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Der Klaus und das Vereinsleben.
Dieses brennende Frage unserer Tage findet in dem schon

öfters von uns erwähnten letzten Pastoralschreiben der öster-
reichischen Bischöfe die nacl)stehende beherzigenswerthe Er-
örterung:

Perpendite vero, i"rat1-es dileetissimi, temp0re nostr0 plus
a. vobis requiri quam ut impleatis oftieia eurae p0storalis
strieto sensu nuneupata. Neque enim hodie sut"iieit sae1-is
funetionibus i»neuml)ere intra templo1-um parietes. saee1·dos
0mnibus g1·egis eonerediti neeessitatibus eonsulere et ser-
vire debet maximeque ad se pertinere sei-it de o1nnibus,
(1uae ejus salutem t«ove1-e possint. Meminisse enim ·juvat,
qu0d ait Apostolus: ,,Q,uis iniirmatur, et eg0 non iniir-
mor? quis seandalizatur, et ego non uror?« (II. G0r. 11, 29).
,,0mnibus omnia faetus sum, ut omnes faeerem salvos«
(I. Oor. 9, 22). .

Itaque vestrum quoque est dirigere soeietates illas eeele·
siastieas, quibus ut fideles populi nomen dent, l10rtante
Summe P0ntiiiee per litteras past0rales monuimus. Hoe
iqu0que munus religiosa industria exsequamini tanqu-tm Dei
et Eeelesiae neg0tia traetantes et memores monitionis, quam
dedit S. Paulus diseipulo sue dileeto Tit0: ,,ln omnilous
te ipsum prael)e exemplum bonorum 0perum« (Tit. 2, 7).
� et ite1-um �1�im0the0, eui praeeepit: ,,Exemplum esto
tidelium in ver-be, in eonversati0ne, in earitate, in fide, in
eastitate« (I. �l�im. 4, 12).

Q,uas inter soeietates prae omnibus v0bis eommendamus
praeelara illa sodalitia, quae a S. Vineenti0, S. Blisabeth
et B. Agnete nuneupata aliaque l1ujusmodi pro seopo hal)ent
juvandi pauperes. Hae eonsoeiationes antiquam illam pau�
perum euram eontinuata pietate vere exereent, quae a
primis ·jam temporibus viguerat in Beelesia adeoque nulla
alia ratione eompensari possunt; neque per nova illa nostri
temporis beneiieentiae eolendae sodalitia, quae pl1ilantl1ropiae
splendidum n0men siloi arripiunt, neque per n0vissima illa
l1aeretieo1-um studia, qui antiquam Eeelesiae euran1 pau-

perum 1festauraturos se esse gl0riantur, eeelesiastieam autem
ealumniari non desinunt. ltaque s0dalitatibus illis eeele�·,
siastieis favete,« quae non s0lum ut eorporales spiritualesque
miserias tellant pr0positum sil)i. habent, sed ips0s qu0que
sodales sanetitieare satagunt.

Porr0 soeietatem ehristianarum matrum familias eom·
memo1«amus, eu·jus summopere salutares eerni p0ssunt
fruetus:, s0eietates deinde juvenum virginumque, quae optime
eongregati0num B. Mariae Virg. nomine et- tutela nuneu�
pata1·um t«orma Am-ent, sodalit«ia quoque opilieum tum
tironum, tum adjut0rum, tum mag«istro1«um, f0edera mer-
eatorum virorumque eatl10lieorum, nee minus f0edera ad
eonHeienda paramenta eultui divin0 inse1·vientia, sodalitates
denique 0perariorum tam virorum quam mulierum: quae
omnia v0bis ad paroel1iarum vestra1·um eireumstantias
respeetu l1abito, enixe eommendata volumus.

Bquidem gaudemus, venerabiles fratres, qu0d inter vos
band pauei inveniantur presl)yteri, qui mag«na industria
hanc vineae D0minieae partem eolunt et soeietates et-igendo
et bene eas dirigendo.. seimus insuper, quantum now-um
onus hisee monitis humeris vestris imponere studeamus.
Ast proh dolor! numerus operari0rum tam exiguus est!
Attamen lalooribus istis se subdueere non liest; apostolieus
autem zelus animarum nume1-um vestrum augebit lal)0res-
que atque aerumnas eumulatas red(1et suaviores. Erga
divinum pastorem am0r, eujus ministri sumus, fervorem
vobis infundet et ab erroribus vos praese1·vabit.

Neque enim neseimus, venerabiles fratres, in l1ae eura
eum sodalitiorum ehristiano1-um direeti0ne eonjuneta band
pauea volois parari perieula, quamobrem monitos vos volu-
mus de quilousdam magni momenti rebus, quibus attendentes
seeuri tutique esse possitis.

Soeietates istae, de quilous sermo est, eeelesiastieae sunt;
eeelesiastieaeigitur subsintdireetioni; quae in singulis pa1·oehiis
eriguntur, pa»roel1o proprio ejusque eooperatoribus sul)ditae
sint, eeterae vero alii viro eeelesiastieo. Praeses vero eonsul-



80

torve spiritualis societatam ab 0rdinario loci designetar
ne(-esse est.

cum vero animar11m consensus vires mu1tiplicet, in qui-
basdam s0dalita.tibus consonum est, at consociationes insti-
taant11r tot-Im dioecesim sive majorem ejas partem am-
p1ectentes; semper ver0 praesidi dioecesano acqae ab Ordi-
nari0 1oci nominando sabsint.

0mnes autem praesi(1es sen consaltores loci 0rdina1-io
rationem de gubernio societ-.tum 1·ec1dere tenentar.

S(-itis denique, t·ratres dilectissimi, non (1ece1«e c1ericos
per negotia saecularia a divin0 ministerio abdaci qaae ipsa
pericu1a haud exigua a.ti�e1-unt. Q,uare districtissime pro�
hibemas, ne p1-aesides consultoresve spiritaales, si quat-
forsan pecuniae deponantar, earam caram sascipiant, quod
praeceptum ad societates saeeu1ares non spectat.

Cur:-1te praeterea, ne oblectationam 1ibido, pestis ist-I
temporibas nostris 1o11ge 1ateque domin-ins, societates in-
vadat. Permittentes vero -1«1iqaam s11binde fcstivitatem
videte, ne brevi temporis interval1o se excipiant, omnii)as
scdalo exc1usis, quae oti"«endicalo esse possint.

lpse denique vigilatc, ne perica1is in directione socie-
tat-am pi-1.ram vo1)is imminentibas saccumbatis, vosque abi-
qae et in omnibus ut- Dei miaistr0s exl1ibetc.

Tempora mutato. no:-as inte1« l1omines indigentias in-
venerant. »Peculiariter vero nostris temporibus necesse est
inopiae in dies crescenti grassantique paapertati remediis
aptis mederi satagamas. Oonsociati0nes dive1·sae »jam ortae
sant, quae me(1icinam i1l.-am praei)ent. Agrico1a1·um dicimas
societates, c0nsociationes quae pro scopo l1ai)ent excipiendi
paeros pael1asve feriaram tcmp0rc in 1ocis sanitati conda-
centibus, curandis reis e carceribus dimissis opem ferre.
Here in quantum propositos liabent fines, att;imen cat11o1icac
fidei non adversantur nec fandamentis nit11ntur antichristianis,
0mnino non our-use, f1·atres di1ectissimi, non potestis.

Ad to1lend-its autem qaasdam novas temporam neces-
sitates in Ecc1esia ipsa ort-I Stint remedia et a religiosis
p1«aese1·tim familiis colnntur. Pertinent hac instituta paerulis
castodiendis e(1uca.ndique distinata, sc11olae porro ediscendi
rei i·amili-1«1««is administrationem, nec non at-ti11m»juvandar11m
acasque tractandae cause« institutac. Quae institata a reli-
giosis fa1niliis maxima dexteritate -ttque diligentia guber�
nata partem magnam ad so1venda.m s0cia1em, (1aae dicitar
quaesti0nem habent et apud int·erioris mediaeque classis
I1omines maj0rem in dies g1«atiam fiduciamque sibi conci�
liant. I-Iac accedit, quod piae moderatrices sive directe
sit-e indirecte a1umnoram animos movere nituntnr, at ex-
citent in cis solidum omniqae tempo1·e perdarata1-am pie-

tatis sensum. Talia igitar instituta at erigantar et pro-
rnoveantar omni industria stadeatis, eaque viroram eccle�
siastico1-am, parocb0rum« praesertim c0rdib11s vix satis enixe
commendare possamas.

0mnes vero ejasmodi labores, venerabi1es kratz-es, non
solam exigant, at aposto1ico ze1o eos sahest, qui uti1iter
cumqae s-1,lubri eti�ectu ad eos incumbere valt, sed at bene
etiam eos intimamqae eoram natur-Im perspectam 1Iabeat;
quod nemo assequi potest, nisi qui socia1es, qa-is voca�
mus, nostri temporis conditiones di1igentissimo stndio per-
scrutatas sit. Rogamus ergo vos, at studia, qaibus vacatis,
in has qaoque quaestiones convert-ttis, inquirendo ca11sas-
aer11mna1-um, qaac societate1n humanam tantam in dis-
crimen addaxe1-unt, remcdi-1que, quii)as aaxilium ferri pos-
sit, seda1e investigando.

Die Breslauer Nitualien.
Von Subregens l)--. Jungnitz·

(Fortsetzuug. )
Zur Spendung der Krant«enkommunion begleiteten den

Priester bei der Uebertragung des Allerheiligsten zwei Cero-
ferarii; zwei andere Kleriker trugen Laterne und Glöckchen
und Weihwasser. Die Vorbereitung auf die heil. Handlung
geschah im Krankenzimmer ähnlich, wie jetzt. Der Kranke
betete dann das Consiteor und empfing die Absolution. Jn-
dem der Priester ihm das Sanetissimum vorhielt, fragte er
ihn, C1·edis qaod hie sit Christus salvator mandi? und
auf die bejahende Antwort reichte er ihm die heil. Wegzehrung
mit den Worten: Oorpus Domini nostri etc. Nach der
Ablution der Finger betete er fiir den Kranken eine Oration.

Bei Ertheilung der letzten Oelung wurde der mit Super-
pellicium und Stola bekleidete Priester von einem Kleriker
begleitet, der das heilige Oel, sowie Werg oder Tuchstiickchen
zum Abwischen der gesalbten Stellen trug; oorangetragen
wurde Weihwasser, die Laterne mit brennenden: Lichte und
das Kreuz. Beim Eintritt sprach der Priester: Pan( 11uic
domui etc. besprengte den Kranken und betete die O-ration,
die jetzt an erster Stelle nach der Spendung der letzten Oelung
steht und das klassische Zeugniß aus dem Jakobusbriefe ent-
hält. Dann leistete der Kranke vor allen Anwesenden wegen
etwa zugefiigter Beleidigungen feierlich Abbitte und betete
das Conf1teor, oder schlug, wenn er es nicht imstande war, an
seine Brust mit den Worten: Meer culpa de omnibus peccatis
m(�-is precor vos make pro me! Die Umstehenden antworteten
ihm mit Misere-nur . . . und der Priester ertheilte die-
Abso1utio. Dieser Ritus erlitt einige Veränderung falls
der Kranke der Bischof oder der Domdechant war. Dieser



bat ebenfalls die Anwesenden um Verzeihung, worauf alle
niederknieten und ihrerseits ihn um Vergebung baten, wenn
sie ihn beleidigt haben sollten; dann wurde Confiteor und
Misereatur in der gewöhnlichen Weise gebetet, die Abs0lutio
aber vom kranken Würdenträger ertheilt. Nachdem der Kranke
das dargereichte Kreuz geküßt hatte, wurde die Antiphon
lot:-et oratio (Ps. 87) angestimmt und die Bußpsalmen ge-
betet, worauf die Salbung in der jetzt noch vorgeschriebenen
Weise an den Augen, den Ohren, der Nase, dem Munde,
den Händen und Füßen erfolgte. Jede Salbung war be-
gleitet von einem besonderen Gebete, dem jedesmal eine mit
der heutigen Form fast gleichlautende Bitte beigefügt wurde.
Die Gebete lauteten: ad oculos: Ungo oculos tuos de oleo
sanctiticato in nomine Patris et l«�ilii et Spi1«itus Sancti,
at (1uicquid illicito visu deliquist.i l1ac unctione expietur;
ad aures: Ungo has aures sacri olei liquore, ut quicquid
peccati delectatione nocivi auditus admissum est, medicina
spiritalis evacuet in nomine Patris et(-.; ad nares: Ungo has
nares de oleo sacrato, «ut quicquid noxac contractum est
odoratu supe1«fluo, ista evacuet perunctio in nomine Pati-is
etc.; ad labia: Ungo labia ista olei sacrati medicamine,
ut quicquid ociosa vol etiain criminosa pcccasti locations,
divina clemencia mise1-a-nie expurgctur ab irae unctionc in
nomine Pa.tris etc. ad ma-nus: Ungo has manus de oleo
saerato, ut quicquid illicito vel noxio" opere perege1-unt,
per hanc unctionem evacuetur in nomine Patris etc.:» ad
pedes: Ungo l1os pedes (le oleo bcnedicto, ut quicquid
supcrHuo vel nocivo inccssu commise1-unt, ista aboleatur
unctione in nomine Patris etc. Nach jeder dieser Orationen
wurde wiederholt: Per istam unctionem et suam sanctam
ac piissimam 1nisericordiam indulgeat tibi Deus, quicquid
deliquisti per visum � per auditum � per odoratum ��-
per gustum -�� per tactum � per gressum. Zum Schlusse
wurde gebetet: In nomine Patris et Filii et Spiritus sa.neti
sit tibi haec olei sanctificati unctio ad purikicationcm mentis
et corporis et ad munimen et dek"ensionem contra iacula
immundorum spirituum. Der Spendung der heil. Oelung
folgten acht Orationen, die zum Theil in den 0rdo de visi-
tatione et cui-a inljrm0rum der neueren Ritualien übergegangen
sind. Darauf empfing der Kranke die heil. Wegzehrung, und
die heil. Handlung wurde mit der Oration zum Asperges
und der Besprengung mit Weihwasser beschlossen.

Die eintretende Agonie wurde d.urch wiederholte Glocken-
schläge kund gethan; auf dieses Zeichen mußten alle Kleriker
sofort mit Kreuz und Weihwasser sich zum Sterbenden be-
geben. Des Nachts wurden in der Straße, auf der man
»zum Kranken ging, Lichter angezündet. Am Sterbebette
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wurde zuerst das Credo, so laut, daß der Kranke es hören
konnte, und dann die Allerheiligenlitanei gebetet. . Die Litanei
beginnt in der noch jetzt gebräuchlichen Weise. Der Name
des heil. Joseph fehlt noch; im Apostelchor folgt auf Matthias
Manns und Lucas, und den Schluß macht Barnabas; von
den Martyrern werden mit Namen angerufen: S. S. Stephanus,
Clemens, Alexander, Sixtus, (Jornelius, C»vprianus, Laurentius,
Vincentius, Dionysius cum sociis, Mauritius cum sociis,
Hippolytus cum sociis, sebastianus, Q,uintinus, Grervasius,
Protasius, Adalbertus, Greorgius, Thomas (0antuar.). Die
Reihenfolge der unter einer Abtheilung zusammengefaßten heil.
Bischöfe, Kirchenlehrer, Priester, Einsiedler und Mönche er-
öffnet merkwiirdigerweise S. Dominjcus, und es folgen S. S.
Silvester, Hilarius, Ambrosius, Martinus, Augustinus, Grego-
rius, Nicolaus, Remigius, .Jeronimus, Mai-cellus, Gcermanus,
Benedietus, I«�rancis(-us; von den heil. Frauen und·Jung-
frauen sind genannt S. Maria- Magdalena, F�elicitas, Perpetua,
Agatl1a, Lucia, Agnes, 0aecilia, Anastasia, Scliolastica,
Pides.· Der zweite Theil der Litanei wurde, ähnlich wie jetzt
in abgekiirzter Form gebetet. Einige Jnvocationen waren
eingefügt, die sich ietzt nicht mehr vorfinden. Geschlossen
wurde in der gewohnten Weise; auf das Pater noster folgten
einige Versikel und eine Oration. ��� Für den Fall, daß der
Tod sich verzögerte, war das Beten der Buß- und, wenn
nöthig, auch der Gradual-Psalmen empfohlen. Nach dem
Hinscheiden wurde, wie jetzt, das Sul)venite mit der be-
treffenden Oration gebetet; daran schlossen s1ch fünf andere
Orationen mit Antiphonen, welche vielfach Anklänge an die
Gebete der 0ommendatio anima.e in jetzigen Rituale enthalten.

Sehr ausgedehnt waren die Feierlichkeiten, unter denen
die Leiche beftattet wurde. Die Agende giebt Vorschriften
über die bald nach dem Tode zu erfolgende Waschung und
Einhüllung der Leiche. Sobald dieselbe zur Bestattung her-
gerichtet war, wurde sie vom funktionirenden Priester besprengt
und incenfirt. Nachdem eine Oration gebetet war, setzte
unter dem Gesange des Libera und unter Glockengeläut der
Zug nach der Kirche in folgender Ordnung srch in Bewegung:
an der Spitze wurde das Weihwasser getragen, dann folgte
der Thurifer, diesem der Lichtträger und hierauf das Kreuz;
hinter dem Kreuz schritt der Klerus nach der Rangordnung,
die im Chore beobachtet wurde; unmittelbar vor der Leiche,
die von vier Männern getragen wurde, ging der funktionirende
Priester; das Volk bildete den Schluß. Die Bahre wurde
inmitten der Kirche niedergesetzt, darauf der Bers1kel a porta
ini·eri . . . und die Oration lnclina Domine aurem . . .
gebetet und die Absolution der L-eiche gehalten. Wenn die
Tageszeit es noch gestattete, wurde nun das heil. Opfer ge-
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feiert, anderenfalls begannen die Todtenvigilien, welche die
Nacht hindurch fortgesetzt wurden. Nach der Todtenmesse
betete der Priester Nov int1-es . . . und drei Orationen,
welche unterbrochen wurden von verschiedenen Bersikeln und
Responsorten und- dem Canlus: Äntequam naseerer novisti
me, et ad im:-Iginem tu:-Im Domine formasti me, mode
redete tibi ereatori animam mea.m. Commissa mea pavese0
et Ernte erubesco, (l11m vene1·is indicate, noli me conctemna1«e
mode. Hierauf wurde die Leiche in feierlichem Zuge unter
Betung des Psalms Oontitemini zum Grabe getragen. Hier
wurden zunächst zwei Orationen und zwischen beiden der
Psalm Q,uemadmodum mit Antiphon gebetet, worauf in einer
langen Oration die Benedictio sepuleln-i erfolgte. Nachdem
Leiche und Grab mit Weihwasser besprengt worden, stiegen
zwei Träger ins Grab, um den Leichnam in Empfang zu
nehmen, den die beiden anderen hinabreichten. Unterdes
wurde der Psalm Memento mit Antiphon und einer Oration
gebetet. Dann warf der Priester Erde auf den Leichnam
und betete den Psalm Domine pr0basti mit der Antiphon:
De terra plasmasti me, ea1«ne induisti me, re(1emptor meus,
1«esuseit-D« me in n0vissimo die. Der Klerus entfernte sich
etwas vom Grabe, welches nun zugeworfen wurde, und die
anwesenden Priester beteten je zwei zusammen sechs Orationen.
Es wurde dann die Antiphon gesungen: Clementissime
Domine, qui pro nostra mise1·ia ab impio1-um m-:mibus
mortis supplieium pe1-tulisti, libe1-a animam eins de int"erni
vor-igine et de ministris tarthareis mise1«at01· absolve, et
cuneta eins peccata oblivione perpetua (lele, eamque all
lueem tuam angeli tra(lant para(lisique ianuam introclueant
ut (1um eo1«poseulum pulve1-i t1-aditur ad aete1«nam vitam
pe1"(1ueant-, Domine mise1«ere supe1· peeeatore. Gegen SchIuf3
der Antiphon knieten alle nieder, und nachdem eine Oration
gebetet worden, bewegte sich unter Psalmengesang und Gebet
der Zug zur Kirche zurück. Dort betete man noch für die
Lebenden den Psalm Deus mise1-ea.tur und schloß die ganze
Feier mit einigen Versikeln und einer Oration.

An den Begräbnißritus schließen sich die Feierlichkeiten
des Allerseelentages (in die anima1-um) an. Nach der Re-
quiemmesse fand die Prozession, mit Ausnahme der Orationen,
ganz in derselben Weise wie jetzt noch statt.

Den Schluß der Agende bildet, wie bereits erwähnt, das
Von späterer Hand beigefügte ,,Juramentum p1-estari solitum
per e0s qui in prelatos vol eanonieos reeipiunl·.ur««).

In der Agende ist die lateinische Sprache durchweg ge--
I) Heyne, Bisthumsgefchichte l, 766, wo die Präfationen, mehrere

Orationen und rituelle Formularien abgedruckt sind, die hier nur an-
gedeutet wurden. ,

braucht, und obwohl anzunehmen ist, daß die im Tauf-
Trauungs- Krankenprovisionsritus vorkommenden Fragen in
der Volkssprache gestellt worden seien, so ist dies doch nirgends
direct gesagt.

Die Agende enthält auch sechs Tonstiicke, die ein Fachmann I)
folgendermaßen befchreibt. 1. Praek"atio in die Purilieationis
ad l)enedietionem 1umim1m. Der Text ist doppelt: einmal mit
Neumen �� Punkten in verschiedener Höhe; mitten hinein ist der
zweite, etwas spätere Text mit Noten in schöner gothischer Huf-
nagelschrist gestellt. Er umfaßt 16 vierzeilige rothe Notensysteme,
an beiden Enden von Doppellinien eingefaßt, von denen die
linke den Buchstaben C als Schlüssel auf der vierten Linie,
die rechte den Custos trägt. Der tiefste Ton der Präfation -�-
unserer ferialen fast gleich � ist e. ��� :2. Die ,,P1-aet�atio in
1oeneclieti0ne s1iper ram0s arborum in die Palmarum«, ver-
schieden von derjenigen in unserem Missale, erscheint eben--
falls in doppeltem Terte. Der ältere enthält in der Neumen-
schrift außer den Punkten auch O1ivjs und Podatus über den
Silben saeenlo1«um, vobiseum, co1-da. Der jüngere mit
Noten hat auf zwei Blättern 26 Systeme. Die Noten zu
Habemus ad Dominum, Gratias . . . . Dignum . . . . sind
um eine Stufe zu hoch geschrieben. � Auch die ,,Praefatios
ad e0nsee1«ationem fontis in Sabloato magno« hat zwei Texte.
Die Neumen beginnen erst über Domine sanete. Die Noten,
64 Systeme, geschrieben wie in den beiden vorhergehenden
Präfationen, enthalten die Melodie unserer Missale; auch der
Text ist gleich. -� Die drei folgenden Notensät3e sind gleich-
zeitig mit dem Terte der ganzen Agende geschrieben und
nicht erst später beigefügt. Nach dem»Verscheiden wurde vom
anwesenden .Klerus gesungen: R. Subvenite san(-ti Dei . . . .
V. Chorus angelo1·u1n . . . . Die Melodie, welche sich auf
einzelnen Textsilben zu größerem Reichthum entfaltet, ist auf
8 dreizeiligen Systemen untergebracht; die ersten drei sind
roth, bei den fünf letzten ist die unterste Linie gelb; den C
Schlüssel trägt das vierte, siebente und achte System auf der
zweiten Linie. Die Notenschrift ist lateinisch. �� Aehnlich
ausgestattet und geschrieben ist die dem Begräbnißritus ein-
gefiigte Melodie des RefponforiUm6 Antequam na-seere1« . . .
und des Versus 0ommjssa meet . . . Sie umfaßt neun
vierzeilige Systeme; die zweite Linie ist gelb. Der O Schliissel
fehlt auf dem ersten und dritten Systeme, sonst steht er auf
der dritten Linie; der 0ustos fehlt. -·� Die nach der Be-s
stattung der -Leiche am Grabe zu singende Antiphon Clemen-
tissime Domine . . . ist wie die vorhergehende Melodie ge-
schrieben; sie hat 15 Systeme; der C Schlüssel steht auf der
vierten Linie. l«Fortsetzung folgt.)

-) H. :ZZmvikak Paw1icki.
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Professer Joseph Mohr,
geb. am 10. Januar 1834 zu Siegburg bei Bonn, lebte
und wirkte als Schriftsteller, Lehrer und Prediger in Pader-
born, Regensburg, Paris, Toulouse und München, wo er
am 7. d. einem Lungenleiden erlag. Er war einer der
berufensten Sammler, Wiederhersteller und Reiniger des
guten alten deutschen Kirchenliedes, im Text wie in der
Melodie. Nicht zum mindesten ist es seiner unermüdlichen
Arbeit zu verdanken, wenn sich auf dem Gebiet des Volks-
gesangs beim Gottesdienst in den letzten Jahrzehnten eine
entscheidende Wendung zum Bessern vollzogen hat. Seine
Broschiire über »die Pflege des Volksgesanges in der Kirche«
hat in kurzer Zeit vier Auflagen erlebt. Er begnügte sich
nicht mit theoretischen Darlegungen, sondern lieferte zunächst
gute Gesangbücher. Von seiner ,,Cäcilia« (1868) liegt bereits
eine 23., von seinem ,,Cantate« eine 42., von seinem zu-
erst in den Unterrichts-Anstalten von Frankreich, Belgien,
Großbritannien und Amerika verbreiteten Manua1e (-ant0rum
eine 19., deutsche Ausgabe vor. Ein weiteres von ihm ver-
faßtes» Gesang- und Gebetbuch ,,Lasset uns beten« ist unter
verschiedenen Titeln in den Diöcesen Bamberg, Salzburg,
Speier, Würzburg als Diöeesan-Gesangbuch eingeführt. Die
Zahl seiner sämmtlichen kirchenmusik"alischen und ascetischen
Werke beläuft sich auf mehr als 40. Seine letzte, seine praktische
Thätigkeit krönende Arbeit war das Gebet- und Gesaugbuch
,,Psälterlein« mit dem dazu gehörigen ,,Orgelbuch«. Im
,,Psälterlein« bringt Mohr aus Grund eingehender Quellen-
studiert vor allem die alten Kirchenlieder vom 12. Jahr-
hundert an beim katholischen Volk wieder zu Ehren; er ver-
schmähte aber auch nicht das Gute, welches die Neuzeit auf
dem einschlägigen Gebiete gezeitigt, so insbesondere nicht die
im Geist der Alten gedichteten Lieder von Dreves und Bone.
Bei den Melodieeu ist Mohr, der selbst so manche schöne
Werke erdacht, auf die ältesten Ouellen zurückgegangen. Die
leitenden Grundsätze bei Abfassung des Buches hat er in
einer eigenen Broschiire: ,,Einleitung und Quellen-Nachweis
zum Psälterlein« dargelegt und hier zugleich die Quellen
seiner Texte und Melodieen verzeichnet. Das ,,Psälterlein«
wurde in der musikalischen Welt mit großer Freude begrüßt
und fand die Anerkennung der berufensten Kircheumusiker
Deutschlands.

Das Urtheil des Generalpräses der Cäcilienvereine, Mon-
signore Schmidt, ist in folgende Worte gefaßt: »Das Psälter-
lein von Jos. Mohr ist die Frucht langjähriger, umstchtiger
und anstrengender Arbeit. Die besten sprach- und musik-
wissenschaftlichen Kräfte, und nicht minder die bedeutendsten prak-
tischen Musiker haben direkt oder indirekt an dem Werke mitge-

gearbeitet. Es bedeutet denn auch in der That einen ganz
wesentlichen Fortschritt auf dem Gebiete des deutschen Kirchen-
liedes sowohl nach seiner textlichen als auch nach seiner mu-
sikalischen Seite, so daß die im Psälterlein niedergelegten
Resultate bei Herausgabe neuer Sammlungen deutscher Kirchen-
lieber absolut nicht ignorirt werden dürfen. Man darf be-
haupten: ein besseres Gesangbuch existirt bis jetzt nicht.« ���
Jhm stellt sich Stehle von St. Gallen zur Seite, der im
,,Chorwächter« 189l, S. 90 sich folgendermaßen ausspricht:
»Das Buch ist, wie es vorliegt, das beste derartige Buch,
welches existirt; darüber herrscht unter den Sachverftändigen
nur eine Meinung. Es wird auch auf viele Jahre hinaus
nicht überholt werden; das ist ebenfalls von durchaus com-
petenten Beurtheilern ausgesprochen worden. Wie schön wäre
es nun, wenn man in allen Landen deutscher Zunge« dies
Buch zur Grundlage der Einheit im deutschen Kirchengesang
erwählte. Es gibt noch einige Diöcesen, welche kein officielles
Gesangbuch besitzen. Diese mögen ohne Bedenken das ,,Psäl-
terlein« als solches erklären. In den anderen Diöcesen, in
welchen ein officielles Buch besteht, könnte man ja erlauben,
daß das ,,Psälterlein« neben dem bisher üblichen gebraucht
würde. Die Proprien der einzelnen Diöcesen müßten dem
,,Psälterlein« natiirlich beigegeben werden. Alle Welt ruft
jetzt nach Einheit in Liturgie und Disciplin. Wollte man
den oben angeratl)enen Weg einschlagen, so dürfte die Ein-
heit im deutschen Kirchenliede binnen 20 Jahren eine voll-
endete Thatsache sein,- ohne daß diese so wünschenswerthe Ber-
einigung sonderlich Kämpfe und Krämpfe nothwendig machte.«

Jedoch die allgemeine Einführung seines «Pfälterleins«
sollte Mohr nicht mehr erleben. Er hatte die Einführung in
einer Anzahl von Diöcesen erwirkt, z. B. Basel, Miinchen,
Passau re» sodann insbesondere war eine solche für die nächste
Zeit in der Erzdiöcese Freiburg vorbereitet. Bereits 1873
konnte der set. Koenen Mohr jenen älteren Jesuiten zur
Seite stellen, die im Zeitalter der «Reformation, namentlich
auch durch Hebung des Volksgesanges beim Gottesdienst und
durch Pflege des deutschen Kirchenliedes so viel Seelen dem
alten Glauben erhalten haben. Die Thätigkeit Mohr�s be-
weist auch aufs neue, daß der Cäcilienverein den Volksgesang
eifrig gepflegt, freilich veredelt haben will.

Zur Pflege des Volksgesanges.
Das Diöcesangesangbuch und das dazu gehörende Orgel-

buch von Franz Dirschke, Organist und Chordirigent bei
St. Maria in Breslan, ist nunmehr im Verlage von Franz
Goerlich erschienen. Dasselbe erweist sich als die gediegen



Arbeit eines umsichtigen und gebildeten Musikers. Vom alt
hergebrachten vielfach abweichend wird darin unter andern der
vollständige Text der Lieder beigegeben, damit der Organist
denselben nachlesen, unter Umständen mitsmgen und die
Registriruiig der Orgel, wie auch die Vor- und Nachspiele dem
Charakter des betressenden Liedes anpassen könne; ferner, damit
jene Chöre, welche es sich angelegen sein lassen wollen, gele-
gentlich einzelne der Lieder ohne Begleitung der Orgel kunst-
gemäß vorzutragen, als Ersatz für die nicht gedruckten Sing-
stiinmen das partiturmäßige Orgelbuch verwenden können.
Bei der Auswahl deutscher Kirchenlieder werden neben den in
der Diöcese zur Zeit allgemein üblichen Lieder, auch die ins
Vergessen gerathenen diesbezüglichen Schätze vergangener Jahr-
hunderte nach Möglichkeit berüc"ksichtigt. Es verdient diese
Berücksichtigung volle Anerkennung, weil so viele unserer alten
schönen Lieder, die in den Zeiten des freudigsten Glaubens so
viele Jahrhunderte hindurch Tausende von Gläubigen erbaut
und ihrer frommen Gesinnung würdigen Ausdruck verliehen
hatten, in neueren Büchern völlig geschwunden sind. Nicht
eine Spur von den schönsten alten Gesängen ist da anzutreffen,
gleichsam als wäre jede historische Verbindung, jede dankbare
Erinnerung an die Vergangenheit, alle Achtung für das früher
Geleistete verschwunden, während gerade die Neuzeit in Bezug
auf das Kirchenlied sich recht klein und schwächlich gegenüber
den alten unsterblichen Gesängen ausnimmt.

Wollte man diejenigen alten Lieder zusammenschreiben, die
in ganz DeutschIand noch unter uns Katholiken üblich sind, es
gäbe nur eine ganz kleine Anzahl und doch ist in Bezug auf
die musikalische Seite des Kirchenliedes eine starke Strömung
zurtick nach dem alten Kirchenlied vorhanden. Dem Verfasser
gebührt das Verdienst, denselben Geltung verschafft zu haben.
Neben den deutschen .5i"irchenliedern sind auch einige der wich-
tigsten gar nicht zu umgehenden liturgischen Gesänge aufge-
nommen worden. Denselben ist eine harmonische Begleitung
beigegeben nicht, als ob der gregorianische Choral, � diese
Blüthe des einstimmigen, ohne alle harmonische Unterlage
gedachten Gesanges, � einer solchen bedürfte, oder wesentlich
dadurch gehoben würde, sondern um nach den Worten des
Verfassers den mehrfach geäußerten Wünschen bezüglich einer
mehrstimmigen Begleitung entgegenzukommen, und weil die-
selbe auch nicht leicht zu entbehren sein dürfte, wenn bei der
Ausführung sich die Schule und das Volk betheiligen. Ueber
die Verwendung der liturgischen Gesänge im Hochamte sei zu
bemerken, daß der Chor zu singen hat: Den Jntroitus, das
Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Bene-
diktus, Agnus -und die Kommunio, außerdem die Responsorien.
In Kirchen, wo im Hochamte bei der Ausführung der vor-
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geschriebenen Gesänge die Mitwirkung des Volkes und der
Schule erstrebt wird, dürfte es nach den Anmerkungen des
Verfassers zweckmäßig sein, außer den Responsorien zunächst
nur die festgesetzten Gesänge und zwar von denselben nament-
lich das Kyrie, Sanktus, Benediktus und Agnus in Betracht
zu ziehen, dagegen das Gloria und das Kredo und die
wechselnden Gesänge: Jntroitus, Graduale, Offertorium und
die Kommnnio � als die schwerer zu lösende Aufgabe �� den
bestellten Chorsängern zu überlassen. Die fettgedruckten Worte
in den liturgischen Gesängen müssen besonders vernehmbar
gesungen werden, weil vom Priester mit denselben liturgische
Aktionen, wie Verneigungen bezw. Knieebeugungen zu ver-
knüpfen smd. Zu bemerken ist, daß zur sinn- und sachge-
mäßen Ausführung der Begleitung der liturgischen Gesänge,
so leicht sie scheinen, immerhin ein gewisses Maß von Umsicht,
Verständniß und technischer Gewandtheit und Sicherheit
erforderlich uiid demnach" vorweg zu erstreben ist. Was nun
den vierstiinmigen Tonsatz der Lieder anbelangt, so gestaltet
sich derselbe möglichst einfach, gleichwohl sucht er den Charakter
des Textinhaltes, wie der Melodien und der uns entfremdeten
alten Kirchentonarten zu wahren. Möge sich somit das Orgel-
buch tiberall Eingang verschaffen und auf keinem Orgelpulte
fehlen. Den tüchtigen Organisten sei es eine willkominene
Erleichterung, den weniger geübten ein nothwendiges Hilfs-
mittel. Die äußere Ausstattung des Buches ist eine selten
vorziigliche. Der Preis beträgt 6 Mark. Bei Partiesendungen
für Seminare und Präparandieen tritt Ermäßigung ein. Wir
schließen mit den Worten des Verfassers, wonach das Orgel-
buch dazu beitragen möge, daß der kirchliche Volksgesang immer
allgemeiner, vollkommener und würdiger werden möge.

B. II.

Das fürstliche Cifterzienserstift Himmelwitz.
Von l)1-. A. Weltzel, Geistl. Rath tu Tivoi·kau.

Mathias 1463. -

Wenn der Abt irgend einem Untertl·)an eine Gärtner-
oder Bauerstelle mit der Verbindlichkeit überließ, dafür Geld
und Geflügel dein Kloster als Zins zu entrichten, so wurde
darüber in Gegenwart von Zeugen ein Vertrag aufgenommen.
Das älteste Schriftstück dieser Art datirt vom 17. November
1463, indem Abt Mathias und der ganze Convent ein
wüstes, vom Vorbesitzer ver!assenes Gartengrundstück dem Jakob
,,Jachen« und seiner Gattin für 5 Mark Pfennige robotfrei über-
ließ und das Ehepaar nebst ihren Nachfolgern verpflichtete,
2 Hühner zum 25. Juli jährlich in das Kloster zu liefern.
Das Abt- und das Conventsiegel sind beide in grünem Wachs
erhalten; ersteres ist elliptisch und zeigt den Abt sitzend mit
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der Umschrift in gothischer Minuskel. H. matl)ie al)bat. i.
gcm.; das andere ist rund und stellt die Mutter Gottes in einem
gothischen Bau vor mit der Umschrift S. EOUVEUTU5
S. U7:1NJE D. GE2i7c:LUICZ- An dem Tag des heil.
Apostel Jakobus wurde das Fest des Kirchen-Patrons gefeiert.
Der heil. Jungfrau waren sämmtliche Cisterzienser-Klöster Schle-
siens wie auch die Mährens, Welehrad, Smilheim, Oslavan
Tischnowitz gewidmet. Ohne Zweifel waren auch andere Zins-
pflichtige beauftragt, zu demselben Tage, an welchem geistliche
und weltliche Gäste erschienen, Hühner zu liefern.

Die Aebte von Rauden und Himmelwitz hatten auf den
Provinzialsynoden den Vorsitz vor den Prälaten der Ober-
scl)lesischen Collegiatstifte, nämlich den Dekanen zu Oppeln, Ratibor
und Ober-Glogau; so schon am 18. October 1473 unter
Bischof Rudolf von Riidesheim und April 1497 unter Bischof
Johann IV Roth. Später brachen über den Vorrang Streitig-
keiten aus.

Nicolaus 1485.
In nächster Urkunde erfahren wir zum ersten Male, daß

neben der Ordenskirche am Orte noch für das Dorf und die
eingepfarrten Gemeinden Gonschiorowitz, Lazisk, Dziewkowitz,
Wierchlesie und Zandowitz ein Pfarrkirche bestand, welche den
Titel Allerheiligen führte. Am 30. April 1485 präsentirten
nämlich Abt Nicolaus und der Convent dem Bischof Johann
oder seinem Generalvikar den Stanislav von Widaw zu der
vakanten Psarrkirche Allerheiligen in Giemelnitz, nachdem der
auf eine andere Pfriinde versetzte Stefan Bischof auf das
Benefiz res1gnirt hatte, mit der Bitte denselben zu invesiiren
und mit der Seelsorge zu betrauen. Das Nekrologium von
Heinrichau verzeichnet zum 16. August den Abt Nicolaus in
Gimelnicz und scheint die Schrisi vom Ende des 15. Jahr-
hunderts zu sein, weßhalb wohl vorstehender Nicolaus gemeint
sein dürfte. Jm Fundationsbuche befindet sich eine Urkunde,
aus welcher hervorgeht, daß der Wald Lonak sich bereits in
Privatbesitz befand. Johannes Herzog von Oppeln bezeugt
nämlich 1501, daß der Wlodar Woytek von Zandowitz seinen
Besitz, den Wald Lonak mit Aeckern und allem Zubehör dem
wohlverdienten Gindrzik Koziel und Gattin Regina für 27
Goldgulden, die ihm bereits bezahlt worden, überlassen habe·
Zeugen waren Nicolaus und Martin Gebrüder von Janikowitz
Christophor von Sedlez, Wenzel"Vogt von Kosel, Jendrich
und Johannes Gebrüder Piickler von Groditz, Stefan Zyrvwsky,
Zacharias Cibulka, Johann von Proskau der Aeltere.

Simon 1510.
Die Verbindung Raudens mit dem Mutterkloster Jen-

drzejow hatte durch mehrere Jahrhunderte bestanden. Der

Mutterabt leitete noch 1510 die Vorsteherwahl des Tochterstifts.
Als nämlich daselbst Mathias gestorben war, wählte der
Raudner Convent unter Vorsitz des Stanislaus Potocky von
Andreow am 10. Juli 1510 den Stiftsgenossen Nicolaus
Toboli. Zeugen waren Abt Simon von Himmelwitz, Dechant
Valentin Wyclik und Peter Sczapek, beide Domherren der
Collegiatkirche zu Ratibor, Prior Albert aus dem Kloster
Mogila1). Papst Julius II. verlieh dem Raudner Abt am
22. November d. J. den Gebrauch der Mitra, des Ringes
und anderer Pontisicalins1gnien, während Himmelwitz diese
Auszeichnung erst viel später erlangte.

Diöcesan-Nachrichten.
Breslau. (Pfarrconcursexamen.) Bei der im Mai

stattgehabten Prüfung wurden folgende Themata bearbeitet.
De 1«ea»1i Christi in san(-tissim0 eu0l1a1-istiae sacrament0
praesentia agatur. (Pros. Dr. König.) � Behandlung des
rückfälligen und Gewohnheitssünder im Beichtstuhle. (Pros.
Dr. Scholz.) � Die bedingungsweise Spendung der Sacra-
mente. (Pros. Dr. Probst.) �� Die Revalidation der un-
giltigen Ehen. (Pros. Dr. C ommer.)

Notiz.
(»Jndulgenz.) Aus Ober-Oesterreich wird geschrieben, daß nach

dem neuen Rituale für die Dtöcese Ltnz (C0llecti0 RituuIn ex venia
san(:tæ se(Iis in l)iöcesi I·«inziensi 1-eti11end01·um) gestattet ist, daß
beim Segen der Celebrant das Tant-um ergo und Geniro1-i anstimmt,
ebenso daß das Te 1)eum deutsch gesungen werde.

Lefefrüchte.
Von Isidor Barndt.

Wenn Du einen Priester das heilige Opfer darbringen
siehst, so glaube nicht, daß er es durch sich selbst thut, sondern
daß Gott Seine Hand auf eine Unsichtbare Weise ausstreckt.
Das Opfer ist heilig, mag der Priester wie immer beschaffen
sein; es ist dasselbe Opfer, welches Jesus Christus bei Seinen
Jüngern verrichtet hat. Cykysoswmus,

11Iersonal-xIaclJriktJten.
Gestorlien:

Qberkaplan Joseph Katryniok zu Königshütte 1· 28. April.
R. i. p.

s) Moglla = Cla1-a tumba, östlich von Krakau an der Weichsel. Das
von Graf Vislav in Kadschiz gegründete, als Tochter von Leubus
1222 bezogene Kloster ist 3 Jahr später von Bischof Jvo nach Mogila
verlegt worden.
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Milde Gaben.
(Vom 26. April 1s92 bis 9. Mai. incl.) »

Werk der heil. Kindheit: Breslau durch H. K. Michael
55,11 Mk» Breslau ein Legat von der verstorbenen Frau Dis. Süß-
niann 9.-),l3 Mk., Trachenberg durch H. Erzpr. Schön incl. zur Los-
kaufung eines Heidentindes Joseph zu taufen 54,()-Z Mk» Falkenberg
 durch H. Pf. Klose 1()6 Mk» Breslau durch H. Vicar Kasper
I) Mk» Landeshut durch H· K. Maliske incl. zur Loskaufuug von zwei
Heidenkindern 97,45 Mk., Brosewitz durch H. Pf. Zibolz 52 Mk.,
Görlitz durch H. Stadtpfarrer Urbcinnek inel. zur Losknusung von
zwei Heirenkindern Its) Mk., Järifchau durch H. Pf.-Adm. Ende
d�5 Mk» Münsterberg durch  K. Franz incl. zur Loskaufung I Heiden-
kindes Hugo zu taufen 95,50 Mk., Strehlifz durch H. Pf. Hoffmann
40 Mk, Jauernick durch H. Pf. Metzner I6,50 Mk., Rathmannsdorf
durch H. Pf. Kimmel .-·)0 Mk» Heinzeudors durch H. Pf. Kothe 2l Mk»
Hünern durch H. Erzpr. Hartmann 2(),3-«) Mk» Tenipelseld durch H.
Pf. Wawerfig 12,02 Mk» Neisse durch H. Ob -Kapl. Stull 10() Mk»
Weigelsdorf durch H. Pf. Ginella 15 Mk» Nieder-Leschen durch H.
Pf. Wenzei 6,60 Mk» Profeii durch H. L-ok. Knauer 10 Mk., Oppeln
durch H. Ob.-Kapl. Pittach incl zur Loskausung ! Heidenkindes Maria
zu taufen 134,50 Mk» Jauer durch H. Pf. S-eidel 2() Mk., Breslau
durch H. Can. I)1-. Speit It Mk. Gott bezahls. A. Sambale..

QLeLs-SIEBEL!QQQL-L-H-LIESCH--OEL--QL!LL-�sss!QQL!L2-QQQYc
Jm unterzeichneten Verlage ist soeben erschienen und durch
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II. Theil.
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Wie in dem, bis jetzt in ca. 150,000 Exemplaren verbreiteteii
ersten Theil dieses bedeutenden Prachtwerkes das ·Leben unseres heil.
Vaters bis zu seiner Thronbesteigung behandelt ist, so finden wir,
daran anschließend in dem vorliegenden Werke, die verdienstliche Thätig-
keit, das segensreiche Wirken unseres großen Papstes vom Beginn
seines Pontificatcs bis zur Gegenwart aufgerollt vor uns. »Das Werk
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Unterricht über die Spendung der Nothtaufe

und über die Standespfliehten der Hebammen. Von
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