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JlpoI1olisches Schreiben über die Jtpplil-.ationspflicht der iBischIfe.
I-e-o Epjscopus

servus servorum Dei ad pe1·petuam rei memoriam.
In suprema rei christianae procuratione, beato Pet.ro

Apostolorum principi eiusque successoribus divinitus
data, illud Romanos Pontil«lces summa vigilantia pro-
videre ne(-esse est, ut omnes sacrorum ministri euram
animarum gerentes sui muneris ofi:ieia, ex quibus com-
mune Ecclesiae bonum magnopere pendet, studiose et
accurate exerceant. � In iis autem eminet sacro-
sanctum Missae sacriiicium, pro salute populi cui quis-·
que praeest, nominatim faciendum: cuius vim ofiicii
Patres Tridentini ex praecepto divino proi:icisci tradi-
derunt1). Quapropter ne quis in ea re delinqueret,
Benedictus . X1V Decessor Noster, editis Apostolicis
Litteris Ort« sei»-zJeø« oZ)Zatcts die XIX A11guSti ann0
MDCOXLIV, edixit omnes et singulos, qui in aliqua
Parocl1iali Be(-lesia quocumque titulo animarum ouram
gererent, in singulis Dominicis aliisque diebus festis,
,,non mode sacrifioium Missae celebrare, sed etiam
illius fruetum medium pro populo sibi commisso appli-
oare debere: nec illud pro aliis app1ica1«e, aut pro
huiusmodi applicatione eleemosynam percipere posse.«
-·� Quibus quidem in litteris aperta Episcoporum men-
tio nulla est: nihilominus dubitari non potest, quin
Pontifex sapientissimus quod de Pa1·ochis tam gravi-
ter praecipiebat, idem de maioribus animarum pasto�
ribus inte1ligi tacite saltem et oblique vo1uerit. Idque
multo veri similius apparet ex eo, quod proximus eins
successor Clemens X1Il in hoc eodem genere expo-
s11it et declaravit. Is enim in Litteris Encyclicis -4
J-no die post. Id. sept. an MDCCLV1II datis, cum
multa de episcopalium munerum perfunctione dixisset,

I) sess. XXIV. cap. I de Reform.

illud etiam adie(-it, sacrum pro populo peragerc (-7«eZ)7«o
Episcopos oportere, de se deque Venerabilihus Fra-
tribus suis in hanc sententiam locutus: ,,Cum non
nostras tantummodo curare debeamus infirmitates, sed
etiam putare aliorum mala ad nos pertinere et ea
aeque habere ac nostra, vehementius diutiusque inten-
denda nobis ad Dominum nostra est oratio, qua., tam-
quam Ecclesiae fidelium interpretes, omnium tidem,
spem et caritatem ante oculos Domini statuentes, quod
omnibus in universum quodque cuique i:idelium opus
est, a Domino impetremus. Dei autem exorandi viam
nobis muniet, et quidvis adipiscendi etiam aperiet
augustissimum Eucharistiae sacriticium. Idcirco vel
maximis nostri muneris occupationibus etiam implicati,
saerosanctum .Jesu Christi (Jo1«pus et sanguinem non
recusabimus quominus frequenter Deo offeramus, nul-
lumque maius putemus nobis datUm esse negotium,
quam crebro placationis hostiam pro nostris populique
peeoatis Deo Patri immolare.«

Haec Decessor ille Noster non minus sapienter
quam pie. �� Verum quibus Episc0pi diebus perlitare
pro populo debeant, nihi1 ille constituit: ex quo faetum
est, at inter dootores catholicos atque etiam inter ipsos
Bpiscopos de ofkicio conveniret, de diebus discreparet.
Oumque hanc opinionum varietatem Rom:-«nae 0ongre-
gationes Nostrae ad hanc diem minime sustulerint,
non eadem ubique extitit disciplina, sed varia in locis
variis consuetudo. Nune vero Episcopi plures, omnem
haesitationis caussam sibi penitus eximi cupientes,
signikicarunt avere se et orare, ut de ipsis diebus
Sedis Apostolicae auctoritate dece1-natur, lata lege,
cui omnes in reliquum tempus obtemperent. � Igitur
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cum nihil Nobis tam ourae sit, quam public«-I ehristia-
norum utilitas et rerum saorarum aoquabilis in omni-
l)us loois disc-iplina, simulque velimus Venerabilibus
F�ratribus Nostris Episeopis, praesertim tam aequa
postulantibus, satis i·aeere, nihil- diii"erendum duoimus,
quin de ea re pro potestate Nostra statuamus ae
iudieemus.

Generatim vero et universe offieium istud episoo-
pal3, de quo loquimur, non est difiieile oog«nosoere
quam sit saoris litteris oonsentaneum, et praeterito�
rum temporum memoria testatum. Quae enim lo(-a
oaussas rationesque suppeditant, our generatim quot-
quot sunt animarum pastores fundere pre(-es saorum-
que faoere debeant pro populo quem reg·unt, ex iisdem
loeis eftieitur, idem plane esse officium Bpiseoporum:
sunt enim Episeopi in munere pastorali prinoipes. Sie
a primo E(-o1esiae ortu re1·um externarum administra�
tionem deponere Apostoli properaverunt, quo sibi com-
m0dius ormJ2«om« et m2«ø22«sxer2"o oerZ)2« il1siStere lioeret«).
Et Paulus ad Colossenses de se ipse No» (-essam«.s-,
inquit, pro oo52"s orcmtes et z)o.5t«Zcmte.(-, «-F I«-72Z)Zea7722«-22·
a·7r22·t2«or-.e ooZ2mtat2·s eins 2«72 omm· so;I)2·e72t2«cø et 2«-mkeZZeot2ø
sz)2«r2«tuaZ2«2). Ei: ad Philippenses: Grmt2·as ergo Deo meo
J-«« orm2-L M-emor2«o 2)ostrs-· semZ)or -Z» ouø2o««8 orot2«om«Z«,ts
mais pro omm·Z2«.5 -ooZ)2«.(»-, c-Um ·oo-«o7-z·o cZe·zJreoa«.«or2em
j"ao2«eø2s3). Et ad hanc depreoationem, in q11a Paulus
cum gaudio et gratias agens Deo semper haerebat,
non est dubium, quin saorifieium EuolJaristioum adl1i-
beret, quod est praestantissimum preeationis genas,
et ouius ille potissimum ca-ussa pontiiioes olJristianos
testabatuI« esse c0nstitutos. Omm·s Z)or«kje)«"e;V e.-V komi-
«-FZms a8sm72zot«s pro Z2om2·ø2-,«Z)«s oorist2«t«2"t2ør 2«72 2·2«.s« gereizt;
se«-»F ad De«-m-, W o»zJ«"ermF oZo»os et saorz«yi«o2«ot pro Z)eooo«i2·.5 4).

Quemadmodum vero ex l1is loois perspieuum est,
omnino lDpisoopos debere rem divinam pro salute popu1i
saepe facere, ita faoile intelligitur quam deeeat, immo
quam oporteat in diebus festis singulis faoere. �
Etenim festi dies singulari quadam ratione relig«ion-T
addioti et oonseorati su nt: per eosque, assueti inter-
missione laboris, ohristianis praeoipitur plus operae
iis rebus tribuere, qu«ae ad exoolendum expiandumque
animum pertinent; maxime vero augustissimo saeriti-
eio interesse, quo oreatori et gube1«nat ori rerum omnium
Deo debitum latriae oultum adhibeant. Quamobrem

I) Act. VI, 4 et seq. 2) Ad Coloss. I, 9.
S) Ad Philipp. I, Z-�4. 4) Ad Lieb. V l.

-«

ipsa videtur dierum festorum sanetitas postulare, ut
Bpisoopi, Eoelesiae sibi (-ommissae ousto(les et prin-
oipes, san(-tissimum Missae saoriiioium pro populo
oii�erant Deo, ,,quo tamquam Eoolesiae «ådelium inter-
pretes, omnium fidem, spem et oaritatem ante ooulos
Domini statuentes, quod omnibus in unive1·sum, quod-
que (-uique ii(lelium opus est a Domino impetrent.«

Huius diseiplinae probe opportunitatem utilitatem-
que viderant Episoopi veteres, qui summa (-um reli-
gione saoriiioan(li munus per dies festos semper usur-
paverunt. Quod sane oomplura (-hristianarum antiqui-
tatum monumenta oonfirmant: et in iis oommemoran-
(1um videtur S. .Justini M. testi1nonium ex Apologia I.
ad Antoninum Pium�): in qua posteaquam nitide deola-
rasset, oonseoratum in Buoharistioo saorifioio panem
et vinum ,,non ut oommunem oil)um et potum sumi«
a ohristianis, sed ut ,,inoarnati .Jesu oarnem et san-
guinem,« quemadmodum ,,Apostoli in eommentariis
suis, quae vooantur IDvangelia, tradi(lerunt,« mox gra-
phioe desoribit rationem totam unde al) initio Be(-lesia
oatholioa, per oblationem huius I(J·.1(:ha1«isti(:iSa(-1«itioii,
solemnem oultum Deo optimo maximo exhibere con-
suevit Dominieo quoque die, quem g·entiles die« solch
appellabant, etl1nioum Imperatorem his verbis alloou-
tus: ,,Ao solis, ut dioitur, die omnium sive urbes sive
agros incolentium in eum(lem looum iit oonventus, et
eommentaria Apostolorum aut scripta Propl1etarum
leguntur, quoad licet per tempus. Deinde ubi lector
desiit, is qui praeest admonitionem verbis et adhorta-
tionem ad res tam praeolaras imitandas susoipit. Postea
omnes simul oonsurgimus et preoes emittimus: atque,
ut iam diximus, ubi desiimus preoari, panis affertur
et vinum et aqua: et qui praeest pre(-es et gratiarum
aotiones totis viril)us emittit, et populus aeolamat
.-4meø2, et eorum, in qujbus gratiae aotae sunt, distri-
butio iit et oommunioatio uniouique praesentium, et
absentibus per Diaoonos mittitur.« Quod vero S. Justi-
nus per ea verba Hm« F»-as(-sc non semel prolata designet
hoc loeo praesertim Episoopos, in ambiguo esse non
sinunt tot illae quae supersunt sanotorum Eoelesiae
Patrum orationes seu Homiliae, quas Tatar lII2·ssc»«wc
soZemm«o oonstat esse pro eonoione reoitatas. Sie S.
Gregorius M.2) ,,quia, inquit, Missarum solemnia ter
hodie oelebraturi sumus, loqui diu de evangeliea lec-
tione non possumus.« Immo in hao re tam oonstans

I) In edit. Man:-in. pag. 83 n. 6l. 2) Hom. VI1I in Evang-
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discip1ina tenuerat, ut Si forte diebuS festiS a chriStia-
norum conventu abfuisset Episcopus, item Si concio-
nem habere aut divinam hoStiam litare praetermisis-
set, novitatem et inSolentiam rei haud secus miraren-
tur omnes1), quam Si diebuS iuri dicundo statutis
vacuum tribuna1, vacua iudicum subse1lia cernerentur.
Sacris autem in dies feStos operante Episcopo, com-
mem2·.9 sc(-c»)t"c2«-«« oblatio fieri dicebatur2): cuiuS appel-
lationis ea profecto vi»s est, ut Satis signiiicet, prae-
sente populo et pro populo Sacril«icium f1eri consue-
visse. � Huc aliud etiam Spectat, quod erat in more
p0Situm Pontiiicum Romanorum: ji quippe Dominicis
diebus, peraeto Sac1·ificio, quidpiam co«seomto7«am mang-
mm mittere ad Singulos Urbis titu1os, sen curialia
temp1a solebant, quibuS in locis una cum int"erioribus
animarum pastoribus multitudo adesset, quae adeSSe
Pontifici maximo sacriiicanti non potuisset. Quae qui-
dem consecratorum munerum parS communi Sermone
·;«e7«mem:-um appellata ob hanc cauSsam censetur, quod
sicut m0dicum fcrmentum totam, cui iniicitur, farinae
maSSam cong1utinat atque atto1lit; ita mystico illo
quasi fermento populus Urbanus universus in unum
ve1uti corpus coa1esceret, ut Singuli se cum Pontifice
maximo fide et caritate coniunctos, et Sacrikicii, quod
ille faccret, participes esse sentirent 3).

Quod Si nsutata hodie conSuetudine, nequaquam
SinguliS diebus festiS coram multitudine 1DpiScopi Sacrum
faciunt, facere tamen pro popu1o necesse est. Revera
Patres Tridentini, qui hoc oi«ficium ex praecepto divino
repetunt4), cum deincepS ·«�) iubent EpiscopoS curare
ut omnes Presbyteri ,,Saitem diebus Dominicis et feStis
solemnibuS, Si autem curam l1abuerint animarum, tam
frequenter ut suo muneri Satisfaciant MisSas celebrent,«
eos profecto tacite monuerunt, ne ot"ficio iusto ac de�
bito, quod ab inferioribus animarum pasto1«ibus exige-
rent, ipSi deeSsent. Quapropter in concilio Pr0vinciali
Medio1anensiI, cui maxime proposita erat decretorum
�I�ridentinorum promu1gatio, p1«aesentibus et suffragia
ferentibus iis ipsiS Episc0piS, qui pau1o ante ad sedeS
suas Tridento reve1·te1«ant6), conStitutum est: ,,cum

I) S. -To. chrysostomus Hom. I de 2·72comp7«« Dei natura.
2) concil. I P!-ov: Meciilinien. Tit. de Is7z)2«s-.
Z) cfr. B. -J0s. M. Thomasii card. 0pusc. VI in edit. Rom.

0mnium 0pp. Tom. V1l pag. 51 seqq. cfr. etiam Augustini 0rsi
card. Hist. Eccl. I«ib. XXXl n. 58.

«-«-) Sess. XX1ll De Reform c. l. Z) Bad. sess. c. 14.
S) cfr. 0rationem a s. caro1o Borromeo habitz«m·

PontikiceS, ut inquit ApoStoluS, ex hominibus assumpti
pro hominibus c0nstituantur in iis quae Sunt ad Deum,
ut otkerant dona et "sacriiicia pro peccatis, Episcopus
Dominicis et aliis festis diebus, niSi iure impediatur,
MiSsam celebret1).« .

Quapropter mirum videri non debet, Si Theologiae
moraliS et iuris pontikicii doctorum «.1na fere Sententia
est, cfiicium celebrandi Missam pro popu1o maiore
ratione ad EpiScopoS, quam ad Parochos pertinere. Om-
nium loco sit S. Alphonsi de Ligorio, EccleSiae Docto-
ris, auctoritaS: ,,Si autem Parochi, et omnes quibuS
cura animarum commissa est, tenentur in Dominicis
et festis de praecepto MisSam celebrare et applicare
pro popu1o, tanto magiS ad id tenentur Episcopi tam-
quam princjpa1ioreS animarum pastores ·3).« cuius
doctrinae ratio in eo maxime conSistit, quod cum Pa-
rochi auctoritate ecc1esiastica instituti sint, eorum offi-
cium ex iure divjn0, quod mecZ2·ct-sum et l2ZJZootJzet2«c7-tm
vocant, proiiciscitur. contra vero ad BpiScopos paSto-
rale munuS 2«mmecZ2"ate pertinet, quippe qu0s spiritus
Sanetus posuit regere EJcclesiam Dei: pertinet etiam
zJ««ø2c22)aZ2«-ie7«, quia inest in eiS perfecta et plena cura
paStoraliS, cuiuS partem dumtaxat Parochi exercent,
EccleSiae auctoritate sibi demandatam. Quod sane
praec1are S. Thomas his verbiS complectitur: ,,E�«piS-
copi principa1iter habent curam ovium suae dioeceSis:
presbyteri. autem curati habent aliquas subministratio-
neS sub lsJpiscopiS,« id est ,,secundum quod eis ab
EpiScopo committitur3).

His itaque omnibuS diu multumque consideratis,
auditisque Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E.
cardinalium concilii Tridentini Interpretum sententiis,
decernimuS et dec1aramuS, omnes et singulos Episco-
pos, quacumque dignitate, etiam cardina1itia, auctos,
ite1n AbbateS iurisdictionem quasi episcopalem in cle-
rum et populum cum territorio separate habentes, in
Dominicis aliiSque festiS diebus, qui ex praecepto ad-
huc servantur, et qui ex dierum de praecepto feSto-
I-um numero sublati sunt, omni exiguitatis redituum
excuSatione aut alia quaviS exceptione re-mota, ad
Missam pro popu1o sii)i commiSSo ce1ebrandam et
applicandam teneri.

ist ne cui dubitationi a(1ituS pateat, declaramus,
eoSdem Episcop0s et Abbates huic ofiicio SatiS esse

I) Tit. de ·freguen«J clsJmJni -S«ac»Ij3cøJ7I ol)Za«t2«o«e.
D) Theol. Moral. Lib. VI num. 327.
Z) 2. 2 q. l84 art. 6 ad 2 et 3. Viele etiam opusc. XlX cap. 4.
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facturos per celebrationem et app1icationem unius Mis-
sae pro universo popu1o sibi commisso, etiamsi duas
vel p1ures Dioeceses et Abbatias aeque principaliter
unitas regant. � Novimus quidem Romanas (Jongre-
gationes Nostras aliud decrevisse de Parochis duas
ve1 p1ures parochia1es Ecclesias aeque principaliter
unitas gerentibus: in quibus singu1is singu1ae per dies
festos Missae ce1ebrentur et pro populo applicentur
necesse est. Sed alia est Parochorum, a1ia Episco-
porum ratio. Etenim cum cuique Paroo11o specia1is
in unaqua(·1ue Paroecia ac definita popu1i cura com-
missa sit, festis diebus Parochus non mode celebrare
pro popu1o debet, sed etiam in paroc11iale templum
populum admittere, ut sacrosanto Missae sacriiicio
intersit, et audiat verbum Dei, et sacramenta pro
opportunitate recipiat, et iis omnibus ofiiciis excolatur,
quae diebus praesertim Dominicis a1iisque festis prae-
standa sunt. At non 11aec valere possu11t pro Epis-
oopis, qui dissimili in conditione et caussa versantur,
cum nu11a lege hodie iubeantur omnibus diebus festis
sanctum sacrificium in Catl1edrali temp1o peragere.

Quam(·1uam vero minime necessarium, opportunum
tamen ducimus dec1arare, ea quae supra constituta
sunt, ad Episcopos non spectare, qui T2«mZm«e8 dicun-
tur, quique ad dignitatem episcopalem promoti, ideo
a Romano Pontiiice titu1o decorantur Ecclesiarum Oa-
thedralium, quae olim Horentes, nunc Clero popn1oque
catho1ico destituuntur, ne scilicet antiqua earum digni-
tas et memoria penitus deleatur. Cum enim ipsi sedium
suarum possessionem non capiant, qua du1ntaxat
suscepta munus, de quo diximus, Episcopi implere
tenentur«), cumque nullus neque Clerus neque popu-
1us eorum regimini tradatur, satis constat, eos uti
carent usu atque exercitio potestatis ex episcopa1i con-
secratione acceptae, ita etiam haud esse ofiiciis atque
oneribus curae episcopalis obnoxios. se-d tamen Si
aequitatis caritatisque episcopalis ratio habeatur, non
potest non consentaneum videri, eos etiam interdum
sacriiicium offerre, ut respiciat Deus miseram Eccle-
siarum il1arum oonditionem, quarum titu1o et nomine
ipsi honest·antur. I�Iuic rei optime congruunt quae a
Pio VI I)ecessore Nostro in consecratione F-piscopi
O)-renensis die 4. 0ctob. an. MDCCLXXV1Il in Basi-
1ica 0stiensi dicta sunt: cum scilicet enumerans caus-
sag ob quas Apostolica Sedes Ecc1esias etiam ab infi-
IH--j---J-

E) S. C. Rit. in lIIm«soø«. l2 Nov. 183l.

delibus occupatas conferre so1et, ,,oportere, inquit, ali-
quem existere cui singulariter incumbat, si non regere
captivam i1lam miseri gregis portionem, preces s-altem
ac lacrymas pro eadem ad misericordiarum Patrem
assidue ekk"undere.«

Volumus autem praesentes l-itteras, omniaque et
singula in iis contenta invio1abi1iter observari, et de
subreptionis, obreptionis, aut cuiuscumque inva1idita�
iis vitio intentionisque Nostrae et quocumque a1io
defectu a quoquam notari, impu,g«nari, vol in.contro-
versiam vocari nullo unquam tempore posse; sul)1ata
cuilibet a1iter de Iris iudicandi et definiendi potestate:
et quidquid secus super his contigerit attentari, irri-
tum et inane decernin1us. Non obstantibus Gonstitu-
tioni1ous et 0rationibus Apostolicis, etiam in generali-
bus Conciliis editis, nec non Oance1lariae Apostolicae
regu1is, statutis (1uo(1ue etiam iuratis, c0nsuetudinibus
etiam immemorabi1iious, atque indultis etiam Apostoli-
cis (1uomodoli�oet hactenus concessis, ceterisque con-
trariis quibuscumque. At(1ue l1ae Litterae liomae
publicatae perinde lJabeantur ac Si unicuique eorum,
quos concernunt, persona1iter intimatae et nc)tificatae
fuissent.

Nul1i ergo hominum 1iceat hanc pag·inam Nostra-
rum ()rdina.tionum et Oonstitutio.num infringere, seu
eidem ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attentare praesumpserit, indig«nationem omnipotentis
Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se
noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum, anno In-
carnationis Dominicae mil1esimo octingentesimo octua-
gesimo secundo, 1V Id. .Junii, Pontificatus Nostri
Anno V.
C. card. sacconi Pro-1)ata1-ins. � Tl1. card. 1Vle1«tel.

Theorie der Seelforge.
Dargestellt von Professor Dr. Probst.

IlI. Liebeswerke.
§ 38. Beschaffenheit derselben.

Die Liebe ist ihrer Natur nach thätig, darum bereiten Liebes-
werke auf die vollkommene Liebe, die Vollkommenheit, vor.
Der Gerechte fastet und betet nicht nur mit Jesus, sondern, wie
Christus Gutes thuend umherzog a(-t.10« 38- so Mc) sein Jüngers
Weil ferner Christus allezeit das vollbrachte, was dem Vater
wohlgefällig ist, Joh. 8. 29, so thut der Christ alles um Gottes
willen. Das geschieht durch die s. g. gute Meinung, auf
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welche die Asceten die Schriftstelle anwenden: Wenn dein
Auge licht ist 2c.1). Vor Gott, der auf das Herz sieht, ist
nämlich eine Handlung um so vollkomniener, je reiner die
Abs icht ist. Marc. 12. 41. Sie bestimmt den Werth oder
Unwerth derselben. Jedes gute Werk soll nicht nur aus Gott
(der Gnade) entspringen, sondern ihn auch zum Endziel haben.
Die geringfügigsten Dinge, selbst Essen und Trinken, erhalten
dadurch eine iibernatürliche Weihe I. Cor.10. 31, weß-
wegen Rodriguez diese gute Meinung eine himmlische Alchymie
nennt, welche Eisen in Gold verwandelt. Uebrigens kann
man dieselbe Handlung zur Ehre Gottes, zur Bekehrung der
Sünder, Unterstützung der Bediirftige»n te. verrichten ·«).

Die gute Meinung wird dadurch gemacht, daß man mor-
gens bei dem Erwachen alle Handlungen des Tages auf Gott
richtet und· sie ihm, in Vereinigung mit allem, was Jesus
auf Erden gethan hat, aufopfert. Beim Beginne einer neuen
wichtigen Arbeit erneuert, kann sie überhaupt durch den Ge-
danken: Nicht das Meinige suche ich, sondern das, was Gottes
ist, unzähligemal wiederholt werden.

2. Die Liebeswerke zerfallen, der doppelten menschlichen
Noth entsprechend, in die leiblichen und geistigen Werke
der Barmherzigkeit. Obwohl sich die Liebe zuerst auf
das Geistige erstreckt, mildert sie doch auch leibliches Elend.
Die Geschichte der katholischen Kirche legt hierüber von den
Tagen des heil. Basilius an bis auf unsere Zeit, ein glän-
zendes Zeugniß ab. «

Ohne auf diese Werke im Einzelnen einzugehen, sei über
das Almosengeben bemerkt, die Bettelei ist nicht zu hegen,
da ihr gewöhnlich die weniger Bediirftigen und Wiirdigen
obliegen. Man entziehe sich aber der Unterstützung der Armen
auch nicht durch Verweisung auf Armenvereine und die Ge-
meinden. Dadurch wird der persönliche Verkehr mit denselben
abgeschnitten und zuletzt weiß man nicht mehr, was Elend
und Noth ist. Alle Armen nach den Straßenbettlern zu beur-
theilen, führt zu Hartherzigkeit. Die Armen sind die Kinder
des Seelsorgers. Sie leiblich unterstützend, findet er den
Weg zu ihrem Herzen.

§ 39. Kirchliche Vereine.
Der christliche Geist, wesentlich einigender Natur, offenbart

sich in dem Streben nach Errichtung von Vereinen und

I) Matth. 6. 22. Qui loeus sie intelligen(1us est, ut nove1-imus
omnia Opera tunc esse munda. et p1ace1·e in eonspectu Dei, Si Haut
simpliei e0rde, jd est, intentione supeI«na fcne jllo ca:-itatis. 0(:u-
lum ergo hie a(-eipere debemus ipsam intentionem, qua faei1nus
quirlt-Huld faeimus. Aug. de serm· in 1nonte see. Mk-.tth. l. 2.
n. 45. P. 287. t. 4.

V) Of. § 29. S. 58.

Bruderschaften, die auch zur Uebung der Liebeswerke
viel beitragen. Sie bezwecken das religiöse Leben überhaupt
und Treue in Erfüllung der Standespflichten insbesondere zu
fördern. Dieses geschieht hauptsächlich durch Beseitigung der
äußeren Gefahren und Gelegenheiten zur Sünde, sofern sie
von schlechter Gesellschaft abhalten und in gute einführen.
Sodann fällt der vereinzelt Stehende leichter, als der durch
das Beispiel und Gebet einer guten Genossenschaft Getragene.
Endlich vermögen Bruderschaften da, wo die Kraft des Ein-
zelnen nicht zureicht, durch ihre vereinten Kräfte Gutes zu
bewirken und Uebel zu überwinden. Wenn zehn, sagt Chry-
sostomus, gleichgesinnt sind, so ist der Einzelne verzehnfacht.
Haben sie einen Feind, so greift dieser nicht einen Einzelnen
an und nicht Einer sondern zehn kämpfen gegen ihn. Bedarf
der Einzelne etwas, so ist er nicht in Armuth, sondern die
Neun stehen dem Einen bei. Jeder aus ihnen hat zwanzig
Hände und ebenso viele Augen, denn er sieht nicht blos mit
den seinigen, sondern auch mit denen der Uebrigen. Er
hat zehn Seelen, denn nicht allein er, sondern auch jene
sind für ihn besorgt. Siehst du die Allgewalt der Liebe,
die Einen Menschen vervielfältiget und dadurch unüberwindlich
macht1).

Versteht es daher der Seelsorger sich in den Vereinen einen
Apparat zu schaffen, durch den er mit concentrirten Kräften
wirken kann, so ist das von Bedeutung. Er betrachte sie
darum nicht mit Mißtrauen, sondern benütze sie als kirchliches
Mittel zu kirchlichen Zwecken2).

2. Zu diesem Behuse muß ihm mehr an einer tüchtigen
als großen Mitgliederzahl der Bruderschaften &c. gelegen
sein. Er überwache darum die Aufnahme derselben in
der von der Congregation der Ablässe vorgeschriebenen Weise.
Ihr zufolge ist die Aufnahme Abwesender in eine Bruder-
schaft ungül·tig, welche blos für eine Diöcese oder bestimmte
Gegend errichtet ist. In Bruderschaften, welche für die ganze
Kirche bestimmt sind, können die gültig aufgenommen werden,
welche vor einem Bevollmächtigten des Obern der Bruder-
schaft ihre Willenserklärung persönlich abgegeben haben.
Doch wird zwischen Confraternitäten im engeren und weiteren
Sinne unterschieden. In jene, die eine organische Corpora-
tion bilden und deren Statuten die Aufnahme unter Beob-
achtung gewisser Formen und Riten vorschreiben, dürfen
keine Abwesende, ohne Dispens der Obern und ihrer Dele-
girten für jeden einzelnen Fall, zugelassen werden. Gründe,

I) Chr-ys. how. 78 in «J0an. n. 4. p. 463b. t. 8.
2) Weil Betcht, Communion und Messe jedem Einzelnen Gele-

genheit geben, seine religiösen Bedürfnisse zu befriedigen, ist das Con-
ventikelwesen in der katholischen Kirche nicht zu fürchten. «
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welche eine Ausnahme und Dispens gestatten, sind, wenn einer
Bruderschaft die Aufnahme Abwesender vermöge ihrer Staiuten
oder Privilegien von jeher erlaubt war, sodann, wenn die
besondere (sjngu1a1·is) Andacht der Gläubigen oder verschiedene
Umstände der Zeit und des Ortes dafür sprechen. Bezüglich der
Bruderschaften der zweiten Art, welche für die Aufnahme keinen
eigenen Ritus Vorschreiben, soll das Decret hinsichtlich der
Abwesenden so weit möglich beobachtet werden. Um aber die
persönliche Anwesenheit der Betreffenden zu erleichtern, ver-
mehre man die Mittelp1:ncte (oentra) solcher Vereine und
subdelegire Mehreren die Vollmacht zum Einschreiben. Da
jedoch auch dieses nicht immer und überall genügen mag,
können selbst solche gültig aufgenommen werden, die schriftlich
oder durch Zwischenpersonen darum bitten. Man suche aber
die Mißbräuche zu vermeiden, zu deren Verhütung die per-
sönliche Gegenwart gefordert wird und sammle nicht leichtsinnig
haufenweise (turma,tim) Namen, sondern schreibe so weit mög-
lich nur solche ein, welche, obwohl körperlich abwesend, dem
Geiste nach gegenwärtig, die Aufnahme ernstlich wünschen, die
Obliegenheiten zu ersüllen und die Ablässe zu gewinnen beab-
s1chtigen 1).

i Gedanken über das heilige Meßopfer.
Von P. Arnoldy, C. ss. R. in Mautern, Ober-Steiermark.

Zweiter Artikel.
Die ewige Selbstverherrlichung des dreieinigen Gottes kann

als das vollkommenste wie wirklichste Musterbild seiner äußeren
Verherrlichung durch den Opferdienst im allgemeinen, und das
Opfer Christi am Kreuz und auf dem Altar insbesondere,
angesehen werden. Und als solches strahlt sie dem denkenden
christlichen Geiste ein glänzendes Licht ein über die Natur und
Bedeutung dieser Form der Gottesverehrung. Dennoch ist es
zu einem leichtern bessern Verständniß jener Beziehung zwischen
Typus und Antitypus, höchst zweckmäßig, vorläufig unsrer Be-
trachtung einige allgemein angenommene Grundbegriffe über
das Opfer vorauszuschicken. Denn das wechselseitige Verhältnis;
zweier Dinge und namentlich das Verhältniß der Aehnlichkeit
zwischen Muster und Vorbild ist der Erkenntniß desto zugängiger,
je vollkommner beide Dinge an und für sich selbst gekannt sind.

Mit besondrer Rücksicht auf die geistig leibliche Natur des
Menschen ist das Opfer die Darbringung und Hin-
gabe an Gott den Herrn einer sinnlich wahrnehm-
baren substanziellen Sache, und zwar mit Vo r-
nahme irgend welcher der Zerstörung derselbenf�

I) Urbis et ok·bis. Doclaratio dem-eti diei 13. Aprilis 1878.

äquivalenten Veränderung, in der Absicht dadurch
der unendlichen Majestät Gottes als unsrem
Schöpfer, Oberherrn und letzten Ziel die ihm
schuldige Huldigung auszudrücken. �

Diese Gott dem Schöpfer darzubringende Huldigung besteht
allerdings in der willigen Anerkennung seiner unendlichen
Herrlichkeit durch Anbetung und Lob, und seiner absoluten Ober-
herrschaft über alle Geschöpfe; in dem Ausdruck des Dankes
für die schon von ihm empfangenen Wohlthaten und in der
vertrauensvollen Bitte um neue Wohlthaten; und endlich mit
Rücksicht auf begangne Sünde, in der Willenserklärung die-
selbe zu sühnen.

Wohl gehört zum Opfer eine bevoL«mächtigte Person, -um
es darzubringen; und im vollständig geordneten öffentlichen
Opferdienst opfert ein im Namen der versammelten religiösen
Gemeinde vermittelnder fungirender Priester; allein dieser
Moment ist nicht so absolut wesentlich, indem ja Kain und
Abel als Privatpersonen in ihrem eignen Namen Opfer dar-
brachten. Die Patriarchen, als eine Art priesterlicher Familien-
häupter, bildeten den Uebergang zu dem gesetzlich angeordneten
und ausgeschiedenen Priesterthum aus dem Stamme Levi.

Zufolge und im Anschluß an diese Begriffsbestimmung
empfehlen sich zu unsrem gegenwärtigen Zweck folgende Wahr-
heiten als die wichtigsten Momente.

l. Vor Allem gehört also nicht zum Grundwesen des Opfers
im engem Sinne der propitiatorische Charakter als
sühnende genugthuende Abbitte für begangene Sünde; und
dies zwar ebensowenig, als die zu sühnende Sünde selbst zu
dem ursprünglichen, an und für sich gewollten Schöpferplan
ebensowenig, als die wesentliche Unordnung zum Wesen der
heiligen Ordnung gehört. Daß Gott die Sünde als Miß-
brauch der Prüfungsfreiheit nicht absolut verhindern wollie,
und es seiner Weisheit gefiel, aus dieser Zulassung desto
größere Güter für die moralische Ordnung zu ziehen, das
entfernt und vermindert keineswegs den wesentlichen Gegensatz
zwischen Gottes heiligem Willen und Wesen und der Sünde,
wie insbesondere Gottes unaussprechliche Verabscheuung des
Verbrechens von Judas und der Juden gegen den Erlöser
sehr wohl zusammen bestehen kann mit dem noch größern Wohl-
gefallen an der sühnenden Genugthuung Christi und an den
daraus erwachsenden überreichen Früchten für seine eigne Ver-
herrlichung und für der erlösten Menschheit entsprechende Hei-
ligung und Beseligung. Und wir sehen uns schon alsogleich
in Mitte der Wahrheit versetzt, daß jenes größere Gut gerade
vorzüglich durch Christi Erlös ungsopfer hergestellt worden.
Das Kreuzesopfer ist an erster Stelle ein Sühnopfer. Denn
das Opfer der Selbsthingabe in den Tod durch Blutvergießung
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ist ganz eigentlich das Sühnopfer für die Sünde, die den Tod
verdient hat. Gott, so viel an ihm liegt, hat den Tod weder
gewollt noch gemacht und ergötzt sich nicht an der Zerstörung
des Lebens. Deshalb sagt auch der heil. Paulus«Hebr. 5, 1:
»Jeder Priester wird aus Menschen auserwählt zur Sorge
für den Dienst Gottes, um Gaben und Opfer darzubringen
für die Siinde.« Und dennoch, so vorherrschend der propt-
tiatorische Charakter des Opfers in Wirklichkeit auch sein möge
wegen der Herrschaft der Sünde, so liegt er doch nicht im
Grundwesen desselben.

Auch de-r Bittcharakter gehört nicht in gleichem Maße zur
metaphysischen Idee des Opfers als der der Anbetung und
des Dankes. Was immer für eine Ueberzeugung man auch
hegen mag über die Frage, ob es nach dem letzten Gericht
noch einen Opferdienst im Himmel für alle Ewigkeit geben
werde, wenigstens in einem etwas weitern Sinn wird Christus
mit seinen glänzenden fünf Wunden, als das einmal für alle-
mal geschlachtete Lamm, in alle Ewigkeit auf dem Altare der
Gottheit dem Vater im heil. Geist seine unendlich werthvollen
Huldigungen der Anbetung und Liebe, des Lobes und Dankes
darl)ringen; im Lichte des Wortes und im Feuer des Geistes
der Liebe wird er auf diese Weise als ein immerwährendes
Brandopfer erscheinen und das in seinem und seiner triumphi-
renden Kirche Namen, und sie mit ihm. Jetzt zwar erscheint
das Lamm auf dem Thron der Gnade, auf dem erhabenen
goldenen Altar vor dem Anges1chte Gottes, um beständige Für-
bitte für die streitende Kirche auf Erden und die leidende im
Fegfeuer einzulegen, aber in der ewigen Vollendung der Dinge
hört ja alle barmherzige Fürbitte auf, und es erschallt im
himmlischen Jerusalem nur mehr die Stimme des Lobes und
Dankes, das amen alle1uja. Vergleicht man ferner das
Opfer der Anbetung mit dem Dankopfer, so hat im Gottes-
dienst wiederum ersteres den Vorzug, weil es sich mehr auf
die göttliche Verherrlichung an und für sich bezieht, die ja des
Opfers Hauptzweck ist, während der Dank sich zugleich auf
uns zurlickbezieht im seligen Genusse der göttlichen Wohlthaten.
Ja die lobende und liebende Anerkennung der absoluten Ober-
herrlichkeit Gottes des Schöpfers über alles erschaffne Sein;
das lobende und liebende Gefühl der anbetenden Ehrfurcht
und ersiatischen Verwunderung beim Anblick der unendlichen
Herrlichkeit des dreieinigen Gottes, gegenüber dem ursprüng-
lichen Nichts des Geschöpfes, bildet das allerwesentlichste Element
der äußern Verherrlichung, die der Schöpfer vom Werk seiner
Hände erhalten soll im Zustand der ewigen Vollendung. Es
ist das Licht dieser Wahrheit, das erglänzt in dem Gesichte,
worin der heil. Johannes � Offenbarung 4 �� im Geist
vor Gottes Thron erhoben wurde, den er sah, umringt von

den vierundzwanzig Aeltesten in den vier geheimnißvollen
lebenden Wesen, die da unaufhörlich singen: ,,heilig, heilig-
heilig ist der Herr der allmächtige Gott, der da war und ist
und sein wird.« Und die vierundzwanzig Aeltesten warfen sich
mit ihren goldenen Kronen vor dem Throne nieder und beteten
den Ewigen an, sagend: ,,Würdig bist Du, o Herr, unser Gott,
Herrlichkeit zu empfangen und Ehre, weil Du Alles erschaffen
hast, und Alles durch Deinen Willen besteht und erschaffen
worden.« Ferner heißt es daselbst 7, 12, ,,es fielen die Engel
vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, und beteten Gott an,
sagend: ,,Jn Wahrheit, Dir gehört Lob, Herrlichkeit, Dank . . . .
in alle Ewigkeit. Amen.«

Das wesentlichste Grundwesen des Opfers ist also dessen
latreutischer Charakter, und daher ist auch das Brandopfer
unter allen übrigen Arten stets das vorziiglichste gewesen, indem
dieses ganz in Flammen und duftenden Rauchwolken himmel-
wärts stieg und die gänzliche Weihe und Hingabe der Opfernden
selbst zur Verherrlichung Gottes durch die Erfüllung seines
heiligen Willens sinnbildete. So war gewiß Christus, das
Lamm Gottes, am Altar des Kreuzes ein wahres ho1ocaustum,
verzehrt vom Liebesfeuer des heil. Geistes � 0btulit semet �
Ipsum per spiritum san0tum immacu1atum Deo -�-
solch ein hole(-austum ist er im heil. Meßopfer, und» auf
eine andre Weise auf dem erhabnen Altar Gottes im Himmel.
Diese Wahrheit, daß nämlich der latreutische Charakter zum
innersten Grundwesen des Opfers gehört und gleichsam das
Mark desselben ausmacht, ist denn auch in der Definition ver-
körpert, weil derselbe entweder an erster Stelle der Opfer-
zwecke, oder öfter ganz allein ausgedrückt wird, indem man
sagt, die Opfergabe werde Gott dargebracht zur Anerkennung
seiner Oberherrlichkeit über uns und unsrer absoluten
Abhängigkeit von ihm. So auch in der ausdrücklichen
Aufzählung aller vier Opferzwecke wird den drei übrigen die
Rangordnung angewiesen, die sie nach dem Grade ihrer wesent-
lichen Zugehörigkeit zum Opfer behaupten.

Unmittelbar unter dem Opferzweck des Dankes steht das
Moment der Bitte, und wenn sie getrennt waren wie im
alten Bunde, reiht sich ans Dankopfer zunächst das Bittopfer
an; beide kamen vor unter dem Namen von Friedopfern.
Jedoch ist der Abstand zwischen beiden ein unermeßlicher,
indem in der Ewigkeit der Vollendung alle Bitte aufhört so
wie auch alle hellsame Abbitte und Sühne, während die Dank-
sagung mit der Anbetung und Liebe für immer und ewig
dauert mit jener Art von Opfernatur, die ihnen alsdann zu-
kommen wird im angedeuteten Sinn, der später weiter erörtert
werden soll.

Dennoch hat das Bittmoment, wie auch das der Sühne,
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für die Aufgabe dieses Lebens eine relative Wichtigkeit, die der
Anbetung und Danksagung nicht zukommt. In diesem zeit-
lichen Leben nämlich, als dem Zustand der Prüfung und Ent-
scheidung, des Kampfes und Ringens, des Siegens und der
Eroberung unsrer einstigen Stellung im vollendeten Gottes-
reiche der triumphirenden Kirche·. kommt es vor allem darauf
an, daß wir jene Stellung nicht verfehlen, sondern sie definitiv
zur unsrigen machen für immer und ewig. Sind wir einmal
im Himmelstempel angelangt, dann werden Lob- und Dank-
lieder unsren Lippen mit einer glückseligen Nothwendigkeit ent-
strömen. Nun aber hängt die glückliche Entscheidung und Aus-
erwählung zumeist von der Kraft des Bittgebetes, also vor-
züglich vom Bittopfer ab, von unsrer Theilnahme an der
Fürbitte unsres göttlichen Hohenpriesters bei seinem Opfer.
Allerdings ist die Beharrlichkeit bis zum Ende in der Gnade und
Liebe Gottes der unmittelbarste und formellste Grund der Aus-
erwählung oder, wenn man lieber so sagen will, des wirklichen
Eintrittes ins ewige Leben; allein gratia Dei est quae faeit
ut faeiamus bonum et reeedamus a male, quae 0peratur
velle et profit-ere. Und jene triumphirende Gnade ist vor-
züglich die Belohnung des demüthigen und kräftigen Gebetes.
D0num perseverantiae in gratia supplieiter emereri
p0test. Wie, wo und wann aber können wir kräftiger beten
als durch die andächtige Theilnahme am heil. Meßopfer, wie
auch der Erlöser uns die Gnade des Heils erworben und ver-
dient hat durch seine Fürbitte beim Kreuzopfer, dessen Früchte
er uns ja am reichlichsten durch das heil. Meßopfer zuwendet.
So erlangten auch die Diener Gottes im alten Bunde die
Gewährung ihrer Bitten vorzüglich durch Darbringung von
Bittopfern. Von welcher Wichtigkeit ist es also, sich das heil.
Meßopfer auch als Bittopfer zu Nutzen zu machen. Also
Bitte und Sühne beim Opferdienst stehen allerdings den beiden
andern, ewig andauernden Momenten der liebenden und loben-
den Anbetung und Danksagung wohl an Würde nach, aber
in andrer Beziehung haben sie auch eine relativ höhere Wich-
tigkeit. Und gleicher Weise ist die Sühne der Bitte gegen-
über beim Opfer weit weniger wesentlich, ja nur ein zufälliges
Moment, allein im Kreuzopfer Christi ragt sie gerade am
meisten hervor, und man kann sagen, daß es für den Getauften
eigentlich nur Eine Gefahr, nur Ein Hinderniß für seine
Zulassung zum ewigen Lob- und Dankopfer im himmlischen
Heiligthum giebt, nämlich die Sünde; und in dieser Beziehung
ist Tilgung der Sünde durch das Sühnopfer an und für sich
von einer Wichtigkeit, die einzig in ihrer Art dasteht. Welches
Mittel also zur Bekehrung der armen Sünder hat der celebri-
rende Priester nicht in seiner Hand! Jndessen muß man auch
wieder eingestehen, daß die Sündenverzeihung bittweise erlangt

wird, indem der Christ für sich und andre die Gnade der Be-
kehrung beim Meßopfer erbittet, dafür Abbitte thut, und es
viel besser ist, durch kräftiges Gebet Bewahrung vor der Sünde
zu erlangen als Verzeihung für schon begangene Sünden.
Und wiederum ist der Dank resp. der Opferdank und das
Dankopfer für schon erhaltene Gnaden die beredteste Bitte für
neue; und endlich die dominirende Sorge für Gottes Verherr-
lichung und Rechte ist in ihrer Art auch ein höchst kräftiges
Mittel, um von Seiten der so dankbaren Liebe einer noch größern
Sorge »für unser Heil sich zu erfreuen. Wie�man steht, durch-
dringen und verzweigen sich die vier Opferzwecke einander gar
sehr, so jedoch, daß jedenfalls das latreutifche Element die
Wurzel, Seele und Mark der übrigen ist.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß der Mensch im Stande
der ursprünglichen Unschuld und Gerechtigkeit Opferdienst und
-Pflicht gehabt, die sich wahrscheinlich mehr und mehr zu einer
ganz bestimmten Form nach Gottes Anordnung herangebildet
hätte. Welches diese Form gewesen wäre, ist allerdings nicht
leicht zu bestimmen, so wie auch ob und wie schon Adam selbst
im Paradies eigentlichen Opferdienst möge verrichtet haben und
zwar zur Ausprägung und Verkörperung der drei Zwecke: der
Anbetung, des Dankes und der Bitte. Wie mag sich der
Baum der »Erkenntniß des Guten und des Bösen, so wie die
Enthaltsamkeit von dessen verbotner Frucht zur Opferidee ver-
halten haben? wie das Essen zur Ehre Gottes von den erlaubten
Früchten, und besonders von der Frucht des Baumes des Lebens?

Anderswo wird von der Frage die Rede sein, in wiefern
der reinen geistigen Natur der Engel ein eminentes Aequi-
valent des Opferdienstes zukommen könne.

Ueber die Art und Weise, das kirchliehe Braut-
Eramen abzuhalten.

Eine Eonvent-Arbeit, verfaßt von Carl B. Hertlein, Fürstbischöfl.
Consistorial-Rath und Stadtpfarrer in Ottmachau.

§ I. Vorbemerkungen.
Das ,,Ritua1e vratislaviense« I) ordnet an: ,,n0nnul10s

dies ante nuptiarum s0lemnitatem, sen jam prius, Si
e0mmode tieri p0test, paroehus in d0miei1i0 sue nup-
turjentes diligenter ewam2««et, et si necesse est, 2·7zs-meet
de d0etrina ehristiana ad sa1utem neeessaria et de
iis euris et ofiieiis, quae conjuges -sibi invieem
et 1iberis praestare det)eant, at seiant et impleant
munera sibi imposita, et exinde vitam du(-ant feliee.m
in 0mni patientia, fide et el1a1-itate, ita ut 1«ati0nem
reddere valeant in die judieii. Quo ver0 in examine

I) De saei·amento Matrimonii No. 9, S. l45.
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et crcZl2o7«ter-«2«oø2e memo1.« sit paroehus oonditionis suae,
neo non omni, qua deoeat, prudentia et oautione se
gerat, ne sua culpa aliquo modo ofk"endat.« �

Nach vorstehenden Bestimmungen bleibt von dem eigent-
lichen Braut-Examen ein weiter unten näher zu bezeichnender
Stoff passend ausgeschlossen, ·welchen Manche, wie Joseph
Schneider S. J.1) und Dr. Joseph Sauer2), dieser Prüfung
einfügen, der aber, wie die Verhältnisse sich gestaltet haben,
nothwendig bald bei der Bestellung des Aufgebotes zur Jn-
formation des Pfarrers und der Brautpersonen Gegenstand
der Erörterung sein muß. ·

Der Pfarrer verschasse sich sogleich bei der Anmeldung des
Aufgebots, welche in der Regel durch den Bräutigam allein
erfolgt, seltener in Begleitung der Braut, oder deren Vater,
darüber volle Gewißheit, ob die Nupturienten mit freiem
Willens-Enischluß in die beabsichtigte Ehe eintreten, ob das
votum oastjtatis, oder ein anderes Ehe«-Versprechen vorliege,
oder die Brautleute durch ein anderes Hinderniß gebunden
seien. Er prüse besonders, ob das impedimentum con-
sanguinitatis oder aftinitatis, oder geistlicher Verwandtschaft
obwalte. Bei vorhandenem impedimentum erforsche er den
gradus, und frage namentlich bei Aftinitaet unter vier Augen
den Bräutigam debita prudentia verbisque m0destis,
num copu1a carnalis inter nupturientes (-ommjssa sit,
quae in posterum omni modo evitanda, ne oopu1a
iterata dispensationem, a Sancta Sede petitam, irritam
reddat. Er frage nach der Einwilligung der Eltern oder
deren Stellvertreter, da das vierte Gebot in aller Zeit seine
Kraft behält. Er forsche, ob die Brautleute in einem und
demselben Hause, oder gar in derselben Stube, wohnen, und
wenn dies der Fall, dringe er unter allen Umständen auf
Sonderung. Er ermahne den Bräutigam, auch wenn kein
impedimentum sich herausgestellt hat, ne ante tempus
matrimonium oonsumat, daß er mit seiner Braut nicht
allein bleibe, sondern mit ihr nur in Gegenwart der Ver-
wandten, oder anderer Personen Verkehre. Der Pfarrer prüfe
namentlich durch Einblick in die Taufzeugnisse, ob beide Rup-
turienten katholifcher Religion seien; er erkundige sich über der
Brautleute Domicil, über die Dauer des gegenwärtigen, event.
des früheren Domicil, um Gewißheit zu erlangen, in welcher
Kirche, resp. Kirchen, das Aufgebot stattfinden müsse3). Er
erinnere endlich die Brautleuie, gewissenhaft den Gottesdienst
zu besuchen, das häusliche Gebet und andere Uebungen der
Frömmigkeit zu pflegen..-1�:j-----

1) Manuale sace1«dotum S. 494 Und 498.
D) Geschäftsstil S. 68, § 58.
Z) Sauer�s Geschäftssiil S. 66.

Die Erörterung aller dieser Dinge und so manches An-
deren, welches zu besprechen die persönlichen Verhältnisse der
Brautpersonen Veranlassung bieten, darf nicht verschoben
werden bis zu dem eigentlichen Braut-Examen, welches
,,nonnull0s dies ante nuptiarum so1emnitatem« in der
Regel stattfindet, und zu welchem in größeren Parochieen
mehrere Paare zugleich sich zu stellen pflegen, in deren Gegen-
wart diese Sachen zu verhandeln peinlich wäre: sondern es
muß hierüber Klarheit gewonnen werden, bevor kirchlicherseits
der beabs1chtigten Eheschließung näher getreten wird.

Da es mir bisher nicht gelungen ist, die ,,ausführliche
Anleitung zum Braut-Examen« bei Bangen de spons. et
matt-. Th. IV. S. 123«) einzusehen, noch auch anderes
etwa vorhandenes einschlägliches Material mir zugänglich war:
sah ich mich genöthigt, auf Grund meiner Erfahrung, die ich
durch eine fünfzehnjährige Wirksamkeit in einer"ausgedehnten
Pfarrei und durch den Verkehr mit den verschiedensten Men-
schen aus allen Ständen und Berufsklassen gewonnen, meinen
eigenen Weg zu gehen. Zeiger auf diesem Wege waren mir
die drei in der Vorschrift unseres Rituals unterstrichenen
Worte: ,,8.Mrm2·ø2et,« ,,2«72st««rt,« ,,orr»2o«(rt2«oø2e.«

Darnach theile ich das kirchliche Braut-Eramen in drei Theile:
I. in die eigentliche Religionsprüfung, (Ewermeø2),

1l. in die Ermahnung zu einer würdigen Braut-Beicht und
Braut- Eommunion, («4oZl2o7-m-r2·o),

Ill. in die Belehrung über das Wesen des katholischen Ehe-
Sacramentes, über die Pflichten, welche es nahe legt,
und über die Fehler, welche zu vermeiden sind, damit
nicht durch die Schuld der Eheleute der Eheftand ein
Wehestand werde, (I72s««24c«·o).·

§ 2. Das Examen, oder die Religions-Prüfung.
Unter den Canonisten ist die Frage streitig, ob bei ganz

unzureichender Religionskenntniß die Eheschließung aufgeschoben,
oder gänzlich verweigert werden dürfe. Jndeß läßt sich die
strengere Auffassung mit der milderen vereinen, da man nach
Forderung des römischen Rituals nur die Kenntniß der noth-
wendigsten Dinge, die 1«udimenta iidei, die Kenntniß des
Vater unser, des Ave Maria, des aposi. Svmbolum, der
zehn Gebote Gottes beansprucht«�·). Hieran möge stch schließen
die Besprechung der fünf Kirchengebote, der sieben heiligen
Sacramente und die Wiederholung der sechs Stücke, welche
zu wissen dem Christen zur Seligkeit nothwendig ist.

Bei dem vierten Gebote des Decalogs gedenke man der

I) S. 69.
2) Kirchen-Lexikon von Wetzer und Weite Bd. II. S. 142 und

Sauer l. (-. S. 68, § 58.
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pflichtschuldigen Liebe und Dankbarkeit, welche die Nupturienten
ihren Eltern schulden immerdar, und welche sie durch einen
besonderen Art noch bekunden mögen, bevor sie ihren eigenen
Hausstand gründen; so wie der Pflicht des täglichen Gebetes
für die Eltern, ob diese noch leben, oder schon todt sind, damit
der Segen des vierten Gebotes auf der neuen Ehe-Verbindung
ruhe. Bei dem sechsten Gebote weise man mit einigen Worten
auf die jungfräuliche Keuschheit hin, welche den Unverehelichten
gebührt, und auf die standesgemäße Keuschheit, welche den
Verheiratheten geziemt. (Tobias und Sara.) Denn keines-
wegs soll die eheliche Verbindung für die Christen ein Deck-
mantel der Unsittlichkeit und Ausschweifung sein 1). Bei dem
siebenten Gebote erinnere man an die Resiitutionspflicht. Das
neunte und zehnte Gebot werde benützt als Mahnung, im
Ehestande jede sündhafte Neigung zu einer fremden Frau,
oder einem fremden Manne2), so wie Neid und Mißgunst
bezüglich des Besitzes des Nebenmenschen zu bekämpfen; viel-
mehr mit frommer Dankbarkeit und christlicher Genügsamkeit
mit dem zufrieden zu sein, was Gottes Güte gewährt3).

Nachdem die Nupiurienten die fünf Gebote der Kirche
recitirt haben, gedenke der Pfarrer in eindringlichen Worten
der Nothwendigkeit, durch pünktliche und andächtige Theil-
nahme am Gottesdienste dem Ehebunde und dem Familien-
leben unausgesetzt Weihe und Heiligung zuzuwenden. � Das
Fasten anlangend, welches von leichtsinntgen und genußsiich-
tigen Weltmenschen oft mit der hohlen Phrase geringschätzig
abgethan wird: »was in den Mund eingeht, ist ja keine
Sünde,« erinnere der Pfarrer an die Thatsache, daß Christus,
der Herr, und seine Apostel gefastet haben 4), woraus schon
ersichtlich, daß das Fasten, im rechten Geiste geübt, nicht gleich-
giltig und überflüssig sein könne. Hierzu komme als weiterer
Beweggrund die dankbare Liebe der christlichen Seele gegen
den Gekreuzigten, der unserer Sünden wegen den bitteren
Tod erlitten, eine dankbare Liebe, die in der treuen Ersiillung
des dritten Kirchengebotes einen angemessenen Ausdruck findet.
Es werde bei diesem Punkte noch Folgendes hervorgehoben.
Jeder Christ soll während seiner Lebenszeit ein sittliches Meister-
stück erlernen: die Selbstbeherrschung, die Selbstoerleugnung.

I) »Welche die Ehe eingehen, daß sie Gott von sich und ihren
Gedanken ausschließen und«sich ihrer Geilheit hingeben, wie das Pferd
und das Maulthier, die keinen Verstand haben, über diese hat der
Teufel Gewalt.« Tob. VI. v. 16, 17 &c. ,,Ehrbar sei die Ehe in
Allem, und das Ehebett unbeflecki, denn die Unzüchtigen und Ehebrecher
wird Gott richten.« He-bis. XlII. v. 4.

2) »Wer auch nur eine Frau ansieht mit stnnlicher Begierde, der hat
schon in seinem Herzen die Ehe mit ihr gebrochen.« March. (-. V. v. 28.

Z) ,,Leget ab . . . Heuchelei, Neid.« 1. Pet1-. 11. v. 1.
4) Martin IV. 2; IX. l5 Und Actorum XIII. V. Z.

Leicht wird dieses Wort ausgesprochen, aber schwer ist, die hier-
durch bezeichnete Tugend zu üben. Selbstbeherrschung fordert von
uns das Leben in seinen verschiedensten Verhältnissen; Selbst-
beherrschung ist während der Dauer des Ehestandes und bei
den mannigfachen Sorgen dieses Standes, den Eheleuten
unerläßlich nothwendig. Wie nun schon jedes irdische Meister-
stiick jahrelange Vorübungen erfordert, so setzt auch das christ-
liche Meisterstück der Selbstbeherrschung eifrige Uebungen vor-
aus. Eine dieser Vortibungen liegt in der Beobachiung des
Fasten-Gebotes. Wer nicht einmal mit entschiedenem Willen
aus den oben entwickelten höheren und sittlichen Beweggründen
sich dieser Vorübung unterzieht, der bleibt auf grobsinnlichem,
thierischen Standpunkte sein Leben lang und wird niemals
zur Meiflerschaft in der Selbstbeherrschung gelangen1). Der
Pfarrer erinnere ferner die Brautleute, daß sie im Ehestande
gewissenhaft zu jeder Osterzeit beichten und communiciren; er
betone die Worte des vierten Gebotes, wenigstens einmal im
Jahre. Wann es gilt, das Seelenheil zu fördern, darf man
mit dem wenigsten Maaße der Sorgfalt und des Eifers sich
nicht begnügen, man muß demgemäß öfter im Laufe des Jahres
die heil. Sacramente empfangen, wozu die Festzeiten der Kirche
oder wichiige Gedenktage im eigenen Leben Veranlassung bieten.
� In der Wiederholung der sieben heil. Sacramente begnüge
sich der Pfarrer mit der Erklärung, was das allerheiligste Altars-
Sacrament, die heil. Communion und die heil. Messe sei.

Selbstverständlich wird, was Form und Inhalt dieser
Religionsprüfung betrifft, stete Rücksicht auf den Stand und
Bildungsgrad jener Personen genommen werden müssen, mit
denen man in Verhandlung steht. Der Pfarrer bemiihe sich,
bei vorhandener großer Unwissenheit der Brautleute auf dem
oben bezeichneten Religionsgebiete, mit Geduld und Sanft-
muth die vorhandenen Lücken auszufüllen und hüte sich, durch
schroffen Tadel und herbe Vorwürfe die Nupturienten ein-
zuschüchtern, oder zu beleidigen, weil er dadurch die Herzen
für seinen weiteren Zuspruch sich verschließt. In jedem Falle
vermeide er gelehrte Ercurse auf eherechtliches und dogmatisches
Gebiet. Diese Excurse werden nicht nur schlichten, sondern
auch gebildeten Leuten vielfach unverständlich und darum lang-
weilig und unsruchtbar sein. Er steige bei seiner Darlegung
in das bewegte und bunte Leben des Volkes hernieder, welches
beobachten und kennen zu lernen, der Seelsorger vielfache
Gelegenheit findet; er knüpfe, wo sich Veranlassung bietet, an
die Anschauungen der Menschen, selbst an deren Jrrthümer,
Schwächen und Fehler, seine Ermahnungen an. So wird
er verstanden werden und nicht zu tauben Ohren reden.

(Fortsetzung folgt.)
I) March. c. XV1I. v. 21.
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L i t e r a t u r.
Kirchliches Disciplinar- und Criminalverfahren gegen

Geistliche. Systematisch dargestellt von Franz Droste,
Priester der Diöcese Paderborn. Paderborn bei Schöningh
1882. 247 Seiten. Preis 3 Mk.
Ein us11s m0de1·n11s iu1«is canonici wäre ganz besonders auf dem

Gebiete des Prozeßrechtes und speziell des Strafprozeßrechtes dringendes
Bedürfniß. Die bezüglichen Bestimmungen des Co:-pas im-is canonici
stützen sich in wesentlichen Theilen auf die Bestimmungen der Römischen
Rechtsbiicher. Die Grundsätze des Römischen Rechtes grade iiber das
formelle Recht haben ein praktifches Interesse aber mehr und mehr
verloren. Ebenmäßig sind auch die prozessualen Grundsätze des Kano-
nischen Rechtes zu einem großen Theile veraltet und außer Anweud«.mg
gekommen, sie gelten insbesondere z. B. in Deutschland der Regel nach
und »fvweit es zulässig und ausfiihrbar« ist. Die Gewohnheit nnd
eine im Ganzen recht dürftige Partikulargefetzgebung bestimmen zumeist
das jetzige Verfahren.

Eine Darstellung desselben ist deshalb in jedem Falle sehr erwünscht,
aber auch von erklärlichen Schwierigkeiten begleitet; jeder Versuch einer
solchen muß mit Freuden begrüßt werden. �� Die vorliegende Schrift
behandelt im ersten Buche die Verfassung der kirchlichen Juris-
diktionsbehörden, insbesondere auch die Competenz und die Zusammen-
setzung der Gerichte, im zweiten Buche die Parteien, im dritten
Buche das Verfahren und zwar das gerichtliche (monitio canonica
und eigentliches Criminalverfahren) wie das außergerichtl"iche (monjtio
pa.te1«na und sentcniiu ex ini·01-mater conscientia). In einem Anhang
werden in dankenswerther Weise eine Anzahl moderner kirchlicher Vor-
schriften über das Prozeßverfahren zusammengestellt, unter denen wir
vor Allem die unter dem jetzigen heil. Vater am 11. Juni 1880 zu-
nächst freilich nur für Italien durch die Congregation der Bischöfe
und Regularen erlassene Instruktion für die geistlichen Gerichte betr.
das summarifche Disciplinar- und Strafverfahren, die Kölnische
Bekanntmachung vom 26. Dezember 1848 und die Instruktion für das
Prager fürsterzbischöflichc Gericht vom Iahre 1869 nennen.

Der Raum verbietet es im Einzelnen die vorliegende Schrift kritisch
durchzugehen. Wir müssen uns darauf beschränken, dieselbe empfehlend nur
zu erwähnen, wir freuen uns aber letzteres auf das Wärmfte ihnen zu können.

Der Verfasser wird es uns wohl nicht verübeln, wenn wir ihm
dabei für eine zweite Auflage noch einen Wunsch mehr allgemeiner
Natur vortragen. Er gebraucht in dem Werke fast fortwährend ohne
Unterschied den Ausdruck ,,Disciplinar- und Strafverfahren.« Seine
Darlegungen im § 4 scheinen uns das aber nicht zu rechtfertigen.
Iedenfalls wäre ein näheres Eingehen auf das Sirafrecht der Kirche,
das Wesen und den Umfang desselben im Allgemeinen und in feiner
heutigen Bedeutung von Werth. Darnach würde sich der rechtliche
Charakter des heutigen Verfahrens gegen Geistliche voraussichtlich von
selbst und klarer ergeben, als das vorliegende Werk ihn desinirt oder
eigentlich undefinirt läßt. Vergeltung und Besserung können nicht in
erster Reihe als Unterscheidungsmerkmale in Betracht kommen. Viel-
leicht führt das den Verfasser dann dazu demgegenüber auch den
Charakter des modernen kirchlichen Verfahrens in ,,Streitsachen,«
wie die Prager Instruktion sie nennt, zu fixiren und uns eine Ge-
sammtdarstellung des kirchiichen Gerichtsverfahrens zu geben. Zu
dem Zweck möchten wir aber eine möglichste Anlehnung an die präeise
Ausdrucksweise des weltlichen modernen Prozeßrechtes empfehlen. Das

Auge eines praktischen Iuristen stößt sich unwillkürlich daran, wenn
die Ausdrücke ,,Beklagter« und ,,Angeklagter« unterschiedslos als gleich-
bedeutend durch einander gebraucht werden. Vielleicht wird dann auch
die Darstellung der Rechtsmittellehre durchstchtiger werden.

Das foll aber nur ein Wunfch und kein Tadel sein, denn wir wissen
die Schwierigkeiten der besprochenen Darstellung wohl zu würdigen.

Dr. Porsch.

Notiz.
[Nachstehendes Stoßgebet:] Ado1«amus Te, sanctissime Do-

mine Jesu Ci11«iste, er benedicimus Tibi, qui-J. per sanctam crucem
tuam redemisti mundum, hat Papst Leo XIll. am 4. März d. J. mit
eit1em«Ablaß Verfehen Und zwar: omnibus ut1-iusque sexus ehkistili-
delib11s, qui e01·de Salt(-tm cont1-ii0 pr0positam p1·ece1n dev0te reci-
tave1-inr Indulgentiam centum dier11m, semel in die luc1«andam,
benig-ne (:on0essit. «

su1)1·adicta lndu1geniia applicn1·i p0test etiam anima.bus in
p11t«gata1-io degentibus.

Auch das folgende Gebet zu Ehren des heiligen Ioseph: O poten-
tissime pat1·iac·cha suncte ·J0sepi1, patr0ne 11niversaiis I(Jeolesiae,
qua.e Te sc-.mpe1· inv0cavic in suis neeessitatibus ei; t1·ibu1at;ionibus,
ab exce1so s01io gio1·iae tunc 1-espiee be-nignus eatholicum 01·bem.
Col- tuum pate1«11um o0mm0ventur videns mysticam sponsam Christi
eiusque Vica1«ium d01o1-e afIeet0s et vexat.os a potentibus inimieis.
Pe1· ill0s at:-ooissim0s d0loI«es, quos Tu in «tc1«1·is tolera«sii, ab-
ste1-ge la(:rymas vene1«aii Pontiticis; defende ac libera eum, et
impett·a apud pacis charitaiisque lu1«gito1«em, ut destrueiis adver�
sitatibus et; en«oribus unive1-sis IDeclesia secu1«a Deo serviat liber-
tate. Amen. hat Leo X1II. am 4. März d. I. mit Ablaß versehen
Und zwar: 0mnibus ·11triusque sexus Ch1«istiiidelibus, qui corde sal-
tem contrito sup1-a exiiibitam precem in hon0rem s. Joseph dev0te
recitiaverint, 1ndu1gentiam centum ciierum, seme1 in die lueran-
dann, benigne ooneesSit;.

sup1-adictia InduIgentia applicari potest etiam animabus in
Purgatorio cIegentibus.

Zur i!Lljronitr. «
Gestorben in der Diöcese Breslau.

Pfarrer Franz de Paula Walczuch in Groß-Dubensko, -s- 31. Juli
1882.· (0. L.)

In unserm Verlage erschien soeben:

Reden und Jinsprart)en,
alte und neue,

zur «

Feier pairiotischer Feste,
insbesondere für die

E)eöurt-iagsfeier des «,Lande:«-Herrn
Von

Hart ZT3runn,
Curatus in Nimptsch, früherem Herausgeber des St. Hedwigsblattes.

Jn Umschlag geheftet. Preis I M. 25 Pf.
G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau.
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Zur Reisezeit empfehlen wir u user e ein b äu d i g en sogenannten

,,Iieisebreuiere«
in Tascheuforn1at

(ganz gle1ch groß wie diese Anze1ge)
in biegfamen, dabei aber dauerhafteu Einbåuden:

in roth Leiuewand (å- la Baedeker),
Preis II Mark,

dasselbe in dunkler Farbe,
Preis I! Mark,

in schwarz Maroquinleder mit Goldsrhuitt,
Preis 14 Mark,

als EjUl8gclIccIIicc gebunden,
in roth Leiuewand (i21-« Baedeker), Preis 12 Mark,

in feines dunkles Maroquinleder als Brieftasche
gebunden,

daher iBclcfIllsll)cUllccIllcr genannt-
Preis nur 18 Mark.

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

Für schwächere Augen eignet sich am besten die
cinbiindige groß Octavausgabe als (!kinlegebrevier,

gebunden in Maroauinleder, Preis 15 Mark, dasselbe mit Gold-

.-H«-«-H-L-x«-L-X
T-X-N-I-x-F-X-TP( « « «

 Verlag von G. P. Ac1erI1o12� Buchhandlung in Bres1a
F Dr. A(lolph Franz,
( Canonicus und Geistlicher Rat Mitglied des deutschen R«eichsta e, h- g
T und preussischen Abgeordneten.11auses:-F O O

I)1e gemischten Eben in sch1esien

-S-S-U-S-X-S-S-QAA-E-SJSJQXQ·«Q
X-X-X-X-X-T-X I-X-«Ff8-IRS-T-X-X«

M

« 1nh-rit-
t; I. Einleitung. �- II. Die interconk"essionellen Ver-
( hältnisse im l6. und l7. -Jahrhunderte. Die Altranstädter

Convention. � III. Die Praxis bis zur 0ccupation
- schlesiens durch Preussen. �� IV. Milde!-ungen unter
der pI«eussischen Herrschaft. -� V. Die Dispensution n
J) gradibus bei gemischten Ich(-n. �� VI. Das Päpstliche
J Breve vom 12. September 1750 an den I«"ürstbischof"
Hl�hilipp Gotthard Graf scha1k·gotsch. -� VII. Das Edict
De gravaminil)us vom s· August l750. Das Militair-HReglement. ·� VIII. Das Allgemeine l«andrecht und die
:königlichen Verordnungen vom 2l. November 1803 nnd
. l7. August 1825. � lX. Der Antheil der Diöcese Breslau
« an der Vorgeschichte der Kölner Wir-1·e11. � X. De
:F"iirst-bisch0f Graf« sedlnit2l(y. -�� XI. Der Kampf de
«Kle1«us gegen den Fiirstbischoi" und die Regierung. �
«- XII. Die Bisthums-Administration. � XIII. Der l«"ür
bischof Joseph l(nauer. Das Ende des Kampfes. -�
i«" I(Jxcurs I. Die Geltung des Decretes des Concils von
 T!-ient über die Eheschliessung in schlesien. -� Die In-
; structio Clementina. -� Excurs II. Das numerische Ve -
 hältniss der Katholilcen 7·u den P1·otestanten in Schlesie .
 (7-its. I«exicon-F0rmat f. Velinpapier.
H Preis 3 Mark.
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l«ch"«t Preis IS Mark· «1iIarcus .4urelius Cassj0(1orius senator. Ei
Reilekattkn4 Reilebüchcr7 Pläne) GoUrHvücher U�  Beitrag zur Geschichte der theologischen Literatu
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in reichstcr Auswahl· &#39; Gr. 80. Preis 2 Mark.

G-» P» Ä«deI�h0IZ,  s?Johannes Baptista B-rlt»z·«(z1·. Ein Beitrag zur
lU IBVcIllIU.  »F�k·sZ·»1·V1k"«»!s-O O« «  « « «« «
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Fertig liegt vor der I. Band (enthaltend die sonntäglichen
Evangelien. 47 Bogen. gr. 8«�. Preis 7 Mark) von
Gappeharu, Erklärung und predigteutwiirfe zu den
sann- und feIitijglirhen Gvangelien des katholischen
Kirchenjal)1«eH. � Das Werk erscheint in 2 Bänden und
wird noch vor Anfang des Kirchenjahres complet!

Den hochw. Herren, welche das eigene Conripiren
der Predigten noch nicht aufgegeben haben, wird das
Werk zur A«nfchaffung hiermit empfohlen. � LobendeAu-
erkenuungen über diese Arbeit brachten u. A.: ,,Liter. Rund-
schau« 1882, Nr. 14, ,,Ltnzer theol. prakt. Quartalschrift« 1882,
1. Heft, ,,Kanzelstimmen« J.882, 4. Heft, ,,Schles. Pasto-
ralblatt« 1882, Nr. 2, ,,Katechet. Blätter« 1882, Nr. 5.

W« Bitten zur Ansicht zu verlangen. W
Verlag von K. il3aumaun in Dülmeu.

Vorräthig in Breslau in G. P. Aderholz� Buchhandlung.
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iherder�skhe Verlagshaudluug in Freiburg (1Baden)-,
Soeben erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen,

in Breslau durch G. P. Aderholz� Buchhandlung:
Skhm1tt, Dr. Si» Erklaruug des kleinen

Deharbe�feben Katechismus. Mit AppkVbAti0U des k)0chW-
Herrn Erzbischofs von Freiburg und des hochw. Herrn Bifchofs
von Maiuz. .SechsteJtui1age. 80. (v1I. u. 300 S.) M. 2.2o.

�(lkrlklärung dermittlerenZ1iel)urbe�srhenLiuiechismuo
zunächst für die mittlere und höhere Klasse der Elementar-
schulen. Mit Approbation und Empfehlung des hochw.
Capitels-Vicariats Freibu)r3z. JFUl1fle KUfllIgk. VvllstäUdigin drei Bänden. 80. ( L. u. 2022 S.) M. 1.«3. Elegant
geb. in Halbleder M. 19.20.

Erster Band. ZBoudeur(L)l�aubeu. (XVl.u.616 S.)
Zweiter Band. You den Geboten. («XI1-u. 695S
DZ?tteF Band. Bau den C)nadenmittetn. (xIl. u.7
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Tsruck von Robert Nischkowsko in Breslau.


