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Papst Lea xII1. über die Werke des heil. Thomas von Aquin.
Veneral)i1i lZ�rat1·i N0stre Ant0nie Epise0pe Praenestiu0 S. R. B. 0ar(1inali de Luna

saere eensili0 stu(ljis regun(1js Praeke(-te

LI«J0 PP. XIII.
Ver-erabilis Prater Nester se-lutem et Apestelicam Benedietienem.

Iampridem (-ensiderande expekiendeque intelleximus,
tete1·kimum qued adversus Ecelesiam ipsamque huma-
nam secietatem mode geritur bellum, (-itius felieius-
que, epitulante Deo, eempeni non pesse, qua1n rectis
seiendi agendique p1-incipiis per phi1esephieas disei-
p1inas ubilibet I-estitutis; ideeque ad summam tetius
eausae pertinere sanam selidamque ubique leeeI-um
teile:-eseere philesophiam. I-itte1-as ideiree Eneycli-
eas ad universes eatheliei orbis Antistites nuper
dedimus, quibus plu1-ibus estendimus, huius generis
uti1itatem non esse a1ibi quaerendam, quakn in philo-
sephia ehristiana a p1-is(-is Eee1esiae Patribus preereata
et edueata, quae fidei eathelieae non mode maximo
eonvenit, sed etiam defensienis et luminis uti1ia adiu-
menta pkaebet. Eam ipsam, deeuI«su aetatum, magnis
feeundam f1·uetibus, a. S. Thema Aquinate, Summe
sche1astiee1-um Magistke, quasi l1eredita1·ie iure acce-
ptam eemmeme1-avimus; in eaque e1·dinanda, illu-
st1·anda et- augencla mentis illius vim vi1·tutemque sie
enituisse, ut (-egneminis sui mensura1n Auge-licus
Deeter eumulate implesse videatu1-. Maiekem autem
in medum Episeepes hektati sumus ut, eellatis N obje-
eum viribus, exeitare aggrediantur meta1n gradu et
prepe (-ol1apsam pl1i1esepl1iam illam veterem, sehe1is-
que (-athe1icis 1.·edenatam, in sede hene1-is pristini
eellecare. ·

Nee medieerem animi laetitiam ex ee pereepimus,
que(l Litte1-as illae Nest!-ae, divina epe favente, pre-
num ubique ebsequium et singularem anime1-um assen-
s11m naetae sunt. Cuius 1·ei testimenium Nel)is Incu-
1entum impe1-tiunt p1ures Episeepe1·um ad Nes ex
Ita1ia pl-aesertim, ex Gallia, Hispania, kIibernia, per�
1atae epistelae, si«ve singulaI-es, sive plu1-ium eiusdem
p1·evineiae vel gentis eemmunes, egregia animi sensa
praefekentes. Nee deete1-um heminum suiIragium
defuit, ultre et 1·eve1·entek datum, cum insignis eisu-
diteI-um Aeademiae eumdem plane an saere1-um Anti-
stites, ani1num Nebis set-ipte decla1-averint. � In bis
autem1itteris Planet maxime ebsequium an(-tot-itati
Neste-ae et huic Apeste1icae Sedi p1·aestitum; p1aeent
mens et iudicia ab aueteribus prelata. Una est enim
emnium vex, una sententia, neta1-i ej: tute designari
I-itte1·is il1is Nestkis, que tandem leee sit pl-aesentium
male:-um 1·adix, et unde petenda I-emedia. 0mnes
eensentiunt humanam 1«atienem, Si a divina tidei
aucteritate diseessekit, dubitatienum k1uetibus et prae-
sentissimis et-re:-um perieu1is esse pkepesitam; have
autem pericula f-teile evasu1·am, si ad (-athelieam
philesephiam hemines per-fuge1-int.

Quamebrem, Venerabilis Fkate1- Nester, illud N ebis
est magnepere in eptatis, ut St. Themas dont:-ina,
iidei veritati apprime (-onfe1-mis, cum in emnibus



cath0licis Atl1enaeis quamprimum reviviscat, tum
maxime in hac Urbe principe catho1ici nominis; quae
ob eam causam, qu0d et sedes Pontikicis Maximi,
debet optimarum doctrinarum laude ceteris antecel-
lere. � Huc accedit quod Romam, catholicae unitatis
(-entrum, soleant adoleseentes ex omni terrarum loco
frequentes celebrare, nullibi, quasi) pcnes augustam
B. Petri cathedram, germana1nincorruptamque sapien-
tiam satius hausturi. 1taque si philos0phiae chri-
stianae, quam (liximus, largiter hinc copia dekluxerit,
non unius Urhis kinibuS conelusa tencbitur, sed ad
omnespopulos, velut abundantissimus amnis, manabit.

sie igitur primo loco curavimus, ut in Seminario
Roms-1no, in l«yce0 Gregoriano, in Urbaniano a1iis-
que C0llegiis, Nostrae adhuc auctoritati abnoxiis,
philosophicae disciplinae secun(lum mentem et prin-
cipia Doctoris Angeljci enucleate, dilucide, copiose
tradantur atque excolantur. Et 1naxime in hoc
omnem vigilare curam et contentionem d0ctorum
volumus, ut quas ipsi doctrinae opes ex voluminibus
sancti Tl;1omae diligenter collegerint, easdem expli-
cando dilatando, suaviter et fructuose auditoribus
impertiant.

Sed praeterea quo magis haec studia vigeant et
ilorcant, curandum est, ut amat0res philos0phiae
Scholasticae in eius gratiam sedulo, quod possunt,
enitantur; maxime autem in societates coöant, coe-
tusque indentidem habea-nt, in quibus studiorum
suorum fructus singuli in medium addu0ant, et in
communem · alle-rant utilitatem.

l�1aec autem iudicia mentemque Nostram Tecum
(-ommunicare voluimus, Venerabilis Prater Noster,
qui sacr0 Consilio praees studiis disciplinarum re-
gundis, certa spe f·reti, nec industriam, net- pruden-
tiam Tuam hac in re Nobis defuturam. � Te pro-
fecto non latet doctorum hominum coetus, sive Aca-
demias, nobilissimas veluti palaest1-as fuisse, in qui-
bus viri ingenio peracri et doetrina praestantes cum
se ipsi utiliter exerce:rent de maximis rebus scribentes«
ac clisputantes, tum adolescentes erudirent, magno
cum scientiarum incremento. Bx hoc optimo more
institutoque iungendi vires et intelligentiae lumina
conferendi, extiterunt illustria Doctorum collegia,
alia pluribus simu1disciplinis addicta, alia singulari-
bus. Vivax fama et-gloria eorum permansit, quae,
Rom-2nis Pontiiicihus non uno nomine faventi-
hus, ubique i1oruerunt, ut in hac Italia nostra,
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Bononiae, Patavii, salerni, et alibi alia. -� cum igitur
tanta fuerit laus et utilitas in voluntariis hisce horni-
num coetibus ad excolendas perpoliendasque disci-
plinas coäuntium, cumque eius utilitatis et laudis
plurimum adhuc supersit, certum Nobis est eodem
uti praesidio, quo eonsilia Nostra plenius perkicia-
mus. � scilicet auctores sumus, ut coetus Acade-
micus in Urbe Roma instituatur, qui St. Thomas-
Aquinatis nomine et patronatu insignis, eo studia
in(lustriamque convertat, ut eius 0pera explanet,
illustret; placita exponat et cum aliorum philoso-
pl10rum sive veterum sive recentiutn placitis conferat;
vim sententiarum earumque rationes (lemonstret;
salutarem doctrinam propagare, et ad grassantium
error-um refutationem recensque invento1-um illustra-
tioncm adhibere contendat. � 1dcirco Tibi, Venera-
bilis Frater Nester, cuius perspecta l1abemus orna-
menta doctrinae celeritatem ingenii, studiu1nque rerum
omnium quae ad humanitatem pertinent, id negotii
damus, ut propositum Nostrum exequaris. Interim
rem altius consideres; cumque rationem excogita-
veris quae consiliis Nostris 0pportune respon(1eat,
litteris expressam Nobis inspiciendam sub»jicies, ut
prol)emus et auctoritate Nostra muniamus.

Demum quo latius spargatur ac disseminetur
Angelici Doctoris sapientia, constituimus omnia eius
opera de integro in lucem eclere, exemplo S. Pii V·
Decessoris Nostri, rerum g·estarum gloria et vitae
sanctitate praeclari; cui quidem in ea re ta-m fe1ix
contigit exitus, ut Thomas exemplaria, iussu illius
evulgata, permagni sint apud viros doctos, summo-
que studio requirantur. Verum quant0 plus editio
illa est rara, tanto magis alia desiderari coepta, quae
nobilita·te ac praestantia cum Piana comparari possit.
Ceterae enim cum veteres tum recentiores, partim
qu0d non omnia S. Thomae scripta adhi�Oeant, partim
quo(l optimorum eius interpretum atque explana-
t0rum careant commentariis, partim qued minus dili-
genter adornatae sint, non omne tulisse punctum
videntur. Certa autem spes est, huiusmodi neces-
sitati consultum iri per novam editionem quae
cuncta omnino sancti Doctoris scripta complectatur,
optimis, quoad iieri poterit, formis litterarum ex-
pressa, accurrateque emendata; iis etiam adhibitis
codicum manu scriptorun1 subsidiis, quae aetate hac
nostrain lucem et usum prolata sunt. Coniunctim vero
edendas cui-abimus c1arissimorum eius interpretum, ut
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Th0mae de Vio ca-1·c1iua1is Caietani et 1«"e.1·kakie1isis,
1ucubrationes, per quas, tamquam per uberes rivul0s,
ta,nti virj dont:-jun de(-un-it. � 0bversa,ntu1« quidem
animo I-ei gerendae cum magnitudo, tum difficultas;
nee kamen derer-rer1t quominus ad ei-im magna cum
alacritate quamprimum agg1-ediamur. Coniidjmus enim
in re taro gravi, quae ad eommune Ecclesiae bonum
magri0pere per-tinet, adfo1-e Nobis divinam 0pem et
(:0n(:01«s Episcoporum Studium, et prudentiam atque
industkiam Tuam, Spec-tatam ji-im et; c1iu o0gnitam.

lnte1-im, praecipuae di1ecti0nis testem, Aposto1i-
(-am bene(1ieti0nem Tibi, Vetter-abiljs F:-ate1· Nester,
ex intim0 eordjs atIectu impe1-timus.

Datum Romae apud S. Petrum, die 15. 0ctob1-is
an. 1879. Pontificat.11s Nostri Anno Seeundo.

Le0 PP. XIII.

Die Entwickelung uiid Gestaltung des Kirchenjahres
im vierten und fünften Jahrhundert.

Dargestellt von Professor Dr. F. Probst.
1lI. Von den Festen des Kirchenjahres im

Allgemeinen.
I. Im weitesten Sinne bezeichnet Fest einen Tag, den man

durch öffenilichen Gottesdieust feierte, weswegen Hiero-
nymus den Mittwoch nnd Freitag jeder Woche mit Ostern
und Pfingsten zusammenstellt. Augustinus schränkt diese zu
weite Begriffsbestimmung ein und nennt jenen Tag einen
Festtag, an welchem etwas so Ausgezeichnetes geschehen
ist, daß sein Andenken als nothwendig und heilsam durch
eine Feier zu celebriren und zu bewahren ist.
Solennität ist daher eine Feier, die jährlich begangen wird.
Deshalb kommt aber nichi allen Festen dieselbe Würde und
derselbe Rang zu. Gregor Raz. deutet vielmehr aus einen
Unterschied unter denselben hin, sofern es das dritte Gebot
des Decaloges durch die Worte umschreibt: Beobachte alle
Sabbathe, die hohen und die niedrigen. Da er ferner
Ostern als das Fest der Feste bezeichnet, das nicht nur alle
menschlichen und irdischen Feste, sondern auch die Christi selbst,
und die, welche ihm zu Ehren gefeiert werden, übertrifft, wie
die Sonne die Sterne: so werden unter den hohen Festen
jene zu verstehen sein, in we1chen Christus (Sonne) und
unter den niederen jene, in welchen die Heiligen (Sterne)
verherrlichet werden.
»» 2. Epiphanie, die Feier der 40tägigen Fasten mit der

Charwoche, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten hatten sich,
durch kein Gebot vorgeschrieben, sondern durch Gewohnheit,
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von den ersten Jahrhunderten in das vierte vererbt (Sokrates),
in welchem die Feier des Weihnachtsfesies, in der ganzen
Kirche, nebst neuen Festen der Heiligen hinzukamen.

Die Aufnahme des Weihnachtsfestes in das Kirchenjahr
war für die Ausbildung desselben von großer Wichtigkeit. Vorher
feierte man, wenn auch die bedeutendsten, so doch blos ver-
einzelte Thatsacheu aus der heil. Geschichte, jetzt gestaltete sich
der Festcyklus zu einer idealen Nachbildung des Lebens
Christi. Die Feier vereinzelier Feste wird jetzt zu einem
Ganzen, zum Kirchenjahr, das sich als heiliges, übernatür-
liches Jahr neben und über dem bürgerlichen und natürlichen
mit seinen Jahreszeiten erhebt. Sachgemäß drängte sich jetzt
auch die Frage auf, in welchem Verhältniß steht dieses zu jenem?

Außer Gregor von Nyssa ist es hauptsächlich Ephräm der
Syrier, der auf den Zusammenhang beider Jahre
aufmerksam macht. ,,Jesus,« sagt er, ,,ging in jenem Monate
aus dem Mutterschooße hervor, in welchem das Licht siegreich
wächst. Die Finsterniß ist besiegt, um anzuzeigen, daß Satan
besiegt sei, das Licht ist siegreich, um darüber zu jubeln, daß
der Erstgeborene herrlich triumphirt. Die Finsterniß wurde
mit dem Finstern (Satan) überwunden und das Licht siegte
mit dem Licht (Christus). Aehnliches wiederholt sich an Ostern.
Drei Siege sind es, welche im Monat April, in dem der ein-
geborene Sohn Gottes nach Besiegung des Todes auserstanden
ist, die Menschen. mit ungewöhnlicher Freude erfüllen, die mit
verschiedenen Blumen bekleidete Erde, die Luft mit fa"rben-
glänzenden Vögeln geschmückt, der Himmel in leuchtenderen
Strahlen schimmernd. Das geschieht nichi blindlings, nicht
zufällig, sondern nach Plan und T"Tbsicht. Denn wenn die
Elemente bei dem Tode des Erlösers klagen und trauern, so
geziemt es sich, daß sie den heiligen und gli�icklichen Tag feines
Triumphes in größimöglichem Glanz und Schmuck seiern.«
Pfingsten erwähnt der Syrier nichi, Hieronymus thut es in
den Worten: Pfingsten wird zu Anfang des Sommers
gefeiert, wenn wir unserer Hände Arbeit und Früchte Gott
darbringen. «

Was in der Geisterwelt Großes und Erhabenes geschieht,
reflektirt sich in der Körperwelt und zieht sie in Mitleiden-
schaft, sodaß die Natur unter der Dienstbarkeit der Verderbt-
heit seufzt, wie sie unter der Freiheit der Herrlichkeit jubelt.
(Römerbrief.) Das Naturjahr feiert seine Verklärung im Kir-
chenjahr iind jenes schmiickt und verschleiert sich, je nach der
Signatur, die dieses an sich trägt. Die Kirche pfropfte auf
den wilden Oelbaum des Naturjahres das gnadenvolle Reis
einer höheren Ordnung, in welchem jenes seine Verklärung feiert.

Eine auf Natiirvergötterung beruhende Religion, wie die
heidnische im Allgemeinen war, prägte ihren Festen vorherrschend
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den Charakter von Naturfesten auf. Jm Frühling, mit der
steigenden Sonne, wurde ebenso die Vermählung des in Attis
incarnirien Gestirnes mit der Erden-Mutter Cybele in orgia-
stifchem Dienste gefeiert, als im Herbst, bei stnkender Sonne,
der Tod des seiner Zeugungskraft beraubten Adonis. Auf
diese Weise brachte das Naturjahr die christliche Festfeier in
Berührung mit der heidnischen. Selbstverständlich suchte die
erste die zweite zu verdrängen und sich an ihre Stelle zu
setzen. ,,Denn jene seligen Schüler der Wahrheit empfahlen es
als göttlich inspirirte Wahrheit, daß, so oft die Blindheit der
Heiden auf ihren Aberglauben recht erpicht sei, dann das
Volk Gottes besonders dem Gebet und frommen Werken
obliegen soll. Je mehr nämlich die bösen Geister durch den
heidnischen Jrrthum erfreut werden, desto mehr werden sie
durch die Uebung der wahren Religion zermalmt; das Wachs-
thum der Gerechtigkeit brennt den Urheber der Gottlosigkeit.«
I-e0 sann. 8, p. 29 Ball.

Jene Annahme aber, welche glaubt, diesem Widerstreben
der heidnischen Feste verdanke das Kirchenjahr seine Entstehung,
ist ebenso irrthümlich als oberflächlich. Der christliche Cult ist
nicht weniger als die christliche Lehre ein Senfkörnlein, das
in sich den Keim und Trieb trägt, sich zu entfalten. Durch
den, der im Reich der Natur und Gnade herrscht, seiner Idee
nach, mit dem Naturjahre in Verbindung gebracht, ergab sich bei sei-
ner Entwickelung der Contakt mit den heidnischen Festen und ihrem
entarteten Naturdienst von selbst. Die Verdrängung derselben durch
den göttlichen Cult, gab aber die Natur ihrer ursprünglichen Be-
stimmung wieder zurück, Symbol des Uebernatürlichen zu sein.

Nachdem Weihnachten in der ganzen Kirche in den Fest-
cyclus aufgenommen und das Kirchenjahr zur Nachbildung des
Lebens Christi erhoben war, ergab sich die nothwendige For-
derung, daß das Kirchenjahr mit der Feier der Geburt Christi
beginne. Weil aber vier Jahrhunderte Ostern den Ausgangs-
punkt desselben bildete, vollzog sich die Umwandlung langsam-
doch finden sich schon im vierten Jahrhundert Spuren der-
selben. Ambrosms erklärt den März für fden ersten Monat,
weil in demselben der Gerechte seinen Geburtstag hat. Unter
diesen Worten kann ebenso die Auferstehung Christi, sein
Geburtstag für das ewige Leben, als die Taufe der Gläubigen
gemeint sein. Weil das Erste das Wahrscheinlichere ist, sieht
man daraus, wie naturgemäß es den Kirchenvätern erschien,
daß das Kirchenjahr von der Geburt Christi seinen Anfang
nehme. Chrysostomus zählt theils Weihnachten als erstes Fest
auf, theils Epiphanie, an dem die Erstlinge Gottes auf Erden
celebrirt werden. Das Fest der leiblichen Geburt Christi, sagt
er, ist mit Recht die Metropole aller Feste zu nennen. weil
ihm Epiphanie, Pascha, Himmelfahrt und Pfingsten ihren
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Ursprung und Objekt verdanken. Wäre Christus nicht geboren,
so wäre er nicht getauft worden, was wir an Epiphanie
feiern re. Die Ursache, warum er Weihnachten an die Spitze
stellt, ist zwar nicht aus dem Wesen des Kirchenjahres, als
der Erneuerung des Lebens Christi, geschöpft, aber es ist doch
beachtenswerth, daß er es für das erste erklärt.

Wie der Beginn der 40tägigen Fastenzeit und Ostern den
Gläubigen durch die Bischöfe bekannt gemacht wurde,
so geschah es auch mit den übrigen Fasttagen und Festen.
Basilius fängt an dem Feste der Märtvrin Julitta die
Predigt mit den Worten an: Wir haben euch diesen Tag
angezeigt. Ebenso heißt es in dem leonianischen Sacramentar:
Geliebteste, wir haben die feierlichen Fasten zu begehen, welche
die Rückkehr des siebenten Monates (die Quatemberfasten im
September) anzeigt &c.

Die Ermahnung, den Gottesdienst an solchen Tagen zu
besuchen, war auch nicht vergebens, denn Manche erschienen
blos an den Festen in«der Kirche, die man sonst nur im
Theater sah. Zur Feier der Feste gehörte jedoch nicht nur
der Besuch der Liturgie, sondern Christus sollte das Fest mit-
feiern. Das geschah da, wo Menschen in seinem Namen, in
Liebe ohne alle Feindschaft und Heuchelei versammelt waren,
wo die Armen gepflegt, Waisen getröstet, Fremde erquickt wur-
den, wo man Gott mit Psalmen, Hymnen und geistlichen
Liedern verherrlichte. Außer diesem offenbarte sich die erhöhte
Feierlichkeit, nicht etwa in einer Aenderung des Ritus,
denn das Kirchenjahr influenzirte vor dem Ende des vierten
Jahrhunderts die Art und Weise der gottesdienstlichen Feier
nicht, sondern in dem Schmucke und der Beleuchtung der
Kirchen und Straßen, wie darin, daß sich die Gläubigen
reinlicher und prächtiger kleideten.

-�--.�-.-�-....... .- T

Nubriciftische Bemerkungen für den Monat März 1880.
Von R. B. in B.

I) 14. März. Jn Betreff desJnvitatorium der Pas-
sionszeit gibt das Dem: S. R. C. vom 24. Juli 1683
folgende Bestimmung: 0missis Gslo1«ia Pat1«i et nolite
0b(1u1«a«re o0rda« vest1·a repeti debe1«e integ1«um
Invitatorium Ho(lie etc.; es muß demnach am Ende nach
den Worten in requiem meam das ganze Jnvitatorium
Hoclie etc. zweimal gebetet, dagegen die sonst nach dem Glo-
ria Patri übliche Repetition der letzten Hälfte (und das wäre
hier nolite abdura1«e) &c. weggelassen werden. Bei den
Responsorien nach der dritten, sechsten und neunten Lektion



33

im 0ffieium de temp0re Pa.ssi0nie, bei denen an Stelle
des Glorie. Patri das Responsorium von Anfang wiederholt
wird, muß s1ch diese Repetition bis zum Verse, und nicht
etwa blos bis zum Sternchen erstrecken, so daß z. B. am
Passionssonntage im dritten Responsorium nach Wiederholung
des Respiee der ganze erste Theil von Usquequ0 bis D0mine
Deus meus repetirt werden muß.

2) 19. M ärz. Für diejenigen Kirchen, in denen eine besondere
Feier des Festes der 7 Schmerzen stattfindet, möchte für
dieses Jahr, in welchem das Fest verlegt wird, der Hinweis auf den
Tit. VI. De trans1ati0ne Fest01«um angebracht sein, nach
dessen Bestimmung (ubi est e0ne1u·sus p0puli ad cele-
brandum Festum, quod t1·a«nsfer1·i dei)et) ein solennes
Hochamt von dem Feste der 7 Schmerzen gefeiert werden darf,
da ja das Fest des heil. Joseph, wenn auch Duplex prima·e
e1assis, doch nicht zu den in jener Rubrik angeführten Tagen
gehört, die ein solches Votivamt ausschließen. (Dieses sind:
D0miniea p1·ima Adventus, fe1·ia qua.rta Oinerum, Do-
miniea p1«ima Quadragesimae, I)0miniea PaImarum
(-um toter hebd0mada maj01«i, D0miniea Resurreeti0nis
et D0miniea Pentee0stes cum du0bus diebus sequenti-
bus, die Nativitatis D0mini, Epjpha«niae, Aseensi0nis
et feste Go1-p01·is Christi) Für dieses Hochamt nun gelten
dieselben Bestimmungen, wie sie für das Titularfest einer
Kirche in f0r0 oft in Anwendung kommen, d. h. es wird
mit Glorie, 01«ed0 und ohne 0rationes impe1·atae (weil
solenne Votivmesse) gefeiert; in der betreffenden Kirche muß
noch ein anderes Hochamt vom heil. Joseph mit nur einer
Oration gesungen werden, alle andern Commemorationen
fallen weg und am Ende wird das Johannes-Evangelium
gelesen. Die übrigen Privat-Messen werden vom Tages-Hei-
ltgen celebrirt, mit der eommemo1«a.tio de feria und am
Schluß ist das Evangelium feriae zu lesen. Nur in jenen
Kirchen, in denen blos eine heil. Messe celebrirt und solch
eine Feier begangen wird, dürfte es, da mit dem Feste des
heil Joseph die 0b1igatio applioa.ti0nis pro par0ehis ver-
knüpft ist, dasselbe also in den Rubriken noch als festum
de praeeepto gilt, gerathen sein, das Festamt vom heil.
Joseph zu feiern, nach dem De(-r. S. R. O. vom 22. August
1744: In Eee1esiis min0ribus ubi uniea ee1eb1«a.tu1- Missa,
non p0test 0mjtti illa Oe(-u1«rentis F�esti de praeeept0,
at eantetu1« v0tiva. -

Z) 21. März. Betreffs des letzten Evangeliums der
heutigen heil. Messe ist zu bemerken, daß in der Messe, welcher
die vom Celebrans selbst vorgenommene Palmenweihe voran-
gegangen ist, immer das Johannes-Evangelium gelesen werden
muß, da ja das Palmen-Evangelium schon bei der Weihe

recitirt ist, mag auch diese Messe in Bezug auf die Passion
den privaten Messen gleichgestellt sein oder mag sie selbst
überhaupt nur Privatmesse sein.

4) Ueber den Gebrauch, in den letzten Tagen der·
Charwoche das Weihwasser aus den Sprengkesseln«
zu entfernen, finden wir nähern Aufschluß in dem Dee1·.
S. R. O. vom 12 November 1831, welches auf die Frage:
In u1tim0 Hebd0madae mai01«is t1«idu0 1«em0vendane
est a, vasis E(-elesiae aqua benedieta, also antwortete:
affi1«mative ne 1·etinenda e0nsuetud0 i1lam rem0vendi;
in seinen Anmerkungen zu diesem Decret gibt uns Gsa1«de1�
1ini den Grund dieses Gebrauches also an: Da der Haupt-
zweck des Weihwafsers der ist, die Gläubigen zu mahnen, daß
sie mit reinem Herzen zum heil. Opfer erscheinen, so ergibt
sich daraus der Grund, warum es an dem Charfreitage, der
ja ohne Opfer (oder a.liturgieus) entfernt wird. Am Grün-
donnerstag, an dem noch das Opfer gefeiert wird, beginnt die
Trauer erst mit der Entkleidung der Altäre, weshalb zu Be-«
ginn des Gottesdienstes das Weihwasser noch für die beim Opfer
Erscheinenden da«sein muß und erst während der clenudatio
Altarium (Entkleidung) entfernt werden darf; von diesem
Zeitpunkt an müssen die Behältnisse leer bleiben bis zur
Wasserweihe am Charsamstag, wo sie mit dem neugeweihten,
aber noch nicht mit Katechumenen-Oel gemischten, Wasser
wieder gefiillt werden; denn mögen auch die Gläubigen schon
zu Beginn der Ceremonien erschienen sein und demnach ohne
Weihwasser gebraucht zu haben der Ostermesfe beiwohnen, so
darf man nicht übersehen, daß der Charsamstag eigentlich ebenso
wie der Charfreitag der heil. Messe entbehrt, da die an ihm
celebrirte Ostermesse nur eine Anticipation der Feier in der
Osternacht ist, wie sich aus den Worten des C0m1nunieantes:
noetem sa0ratissima.m eelebra.ntes ergibt; übrigens wird
dieser Mangel der jetzigen Praxis auch dadurch ersetzt, daß
nach der Bestimmung der Rubrik die in der Kirche anwesenden
Gläubigen mit dem neugeweihten Wasser, natürlich aber bevor
es durch Vermischung mit dem Katechumenen:Oel zum eigent-
lichen Taufwafser wird, besprengt werden sollen.

5) Jn Bezug auf die in den letzten Tagen der Charwoche vor
dem Kreuz des Hochaltares (nicht aber vor denen der
Seitenaltäre) übliche genuflexio unieo genu, fehlt
eine Entscheidung der Ritencongregation, jedoch stimmen alle
Rubricisten darin überein, daß die Verpflichtung hierzu von
den Vespern am Gründonnerstag beginne und bis zur Messe
des Charsamstags dauere, eine Ansicht, die durch das auf
päpstlichen Befehl edirte Memorjale Rituum (Titulus IV,
§ IV. 8) ihre Bestätigung findet und von Castaldus sogar
auf eine freilich nicht mehr vorhandene Bestimmung der
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Saera Rituum Congregat.io zurückgeführt wird; diese Ver-
pslichtung gilt jedoch in der oben angegebenen Ausdehnung nur
für Laien und gewöhnliche Priester, während sie nach Cavalieri
für den Celebrans und die Canoniker einer Cathedrale auf
den Charfreitag allein beschränkt ist.

..?«--1-.-1-

Ueber die Farbe der Stola bei Spendung der
heil. EUcharistie.

sage:-dos Joseph F1-attjn C0ngregationis 0rat0rii
Venetia1·um, modernus in Ecclesia eiusdem Congre-
gat-ionis Caerem0nia1«um P:-aefectus, hu1njllime, pro
0pp01·l:una deelaratione, Sac1·01·um Rituum C0ngre-
ge-tioni insequentia pr0p0suit dubia, nimirum:

In administati0ne Sacka.e EuclJaristiae extra Miss-im
a Rubrik-a R«itua.lis Roma.ni pkaescsribitu1- Stola col0kis
ofki(:io i1lius diei convenient.is. Quae-ritur an Stola
o0lo1-is 0fiicii, vel Missae adhibenda sit I. in Feria
quinta Mai0ris Hebdomadae; II. in Vigiliis et Feriis
quatuor temp0ru1n, vel FeI-ja se0unda R0gati0num
(vel in Feriis QuadragesiInae, ubi 0ctavae (-0ncessae
sunt), quae ini«ra O(-ta-vam non privi1egiatam occur-
1·ent, Si, iuxta, Rubricas Brevia.rii et Missa1is R0mani,
0fiicium de 0ctava et Missa de Vigilia vel Ferja
(:elebrantur.

Sacra p01-ro eadem C0ng1-eg«ati0 ad 1«elationem
infrasc1-ipti sec1·eta.1-ii,- audita sententia in sei-iptis
alte-rius ex Apostoliea.1-um Caeremoniarum Magist1«is,
reserii:)endum censuit:

«4ai «t7««772g-ne Ferse-setz» l«Z2«CrmZr·.5 lZ0mcm-«« EuZ)7«2«cn, et
--øZ)2« «e)2s7ecrt c0ø2s2øetkWZo crcZm2«m«stø«crø2a72« -s�ercmm E"«cZcm«2«-
st2«crm- cum .5toZa aZ52« coZ07«2«.5 l7"2·cZeZ27)røs PascAaZe Prote-
ceJ)t«m cmZ2"mz-Zeø2t2·z«s, toZemncZcr.

Atq11e im rese1«ipsit-. Die il. Augusti 1877.
A. I«Jp. sabinen. card. Bili0, S. R. C. P1·aefectus.

Plan. Ralli, s. R-. C. see-retarius.

Schulmesfe und Privatmesse.
In pädagogischer, liturgischer und kirchenmusikalischer Hinsicht.

(Von einem Landpfarrer.)
I.

Es bestand früher wohl überall in Preußen und Deutsch-
land, und besteht zum Theil unter günstigen Verhältnissen auch

noch der Gebrauch, daß die Schulkinder, zumal die Größeren,
täglich der heil. Messe beiwohnen, vor Beginn des Schulunter-
richtes, in Gemeinschaft mit ihren Lehrern. In unsern Kultur-
kampftagen aber klagen Seelsorger und Eltern darüber, daß
diese fromme Uebung den Kindern theilweise verwehrt oder
unmöglich gemacht werden solle, und daß viele der jüngeren
Lehrer s1ch durch ihre Abwesenheit von der Kirche auszu-
zeichnen belieben.

Gewiß ist Letzteres eine traurige Erscheinung, und mit
Recht zu beklagen. Denn schon uralte kirchliche Anordnungen,
auch in unserer Breslauer Diöcese, schreiben oft genug vor:
Die Schüler sollen der heil. Messe beiwohnen und dabei an-
dächtig fingen, nachdem sie die Texte der Meßgesänge (d. h.
Gsloria-, Credo u. s. w.) auswendig gelernt haben«). Und
so blieb es auch bei uns überall bis in die neueste Zeit, daß
die Schulbehörden besonders für das Sommerhalbjahr diese
Uebung den Kindern auferlegten oder sie doch nicht daran
hinderten; ja, wurde auch im Winterhalbjahr der Besuch der
heil. Messe nicht streng geboten, so gab es doch viele Gemein-
den, wo auch in dieser Zeit die Kinder zahlreich die heil.
Messe besuchten�Hi). .

Wie schön wird durch diesen Gebrauch im buchstäb-
lichen Sinne das Wort des Heilandes erfüllt: ,,Lasset die
Kleinen zu mir kommen und wehret es ihnen nicht,« wenn
dieselben täglich so um den Altar des göttlichen Kinderfreundes
versammelt sind? �� Jst das nicht ein lebendiger Hinweis auf
die Nothwendigkeit, zu jedem guten Werke, also auch zu Lehre
und Unterricht, die Gnade Gottes zu erstehen, die für uns
nur vom Heilande herkommt, der sie uns durch seinen Opfer-
tod erworben hat und durch seine Sakramente austheilt?
Muß diese Andacht ihrem ganzen Wesen nach den Kindern
nicht viel mehr Gnaden verschaffen, als selbst das beste Gebet
in der Schule? Werden sie nicht dadurch zu ihrem Heile
gewöhnt, öfter das Gotteshaus zu besuchen, auch an den
Tagen und Zeiten, für welche die Kirche kein allgemeines und
strenges Gebot aufgestellt hat? Kann man nicht endlich auch
darin einen dentlichen Hinweis auf die Verbindung zwischen
Schule und Kirche erblicken, und auf die ges chichiliche That-
sache, daß zuerst die Kirche und dann die christliche Schule
da war, daß die Kirche die Schule gegründet, gefördert und
zum großen Theile auch erhalten hat, sowie sie noch jetzt durch
kirchliche Einnahmen tausende von Schulen stützt und erhält?

«) Vgl. Schlesiens Elementarfchule der Vorzeit, v. Sommer, im
Kathol. Schulblatt 1878J79 an vielen Stellen.

«) Es freut uns, hinzufügen zu können, daß z. B. die Kgl. Re-
gierung zu Münster letzthin zur früheren Praxis zurückgekehrt ist.



Christliche Eltern, so muß daher eindringlicher als je in
unsern Tagen der Seelsorger mahnen, versäumt doch ja keine
Gelegenheit, wenn ihr sie in diesen unglückseligen Zeiten noch
habt, eure Kinder der heil. Messe beiwohnen zu lassen! Viele
von euch sind Wochentags durch den Erwerb des Unterhalies
und durch Berufsgeschäfte abgehalten, die Kirche zu besuchen;
mag da wenigstens eure Kinderschaar den Gnadenthron des
sakramentalen Heilandes umgeben und für euch und für sich
Gnaden erstehen! In der kurzen Zeit, welche sie in diesem
Falle eher von Hause weggehen, als sonst, könnten sie euch
doch zu Hause schwerlich viel nützen. Fürchtet auch ja nicht,
daß sie gleich ihre kostbare Gesundheit schädigen, wenn sie auch
in der kälteren Jahreszeit F oder -Z Stunden in der Kirche
verweilen. Grade die A dvents- und die Fasten.zeit macht
auf das Kindergemiith einen besonderen Eindruck, und des-
halb gehen gute Kinder grade in dieser Zeit mit Freuden in
die Kirche. Und wenn ihr ihnen vor Augen stellet Jesum auf
seinem armseligen Lager in der Höhle zu Bethlehem, oder wie
er in seinem bittern Leiden nicht hatte, wohin er sein Haupt
lege: so werden sie sich nicht scheuen, ihm zu Liebe selbst ein
wenig Kälte und Unbequemlichkeit zu ertragen! -� Möchte
auch mancherorts die Staatsaufsicht über die Schule vielleicht
den Kirchenbesuch auf wenige Tage im Sommer beschränken,
so wird gewiß jeder Seelsorger soviel als möglich die tägliche
heil. Messe auf jene Stunde verlegen, welche nicht in die
Schulzeit trifft, und dann schicket nur selbst aus eurem eignen
Antriebe die Kinder in die Kirche; soweit seid ihr ja glück-
licherweise in euren elterlichen Rechten noch nicht behindert.

Wo aber Eltern hierin nachlässig sind, da gibt es ja auch
noch viele gläubige und eifrige Lehrer, und diese können mit
fr"eundlichen und ernsten, oft wiederholten Mahnungen, ohne
zu strafen, sehr viel für den Kirchenbesuch ihrer Schüler
thun, ja ihr Wort kann unter manchen Umständen sogar
mehr wirksam sein, als das des Seelsorgers. Freilich gilt auch
hier der Grundsatz: ,,Ve1«1)a m0vent, exemp1a. trahunt«:
wohnt der Lehrer selbst nicht gern der heil. Messe bei, so wird
sein Wort wenig Erfolg haben. Viele Lehrer aber, nament-
lich auf dem Lande, haben noch den Kirchendienst zu versehen,
müssen also bei der heil. Messe erscheinen, und hoffentlich thun
sie dies auch gern. Das Vollkommenste ist nun wohl, (wie
es an manchen Orten geschieht), wenn die Kinder aus der
Schule zur Kirche geführt werden und jeder Lehrer
seine Klasse begleitet. Wo dies jedoch aus irgend welchen
Ursachen nicht möglich ist, so kann der Lehrer wenigstens in
der Kirche bei den Kindern sein. Möchte es doch niemals
vorkommen, daß der Lehrer und Kirchenbeamte am Anfange
der heil. Messe die Kirche verläßt und zu Ende derselben
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wiederkehrt! Trauriger noch ist die häusigere Erscheinung
neuerer Zeit, daß jüngere Lehrer, da sie selbständig sind oder
als Adjuvanten nicht mehr von der bischöflichen Behörde an-
gestellt und versetzt werden, für ihr Fernbleiben von der Kirche
sich damit eine Ausrede verschaffen wollen, daß sie ja nicht
Kirchenbeamte seien. Dieser Ausrede kann nur große
Trägheit zu Grunde liegen (zuweilen ist es sogar Glaubens-
losigkeit); zugleich aber zeigt dieselbe, daß solche Jünglinge von
dem Berufe eines katholischen, ja selbst christlichen Lehrers
überhaupt, keine Ahnung haben.

Jst denn der Lehrer nicht verpflichtet, seinen Schülern ein
gutes Beispiel zu geben, auch in der Ausübung der
Religion? Er soll ferner dem Religionsunterrichte des Priesters
beiwohnen: � müßte ihm da nicht die Schamröthe in�s
Gesicht steigen, wenn der Katechet die Kinder warnen muß
vor dem schlechten Beispiele derjenigen Christen, welche die
heil. Messe vernachläßigen? Wo endlich der Priester aus der
Schule verwiesen worden, da soll ja nach staatlicher Anschauung
der Lehrer den Religionslehrer abgeben. Wie würde
aber ein Solcher die Kinder belehren über den Hochwerth des
allerheiligsten Opfers? Wird er ihnen sagen können, daß die
heil. Messe der Mittelpunkt all� unseres Gottesdienstes und
die vollkommenste Gottesverehrung sei, daß sie den
allerkostbarsten Schatz ausmache, den die Kirche besitzt, wenn
er selbst diesen Gottesdienst nur gezwungen besucht oder diesen
Schatz meidet? Entweder eine falsche Art Katholizismus,
ermangelnd seines Centrums und seiner Sonne, oder ein für
das christliche Leben der Kinder sehr nachtheiliger Widerspruch.
zwischen Lehre und Beispiel des Lehrers würde die Folge solches
Verhaltens sein.

Allen Lehrern aber, die den guten Willen haben,
ihr schweres und verantwortungsvolles Amt bestmöglichst zu
erfüllen, kann man nur dringend den täglichen Besuch
der heil. Messe anrathen. Woher sollen sie die Kraft
erhalten, täglich ihre Last zu tragen (Mat. 6, 34), wenn nicht
am Fuße des Kreuzes, das der Herr selbst getragen? Woher
die Lust nehmen, sich selbst nach ihrer ganzen Persönlichkeit
für die Kinder fortwährend aufzuopsern, als von dem
beständig vergegenwärtigten Opfer des Sohnes Gottes? Betrachten
sie aber täglich die Geheimnisse dieses Opfers, dann wird ihnen ihr
schweres Amt leichter werden, und durch die Gnade des sakramen-
talen Gottes werden sie in die Fußtapfen Dessen treten,
der die Kindlein zu sich kommen ließ; von dem Opferlamme
Jesu Christo werden sie lernen die unendliche Geduld, die
ein braver Lehrer üben muß, die Selbstüberwindung und
den Gehorsam bis zum Tode, die Liebe, die Allen Alles zu
werden sucht und auch durch die größte Undankbarkeit und



selbst scheinbare Erfolglosigkeit ihrer bestgemeinten Absichten sich
nicht abhalten läßt, das Gute zu thun um seiner selbst willen.
��� Wo hätte ein katholischer Lehrer eine bessere Gelegenheit,
sein Tagewerk mit Gott zu beginnen, wo besseren Anlaß, durch
die gute Meinung sein Wirken zu adeln und wohlgefällig
vor Gott zu machen, als bei der heil. Messe? Seiner täglichen
Fehler zu gedenken, sie zu bereuen und den Vorsatz ernst-
licher Besserung zu fassen? Die nöthige Gnade zum Wider-
stande gegen die vielfältigen Versuchungen, die auch sein
Beruf mit s1ch bringt, zu erlangen?

Ja, wenn die Kirche lehrt: ,,Das allerheiltgsie Sakrament
ist Inbegriff und Quelle aller Gnaden,« so verläßt derjenige
Lehrer, der nicht fleißig und andächtig der heil. Messe bei-
zu wohnen sucht, die Quelle lebendigen Wassers und sucht selbst-
gegrabene Cisternen auf, die kein Wasser halten können (Jer.
2, 13.); sein Leben kann nicht sein wie ein Baum, gepflanzt
an Wasserbächen, dessen Blätter nicht abfallen und dessen Frucht
gedeiht (Ps. 1.): sein Wirken kann nur einige Friichte bringen
für die Zeit, schwerlich für die Ewigkeit. Und wie traurig:
nach mühsamer Arbeit, nach vielleicht geringem irdischen Lohne
nicht einmal einen ewigen erhoffen zu dürfen!»i«) � Wenn
dagegen die Leistungen der geistlichen Lehr-Orden so allgemeine
Anerkennung gefunden, so liegt nicht die geringste Ursache
ihres ausgezeichneten Wirkens in ihrer beständiger!
Theilnahme an der heil. Messe (und am Tische des Herrn).

In Sachen des ächten Naturn-eines zum
heil. Meßopfer.

schreibt der Unterzeichnete dem ,,Salzb. Kirchenblatt«: Es sind
aus Galizien, Böhmen, Vorarlberg, Tirol und Preußisch-Schle-
seen theils Anfragen wegen Weinmuster, theils aber sogar feste
Bestellungen auf meinen echten alten Naturwein für das nächste
Frühjahr unter meiner Adresse anher gelangt, auf welche ich
nicht allsogleich antworten konnte, da der eine oder andere
Confrater sogar Weinmuster von älteren Jahrgängen, und
zwar von weißem und rothem Wein zur Bestellung für den
Tisch verlangte, mit welchem ich leider für jetzt nicht dienen
kann, indem ich bis jetzt blos für meinen eigenen Hausgebrauch
in den Pfarrweingärten echten Naturwein producire. Von
diesem meinem Vorrathe hätte ich einige Fässer guten Wein für
das heil. Meßopser, dann selbst einige Fässer rothen Wein ab-

«) Aehnlich wie St. Chrysostomus von den thörichten Jungfrauen
sagt (in h0m. 79. in Mat.): Post: i11gentes la1)0t-es . , . resu1«gunt;
cum dedee0re, et 1an1padibus ea1·um exsti11ctis, terram aspioientes
re(-edunt. Nihii sang tenebrosius est . . . Quid igituc- luc1«atak- sunt?
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zugeben. Zur Expedition des bereits bestellten Weines in klei-
neren Fässern mit 50, 100 bis 150 Liter gehören aber ganz
gute und reine alte Weinfässer, in welchen bereits Wein gefüllt
war. Neue Fässer taugen nichts dazu; außerdem sind solche
viel theurer. Meinen Vorrath von kleinen Weinfässern benöthige
ich selbst. Für die festen Bestellungen muß ich mich somit
früher weiter um gute und ganz geeignete Fässer umsehen.
Dies geht nicht schnell; ich hoffe jedoch bis Ende März oder
Anfangs April 1880 alles zu bekommen und den Bestellern
den Meßopfer-Wein gut eingepackt, wenn möglich sogar in einem
zweiten Faß, aus weichem Holz, verschicken zu können, da bei
Weinlieferungen auf Bahnen oder Dampfschiffen und selbst per
Wagen von vollen Weinfässern in der Gegend unter den Eisen-
reifen (welche gewöhnlich früher weggeschlagen werden) angebohrt
und dann mittelst Schilfrohr u. dgl. der Wein herausgezogen
und gleich getrunken, dann aber mit kleinen hölzernen Stöpseln
die angebohrten Löcher zugemacht und die Eisenreifen wieder
am gehörigen Platz zurückgeschlagen werden, wie ich derartige
Weinfässer hierlands schon öfters gesehen habe. Während des
Winters bei so großer Kälte kann man weder Weinmuster noch
Wein in Fässern liefern; dies kann erst Ende Februar oder
im Monat März geschehen. Wenn der Wein in Fässern an
Ort und Stelle ankommt, sollen die Fässer allsogleich oben
geöffnet, der Wein angesehen, das Spundloch wieder gut zuge-
macht und so etwa 14 Tage oder etwas länger noch im Keller
ruhig stehen gelassen werden. Hierauf kann man den alten
Wein in kleinere Fässer und einen Theil für den täglichen
Gebrauch zum heil. Meßopfer in Flaschen abziehen. Es ist
nicht rathsam, etwa gar an einem 2-Eimerfaß mit Wein die
Pipe anzuschlagen und dann den täglichen Bedarf zum heil.
Meßopfer herauszunehmen; auf diese Weise würde der beste
Wein einen Essigst-ich bekommen, schnell kahmig werden und
somit verderben. Mit einem neuen jungen Wein kann man
nach dem ersten Abzug dies freilich noch nicht thun, nämlich
aufFlaschen abziehen, die, wenn dieselben fest zugemacht werden,
sehr leicht explodiren können. Besonders mit dem ausgezeich-
neten 79ger Rebensaft könnte dies leicht passtren. Bezüglich
der Quantität, welche man bestellen wollte, würde ich anrathen,
wenigstens ein Fäßchen von ca. 50 Liter zu bestellen; bei klei-
neren Partien würden sich die Fracht- und sonstigen Spesen
nicht auszahlen. In Betreff dieser Fracht-Spesen habe ich
mich bei der Bahn erkundigt; die Aufschlüsse folgen unten.
Schließlich möchte ich meinen geehrten Amtsbriidern noch
anrathen, von dem ausgezeichneten 79ger Wein bei Zeiten ihre
Bestellungen etwa für 1.�-2 Jahre zu machen, indem hier-
lands und auch weiter bereits größere Quantitäten aufgekauft
und schon fortgeführt worden sind.



Beiläusige Frucht-Speien für Weinliefernngen per Eisenbahn
von der Station Groß-Maros in Ungarn, Honter-Comitat.

Für I Für Für Für
I Faß ZU« 1 Faß ZU I Faß ZU 1 Faß ZU
50�-til) 100�112 1.50-I60 I80-200

Nach Lit. « Lit. L-it. 210 Lit.
i Jnhalt I Inhalt » Inhalt sJnhalt. ,

fI. Ikr. i f1". skr. » fI« lkr. il. skr. »

P« IV L« «

s «» « ! i
Galizien per Karl-Lud- r i I

wigs-Bahn 2 A 8 48s
" Böhmen über Prag » 1 8l » 6 » 06

Vorarlberg bis zur bairi- .l M. TM, Pf·
schen Grenze 2 A 9 48

4. Preuß.-SchlesienundOb.- A A -
r Schlesien via Breslau- J I

Mittelwalderbahn. 3 s36» 5 , 60«s 8 96ss 17 12 I)
Besondere Anmerkungen: Hiezu kommt noch 10J9 Agio, per 100 Kilo,

3, 2 Kreuzer Waaggeld und für jedes Rezepisse 9 Kreuzer.
Anton Prikosowitsch,

Pfarrer zu Bogdany an der Donau (Postort)
Pest(-r Comitat in Ungarn.
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Offene Correspondenz.
Den Blasiussegen betreffend schreibt H. Pf. S. in S.:

,,Jn einzelnen Kirchen unserer Diöcese ist es Brauch, den
Blasiussegen nicht blos am 3. Februar p()st missam, sondern
auch schon am Feste Pu1-ifi0. B. M. V. nach dem Nachmittags-
gottesdienst zu ertheilen. Die betreffenden geistlichen Herrn
begründen ihre Praxis mit der Erklärung, daß, da in den
2. Vespern von Purjkica,t.i0 auch die c0mmemorati0 s.
Blasii gebetet würde, damit das Fest dieses Heiligen kirchlich
begonnen habe. Auch machen dieselben geltend, daß auf diese
Weise ein größerer Theil derjenigen Parochianen, welche am
Kirchorte nicht wohnhaft seien, der in Rede stehenden Segnung
sich theilhaftig machte, indem dieselben wohl den festtäglichen
Nachmittagsgottesdienst, nicht aber am darauffolgenden Arbeits-
tage die hl. Messe besuchen könnten. Es entsteht nun die
Frage: ist dieser Usus kirchlich znläßig, und, im bejahenden
Falle, muß man sich auch am 2. Februar bei Spendung der
benedioti0 s. Bla.sii einer Stola von rother Farbe bedienen?«

Diesem Usus steht keine kirchliche Vorschrift entgegen und
die Farbe muß der Farbe des Heiligen entsprechend roth sein.

D. Red.
Die Beichte beim Ablaß betreffend schreibt uns H.
N. in P.: »Kann ein Geistlicher, der an einem Ablaß-

tage erst nach-der heil. Messe die (-onfessi0 verrichtet, noch
einen oollkommenen Ablaß erlangen?«

Nach den kirchlichen Vorschriften beim Ablaß geht die For-
derung der h. Beicht stets der derh. Communion voran. D.Red.
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Literatur.
Anleitung zur Verwaltung des heil. Bußsakramentes.

Von Ant. Tappehorn, Pfarrer in Vreden. Mit Appro-
bation des hochw. bischöflichen Generalvieariates zu Münster.
Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Dülmen. A. Lau-
mann�sche Verlagsh«andlung. 1880. Preis 4 M.
Im ersten Abschnitt spricht der Verfasser von der Reue, Beichte und

Gennglhuung (S. 1�77), in dem zweiten über die Form und Wir-
kungen (81�92), in dem dritten über den Ausspender (96��263) und
im vierten über den Empfänger des Bußsakramentes. Der letzte Ab-
schnitt zersällt in drei Theile, welche die Behandlung der Pönitenten
nach ihren inneren Zuständen (268�337), nach ihren verschiedenen
äußeren (352�449) und nach zufälligen Verhältnissen (450 ��48-Z)
darstellen. Der Verfasser folgt durchweg bewährten Auktoritäten, haupt-
sächlich L-ignori und Scavini, so daß Beichtväter an diesem Buche einen
sicheren Handweiser besitzen. Dieser Eigenschast verdankt es wohl auch
die zweite Auflage innerhalb Jahresfrist. � o· �-

Die euchariftische Wandlung und die Epiklese der
griechischen und orientalifchen Liturgieen. Zugleich
eine Beleuchtung der römisx·hen Meßliturgie im Allge-
meinen und des Kanon im Besondern. Eine dogmatisch-
liturgische Studie von Dr. Joseph Theodor Franz,
Regens im bischöstichen Clerikalseminar zu Würzburg. Zweite
Ausgabe. Mit Approbatlon des hochwürdigsten Herrn Bischofs
von Würzburg. Würzburg 1880. Leo Woerl�sche Buch-
und kirchliche Kunstoerlagshandlung. Agentur von Leo Woerl
in Wien. Preis 3 M. 60 Pf.
Im ersten Theil stellt der He. Verfasser nach einer Einleitung

(Stand der Frage S. 1--�18) den Consecrationsmoment im Speise-
saal zu Jerusalem dar (S. 23�92l, im zweiten Theil den Consecra-
tionsmoment der heil. Messe (S. 1�161) und im dritten Theile die
Epiklese der griechischen und orientalischen Liturgieen (S. 177-194).
Niemand wird die große Erudition des Dr. Hoppe in seiner Schrift:
»Die Epiklesis der griechischen und orientalischen Liturgieen und der
römtsche Consecrationskanon« verkennen, doch leidet sie an gewtssen
Ueberschwän-glichkeiten, die das Verhältniß von Epiklese und Consecra-
tion nicht selten in eine schiefe Lage bringen. Die Vertrautheit mit
dem Gegenstande theilt Dr. Franz in obigem Buche mit D:-. Hoppe
und der Erste wird wohl selbst nicht in Abrede stellen, daß er Dr-. Hoppe
Manches verdankt. Was aber das Verhältniß beider Arie und die
ganze Darstellungsweise betrifft, so ist die Schrift von De. Franz nüch-
terner und, wenn der Ausdruck erlaubt ist, dogmatisch correkter. Wir
empfehlen darum das Studium dieses Buches, das sich mit dem Mittel-
punkt des heil. Meßopsers beschästiget, allen Priestern. -� o -�

0t«licia p1·0p1·ia l)i0e(3esis WratislavieI1sis. E(1itio
emendata supp1ement0 aliqu0rum Brevia1«ii Rom:-rni
fest01«um 1·ecentjo1«um aucta quam curavit Rot) ertus
I( r a w u t s c h k e ecelesiae cathedra1is caeremonia.1«ius.
Cum 1i0entia et appr01)ati0ne 0rdina1«ii. Wra«tis1avia(-:
apuc1 G. P. Ade1«h01z 1878. Preis 6 M. -
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Das ist in der That ein praktisehes Buch. Man war ja früher
nur zu oft unangenehm berührt, wenn man beim Beten des Breviers
so viele Biicher, Biichelchen und Blättchen zusammensuchen mußte, um
ein einziges Ofßcium zu verrichten. Jetzt hat man fast das Ganze
zusammen. Sehr dankbar ist es anzuerkennen, daß der eifrige Herr
Verfasser die Psalmen der Vespern nebst Magnisieat u. f. w. so gele-
gentlich beigefügt hat, daß man aus dem Proprium allein die Ves-
pern ganz beten kann; öfter auch das Matutjnum. Manche wünschen,
es wäre auch das Beten der Horen durch kurze Beigaben bei den
Festen des Prop1-sum ermöglicht. Vielleicht wird auf diesen Wunsch
bei einer neuen Ausgabe Rücksicht genommen. Der Druck ist gut,
der Preis angemessen, man zahlt gern für ein so nützliches Werk.

Czarnowanz. Lieentiat Swientek.

Lehrbuch für den katholischen Neligionsunterrieht in
den oberen Klassen der Gymnasien und Realfchulen von
Dr. Arthnr König, Religionslehrer in Neisse. Vierter

« Cursus. Die Sittenlehre. Mit Genehmigung des hochw.
Capitels-Vicariats zu Freiburg. Freiburg, Herder�sche Ver-
lagshandlung. 1880. Preis I M.

Mit dem vorliegenden Bändchen hat das König�sche Lehrbuch seinen
Abschluß gefunden. Dieser letzte Theil behandelt auf 74 Seiten die
Sittenlehre in ebenso übersichtlicher wie gedrängter Weise. Die Er-
klärungen srnd kurz, genau, verständlich. Die Klippe, zu viel oder zu
wenig in einem derartigen Lehrbuch dem Lernenden zu bieten, ist geschickt
gemieden; dem Lehrenden ist reiche Gelegenheit offen gelassen, das
so Gebotene durch einen belebenden Vortrag dem Schüler zum blei-
benden, lieben Eigenthum zu machen. Möge die Bitte des Herrn
Verfassers an seine hochw. Amtsgenossen überall freundliche Aufnahme
finden, ihre etwaigen Wünsche bezüglich nothwendig erscheinenderVer-
besserungen ihm kundgeben zu wollen. Jeder Wink soll herzlich dank-
bar entgegen genommen werden. M.

Das Kirchenjahr. Eine Reihe von Predigten über die
vorziiglichsten Glaubenswahrheiten und Sittenlehren ge-
halten von J. Ehrler, Bischof von Speyer. Zweite
Auflage. Zwölftes Heft. Freiburg. Herden 1880. Preis
1 M. 50 Pf.
Dieses Heft umfaßt die Zeit vom ersten Sonntag im Advent bis

zum ersten Sonntag nach der Erscheinung des Herrn. Die Auswahl
der Themata ist eine sehr gesehickte, ihre Dur(hführung erschöpfend, die
Sprache durchaus edel, warm, fern von jeder Gesnchtheit. Diese Pre-
digten erfreuen sich mit Recht ihrer großen Beliebtheit. M.

Gebetsverein für Deutschland. Erwägungen und Ge-
bete von D1«. J. B. Heinrich, Domdecan in Mainz.
Mainz, Kirchheim. 1880. Preis 20 Pf.

Ein äußerst nützliches, mit innigster Begeisterung für die schöne
Sache geschriebenes Büchlein, das großen Segen stiften wird und sich
zur Massenverbreitung in den Gemeinden eignet. M.

.Krippe und Kreuz oder die Liebe Jesu in dem Werke
der Erlösung. Von Abb(�5 D. Pinart. Uebersetzt aus dem

Französischen von G. M. Hilf. Zweite Auflage. Mainz.
Kirchheim. 1880. Preis 2 M.
Jn 46 Betrachtungen wird uns das Leben und Leiden des mensch-

gewordenen Gottsohnes vor die Seele geführt. Der Verfasser hat die
heil. Schrift, die Werke des heil. Augustin, Bernhard und Alphons
von Liguori mit besonderer Vorliebe benützt und es trefflich verstanden,
unsere Herzen mit Liebe für die gekreuzigte Liebe zu entflammen. Die
Uebersetzung ist durchgehends fließend. Das Buch sei insbesondere für
die heil. Faflenzeit bestens empfohlen. M.

-:���.--.-·-H�

SpreclJsaal.

Zur Verehrung des heil. Nikolaus.

Auf die Anfrage des Herrn Archivars Eugen Schnell
in Sigmaringen in Betreff der Verehrung des heil. Nikolaus
in Schlesien theile Ew. Hochwiirden ich ergebenst mit, daß in
den ältesten, in Venedig unter dem Titel Viatjcum W1·atis�
1aviense 1499 und 1501 gedruckten Breviarien des Bisthums
Breslau der heil. Nikolaus in den eon1mem01·ati0nes com-
munes erwähnt wird. Hiernach muß man annehmen, daß
dieser Heilige der Pat1·onus looi der Stadt Breslau war,
welche im vierten Jahrhundert unter dem Namen Pr0cia -de
Coind0 (nach dem benachbarten Caindo, heute Gandau) auf
dem Coneil von Sardiea im J. 343 als Sitz des Bischofs
Eutherius oder Aeiherius vorkommt. Das ursprüngliche Breslau
lag nach Gomolcky: Merkwiirdigkeiten von Breslau, Breslau
1733, S. 13, im Westen der heutigen Stadt, in der St.
Nikolai-Vorstadt, deren Kapelle zum heil. Nikolaus schon in
der Stiftungsurkunde des Klosters Leubus vom I. Mai 1175
(bei Büsching: Urkunden des Klosters Leubus. Breslau 1821,
p. 8, l. 33) erwähnt wird. Das Portal der Breslauer Dam-
kirche weist seine Statue deshalb auf als Seitenstück zu der
Statue des heil. Petrus, des Eigenthi�:mers und Patrons des
Landes Polen, zu welchem Schlesien gehörte (vgl. die Schenkungs-
urkunde der Wittwe des Mieeislaus, Oda, und ihrer Kinder
in dem Güterverzeichnisse der römischen Kirche in Mura.t0ri
Ant. 5, 831, an welche auch der Peterstein auf dem kleinen
Altvater, das in einen Glimmerfchieferblock eingehauene Bild
des heil. Petrus erinnert; vgl. Knie: Kurze geogr. Beschreibung
von Preuß. Schlesien, Breslau 1831, S. 86.). Der Um-
stand, daß Pitfchen in Oberschlesien die einstmalige Residenz
der schlesischen Bischöfe für seine jetzt protestantische Haupt-
kirche den heil. Nikolaus als Patron hat, könnte zu der An-
nahme verleiten, daß der heil. Nikolaus als Patron einer
zeitweiligen Kathedrale von Schlesien in die c0mmem0ra.tjones
c0mmunes aufgenommen worden sei. Allein Pitschen ist



nur vorübergehend als Aufenthaltsort der schlesischen Bischöfe
benützt worden, wenngleich die Güter Bischdorf nnd Kochels-
dorf bei Pitschen noch heute als Mensalgiiter der Pitschener
.Kathedrale bezeichnet werden. Nachdem der Böhmenherzog
Brecislaus, wie Cosmas von Prag zum J. 1()54 berichtet,
den Polen Breslau zurückgegeben hatte, wurde die jedenfalls
schon zur Zeit Dietmars von Merfeburg (IV. 28 a(1a. 1000)
beabsichtigte Verlegung des Bischofssitzes von Schmograu nach
Breslau, ausgeführt. Die Kirche in Pitschen hatte auch
ursprünglich den heil. Petrus zum Titular, laut Mittheiluiig
des Herrn Rath Welzel aus Archidiakonatsakten. Die Aende-
rung der Patrone bei Kirchen war auch in früheren Zeiten
nicht selten.

Die Verehrung des heil. Nikolaus in Schlesien ist eine sehr
alte und hängt mit dem Handelsverkehr Breslau�s nach Kiew
hin zusammen, welchem die Reußenstraße oder Reusche-Straße
(P1atea Ruthen0rum) ihren Ursprung verdankt.

Kiew, welches nach Moroni (Dizi0nei1«io o. v. I(i0via
p. 26) noch heute ein ansehnliches Kloster zum heil. Niko-
laus mit einer bedeutenden Bibliothek besitzt, zählte zur Zeit
des Dietmar (VIll. 16. act a. l()18) mehr als vierhundert
Kirchen. ·

Die dem heil. Nikolaus geweihten Kirchen finden sich in
dem von mir im Jahre 1857 herausgegebenen Diöcesan-
Schematismus verzeichnet. Es sind 53.

Eine nach dem Heiligen benannte Stadt in Schlesien
ist Nikolai OXS. Dörfer sind nach ihm 10 benannt.

Breslau. Doniherr Dr. von Moiitbach.

«.-� »- »�-.-T.. --.-«

Notizen.

(Oskar, Gustav, Hirlanda.) Zu Ihrer Jnterpellatton � so
schreibt man dem ,,Salzb. Kirchenbl.« aus Graz �� hat mir ein pens.
sprachkundiger Pi·ofessor (D1·. F.) folgende Mittheilniig gemacht:

,,Der Name Oskar scheint angelsächfischer Form und würde inso-
fern das Näinliche besagen, was die oberdeiitschen Namen Anschar
oder Anskar, nämlich ein Krieger der Götter. Denn die Kirche hat
auch bei den Germanen denselben Vorgang, wie bei den Griechen ein-
gehalten, und den Neubekehrten ihren alten, wenn auch mit heidnischeni
Anklang versehenen Namen belassen.

Was den Namen Gustav betrifft, so istier entfchieden schwedischer
Form und entspricht dem oberdeutfchen Guntstap d. i. Stab oder Stütze
im Kampfe. Von beiden Formen gibt es keinen Heiligen. Ueber den
Namen Gustav habe ich in meinem Leben noch eine eigene Erfahrung
gemacht. Ein mir wohl bekannter Priester S. ·J. wurde in seinem
elterlichen Hause immer Gustav genannt. Als er später den geistltchen
Stand erwählte, so suchte er allenthalben nach einen Namenspatron
und konnte keinen finden. Da kam ihm der richtige Gedanke, da der
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Name schwedisch sei, so könnte ein alter fchwedischer Heiliger dieses
Namens existirt haben, iind er fchrieb darüber an den einzigen damals
in Schweden befindlichen kathol. Priester, Lorenz Stiidach. Derselbe
antwortete in einem launigen Schreiben: er habe nicht geglaubt, daß
ein Priester im kathol. Oesterreich Gustav heiße; einen Nainenspatron
könne er ihm nicht verschaffen, er müßte denn etwa den Gustav Adolf
dafür annehmen wollen, in welchem Falle er ihm auch noch eine Re-
liquie zu Stande bringen könnte, nämlich ein Schwert, womit er die
Katholiken todt schlng.

Daß sich in Kaleiidern, Heiligenverzeichnissen &c. Namen, wie Gustav
&c. vorsinden, hat gar keine Auktorität, man will nur den Leuten einen
Gefallen thun, damit sie einen Namenstag feiern können.

Den Namen Hirlanda anbelaugend, so ist er wohl schon von
Haus aus und in seiner mittelalterlicheii Erscheinung vollkonnnen phan-
tastisch. Es hat wohl nie Jemanden dieses Namens gegeben, und die
angebliche Herzogin Hirlanda von der Bretagne, des also tttulirten
Romans, dürfte wohl die einzige dieses Namens gewesen sein, wenn
man nicht etwa heutzutage aus Sucht des Romanhaften ein paar
Kindlein so genannt hat.« � Dies find die Worte des Herrn Pro-
feffors und ich glaube, feine Ansicht wird die richtige sein.

Aus Niederösterreich schreibt ein hochw. Herr (ein Regnlar-Prie-
ster) Folgendes: In der großen Heiligenlegende von L. Donin« steht
am 22. März: Juden Niederlandeii zu -Maasrik, Fest der heil. Ab-
tissinnen Hirlindis (Harelindis) u. Relindts.

Ich (der Redakteur des ,,Salzb. Kbl.«) habe schon im Jahre 1865
in Nr. 35 S. 280 dem (damals noch erscheinenden) Rottenburger Kbl.
einen kleinen Artikel entlehnt: »Es gibt keinen Heiligen Gustav.«
Dort wird n. A. bemerkt, daß auch Dr. Stabell in seinen Lebensbil-
dern der Heiligen (zum 2. August) sagt: ,,Einen heil. Gnstavus gibt
es nicht, iind wenn bürgerliche Kalender einen solchen ansetzen (2. Au-
gnst), so ist das eine vollständige Unrichtigkeit.« «

Zur (!Lhroniii.

1) Gestorben in der Diöcese Breslau.
Pfarrer Robert Bernhard in Friedewalde, -s· 9. Februar 1880.

2) Erzdiöcese Mag- preuß. Anth.
Pfarrer Franz Scholz in Wölfelsdorf, s- 7. Februar 1880.

In unserem Verlage erschien:

Die Kirchengeschichte in kurzen A!-rissen für
katholische Schulen. Nebst einer Beschreibuiig von
Palästina. Bearbeitet von Julius Rücker, Lehrer in
Tschirne. Preis 30 Pf.

Exemplare zur Ansicht stehen bereitwilligst gratis zu Diensten.
Bei Abnahme von Partien gewähren wir gern Freiexemplare
für arme Schüler.

G. so. 2iderholz� tBnchhand1ung in tsreslan.
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P. Ä(leiYlI(ilz� Bnchhan(llungf:in Breslau, Ring 53.
IZ"ii1- die 0ste1-Zeit erlauben wir uns unser grosses Lager von

Gehethiiehern aller sei-ten bestens zu empfehlen und machen be-
sonders auk· unsere Brstc0m1nunieantenl)ii(-her« aufmerksam, die
sich durch reichen und g«edieg«enen Inhalt, sowie g«esehmael1volle,
dabei aber dauerhafte Elinhiinde trotz hil1igster Preise aus-
zeichnen. -

Ebenso halten wir ein reiches Sortiment von: deutschen und
polnisehen 0onnnunionscheinen, An1eitung«en Zur Gewissenser-
t«orsehung«, Betrachtung·s- und Vor1)ereitung«shüeher, Predig-
ten über das hl. Buss- und Altarsse.craInent, sowie Geschenk-
hiicher für diesen hl. Tag.

sendnngen zur Ansicht und Auswahl stehen bereitwilligst zu
Diensten. �������������

C0nnnuni0n - Gsehethücl1er.
ltIannn. Gebethüehlein 25 -is. I�Ii1nmelshlumen l sit.
Trost des Christen »60  Hingabe an Jesus 1 Jst,
Z1au1)(k»- I10tk;d1;v(H30ä1)szF»6F0-?)»- Jesus mein II«-i1 1 ne.

sZI«8"UU8«9IU V. -�« Alles mit Gott l -it« 1
I««isrr.;s..Esks.«.s:.s:.I.-..:k!W.g:s::;T  ;  «) -«»Reinerding«, Kleine Himmels- FI;rT«kä:;åH6n919I-«12«i:)««  -H«

leiter 70 -Z» · ·
I«i1n11)rus(«-hini., kleiner geist- DR« I101I18�0 s0I1U1IZ0I18�9I I M«

lieber Führer 70 -sZ;. 25 »Yo-
I«a1nbruschini, grosser geist- Gott meine Liebe I -it. 25 -H.

lic-her Führer 1 «-it. 20 -Z. versöhnungsopt�er l -it. 25 »F.
Iiiie1(e1-, Gebet- und Gesanghuch,

in Leinwand mit rothem schnitt Preis 75 -is.
- - - Goldscl1nitt l,00 ·-it

C0mn1uni0n-Andenken.
-Ies11sl)ild, I)0ppelblat»t mit deutschen! Text Ei Dnt2en

- - - polnischem -
IIimn1elsl(önig"in,- - dentschem -
Deutsche co1nmunionseheine, schwarz Ei 5, 8, 10, l5,

- - colori1«t a 40 und 50
Polnisehe communionseheine, schwarz ä Z, 6 und 10 -Z.

- - colorirt å 8, 15, 20 und 25 -is.

Anleitung zur (-*kewissensert"orsehung« von Falk,
1cösterus und I«orinser a 10 -H.

Ox-
H-es

Q-
Z---)---·
Hexe

liI9(51�, M1li)i5SI�W0l&#39;iJ0. Bin Ve1«gissn1einnicht für die Lebens-
wanderung. Preis 30 -Z, gebunden in Leinwand mit
G-oldschnitt 60  ,

G. P. AderholZ� Buchhandlung in Breslau, Ring 53.
 ;8W;D3;W-;WWWk;W;WGJ!W-GY;WkeIF;WK

Durch die Expedition des Marien-Psalters in Berlin C.
Stralauerstraße 25 und durch jede Buchhandlung ist zu beziehen,
in Breslau durch G. P. Adcrholz� Buchhandlung:

,sandliücljl�ein

des Lebendigen Iiiosenliranzes
nach seiner neuen Organisation

von P. fis. Thomas Maria Leikes, O:-d. Pl-neu.
», 1t2 Seiten. Preis 30 Pf.
iYT53IiTEiIB EB5IS83JGIBEE3IsBI

es� �:··.-:2-  :»: :c: «-:c-.-:-«·s02-«.-:c-.-�:�;H

-
T·5IBI 5II2T

40 .

Soeben crschien in unserem Verlage die zweite, vermehrte nnd
verbesserte Aussage von: «
Nucker, Gebet- und Gesangbuct), und tiefem wir es

gebunden in Leinwand mit rothen: Schnitt für 75 Pf»
in Leinwand mit Goldschnitt für J Mark.

Wir ersuchen die Herren, welche dies Buch bisher gebraucht
haben, uns ihre Aufträge gütigst zugehen zu lassen, wie wir auch
das Buch zur Neucinfiihrung bestens empfehlen, da es gewiß
vermöge seines reichen Inhalts und seiner praktischen Einrichiung,
sowie des billigen Preises allen Anforderungen entsprechen wird.

G. P. Adcrholz� Buchhimdlung in Breslau.

Im Verlage von Franz KiI·chheim in MainZ ist so eben er-
schienen und durch alle Bucl1hancllungen Zu beziehen,

in Breslav. vor1«ätl1ig in G. P. Aderh0lz� l3ucl1handlung:
I3enedicti PP. XlV. o1im Pr0speri car(lin-i-1is de

l«iin1l)ertinis de sacr0s-n1ct0 sacrijicio 1nissac
Ijb1�j t1�0s. Ex Italico in latinum sermone1n vertit Michael.
Ang�eIUs de Gia00mel1is, ex intimis auctoris ca1)e1lanus.
2Juxta editiones Patavinan1 anni 1745, Augustanam unni
1752, Vcnetam anni 1797 et Pratensen1 anni l843 denuo
edidit et n1ultis annotationibus et additionibus auxit P. JO-
sephus sehneider S. J. XV., 575 S. 80. Preis: M. 4.80.

Ueber das clafsische Werk des, wenn nicht größten Gelehrten, so
doch größten Kanonisten nnd Liturgikers unter den Päpsten brauchen
wir wohl kein Wort zu sagen. Es kann sich hier nur um die vorlie-
gende neue Ausgabe handeln. Jst eine solche, nachdem die letzten bereits
vor mehr als drei Dccennien und zudem im Auslande erschienenen
Drucke ziemlich selten geworden, schon an sich mit Freuden zu begrüßen,
so noch mehr, da sie ans der Hand gerade dieses Herausgebers kommt.
Derselbe sichere Blick bezüglich des wirklichen Bedürfnisses, den wir an
dem Verfasser des Mannale sacerdotu1n kennen geIel«l1i, Vei�täkh sich
auch hier. Er begnügt sich nicht, auf Grund einer sorgsamen Ver-
gleichung der früheren Editionen einen möglichst correcien Text herzu-
stellen, sondern sucht denselben auch aus den andern Werken des Antors
zu erklären und durch Aufnahme der spätern Erlasse der Congregation
der Riten zu vervollsiiindigen. Die hierher gehörigen Stellen aus
den sonstigen Schriften Bcnedicts XIV. sind am Schlusse der einzelnen
Capitel, die neueren Entscheidungen aus der betreffenden Seite als An-
merkungen beigefügt. Dabei hat er es sich nicht verdrießen lassen, ein
Verzcichniß aller in dem Buche angeführten Werke zusammenzustellen,
soweit ein genaues Wort- und Sachregister, das nicht weniger als
37 enggedruckte Seiten umfaßt, anzufertigen. Dieser Neudruck wird
darum sowohl für den Rubricisten vom Fache als für alle Priester,
die stch nach Vorschrift von Zeit zu Zeit immer aufs Neue über das
erste der ihnen anvertrauten Geheimnisse unterrichten sollen, eine hoch-
willkommene Gabe sein. (Liter. Rundschau 1880. Nr. 1.)

-I. Hoeptner H Genick» »
Breslau, B«itterp1atZ No. 2,

empfehlen ihr rcichhaltiges
hager s3innntlieher Eiit«elies1-(-ierätl1e

in jeder Metall� un(1 Stilart; ReI)arat11ren älterer Cult�
gefä,sse und Neuverg«ol(lungen werden auf das sorg-
fä1tigste ausgefüln«t.

Beiliegenden Prospect über die Ueue Snbscription auf die iBililiotheli der Kirrhenviiter empfehlen wir ganz
besonderer Beachtung.-�-.»-« -- -, - - --.-..·

Druck von Robert Nischkowsky in Breslan.


