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spapst Leo xIII.
über die Stellung des Bischofs in feiner Diöcese.

Wie in dem Sendschreiben vom 25. Januar 1882 an
die Erzbischöfe und Bischöfe der Kirchenprovinzen von Mai-
land, Turin und Bercelli und in der Eneyclica vom 15. Fe-
bruar 1882 an die italienischen Bischöfe (Vergl. ,,Schl. Pstbl.«
1882 Nr. 4), so bespricht auch Papst Leo X1lI. in der Ench-
elica vom 8. Dezember 1882 an die Erzbischöfe und Bischöfe
Spaniens Angelegenheiten der Kirchen, die das allgemeinste
Jnteresse beanspruchen. Hat der heil. Vater in den beiden
ersten Sendschreiben wahrhaft goldene Worte über die Haltung
der katholischen Presse und den Kampf gegen die Uebel der
Zeit niedergelegt, so behandelt Leo X11I. in der Encyclica
an die spanischen Bischöfe vorzugsweise die Stellung der
Bifchöse in ihren Diöcesen.

Nachdem er der spanischen Nation das hohe Lob gespen-
det: ,,Prot�ecto nihil est, quin de Hispania sperari jure queat,
si mode talem animorum affectionem caritas a1uerit et sta-
bi1is voluntatum concordia ro1ooraverit,« weist der heil. Vater
auf die drohenden Gefahren hin, welche insbesondere aus dem
Streit über die Autorität der Bischöfe hervorgehen. Incidit
saepe, ut apud disquirentes, qua potissmum ratione expe-
diat rem catholicam tueri, minus quam aequum est Epis-
coporum valeat auotoritas. Quin immo interdum, Si quid
Episcopus suaserit, si quid etiam pro potestate decreverit,
non desunt qui moleste ferant aut aperte reprel1endant,
sie accipientes, ut vo1uisse illum existiment alteris grati-
ticari, alteros ofkendere. Nunc tamen, interjectis partium
studiis, vestigia apparent dissensionum, quae in varias
velut acies distrahunt animos. Zur Förderung der Eintracht,
schreibt der heil. Vater, wird es gut sein, an erster Stelle ,,1-ei
sacrae reique civilis meminisse mutuas, quia multi con-
trario errore falluntur. Solent enim nonnulli rem poli-
ticam a religione non distinguere solum, sed

penitus seiungere ac separare, ni11il ut esse utrique com-
mune velint, nec quicquam ad alteram ab altera influere put-ent
oportere. Hi profecto non multum ab iis distant, qui
civitatem constitui administrarique malunt, amoto cunc-
tarum procreatore dominoque rerum Deo: ac
tanto deterius errant, quod rempub1ieam uberrimo uti1i-
tatum f onte temere prol1jbent. Nam uloi religio tollatur-
vacillare necesse est illorum stabilitatem principiorum, in
quibus salus publica maximo nititur quaeque vim a religione,
capiunt plurimam, cuiusmodi potissimum sunt, iuste mode-
rateque imperare, propter conscientiam ofticii subesse domi-
tas habere virtute cupiditates, suum cuique reddere, aliena
non tangere«

Mit Recht nennt Leo XIIl. diese Theorie vom religions-
losen Staat einen impius error. Wie dieser JrrthUm abzu-
währen ist, so ist auch die Ansicht jener zu verwerfen, welche die
Religion lediglich zu einer Sache einer bestimmten politischen Par-
tei stempeln, qui re1igionem cum aliqua parte civili permiscent
ac velut in unum confundunt, usque adeo, ut eos, qui sint
ex altera parte, prope descivisse a eatholico nomine decer�
nant. Hoc quidem est t«actiones politicas in augustum reli-
gionis oampum perperam compellere: fraternam concordiam
velle dirimere, funestaeque ineommodorum multitudini adi�
tum ianuamque patefacere. Igitur oportet rem sacram
remque civilem, quae sunt genere naturaque distincta, etiam
opinione iudicioque secernere. Nam l1oc genas de rebus
civi1ibus, quantumvis honestum et grave, si spectetur in se,
vitae huius, quae in terris degitur, tines nequaquam prae-
tergreditur. contra vero religio, nata Deo et ad Deum
referens omnia, altius se pandit caelumque contingit. Hor-
enim illa vu1t, hoc petit, animum, quae pars est hominis
praestantissima, notitia et amore Dei imbuere, totumque
genas l1umanum ad futuram civitatem, quam inquirimus,
tuto perducere. Quapropter religionem, et quidquid est
singulari quoclam vinculo cum religione colligatum, rectum
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est superioris ordinis esse ducere. Ex quo consequitur,
eam, ut est summum bonum, in varietate rerum humana-
rum atque in ipsis commutationibus civitatum debere inte-
g·ram permanere: omnia enim et temporum et locorum
interval1a comp1ectitur. Fautoresque contrariarum partium,
cetera dissentientes, in hoc oportet universi conveniant,
rem catholicam in civitate salvam esse oportere. Et ad
istud»nobi1e ne(-essariumque propositum, quoquot amant
catholicum nomen debent ve1ut i·oedere icto studiose incum-
bere, silere pau1isper iussis diversis de caussa politica sen-
tentiis, quas tamen suo 1oco honeste legitimeque tueri licet.
Huius enim generis studia, mode ne religioni vel
iustitiaerepugnent, Bcc1esia minime damnat; sedpro-
cui omni concertationum strepitu, pergit operam
suamincommunem at�t�ere utilitatem, hominesque
cunctos materna caritate diligere, eos tamen prac-
cipue, quorum iides pietasque constiterit maior.

Nachdem so die Gebietsbeziehungen der Kirche zum öffent-
lichen Leben im Staate festgestellt sind, geht der heil. Vater
auf die Grundlage der Eintracht sowohl im kirchlichen
wie in jedem gut organisirten Staatsleben über; ,,nimi1-um
concordiae vero quam diximus, idem est in re christiana,
atque in omni bene constituta republica fundamentum:
nimirum obtemperatio 1egitimae potestati, quae
iubendo, vetando, regendo, varios hominum animos concor-
des et congruentes eflicit. Quam ad rem nota omnibus
atque exp1orata commemoramus: verumtamen ta1ia, ut non
cogitatione so1um tenenda, sed moribus et usu qnotidiano,
tamquam ofkicii regu1a, servanda sint.«

Mit Bezug auf die vorliegenden spanischen Verhältnisse
hebt der heil. Vater insbesondere die Stellung«und die
Rechte der Bischöfe hervor. ,,Sci1icet sicut Pontifex
Romanus totius est IDcclesiae magister et princeps, ita
Episcopi rectores et capita sunt Ecc1esiarum, quas rite
singu1i ad gerendum acceperunt. Eos in sua quemque
ditione ius est praeesse,. praecipere corrigere,
generatimque de iis, quae e re c11ristiana esse
videantur, decernere. Participes enim sunt sacrae
potestatis, quam Christus Dominus a Patre acceptam Ec-
clesiae suae re1iquit: eamque ob caussam Gregorius IX.
Decessor Nester Episcopos inquit ,,in partem sollicitudinis
vocatos vices Dei gerere minime dubitamus 1).« Atque
huiusmodi potestas Episcopis est summa cum uti1itate eorum,
in quos exercetur, data: spectat enim natura sua ad aedi-
t"icationem corporis Christi, periicitque ut Episcopus quis-

1) Episc. 198 1ih. 13.

que, cuiusdam insta1· vinculi, christianos, quibus praeest,
et inter se et cum Pontifice maximo, tamquam cum capite
membra, iidei caritatisque communione consociet. In quo
genere gravis est ca sancti 0ypriani sententia: ,,11li sunt
Ecc1esia, p1ebs sacerdoti adunata, et Pastori suo grex
adl1aerens«1): et gravior altera: ,,Scire debes, Episcopum
in Ecc1esia esse, et Ecc1esiam in Episcopo, et si quis cum
Episcopo non sit, in Bcclesia- non esse««3). Ta1is est
cI1ristianae reipublicae constitutio, eaque immutabi1is ac
perpetua: quae nisi sancte servetur, Summa iurium et offi-
ciorum perturbatio consequatur necesse est, discissa com-
positione membrorum apte cohaerentium in corpore. Ecc1e-
siae, ,,quod per nexus et coniunctiones subministratum et
constructum crescit in augmentum Dei«3). Ex quibus
apparet, adhibendam esse adversus Episcopos
reverentiampraestantiae mune1-is consentaneam,
in iisque rebus, quae ipsorum potestatis sunt,
omnino obtemperari oportere.«

Jnsbesondere mahnt der heil. Vater den Clerus, sich dieser
Pflichten gegen den Bischof immer bewußt zu bleiben. ,,Ac
nominatim vel1ementer studeant modestiam atque obedien-
tiam tenere qui sunt ex ordine 01eri, quorum dicta i·actaque
utique ad exemp1um in omncs partes va1ent plurimum.
Quod in muneribus suis insumunt operae, tum sciant maximo
fructuosum sibi, proximisque salubre futurum, si se ad
imperium ei11s nutumque Ifinxerint, qui Dioecesis
gubernacula ten et. Prot�ecto sacerdotes tradere se
penitus partium studiis, ut plus humana, quam cae1estia
curare videantur, non est secund11m officium. 0aven-
dum igitur sibi esse inte1ligant, ne prodeant extra gravi-
vitatem et modum. Hac adhibita vigilantia, pro certo
habemus, (Jlerum Hispanum non minus animorum sa1uti
quam rei publicae incremento virtute, doctrina, 1aboribus,
magis magisque in dies p1·ofuturum.

Zu denselben Gesinnungen mahnt der heil. Vater die ver-
schiedenen kirchlichen Vereine, von denen er das schöne Wort
gebraucht: ,,tamquam auxiliariae cohortes catholico nomini
provehendo. Itaque il1arum probamus institut11m et indu-
striam, ac va1de cupimus, ut aucto et numero et studio
maiores edant quotidie fructus. ��� Verum cum sibi pro-
posita sit rei catholicae tute1a et amp1ificatio, resque cat11o-
lica in Dioecesibus singulis ab Episc0po g«eratur, sponte
consequitur, eas Episcopis subesse et ipsorum auctoritati
auspiciisque tribuere p1urimum oportere.«

Mit herzlichen Worten mahnt dann noch der heil. Vater
..-11-.j--

I) Epist. 69 ad Pupianum. 2) ibid. «3) Co1oss. 1I, l9.



diese Vereine über politische Meinungs-Verschiedenheiien nicht
die Eintracht zu vergessen, ,,amioe et benevole« einander zu
begegnen und s1ch einmüthig jener einen Sache hinzugeben,
,,eademque maxima et nobilissima, de qua inter oatho1ieos
hoc nomine dignos nu1lus potest esse (1issensus.«

Herrliche Mahnworte richtet Leo X1II. zum Schluß noch
an die Presse: ,,Denique magni refert, sese ad hanc ipsam
disoip1inam aoeomoc1are, qui soriptis, p1·aesertim quoti(1ianis,
pro religionis inoolumitate dimieant. � 0ompertum quidem
Nobis est, quid. studeant, qua voluntate oonten(1ant: neque
faoere possumus, quin de oatl1o1ieo nomine meritos iusta
laude prosequamur. Verum suseepta ipsis oaussa tam ex-
oe11ens est tamque praestans, ut multa requirat, in quibus
labi iustitiae veritatisque patronos minime der-et: neque
enim (·:ie1)ent, (1um 11nam partem offioii ourant, re1iquas
deserere. Quo(1 igitur sooietates monuimus, idem seripto1-es
monemus, ut amotis lenitate et mansuetu(1ine c1issi-
diis, ooniunotionem animorum cum ipsi inter se,
tum in multitu(1ine tueantu1«: quia mu1tum pollet
soripto1-um opera in utramque par-tem. 0onoordiae vero
cum niI1il tam sit (-ontrarium, quam di(-to1-um
a(-erbitas, suspioionum temeritas, insimu1atio-
num iniquitas, quicilquid est 11uiusmod.i Summa
animi provisione fugere et odisse necesse est.
Pro saoris Eoolesiae iuribus, pro oatholieis doc-
trinis non 1itigiosa (1isputatio sit, sedmoderata
et temperans, quae potius rationum pondere,
quam stilo nimis vehementi et aspero viotorum
eertaminis seriptorem effieiat.«

Mit vollem Recht kann nach solchen Rathschlägen der heil.
Vater am Schlusse seiner Encyclica sagen: ,,Istas igitur
agendi normas plurimum arbitramur posse ad eas oaussas,
quae perfect-tam animo1-um oonoordiam impediunt, prohi-
ben(ias.«

Herrlich ist der Schluß des Sendschreibens, in dem zumal
der großen spanischen Heiligen, der heil. Theresia, ein so volles
und würdiges Lob gespendet wird: ,,Verumtamen qu0niam
omnis suffioientia nostra ex Deo est, Deum enixe
No1oisoum una adpreoamini, ut monitis Nostris virtutem
efiieienc1i impertiat, animosque popu1orum pr·omptos ad
parend.um efli(-iat. � ()ommunibus acZlnuat ooeptis augusta
Dei parens Maria Virgo lmmaou1ata, Hispaniarum patrona:
adsit la(-obus Aposto1us, adsit Theresia a Iesu, virgo legi-
i·era, magnum Hispaniarum lumen, in qua eonoordiae amor,
patria oaritas, » obedientia (-hristiana mirabi1iter in exem-
p1um e1uxere.
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Theorie der Seelsorge. .
Dargestellt von Professor Dr. Probst.

II. Kapitel.
Die ak)normen keik)kick1�geiI"tigen Zustände.

§ Ho. Scrupu1osiiät.
Das richtige Gewissen alterirt die verpflichtende Kraft des

Gesetzes weder durch Abschwächung, noch Ueberspannung.
Das Eine geschieht durch das weite oder laxe, das Andere
durch das enge oder scrupulöse Gewissen, das die leichte Ber-
pflichtung zur schweren, den Rath zur Pflicht macht und da
Pflichten schasst, wo keine sind. Die Ursache dessen liegt in
dem Zustand einer Unruhe und Aengstlichkeit, welche
die Erkenntniß verwirrt. Dadurch unterscheidet sich das scru-
pulöse Gewissen von dem verwirrten oder perpleren, das bei
voller geistiger Klarheit im einzelnen Falle eine Collision
von Pflichten annimmt. Wenn es sich daher bei ihm um
die Entscheidung handelt, welche Pflicht in diesem Falle zu
üben sei, wurzelt bei dem Scrupulanten der Zustand der Ver-
wirrung in andauernden körperlichen und geistigen Störungen.
Ehe man aber Jemand als Scrupulanten behandelt, sehe man
zu, ob er es ist; denn dieser Zustand wird auch simulirt. Und
obwohl das enge und weite Gewissen Gegensätze sind, finden
sie sich doch in dem pharisäischen Gewissen vereiniget, das
Mücken seit und Kameele verschluckt.

2. Wenn die Scrupulos1tät von krankhafter Körper-
Beschasfenheit herrührt, ermahne der Seelsorger den Be-
treffenden die passenden Mittel zu gebrauchen und drohe selbst
mit Absolutionsverweigerung, um ihn dahin zu bringen. Weil
Fasten, Nachtwachen &c. schwächen und dadurch das Uebel ver-
größern, ist solches, wie Einsamkeit und Miissiggang, zu untersagen.
» Die vom Teufel verursachte Scrupulosität ist nach Scara-

melli an einer besonderen Umwölkung des Geistes und Bitter-
keit des Herzens zu erkennen, die der Seele den Gedanken
vorhält, von Gott verlassen, habe sie kein Heil zu hoffen.
Von der in körperlichen Zuständen ruhenden Scrupulosität
unterscheidet sie sich vorzüglich dadurch, daß sie bald stärker,
bald schwächer ist, bald ganz aufhört, während jene gewöhnlich
denselben Grad der Intensität beibehält. Wenn man einen
so Leidenden exorcisirt, darf er nicht ahnen, daß man seinen
Zustand dämonischer Wirksamkeit zuschreibt. Sollte s1ch nämlich
der Seelsorger in seiner Annahme irren, so wäre er um so
schwieriger zu behandeln, als er den Grund seines Leidens
außer sich suchen würde.

Z. Eine unerläßliche Bedingung der Heilung ist strenger
Gehorsam gegen den Beichtvater. Bei aller Unsicherheit
und Unruhe besitzen solche Personen viel Eigensinn. Der letzte
muß durch Gehorsam gebrochen, die erste durch Anlehnen an
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eine Auctorität überwunden werden. Daher ist es ein aner-
kannter Grundsatz, daß der Scrupulant, der dem Ausspruche
des Beichtvaters gemäß handelt, nicht sündiget�). Ferner ist
es dem Vetchtvater gestattet, Scrupulanten, die ohne nöthigende
Ursache ihren früheren Beichtvater verlassen, abzuweisen, denn
häufiger und unmotivirter Wechsel verschlimmert das Uebel.
Endlich rechtfertiget sich dadurch die Regel, mit solcher Strenge
Gehorsam zu fordern, daß man im Nothfalle die Communion
verweigert. Die übrigen Fehler der Scrupulanten behandle
man hingegen mit möglichster Milde.

Im Einzelnen äußert sich die Scrupulosität in
der Furcht in böse Gedanken eingewilliget, niemals recht
gebeichtet zu haben und nicht recht beichten zu können, und
drittens in der Furcht bei jeder zu vollziehenden Handlung
eine Sünde zu begehen.

Bezügltch des ersten Punktes verbiete man dem Pöni-
tenten, sich wegen böser Gedanken anzuklagen, es sei denn
er könne eidlich versichern, in dieselben eingewilligt zu haben.
Das Begehen einer schweren Sünde ist nämlich bei solchen
Personen nur dann vorauszusetzen, wenn sie eine klare Kennt-
niß davon haben. Jn dem zweiten Falle kann man den
Pönitenten über die Erfordernisse der Beicht unierrichten, wohl
auch eine Generalbeicht veranlassen. S-ofort aber dulde man
Wiederholungen aus früheren Beichten nur dann, wenn der
Pönitent gewiß weiß, daß er die betreffende Sünde begangen
und noch nie gebeichtet hat. Ueberhaupt lasse der Beichtvaier,
wenn er denselben genügend kennt, nicht zu, daß er die Ge-
wissenserforschung über sein früheres Leben ausdehne. Bei
diesem Verfahren mag selbst eine schwere Sünde ungebeichtet
bleiben, allein die Befreiung von diesem Uebel involvirt eine
höhere Pflichi als die Forderung ein materiell vollständiges
Sündenbekenntniß abzulegen2). Hinsichtlich des dritten Punktes
halte man den Pönitenten an, gegen seine Scrupel in allen Fällen
zu handeln, ausgenommen er wäre sogleich im Staiidedie Sünd-
haftigkeit der Handlung zu beweisen. Der Grundsatz: ,,mit zweifel-
haftem Gewissen darf man nicht handeln,« hat auf Scrupulan-
ten keine Anwendung, weil sie sonst gar nicht zum Handeln kämen.

§ 5I. Wahnsinn und Hypochondrie.
Wahnsinn ist Störung des geistigen Lebens, die einer-

seits von Schwermuth, andererseits von aus-gelassener Lustig-
keit ausgehend in der eigentlichen Geisteskrankheit das
Denken ergreift. Sie zieht aus diesem oder jenem Schliisse
und bildet sie zu sixen Jdeen aus, oder der Jrre leidet an
Hallucinationen d. h. er sieht und hört Dinge, die nicht vor-
j

I) Lig. l. I. tr. I. n. 17. 2) Lig. l. C. II. 16.

handen sind. Total wird dieser Wahnsinn, wenn er bis zur
Aufhebung der Einheit des Selbstbewußtsein fortschreitet, so
daß sich der Wahnsinnige für einen Anderen hält, und in
Tobsucht, welche die Kräfte aufreibt, oder in Blödsinn endet.

Die Ursachen desselben können ebenso in körperlichen
Störungen, geschlechtlichen Ausschweifungen, unmäßigem Ge-
nusse aufregender Gegenstände (Alkohol, Opium) liegen, als
übermäßige geistige Anstrengung, häufig in Wahnsinn endiget,
vorzüglich wenn sie auf Lösung eines sehr schwer oder gar nicht
zu entziffernden Problemes, oder auf Erreichung eines zu hoch-
liegenden Zieles (Hochmuthsnarren) unausgesetzt gerichtet ist.

2. Unter den Gemüthskrankheiten verdient die Hy-
pochondrie besondere Beachtung. Die natürliche Unter-
lage derselben ist ein melancholisches Temperament, die ethische,
verletzter Hochmuth, doch kann sie auch von rein physischen
Störungen herrühren. Der Hypochonder sieht iiberall schwarz
und wähnt durchweg Arges. Es verursacht ihm einen eigen-
thümlichen Reiz Anderen wehe zu thun, wodurch er der Plage-
geist seiner Umgebung wird. In der weiteren Steigerung
erstreckt sich diese Stimmung selbst auf Gott, gegen dessen
Vorsehung er murrt, eine Bitterkeit, welche bis zum .Hasse
fortschreiten kann. Da der -Hypochonder sein Unrecht häufig
einsieht, aber zu schwach ist, seine Verstimmung zu überwinden,
behandle man ihn nicht lieblos, denn sonst beschwichtiget
er hiermit sein Gewissen. Kummer und Thränen von Weib
und Kind erträgt er hingegen nicht auf die Länge. Ebenso
wenig setze man ihn zurück, obwohl er merken darf, daß man
ihn durchschaut. Er fühlt sich vermöge seiner Krankheit ver-
nachlässiget, wird nun die Einbildung zur Wirklichkeit, so kann
man ihn zum Selbstmord treiben. Eine liebevolle Behandlung,
die sich mit Selbstverläugnung seiner annimmt, wirkt hingegen
linderiid und heilend. Ferner übt Arbeit und Beschäfti-
gung einen wohlthätigen Einfluß, die aber Rosen ohne Dornen
haben sollte, denn der gekränkte Eigenwille zieht aus Wider-
wärtigkeiten neue Nahrung. Endlich appellire man an das
Gewissen des Hypochonder, das von allen geistigen Kräften
zuletzt und am wenigsten afficirt- wird.

3. Im Umgange mit Wahnsinnigen, besonders «Schwer-
miithigen, ist Vorsicht zu empfehlen. Ihre anscheinende
Ruhe darf nicht sorglos machen, denn hinter derselben lauert
oft große Verschlagenheit. Meistens werden sie Selbstmörder.
Vorsicht ist aber nicht Furcht, sondern sie gleiche der natür-
lichen Ueberwachung, wie sie Kinder bedürfen. Die Kranken
erkennen sehr wohl, wer es gut mit ihnen meint. Jst es
nöthig ihrem Eigenwillen entgegen zu treten, so geschehe es
mit Sanftmuth, aber strenger Consequenz. Dem Wahnsinnigen
imponirt Autorität, die entschieden gebietet und verbietet.
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In den meisten Fällen wirkt geistige Ruhe wohlthätig,
weßwegen der Kranke auch selbst die Einsamkeit sucht. Doch
dringe man so lange als möglich auf Einhaltung der früher
gewohnten und der Individualität angemessenen Ordnung und
Arbeit. Verkehrt ist es durch Zerstreuung heilen zu wollen,
denn der Kontrast mit der heitern Welt verstimmt noch mehr.
Doch fördere man The-ilnahmlosigkeit nicht, da die Mit-
theilung von Glück und Unglück, das Verwandte und Bekannte
getroffen, schon manchen Geisteskranken«wachrief und heilte.
Sinnestäuschungen trete man nicht mit Vernunftgründen
entgegen. Das Eingehen auf ihre Gedanken schadet, man
gebe darum dem Gespräche eine andere Wendung oder schweige.
Noch weniger täusche man den Kranken und ein gemachtes
Versprechen halte man. Hierfür haben sie ein gutes Gedächt-
niß. Ein freundlicher Widerspruch bringt keinen Nachtheil, wenn
man zugleich die Klagen des Betreffenden mit Geduld anhört;
vorausgesetzt, daß er sich dadurch nicht noch mehr in Auf-
regung hineinredet.

In ganz frischen Fällen beschränke sich der Seelsorger auf
trösiende Worte und unterlasse die Spendung der Sacramente.
Die Praxis, Geisteskranke überhaupt von dem Empfange der
S acramente auszuschließen, ist irrig. Wenn sie den Gebrauch
der Vernunft nie besaßen, behandle man sie, bezüglich der
Taufe und Firmung1) wie Kinder, ertheile ihnen aber weder
die Eucharistie noch die heilige Oelung, weil sie keine persön-
lichen Sünden begangen haben««). Im Zweifel über das
letzte spende man die Oelung bedingungsweise3). Völlig Wahn-
sinnige können selbstverständlich nicht absolvirt werden, an Blöd-
und Wahnsinn Anstreifende, deren Disposition Bedenken unter-
liegt, spreche man in Todesgefahr oder zur österlichen Zeit
bedingungsweise los. Denjenigen hingegen, der eine zweifel-
hafte Todsünde beichtet, kann man zu jeder Zeit absolviren,
damit er nicht in dem Stande der Todsünde bleibt4). An
sixen Jdeen Leidende, deren Gewissen aber so klar ist, daß man
an ihrer Disposition nicht zweifelt, sind wie Gesunde zu
behandeln. Es hängt deshalb von den Umständen ab, wann
und wie oft sie der Seelsorger zu den Sacramenten zulassen soll.

Die Beförderung eines Geisteskranken in eine Anstalt, die
seinen religiösen Interessen Rechnung trägt, ist zu empfehlen.
Bei der Rückkehr aus derselben suche man alles ferne zu halten,
was ihn rückfällig machen könnte.

1) Lig. I. 6. n. 178, der sich hierfür auf Benedict XIV. beruft.
Diese Sache gehört zwar vor das Forum der Bischöfe, doch soll der
Seelsorger sie kennen, damit er ste dem Bischof vorlegen kann.

«-»-) Of. Verwaltung des hohenpriesterlichen Amtes, S. 50 u. I04.
-) Lig. I. 6. »-. 732. -I) Lig. I. S. ». 432.

Zum Studium des heil. Thomas von Aquin.
Von Professor Dr. König in Breslau.

Die ,,Tip0g1«aiia p0liglotta« der Propaganda-Congregatiott
in Rom versendet soeben die Anzeige, daß der erste Band
der ,,0pera 0mnia Si. Thomas Aquinatis« von der auf
Befehl und Kosten des heil. Vaters Leo XIII. herzustellenden
Prachtausgabe nunmehr vollendet vorliegt und, je nach der
Ausstattung (an Papier und in Folio oder größtem Quart),
für 50, 35 oder 30 Franks bezogen werden kann. Dieser
Band, der Druckprobe nach zu urtheilen mit prachtvollen
Typen gedruckt, enthält des Aquinaten Kommentare »in
Arist0te1is libr0s peri hermeneias et posteri0rum analyti�
am-um« mit Synopsen und Anmerkungen des Dominikaners
und Kardinals Thomas Maria Zigliara. Dem Thomas-
terte, der incl. Anhang 440 Seiten umfaßt, gehen auf
346 Seiten wovon: Vorrede, Leben des heil. Thomas- und
kritifche Untersuchungen des Dominikaners Johannes Franziskus
de Rubeis über Leben und Schriften des Aquinaten. Durch
vier alphabetische Indices, die dem Texte folgen und sich auf
diesen und die beigefiigten Anmerkungen des Herausgebers
beziehen, soll der Gebt-auch des Werkes erleichtert werden.
Der Text selbst ist derartig eingerichtet, daß zuerst als Thema
der betreffende Abfchnitt von Aristoteles griechisch mit neben-
stehender lateinischer Uebersetzung, alsdann eine Synopsis (kurze
Inhaltsangabe) und hierauf der Kommentar des englischen
Lehrers mit kritischen Marginal-Anmerkungen und Roten unter
dem Texte gegeben werden. Das großartig angelegte Werk
wird nicht verfehlen, die allgemeine Aufmerksamkeit der theo-
logischen Welt auf sich zu ziehen und deren Anerkennung �
wir zweifeln daran nicht -� zu finden.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch auf eine andere
Thomas-Edition aufmerksam machen. Es ist dies die von
Uccellt, Rom 1878 besorgte und Papst Leo X1II. dedicirte
Ausgabe der Summa de veritate oath01icae fic1ei contra
gentiles (oder philosophischen Summe); auch sie ist aus der
Druckerei der Propaganda hervorgegangen. Der gelehrte Heraus-
geber bemerkt in der Dedication an den heil. Vater, seiner
Munisicenz verdanke er, daß diese langjährige Arbeit nun
doch endlich habe erscheinen können, nachdem Vers. wiederholt
von Buchhändlern abgewiesen und fast gänzlich entmuthigt
worden sei. Auch gebühre dem heil. Vater ganz besonders
diese Widmung, da der Herausgeber für das Werk die O r i g i n al-
handschrift des heil. Thomas, die sich seit 1876 im Besitze
des apostolischen Stuhles befindet, sorgfältig benutzt habe. In
seiner praet"atio giebt nun Uccelli unter dem aus dem Domini-
kaner-Brevier entnommenen, auf den Engel der Schule bezüg-
lichen Motiv ,,plus quam doet0res caeteri purgans dogma



genti1ium« die Geschichte des eben erwähnten kostbaren Originals,
welches außer kleineren Schriften des heil. Thomas seinen
Commentar zum Boetius und die drei ersten Bücher der
Summa philosophi(-a größtentheils enthält und wovon der
Ausgabe ein Facs1mile von der 14. Seite vorangestellt ist.
Das Manuskript scheint von dem Heiligen, als er auf Befehl
Gregor X. seine �-� die letzte �� Reise« zum Lyoner Concil
(1274) antrat, im Dominikanerkloster zu Neapel zurückgelassen
worden zu sein; wie eine Notiz auf dem Umschlag besagt,
brachten es im Jahre 1354 die ,,Brüder« Jakob von Crema
und Jakob von Bragnioli von dort in das Kloster des heil.
Stephanus zu Bergamo. Hier wurde es mit höchster Ehr-
furcht aufbewahrt. Der ,,genera1is mag«ister t0tiuS 01«dinis
Pra,edi(-at01«um,« Joachim TUrrisanns, gab l490 den
strengsten Befehl, daß ohne ganz spezielle Erlaubniß des
Generals Niemand es wage, das unschätzbare Autogravh,
oder auch nur eine Partikel davon, in irgend einer Weise zu
entäußern oder zu verpfänden. Eine Abschrift dieses Dekrets
befindet sich bei der Handschrift in dem dazu bestimmten
Kasten, ein Regest davon im Archiv des Ordens zu Rom.
Als das Kloster St. Stephan i. J. 1564 durch Sforza bei
Gelegenheit der Belagerung Bergamo�s zerstört worden war,
kam das Manuskript mit den Dominikanern einige Jahre
später in das Kloster des ,,heil. Barptolemäus ad pratum S.
Alexand.ri« in -derselben Stadt, wo es, einer Notiz im Revisions-
protokolle zufolge, der heil. Karl Borromäus i. J. 1575 nebst
anderen heil. Reliquien sah und verehrte. Die erste historisch
nachweisbare Verstümmelung des Autographs, der leider noch
andere, nicht mehr nachweisbare folgten, geschah am 17. Ja-
nuar 1604, wo ein Blatt desselben dem splendiden Erbauer
der Ambrosiana zu Mailand, Kardinal-Erzbischof Friedrich
Borromäus (einem Vetter des Heiligen) von den Domini-
kanern geschenkt wurde. Die politischen Stürme, welche am
Ende des vorigen und Anfang unseres Jahrhunderts über
Oberitalien dahinbrausten, vertrieben auch die Dominikaner
aus ihrem bergamaskischen Heim; bei der Verwüstung desselben
rettete unseren Codex ein Dominikanerfrater, Richard, der
den Schatz überall mit sich führte. Nach seinem Tode kam
er aber in den Besitz dreier Verwandten, welche die Pergament-
blätter unter sich vertheilten, später aber wieder vereinigten
und zur Tilgung ihrer Schulden im städtischen Leihamte ver-
setzten. Der Arzt und Gelehrte, Aloysius Carrara ver-
mittelte endlich, daß der Codex im Sommer 1819 an den
Rechtsgelehrten Aloysius Fantoni, einen feinen Kenner
und Sammler von Alterthümern, für eine hohe Geldsumme
verkauft wurde, der ihn seinen Sammlungen zu Rovetta
bei Bergamo einverleibte. Fantoni gestattete dem Heraus-
geber Uccelli in liberalster Weise die Benützung der Hand-
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schrift zu seinen Editionsarbeiten. Als nach Fantoni�s Tode
dessen Kinder und Erben die Sammlungen verkauften, erwarben
der Bischof Peter Aloysius Speranza und sein Eoadiutor
c. j. s. Alexander Valsecchi, das Domkapitel und die
vornehmsten Männer aus Clerus und Volk dieser Diöcese
für 10000 Fr. die Handschrift und verehrten sie am 12. Dezem-
ber 1876 mit einer Adresse durch ihres Bischofs Hand dem
heil. Vater Pius IX.; dieser« dankte den edlen Gebern unter
dem 23. Dezember dess. J. in einem eignen Briefe für dieses
,,m0numentum religi0nis simu1 et "seientia,e omni pretio
majus« und überwies den Schatz der vatikanischen Bibliothek.
�� Der Coder ist auf vergilbtem aber schönem Pergamente in
einer kritzlichen, sehr schwer zu entziffernden Schrift geschrieben,
gerade als hätte der Heilige die- ihn überwältigende Fülle von
Gedanken möglichst schnell sixiren wollen. Das mitgetheilte
Facs1mile läßt uns gleichsam einen Blick in die geheime Werk-
statt des Riesengeistes thun. Mit welcher Ehrfurcht betrachten
wir die Worte, von denen wir nur mit Mühe da und dort
auf den ersten Versuch eines erkennen; und selbst die durch-
strichnen Zeilen und Worte und die stüchiig an den Rand
oder quer geschriebenen Noten und Verbesserungen erhöhen
nur unser Interesse! Wir sind dem Herausgeber nur dankbar,
daß er hinter den einzelnen Kapiteln des thomistischen Textes
auch noch die vom heil. Thomas durchstrichenen Zeilen und
ursprünglich vor der Verbesserung gesetzten Ausdrücke wieder-
giebt. � An den Stellen, wo die Handschrift verstümmelt ist,
hat Uccelli die besten Abschriften, z. B. vierzehn in der National-
bibliothek zu Paris, und Druckausgaben sorgfältig verglichen
und so einen möglichst authentischen Text hergestellt.

-

Einige Dahin über das Fastengebot.
Von Präfekt A. Meer.

»Es wäre mir im Interesse Vieler lieb, wenn ich erfahren
könnte, ob für die Gläubigen unserer Diöcese das Verbot der
Kirche, an den Quadragesimalsonntagen gemischte
Speisen zu genießen, aufgehoben oder in irgend einer
Weise beschränkt worden ist. Papst Benedict X1V. antwortet
in der Eonstitution ,,1n suprema« vom 22. August 1741
auf die Anfrage: »An praeeeptum de utroque epu-
larum genere nonmiseend0 dies qu0que (10minieas

qua(iragesima.1ese0mpleetatur«,,Affirmat11I«com-
p1e(-ti« ((-out? Amberger II. 637). Doch sind viele Gläubige
der Ueberzeugung, daß ihnen der Genuß von Fleisch und Fisch
an jenen Sonntagen gestattet sei. Selbst solche Familien,
welche sonst sehr peinlich in der Beobachtung der Fastenordnung
sind und im Zweifel sofort zuständigen Orts ansragen, ver-



31
-

legen in der Fastenzeit die s. g. ,,Gesellschaften« auf den
Sonntag .,um nicht durch das Fastengebot bezüglich des
Mischens genirt zu sein.« Jch bin geneigt, zu glauben, daß
dieser Gebrauch nicht auf einer Dispense der geistlichen Behörde
beruhe, sondern auf einer irrigen Ansicht über die Sonntage
der Quadragestmalzeit, welche man nicht zur Fastenzeit rechnet,
»weil sie ersetzt werden durch die Tage vom Aschermittwoch
bis zum ersten Fastensonntage.« Nach dem allgemeinen
Kirchengesetze sind aber die Sonntage ebenso Abstinenztage
wie die Wochentage der Quadragesimalzeit; nur sind sie keine
Abbruchstage. Aus diesem Grunde, also weil an den Sonn-
tagen kein Abbruch stattsindet, hat Gregor der Große verordnet,
,,es sollten, damit voll werde die heil. Zahl von vierzig Tagen,
welche unser Erlöser durch sein heiliges Fasten geheiliget, vier
Tage vor der ersten Woche dazu genommen werden.« (l. (-.
p. 626.) Seite 635 Ambergers Pasthoraltheologie ist zu lesen:

Jetzt erhalten die Bischöfe durch die Ouinquennalfacultäten
die Vollmacht ,,durch Dispensation, wenn sie es für
gut halten, zu erlauben den Genuß des Fleisches-
der Eier und der Milchspeisen an den Fasitagen
und besonders in der Quadragesima.«

Die Dispensation bezieht sich also nach diesem«Wortlaut
nur auf den Genuß des Fleisches, der Eier und Milchspeise,
nicht auf das Mischen, was sich noch klarer ergiebt aus
den Worten Benedicti XIV. (1. (-. p. 636), welcher die Bischöfe
ermahnt, nur aus gewissen Gründen der Nothwendigkeit Dis-
pensation zu ertheilen, woran er das Verbot knüpft:

-,Dabei sollet ihr wissen- daß die nur einmalige Sättigung
allzeit zu beobachten, und der Genuß oermischter Spei-
sen keineswegs erlaubt sei und an anderer Stelle
(l. (-. 637 p.):

Wenn für die Fastenzeit oder andere Tage, an welchen
der Genuß des Fleisches, der Eier und Milchspeisen verboten
ist, Dispensation eingetreten, müssen Alle ohne Aus-
nahme mit einmaliger Sättigung sich begnügen und den
Genuß oermischter Speisen vermeiden. �-� Jch glaube
demnach, daß die Erlaubniß zum Mischen am Sonntag eine
unberechtigte ist.« G. in R.

Außer der bereits erwähnten Constitution Benedict X1V.
In suprema (22. August 1741) kommt in dieser Frage
noch in Betracht die Encyclica Benedict XIV. Neu ambi-
gimus (30. Mai 1741), in welcher der Papst schmerzlich
klagt de pernieiesa 1ieentia p1urimerum, die soweit gehe, ,,ut,
nu11a apeste1iei institutihabita ratiene, jejuni-
orum tempere pa1am et impune ab iisdem agiten-
tur eenvivia et epulae interdietae premiseue
inferantur.« In der bereits oben erwähnten Encyclica
In suprema spricht der Papst dieses Verbot noch schärfer

aus: Nes quibuseumque, quaeumque eeeasiene,
sive mu1titudini indiseriminatim, ob 11rgentem
gravissimamque ne(-essitatem, sive singu1is ob
1egitimam eaussam et de utriusque mediei eon-
si1ie (dun"1mede nulla et perieulosa aft�eetae va1etudinis
ratie intereedat et aliter tieri neeessarie exigat) in qua-
dragesimae, aliisque anni temperibus et diebus,
quibus earnium, everum et 1aetieinie1·um es-us
est pret1ibitus, dispensari (-entigerit ab emnibus
emnine, nemine exeepte, unieam eomestienem
servandam et 1ieitas atque interdietas epu1as
minime esse appenendas tenere praesentium
dee1aramus et edieimus.«

Demnach schreibt der heil. Alphons Liguori (Vergl. Thee1.
meral. li1). III. traut. 5. eap. 3. n. 1013, 1014, 1()15.
Bd. Äneenae.): In primis bulla genera1iter prehibet dispen-
satis ne piscibus veseantur; seeunde pentifex asserit hanc
bu11am emanasse ad instar a1terius sui reseripti eedem anne
editi, que (-um generaliter dispensasset ad earnes, expresse
vetuit, appeni premiseue 1ieitas atque inter-
dietas epu1as.

Mit Bezug auf die Encyclica Benedict XIV. I-ibentissime
(l0. Juni 1745.) sagt Liguori: Nester ss. pentifex dee1a�
ravit: I. quod due praedieta praeeepta pro djspensatis ad
earnes, seilieet de uniea (-emestiene in die faci-
enda et de non permiseendis epulis ebligant sub
gravi:, qued pro dispensatis ad ea1·nes, epuIae lieitae sunt
ipsae earnes, interdietj vero sunt pis(-es, adee ut utrum-
que simul adhibere non pessint:, qued praeeeptum de dietis
epu1is non miseendis dies queque deminiees quadra-
gesima1es e0mpleetatur, qued praedieta due prae-
eepta urgeant diebus jejunii etiam extra quadragesimam.

Demnach gilt: principaliter ist für die Wochentage
vom Aschermittwoch bis Ostern uniea refeetio et abstinentia,
für die Sonntage des gleichen Zeitraumes abstinentia sine
jejunie. Tritt an die Stelle der abstinentia die dispen-
satie ad earnes, so schließt diese Dispens auch für die Sonn-
tage das Gebot de non permiseendis epu1is in sich.

In diesem Sinne heißt es z. B. in der Fastenordnung
des Fürst-Erzbischos von Wien für das Jahr 1883 sehr klar:
»An den Sonntagen der Fastenzeit ist die öftere Sätti-
gung durch das Kirchengebot gestattet und zugleich wird
der Genuß der Fleischspetsen hiemit durch Dispens
zugestanden.

Alle, welche während der vierzigtägigen Fastenzeit von
der Erlaubniß, Fleisch zu essen, Gebrauch machen, haben an
jedem Tage, an dem sie dieses thun, also auch an Sonn-
tagen, das s. g. Fleischgebet zu beten. Es ist in keinem



Falle gestattet, an den eben erwähnten Fasttagen, an denen
das Fleischessen in Folge derDispens erlaubt ist, auch an
den Sonntagen der oierzigtägigen Fasten, bei demselben
Mahle Fisch- und Fleischspeisen zu genießen.«

Ebenso schreibt der Erzbischof von Freiburg vor: ,,Es ist
untersagt, an den Ouatember- und Vigilfasten und während
der ganzen Zeit von Aschermittwoch bis Ostern --� also auch
die Fastensonntage eingeschlosfen � bei einer und derselben
Mahlzeit Fisch und Fleisch zugleich zu genießen.«

Hinsichtlich des mehrmaligen Fleischgenusses schreibt
uns S. in R.: Eine Controverse ist im Hause entstanden
über Nr. I des Fastenmandats. Dort heißt es: »Der Ge-
nuß von Fleischspeisen istwährend des ganzen Jahres
gestattet« re. In diesen Worten ist offenbar bloß erklärt,
was auch durch die darauffolgenden Ausführungen von Aus-
nahmen bestätigt wird, daß überhaupt Fleischspeisen gestattet
seien an allen Tagen des Jahres, speciell auch an den Tagen
der großen Faste.

Eine andere Frage ist aber die: Jstan den Tagen der
heil. Fastenzeit insgleichen an den Ouatembertagen
der Fleischgenuß toties quoties erlaubt, wenn nur
dabei gefastet wird?

Der Wortlaut der Nr. 1 des Hirtenbriefes läßt dies wohl
hineininterpretiren nach dem Grundsatz: F-rvores sunt amph-
andi. Indessen wird hier die oonsuetudo in der Diöcese
betreffend die Erlaubtheit des ein«- oder mehrmaligen Fleisch-
essens an ein und demselben Tage Alles entscheiden. Wie
nun aber lautet diese e0nsuetudo?

R. Die Fastenordnung der Diöcese schrieb bis zum Jahre 1873
ausdrücklich vor, daß in den Wochentagen der heil. Fastenzeit,
an denen von der Dispense des Fleischesfens Gebrauch gemacht
würde, »nur einmal täglich Fleisch und nie bei derselben
Mahlzeit Fleisch und Fisch genossen werden dürfe.« Seit dem
Jahre 1874 ist eine mildere Fastenordnung wie in anderen
deutschen Diöcesen so auch in der unsrigen eingeführt worden
und der obige Vermerk hinsichtlich des nur einmaligen
Fleischessens fehlt und ist durch die Fassung: »Der Genuß
von Fleis chs peis e n« ohne jede Einschränkung verallgemeinert.
Läge es im Sinne des Diöcesanbischofs, den einmaligen
Fleischgenuß nur gestatten zu wollen, so müßte dieses in dem
Fastenmandat ausdrücklich wie bis zum Jahre 1873 hervor-
gehoben sein, was z. B. in dem Fastenmandat der Diöcese
Ermland geschieht. Die Fastenordnung der Erzdiöcese Wien
bemerkt ausdrücklich: Fasttage, an denen das Fleisches sen
Mittags und Abends durch Dispens hiermit gestattet
wird, sind die Wochentage der oierzigtägigen Faste. Was
also hier explicite durch Dispens gestattet wird, liegt in
unserm Fastenmandat in seiner uneingeschränkten Fassung ent-
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halten. Wünschenswerth dürfte es wohl sein, zu erklären, ob
diese Dispens sich wie in der Wiener Erzdiöeese ebenfalls nur
auf Mittag und Abend bezieht, oder ob bei denen, die nicht
zum Fasten verpflichtet sind, ein noch öfterer Fleischgenuß
gestattet ist.

Jn Betreff des Fleischgebetes schreibt uns K. in W.:
--In dem Fastenmandat heißt es gewöhnlich: »Wer von der
Dispens Gebrauch macht, hat zu verrichten« re. Es wäre zu
wünschen, daß die betreffenden Tage ausdrticklich bestimmt
würden, da unter den Geistlichen verschiedene Ansichten dar-
über existiren. Die Einen rechnen dazu die Wochen- und die
Sonntage der Quadragesima, die Quatembertage, Vigilien,
die Mittwoche der Adventzeit und die Freitage, auf welche
ein gebotener Feiertag fällt; andere dagegen nur die Wochen-
tage der Quadragesima, die Quatembertage und Vigilien.«

Da die Fastenordnung ausdrücklich sagt: Wer von der
Dispens Gebrauch macht, so hat also Jeder, der dies thut,
also mit Dispens an den verordneten Fasttagen Fleisch genießt,
das Fleischgebet auch z. B. an den Sonntagen der Quadra-
gesima zu verrichten.

In Bezug auf das Fasten am Sonnabend, schreibt
uns G. in R.: ,,Nach allgemeinem Kirchengesetz sollen wir
an allen Freitagen und Samstagen des Jahres uns des Fleisch-
essens enthalten. Es wäre interessant zu wissen, ob wir durch
bischöfliche Dispense von der Abstinenz entbunden sind; denn
in diesem Falle wären wir verpflichtet, auch an allen Sams-
tagen des Kirchenjahrs das s. g. Fleischgebet zu verrichten.
Deharbe in seiner Erklärung des kath. Katechismus 1I. Bd.
4. Aufl. p. 367 sagt: . . . . ..Gegenwärtig ist in manchen
Diöcesen Deuischlands an den Samstagen der nach der all-
gemeinen Vorschrift der Kirche verbotene Genuß von Fleisch-
speisen durch eine Dispens, welche die Bischöfe vermöge päpst-
1icher Bevollmächtigung ihren Bisthumsangehörigen »ertheilen,
mit oder ohne Beschränkung gestattet. . . . . Es ist also die
Annahme begründet, daß wie an allen Samstagen des Jahres
das s. g. Fleischgebet verrichten müssen«

Das in der römischen Kirche alte Herkommen, am Sams-
tage zu fasten, wurde mit der Zeit dahin abgeändert, daß die
Freitage und Samstage nur mehr als Abstinenztage und
nicht mehr als eigentliche Fasttage beobachtet werden. Jn
Folge kirchlicher Dispensation wird in manchen Diöcesen
auch die Abstinenz an Samstagen nicht mehr eingehalten.
(Vgl. Schüch, Pastoral-Theologie 6. Aufl. S. 322.) Da in
unserer Diöcese der Samstag weder als Fast- noch Abstinenz-
tag (außer im Advent) namhaft gemacht ist, so liegt auch nach
unserem «Ermessen keine Verpflichtung des Fleischgebetes für
denselben vor.

-
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ab 01nnibus 1«etinend-im esse praecepir.« Die Ausgabe ist materiell
wie formell vortrefflich.

In einem sehr ausführlichen alphabetisch geordneten Sachregister
findet der Leser in kurzen klaren Sätzen mit den eigenen Worten der
Deerete Alles, was die S. C. 111du1g. über die einzelnen vor ihr Forum
gehörigen Sachen bis dahin erklärt und entschieden hat.

Ein chronologisches Verzeichniß der Deerete nebst kurzer Inhalts-
angabe, sowie ein alphabetisches Verzeichniß derjenigen Orte und Stellen,
von denen die Anfragen und Vorlagen ausgingen, erleichtern das Auffinden.

Bei dem lade-x re--um, der sehr ausführlich gehalten ist, wünschten
wir bei einer zweiten Auflage die in Frage stehende Materie durch
etwas fettereu Druck noch mehr hervorgehoben.

Im Verlage von Herder in Freiburg ist erschienen:
Dogmengeschiehte der mittleren Zeit. Von Dr. J.

Schwane, o. ö. Professor der Theologie an der Königl.
Akademie zu Münster. Preis 9 Mark.
Nach 14 Jahren läßt der H. H. Verfasser seiner Dogmengeschichte

der patristischen Zeit als dritten Band die der mittleren Zeit von
787��1517 folgen. Er verarbeitet darin ein sehr Umfang- und inhalt-
reiches Material, mit dem er uns ein getreues Bild von der Werkstätte
giebt, in welcher das System der göttlichen Glaubenswahrheiten immer
fester gesehmiedet und reicher entfaltet wurde. Es ist fürwahr ein
erhebender Genuß, dem Verfasser in seiner mühevollen Arbeit zu folgen,
indem er darlegt, wie die Dogmen, bei der Unveränderlichteit ihres
göttlichen Inhaltes, allmählich von der Kirche gegen den Irrthum
schärfer umgrenzt, in genauere Ausdrücke gesetzt, von den Kirchenlehren
vertheidigt, von der Schnle dem menschlichen Verstande stets näher
gebracht und mit ihren Consequenzen nach und nach entfaltet worden
sind. Die Kirche erscheint hier als die treue Hüterin des göttlichen

Wahrheitsschatzes.
Die kanonischen Ghehindernisse nach dem geltenden

gemeinen .Kirchenrechte. Von H. Weber. Stadtpfarrer
und Kamerer in Lndwigsburg. 3. verb. und verm. Aufl.
Preis 6 Mark.
Die erste Auflage erschien im Jahre 1872 und hatte stch im Klerus

einer sehr wohlwolleuden Aufnahme zu erfreuen. Des Versassers Wunsch,
daß dieses Werk in neuer Auflage neue Freunde gewinne, wird stch bei
der Vollständigkeit, der Klarheit und der durchaus praktischen Anlage
desselben stcher erfiillen. M.

Zur Chronik.
Gestorben in der D-iöcese Breslau.

Lokalpfarrer Hr. Augustin Nickel in Gefäß s- 18. Februar 1883.
Verlag der Jos. Kösel�schen Buchhandlung in Kempten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- »und Anstandes,
in tBreHlau dnrch G. P. Jiderholz� Buchhandluna:

am weißen Sonntag. Ein geist1iches Andenken
an die Feier der ersten heiligen Communion von

Conrad Siekinger, Pfarrer. 2. Aufl. Preis broch.
-il. 1.35, franco gegen Einsendung in Briefmarken W. 1.45,
gebd. in R. u. E. Leinwand -il. 1.60, eleg. gebd. in ganz
Leinwand «-il. 2.40.

Diese Anreden, welche sofort nach ihrem Erscheinen die 2. Auflage
erlebten und denen in der Presse hohes Lob gespendet wurde, eignen
stch in vorziiglicher Weise sowohl am weißen Sonntag als gegenwärtig
bei Ertheilung des Erst-Communikanten-Unterriehts.

«gZJokjlfeikfte und beste Ausgaben. ·
In der ,fzerder�srljen Verlag:-Handlung in Freiburg ist soeben ·

in zwei neuen ilkustrirt,en Hin-«-gaben erschienen und durch alle (
Buchhandlungen zu beziehen:

) P Des ehrwiirdigen P. Leonhard Goffine
«- (1iiJriIliiatt)olisri)e LhandpostI11e.
(9 -Mit Mit Genehmigung4iiIeßctMiIrtmg- » »»  deshochw.KapiteIs-
 Gt!1tttU« » -;  Z:  ""JR Vikariats-Freiburg.einer sesct1reibnng      » Mit iijolzsct)nitten, non Ierufalcm nnd - «(  »F :»»�·«Y»;i» , -  einem Titelbiid, FO einein Jinljang . "«   VII -tiart1entitet,� G

-. .-.:-8.C«d, -.:-Z
!
O
!

Ists--«»- «
 -!:-

·-� » · »« -

vvu V   «tfamilien-Ghroniti,
G Jilbon Stolz. «  «- Kirrijenieulender.«
( Volks-Ausgabe. Pracht Ausgabe (5)
· ge. 80. (XvI U» 624 S.) ge. 80. (x11 u. 644 S.) (;)
» Mit 30 Bildern. Mit 30 Bildern. Z
) F Preis brofehirt nur M.2. E« Preis broscljirt nur M.3.
 GeburtsehrstarkemHalblederband In eleg. Original-Einband,« mit reichem GoldtitelM. 3.�Jn Leinwand mit Lederrücken T
)Partien von mindestens 12 Expl. und GolddeckenpressnngO geb. a M. 2.80. M. 5.
SSS:-DSHSSSSSS«s-H-SICH

«)-Ho

Soeben ers chien in unserem Verlage und ist durch alleBuchhandlungen
des In- und Anstandes zu beziehen eine neue, reich illustrirte Auflage des

0k1i(3ium l1e1)(1()ma(1æ sa.n(3tæ
se-cund.um

Mjssale et Breviarium B0mun11m.
Gr. 80. 21 Druckbogen. Preis broch -«. 4.-�, gebd. von all. 5. -�

bis «-r. 8.5o.
Das Buch enthält in schönem deutlichem Schwarz- und Rothdruck

das vollständige Ofsieium vom Palmsonntage bis zum weißen Sonntage,
Alles ohne Noten, mit Einschluß der täglichen Messen und der während
der heil. Woche vorkommenden Weihen und anderen Funktionen. Auch
die Weihe der hl. Oele ist aus dem Ponritjca1e Roman«-n vollständig
aufgenommen.
Ferner bringen wir für die hl. Fasten nnd Charwoche in
empfehlende Erinnerung:
«« « « · t-«.J.Oh.« 14. «
P  :-?e2se«stati01kibln]s (1:oc(1noT?(�:

expensa sen p1«a.xis duod. obeundi s. ern(-is vie-Im For-.
Mit Chromo-Stations- und Titelbildern. Preis broch.
-». 2.10, gebd. ·-it. 3.

N .J Chr« &#39; D- . . . see.0antus Pass1on1s »»  «.--W
lamentationnm et le(-tionum pro Ill Matut. �I�enebr-drum.
Klein Folio, Roth- und Schwarzdruck. Preis alt. Z. � geb.
in ächt Chagrin-Leder -«. 9, in Callico «-il. 6.

Kempten, Februar 1883. of. Kösel�fehe Buchhandlung.
Jn Breslau vorräthig in G. P. Aderholz� Buchhandlung.

U!
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thkrder�srhe Verlag-3haudluug in Freiburg (tBaden).
Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen,

n Breslau durch G. P. Aderholz� Buchhandlung:

tBriill Dr. Ä, Der Hirt des Hermas-) o
Nach Ursprung und Inhalt untersucht. 8«�. (XI u.
62 S.) M. 1.20.

KrcUIcUtz, JI«L«J., (Vksch0f von Ermland)
Offenbarung des hl. Johannes im
Lichte des Evangeliums nach Johannes. Eine Skizze
der königlichen Herrschaft Jesu Christi. gr. 8".
(IV U. 196 S.) M. 2.40.

Die Schrist bezweckt, eine kurze, auf dem typischen Charakter
des Lebens Jesu sich aufbauende Erklärung der Offenbarung
des heiligen Johannes zu geben. Sie zerfällt in zwei Bücher.
Das erste behandelt diese Offenbarung als das prophetische Ge-
schichtsbuch der königlichen Herrschaft Iesu C-hristi in seiner
Kirche. Das zweite stellt den apokalyptischen Schilderungen die
paralleien Thatsachen aus dem Leben Jesu gegenüber und be-
leuchtet jene aus diesen.

Scherben, Dr. M. J» Handbukh der
katholischen Donmatck. Mit Approb«iio«dss
Hochw. Erzbischöflichen Ordinariates zu Köln. Dritter
Band. ErsteAbtheilung. (Bildet die XXI»1.Ab-

3)eLltungh dies) ersten 8cs:·)erieXunserxr3 0,,giJ)roiHt;?g1sgi1ent1or.gr..(u. . ..
Gegenwärtige Abtheilung liefert, im Anschluß an die im

· . Band enthaltene grundlegende Lehre von dem Wesen und
m Urspruuge Christi, den Aufbau der Christologie, die Soterio-
ie utH)chdieAMcFri;logie, alile Stett Partien in so allsågig;r,emat er nsü rung,· we e n keinem neueren er e,

selbst in keiner Monographie, sich sinden dürfte. Alles, was die
heilige Schrift, die Tradition und die Theologie der Vergangen-
heit über die Herrlichkeit Christi und seiner heiligen Mutter
darbietet, hat der Verfasser zu einem harmonischen, lebensvollen
und farbenreichen Bilde vereinigt, ebenso den strengsten Anforderun-Xa der Wissenschaft, wie den Bedürfnissen der Frömmigkeitechnung tragend. Jnsbesoudere wird die gründliche und origi-
nelle Behandlung des Priesterthums nnd des Qpfers Chri c,
sowie die hier zum ersten Mal» versuchte Darstellung der ganzen
åå?a.rtiologge, ask c5inesi lwe4entli;hen Giliedes im dogmatischeny em, em u e v e e reun e gew nnen.

Weber, J» Die kanonischen Ehe-
hV"Y«ik7«Vs7ssi..· nach dem geltenden gemeinen Kirchen-
rechte. Für den Kuratklerus in Deutschland, Oesterreich
und der Schweiz praktisch dargestellt. Mit Approbation
des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Dritte,
verbesserte und vermehrte Anklage. gr. 80. (vIJ1
u. 527 S.) M. 6.
Von demselben Verfasser erschien früher:

� Yie C-ljesrljeidung nach dem geltenden gemeine
Kirchenrechte. Für den Kuratklerus praktisch darge-
siellt. gr. 8". (1X u. 95 S.) M. 1.20.
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Jn unserm Verlage erschien:

Reden und 2lnsnrathen,
alte und neue,

zur Feier patrcotischer Feste,
insbesondere für die

Geliurt5tagsfeier des ,Laudegherrn
von Mark Z3runn,

Curatus in Nimptsch, früheren: Herausgeber des St. Hedwigsblattes.
In Umschlag geheftet. Preis I M. 25 Pf.

Die Trier�sche Zeitung vom 16. d. M. schreibt darüber: ,,Ein
Buch, das den weitesten Kreisen, ganz besonders aber den Amtsbrüdern
des Herrn Curatus B·r«unn auf�s Angelegentlichste zu empfehlen ist.«
�·»«G.»P.»«Aderholz� Buchhandlung in Breslau.

Das

I. Schles1sche Special-Institut
 für

Kirrh en - Ein-:istattungg � tlbegenstände
   .von

-, C. Buhl m Breslau,
 ;x«T K: Domstreße Nr. 4,
 «» gegründet l865, prämiirt mit der s�ikBernen
 nie-r1rrikke 1881,
 hält sich, gestützt auf die besten Zeugnisse,
T s insbesondere vonSr. tBisrhös1ikheuGnaden,

 es , . dem thorhwiirdigsten Herrn weihliisrhof  ] «» IT» »» . . ..  Gleich, zur Anfertigung von Jiitat«en,

-L - - I··?«-� "--« ·
--1 L- J --�� ,,,,,- »

;,,�-«2-7.,;.« ·;j««f«»- -
, Mit If« -«9 -- . -«

EE3?�:Z N: J .-;:«::I2; »« . » . .
 Kanze11i,·t3e1rhtst·1r hlen, Statuen ((!Dr1g1nal- ti)olzskhmizerei) m allen Großen bei solrder - A » . d und kunstgerechter usfuhrung zu en

- billigsten Preisen bestens empfohlen.
-7os.«s0s�-es

ist
E-

Die Kirchengesehiehte
in kurzen Abrissen für katholische Schulen.

Nebst einer Beschreibung von Palästina. Bearbeitet von

;F;Wi�z0:-:·-So:-:-Its�-·:  H «.S Z re
v- l

« Julius Nu-:ker, Lehrer in Tschirne. Preis 30 Pf. II«
Exemplare zur Ansicht stehen bereitwilligst gratis zu .

«
iensten. Bei Abnahme von Partien gewähren wir H;
rn Frei-Exemplare für arme Schüler.
. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau. c·l

I3IBE3IZ5IB?IIEBiEBiIi38BkZWB2

Carl Bausch,
Gold- u. Silber�Jirbeiter in Gleiwitz, Benthenerstraße,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Gold- und Silber-
Waaren gütiger Beachtung.

Ebenso werden (1aI�ekl")st I�ckmcll�1aft gewordene ä3Tirekcengeriitl7ce zur
:02..·2r-3«.2»2·-:?«- .«Reparutur übernommen und nackt IEIorI�a"irift ausgeführt.

"  «3Jn»-F not«-L Robert- Niftf1knmäkn in R»-slmi. -L -
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C«0nf0e(1erati0 sa.(3er(10ta«lis 1)i0eo. W1«a.tisl.
Den hochw. HH. Pfarrer v. Woyski in Loncznik, Pfarrer

Fiedler in Kühschmalz, Religions- und Realgymnas1allehrer
Blühm in Tarnowitz, Pfarrer Woniropka in Dembio, Pfarrer
Reimann in Eonstadt, Pfarrer Pischel in Erossen, Pfarrer
Schubert in Ostrowine, Kaplan Rzehulka in Ponischowitz,
Pfarrer Gloger in Forst, Weltpriester Kopetzky in Bielitz,
Curatus Wotke in Jungferndorf (Oesterr. Schlesien), Pfarr-
Administrator Chroback in Schwiebus, Erzpriester Prießnitz in
Greifswald, Pfarrer Marschitz in Groß-Strenz, Curatus Rinke
in Klein-Leubus, Kaplan Zolondek in Tost habe ich den Auf-
nahmeschein zugestellt. Meer, Domplatz 1.

Ein Priester-Gebetsverein.
Der Priester-Gebetsverein der Erzdiözese Wien, nach dem

sich in unsrer Diöcese die G0nfoe(1erati0 sa0erd0ta1is
gebildet hat, zählt nach 14sährigem Bestehen gegenwärtig
790 Mitglieder aus vielen Diöcesen Oesterreichs und einigen
des Auslandes. Auch der Regularclerus ist darin in nicht
geringer Zahl vertreten. Man kann wohl, im Bilde gesprochen,
schreibt die ,,Correspondenz« des Vereins, in Wahrheit sagen:
Der Verein ist zu einem stattlichen Baume herangewachsen,
der, seine Zweige immer weiter ausbreitend, den Clerus immer
dringender und kräftiger einladet, sich demselben anzuschließen
und in seinem Schatten zu ruhen, von seinen Früchten zu
genießen.

Die Fruchtbarkeit jedes Baumes ist bedingt durch die
Gesundheit der Wurzeln, aus welchen er Kraft und Wachs-
thum zieht, und durch das fruchtbare Erdreich, in welches er
gepflanzt wurde. Was nun unserem Vereine frische Lebendig-
keit, was ihm Gedeihen und Wachsthum verschafft, ist das
mächtig sich geltend machende Bedürfnis nach Vereinigung
im Gebete, im geistlichen Leben und Streben. Einen so
erfreulichen wie sprechenden Beweis dafür geben die Zuschriften
so vieler Priester, welche um Aufnahme in den Verein bitten.
In denselben spricht sich eine wunderbare, wahrhaft rührende
Uebereinstimmung, eine aufrichtige Freude aus über den Bestand
desselben und zugleich giebt sich das herzliche Verlangen kund,
an den geistigen Früchten desselben theilnehmen zu dürfen.
Und diese Priesterherzen, in welchen ein so edles Streben, ein
so gottgefälliges Verlangen nach Vereinigung zur Erreichung
des erhabenen Zieles .des Priesterthumes lebt, diese Herzen
� sage ich � bilden das fruchtbare Erdreich, in welchem die
Pflanzung des Vereines bisher so herrlich gediehen ist und
unter Gottes fernerem Schutze auch in Zukunft noch weiter
gedeihen wird. Der Fruchtbarkeit dieses Bodens aber entspricht

auch die Gesundheit und Lebenskraft der Wurzel dieser Pflanzung.
Diese aber geht � es mag wohl paradox klingen, ist aber
thatsächliche Wahrheit� diese geht nicht in die Tiefe, sondern
in die Höhe. Der Verein sucht ja seine Aufgabe in der Liebe
des göttlichen Herzens und diese belebt und bewegt die Mit-
glieder, in demselben eentrum unita.tis verbunden zu leben
und zu wirken zur Verherrlichung des anbetungswürdigen
Herzens selbst und zum Heile und zur Heiligung der eigenen
und der anvertrauten Seelen. Was Wunder, daß aus einer
solch« geheiligten Wurzel eine solche Pflanzung s1ch frisch und
lebendig gestaltet hat! Die Verheißungen und Segnungen
des göttlichen Herzens offenbaren sich in dem Vereine in
unverkennbarer Weise. Auf ihn dürfte man wohl mit einiger
Berechtigung die Worte des ersten Psalmes anwenden können:
,,Bt erit tamquam lignum plantatum s(-Zeus (1ecursus aquå«-
rum, ·qu0c1 i·ructum (1abit in temp0re sue, et f0lium ejus non
detluet, et 0mnia quae(-11nque fa(-iet pr0sperab11ntur.«

Die Wasserbäche, an welchen der Baum des Vereines
gepflanzt ist, sind das lebendige Wasser der göttlichen Gnade,
deren nie versregende Quelle eben das heiligste Herz Jesu ist.
,,O0I« Jesu, de oujus pIenitu(1ine 0mnes act-epimus.« Diese
belebende und kräftigende Gnade offenbart sich auch in den
geistlichen Gnaden und Privilegien, mit welchen der Stellver-
treter Jesu Christi auf Erden, der heil. Vater, den Verein so
freigebig beschenkte. Schon gleich bei dem Entstehen des Vereines
hat Papst Pius 1X. gesegneten Andenkens die Schätze der Kirche
durch Ertheilung von Ablässen gnädig eröffnet. Und was das
abgelaufene Jahr 1882 zu einem besonders gesegneten gemacht,
sind eben die erneuten Gnadenerweise, mit welchen der heil.
Vater Leo xlII., der schon bei vielen Gelegenheiten sich über
die Priestervereine lobend ausgesprochen und dieselben dringend
empfohlen hat, unseren Verein beschenkt hat. Es war gerade
der heilige Abend, an welchem der Rector des Vereines als
besonderes Christgeschenk" die Breven vom 12. December 1882 er-
halten hat. In diesen gewährt der heil. Vater neuerlich einige
Ablässe und überdies das für die Seelsorgepriester besonders
werthvolle Privilegium, die Gebetsstunden M-ttutin und Landes
das ganze Jahr hindurch schon von 2 Uhr Nachmittags an
anticipiren zu dürfen. Jn diesen wiederholten Gnadenerweisen
des geheiligten Oberhauptes der Kirche ist wohl eine neue und
kräftige Bürgschaft für den Bestand und für die gedeihliche
Fortentwicklung des Vereines gegeben. (Wir hoffen, sobald
Unser Verein Wurzel gefaßt haben wird, dieselben JndUlgenzeU
zu erlangen. D. Red. des ,,Schl. Pastbi.«)

Wenn nun das versiossene Jahr für den Verein ein so segens-
und gnadenreiches gewesen, so werden gewiß alle Mitglieder
im vertrauungsvolten Aufblicke zum göttlichen Herzen Jesu
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freudig und muthig in die Zukunft schauen, und jeder in seiner
Stellung und in seinem Wirkungskreise mit erneutem Eifer
arbeiten an der Verwirklichung des heiligen Zieles, welches sich
die ,,Assooiatio« gesetzt. Die Gemeinsamkeit der Bestrebungen,
die Vereinigung im Gebete Aller für Alle, wird mit der
Gnade Gottes, unter dem milden nnd mächtigen Schutze der
unbefleckten Gottesmutter Maria und der Fürbitte der heiligen
Vereinspatrone dem Vereine neue Kräfte und segensreiche
Fortentwickelung verleihen. 0onfitemini Domin0, quoniam
bonus est, et in sae(:u1um mise1«ic0r(1ia ejus!

·-T-TM

Gesetze, Verordnungen, Grlasse &c.
Nr. 222 der Verordnungen des Fürstbischöflichen General-

Vicariat-Amtes zu Breslau theilt im hohen Auftrage Sr.
Fürstlichen Gnaden in Betreff der Alumnatsbeiträge
Nachstehendes zur Kenntnißnahme und Nachachtung mit:

Breslau, den 23. Dezember 1882.
Obwohl es mir zu meinem tiefen Schmerze immer noch

nicht vergönnt ist, das Alumnat wieder zu eröffnen, um die
Candidaten des Priesterthums für den heiligen Dienst des
Altares heranzubilden, halte ich es für pflichtgemäß und
nothwendig, die durch die Verordnung vom 23. Juni 1875
suspendirten Leistungen, welche der ehrwürdige Diöcesanclerus
dem Alumnate schuldet, wieder erheben zu lassen. Jch bestimme
demnach, daß vom Jahre 1883 ab die Alumnatsbeiträge wie
früher erhoben und eingesandt werden. Bezüglich derselben
bleiben die Bestimmungen meines Hochseligen Vorgängers
(Verordnungen des General-Vicariat-Amtes 151, II. und
152, V1J.) in Kraft. Ebenso sind die Penstonsrückstände
einzuzahlen. Mit der Annahme der Zahlungen ist der Sub-
regens des Alumnates, Herr Dr. Krawutzky, beauftragt.

Gleichzeitig bestimme ich, daß diejenigen Priester, welche
eine halbe Fundation im Alumnate genossen haben, ferner
nicht mehr neun sondern nur drei heil. Messen pro fund-.-
toribus zu persolviren haben. Fürst-Bischof -i- Robert.
(l«ibellusintention11m des Herrn Kaplan Kulla

in Kattowitz) wird zur Benützung empfohlen.
(Betrifft das Pfarrer Scholz�sche Katechesenthema

pro 1883.) Zur Bewerbung um den Pfarrer Scholz�schen
Katechesenpreis pro 1882 waren sechs Arbeiten eingegangen,
von welchen die des Herrn Kaplan Grafen Leopold Saurma
zu Melefchwitz den Preis von 90 Mark erhielt.

Für das Jahr 1883 wird zur Erwerbung des Preises als
Thema ausgeschrieben: eine Katechese mit Rücksicht aus die
oberste Klasse einer Elementarschule über den zehnten Glaubens-
artikel: ,,Jch glaube den Nachlaß der Sünden.«

Wegen des Mangels an solchen Herrn Kaplänen, welche,
wie die Stiftung bestimmt, noch nicht sechs Jahre in der
Seelsorge sich befinden, wird es ausnahmsweise gestattet, daß
auch ältere Herrn Kapläne an der Bewerbung sich
betheiligen können. Die Arbeiten sind bis zum Jahres-
schlusse event. bis zum Advent mittelst verschlossener Scheda,
in welcher der Name des Verfassers sich befindet, an uns
einzureichen. Die Arbeit selbst und die Außenseite der Scheda
ist mit demselben Motto zu überschreiben. Noch ist zu be-
merken, daß die Arbeiten nicht eine zu große Ausdehnung
erlangen, und fast zu einem Buche anwachsen dürfen.

(Betrifft das Domherr Steiner�sche Predigt-
thema pro 1883.) Von den acht Bewerbern um den Predigt-
preis der obenbezeichneten Stiftung pro 1882 hat die Predigt
des Herrn Kaplan Hugo Paul zu Berlin an der Michaelis-
kirch den ersten Preis mit 90 Mark, die Predigt des Herrn
Kaplan Franz Kokott zu Reichthal den zweiten Preis mit
60 Mark erlangt. Für das Jahr 1883 wird nachstehendes
Thema für die Pretspredigt bestimmt:

,,Eine dogmatisch-biblische Predigt auf Allerseelen über das
heilige Meßopfer für die Verstorbenen.«

Jn Betreff der Bewerber gilt auch hier die im Vorigen
ausgesprochene Vergünsiigung. Schlußtermin der Einsendung
ist der 1. November.

(Betrifft die Schulstellen, deren Besetznng der
Alte-rnativa. mensium reSp. dem Turnus St-rbiIis
unterstehen) Die Herrn Pfarrer resp. deren Vertreter
werden hierdurch veranlaßt, diejenigen Schulstellen, welche der
Älternat;iva mensium oder dem Turnus sta.bilis unterstehen,
sobald sie durch Todesfall, oder durch Versetzung resp. Ent-
setzung erledigt worden sind, � uns baldigst anzuzeigen.

(Die nächste Pfarr-Concurs-Prüfung) wird den
10., 11. und 12. April or. hier abgehalten werden. Die
Herren Concurrenten haben die erforderlichen Requisite bis
spätestens 14 Tage vor dem "bezeichneten Termin an uns
einzusenden.

Literatur.
Bei Friedrich Pustet, Buchdrucker des heil. apostolischen Stuhles

in Regeusburg, ist soeben erschienen:
I)e(«-I«eta A11theI1ti6a Sack-re G0ngregationiS Indu1gentiarum

saorisque Reliquiis praep0sitae ab ann0 1668 ad. annum
1883 e(1jta Jussu et Auct0rit.·-its san(-tissimi D. N. Leonis-
PP. XI1l. Gr. 80. 582 F: XX. S. Preis 6 Mark.
Durch Decret vom 19. August 1882 ist diese äußerst sorgfältig

redigirte Sammlung der Decrete S. C. Inc1ulgentiarum vom heil.
Vater Leo X1Il. approbirt und wie das Dekret sagt: ,,uri aurhenticam


