . 

Dieses Anliegen f i i h r t zu einem weiteren "evangelischen" Grundsatz, den 

Hus i n seinem ekklesiologischen Konzept erhebt und der i n - der 

Beurte i lung von Harnack beispielsweise unber i icksicht igt bleibt . Es geht 

urn Hus' Einschatzung der hierarchischen Verhaltnisse innerhalb des 

laerus. Diesbezuglich schliept sich Hus dem Standpunkt von Hieronymus39 

an, der den hierarchischen Unterschied zwischen Bischof und Presbyter 

auf die Ordinat ion beschrankt, der- romischen Kirche keine 

Vorrangstel lung unter den Kirchen einraumt und- alle Bischofe als 

Nachfolger der Apostel bezeichnet. Er begriindet dies damit, daP der 

Papst und das Kardinalskol legium in der gleichen apostolischen 

Sukzession stehen wie jeder andere Bischof auch."*! Demgemap haben sie 

auch alle gleiche Macht.''2 Daraus ergibt sich, daP Hus dem papstlichen 

Primatsanspruch iiber alle anderen Bischofe n icht t e i l t . Hus schwebt 

vielmehr eine episkopal geleitete Kirche vor. Er vers teht die sichtbare 

ICirche am ehesten als einen "Verband" oder auch nur ein 

"Nebeneinander" verschiedener b ischof l ich geleiteter Kirchen.''3 

Auch Hus' De f in i t i on der romischen Kirche als "congregacio Christi 

fidelium existencium sub obediencia romani episcopi'"*^, sowie der Kirche 

von Ant iochia , Alexandr ia und IConstantinopel nach demselben Schema"", 

zeigt, dap Hus die S t ruk tur der Kirche am ehesten durch das Episkopat. 

beschreibt. Ausdr i ick l ich kn-Qpft Hus in diesem Zusammenhang an die 

Kirche vor Konstant in an, i n der es kein rech t l ich begrundetes romisches 

Primat (iber die anderen Bischofe gab. In seiner Beurtei lung erscheint ihm 

die vorkonstant in ische Kirche weniger ve r f a l l en und korrumpier t als die 

Kirche nach Konstantin. ' '^ Da alle Kennzeichen des k i rchl ichen Verfa l l s 

mi t dem Papstamt aufs Engste v e r k n i i p f t sind, verweist Hus darauf, daP 

die episkopale Kirche vor dem Entstehen des Papsttums die bessere 

Kirche war. Er e rk l a r t i n diesem Zusammenhang ausdri ickl ich, daP die 

Kirche auch heute ohne das papstliche Primat a l le in unter episkopaler 

Lei tung exis t ieren kann."*" 

39 E. FRIEDBERG, Corpus iuris canoinci, op. c i t . I , 328. 
"0 S.H. THOI'ISĈ , HUSr De Ecclasia, 127. 
41 Ib id . 126. 
"2 Ib id . 88. 
"3 Vgl. H. SPUJKA, Concept of Church, op. c i t . 388. 

- E. WERMER, Iter Kirchenbegriff bei Jan Hus, op. c i t . 16. 
44 S.H. THCilSai, HUS, De Ecclesia, 48. 
45 Ib id . 48. 
46 s .o . 104ff. 
47 S.H. THQMSCfl, WS, De Ecclesia, 121. 
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Wenn Hus trotzdem einraumt, dap auch auf dem Papstamt ein groper 
Segen liegen kann, wenn es recht gef i ih r t wird''3. so i s t wohl 
vorauszusetzen, daP Hus das Papstamt als Episkopat des romischen 
Bischofs vers teht , denn er betont wiederholt , daP eine Sonderstellung des 
romischen Bischof iiber den anderen Episkopaten n ich t besteht. 
Al lerdings i s t kennzeichnend, dap Hus p r inz ip i e l l bereit is t , die 
vorgegebenen k i rch l i chen St rukturen zu akzeptieren, solange sie n icht i n 
sich selbst den Aussagen der Schr i f t oder dem Willen Chris t i 
widersprechen. 

In seiner Stellungnahme uber das Verhal tn is der romischen Kirche zu den 

anderen Kirchen hat te Hus bezeichnender Weise darauf hingewiesen, daP 

er eine besondere Vormachtstel lung der romischen Kirche ablehnt, wenn 

er auch eine Sonderstellung der Kirche Roms i n Bezug auf die anderen 

Kirchen zugesteht.""^ Allerdings kommt er spater zu einer sehr 

neu tes t amen t l i ch -a l tk i r ch l i chen Deutung des Begriffs ecclesia romana, 

indem er betont, dap es er laubt i s t , die Kirche Chr is t i nach jedera Ort zu 

nennen, i n dem sich glaubige Christen versammeln.^o Damit wird der 

Begr i f f ecclesia romana local aufgeweitet und i s t n icht mehr nur auf die 

Papstkirche bezogen.^i In diesem Sinne hat Hus' Ekklesiologie sehr 

okumenische Zuge'2^ was bei einer Wiirdigung von Hus ekklesiologischen 

Konzept auch unter die neuen "evangelischen" Ansichten zu rechnen is t . 

Ein wicht iger Hinweis,, daB Hus durchaus okumenisch denkt, i s t auch das 

gegen das papstl iche Primat gerichtete Argument, dap viele , die n ich t 

Untertanen des Papstes sind bzw. waren, "salvi sunt in Judea, in Asia, in 

Ethiopia, credentes in Christum secundum doctrinam apostoiorum."^^ 

Grundlegend f i i r die Gliedschaft an der Kirche i s t f i i r Hus also nicht 

unbedingt die Zugehorigkeit zur romischen Kirche, sondern das A n -

Chris tus-Glauben gemap der Lehre der Apostel. 

Wie sich die wahre Ivirche aus Gliedern aller Par t ikulark i rchen in aller 

Welt zusammensetzt, so sieht Hus auch die sichtbare Kirche i ibera l l dort, 

wo sich Mt. 18,20 e r f i i l l t . Das i s t aber n ich t nur i n der romischen Kirche 

moglich, sondern man kann auch von der Kirche i n Nazareth, Bethlehem, 

Kapernaum oder Jerusalem sprechen, wenn sich dort mehrere Christen 

z u s a m m e n f i n d e n . D u r c h diese Obcrzeugung negiert Hus die roraische 

48 s .H. THC»1S(»I, HUSr De Ecclesia, 167. 
49 S.O. 97ff. 
50 S.H. THOMSON, HUS, De Ecclesia, 51. 
51 S.o. 70f. 
52 M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 388. 
53 S.H. THCMSCW, HUS, De Ecclesia, 112. 
54 S.H. TTOSCXI, HUS, De Ecclesia, 51. 
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Kirche i n ihrem Heilsnotwendigkeitsanspruch v o l l i g ; f i i r i hn mag sie als 
eine von v ie len Par t iku la rk i rchen bestehen bleiben. Aber der Gedanke 
einer einzigen wahren sichtbaren Kirche auf Erden wi rd von Hus 
aufgegeben. Dieses Charakter is t ikum der Einhei t i s t nur der ecclesia 
invisibilis vorbehal ten, deren vereinendes Band das Band der 
Pradest inat ion i s t . In diesem Sinne is t es auch zu verstehen, wenn Hus 
pos tu l ie r t , daP die romische Kirche an sich, wenn sie sich an die Schr i f t 
und einen apostolischen Lebensstil ha l t , anzuerkennen is t . Sie i s t 
anzuerkennen als eine mogliche Par t iku lark i rche . 

AbschlieBend i s t noch einmal zusammenzufassen,' dap Hus kein festes 

Konzept f i i r eine reformier te sichtbare Kirche fo rmul ie r t . In dieser 

Tatsache zeigt sich deut l ich , daP er die ecclesia invisibilis der 

s ichtbaren Kirche -Qberordnet, denn dadurch, dap die wahre Kirche 

unsichtbar i s t und sich in den Pradestinierten i iberal l auf der Welt 

zusammenfindet, i s t k lar , dap die k i rchl iche I n s t i t u t i o n nur eine 

sekundare, wenn auch n i ch t unbedeutende Rolle f i i r Hus spielt . Sein 

Hauptinteresse l i eg t zunachst bei der wahren Kirche. Dap es Hus selbst 

f e r n lag, eine andere k i rch l iche I n s t i t u t i o n neben der romischen Kirche 

aufzubauen, l i eg t ebenfalls i n dieser Tatsache begriindet, Vielmehr tragi; 

die neue Kirche die Ztige einer i ibera l l pa r t iku la r zerstreuten 

Jiingergemeinde, denn Kirche f i n d e t sich i ibera l l dort, wo glaubige 

Christen zusammenkommen. Die Lei tung der Gemeinderi soil durch ein 

wiirdiges Priestertum geschehen, v/ahrend die Kirchen selbst durch 

Bischofe gelei tet werden. Das Verhai tn is der -verschiedenen Bischofe 

zueinander betrachtet Hus als gleichwert ig . Seine Einstel lung is t durch 

okumensiche Offenhe i t gepragt. [ 

Besonders i s t zu erwahnen, dap das Laientum in der Ekklesiologie des 

Jan Hus eine besondere Aufwer tung gegeniiber dem Klerus e r fahr t . 

Insgesamt i s t Hus' Vors te l lung chr is tokra t i sch or ient ie r t , denn die 

Lei tung der Kirche soil durch die lex Christi, die zur Fiihrung der 

Glaubigen s u f f i z i e n t i s t , geschehen. 
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3. Tail: Kritische Wurdigung der Ekklesiologie von Jan Hus. 

Die Analyse von Hus' Rcformzielen f i i r die Kirche hat bereits i n eine 

Diskussion iiber die Lehre des tschechischen Reformers h ine ingef i ihr t . 

Fragen wie: was wol l te Hus mit seiner K r i t i k erreichen? Wo f i i h r t sie hin? 

V/ie i s t seine Ekklesiologie i n seiner Theologie verankert? Welche 

Schwicr igkei ten sind mi t Hus' ekklesiologischcn Konzept verbunden? sind 

in der Husforschung wiederholt gestell t und schr verschieden 

beantwortet worden. 

Grundlegend f u r die Husforschung sind immcr noch die umfangreichen 

Arbe i ten von P. de Vooghti und M. Spinka2. Dcr belgische Benediktiner P. 

de Vooght, der selbst 30 Jahre in Prag lebte und dort mit der 

Hus t rad i t ion k o n f r o n t i e r t wurde, s icht i n Hus einen e i f r igen und 

s i t tenstrengen Reformer der romischen Kirche, der allerdings seine 

Loya l i t a t zur dieser Kirche nie aufgegeben hat . Weder hat er mi t seiner 

Ekklesiologie die romische Kirche grundsatzl ich in Frage stellen wollen, 

noch hat er sich den Thosen Wyclifs , die sich n ich t mit der orthodoxen 

Lehre der ka thol ischcn Kirche in Einklang bringen liePen, angeschlossen. 

Er betont, daP Hus t ro tz seiner Bestimmung der wahren Kirche als 

Gemeinschaft der electi an der sichtbaren Kirche festgehalten habe, zu 

der auch die Nichtpradest in ier ten gehoren. Hus' Lehre wendet sich nach 

der Ansicht von P. de Vooght zwar gegen den ju r l s t i sch-gese l l schaf t l i ch 

o r ion t ie r ten Kirchenbogr i f f , i s t deshalb aber noch n ich t mit Haresie 

gleichzusetzen. Allerdings gesteht P. de Vooght zu, daP Hus das 

Verhal tn is zwischen den beiden Kirchen, der sichtbaren und 

unsichtbaren, n ich t genugend k la r dargestel l t habe und hier eine 

Unklarhe i t im Denken des Tschechen liege.3 

Auch M. Spinka v e r t r i t t die Meinung, Hus sei als orthodoxer Theologe zu 

bewerten, der sich von den haretischen Aussagen Wyclifs distanzierte. 

Werke von P. de Vooqht uber Jan Hus. 
P. DE VDOGHT, Jan Hus beim Symposium Hussianum Pragensa, (August 1965), i n : 
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Dennoch polemisiert er sowohl gegcn P. de Vooghts Beurteilung des 
Verhaltnisses von Hus zur tschechischen Reformbewcgung, das ihm P. de 
Vooght n ich t geniigend zu beri icksichtigen scheint, als auch gegen dessen 
Beurte i lung des Verhaltnisses von Hus zu Wyclif, dem M. Spinka mehr 
Rechnung tragen w i l l , als es bei de Vooght geschieht.4 In seinem Buch 
"John Hus' Concept of the Church" sympatis ier t Spinka stark mit Hus. Er 
versucht nachzuweisen, daP Hus immer dok t r ine l l othodox war und dap 
ihm der Wyclifismus nur un te r s t e l l t wurde. Als die beiden Griinde, die zu 
Hus' Verur t e i lung in Konstanz f i i h r t e n , . nennt M. Spinka Hus' 
ekklesiologische Grundkonzeption der Kirche als Gemeinschaft der 
Pradest inier ten und seine falschl iche Bezeichnung als Wyc l i f i t . Wie P. de 
Vooght i s t M. Spinka darum bemiiht nachzuweisen, daP Hus Wyclif dort 
ko r r i g i e r t hat , wo er von der kathol ischen Lehre abweicht, und dessen 
haretische Ansichten n ich t iibernahm. Beiden Huskennern is t 
gleichermapen vorzuwerfen, daP ihre Unterscheidung oftmals geradezu 
akr ibisch d i f f e r enz i e r t und manchmal n ich t w i r k l i c h iiberzeugen kann. So 
werden weder P. de Vooght noch M. Spinka Hus gerecht, wenn sie 
beispielsweise betonen, Hus hat te den AblaP nicht wie Wyclif 
grundsatzl ich abgelehnt. ' 

E. Werner wendet sich gegen diese Beurtei lung von Hus. Er k r i t i s i e r t P. 

de Vooght scharf: "Der belgische. Benediktiner Paul de Vooght versucht 

Hus i iberhaupt vom Makel der Ketzerei zu reinigen und in den SchoP der 

kathol ischen Kirche zuriickzuholen, gewissermapen das 

Verdammungsurteil des Konstanzer Konzils nach einem halben 

Jahrtausend zu korr ig ieren und den Verur te i l t en zu rehabil i t ieren."^ Im 

Gegensatz dazu beu r t e i l t E. Werner Hus' Ekklesiologie n icht nur als ein 

Reformprogramm, sondern als ein "Reformationsprogramm", das die 

romische Kirche durch die Ablehnung des papstl ichen Primats und aller 

sich daraus ergebenden Konsequenzen zu einer bischofl ichen Kirche 

degradiert, die von einem christusgemap lebenden Priestertum gelei tet 

wird und in der ein urtei lsbewuptes Laientum eine wichtige Rolle spielt. ' ' 

E. Werner w i r f t Hus vor, er vermische bei seiner Augustinrezeption die 

Charakter i s t ika der ecclesia visibilis und invisibilis miteinander, indem 

er die Kennzeichen der unsichtbaren Kirche auf die sichtbare Kirche 

iibertrage.^ Dies geschieht seiner Meinung nach durch die Verbindung von 

4 M. SPBJKA, Concept of Church, op. c i t . 3 f f . 
5 p. DE VDOGHT, Jan Hus beim Syitiposium Hussianum Pragense, op. c i t . 

M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 164-167. 
6 E. WERDIER, Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, op. c i t . 5f. 
7 Ib id . 25f. 
8 Ib id . 10. 
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Ekklesiologie und Pradestinationslehre i n Hus Theologie. Da die 
Pradest inat ion namlich im Verhal ten des Menschen sichtbar wird, 
zeichnen sich die Pradest inierten durch ihre Taten aus. E. Werner fo lger t 
deshalb: "Wahrend in kathol ischer Sicht die Pradestination nur ein 
Gegenstand der Hof fnung und des Vertrauens im Hinblick auf die 
Rechtfer t igung und Seligkeit war, benutzte sie Hus zu thcologischen 
Spekulationen f i i r seine Ekklesiologie. Er r i ih r t e darait an der 
Existenzgrundlage des Papsttums und der gesamten romisch-katholischen 
Kirche."9 In seiner Husin terpre ta t ion mipt E. Werner aber dem 
Tatbestand, dap Hus die sichtbare Kirche doch als corpus permixtum 
anerkennt und de f in i e r t , meines Erachtens n ich t genugend Bedeutung zu. 
Er betont hingegen, dap Hus von einer Zweitei lung der Menschheit in die 
reine Kirche der Pradest inier ten und die Versammlung der Prasciten 
ausgeht. Dies i s t r i c h t i g . Im Gegensatz dazu de f in ie r t Hus die Kirche aber 
auch als corpus permixtum und ha l t an der Unsichtbarkei t der wahren 
Kirche bis zum Tage des Jiingsten Gerichtes fest . Dies wird i n Hus' 
AuPerungen wiederhol t deut l ich . D.h. aber auch, daP er die 
Pradestinationslehre n ich t zu ekklesiologischen Spekulationen benutzt, 
wie E. Werner behauptet . Hus kann beide Grundsatze - namlich daP die 
wahre Kirche ecclesia invisibilis, die sichtbare Kirche aber corpus 
permixtum i s t , ve r t re ten , ohne im Gegensatz dieser Entwiir fe eine 
Spannung zu empfinden. 

Al lerdings , und dar in vers teh t E. Werner Hus r i ch t ig , geht es dem 

Tschechen um die Verbesserung der Verhaltnisse i n der sichtbaren 

Kirche. Dies geschieht durch die Befolgung der Lex Dei, der Hus hohere 

A u t o r i t a t beimipt als der k i rch l ichen A u t o r i t a t und Hierarchie. Damit 

wi rd die i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Kirche grundsatzl ich h i n t e r f r a g t . i ° Hus 

v e r p f l i c h t e t den Glaubigen zuerst auf die Schr i f t bzw. der lex Christi und 

gibt ihm damit einen MaPstab f i i r sein eigenes Verhalten und zur 

Beurtei lung al ler k i rch l i chen Gebote und Ordnungen an die Hand. Damit 

i s t der Gehorsamsanspruch der romischen Kirche eindeutig abgewertet. 

Zusammenhange zwischen Hus' Christologie und Ekklesiologie versucht IL 

Riedlinger herzustel len. Er b e r u f t sich in seinem Aufsatz auf Hus' 

Sentenzenkommentar. H. Riedlinger geht von dem Grundsatz aus, dap Hus 

sowohl die Geschicht l ichkei t der Existenz Chr is t i als auch der Kirche 

negiert^i und damit eine Abwertung des Geschichtlichen gegeniiber dem 

9 E. WERNER, Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, op. c i t . 22. 
10 Ib id . 11-16. 
11 H. RIEDLINGER, Ekklesiologie und Christologie bei Johannes Hus, op. c i t . 53. 



- 138 -

Vollendeten, Wahren vornimmt .12 Er v e r t r i t t die Auffassung, dap der 
"Gedanke, dap von Wahrheit, Wesen, Wirk l ichke i t nur im Blick auf den 
Zustand der reinen, von Anfang an als ideel l feststehenden, von der 
i rdischen Geschichte losgelosten Vollendung gesprochen werden kann" 
f i i r Hus bestimmend i s t . i 3 Dieser Grundsatz steht dem philosophischen 
Realismus, i n dessen Gedankensystem Hus zuhause i s t , nahe .i4 Der 
Realismus de f in i e r t "die Kirche ra t iona l als ideale, unsichtbare 
Gemeinschaft der Heiligen und Auserwahlten, an deren Spitze n icht ein 
Mensch, sondern Christus" s t ehf i^ , was den Ansatz H. Riedlingers 
un te r s t t i t z t . Er kommt schl iepi ich zu dem Ergebnis, daP Hus' Idealisierung 
der unsichtbaren Kirche seiner Enttauschung iiber die empirische Kirche 
und ihre Geschichte entstammt . i^ 

Diese Bewertung von Hus' Ekklesiologie steht im Gegensatz zu der 

Aussage von E. Werner, Hus habe auf die sichtbare Kirche die 

Kennzeichen der unsichtbaren Kirche i ibertragen wollen. E. Werners 

Ansatz weist j a gerade auf ein besonderes Interesse auch an der ecclesia 

visibilis h in , wahrend H. Riedlinger betont: "Nach diesem Konzept (Hus' 

Pradestinationslehre) kann in der Kirchengeschichte nur Nebensachliches 

, Unbestandiges geschehen, das i n Nichts zur i icks inkt . In Wirk l ichke i t 

g ib t es nur die aus der Endl ichkei t und Geschichtl ichkeit herausgelosten 

und damit absoluten, von Ewigkei t endgi i l t ig fe r t igen , einander f e ind l i ch 

entgegengesetzten Blocke des Christusleibes und des Teufelleibes."i'' 

Einerseits i s t hier anzumerken, daP H. Riedlinger in seinem Ansatz 

verkennt , daP f i i r Hus die Pradestination den f re ien Willen des Menschen 

n i ch t ausschliept und somit der geschichtlichen Dimension eben doch 

eine. ganz entscheidene Rolle zukommt. Andererseits wird deut l ich, dap 

die Beurtei lungen der Ekklesiologie des Jan Hus h ins ich t l i ch des 

Verhaltnisses und der Gewichtung beider Kirchen, der sichtbaren und der 

unsichtbaren, recht wei t auseinandergehen. 

Schliepiich i s t hier noch auf den Beitrag von J. Smolik einzugehen, der 

Hus' Ekklesiologie i n ihrem Verhai tnis zur Geschichte verstehen mochte. 

Er versucht , Hus von der philosophischen Voraussetzung der statischen 

Ontologie Platonsis und der platonischen Hierarchie des Seins in der 

12 H. RIEDLINGER, Elddesiologie und Christologie bei Johannes Hus, op. c i t . 50. 
13 Ib id . 52. 
14 s . o . 42. 
15 E. WERNER, Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, op. c i t . 9. 
16 H. RIEDLINGER, Ekklesiologie und Christologie bei Johannes Hus,. op. c i t . 55. 
17 Ib id . 52. 
18 J. S1«)LIK, Die Wahrheit i n der Geschichte: zur Ekklesioloqie von Jan Hus, i n : 

EVANGELISCHE THBOLOGIE, Bd. 32, 1972, 268-276. Vgl. 273. 
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In t e rp re t a t ion des Dionysius Areopagita her zu verstehen . i^ J. Smolik 
betont einerseits, dap Hus in der Inkarnat ion Chris t i und im Beispiel der 
apostolischen Kirche Offenbarungen der got t l ichen Wahrheit sieht, die er 
zur Gestaltung der Gegenwart als maPgeblich erkennt, die sich dem 
Einzelnen aber nur i n der Nachfolge offenbaren .20 in diesem Sinne kommt 
dem geschichtl ichen Jesus besondere Bedeutung zu; er wird, so dr i ick t 
sich J. Smolik aus, "soziologisiert".2i 

Besonders wendet sich der Autor dem Begr i f f der Pradestination zu, der 

sich n icht nur i n d i v i d u e l l auf das personliche Seelenheil des Einzelnen 

bezieht, sondern auch auf die Kirche.22 Die Pradestination umfapt aber, 

so vers teht J. Smolik Hus, drei Zeitebenen, namlich die i n der 

Vergangenheit liegende Erwahlung, die schon "bei der Geburt" 

g e s c h i e h t 2 3 , die geschichtliche Ebene der Gegenwart, in der sich der 

Pradest inierte zwar n ich t von dem Prasciten unterscheiden l a p t , aber die 

wahre Kirche t ro tz al ler Unsichtbarkei t garant ie r t i s t 2 4 ^ und die Zukunf t , 

f u r die der Sieg und das Heil verheipen i s t . 2 ' Hus versucht also, so 

i n t e r p r e t i e r t J. Smolik, den Begr i f f der Zeit mi t dem ungeschichtlichen 

Gedanken der Pradestination zu verbinden. Durch die Scheidung von 

Pradest inierten und Prasciten erhal t der Pradest inat ionsbegriff eine 

ze i t l i ch-apoka lyp t i sche Dimension.26 Die wahre Kirche i n der Zeit i s t nur 

die Gemeinschaft der Pradest inierten. Durch sie i s t die Prasenz der 

Wahrheit i n der Geschichte stets garant ier t . Smolik wendet sich damit der 

Ekklesiologie von Hus unter dem sehr speziellen Aspekt der Wahrheit auf 

dem Hintergrund der Geschichtl ichkeit zu. Er̂  e rk lar t : "Mit dem Begrif f 

der congregatio praedestinatorum v e r t r i t t Hus d i e These, daP Gott immer 

in der Zeit seine Kirche haben wird , in der die Wahrheit n ich t verloren 

gehen kann. Die I-Cirche kann nie das Opfer des Ant ichr i s t en werden. In 

diesem Sinne i s t sie indefectibilis."'^'' Auch der Ansatz, den J. Smolnik 

v e r t r i t t , betont besonders die ecclesia invisibilis gegeniiber der 

s ichtbaren Kirche. 

Aus den le tz ten drei dargestell ten Ansatzen einer Beurteilung von Hus' 

Ekklesiologie geht hervor, d a p das Verhal tn is von sichtbarer und 

19 J. Sl̂ DLIK, zur Ekklesiologie von Jan Hus, op. c i t . 270, 
20 Ib id . 270. 
21 Ib id . 270. 
22 Ib id . 270. 
23 Ib id . 271. 
24 Ib id . 271f. 
25 Ib id . 272. 
26 Ib id . 273. 
27 Ib id . 271. 
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unsichtbarer Kirche i n Hus' Denken sehr unterschiedlich bewertet wird . 
Hier scheint ein besonderer Ansatzpunkt f i i r eine kr i t i sche 
In f rages te l lung von Hus' Ekklesiologie gegeben zu sein. Es s t e l l t sich die 
Frage, wie es zu diesen divergierenden Urtei len kommt. Das Problem l iegt 
meines Erachtens dar in , daP Hus das Verhai tnis beider Kirchen 
zueinander n ich t k la r genug bestimmt hat. Es i s t wohl deut l ich geworden, 
daP Hus in der ecclesia invisibilis den MaPstab und das Ziel der 
s ichtbaren Kirche sieht, aber wie sich sein spir i tuel les Kirchenkonzept 
l e t z t l i c h mi t der sichtbaren Kirche i n Beziehung setzen laPt, wird n icht 
deut l ich a r t i k u l i e r t . E. Werner beachtet i n seinem Ansatz die Re la t iv i ta t 
der i rdischen Kirche zu wenig und kommt deshalb zu dem Schlup, Hus 
habe die Kennzeichen des unsichtbaren Kirche auf die sichtbare Kirche 
ubertragen und "eine chr is t l lche Gesellschaft" erstrebt , "die auf (einem) 
religiosem Leistungsprinzip" basiert .28 Damit mipt E. Werner in seinem 
Verstandnis der Ekklesiologie von Jan Hus der ecclasia invisiJbilis zu 
wenig Bedeutung zu. B. Riedlinger und J. Smolnik hingegen bewerten die 
ecclesia visibilis zu wenig. Sie sehen i n Hus' Betonung der unsichtbaren 
Kirche nur eine Flucht aus der erschreckenden und enttauschenden 
k i rch l i chen Wirklichkeit..^ 

Die Spannung von Hus' Kirchenbegr i f fs l i eg t darin, daP er l e t z t l i ch f i i r 

die Gegenwart keine Frucht br ingt , denn eine volls tandige Erkenntnis, 

wer p rades t in ie r t i s t und wer n icht , kann es erst beim Jiingsten Gericht 

geben. Al le Erkenntnis vor dem Endgericht, die nach Hus' Aussagen durch 

den MaPstab "an ihren Fruchten sol l t ihr sie erkennen" gegeben ist , laPt 

ke in wi rk l iches , sondern nur ein re la t ives , wahrscheinliches Urtei len zu. 

So wie es f i i r Hus keine Heilsgewipheit gibt , kann es f i i r ihn in der 

Gegenwart auch keine Gewipheit dariiber geben, ob jemand pradest inier t 

is t , O d e r n ich t . Damit i s t die wahre Kirche aber der menschlichem 

Reali tat v o l l i g entzogen, obwohl es Hus doch andererseits darum geht, die 

irdische Kirche nach dem MaPstab dieser ecclesia invisibilis zu gestalten. 

Zu demselben Ur t e i l kommt auch KrauP. Er k r i t i s i e r t , daP das Verhai tnis 

der Kirche, welche als Glaubensartikel de f in i e r t wi rd , zu den' religiosen 

Gemeinschaften, welche f ak t i s ch vorhanden sind, zu unbestimmt bleibt .29 

Eine genaue Auseinandersetzung mit den im wirkl ichen Leben 

vorhandenen Moglichkeiten und Bedingungen i s t deshalb schwierig. 

Ahn l i ch u r t e i l t auch Seeberg in diesem Punkt: Er weist darauf h in , dap es 

f i i r Hus zwei Kirchen gab, zum einen die sogenannte wahre Kirche der 

28 E. Werner, Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, op. c i t . 22. 
29 KRAUSS, Das protestantische Dogma von der unsichtbaren Kirche, (1876), 14-16. 
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Idee, zu anderen die Kirche, die die Leute so nennen; beide Kirchen 
haben nichts miteinander zu t un , nichts miteinander gemein.3o A U S 
diesem Ergebnis fo lger t Seeberg recht streng, daP jene Versammlung der 
Pradest inier ten ein bloPes Idealding sei, das auPer Beziehung zu den 
Reali taten chr i s t l i chen Glaubens und Lebens stehe. 

In diesem Punkt des Verhaltnisses zwischen sichtbarer und unsichtbarer 

Kirche zueinander erweist sich der Unterschied zu August in als 

t i e f g r e i f e n d . Wie der Vergleich mit den Ansichten des afr ikanischen 

ICirchenvaters gezeigt hat te , f o l g t Hus ihm n ich t in dem Ur te i l , daP die 

Glieder der ecclesia praedestinata und der ecclesia sancta unbedingt 

Glieder der romischen Kirche sein mussen.3i Wahrend bei August in der 

sp i r i tue l le Ki rchenbegr i f f geradezu auf die sichtbare Kirche zielte, und 

zur Rechtfer t igung der ICirche gegenuber den A n g r i f f e n und Anfragen der 

Donatisten diente, sieht Hus diesen Bezug k r i t i s c h . 

Mit dieser ekklesiologischen Meinung nimmt Hus deut l ich eine Stellung 

zwischen Katholizismus und Reformation ein. Er lehnt einerseits im 

reformatorischen Sinne eine Def in i t i on der ecclesia vera iiber die 

I n s t i t u t i o n der rbmische Kirche ab. Demgemap i s t es n icht moglich, 

eindeutige Riickschliisse von der k i rch l ichen I n s t i t u t i o n auf die wahre 

Kirche zu Z i e h e n . Im Gegensatz dazu de f in i e r t er die wahre Kirche 

deshalb als congregacio sanctorum oder congregacio praedestinatorum 

und versucht sie dort s ichtbar zu ergreifen, wo Mt. 18,20 e r f i i l l t i s t und 

zwei Oder drei im Namen Chr is t i versammelt sind. Hier erscheint die 

sichtbare Kirche weniger als eine feste I n s t i t u t i o n , sondern eher in 

Gestalt einer i ibera l l ve r t e i l t en Jungergemeinde. Hus' Kirchenbegri f f 

gerat dadurch jedoch in die Ungewipheit, daP diese wahre Kirche auch 

t r o t z dieser die menschliche Reali tat ansprechenden Def in i t i on niemals 

w i r k l i c h i n der Gegenwart gre i fbar sein wi rd , da es keine Hei l s - bzw. 

PradestinationsgewiPheit gibt . Daneben entsteht das Problem, daP diese 

Kirche aufgrund der kathol ischen Rechtfer t igungs- und 

Sakramentenlehre an eine sichtbare und fapbare I n s t i t u t i o n gebunden 

is t . Auch die nach Mt. 18,20 def in ie r te Jungergemeinde muP le t z t l i ch i n 

eine k i rch l iche I n s t i t u t i o n eingebunden werden. 

Hus ha l t also aufgrund seiner orthodoxen Sakramentenlehre . an der 

Notwendigkei t einer k i rch l ichen I n s t i t u t i o n fest , denn das Heil wird dem 

Glaubigen n ich t nur im Wort, sondern auch in den Sakramenten gegeben. 

D. h . die Bindung des Glaubigen an die k i rchl iche I n s t i t u t i o n hat Hus 

30 SEEBERG, Der Beqriff der christlichen Kirche, (1885). S. 72 und 76f. 
31 Zu AUGUSTIN, s.o. S. 12ff. Zu HUS, s.o, S. 133. 
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n ich t grundsatzl ich aufgehoben, sondern nur im No t f a l l r e l a t i v i e r t , 
namlich dann, wenn einem Christen unberechtigterweise die Sakramente 
durch den Priester verweiger t werden. Ein weiterer Grund f i i r Hus' 
Drangen auf k i rch l iche Veranderung und Erneuerung i s t dar in gegeben, 
dap Hus' Lehre von der Pradestination den f re ien Willen n icht 
ausschliept. D.h. es w i r d n ich t iiber den Menschen hinweg entschieden, ob 
er zu den Pradest inierten oder zu den Prasciten gehort. Im Gegensatz zu 
einem theokrat ischen Erwahlungsgedanken i s t der • Mensch i n der 
Anschauung von Hus auch an seiner Erwahlung be te i l ig t und damit i s t 
der Pradestinierte f i i r den tschechischen Magister auch und gerade ein 
salvandus, also ein zu Rettender, bzw. jemand der sich noch auf dem 
Wege der Heiligung bef indet und im geist l ichen Wachstum inbegr i f fen 
ist,32 Weil aber die k i rchl iche I n s t i t u t i o n somit e ine . entscheidene 
Stellung innerhalb von Hus' Ekklesiologie einnimmt, i s t Hus gerade auch 
an einer Reform der sichtbaren Kirche gelegen. 

Das Grundanliegen einer Reform der sichtbaren Kirche, urn eine bessere 

empirische Kirche zu erreichen, t e i l t e Hus sowohl mit Wyclif als auch mit 

seinen Vorgangern und Mi t s t r e i t e rn i n der tschechischen 

Reformbewegung.33 M . A. Schmidt u r t e i l t deshalb r i ch t ig , wenn er 

schreibt: "Hus gebrauchte sein ekklesiologisches Leitkonzept keineswegs 

so, dap er andere Aspekte der Kirche der Gleichgi i l t igkei t , Geringachtung 

O d e r Skepsis uberliep."34 Dies wird insbesondere auch im letzten Kapi te l 

iiber die Reformziele, die Hus f i i r eine bessere sichtbare Kirche setzt, und 

die Idee, wie die sichtbare Kirche seiner .Meinung nach v e r w i r k l i c h t sein 

sol l te , s ichtbar. Dabei i s t aber deut l ich geworden, dap Hus p r inz ip i e l l 

berei t war, verschieden i n s t i t i t i o n e l l e Formen zu akzeptieren, z.B. auch 

die romische Kirche. Vorgegebene und geschichtl ich entstandene 

S t ruk tu ren lehnte er dann ab, wenn sie entweder in sich selbst oder 

durch mit ihnen verbundenen Mipbrauch der Schr i f t und der lex Christi 

widersprachen. 

Aufg rund dieser Einschatzung von Hus' Ekklesiologie i s t es moglich, sich 

der Frage nach dem Verhai tn is zwischen Luther und Hus von einem neuen 

Standpunkt aus zu nahern. Die Beziehung zwischen beiden Gestalten der 

Kirchengeschichte i s t schon des of teren , wenn auch recht kontrovers . 

bedacht worden. So legt sich f i i r F.M. Dobias aus dem Vergleich zwischen 

32 s . H. THOimi, HUS, De Eccesia, 1-3. 
Vgl. auch M.A. SCHMIDT, Die Ekldesiologie des Jan Hus, op. c i t . . 744. 
Vgl. M. SPINKA, Concept of Church, op. c i t . 256. 

33 s .o . 18f, 23ff. 
34 M.A. SCHMIDT, Die Ekklesiologie des Jan Hus, op. c i t . 744. 
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Hus' T r a k t a t De Ecclesia und Luthers Schr i f t .an den chr is t l ichen Adel 
der Schlup nahe, daP es f i i r Luther "auch 1520 noch n icht ratsam (war), 
sogar aus der Schr i f t (De Ecclesia) wor t l i ch zu z i t ieren, aus der gerade 
die A r t i k e l genommen waren, die zur Verur te i lung Hussens ge fuhr t haben. 
Aber wenn man nach einander beide Schr i f ten wie Hussens De Ecclesia so 
auch Luthers An den chr is t l ichen Adel l ies t , entdeckt man le icht , wie die 
ganze Grundstel lung des bohmischen Ketzers dem deutschen Reformator 
entspricht ."35 Einen ganz anderen Ansatz v e r t r i t t I . Ludolphy, die 
betont, dap beide Theologen von v o l l i g unterschiedlichen Ansatzen 
ausgehen. Wahrend Hus in erster Linie ein von der Praxis her kommender 
K r i t i k e r der romisclien Kirche gewesen sei, wurde Luther aufgrund seines 
Ringens um das r ich t ige Verstandnis der Rechtfertigungslehre zum 
K r i t i k e r an den k i rch l i chen Dogmen und damit zum Reformator.36 B. Lohse 
sieht i n beiden Ansatzen etwas Richtiges. Hus und Luther hat ten 
grundlegende gemeinsame Ansatze, wie beispielsweise den Grundsatz, daP 
Christus Haupt der Kirche sei und n ich t der Papst. Auch das 
Schr i f tp r inz ip verbindet beide. Allerdings unterscheidet Hus von Luther, 
dap er keine reformatorische Rechtfertigungslehre ver t ra t , sondern in 
diesem Punkte immer an der mi t t e l a l t e r l i chen katholischen Theologie 
fe s th ie l t . 37 

In le tz ter Zeit hat S. H. Hendrix das Thema wieder aufgenommen und 

bearbeitet .38 Er betont, dap Luther ein ambivalentes Verhal tnis zu Hus. 

ha t te . Die enthusiastische Iden t i f i z i e rung mit Hus in seinem Brief an 

Spalatin39 hat Luther spater im Bewuptsein grundsatzlicher Unterschiede 

d i f fe renz ie r t e r und vors icht iger fo rmul ie r t . Als entscheidenden 

35 F, H. DOBIAS, Calvin - Luther - Hus, i n : CaWHO VIATORUM, Bd. 10, (1967), 259-
267. Vgl. 266f. 

36 I . LUDOLPHY, Johann Huss, i n : ZEITSCHRirr DER LUTHERGESELLSCHAFT, Bd. 36, 97-
107. Vgl. 107. X 

37 B. LOHSE, Luther und Hiiss, i n : ZETrSCHRUT DER LUTHERGESELLSCHATT, Bd. 36, 108-
122. Vgl. 117f. 
Weitere Literatur zum Verhaltnis Hus - Luther: 
F. M. BARTOS, Das Auftreten Luthers imd die Unitat der bohmischen Briider. i n : 
ARCHIV FOR REF0RI4ATICWSGESCHICHTE, Bd. 31, (1934), 103-120). 
W. DELIUS, Luther und HuB, i n : LUTHERJAHRBUCH, (1971), 9-25. 
S. H. HÊ ]DRIX, "We are a l l Hussites". Hus and Luther revisited, i n : ARCHT/ FOR 
REFORMAnCWSGESCHICHrE, Bd. 65, (1974), 134-160. 
I . KISS, Luther und Hus, i n : COMMUNIO VIATORUM, Bd. 8 (1965), 239-250. 
J. PELIKAN, Luther's Attitude tovTard John Hus. i n : CC»ICCM)IA THEOLOGICAL 
lOTHLY, Bd. 19, (1948), 747-763. 
0. SAKRAUSKY, Hus und Luther heute, (Kimbach, 1969). 
S. H, THCMSOJ, Luther and Bohemia, i n : ARCHIV FOR REFC«I1ATI(»ISGESCHICHTE. Bd, 
44, (1953), 160-181. 

38 s . H. HENDRK, "We are a l l Hussites", op. c i t . 134-160. 
39 S.o. 3. 
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Wendepunkt in Luthers Haltung zu Hus betrachtet S. H. Hendrix das Jahr 
1520, in dem Luther durch den Bruch mit der romischen Kir.che auch seine 
Beziehung zu Hus neu tiberdachte und bewertete.''o Irn Vergleich der 
ekklesiologischen Konzepte von Hus und Luther betont S. H. Hendrix, daP 
beide der Karnpf gegen die hierarchische Struktur der Kirche verband. 
Beide lehnen den Ablap ab, wendcn sich gegen einen MiPbrauch der 
Schliisselgewalt und verurteilen die im Primat des Papstes gipfelnde 
hierarchische Struktur der Kirche. Gemeinsam ist beiden auch der 
okumenische Aspekt der Kirche, denn auch Luther verwirf t die romische. 
Gottlosigkeit, mit der sie beansprucht, daP Christen nur in der romischen 
Kirche leben konnen. Demgegeniiber bezeichnet er die Kirche als eine 
congregatio spiritualist^ Luther schreibt: "... Ecclesiam Ctiristi esse 
aliud nihil quam spiritualem fidelium collectionem, iibiubi terrarum 
fuerint, et quicquid est carnis et sanguinis, hoc est quicquid est 
personae, loci, temporis et eorum, quibus caro et sanguis uti potest, non 
pertinere ad Ecclesiam dei."'*^ 

Der entscheidene Unterschied zwischcn beiden Theologen liegt aber in 
ihrer Beurteilung der Kirche als sakramentale Institution. Wahrend 
Luther die romische Kirche als Vermittlerin der Gnade ablehnte, hielt Hus 
an der Vermittlung des Hells durch die Sakramente, d.h. durch eine 
kirchliche Insti tution, fest. Grundsatzlich fur Luthers Ekklesiologie ist, 
daP die Glaubigen nicht langer durch die in den Sakraraenten geschenkte 
gratia creata als Glieder der Kirche charakterisiert werden. Durch seine 
Deutung des Sakramentes als signum et promissio lehnt Luther die 
katholische Lehre von der heilsspendenden Bedeutung der Sakramente 
ab. Er kann formulieren: "Melius est enim omittere sacramentum quam 
euangelium non nunciare, Et Ecclesia statuit missam sine lectione 
Euangelii non celebrandam: plus itaque ponderat Euangelium quam 
missam deus, quia sine euangelio non vivit homo in spiritu, sine missa 
autem vivit. In omni verbo enim quod procedit de ore del vivet homo, ut 
latius loan: vi. dominus ipse docet."*^ In diesem Sinne erklart Luther, dap 
ein Christ unabhangig von der wiederholten Gabe der Gnade in den 
Sakramenten ist, da er im Glauben und im Geist lebt. Dieser Glaube aber 
ist nur an das Wort gebunden. Deshalb konnen Christen iiberall dort sein, 
wo das Wort gepredigt wird. Oder anders formuliert: da, wo das Wort den 
Glaubigcn zugSnglich ist, ist Kirche. Luther schreibt: "Quare ubicunque 

40 s. H. HETJDRIX, "We are a l l Hussites", op. c i t . 147f, 
41 m 5, 450, 24ff. 
42 m 5, 450, 38ff. 
43 wa 1, 604, 35ff. 
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praedicatur verbum del et creditur, ibi est vera fides, petra ista 
immobilis: ubi autem fides, ibi ecclesia: ubi ecclesia,' ibi sponsa CJii-isti: 
ubi sponsa Cliristi, ibi omnia quae sunt sponsi. Ita fides omnia secum 
liabet, quae ad fidem scguuntur, claves, sacramenta, potestatem et omnia 
aiia.'""' 

In seiner Untersuchung von Hus' Ekklesiologie kommt S. H. Hendrix, 
ausgehend \'on der Entscheidung des Tschechen, im Exil zu bleiben, um 
ein In-Kraf t -Tre ten des Interdikts iiber Prag zu vermeiden, zu dem 
Ergebnis, daP Hus' Lehre von der ecclesia praedestinatorum nicht 
ivirklich die sakramentale Struktur dcr sichtbaren Kirche iiberwindet. Er 
folgert aus Hus' Verhalten, dap dieser es nicht verantworten kann^ daP 
die Christen in Prag durch das In-Kraf t -Treten des Interdikts der 
Sakramente und der darin vermittelten Gnade beraubt wiirden. Die Frage: 
"Could Hus' church of the predestined support itself?""", - damit meint 
S.H. Hendrix, ob die Kirche der Pradestinierten auch ohne die sichtbare 
kirchliche Insti tution existieren konne, - verneint er deshalb. In seinem 
Argurnentationszusammenhang beachtet Hendrix allerdings zu wenig, dap 
durch das Interdikt nicht nur das Spenden der Sakramente verhindert 
wiirde, sondern auch jeder Gottesdienst und jede andere gottesdienstliche 
Handlung einschliepiich aller Kasualien ausgesctzt wiirde. d.h. das 
Interdikt wurde genauso die Predigt des Wortes gefahrden. Schliepiich 
wiirden aufgrund der Verweigerung der Kasualien auch seelsorgerliche 
Probleme entstehen. Somit erscheint es eine Einengung der Perspektive, 
Hus' Oberlegung nur auf die Frage der Sakramente zuzuspitzen. 
Seinen Ansatz sieht S.H. Hendrix in Hus' Ekklesiologie bestatigt. Er 
folgert: "If we look closely at what Hus requires for a Christian to attain 
salvation, then i t is clear that the grace of predestination does not 
cancel the need for sacramental grace. ... Hus holds the traditional 
medieval view of sacramental grace consisting of the infused virtues 
formed by caritas.'"^^ Er betont, dap nach Hus' Lehre der Pradestinierte 
sowohl die Pradestinationsgnade als auch die Gnade zur gegenwartigen 
Gerechtigkeit hat. Der Pradestinierte unterscheidet sich von dem 
Prasciten, der auch gegenwartig gerecht sein kann dadurch, dap er in 
dieser Gnade bis zura Ende bleibt.'"'' In einem zweiten Gedankengang 
betont S.H. Hendrix, daP gemaP Hus' Definition die Pradestinationsgnade 
selbst als "Gnade" bzv;. caritas zu verstehen ist und damit nicht 

41 WA 2, 208, 25ff. 
"= S. H. HENDRK, "We are a l l Hussites", op. c i t . 153. 
46 Ibid. 154. 

Ibid.. 154f. 
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grundsatzlich genug von den kirchlichen Sakramenten unterschieden sei. 
Zwar habe Hus einen ersten Schritt in diese Richtung unternommen, 
indem er die Pradestinationsgnade als unverlierbar bezeichnete und 
dadurch von der Pradestination zur gegenwartigen Gerechtigkeit 
unterschied, aber letztl ich habe er sich doch nicht von dem 
scholastischen Gedankenkonzept gelost. 

Dies fuhr t zu der grundsatzlichen Frage "whether or not a f a i th fu l 

Christian could acquire and maintain the caritas of predestination 

without ever possessing in addition the caritas of present righteousness, 

i.e., whether or not the caritas of predestination is available totally 

apart from the sacramental grace and present righteousness."48 Fiir S. H. 

Hendrix ist die Antwort auf diese Frage eindeutig negativ zu 

beantworten. Er begrundet dies mit Hus' Aussage, daP Pradestinierte 

zeitweise, wenn sie . in Siinde leben, der gegenwartigen .Gerechtigkeit 

ermangeln und.somit nicht in der Gnade sind. Daraus ergibt sich nach der 

Ansicht von S. H. Hendrix, dap die Zugehorigkeit des Pradestinierten zur 

sakramentalen Insti tution Kirche unerlapiich ist.49 In diesem Sinne fapt 

er seine Analyse folgendermaPen zusaramen: "Hus is not concerned to 

show that the f a i t h f u l Christian can be saved without ever belonging to 

the church qua sacramental insti tution. Conceivably, his grace and 

caritas of predestination could be made to support an independent 

church of the- predestined. Hus gives ' no hint, however, that he 

anticipated this ecclesiological possibility. In fact, the reverse is true. 

He gives every indication that the caritas of predestination cannot exist 

totally independent of sacramental grace and that the latter, i f not 

absolutely equivalent to the former, is a necessary partner, of the former 

in the process of salvation."5° 

Es ist zu fragen, ob diese Beurteilung Hus' wirklich gerecht wird. Gegen 

die enge Bindung von sichtbarer und unsichbarer Kirche, wie S.H. Hendrix 

sie annimmt, spricht zuhachst, daP Hus sehr wohl die Meinung vertr i t t , 

daP es Pradestinierte gibt, die nicht Glieder der sichtbaren Kirche sind 

und somit auch nicht an den Sakraraenten der Kirche teilhaben. Hier sind 

einerseits die Gerechten des Alten Testamentes zu nennen, die Hus, wie 

auch Augustin, ebenfalls zu- den Pradestinierten zahlt."- Fernerhin 

erklart Hus, dap es auch zu Unrecht Exkommuniziertfe gibt, die, obwohl 

sie aus der sichtbaren Kirche ausgeschlossen sind, doch Glieder der 

48 s. H. HHTORIX, "We are a l l Hussites", op. c i t . 155. 
49 Ibid. 156. 
50 B i d . 156. 
31 S.o. 64, 70f. 
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ecclesia invisibilis sind und bleiben.'2 Gegen eine sakramentale Bindung 
der Kirche der Pradestinierten an die ecclesia romana spricht fernerhin 
der okumenische Zug der Ekklesiologie von Jan Hus'^, den S.H. Hendrix in 
seiner Darlegung nicht beriicksichtigt. Aus diesen Argumenten erweist 
sich, daP Hus genau wie Luther die wahre Kirche nicht nur innerhalb der 
romischen Kirche sah. Ebenso wird deutlich, dap die Pradestinierten 
nicht an einer institutionellen und sakramentalen Kirche partizipieren 
miissen. Allerdings geht Hus in der Kegel davon aus, daP sie es tun. Ob 
dieser Grundsatz aber schon das Urteil von S.H. Hendrix rechtfertigt, 
bleibt fraglich. 

Fernerhin ist in diesem Zusammenhang zu beriicksichtigen, daP Hus in 

seiner Ekklesiologie auch Ansatze entfaltet, die den Sakramenten einen 

neuen Stellenwert geben. Gemeint ist die Tatsache, dap f i i r Hus der 

Priester stets nur ministerialiter handelt. Damit ist die sakramentale 

Struktur der Kirche insgesamt auch neu bestimmt. Hus riickt das Handeln 

Gottes an dem Menschen im Sakrament in dem Mittelpunkt und kann, falls 

es sich als notwendig erweist, auch die priesterliche Funktion iibergehen, 

namlich dann, wenn der Priester sich unbegriindet weigert, einem 

Glaubigen die Absolution zu erteilen.'^ Hier wird das BuPsakrament in 

erster Linie zu einem Geschehen zwischen Gott und dem Menschen. 

Aus diesen Oberlegungen ergibt sich, dap Hus den. sakramentalen 

Charakter der romischen Kirche tiefer hinterfragt hat, als S.H. Hendrix in 

seinen Oberlegungen annimmt. Die Schwierigkeit in Hus' Ekklesiologie 

liegt auch bei diesem Aspekt wieder in der Spannung, die sich aus seinen 

Aussagen ergibt. Einerseits ist S.H. Hendrix recht zu geben, wenn er 

festhalt, dap Hus sich nicht in dem MaPe von der . sakramentalen Struktur 

der Kirche gelost hat wie Luther, der das Sakrament dem Wort 

unterordnete. Andererseits halt Hus auch nicht ungebrochen an der 

sakramentalen Struktur der Kirche fest. Seine Anfrage an die romische 

Kirche durch seine PrSdestinationslehre betraf nicht nur ihre 

hierarchische Struktur, sondern ging tiefer. Ein Vergleich von Hus' und 

Luthers Ekklesiologie zeigt deutlich, wie eng bei beiden die Soteriologie 

mit der Ekklesiologie verbunden ist. Dap Hus in seiner Rechtfertigungs-

und Sakramentenlehre an der katholischen Theologie festhalt, f i ihr t zu 

der Schwierigkeit, dap die unsichtbare Kirche doch an die sichtbare 

Kirche gebunden bleibt. Sie ist fur ihn einerseits ein Glaubensartikel", 

32 S.o. 63. 
" S.o. 70f, 99. 
=4 S.o. l lS f f . 
" S.o. 90. 
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andererseits eine entscheidende sakramentale Struktur. Diese 
Verbindung, die zu einer Unklarheit des Verhaltnisses beider Kirchen 
zueinander f i ih r t , hat Luther uberwunden, in seiner Betonung des Wortes, 
das allein geniigt, um eine ecclesia zu konstitutieren. 

So wie f i i r beide Theologen das ekklesiologische Interesse grundlegend 
fur ihre reformatorische Tiitigkeit war, so verbindet sie auch die 
besondere Stellung, die sie der Schrift in diesem Zusammenhang 
einraumen. 
In seinem Schriftverstandnis mipt Hus dem vorbildlichen Wandel Christi 
und der f i i r jeden Christen verbindlichen Forderung der Nachfolge Christi 
in Armut, Demut und geduldigen Leiden besondere Bedeutung zu.'^ Neben 
dieser moralischen Dimension im Schriftverstandnis des Tschechen, 
verwendet Hus die Schrift auch als Kriterium dafiir, ob eine kirchliche 
Struktur oder theologische Tradition anerkannt werden darf oder nicht. 
Darin zeigt sich, daP der tschechische Reformer ein anderes Verhaltnis 
zur Tradition hat als es der scholastischen Lehre entspricht. Fiir Hus ist 
grundlegend, daP die Tradition nicht als ein autoritativer Zusatz zur 
Schrift verstanden werden darf. Demgegeniiber wird in der scholastischen 
Theologie das Verhaltnis von Tradition und Schrift anders bestimmt. Fiir 
sie ist es bezeichnend, daP jeder Christ den gleichen Respekt und 
Gehorsam sowohl de"r Schrift als auch der Tradition schuldig ist. Wahrend 
f i i r die mittelalterlichen Advokaten im Kirchenrecht die Tradition das 
Interpretationsmittel der Quelle der Theologie, namlich der Schrift, war, 
um so zu der in der Gegenwart giiltigen Auslegung der Schrift zu-kommen, 
benutzt Hus die Schrift als Korrektiv der Tradition, d.h. die Quelle der 
Schrift dient ihm als Kriterium, um die Gultigkeit der kirchlichen Lehre 
zu prufen. In diesem Sinne benutzt Hus die Schrift als Primarquelle der 
Theologie, an der sich die Tradition als Interpretationsmittel oder auch 
Sekundarquelle im theologischen Gesprach, messen lassen mup. Insgesamt 
lapt sich festhalten, dap Hus prinzipiell alles Kirchliche und Christliche 
an der Schrift messen wi l l . In ihr sieht er fernerhin den bindenden 
MaPstab f i i r alle drei Stande, also f t i r Kleriker, weltliche Herrscher und 
Laien gleichermapen. 

Allerdings ist Hus' Schriftprinzip kein reines Schriftprinzip. Er erkennt 
sowohl die kirchliche Tradition als auch Vernunftsgriinde als weitere 
Urteilskriterien in der Theologie an'"' - allerdings sind sie der Schrift in 
ihrer Bedeutung fur den Christen deutlich subordiniert, denn sie haben 

56 s.o. 73f, 100. 
57 s.o. 119. 
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nur dann Giiltigkeit, wenn sie mit der Schrift iibereinstimmen. In der 
kirchlichen Tradition mipt Hus der Theologie und Oberlieferung aus der 
Alten Kirche besondere Bedeutung zu, wie seine Berufung auf alte 
kirchliche Dekrete und die alten Kirchenvater zeigt. Diese "Methode" 
entspricht - abgesehen von der Tatsache, daP er gerade die 
Oberlieferung aus der alten Kirche seine Krit ik und seine Reformwiinsche 
oftmals gegenuber der scholastischen Theologie und den papalistischen 
Anspriichen und Lehren stii tzt - auch seinem allgemeinen Urteil in seiner 
kirchengechichtlichen Deutung der Verfallenheit der Kirche.'s Hier lapt 
sich also eine Obereinstimmung der Beurteilung der Kirchengeschichte 
mit der theologischen Praxis des tschechischen Reformers beobachten. 
Kennzeichnend f i i r Hus' Schriftverstandnis ist fernerhin die Tatsache,, 
daP seine Forderung in dem Grundsatz besteht: nichts darf geduldet oder 
von den kirchlichen Autoritaten gefordert werden, was der Schrift 
widerspricht. Er fordert mit diesem Grundsatz nicht, dap kirchliche 
Strukturen und Lehren, die keine schriftgemape Entsprechung haben, 
beseitigt werden miissen. Diese Einstellung spiegelt sich deutlich dort 
wider, wo Hus bereit ist, ekklesiastische Instanzen und theologische 
Grundsatze anzuerkennen und stehen zu lassen, die sich geschichtlich 
entwickelt haben und nun de facto in der Kirche vorhanden sind, aber 
keine, ausdriickliche Entsprechung in der Schrift besitzen. Beispielsweise 
ist hier auf sein Festhalten an der Mariologie und der Lehre iiber das 
Fegefeuer zu verweisen.'^ Ebenso iibernahm Hus die Sakramentenlehre im 
romischen Sinne - erst kurz vor seinem Tod schlop er sich der in Bohmen 
vehement geforderten Freigabe des Laienkelches an, da dieser Forderung 
von der Schrift her nichts entgegenstand, sondern alles dafiir sprach. 
Allerdings brachte nicht Hus selbst diese Frage auf, sondern Freunde in 
der tschechischen Reformbewegung. Hus hatte wohl den kirchlichen usus 
welter so akzeptieren kSnnen und nicht unbedingt eine Reform gefordert. 
Dies jedenfalls legt die Tatsache, daP er sich erst spat aufgrund des 
Einflusses der anderen Vertreter der tschechischen Reformbewegung mit 
diesem Thema beschaftigte, nahe. 

Die Darlegung, Untersuchung und Bewertung der Ekklesiologie des Jan 

Hus hat gezeigt, dap der tschechische Magister aus Prag in der Tradition 

seiner tschechischen Vorganger stehend und durch die Schriften von 

John Wyclif beeinflupt eine Ekklesiologie vertreten hat, die in vielen 

Punkten eine ernste Herausforderung der romischen Kirche darstellte. 

58 S.o. 96ff. 
39 M. SPBIKA, Concept of Church, op. c i t . 386. 
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Obwohl Hus in seinen gedanklichen Grundschemata ein scholastischer 
Theologe blieb und mit seinem Schriftprinzip nur Dinge hinterfragte, die 
ausdriicklich gegen die Aussagen der Schrift waren, ohne fur alle 
kirchlichen Instanzen und theologischen Sachverhalte eine Entsprechung 
in der Schrift zu fordern, hat er in seinem Kirchenbegriff auch 
entscheidende reforraatorische Grundsatze verwirklicht. Hier ist neben 
den schon genannten Aspekten noch besonders auf seine Betonung des 
Laientums innerhalb der Kirche und auf seine universalen, okumenischen 
und foderativen Ansichten^o hinzuweisen. Angesichts dieser Ergebnisse 
wird man dem tschechischen Magister sicher mehr gerecht, wenn man ihn 
als Reformator von eigenem Format wurdigt, als wenn man in ihm nur den 
Vorreformator sieht, der die von Luther durchgefiihrte Reformation zwar 
erahnte, aber es nicht wagte die katholische Theologie so konsequent zu 
durchbrechen.^i 

60 s.o. 124ff. 
61 S.o. 3ff. 
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