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Päpstliche Garn!-.lika über die SlavenapoIiel (!Lyrillug und Æleit)odiug.
LEO PP. XlI1.

Venerabiles Pratres Salutem et Apostolieam Benedietionem! ««
Grande munus »eh1·istiani nominis propagandi, beato
Petro prineipi Aposto1orum eiusque Sueeessoribus sin-
gulari mode demandatum, Romanos Pontifiees impu1it,
ut saeri Evangelii nuntios ad varias orbis terrarum
gentes diversis temporibus mittendos eurarent, prout
res et eonsi1ia miserentis Dei postu1are viderentur.
��� Quamobrem sieut Augustinum ad Britannos in cul-
turam animorum 1egaverunt, Patritium ad Hibernos,
Bonifaeium ad Gkermanos, Vi11ebrordum ad Cl1risios,
Batavos, Be1gas, a1iosque persaepe ad alios; sie etiam
apostoliei muneris apud S1avoniae popu1os obeundi faeu1-
tatem Cyri11o et Methodio, viris san(-tissimis, ooneesse-
runt: quorum instantia maximisque1ab0ribus perfeetu1n
est, ut i1li Bvangelii lumen aspieerent, et ab ag«resti
vita ad humanum eivi1emque eu1tum dedueerentur.

Cyrillum et Methodium par Apostolorum nobilissi-
mum, Si hominum fama-, benefieiorum memor, ee1ebra1«e
Slavonia tota numquam desiit; non minore eerte studio
(-olere Eeelesia Romana eonsuevit, quae et utrumque
eorum, quamdiu vixe1·unt, mu1tis rebus honoravit, et
a1terius demortui (-ineribus earere no1uit. � Inde iam
ab anno MDOCOLXlII S1avoniei generis Bol1emis, Mora-
vis et 0roatis, qui solemnia in honoren1()·yri1li et Me-
thodii ee1ebrare quotannis die nono mensis Martii con-
sueverant, indu1gentia Pii IX immorta1js memoriae
de(-essoris Nostri permissum est, ut deineeps diem
quintum mensis lu1ii festum agerent, l1orariasque preoes
ob Oyri1li et Meti1odii memoriam pe1«so1verent. Neque
malte post, quo tempore Oonei1ium magnum ad Vati-
-(-anum haberetur, perplu1-es Bpiseopi ab hae Aposto1ioa
Sede supplieiter petiverunt, ut eorumdem eu1tus et stata
so1emnitas ad universam Be(-1esiam propagaretur. Verum
ink·eeta ad hanc diem re, et ob temporum vi(-es mutato

per eas reg«iones reipub1ieae statu, opportunus Nobis
ob1atus videtur loeus juvandi S1avoniae popu1os, de
quorum ineolumitate et sa1ute sol1ieiti magnopere sumus.
Ig«itur cum paternam earitatem Nostram nu1ia in re
ab iis desiderari patimur, tum 1atius proferri augerique
1·e1igionem vo1umus hominum sanetissimorum, qui Sin-
vonieas gentes sicut olim, disseminata fide eatholiea,
ab interitu ad sa1ute1n revoearunt, ita nune sunt eae�
1esti patrocinio potenter defensuri. Quo autem magis
emergat, quales sint quos orbi ca-tholieo venerandos
et eo1endos proponimus, pIaeet rerum gestarum histo-
riam breviter attingere.

Cyrillus et Methodius fratres germani, Tl1essalonieae
amp1issimo loco nati, Gonstantinopolim mature eonees-
serunt, ut in ipsa u1-be 0rientis prinoipe humanitatis
artes addisee1·ent. Nee latuit seintil1a ingenii, quae
iam tum e1ueebat in adoleseentibus; nam uterque plu-
rimum b1«evi profeee1-unt; at ()yrillus maxime, qui eam
seientia1·um laudem adeptus est ut singu1aris bono:-is
eaussa Phi1osop11us appe1laretur. Non 1ongo inter-
va1lo monaehum agere Methodius eoepit; Oyri11us autem
dignus est l1abitus, cui Theodo1«a impe1·atrix, auct0re
Ignatio Patriare11a, negotium daret erudiendi ad ödem
ebristianam 011azaros trans Ohersonesum ineo1entes,
qui idoneos saerorum administros 0onstantinopo1i imp1o-
raverant. Q,uod il1e munus non gravate aeeepit. 1taque
Che1·Sonam in �I�auris ad1atus, sermoni vernaeulo i11ius
gentis, ut quidam fes-unt, a1iquamdiu operam dedit;
eoque tempore sibi eontigit optimis auspieiis, ut S. Cle-
rnentis l. P. M. saoros (-ineres inveniret, quos quidem
band diffieile agnovit cum ex pervagata maiorum me-
moria., tum ex anehora, quaenm ipsa martyrem fortissi�
mum Traiani imperatoris iussu in mare praeoipitem
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actum, et deinde conditum fuisse constabat. -� Tam
pretioso tl1esauro potitus, in Cl1azarorum urbes sedes-
quo penetravit; quos praeceptis suis edoctos et Dei
numine instinctos, multiplici superstitione deleta, ad
Iesum Christum a(liunxit. Reoenti christianorum com-
munitate optime constituta, continentiae simul et cari-
tatis memoral)ile document-um edidit, cum oblata ab
indigenis d0na omnia recusavit, except.a servorum, qui
cl1ristianum nomen profiterentur, manumissione. M0x Con-
stantinopolim rediit a1acer, atque monasterium Polychro-
nis, quo se iam Methodius receperat, Cyrillus ipse secessit.

lnterim res apud OlJazaros prospere gestas ad
Rastilaum Moraviae principem fama (letulerat. ls,
0lJazarorum exemplo incitatus, (le aliquot operariis
evangeli(-is Gonstant.inopoli arcessendis cum imperatore
Michaöle III egit, net- (liffici1e, quod volebat, inipetra-
vit. lgitur tot iam factis nobilit-ata virtus, proximorum-
que iuvandorum in Cyrillo et Metl1odio perspeota volun-
tas eifecit, ut ii Moraviensi expeditioni destinarentur.
Cumque iter per Bulg«ariam instituissent- clJristianorum
initiatam sacris, nullo loco praetermittunt amplikieandae
religionis opportunitatem. In Moraviam vero effusa
obviam multitudine ad imperii kines, Summa voluntate
et celel)ri laetitia excipiuntur. Nec mora fuit, quin
imbuere ol1ristianis institutionibus animos aggrederen�
tur et in spem caelestium bonorum erigere; idque tanta
vi, tam operosa industria, ut non long«o intervallo Mora-
vorum gens nomen 1esu Christo libentissime dederit.
Ad eam rem non parum scientia valuit dictionis sla-
vonicae, quam C)-rillus ante perceperat, malt-umque
potuerunt sac1«ae utriusque Testamenti litterae, quas-
proprio p0puli sermone reddiderat. Quare omnis sla-
vorum natio plurimum l1omini debet, quod non fidei
el1ristianae solum, sed etiam civilis humanitatis ex
illo beneiicium aceeperit: nam (Jyrillus et Methodius
principes inveniendi fuerunt ipsas litteras, quil«)us est
se1·mo ips0rum Slavorum signatus et expressus, eaque de
causa eiusdem sermonis auotores non immcrito habentur.

Ex tam remotis disiunctisque provinciis 1·eru1n gesta-
rum gloriam secundus rumor Ron1am nuntiaverat. �
Atque ita (-um Nicolaus I. P. M. t«ratres optimos Ro-
m·am contendere iussisset, ji sine cunctatione imperata
i·acere instituunt; Romanumque iter alacriter ingressi,
reliquias S. Clementis secum advel1unt. Quo nuntio,
l·:·ladrianus II, qui in locum Nicolai (lemortui fuerat
suli"ectus, Clero populoque comitante, obviam magna
cum l1onoris signikicatione progreditur hospitibus illu-
stribus. Corpus S. Olementis magnis extemplo prodigiis

nobilitatum, solemni duota pompa, inlatum est in Ba-
silieam iisdem vestigiis paternae domus martyris invic-
tissimi 0onstantiniano tempore excitatam. Deinde Cy-
rillus·et Metl1odius de munere aposto1i(-o, in quo essent
sancte laborioseque versati, ad Pontiii(-en Maximum,
assidente Clero, ret·erunt. Ist quoniam fecisse contra
instituta maiorum religionesqne sanctissimas argucban-
tur, quod sermonem Slavoni(-um in perfunctione mune-
rum sacrorum usurpavissent, caussam dixere rationil)us
tam eertis tamque illustribus, ut Pontifex totusque
Clerus et laudarint homines et pr0barint. Tum ambo,
dicto ex formula eatl1o1icae professionis sacramento,
iuratique se in öde beati Petri et Pontificum Roma-
norum permansuros, B·piseopi ab ipso Hadriano creati
consecratique sunt, pluresque ex diseipulis eorum variis
sacrorum 0rdinum gradibus initiati.

lDrat tamen provisum divinitus, ut Oyrillus Ro-
mae con(leret vitae cursum anno DCOCLXlX die XIV
Pebruarii, virtute magis quam aetate maturus. Elatus
est funere pnblico magniiicoque apparatu, eo ipso, quo
Pontiiiees Romani solent, et in sepulcro, quod sibi
Ha(lrianus extruxerat, perhonoriiice compositus. Sacrum
defuncti corpus, quia 0onstantinopolim asporta1«i popu-
lus Romanus non pertulit, quamvis parentis moestissi-
mae (lesiderio expetitum, deductum est ad sancti Cle-
mentis, atque l1uius prope cineres oonditum, quos Gy-
rillus ipso tot annis venerabundus asservarat. Cumque
velJeretur per Urbem inter festos psalmorum cantus,
non tam funeris quam triumpl1i pompa, visus est popu-
lus Romanus libamenta honorum caelestium viro san-
etissimo detulisse.

Haec ubi acta, MetlJodius iussu auspiciisqne Ponti-
iieis Maximi ad consueta apostolici muneris officia in
Moraviam episcopus remigravit. In ea provincia fac-
tus forma gregis ex animo rei catholicae inservire
maiore in dies studio institit; faotiosis rerum novarum
auctoribus, ne catho1ieum nomen 0pinionum insania
labefacerent, fortiter resistere; Suentopoleum principem,
qui Rastilaum exceperat, ad religionem erudire; eum-
demque ofiicium deserentem admonere, increpa1-e, de-
mum sac1«orum interdietione punire. His de caussis
invidiam excepit deterrimi atque impurissimi tyranni,
a quo actus est in exilium. sed aliquanto post
restitutus tempestivis adhortationibus impetravit, ut
mutati animi indicia princeps e(le1·et, pristinamque
consuetudinem novo vitae modo redin1i intelligeret opor�
tere. Illud vero est mirabile, quod vigilans Metl1odii
caritas, praetervecta Moraviae fines, sicut superstite



0yrill0 Liburnicos et Servios attigerat, ita nnnc Panno-
nios complectebatur, quornm principem, 0ocelum no-
mine, ad relig-ionem catholicam informavit, et in ofiicio
rctinuit: et Bulgaros, qnos ipsos cum rege corum Bo-
gori in fide christani nominis conf1rmavit; et I)almatas,
quibuscum caclestia partiebat c0mmunicabatque charis-
mata; et 0arintbios, in qnibns ad nnins veri Dei no-
titiam cnltnmqnc traducendis plurimum elab0ravit.

Sed ca res molestiam h0mini pepcrit. Etenim qui�
dam ex novella christian0rum s0cietate, qnia strenue
actis rcbns virtutique Methodii inviderent, apud Jo-
annem V1Il Hadriani successorem, ins0ntem postularunt
de suspccta fide vi0latoqne more maiorum, qui in sacris
obeundis sormoncm graecnm ant latinum nnum adhibcre
c0nsneverunt, praeterea nullum. Time Pontifex inco-
lumitatis fidei disciplinaeqne veteris studiosissimus,
Metbodi0 Romam evocat0 dilncre crimina, seseqnc pur-
gare imperat. ls, nt sempcr erat ad parendum alacer
conscientiaeque testim0ni0 fretus, ann0 DG(JCLXXX
cum coram Ioanne et Episcopis aliquot Clcrcque urbano
adfuisset, fa.cile vicit, eam p1«orsus iidem et se retinuisse
c0nstanter et cetcros diligcnter ecl0cnisse, qnam prac-
scntc et approbante Hadrian0 declaratam, ad sepulcrum
principis Apostolorum inreinrando coniirmarat: quod
ver0 ad linguam Slav0nicam in sacris peragendis usur-
patam, se instis de caussis, ex venia ipsius Hadriani
Pontikicis, nec sacris litteris repugnantibns, iurc fccisse.
Qna pcroratione ita sc qnalibet culpae snspicione libe-
ravit, nt in re praesenti complexus Meth0dium P0ntifex,
potestatem eins arcl1icpiscopalem, expeditionemque
Slavonicam libenti anim0 ratam esse iusserit. lnsnper,
aliqnot delectis Episcopis, quibus Methodius ipsc prac-
csset, et qnornm Opera in administranda re christiana
iuvaretnr, pcrhonoriiicis commendatum litteris in Mora-
viam cum liberis mandatis remisit. Quas res omnes
postea summns Pontifex conkirmatas vo1uit per litteras
ad Methodinm datas, cum scilicet huic rnrsus sub-
eunda malcv0lornm invidia fuit. Quare securus animi,
cum Pontifice Maxime cunctaque Ecc1esia .Romana
arctissimo caritatis fideiqne vinculo coninnctns adsi-
gnatum sibi munus explere mu1to vigilantins pcrseve-
ravit:, nec diu desideratns est egregius 0perae frnctns.
Nam cum primum ipse per se ad catl1olica1n ödem
Borzivoium principem Bobemornm, deinde l-ndmillam
nx0rem eins, adhibit0 quodam sacerdote, perdnxisset,
brcvi perfecit, ut in ca gente christianum nomen longe
latequc vulgaretur. Per eadem temp0ra Bvangelii
lumen in Poloniam invehendnm cnravit; qno cum ille
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per mediam Gallaeciam penetravisset, sedem epis-
copalem Leopoli statuit. Inde, ut nonnulli tradi(lernnt,
in Moscoviam proprii nominis digressns, tbronum pen-
tiiicale Kiowense constituit. Cum l1is l1aud sane ares-
centibus laureis in Moraviam reversns est ad snos:
iamqne sese abripi ad 11nmanum exitum sentiens, ip�
semet sibi successorem designavit; Clerumqne et po-
pulum snpremis praeceptjs ad virtutem cohortatus, ca
vita, qnae sibi via in caelum fuit, placidissime defnnctns
est. ��� Uti Oyrillnm Roma, sie Meth0dium Moravia
decendentem lnxit, amissum quaesivit, funcre eins
modis omnibus honestato.

Horum fact0rum, Venerabiles l«�ratrcs, periucunda
Nobis accidit rccordatio; nec medi0criter c0mmovcmnr,
cum rctro l0ng«e respicimns optimis initiis splendidan1
Slavonica-rum gentium cum R0mana IDcclesia coniunc-
tionem. Etcnim d11o isti cl1ristiani nominis propaga-
t0res, de quibns loquuti snmus, Constantin0p0li quidem
ad etl1nicos populos discesserunt; sed tamen corum
missionem ab hac Apostolica Sede, catl1olicae nnitatis
centr0, ant omnino imperari, ant, qnod plus vice Sim-
plici actum est, rite sancteqne a.ppr0bari oportuit.
Rcvera hie in Urbe Roma ab iis est et suscepti mu-
neris ratio reddita, et ad accusationes responsum; hie
ad sepnlcra Petri et Pauli in lidem catl1olicam iuratum,
c0nsecratioqne episcopalis accepta nna cum p0testate
saeri imperii, retento ordinnm discrimine, constitnendi.
Demum l1inc est nsus slavonici serm0nis in ritibns
sanctissimis impetratus; atque hoc ann0 decimum ex-
pletur saeculnm, ex quo .Joannes V1ll P. M. ad sucn-
topolcum M0raviae principem ita scripsit: I-itter«as
slavonicas . . . qnibus Deo laudes debitae
resonant, iure laudamus, et in eadem lingua
Christi Domini N0stri pracconia et Opera ut
enarrcntnr inbemns. Ncc sanae fidei vel doc-
trinae aliqnid obstat, sive missas in eadem
s1avoniea lingua cancre, sive sacrum Evan-
gelium vel lectioncs divinas Novi et V«eteris
Tcstamentibenetrans1atas et interpretatas
leg«erc, et alia h0rarnm officia omniapsa1lerc.
Quam cons11etndinem mn1tas post vices sanxit Bene-
dictns XIV per ap0stolicas Litteras anno MDCOLlV
die XXV Augusti data.s. � PontiEces antem Romani,
quotiescumque 0pem rogati snnt a principibns viris, qui
populis praeessent OyrilliMethodiiqne opera a.d chri-
stian0s ritus tradnctis, nnmquam commiserunt, nt sua
dcsideraretur in adinvando benignitas, in docendo
hnmanitas, in consjliis dandis benevolcntia, in rebus
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omnibus, quihuscumque possent-, eximia vo1untas. P1·ae
ceteris ve1·o Rasti1aus, Suentopo1cus, Cocelus, sancta
Ludmil1a, Bog01-is insignem Decesso1«um Nostrorum
ca-1«itatem pro re et tempo1«e expe1·ti sunt.

Neque Cyri1li ae Methodii interitu constitit aut
remisit paterna Romano1·um Pontificum pro S1av0niae
popu1is sol1icitu(1o; se(1 in tucnda apu(1 eos sanctitate
religionis conservan(1aque p1«ospe1«itate pub1ica semper
enituit. Reve1«a apu(1 Bu1garos Nico1aus I saeerdotes
qui popu1um instituercnt, et Episcopos Popu1oniensium
et Po1«tuensium ab U1·be Roma misit, qui 1«ecentem
ch1·istian01-um societatem o1-(1ina1«ent: item Bu1ga1«o1-um
creb1«is de sacro iure eont1«ove1«siis is ipse 1·esponsa pe1«a�
mante1« reds.1idit, in quibus vel ji, qui min11s E(-c1esiae
Romanae favent, summam pru(1entiam co11au(1ant atque
suspiciunt. Ae post luetuosam (1issi(1ii ca1amitatem, laus
est Innocentii III 1·econci1iasse cum B(-«c1esia catho1ica
Bulga1«os, G-1«egorii autem IX, Innocentii IV, Nicolai IV,
IDugenii IV in reconci1iata g1«atia 1«ctjnuisse. � Simi1iter
e1·ga Bosnienses et E1«Zegovinenses, p1·ava1-um opinio-
num (1ecept0s contagiis, insigniter e1uxit Deeessorum
Nostro1«um ca1«itas, s(:i1icet Innocentji III et 1nnocentiiIV,
qui eve1lc1·e ex animis e1«1«o1·em; G1·ego1«ii IX, C1ementis
VI, Pii II, qui sac1«ae potestatis gra(1us per eas regiones
stabi1iter jirma1·e studue1«unt. � Nec exiguam, nec po-
st1·emam cum-1«um sua1"um pa1«tem Im1oeentius III, Nico-
laus IV, Benedictus XI, Clemens V in Se1«vjos con-
tulisse putan(;1i sunt, a quibus fraudes, ad 1abefactandam
1«e1ig-ionem astutc eompa1·atas, p1·ovidentissime conti-
nue1«unt. -- Dalmatae qu0que et L-iburnici ob iidei con-
stantiam, vicissitu(Iincn1que ofiiciorum a Ioanne X, a
Gk1«egorio VII, a Gs1·ego1«io IX, ab U1«bano IV favo1·em
singu1a1«em et g1«avia lau(ium praeconia a(iepti sunt. �-
Denique ipsa in Ecclesia se1·miensi, saecu1o sexto bar-
ha1«orum incu1«sionibus de1eta, posteaque sancti Stephanil
Hunga1«iae 1·egis pio stu(1io 1·estituta, multa sunt Gre-
go1·ii IX et CIementis XIV benev01entiae monumenta.

Quapropter agendas Deo grates esse intelIigimus,
quod ic1onea Nobis occasio p1«aebeatu1· grat-ikicandi genti
Slavo1·um, communisque ips01·um uti1itatis efiiciendae,
non minore ce1·te stu(ii0, quocI est in Deeesso1·il0us No-
st1«is omni temp0re pe1«spectum. I�Ioc scilicet spectamus,
hoc unice cupimus, omni ope contende1«e ut gentes
S1av0nici nominis maiore Episcopo1·um et saeerc1otum
copia instruantur; ut in prot"essione ve1«ae fidei, in
ohedientia verae Iesu Christi Ecc1esiae ob1irmentur,
expe1«iendoque quoti(iie magis sentiant, quanta vjs bono-

1«um ab Bcc1esiae catho1ieae institutis in convictum
domesticum omnesque 1«eipub1icae ordines re(iun(1et.
I11ae quidem Ecolesiae plurimas et maximas cura1«um
Nostra1·um sibi partes vin(1icant; nec quicquam est,
quod optemus vehementius, quam ut earum possimus
commoditati p1«ospe1·itatique consu1e1·e, cunctasque per-
petuo conc01«diae nexu Nobiscum habere coniunetas,
quod est maximum atque optjmum vineu1um inco1umi-
tatis. Reliquum est, ut a(1spj1«et propositis Nostris et
incoepta secundet dir-es in mise1«ieordia Deus.
N0s inte1«im apuc1 ipsum c1eprecato1«es adhibemus Cy-
1«i11um et Methodium, Slavoniae magist1·os, quo1«um sicut
vo1umus amp1iiica1«i cu1tum, ita (-aeleste pat1·ocinium
Nobis adfutu1«um coniic1imus.

Itaque p1·aeeipimus 11t, rate die quinto mensis Iu1ji
quem f. 1«. Pius IX constituit, in I(alen(1a1«iu1n Romanae
atque unive1«sa1is Ecc1esiae inse1·atu1·, agaturque quo-
tannis festum sancto1·um 0y1·il1i et Methodii cum ritus
dup1icjs mino1«is 0fiicio et Missa p1«op1«ia, quae saerum
Consi1ium leg·itimis 1·itibus eogn0scenclis app1·obavit.

Vobis autem omnil)us, Vene1·abiles Fratres, man-
(1amus, ut has Litteras Nest:-as pub1icandas curetjs,
et quae in iis p1«aese1·ipta sunt cunctos ex online sacri�
co1a1«um, qui (1ivinum 0fficium ritu 1Dcclesiae Romanae
ce1eh1·ant, sei-vare iubeatis, in suis quisque Ecc1esiis,
Provinciis, civitati1)us, Dioeeesibus, et locis ReguIarium.
Deniq11e volumus, Vol)is suacIentibus et c0ho1«tantibus,
in unive1"sum 1«ogari atque o1·ari Cy1-il1um et Meth0dium,
ut, qua va1ent a.pu(1 Deu1n g1«atia, 0riente tote rem
ch1«istianam tueantu1«, imploranc1a catholicis hominibus
constantia, (1issi(1entibus, I-econcilianclae cum« vera
Ecclesia eonco1·(iia.e vo1untate.

Haec, ut sup1·a sc1«ipta sunt, ita 1·ata et fi1-me« esse
iu1)emus, non obstantibus san(-ti Pji V Pontiiicis De-
eesso1«is Nost1«i aljisque Aposto1icis supe1· B1·eviarii et
MissaIis Romani reformatione ec1itis C0nstitutionibus,
statutis quoque ac e0nsuetudinibus, etiam in memo-
1«a1)ilibus, cete1«isque eont1«a1«jis quibuseumque.

Gaelestium ve1·o mune1«um auspicem et praeeipuae
Nost1«ae benevo1entiae pignus, Apostolicambenedictionem
Vobis omnibus, Vene1«abiles F1«atres, cunctoque Clero
et populo singu1is Vestrum commisso peramante1« in
Domino impcrtimus.

Datum Romae apu(1 sanctum PetI«um, die XXX
Septembris Anno MDCO0LXXX, Pontificatus N0stri
anno Te1«tio. LEO PP. XIlI.



81

Verwaltung des hoheupriesterlichen Amtes.
Dargestellt von Prosessor Dr. Probst.

§. 56. Eingang.
Der Eingang (der Jntroitus, das Kyrie mit Gloria

und die Collecte), ist eine durch die Beziehung auf das Kirchen-
jahr concreter gesaßte Wiederholung des Vorbereitungs-
gebetes. Die Verwandtschaft des Jntroitus mit dem Psalm
.lu(liea entgeht dem Auge so wenig, als die des 0ontiteor
mit dem Kyrie eleison und die der Oration aufe1- und
o1·a.mus mit der Collecte.

Früher betete man als Jntroitus einen ganzen Psalm
mit der Doxologie und einer Antiphon. Jetzt folgt auf die
Antiphon gewöhnlich blos Ein Psalmvers. In den Temporal-
messen der Passions- und Charwoche fällt die Doxologie aus,
in der österlichen Zeit setzt man der Antiphon zwei oder drei
Alleluja bei. Der Priester bezeichnet fich bei der Recitation
des Jntroitus mit dem Kreuze, weil mit demselben ehedem
die Messe begann.

Mit Kyrie eleison respondirte in der ältesten Zeit
das Volk den Orationen der Katechumenenmesse, weswegen
fich vermuthen läßt, das heutige Gebet desselben habe in diesem
Responsorium seinen Ursprung. Meistens knüpft sich an das-
selbe der Hymnus: Gkloria in excelsis Deo, der, im dritten
Jahrhunderte ein Besiandtheil des Morgengebetes, im fünften
in die Messe Aufnahme fand «). Als Festgesang wird er nur
an den Festen und Sonntagen gebetet, wenn nicht der traurige
Charakter der Zeit die letzte verbietet. Bis zu Ende des
11. Jahrhunderts blieb die Vorschrift des Gregorianum in
Kraft: ltem (lioitur Gklo1-ja in excelsis Deo si episoopus
fue1·it, tantummodo die dominiea, sive (liel:)us festis.
A p1«esbyte1«is autem minime clieitur nisi sol0 in pas(-l1a.
Q11an(lo ve1«o letania agitu1· neque Gslo1·ia in excelsis
Deo neque Allelu·ja oanitur. Postm0dum dieitur oratio.

Diese 0ratio ist die Collecte, ein Bittgebet, in welchem
der Priester die Anliegen des gesammten Volkes zusammenfaßt
und Gott darbringt. In dem Vordersatze stiitzt es sich auf
das Geheimniß des Tages, als Grund des Vertrauens, im
Nachsatze enthält es die eigentliche Bitte. Meistens an den
Vater gerichtet schließen diese Oratlonen mit der Formel:
per Christum wie schon in den ersten Jahrhunderten. Da-
mals wurde nämlich ein längeres aus vielen Abtheilungen
bestehendes Gebet, die s. g. oath0lio-J. (seil. oratio), ei1«enioa,
verrichtet, das man jetzt noch am Charfreitag betet. An seine
Stelle trat die Tages- oder Festoration, der bei verschiedenen
Anlässen andere Gebete beigesellt wurden, so daß die Congre-

I) of. §. 51.

gation der Riten sestsetzte, sie dürfen die Zahl sieben nicht
überschreiten. Im Allgemeinen lautet die Regel, je höher der
Rang eines Festes ist, desto mehr soll es zur Geltung kommen,
weßwegen doppelte Feste Eine, die niederen Ranges drei solche
Orationen besitzen.

§. 57. Lesung.
Der erste Bestandtheil der Lesung, die Epistel, der Apostolos

oder die Lection, ist theils den a. t., theils den n. t. Schriften-
mit Ausnahme der Eoangelien, entnommen und enthält theils
moralische Lehren, theils Typen eines in dem Christenthum
offenbar gewordenen Geheimnisses. Weil sie dem Evangelium
gegenüber den Charakter der Vorbereitung an fich trägt, wird
sie vor demselben und aus der linken Seite des Altares gelesen.

2. Das Mittelglied zwischen Lection und Evangelium bildet
das Graduale, das sich in der Fastenzeit durch den Tr·actus
verlängert, in der österlichen aber zum Allelujagesang
wird. In einigen Messen kommt zu diesen Theilen noch die
Sequenz hinzu.

Vor dem fünften Jahrhundert wurde nach der Lection ein
Psalm gesungen, seit demselben erscheint das Graduale in
seiner heutigen Gestalt �). Den Namen hat es von grac1us,
der Stufe des Ambo, auf der es recitirt wurde. Zuvor
Responsorium genannt, erhielt es diese Bezeichnung, um es
von dem Responsorium des Brevieres zu unterscheiden. Das
einemal recapitulirt es den hauptsächlichen Jnhalt der Lection,
das anderemal bringt es den Charakter des Festes zur Geltung.

Seine Verlängerung, sofern sie freudiger Natur ist, wird
zum Allelujagesang, der in der österlichen Zeit an die
Stelle des Graduale tritt. Von einem Allelujagesang während
dieser Tage spricht schon Tertullian und noch deutlicher Ambrosius
und Augustinus. P. Damasus schrieb vor, das Alleluja auch
außer dieser Festzeit zu beten.

Der zweite Ausläufer des Graduale, welcher Ausdruck der
Trauer ist, heißt Tractus, weil er in einem Zuge (uno
traotu) d. h. ohne daß ihn ein respondirender Chor unterbrach,
von einem Sänger in gedehnter Melodie vorgetragen wurde.
Er kommt in den Messen von Septuagesimä bis Ostern vor.
Der 3., 5. und 7. Wochentag hat jedoch nur ein Graduale,
um die Gläubigen durch ununterbrochene Trauergesänge nicht
zu ermüden. »

An den Allelujagesang schließt sich an Ostern, Pfingsten
und Frohnleichnam die Sequenz an. Sie trat im zehnten
Jahrhundert (Notker der Stammler von St. Gallen s� 912
verfaßte die erste) an die Stelle des sog. Neuma (jubila.tio),
in welchem das letzte A des Alleluja in verschiedenen Ton-

1) or. §. 51.
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beugungen fortgesungen wurde. Als Fortsetzung des Tractus
erscheint die Sequenz am Feste der sieben Schmerzen Mariens
(sta1)at mater) und in den Requiemsmessen (dies irae-3).
Jst das textlose Neuma der Ausdruck einer unaussprechlichen
Freude: so ist die Sequenz ein Erguß der Freude (Trauer),
in welchem die Segnungen des Festes klar ausgesprochen smd.
Durandus sagt: die Freude wird nicht blos gefühlt, sondern
auch verstanden.

3. Die Lesung des Evangeliums schließt diesen Kreis
ab. Die L ichter, die während der Recitation desselben brennen
und deren Gebrauch, bei diesem Anlasse, schon Gregor Naz.
erwähnt, sinnbilden Jesus als das Licht der Welt und erinnern
daran im Lichte des Evangeliums zu wandeln. Desgleichen
symbolisirt der Jncens den Wohlgeruch desselben, wie den
ihm entsprechenden Wandel. In dem Küssen des Buches
drückt sich das Einssein mit dem Worte Gottes aus.

Das St)mbolum wurde im Orient bald nach dem
Nicäum«iii die Liturgie aufgenommen, wie Jacob von Edessa
bezeugt, während es Papst Benedict VIll. (-. 1014 in die
römische Messe einreihte«). Man betet es an den Sonn-
tagen und jenen Festen, die in einer näheren Beziehung zur
Verkündigung und Verbreitung des Glaubens stehen. (Patro-
cinium, Maria Magdalena.) Seine Stellung nach dem Evan-
gelium rechtfertigt sich von selbst.

§. 58. Von der Messe der Gläubigen im
Allgemeinen.

In der unbedingten, es zerstörenden Hingabe eines sinn-
lichen Wesens an Gott, als den Herrn über Leben und Tod,
besteht das Opfer. Die Handlung, welche dieses am voll-
ständigsten ausdrückt, ist das saeriticium, das sich in dem
Meßopfer in der Consecration vollzieht und die Oblation
bereits in sich schließt. In einer vollkommen entwickelten
Opferhandlung, als welche sich die Messe darstellt, erhält jedoch
die letzte eine gesonderte Stellung, sofern die Materie des
Opfers von dem profanen Gebrauche ausgeschieden und mit
Rückstcht auf die Consecration dargebracht wird.

Wenn durch das in der Consecration vor sich gehende
Opfer die Schuld gesühnt ist, giebt sich der versöhnte Gott
in der Communion den Menschen hin, die darum das
Opfer vollendet. Das Genießen der Opferspeise drücktTheil-
nahme am Opfer aus, denn die treten mit dem Opfer in

E) Auf die Controverse, ob es bereits im sechsten Jahrhundert
ein Bestandtheil der römischeii Messe war, dann aber ausgemerzt, durch
den genannten Papst wieder aufgenommen wurde, gehe ich hier nicht
weiter ein, sondern bemerke nur, daß dieses nach meiner Ansicht der
Fall war.
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Verbindung, welche Opferfleisch essen« Der Apostel nennt des-
halb die Genossen des Teufels, welche an den heidnischen
Opfermahlen Theil nehmen. l. Cor. 10. 20.

Den Mittelpunkt »der Messe der Gläubigen« bildet dem-
nach die Consecration, zu der sich die Oblation als Vor-
bereitung, die Communion als Folge und Frucht verhält.

§. 59. Opferung.
Die Opferung umfaßt die von der Antiphon, Offertorium

und der Präfation umrahmten Handlungen und Worte.
So lange die Gläubigen in früherer Zeit die Opfergaben auf

den Altar legten, sang der Chor Psalmverse mit einer Anti-
phon, welch� letzte jetzt vom Priester gesprochen und Offer-
torium genannt wird. Dieser Gebetstheil, dessen Einführung
Gregor l. zugeschrieben wird, steht in demselben Verhältnisse
zur Gläubigenmesse, wie der Jntroitus zur Katechumenenmesse.
Er deutet den Gedanken der kirchlichen Tages- oder Fesizeit
an, die in der betreffenden Messe gefeiert wird, wie die ,,Vor-
zeichnung« eines Musikstückes die Tonart desselben.

2. Die darzubringende Materie ist Weizenbrod und
Wein. Das Mark der Erde sproßt in dem Weizen auf, der
darum am geeignetsten ist Mark des Lebens, Fleisch des
Organismus zu werden. Der Saft der Pflanze läutert sich
in der Rebe zu jener Süßigkeit, die durch einen weiteren
Proceß zum begeisternden Weine und lebendigen Blute wird.
So entsteht, aus dem Zusammenwirken von Sonnenlicht und
Erdenfeuchte, Weizen und Wein und sie zeugen Fleisch und
Blut. Fleisch und Blut hat aber der Sohn Gottes angenommen
und dadurch die Vereinigung zwischen Gott und Mensch her-
gestellt. Die Opferung von Weizen und Wein symbolisirt
darum die Darbringung der gesammten Natur an Gott. Der
Mensch sollte die Natur mit allen ihren Geschöpfen Gott auf-
opfern. Genes. 2, 15�19. Statt dessen mißbrauchte er
sie zu Gelüsten und opferte sie im Götzendienste den Dämonen.
I. Cor. 10, 20. In dem eucharistischen Opfer erhält das
Gottgewollte Verhältnis; Ausdruck.

Der Mensch soll sich aber auch selbst Gott opfern. Diese
Selbstaufopferung des Menschen symbolisirt die Dar-
bringung von Brod und Wein insofern, als das Opfer der-
selben das Opfer der menschlichen Nahrungsmittel und deren
Hingabe die des Menschen selbst involvirt. Das Missale ver-
leiht dieser Selbstopferung in dem Gebete: in spiritu h11mi�
lita.tis das Wort.

Endltch symbolisirt die Darbringung von Brod und Wein
das Opfer des Fleisches und Blutes Christi. Durch
die Consecration verliert dieses Opfer aber seinen symbolischen
Charakter und -wird zum wahren und wirklichen Opfer Christi.
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Die Mes;gebete nennen darum wiederholt die Darbringung der
Opfermaterie das Opfer selbst, in das sie verwandelt wird.

Die Gebete, die jetzt die Oblation begleiten, sind wahr-
scheinlich zwischen Jnnocenz III. -s- l216, und Clemens VI.
-s- 1362 in das römische Missale aufgenommen worden. Jn
einzelnen Diöcesen waren sie früher vorhanden, die älteste
Zeit kennt sie nicht.

In derselben verrichtete der Priester für sich ein stilles
Gebet, das im fünften Jahrhundert eine bestimmte litu1«gische
Fassung und dann den Namen seoreta. erhielt. Als Er-
zeugnis; jener Zeit, welche die liturgischen Gebete dem Kirchen-
jahre gemäß gestaltete, trägt die Secret denselben Charakter
und dieselbe Gestalt an sich- wie die gleichzeitig entstandene
Collecte und Postcommunion, während die übrigen Oblations-
gebete von dem Kirchenjahre nicht influenzirt werden.

§. 60. Canon und Präfation.
Die Verkündigung des Wortes Gottes hat eine Richt-

s chnur, einen Canon, an der 1·egu1a fide-i und die Feier
des eucharistischen Opfers hat eine Regel an dem Meßcanon.
Deshalb spricht das Gelasianum von einem Canon a(-t;i0nis.
Das Wort Canon ist um so angemessener, als dem alten Dank-
gebet die regula iidei zu Grunde lag. Die Bezeichnung
acti0 wurde aber darum gewählt, weil der betreffende Theil
der Messe die Handlung katexochen, die Opferhandlung, ent-
hält. Das Gelasianum giebt nämlich die Ueberschrift Canon
acti0nis den Gebeten von dem su1·sum corda. der Präsation
bis zum p:1x Domini nach dem Vaterunser und Embolismus.
Denn das alte Dankgebet erstreckte sich von sursum cor(1a
bis zum Vaterunser, dem erst Gregor I. den Platz nach
dem Canon anwies. Das uns überlieferte Gelas1anum hat
die Aufschrift des alten Gelasianum beibehalten, den Canon
selbst besitzt es jedoch in einer nach dem gregorianischen Sacra-
mentar umgebildeten Form.

2. Diese Umbildung traf den Anfang des alten Dank-
gebetes, die jetzige Präfation, die von P. Damasus ab-
geklirzt und dem Einflusse des Kirchenjahres ausgeschlossen
wurde«). In Folge dessen erhielt allmählich jede Festmesse
eine eigene Präfation. Gregor I. beschränkte die auf die
kirchlichen Zeiten und Feste abzielenden Zusätze der Präfation
auf einige wenige2), so daß wahrscheinlich die heutigen neun
Präfationen3), deren Zusätze durch ihren tiefen Inhalt und
ihren kräftigen Ausdruck zu dem schönsten gehören, was die
�·:-,-ji

I) ei- § 52· 2) of. §. 53.
Z) Die zehnte oder marianische Präfation kam unter Urban II.

(1088�-l099) in das Missale.

katholische Liturgie besitzt, von ihm ausgewählt sind. Ferner
wurde die Präfation, vom Canon getrennt, das unmittelbare
Vorbereitungsgebet auf denselben und nimmt nun eine ähn-
liche Stellung zu ihm ein, wie der Jntroitus und die Antiphon
Offertorium zu den ihnen nachfolgenden Meßtheilen. Während
darum das Trisagion in der alten Liturgie auf die Consecration
überleitete, bildet es jetzt den Schluß der Präfation. Uebrigens
versieht es, gemäß seines Inhaltes, auch jetzt noch diese Func-
tion, denn in dem ersten Theile verherrlicht es durch das
dreimal heilig die Trinität, in dem zweiten Theile eilt es aber
dem in der Consecration kommenden Erlöser mit den Worten:
Benedjctus qui venit etc. entgegen.

3. Der mit te igitur beginnende Canon ist das ehr-
würdige Gefäß, in dem sich das unblutige Opfer des·neuen
Bundes vollzieht. Er ist der Träger einer göttlichen, des-
wegen ewigen That, die sich in der Zeit real fortsetzt. Darum
die streng objective Haltung der Gebete, das stille Sprechen
des Priesters. Darum bleibt er unberührt von dem Wechsel
des Ktrchenjahrs. Seinem Wesen nach wahrhaft apostolischen
Ursprungs und rein von jedem Jrrthum, enthält er nichts, was
nicht im höchsten Grade Heiligkeit und Frömmigkeit athmete �).

(Fortsetzung solgt.)

Zur rechtlicheu Stellung der Organisten.
Mitgetheilt vom Rechtsanwalt Dr. Porsch.

Die Stadt B. hat eine Pfarrkirche mit einem Pfarrer-
��� der den Titel eines Stadtpfarrers von B. trägt, ��- und
daneben für den deutschen Theil der Gemeinde oder, wie man
auch sagt, für die deutsche Gemeinde eine Succursalkirche, die
Jesuitenkirche, mit einem besonderen Präbendar. Die Pfarr-
kirche und die Jesuitenkirche hatten je ein besonderes Kirchen-
collegium, beide haben jetzt auch je einen besonderen Kirchen-
vorstand.

Am I. Dezember 1873 bestellte der Stadtpfarrer, Propst
v. C., ohne schriftliches Decret den Lehrer K. zum Organisten
an der Jesuitenkirche mit der Verpflichtung

an jedem Sonn- und Feiertage während des Hochamts
sowohl als auch während der Vesperandacht die Orgel
zu spielen, an zwei näher zu bestimmenden Wochentagen
in einer mit seinem Amte als Lehrer nicht kollidirenden
Zeit die heil. Messe mit Orgelspiel zu begleiten, die den
Katechisationsunterricht behufs Aufnahme zur ersten heiligen
Communion besuchenden Kinder jeden Mittwoch und
Sonnabend von 3��-4 Nachmittag im Kirchengesange zu

l) T1«dt. Ses8. 22 C. 4.



unterrichten und mit denselben Kindern den Kirchen-
gesang während des genannten Hochamts zu leiten.

Die Stelle sollte verabredetermaßen seitens des Pfarrers
unkündbar sein, und Pflichtvergessenheit und unmoralischer
Lebenswandel dem Pfarrer das Recht geben, das Amt mit
dreimonailicher Kündigungsfrist zu kündigen.

Auf Grund des Vermögensverwaltungs-Gesetzes vom 20. Juni
1875 war für die Jesuitenkirche an Stelle des Kirchencollegii
ein Kirchenvorstand getreten, und dieser Kirchenvorstand erließ
am 27. Februar 1878 an den Lehrer K. folgendes Schreiben:

Zufolge heutigen Beschlusses kündigen wir Ihnen die
Stelle des Organisten an der katholischen Jesuitenkirche
hierselbst vom 1. April d. J. ab dergestali, daß Sie von
den bis dahin noch bestehenden Verpflichtungen hiermit
entbunden sind.

Lehrer K. nahm die Kündigung nicht an, weil er keine
Veranlassung dazu gegeben, weil der Kirchenvorstand auch
keinen Kündigungsgrund angegeben habe, und weil nur dem
Propst v. C. als pastor loci nach der erzbischöflichen Jnstruction
vom 20. Juli 1871 das Recht zur Kündigung zustehe. Lehrer
K. legte deshalb an den Gerichtshof für kirchliche Angelegen-
heiten Berufung ein.

Der Kirchenvorstand entgegnete u. A., daß der Pfarrer
allein nicht befugt gewesen, den Organisten anzustellen, die
Anstellung selbst also ungiltig sei. Der Kirchenvorstand ver-
walte allein den Staatszuschuß von 300 Mark für den
Organisten. Das schließe das Recht der Annahme und Ent-
lassung des Organisten in sich. Es lägen thatsächliche Gründe
zur Dienstentlassung vor, zur Mittheilung derselben an den
Organisten habe der Kirchenvorstand sich nicht verpflichtet ge-
halten. Uebrigens habe an dem Kündigungsbeschlufse des
Kirchenvorstandes dessen geistliches Mitglied, der Präbendar der
Jesuitenkirche, theilgenommen. Außerdem brachte der Kirchen-
vorstand eine Verfügung des Staatskommissars für die
bischöfliche Vermögensverwaltung bei, in welcher auf eine Be-
schwerde des Lehrer K. anerkannt wird, daß der Kirchenvorstand
bei Entlassung desselben innerhalb der ihm gesetzlich zustehenden
Competenz gehandelt habe, und ein Erkenntniß des Kreis-
gerichts (Bagatell-Commission) zu B., nach welchem K. mit der
Klage auf Zahlung des Organistengehaltes für ein Ouartal
gegen den Kirchenvorstand abgewiesen worden ist, weil die von
dem Propst v. C. allein bewirkte Anstellung des K. dem §. 562
Theil 1I Tit. 11 A. L. R. gegenüber für rechtlich unwirksam
erachtet worden war.

Nach erfolgter Beweisaufnahme erkannte der Gerichts-
hof für kirchliche Angelegenheiten unterm 17. Mai
1879 dem Berufungsantrage des Organisten gemäß,
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daß der Beschluß des Kirchenvorstandes der katholischen
Jesuitengemeinde zu B. vom 27. Februar 1878, wodurch
dem Berufenden K. das Organistenamt gekündigt worden,
zu vernichten und die Kosten des Verfahrens außer Ansatz
zu lassen.

Der Gerichtshof nahm nach dem Zeugenbeweise an, daß
K. in das Organistenamt ordnungsmäßig d. h. gemäß §. 11
der erzbischöflichen Jnstruction »und §. 562 II. 11 A. L. R.
berufen worden sei. Weder jene Jnstruction noch das Land-
recht verlangen eine schriftliche Vokation. ,,Auch unterliegt
es keinem Bedenken, die Eigenschaft des Organistenamtes als
eines kirchlichen Amtes im Sinne des §. 11 Ges. v. 12. Mai
1873 anzuerkennen, weil die dienstliche Stellung des Orga-
nisten, welcher während des Hochamtes die Orgel zu spielen
und den Kirchengesang zu leiten hatte, für die äußere Ord-
nung des kirchlichen Lebens wesentliche Bedeutung hat.« Es
könne dahin gestellt bleiben, ob der Propst oder der Kirchen-
vorstand oder wer sonst zur Kündigung zuständig gewesen, da
die ausgesprochene Kündigung iedenfalls sich als ungerechifertigt
darstelle, da selbst wenn die Entlasssung in das bloße
Belieben des Kirchenvorstandes gestellt wäre, dies
denselben zu einer willkürlichen Kündigung nicht berechtigen
würde. Das Urtel sagt hierüber wörtlich:

»Es ist unzulässig, Uebertragung und Annahme eines
öffentlichen Amtes (!) einfach als einen Miethsvertrag
über Dienste anzusehen, welcher rein nach den Grund-
sätzen des Obligationenrechts zu beurtheilen wäre. Jus-
besondere bezweckt das Gesetz vom 12. Mai 1873 §. 2
im öffentlichen Jnteresse und absehend von dem bei einer
Amtsübernahme konkurrirenden Vertragselement, die Jn-
haber eines kirchlichen Amtes vor ungerechter, auf
unbekannten Gründen beruhender Entfernung aus dem-

-selben durch Vorzeichnung eines geordneten pro-
zessualischen Verfahrens, in welchem er namentlich
über die ihm zur Last gelegten Thatsachen gehört werden
muß, und des Erlasses einer schriftlichen, mit Grün-
den versehenen Entscheidung zu schützen und zwar nach
§. 11 Nr. 1 nicht allein dann, wenn die gedachte Ent-
fernung den Charakter einer Disciplinarstrafe an s1ch
tragen würde, sondern überhaupt in allen Fällen,
wo sie gegen den Willen des davon Betroffenen aus-
gesprochen werden soll.«

Dieser Entscheidung, welche Personen ein festes, kirchliches
Amt verleiht, denen kein eigentlich kirchliches Amt und jeden-
falls kein fe·stes übertragen werden sollte und übertragen
worden ist, kam der Kirchenvorstand insofern nicht nach, als
er die Organistendienste durch einen anderen Lehrer verrichten



ließ und dem K. den stipulirten Gehalt nicht zahlte. K. strengte
deshalb bei dem Landgericht zu B. wegen der bereits früher
eingeklagten Quartalsrate und vier weiterer Gehaltsraten Klage
an, und der Kirchenvorstand wurde, diesem Antrage entsprechend,
auch erstinstanzlich verurtheilt, indem das Landgericht sich wesent-
lich den Ausführungen des Gerichtshofes für kirchliche Angelegen-
heiten anschloß, nebenbei auch wegen der bereits früher ein-
geklagten Quartalsrate den Einwand rechtskräftig entschiedner
Sache verwarf.

Der Kirchenvorstand ging hingegen in die Berufungsinftanz.
Aus den zur Rechtsertigung der Berufung gemachten Aus-
führungen mögen nachstehende als von allgemeinem Interesse
folgen. (Schluß folgt)

.Sprcct)faal.
Zum Jubiläumsfaften.

Der Wortlaut der Jubiläumsbulle fordert zur Gewinnung
des Ablasses: ,,stricti juris jejunium« und daß die Gläu-
bigen ,,esurialibus tantum eibis utentes jejunent.« Dazu
kommt die Declaration der S. Poenitentiaria ,,vetito usu,
qu0ac1 qua1itatem cib01·um, eujuseunque in(1u1ti sen
privilegii etiam Bul1ae Orueiatae.« Nun schließt aber
nach Gurt) und dem heil. Kirchenlehrer Alphonsus ein stri(-ti
juris jejunium den Gebrauch von Eiern und Lacticinien nicht
aus. Diese Ausschließung ist vielmehr eine nur für die
Fastenzeit geltende Verschärfung des stricti juris
jejunium. Gsury I. n. 503. S. l-ig. n. 1009. sagen, daß
die abstinentia a 1actjeiniis nul1a generali lege pro
jejunio extra tempus quadragesimale imp0nitur und
dies sei sententia communis. Nur für manche Gegenden
z. B. für Rom besteht die Gesetzeskraft besitzende Gewohnheit,
auch an den Fasttagen während des Jahres (quatu0r tempora)
Lacticinien auszuschließen. Die Art, an Fasttagen außer-
halb der Fastenzeit zu fasten, wie sie das Kirchengebot
für die quatu0r temp0ra und die Viglien vorschreibt, ist also
nicht in Deutschland durch die Gewohnheit gemildert worden,
sondern vollständig geblieben, während sie beispielsweise
-in Rom nur durch die Gewohnheit verschärft worden ist.
Also z. B. an der Vigilie von Pfingsten auch mit Anwendung
von Lacticinien zu fasten, freilich mit Ausschluß von Fett und
Brühe, entspricht ganz der lex e(-e1esiae und ist daher ein
strictijurisjejunium. Die ausschließlich für die Fasten-
zeit durch ein Kirchengebot gegebene Verschärfung, Lac-
ticinien nicht zu gebrauchen, trifft also nur das strioti juris
·jejunium während der Fastenzeit, nicht aber sonst per
.a1mum. Da nun die Bulle nur ein strjcti jurjs je·junium
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zur Gewinnung des Ablasses fordert, so ist außerhalb der
Fastenzeit beim Jubiläumsfasten der Gebrauch von Lacticinien
nicht ansgeschlossen.

0ibi esuria1es werden von den Moralisten Fastenspeisen
überhaupt genannt ohne Ausschluß der Lacticinien. So auch
in den von der S. Poenitentiaria veröffentlichten Anfragen
und Antworten, die Gurt) n. 513 bringt. Ebendaselbst steht
auch dies esuria1es für Fasttage überhaupt.

Die Nr. 1 der Declarationen der S. Poenitentiaria,
die das Jubiläum betreffen, schließt nur den usus eujus-
(-unque indulti sen privilegii aus. Und auch wenn man
dazu die p1-ivi1egia eonsuetudjnis rechnet, bleibt der Gebrauch
von Lacticinien außerhalb der heil. Fastenzeit gestattet, da der
Gebrauch derselben in Deutschland und sonst nicht auf einem
privi1egium c0nsuetuc1inis beruht, sondern sich stric"t an das
Gebot hält. Da dies die Ansicht des heil. Alphonsus ist, kann
man s1cher daran festhalten.

Die sonst erwähnten Antworten von Rom setzen auf
Grund de.r gestellten Anfragen Jahreszeiten oder Orte
voraus, wo jejunium strieti ·juris und abstinentia a lag�
tieiniis zusammenfallen, was eben bei uns extra tempus
quadragesimale auch im Sinne der strieta lex eee1esia-e
nicht zutrifft.

Die Seelsorger haben an dem Wortlaut der Bulle und
der dazu gegebenen Declarationen festzuhalten. Diese bilden die
legitima publioatio, die nach dem Sprachgebrauch der auc-
tores pr0bati zu erklären ist. Sollten aber noch andere
Declarationen von berufener Seite nachträglich erlassen wer-
den, nachdem nun schon gar viele auch wiederholt die ihnen
erklärten Bedingungen erfüllt haben, um den Ablaß zu ge-
winnen, so wäre es wünschenswerth, daß zugleich pro prae-
terito eine perfeeta sanatio concedirt würde. Denn ins-
besondere solchen, die keinen eigenen Tisch haben, fällt der
Fasttag sehr schwer, ohne daß die Schwierigkeit grade so groß
wird, um dem Beichtvater s1cheren Grund zur Dispensation
zu bieten. Uebrigens sei noch bemerkt, daß auch ein c1efeetus
relative parvus nicht den ganzen Ablaß vereitelt, sondern
nur die Extension des actuellen Gewinnes vermindert. Dies
hat die S. C0ngr. ln(1ulg. betreffs der Auslassung einiger
Ave Maria beim Rosenkranzgebet erklärt. Wer also auch inner-
halb der Fastenzeit am Jubiläumsfasttage ein wenig Milch
oder Butter genossen hätte, dürfte deshalb noch nicht fürchten,
den Ablaß damals gar nicht gewonnen zu haben.

Liebenthal. August Herbig,
Dr. theol-. et phil. Kaplan.

Indem wir hieran die Mittheilung knüpfen, daß hinsichtlich
unserer Diöcese ein die obigen dringenden Wünsche berücksich-
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tigender Entscheid in kurzem zu erwarten sein dürfte; lassen
wir die jüngste Entscheiduiig der S. Poenitentiaria hier folgen:

saurer Poenitenta.ria ad ea, quae exposuit paro(-hus
N. (-ji-ca. jejunium pro lucran(1o .Jubila.eo vertentis anni
praesoriptum, resp0nciet: Qu0niam non omnes iideles
se(1 pauperiores tantum majorem procurandi (-ibos
esuria1es difiieu1tatem experiuntur, prueoeptnm Apo-
sto1icum oirea rati0nem jejunii non esse generali dis-
pensatione temperandum; p1«aesertim cum non trium
(iierum sicut in pr:iecedentiious .Jubilaeis, sei! unius
dumtaxat: diei jejunium injunotum fuerit. Iis autem,
qui veram et gravem pro0uran(1i oibos esuriales (1ifH-
(-u1tatem experiuntur, C0nfessarios indu1gere p0sse, ut
iidem poenitentes ovis et laotioiniis in jejunio pro hoc
.Jut)i1aeo praese1·ipto uti va.leant, servata in eeteris
jejunii eeelesiastioj forma.

Datum Romas in sue!-a Poenitentiarja,
die 24. Maji 1881.

A. Pellegrini , ,Reggente.
Das ,,Erml. Pstbl.« schreibt in der Juni-Nummer hierüber

Folgendes: Diese Bedingung gilt nicht blos ftir die durch Kirchen-
gebot zum Fasten Verpftichteten, sondern für Alle, also auch
für Kinder und Greise, und kann nur mit Rüeksicht auf per-
sönliche Schwäche oder aus sonstigen Gründen für die Ein-
zelnen durch den Beichtvater commutirt, nicht dispensirt werden.
Dasselbe gilt von der Abstinenz, so zwar, daß, wie auch sonst,
nach Maßgabe der Gründe diese allein ohne das Fasten com-
mutirt werden kann, und umgekehrt. Die Absiinenz selbst ist
so zu halten, wie sie an Fasttagen nach dem Kirchengebote
zu üben ist, also nicht in der Weise, wie sie ,,durch Jndult
oder Privileg« geübt wird; daß dagegen die Landesgeivohnheit
mit in Anschlag gebracht werden kann und folglich bei uns
Lacttcinien gestattet seien, ist ohne specielle authentische Erklä-
rung nicht haltbar.

Auf diesen Punkt niuß man die Gläubigen besonders
aufmerksam machen, so wie auch darauf, daß bei Ertheilung
der Dispens für den Fletschgenuß, nach einer Entscheidung
der S. O. Indu1g. vom 10. Juli 1869 über das Jubiläums-
fasten, die epu1ae mixtae untersagt bleiben.

Das ,,N. Augsb. Pstbl.« schreibt: Jm ,,Leo-Sonntagsblatt
für das katholische Volk« ist zu lesen: »Für die Diöcese
Paderborn hat der hochw. Herr Bisthumsverweser, Kapitular-
Vicar Dr. Drobe, in Nr. 2 des ,,Amtlichen Kirchenblattes«
bezüglich der Gewinnung des außerordentlichen Jubiläums-
Ablasses unter anderm Folgendes erklärt:

»Der vorgeschriebene Jubiläums-Fast- und Abstinenztag
ist in ganz strenger Weise zu halten, so daß an demselben

weder Fleisch, Fleischbrühe und Fett, noch auch Milch, Butter,
Käse, Eier genossen werden sollen. Zum Fetten der Speisen
ist an diesem Fasttage also blos Oel gestattet.«

Gilt das auch für andere Diöcesen? Es schreibt zu dieser Frage:
Es ist die Meinung ausgesprochen worden, daß das Gesagte

für jene deutschen Diöcesen nicht gelte, wo in den Hirtenbriefen
über die Bedingungen zur Gewinnung des Jubiläums des
erwähnten F-astens im strengen Sinne ohne Eier und Lacttcinien
nicht gedacht werde. Wie sich aber das ohne specielle päpst-
liche Vollmacht solle begründen lassen, ist uns unfaßbar.

Freilich wird das angezeigte Fasten bei uns häufig auf
Schwierigkeiten stoßen; aber immer ist das doch nicht der Fall;
wo aber eine wirkliche und namhafte Schwierigkeit vorliegt,
da kann der Beichtvater die Umänderung in ein anderes gutes
Werk anwenden. Es genügt die diffieultas vera et gravis,
die bei unseren Verhältnissen nicht selten zutreffen wird; ein
absolutes Bedürfniß wird nicht erfordert.

Das ,,Bamb. Pstbl.« schreibt: »Man liest in verschiedenen
Blättern, daß bei dem diesjährigen Jubiläum das eintägige
Fasten als ein strenges, nach dem ursprünglichen Kirchengebot,
aufzufassen sei, auch was die Qualität der Speisen betrifft,
daß die iiblichen Dtöcesandispensen nicht gelten, und folglich
auch der Gebrauch von Lacttcinien (Milch, Butter ic. Eier,
Käse) nicht gestattet sei. Dies folge aus der Jnstruction der
heil. Pönitentiarie für das Jubiläum ovn1879, §. 1, welche
man(iato sS. Pontjf1cis auch für das heurige am 25. März
d. J. erneuert worden ist.

Wenn sich dies so verhält, so ist für die meisten Gegenden
unserer Diöcese, namentlich für die ärmere Land- und Gebirgs-
bevölkerung, welche fast nur von Milch und Kartoffeln lebt,
den Beichtvätern anzurathen, daß sie von dem ihnen vi privi-
legii .Jubi1aei zustehenden Dispensationsrecht reichlich Gebrauch
machen und dieses gute Werk in ein anderes, etwa einen
nochnialigen Kirchenbesuch oder sonst wie, umwandeln. Es
wäre sonst zu fürchten, daß Niemand oder doch fast Niemand
bei uns des Ablasses theilhaftig würde. Freilich ist dies Dis-
pensiren (Commutation) nur für Eine Beichte möglich.

Das ,,Freib. Kirchenbl.« schreibt: Von verschiedener Seite
wird geltend gemacht, beim jejunium strietum sei nach alter,
rechtsgi"iltiger, allgemeiner Gewohnheit in Deutschland Milch und
Eier zu genießen erlaubt � dieses Gewohnheitsrecht sei nicht
aufgehoben und man könne sich auch an den Jubiläums-Fast-
tagen darnach richten. Man citirt für diese Ansicht ,,Maurel,
Ablässe, neue Ausgabe von P. Schneider« S. 556. Wenn
es sich uin eine moralische Verpflichtung des strengen
Fastens handeln würde, dürfte man wohl kein Bedenken tragen,
angeführter Meinung, die gewiß probabel ist, beizupflichten;
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wo aber die Bedingung zur Ablaßgewinnung in Frage
kommt, gestaltet sich doch die Sache etwas anders: Hier handelt
es sich um die Intention des Verleihenden. Ob man
den Gebrauch der Eier- und Mehlspeisen an gewöhnlichen
strengen Fasttagen des Jahres besser G ew ohnheit oder Jnduit
nennen soll, darüber wird man streiten können: in Folge der
vom apostol. Stuhle ertheilten Vollmacht schreiben die Bischöfe
vor, wie zu fasten ist; wenn sie also nur das Fleisch ver-
bieten, scheinen Milch- und Eierspeisen erlaubt durch Jndult,
nicht blos durch Gewohnheit. Wenn also Jndult und Dispense
in Bezug auf das Jubiläum nicht gilt, so wird auch das
Jejunium nach deutscher Gewohnheit nicht gelten oder doch
fraglich sein. Daß der heil. Vater auf gestellte Bitte in-
dulgiren würde ist kaum zu bezweifeln; Anfrage bei ihm gibt
Sicherheit, welche die Probabilität der ,,berechtigten Gewohn-
heit« nicht verleiht. Hase Salve juc1iei0 meliori.

Literaturbericht.
Die Geschichte der kirchlichen Hymnodik hat einen sehr willkom-

meneu Beitrag erhalten durch Dr. J. Kayser�s Beiträge zur Ge-
schichte und Erklärung der ältesten Kirchenhymnen, mit beson-
derer "Rücksicht auf das römische Brevier, 2. umgearbeitete nnd ver-
mehrte Auflage. Paderborn, Schöningh. Die sehr beifällige
Aufnahme, welche die erste Anflage vor Jahren gefunden, wird auch
dieser zweiten, eingehend umgearbeiteten, sicher zu Theil werden. Kayser
berücksichtigt in seinen Erklärungen sowohl den Jnhalt als anch die
historischen, kritischen und ästhetischen Momente, so daß die Hymnen
in ihrem tiefen Inhalt sich nach allen Seiten dem Leser erschließen. �-
Das bei Pnstet in Regensburg als Stereotyp-Ausgabe erschienene
G1·acluale de Tempore et de san(-t-isjuxta1·itum 1«0man-re eccle-
siae, empfiehlt sich durch Correctheit im Text, Vollständigkeit des Jn-
halts � auch die n0vissimae Missae sind aufgenom1nen ��-, Schön-
heii des Druckes. Das Format ist sehr handlich. � Dieselbe Empfeh-
lung verdient das bei Kösel in Kempen erschienene B1-evi-«-sum
Pan-um ex Breviario Romano eollect11m ad usutn q11otidia11um
in festis per a1111um aec0modatum. Die 0rationes a11te et p0st
miss-im sind dem Büchlein beigefügt. � Dieselben sind in sehr schöner
Ausstattnng erschienen bei Schmid in Augsburg als lJxe1-(-itia dem-
tjonis sacer(1ota1is. � Wir fügen hieran die Monographie, die Dr.
H. Weiß veröffentlicht hat über David und seine Zeit. Münster,
Theising. Es wird hier gegenüber den vielen Karrikaturen, zu denen
die negative Kritik diesen Mann nach dem Herzen Gottes herabgezerrt
hat, ein treues Bild von David�s Person, Leben und Zeitverhältnissen
geboten, so daß auch die Psalmen dadnrch eine lichtvolle Erklärung
erhalten. ������ M-

Nr-tizen.
(Den Meßwein) betr. schreibt das ,,N. Augsb. Pstbl.«: Es ist

ein sehr großer Fehler, wenn man den Meßwein von jiidischen
Weinhändlern bezieht. Ein solches Verfahren ist anstößig für
die Gläubigen und hält die Gefahr, einen gefälschten Wein zu
bekommen, nicht so stcher ferne, als es hier noththut. Oder kann der
Nichtchrist, der das heiligste Meßopfer als einen falschen und aber-
gläubischen Cult verwirfi, hinreichende Garantie bieten, daß er nur

solchen Meßwein liefert-, der make:-Ia va1ida, 1icita et apta conse-
c1-ationis ist? Kann ein solches Verfahren am Orte sein zu einer Zeit-
wo die Weinfälschnng so überaus stark betrieben wird, in erster Reihe
von jüdischen Weinhändlern? Die Versicherung reinen Wein zu liefern,
genügt heutzutage nicht mehr, daß ein viuum consec1«ai)ile geliefert
werde. Jeder Weinfälscher pflegt einem diese Versicherung zu geben,
und sie liegt da besonders nahe, wo der Weinhändler selbst nicht an
das heilige Meßopfer glaubt. Wiederholt kam schon der Fall vor,
daß sich ungetanfte Weinhändler über »die dummen Pfaffen« lustig
machten, die sich von ihnen mit ,,Meßbriihe anschmieren« ließen. Verschie-
dene kirchliche Erlasse haben daher ausdrücklich die Geistlichen angewiesen,
nur von glänbigen Weinhändlern, deren Religiosität, Glaube
und Gewissenhaftigkeit die nöthigen Garantien bieten, den
Meßwein zu beziehen. Unsere christlichen Vorfahren gingen bei der
Gewinnung des Meßweines stets mit größter Vorstcht zu Werke. Der
heilige Franz Borgias pflegte persönlich die Weinstöcke, von denen er
Meßwein zog, und der heilige Weneeslaus, Herzog von Böhmen, drückte
mit eigenen Händen die Trauben aus, deren Wein beim heiligen
Meßopfer gebraucht wurde. Wie sticht dagegen das Verfahren ab, den
Meßwein von Juden zu beziehen! Gewiß, ein Kirchenvorstand, der fest
daran hält: ,,0mne 11ul1itatis pe1«icuIum a sacri«åcio altac·is, quer!
supremus est; 1«eligio11is actus, a1«ceatut«« bezieht den Bedarf seines
Meßweines von keinem Juden.

(Das Schicksal der Bibliotheken) von Geistlichen nach deren
Tode ist in der That nicht selten wahrhaft betrübend, schreibt das ,,Freib.
Kirchbl.« Einmal werden sie oft armvollweise um ein wahres Spott-
gelb, womit nicht einmal die Einbände bezahlt sind, weggegeben. Sodann
werden oft die schönsten Werke auseinandergerissen; der eine Band
kommt in ein Haus, das stundenweit von dem Käufer des andern
entfernt ist. Mitunter bekommt ein Bauer ein ,,Missa1e Romam1m«
oder ein anderes lateinisches Buch, z. B. einen Band von Thomas,
womit er natürlich gar nichts Rechtes anzufangen weiß. Wenn die
Verwandten eines verstorbenen Geistlichen unverständig genug sind und,
ohne einen Sachverständigen zu Rathe zu ziehen, aus Furcht, er könnte
einen Gewinn für sich suchen, über die Bibliothek herfallen und sie
nach eigenem Gutdünken ,,versilbern«, dann kann�s allerlei Tollheiten
geben. Es könnten Exempel angeführt werden. Aber etwas Schlimmeres
noch ist thatsächlich schon vorgekommen und kann wieder vorkommen.
Es ist nämlich vor etlicher Zeit irgendwo vorgekommen, daß ein Mann
aus dem Volke, ein Handwerker, aus der Bibliothek eines verstorbenen
Geistlichen etliche Bände eines Werkes ersteigerte, das nicht in die
Hände eines Laien hätte kommen sollen, weil es da Schaden angerichtet
hat nnd selbst unter günstigeren Umständen hätte anrichten müssen.
Es ist darum dringend zu wünschen, daß die Herren Geistlichen auf
die eine oder andere Weise Vorsorge treffen, daß so etwas nach ihrem
Tode nicht vorkommen kann. Auf jeden Fall ist es gut, von Zeit zu
Zeit Büchermusterung zu halten. Es ist eben nicht Alles für Alle. �-

Zur Chronik.
Geftorben in der Diöcese Breslau.

Pfarrer Augustin Elpel in Klein-Zöllnig, -s- 31. Mai.
Geistl.RathPfarrerJ o sephS chneider in Waltdorf, -f-13. Juni(C.l«.).
Frei·restgn. Pfarrer, Jubilarpriester Carl Reiffenberg in Breslau,

T 22. Juni (sex1i0x- O. I«. seit 1835).
Erzdiöcese Prag (Preuß. Antheil).

Kaplan Peter Preuschofs in Schönfeld, -s- 4. Juni
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Zur Reisezeit empfehlen wir u user e ein b äu dig en sogenannt

,,Iir1lc-b1«eorere«
in Taschenformat »

(ganz gleich groß wie diese Anzcige)
in biegfamen, dabei aber dauerhaften Einbänden:

in roth Leineivand (i�r la- Baedeker),
Preis 11 Mark,

dasselbe in dunkler Farbe,
Preis II Mark,

in schwarz Maroguinleder mit Goldschnitt,
Preis 14 Mark,

als (!EiUlcgclIkcI1ic1T gebunden,
in roth Leiuewand (n1-xVacdeeek), spkeis12Makk,

in seines dunkles Maroquinleder als Brieftaskhe
gebunden,

daher BI7lcfIlII«lt)cUIJkcVIcc genannt
Preis nur 18 Mark.

Letzteres können wir wegen seiner ganz besonderen Bequemlich-
keit bestens empfehlen.

Für schwächere Augen eignet sich am besten die
einbiiudige groß Octavansgabe als Ginlegebrrvier,

gebunden in Maroquinleder, Preis 15 Mark, dasselbe mit Gold-
sehnitt Preis 18 Mark.

Reise!-.arten. iieisebiikher, Pläne, (!Lourøbiirhrr er.
in reichsier Auswahl.

G. P. Aderho1z� Buchhandlnng
in iBreo1au.

cU SEEBEC-SSSS
Verlag von Er. Ei. M-erhokz� Buchhandlung in Irre-3lau.

E) Iubiläumg-tBiichlein.
(i) «Iilnterrirkrt und. Gebete

für das

 Jubiläum im Jahre 1881. Voll
E) A. Meer,

Präfect und Redacteur des Schlesischcn Kirchenblattes und
 des Schlesischen Pastoralblattes.
 Mit leirihlicher (tJ-ieuehmigung. -�- Lille Rechte vorbehalten.
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. lcsiey·«0(«-7«Icer ·iIII)ilet1sz(nm.
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Nauki i m0(1litwy no.C) .
is) Jubile11sZ W 1·0ku p. 1881 J)
 wyda11ie p1-2eZ
 A. M e e r ,
Z p1«efekt-a i wydawey e2asopisma sz1z2,zl(iego kosicielnego
· I - pas?oK.ln;goK n ;pc·2c-t0n1uczy . . re« . «Zu poZwo10niem zwier2ohn0åai (1uehowneZj.

VVsZysi;Icie p1-awa 0st;rze-·-one.! v
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Preis jeder J1«lu8gak-e l5 Pfennige.
; Die Büchlein, welche sich durch Neichhaltigkeit des J
 Inhalts, sowie aber auch durch guten großen Druck E
 auszeichnen, erlauben wir uns bestens zu empfehlen und
« gewähren bei Partiebezügen die möglichsten Preiser- ?G mäßigungen.U H « OG.  «Zidrrhol, gsurhhondlung in Ihr-:slau.
 SSSSSH.-E»-»--ZSSSSe«

Jn der Verlaghandlung von Pier» Bru(-I: in Luxemburg ist
erfchienen und durch die Buchhandluug von G. P. Aderholz� in
Breslau zu beziehen:

Sonntags-D-Predigten.
iilraleiische Kanzel -Vorträge

auf
alle g3onntage des ;-.irrtjenjal)res

für
" Kirche und Haus

von
O. Si(-kingeI«, Pfarrer.

Mit leirci1licher 3pprobation.
22 Bogen groß in 80. �- 352 Seiten.

Preis Mk. 3,50.

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten von

P. Irren «Xnoer 1Elilemu erMissionair; der Gesellschaft Jesu in Amerika, g · ,
Originelle kurzgefaßte praktische JlcIItagt«--Z�tedtgten
für das anze Kirchenjahr. Drei Predigten fürjedes Fest. Mitbischöfl.QPpprob. gr. 80. geh. »in 5.60. Unter Kreuzband franco .-it. 5.90.

Voriges Jahr erschien: ·
ziBrigiuelle l:nr;gefaßte prulriiskhe HOUU»kilgs-Z�t&#39;edtgkett
für das ganze Kirchenjahr. Drei Predigten für jeden Sonntag. Dritte
Auflage. Mit bischöfl. Approbation. gr. 80. geh. alt. 6.�. Unter

K band franco «-it. 6.30.reuz
Wohl selten hatte ein Predigtwerk sich eines solchen Erfolges zu erfreuen,

wie Weningers ,,Sonntagspredigten«, von denen binnen vier Monaten
bereits die dritte unveränderte Auflage nothwendig wurde. �
Die Festpredigten schließen sich diesen an.· Auch werden demnächstStan-
despredigten und später Marrenpredigten folgen. » ·

3uainz, im Mai 1881. Franz Krrchherm.
In Breslau vorrä-th-ig in G-. P. Aderholz� Bguchhandlung., �T � --. �� q

Druck von Robert Nifchkowsl-o in Breslau. ·


