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Die Wiedererrichtung des erzbischöflichen Stuhles
in Carthago.

Mittelst des apostolifchen Schreibens (Q,ua1-to Idus No-
vembris 1884.) Mater-na Er-clesiae Caritas hat Papst
Leo xlII. die Wiedererrichtung jenes einst so gefeierten erz-
bischöflichen Stuhles von Carthago beschlossen. Das an sich
so interessante Schreiben gewinnt noch an Bedeutung durch die
Stellung, welche Afrika gegenwärtig in politischer und cultu-
reller Beziehung einnimmt.

Zunächst bekundet der für die Missionen so eifrig besorgte
Papst Leo X11I. diese seine Liebe aufs neue im Eingange des
Schreibens. Die für das Menschengeschlecht wie für jedes ein-
zelne Volk gleich bedachte mütterliche Liebe der Kirche pflegt
doch praeeipu0 quodam misericordiae sensu ad illas gentes
respicere, quasi ab Evange1ii complexu aut vis aut error ab-
straxerit. Nil1il enim tam grave est, quam renascente super�
stitionis caligine obcaecari eos, quibus praeclarissimo Dei
munere et dono 1umen aliquand0 veritatis aikulserat: nil1il-
que tam miserum, quam semel in salutem vindicatos, in
interitum relabi. �� Atqui arcano Dei consilio istius modi
ca1amitas sicut alias terras non paucas, ita Africam Roma-
nam perculit, cum sapientiam cln-istianam mature Afris
cognit-am et receptam maximarum tempestatum fluotus vio-
lenter extinxerit.- In quo p1·aeter modum luetu0sa fortuna
Oarthaginis: hanc quippe cl1ristianis non minus quam bel-
licis civilibusque praestantem la11dibus calamitosae vicissi�
tudines suis ipsam ruinis oppressam funditusl deleverunt.
Harum cogitatio rerum facit ut Nos, offieii Nostri apostolici
memores, ad maritimas Africae oras, quae prope sunt in
conspectu positae, non sine paterna pietate hoc tempore
intueamur. Quoniamque videmus catholicum nomen satis
iam in illo tractu reviviscere, volumus ut bona illa seges,
quae uberes pollicetur fructus, cultura et curatione Nostra
.altiores quotidie radices agat, beneque Deo adiuvante ado-

lescat. Q,uamobrem cum ad rei sacrae stabilitatem atque
ordinem omnino plurimum referat, singulis cl1ristianorum
societatibus suos sibique proprios praeesse IDpiscopos, arbi-
trati sumus, spectato Bcclesiae Africanae statu, Sedem
Ärchiepiscopalem (Jarthaginiensem restitui, sublata admini�
stratione Apost0lica, oportere.

Der heil. Vater verweilt sodann bei dem früheren Glanz
der afrikanischen Kirche. Er schreibt: Seine E(-o1esiam Afri-
canam e Romena prognatam esse constat, cum ab ultima
antiquitate traditum sit, si minus beatum Petrum, certe
proximos eins suceessores Evangelium Ai�ris attu1isse. Apud
quos cl1ristianum nomen apparet celeritcr a(lultum: altero
enim n0ndum exaoto saeculo, descriptis iinibus impositisque
rite Episeopis, plurimae per Africam Ecclesiae constitutae
sunt. Easque discip1ina t1oruisse vol ex eo eoniici li(-et,
quod ante exitum saeculi secundi Do(-lesia catholiea Pon-
titicem ex Africa acoepit, sci1ieet sanctum Victorem, qui,
christiana repub1iea naviter gesta, decennio post martyr
oocubuit. -� Brevi autem intervallo non mediocris extitit
copia sapientium hominum atque magnorum: 0yprianum
intelligimus, Tortul1ianun1, Äurelium, Evodium, Possidium,
et qui non Afrioam mode sed universam c11ristianam rem-
publicam unus maximo illustravit, Augustinum.

Ab ipsis vero Ec(-lesiae Africanae primordiis praestitisse
Carthaginem nemo dubitat. Huius enim civitatis Episcopis
ius est mature quaesitum ut ceteros potestate anteirent,
ipsaque (Jarthaginiensis Ecc1esia, at est apud Augustinum 1),
caput Africae appellaretur. Revera tanta erat Carthagini-
ensium Pontiiicum per Africam auctoritas, ut de causs«is
Bcolesiarum eognoseere consueverint: item responsa Episco-
pis dare, legatos ad Principem mittere, concilia omnium
provinciarum indicere. Qua de re perl1onoriiicum et gra-
vissimum est sancti Leonis IX decessoris Nostri testimo�

1) I(Jpist. XXXXIll, num. l7.
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nium, qui de iure A:-chiepiscopatus Oarthaginiensis senten-
tiam rogatus, ad Thomam Episcopum sie rescripsit; sine
dubio post Romanum Pontificem primus Archie-
piscopus et t0tius Africae maximus metropolita�
nus est Oarthaginiensis Episcopus: nec pro ali-
quo episcopo in tota Ai�rica perdere potest pri-
vilegium semel susceptum a sancta romana et
apostolica Sede, sed obtine1)itil1ud usque in fi-
nem saecu1i et donec invocabitur in ea nomen
DomjniNostri1esu Christi, sive deserta iaeeat
Carthag0, sive resurgat gloriosa aliquando.
IIoc ex (-oncilio b. martyris Cypriani: hoc ex Sy-
nodis Au:-elii: hoc ex omnibusAt"ricanis conci1iis;
hoc, quod maius est ex venerabilium Praedeces�
sorum No strorum romanorum P1·aesuium de(-retis
aperte monstratur.

Verum non dignitate solum, sed etiam christianarum
virtutum ac nominatim t"ortitudinis exemp1is visa est Car-
thago antcce1lere. I«Jtenim, Si urb·s Roma excipiatur, vix
alia reperietur civitas, quae tot martyres ac tam praecla-
ros Ecclesiae caeloque genuerit. Praedicatione et cultu se-
rae posteritatis tiorent prae ceteris Perpetua et l4�elicitas,
par feminarum nobilissimum, quarum tanto mira1)ilior vic-
toria, quanto diutius cum quaesitissimis ei-uciatibus inii1-mi-
tas sexus dimicavit. N ec minus inclyt.a magni (Jypriani
palma. N am sanctitate et rebus gestis Carthaginem, stilo
et litteris christianum nome11 cum multos ann0s nobilitasset,
ad ext1·emum in media Ecclesia sua, spectantibus iis quos
ipse ad martyrium institue1-at, praeclarissima cont·essione
defunctus vitam cum sanguine pro Christo li1)ens profudit.

Atque i1lu(1 quoque memoriam Ca1-tl1aginiensis Ecclesiae
non parum commendat, Akt-icanos episcopos ad ean1 vocatu
Archiepiscopi convenire solitos, de communibus religionis neg()-
tiis una de1iberaturos. Ae plura quidem diversis tempori1)us
condide1-e sapienter decreta, ex quibus non pauca super-
sunt, et qu0rum vel ad comp1·imendas haereses, vel ad mo-
ruIn discip1inam in Cler0 popu1oque sancte retinendam, plu-
riInum va1uit auctoritas. F«ama n1cmor ce1eb1-at in p1·imis
Conci1ium Oarthaginiense tertium ab Aurelio episcopo viro
fortissimo habitum, quo sanctitatis ingeniique sui lu1nen
Augustinus attu1it. ��- Huiusmodi ver0 tam salutares fruc-
tus, Episcopis Carthaginiensibus nitendo 1aborando percep-
tos, (-oniunctioni potissimum cum hac Apostolica Sede ac-
ceptos referri oportet. Cum enim esse intelligerent divino
iure constitutum, ut Ecc1esia Romana cuncta1-um Ecclesia�
1·um princeps sit et magistra, et tamquam ex radice ad
ra.1nos, sie ex ea ad Ecclesias singu1as omne pricipium vi-
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tae et viriditatis manare, nihil antiquius habere consueverunt,
quam ut permanerent cum successoribus heati Petri perpe�
tuo atque intimo nexu devincti Quod quidem varia litte-
raru1n monumenta, acta Conciliorum, legationes de gravi-
oribus negotiis ad PontiticeIn romauum non raro missae,
nominatimque 0ptati et Cypriani epistolae gravi auctorita-
tis pondere testantur. Altque illud est memoratu dignum,
quod eiusmodi in apostolicam Sedem obsequium non diutur-
nitate temporis est, neque t«ormidolosis illis rerum conver-
sionibus debilitatum. 1Jx quo geminum At·riea beneficium
tulit, alterum ut in maximis suis ealamitatibus pert·ugium
quoddam et solatium in Apostolica Sede semper invenerit:
alterum, ut I-omanorun1 Pontikicum magisterio praesidioque
t«reta per-niciosissimas l1aereses par-tim rep11lerit, partim
extinxerit.

Doch diese blühende Aue der christlichen Ktrche wurde mit
furchtbarer Gewalt vernichtet. Nov enim senio ipsa suo con-
fecta inte1«iit, sed ba1·ba1·o1·11m at-mis oppressa succubuit.
Revera exp1oratum est quantum At·ris ma1orum attule1·int
Vanda1i: quo1-um effrenati exercitus ubicumque vestigium
posuissent, ad di1·ept.iones u1·bium caedemque civium Arianae
venena pestis adiungebantur: ae tantus e1·at ubique terror,
ut cat"ho1iei n«ullatenus I-espi1·aren.t, neque usquam
0randi auf- immo1andi coneederetur g·ementibus
locus « ). Saeculo autem septimo Saraceni, hostes christiani
nominis, cum easdem provincias, more procellae, in11nda-
vissent, acerbissimae servitutis iugo indig«cnis imposito, Car-
tl1aginem ipsam tot iam t·essam aerumnis, igne ferroque
excide1-unt, planeque perniciem et vastitatem IDcc1esiae in-
tulerunt. Quibus temporib«us, saeviente passim adversus
tidem catholicam t�uro1-e 11osti11m, rursus martyrum seges,
et magnus Confesso1«um nume1-us, et t«ortiu1n 1s1piscoporum
et sacerdotum egreg«ii manipuli, extite1·e, 11t prorsus sicut
cum 1aude Africana, 1«Jcc1esia adoleverat, ita cum dignitate
occub11isse videatu1.-. �� Tantis autem in tenebris, quae
eonsecutae sunt-, Charthaginienses Episeopi duo apparent,
vix plus quam nomine eogniti: Tho1nas, de quo supra
est ka.cta. mentio, et 0yriacus. Nam qui saeculo decimo
quinto posteaque occurrunt, p1erique omnes 0rnamentarii
t·uerunt. ·

Die Kirche hat nicht aufgehört, für das Wiederaufblühen
der Afrikanifchen Kirche Sorge zu tragen. Quinte a Sarace-
norum dominatione saeeulo, cum germanae Eec1esiae vix
pauca ae prope evanescentia vestigia in Africa superessent,
inventus est in Ita1ia, qui salutem Africani generis ingenti

l) Victor Vitensis, Pers. Vand. lib. ·l, c. 7.



animo eomplexus, de religione eatholiea il1ic restituenda
cogitaret. Is fuit, quod nemo ignorat, l«�rancis(-us Assisiensis:
qui Tunetum, ad oppidum Proeonsularis Africae print·-eps
0arthaginique p1·oximum, Aegidium et FJlectum alumnos suos
submisit, iussitque in iis l1ominibus ad instituta catho1iea
revoeandis, quantum possent, elaborare. Anceps et sale-
b1«osum ineeptum, si quod aliud: in quo mu1tum uterque
desudavit oaritate et t�o1-titudine summa: alter vero sanc-
tissimi p1«opositi la11dem nobi1i ma1·tyrio oumulavit. �� Mox
Gregorius IX decesso1« Noster alios ex i11o ipso instituto
viros eodem in cu1turam animorum legavit: illorum tamen
laboribus barba1·ica vexatione interceptis, neeessario t"actum
est, ut ten-a Ai·rica aposto1ieos viros ad saeeulum usque
deeimum septimum nu11us l1abuerit. Tunc demum, aucto�
ritate sac1«i Consilii eln·istiano nomini p1·opagando, Praefec-
tu1«a aposto1ioa instituta est, quae Algeriensem, Tripolitanam,
ao �.l�unetanam provineias una complecteretu1«: eamque so-
da1es Franeisca1es Capu1ati gerere iussi. -� Deinde Pkae-
i"ectum Apostolioum seorsim crea1·i p1aeuit, cuius potestati
quidq11id est ag1·i Tunetani subesset: iidemque re1igiosi
s0da1es ad id munus electi. Qui1aboriosum opus, animose
suseeptum, animo aeque ex(-e1so exp1everunt, ut omnino
dederint, quid caritas possit, passim documenta maxima.
Nam in tam ag«resti saracenorum immanitate incredibiles
molestias pert11lerunt: plu1-imique numerantu1-, qui caeli
inclementia absumpti, qui ferro barba1«orum sublati, qui
vigiliis perpctuisque fracti laboribus martyrii honores deli-
barint. Sed eorum constantia religionis ineremento mire
profuit: nee exiguae illae utilitates putandae, quas recen�
tiore memoria Afris pepere1·unt, nimirum paroeciae a1iquod
eonditae, s(-ho1ae in ei-uditi0nem puerorum apertae, et quae-
dam in so1atium oalamitosorum pie instituta.

lneunte hoc saecu1o, cum militares Gsa1lorum copiae in
Africam adnavigassent, inque maritimis or-is victriees conse-
dissent, (-0nstituta ibidem p1«ovincia est, cuius imperium
0pud eos esse coepit. Hand multo serius, dato Algerien-
sibus Episcopo, amp1issimae i1lae regiones, quae a Saraeenis
diuturno dominatu tenebantur, veteris dignitatis aliquid
1«eeepisse visae sunt. -� Deinde Dioecesibus Oonstantinae
St 0rani institutis, p1uribus locis, in quibus olim Eeolesiae
sospes et f1orens insederat, sanotissimi 1·itus catholici 1ong0
intervallo sunt restituti. Ipsa Tunetana reg«io, cum christia-
norum crevisset numerus, mutata in Vieariatum apostolicum
Praefeetura, Epis(-opum a Romana sede accepit. Atque
Or e0 tempore p1·ovisa sunt mu1ta ad ehristianam mo1«um
diseiplinam salubria: ampliiicatae paroeeiae: auctae scholae:
sodalitates pietatis eaussa plures eoalitae.
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PIaec satis prospera initia spem plurimus feeerant fort-
ut, deductis coloniis in eum traetum in quo sita Garthago
t·uit, revocari aliquando ab interitu p0sset Africanarum
prinoeps urbium, et secundum instituta maiorum novum a
Pontiliee Romano Episeopum aceipere. cui quidem spei
partim respondisse exitum laetamur: oete1-a responsu1-um,
Deo adiuto1«e, non diflidimus. Nam Vicariatus Tunetani
administrationem adeptus Arehiepiscopus Algeriensis S. R.
E. Oardinalis Oaro1us Martialis Lavigerie, ad propagationem
fidei stabilemque rei saerae constitutionem vir sapiens atque
impiger animum appulit. Multas res perfeeit utiliter spatio
pe1«b1-evi: nee pauca suseepit ad excitandam e eineribus
suis Oart11aginem opportuna. Et sane in regione Megara
p1·oxime a situ, quem Gyprianus eruore sue dedicavit, nec
1onge admodum a loeo sepu1turae eius, in ipsis ruinis Car-
thaginiensibus aedes episeopales cum aedieu1a extruxit: ibi-
que aeeo1ae et iinitimi, praesertim egentes et ea1amitosi,
miseria1-um so1atium quotidie reperiunt. Presbyteros in ipsa
domo episcopali, itemque Tuneti, aliisque Vicariatus fre-
quentioribus loeis ad oi"fieia sacerdota1is muneris 0beunda
(-onstituit: quibus ipsis officiis sodales Francisea1es (Japulati.
date operam strenue perseve1sant. In regione, quae Byrsa
audit, Semina1«ium 0arthaginiense condidit: cuius a1umni in
novae I)i0ecesis spem sueerescentes ad theologiam, ad
philosophiam, ad humaniores litte1«as indoneorum d0ctorum
cui-is magisterioque erudiuntur. Ad paroecias pristinas no-
vas adiunxit non paueas: unamque ex iis in sacello con-
stituit, quod a sancto Ludovico nuncupatur, eo ips0 in loco
unde rex pientissimus ab hac brevitate vitae ad sempiterna
in caelis bona evocabatur. Praete1·ea I1ospita1em d0mum
senectute et egestate eoniunto incommodo laborantibus; vate-
tudinarium aegrae p1ebi eurandae: aedificia adoleseentibus
utriusque sexus edueandis aperuit. Quibus i1lecti commodis
et beneiieiis satis mu1ti iam incolere ea 1oea coeperunt in
spem auspieiumque revieturae eivitatis. Denique perfecit,
ut ad tuitionem Ärchiepiseopi 1«erumque coepta1-um abso-
lutionem necessarii sumptus perpetuo suppeterent.

Igitur cum l1aee, quae eommemorata sunt, diligenti.
consideratione momentoque singula suo ponderave1«imus,
per1«ogata etiam sententia saeri Gonsilii ehristiano nomini
propaganda; quod universae christianae reipub1ieae faustum
sit, maximeque Ai·rorum sa1uti ac dignitati bene vertat,
sedem Arehiepiseopalem (Jarthaginiensem harum litterarum
auctoritate restituimus. Propte1·eaque eos iines agri Tuns�
tani, in quibus olim (Jarthago erat, quique hoc tempore
quinque pages comp1eetuntu1« nemque L«a Mai-sa, Sidi
Bou saiid, Douai- es 0hott, I.«a Malga, Sidi Daoue
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(-um suis templis, orato1«iis, piis etiam institutis, eumque
1miversis utriusque sexus eath0lieis in(-o1is, exire de pote-
state Vioarii Apostoliei Tunetani, et Arehiepiseopo Cartha�
giniensi in posterum subesse et parere iubemus.

E templis, quae sunt intra iines civitatis, Metropolitanum
esto, quod is, qui haec dem-eta N0stra perfe(-turus est,
maluerit, titulo tamen non mutato.

Archiepiscopus Gar-tl1aginiensis Viearium sibi gener-alem
unum pluresve, Si 1·es postulaverit, adseis(-at: insuper
eonsiliarios adiutoresque ad expedienda Arol1idioeeeseos
negotia ex ordine ,0leri 1egat. -� Idem oontroversias
de matrimoniis, eaussasque eeteras, de quibus Arohiepis-
eopum (-ogn0soere ius est, eognoseat et dirimat. (Jetera
omnia, quae ad pastoralis officii munus pertinent, libere
gerat. � Syn0dos Dioeeesanas oonstitutis lege temporibus
habendas ouret. Collegium Canonieorum Metropolitano1-um,
seeundum praeseripta legum ecelesiastiea1«um, ubi primum
1ieri poterit, instituat. Un11s ex Oanonieis primus esto in
(Jollegio, Arohidiaeoni dignitate a11ct11s: duoque oanonioe
eligantur, quo1-um alter Tl1eologi, alter P0enitentiarii oflieium
gerat. Semina1·ium 0arthaginiense eduoendis saororum alum�
nis perpetuo addictum sit. �� Per interregnum administratio
Art-l1idioeceseos get-atur seoundum praescripta Litterarum
Äpostolicarum Benedieti XIV. Ex sui)limi et Q11am ex
s111)limi.

De Be(-lesiis Suifraganeis, de iinibus (les(-ribendis, itemque
reliquis de rebus, quae ad perfeetam Ärehidioeceseos con-
stitutionem pertineant, integrum Noi)is esse volumus id quod
expedire videbitur opportune de(-ernere. � Demum Venera-
bili Frau-i N0stro Carolo Martiali S. R. E. Cardina1i
Lavigerie Arehiepiscopo Algeriensi, Administratori Tunetano,
mandamus ut ea omnia, quae l1is eontinentur Litteris
Nost1-is, exequatur: idque vel per se, vel per interpositam
person-im in ecelesiastioa (lignitate oonstitutam.

Volumus autem omnia et singula, quae per has I-«itteras
de(-revimus, firma, st-abilia, rata, uti sunt, ita in omne
tempus permanere: neque iis quidquam offieere ullo modo
posse, ne Nost1-as quidem et 0anee1lariae Nostrae regulas,
quii)us omnibus, l1o1-um deoretorum gratia, derogam11s. Nulli
ergo hominum liceat has Litteras N ost1-as infringere, vol
eis ausu temera1-io eontraire. Si quis autem hoc attentare
praesumpserit, in(lignationem 0mnipotentis Dei, ae beatorum
Petri et Pauli Apostolorum eins se noverit ineursurum.

Die Lehre vom liturgischen Gebete.
Dargestellt von Professor Dr. Prob st.

Zweiter .M)I�eiiniit.
YiturgisrlJe Gebete.

I. ;mpitek.
IBrocessionen. ·

§45. Bedeutung, Entstehung und Ritus derselben.
Die Procession, dieses Symbol unserer irdischen Wander-

schaft und des Fortschreitens von Tugend zu Tugend, ist ein
öffentliches Gebet, bei dessen Verrichtung Clerus und Volk in
geordnetem Zuge von einem Orte zu einem anderen gehen.
Sie bezweckt die Andacht zu wecken, Gott um Hilfe anzurufen
und auch für empfangene Wohlthaten zu danken«). Haupt-
sächlich zur Erlangung des göttlichen Beistandes in großer
Noth verdoppelte man das Gebet durch den Besuch mehrerer
Kirchen und legte selbst den Weg von der einen in die andere
betend zurück.

Die Processionen werden in ordentliche und außer-
ordentliche eingetheilt. Die ersten feiert man jährlich
an festgesetzten Tagen, nämlich an Mariä Reinigung, am
Palmsonntage, an dem Feste des heil. Marcus, an den drei
Tagen vor Christi Himmelsahrt und am Frohnleichnamsfeste.
Die außerordentlichen, an keine bestimmte Zeit geknüpften
dienen zur Erlangung eines öffentlichen allgemeinen Gutes
oder zur Abwendung eines solchen Uebels. Das römische
Ritual macht unter denselben namhaft: proeessio ad peten(lam
pluviam, ad postulandam serenitatem, temp0re mortalitatis
et pestis, tempore belli, in quaoumque tribulatione et(-.

2. Einige berufen sich für das Vorhandensein der Pro-
cessionen im dritten Jahrhundert auf die Worte Tertullians:
Si proeedendum erit, numquam magis familiae oeoupatio
adveniat««). Aus ihnen läßt sich jedoch blos erkennen, daß
man, wahrscheinlich mit Rücksicht auf die Arcandisciplin, durch
procedere den Besuch des Gottesdienstes, oder, wie die Briefe
des P. Gelasius beweisen, den der Messe bezeichnete. Ebenso
gebrauchte man das Wort für den feierlichen Gang des Bi-
schofes3) und Clerus zur Kirche und erst später vorzugsweise
für Processtonen im heutigen Sinne.

Die erste Nachricht über einen Bittgang enthalten die
Disputationsacten des Bischoses Archelaus. Da sie, zu Ende
des dritten Jahrhunderts geschrieben, bemerken, ein solcher sei
einer alten Gewohnheit gemäß von einer großen Volks-
menge gehalten worden, um ,,Regen und Gedeihen der Feld-
früchte zu erlangen4),« so fällt seine Entstehung vor die Mitte

U) list. t-om. 2) Te!-t. ad uxor. l. 2. o. 4.
Z) Aug. de eivit. Dei l. 22. o. 8. U. 22. P. 879.
4) Galland. t-om. Ill. P. 567.
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des dritten Jahrhunderts. Das Aufhören der Berfolgungen
ermöglichte feierliche Umzüge auch außerhalb der Kirchen.
Innerhalb derselben fanden solche schon früher von Seiten der
Neophyten in der Osternacht statt. Desgleichen wurden die
Verstorbenen unter großer Begleitung von Clerus und Volk
bestattet«). Einen Anstoß zu ihrer Abhaltung gaben die
Arianer, welche dieselben als Agitationsmittel benützten. Denn
dieses veranlaßte auch die Katholiken, sie häufiger zu verwenden.
Chrysostomus schritt an der Spitze seiner Gemeinde, unter
Psalmengefang und Vortragung von Lichtern, mitten durch
Constantinopel. Jm Abendlande erwähnt das leonianische
Sacramentar Processionen an den Quatembertagen2), welchen
alsbald die in der Bittwoche und ·an dem Feste des heiligen
Marcus folgten.

2. Kirchliche Processionen führt ein Geistlicher im Super-
pellicium oder Pluviale. Die Laien begleiten sie nach Alter
und Geschlecht getrennt, um die geziemende Ordnung einzu-
halten, und paarweise, damit Jeder beim Gebete einen Ge-
nossen hat. Das römische Ritual verlangt ferner das Vor-
tragen eines Kreuzes, denn die Theilnehmer sollen dem
Kreuze und Gekreuzigten nachfolgen. Wo die Gewohnheit
eingeführt ist, darf man sich der Fahnen mit heil. Bildern
(vexi11um, non tamen fa.0tum militari sen triangu1ari fortan)
bedienen. Unter der Fahne Christi streitend werden die Gläubi-
bigen siegen. Die Reliquien und Bilder der Heiligen sollen
ihnen aber die Gemeinschaft der Heiligen in das Gedächtniß
rufen, die über der Procession herschwebend an den Gebeten
Theil nehmen.

Das Vortragen von Lichtern auf Leuchtern, welche die
Gestalt eines Kreuzes hatten, führte Chrysostontus ein3), das
der Fahnen erwähnt Gregor von Tours (geb. c. 539), das
eines Marienbildes soll Gregor I. angeordnet haben. Reli-
quien wurden schon im vierten Jahrhundert in Processton
in die Kirchen gebracht4).

Die Procession tritt gewöhnlich in die am Wege liegende
Kirche ein und hat von der einen Kirche ihren Ausgang, in
der anderen ihr- Ziel. Das sind dies. g. Stationskirchen.
In Rom befand sich in der Nähe der Stationskirchen ein
Gebäude, in welchem sich das Volk, über das daselbst eine
Collecte gebetet wurde, versammelte. Nach der oratio ad
(-olle0tam sprach der Diacon: Procedamus in page und nach
dem ResponsvriUm: In nomine D0mini setzte sich die Procession

1) Ruina1·t, Acta Cyp1·. t. II. P. 48. n. 5. tom. II. P. 188. n. l6.
G-1«eg. Nyss. vita Man:-in.

V) Mu1«at. Litu1-g. com. vetus. P. 410 U. 416.
Z) sozom. b. e. l. 6. c. 8. P- 313. 6.
4) so2om. 7, 10.

zu den berühmtesten Stationskirchen (Lateran, Vatican, Maria
die größere, Paulus außerhalb der Mauern, Laurentius außer-
halb der Mauern, heil. Kreuz zu Jerusalem) in Bewegung,
woselbst die Liturgie mit Predigt gehalten wurde. Gregor I.,
der diese Bittgänge ordnete (ordinavit), betheiligte sich selbst
an denselben und predigte bei diesem Anlasse, so lange es
seine Gesundheit gestattete.

Jetzt« werden 87 Stationen vom ersten Sonntage des
Advents bis zum Samstag vor dem Trinitätssonntage und
an den Quatembertagen gefeiert. Die Päpste nehmen jedoch,
seit der Ueberstedlung nach Avignon, nicht mehr an ihnen Theil.

3. Anhangsweise ist zu bemerken, daß man auch die ver-
schiedenen Abtheilungen der Kreuzwegandacht Stationen
nennt. Als der Besuch der heiligen Orte in Palästina auf-
hörte, ertheilten die Päpste jenen, welche den Kreuzweg in den
Franziskanerkirchen (es ist hier immer die ganze Familie des
heil. Franziskus, die unter dem General des Ordens der
Minderbrüder steht, gemeint) besuchten und beteten, die ehe-
mals mit dem Besuche der heiligen Orte in Palästina ver-
bundenen Abläsfe. Clemens X11. (16. Januar 1731) dehnte
diese Jndulgenz auf alle Stationen aus, welche Franziskaner
in was immer für Kirchen errichteten. Jetzt ist es auch dem
Pfarrer gestattet, in seiner Pfarrei einen solchen Kreuzweg
herzustellen, jedoch unter Beachtung der Vorschriften. Die
Erlaubniß zur Errichtung eines Kreuzweges muß für jeden
einzelnen Fall der Bischos, sodann der Pfarrer, Vorsteher
der Kirche, des Hospitales te. fchriftlich ertheilen. Zur gül-
tigen Benediction gehört, daß über den Stationsbildern hölzerne
Kreuze angebracht werden, weil steh die Segnung fund die
Ablässe) auf sie bezieht.

§46. Lttanien.
Die erste Synode von Orleans (a. 511) spricht von

rogationes id est let-.niae und bezeichnet damit auch die
Procession. Jetzt versteht man unter dem Worte: Litanie,
das bei einem Bittgange gewöhnlich recitirte Gebet.

Zur Zeit des Hieronymus betete das Volk bei solchen
Anlässen PsalmenI). Nach dem VI1. 0rdo r0m. besteht die
Litanei in Kyrie eleis0n Und Christ(-) ex-i.u(1i n0s. Mabillon
sah ein altes römisches Rttual, dem gemäß die eine Reihe der
Betenden hundertmal I(yrie e1eison, die andere eben so oft
Christo e1eis0n sprach. Nach einem im GelasianUm enthal-
tenen 0r(10·kommt in der Litanei das Agnus Dei &c. vor, was
bereits aus eine andere Beschaffenheit derselben schließen läßt.

2. Die jetzige Litanei ist ein Wechselgesang, in welchem der
Vorbeter den Inhalt der Bitte, oder den Namen Gottes,

I) Hieran)-m. e-pist;. 108



Christi, der Heiligen, an welche die Bitte gerichtet ist, auch
den Beweggrund zur Gebetserhörung ausspricht und das Volk
mit der Bitte selbst antwortet, worauf mit einem oder meh-
reren zusammen hängenden Gebeten geschlossen wird. In dem
16. Jahrhundert überwucherte diese Gebetsweise derartig, daß
Clemens X1lI. (a. 1601) sagt: »Weil heut zu tage, Viele,
sogar Privatpersonen, neue Litaneiformulare verbreiten, so daß
sie beinahe unzählbar sind und in einige unpassende, selbst
anstößige Gebetsprüche Aufnahme gefunden haben: so gebietet
der apostolische Stuhl, daß die alten in dem Missale und
Brevier enthaltenen Litaneien, wie auch die lauretanische, bei-
behalten werden sollen. Wer andere Litaneien herausgeben
oder beim Gottesdienste gebrauchen will, hat sie der S. R. O.
vorzulegen �).«

Mit Rücksicht hierauf erklärte die S. R. G. die Aller-
heiligen- und die lauretanische Litanei für approbirt.
15. Mart. 1608. Da aber von Deutschiaud die Bitte ein-
ging, die daselbst übliche Litanei vom Namen Jesu gleich-
falls zu genehniigeii, wurde ihr durch Decret vom il. April
1646 willfahrt. Anderer Litaneien darf man sich, ohne Erlaub-
niß der Congregation in dem öffentlichen Gottesdienste nicht
bedienen, da sie der Bischof blos fiir den Druck und Privat-
gebrauch approbiren kann. S. R. C. 18. April 1860. Unter
,,Privatgebrauch« wird aber auch das Reeitiren derselben in
jenen Andachten begriffen sein, die nicht zu dem voi·geschrie-
benen öffenilichen Gottesdienste gehören. Sie müssen ferner
in der Form gebraucht werden, in der sie approbirt sind, ohne
etwas beizufügen oder wegzulassen. S. R. G. Z. Mart. 1674.
Doch ist der Gebrauch geduldet, die mit dem Rosenkranz
gebetete laiiretanische Litanei durch den Vers: Regina sei(-ra-
tissimi r0sarii zu schließen2).

Z. Die Allerheiligeii-Litanei entstand aus der oratio
pro tidelibus der alten Liturgie und den Landes, die zu An-
fang des Mittelalters nach dem Gloria und vor der Collecte
der Messe gebetet wurden. In der Folgezeit verbanden sich
Landes und Oration zu einem Ganzen, das man als Alter-
heiiigenlitanei außer der Messe recitirte3). Sie lehrt ebenso
wie, als um was zu beten ist. Jndem sie den Betenden
mitten in die triumphireiide, streitende und leideiide Kirche
versetzt, zeigt sie, daß man als Glied dieser Kirche beten soll.
Bezi�iglich des Jnhaltes wird zuerst, durch concrete Hervor-
hebung einzelner Momente, um Befreiung und Bewahrung
vor dem Uebel gebetet. Als das kräftigste Moment hierfür
führt der Betende all das an, was Christus für uns gethan
hat, damit bekennend, er selbst habe, ais armer Sünder, nichts,

I) es. Mühlbauer, Decken authei1tica. tout. I. p. 28.
2s S. R. C. l3. «Iiilii l675.
Z) of. Probst, Sacte und Sactalien in den ersten Jahrh. S. l53 ff.
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was Gott dazu bewegen könnte. Diese Bitten bilden den Mittel-
punkt der Litanei und enthalten zugleich die Motive für den
dritten Theil, oder das Gebet um Erlangung positiver Güter,
der seine Verwandtschaft mit der alten or-itio pro iidelibus
an der Stirne trägt.

Die lauretanische Litanei, deren Entstehung in das
siebente Jahrhundert fallen soll�), ist eine feierliche Anrufung
und Verherrlichung Mariens. In poetischen, einem begeister-
ten Herzen entsprungenen Worten, wird ihre begnadigte Per-
sönlichkeit, als Mutter, Jungfrau und Königin, wie ihre
Stellung und Thätigkeit in der Heilsökonomie gepriesen. »Diese
Litanei, sagt Wiseman, ist kein durchdachtes Gebet, bei dem
logischer Zusammenhang der Theile bezweckt wird, sondern eine
Hymne der Bewunderung und Liebe, die durchiveg aus Bei-·
wörtern, ivelche diese Gefühle ausdrücken besteht und deren
Vortrag nach jeder Phrase vom Volke durch das Flehen
um die Fürbitte derjenigen, an welche sie würdig gerichtet
sind, unterbrochen wird. Es ist Poesie von der Gattung, welche
der Orientale nicht unpassend mit einer Schnur loser Perlen ver-
gleicht. Zu gleicher Zeit wagen wir die Behauptung, daß in
unserer Litanei kein einziges Wort ist, welches nicht die glücklichste
und vollständigste Anwendung auf seinen Gegenstand zuließe2).«

§ 47. Processivnen an Lichtmeß und am
Palmsonntage.

Die an dem Feste Mariä Reinigung vorgeschriebene Pro-
cession erinnert an den Einzug Aniias, Siineons, Josephs,
Mariens in den Tempel bei der Aufopferung Christi. Die
bei ihr gebräiichlichen Lichter erinnern zudem an Simeon, der
das Licht der Welt auf seinen Armen trug und an die klugen
Jungfrauen, die dem Bräutigam mit brennenden Lichtern ent-
gegen gehen.

Wahrscheinlich wurde sie den heidnischen Amburbalien ent-
gegengestellt. Jm Abendlande war sie im siebenten Jahr-
hundert vorhanden. ,,Nachdem sich die Römer den Erdkreis
zinspsiichtig gemacht und den Tribut empfangen hatten, opferten
sie im Monat Februar den Göttern, deren Hilfe sie die Siege
zuschrieben, und lustrirten, Fackeln tragend, die ganze Stadt 3).
Diese Gewohnheit, bemerkt Jldeson (-s- 667), wandelte die
christliche Religion dadurch um, daß in demselben Monat, das
ist an dem heutigen Tage, zu Ehren der Gottesgebärerin und
Jungfrau Maria, Clerus und Volk die Kirchen mit Kerzen
und Hymnengesang lustrirend umgehen 4). Wenn daher Papst

I) of. For-nici institutiones liturgicae. P. 256.
D) Wiseman, Abhandl. über verschiedene Gegenstände l. S. 355.
Z) Be«nedict; X1V. l�e i·estiS I. 2. c. 2. n. 14. P. 3()t).
4) Bei Be-te-dick x1V. l. o. Ebenso sprechen sich Alcuin, Amala-

rius, Rabauus Maurus aus.
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Sergius (687�701) diese Procession auch nicht einführte, so
seßte er nach dem über pontiiioalis (vit-. Sergij), doch fest,
daß an den Tagen der Verkündigung (-rnnuntiationis), Geburt
und Himmelfahrt ((1ormitionis) der heil. Goitesgebärerin, wie
an dem (Feste) des heil. Simeon (Lichtmeß), welches die Griechen
Ht)papante nennen, die Litanie von St. Hadrian aus und nach
St. Maria (= Kirche Maria maJoris) gehe «).«

Die an der Procession Theilnehmenden tragen brennende
Kerzen, welche die im Presbyterium Anwesenden während
des Evangelium in der Messe und von der Wandlung bis zur
Communion, in den Händen halten sollen. Wenn das Fest
Maria Reinigung auf die Sonntage Septuagesimä, Sexagesimä
oder Quinquagesimä fällt, sindet zwar die Weihe und Pro-
cession statt, die Messe wird aber vom Sonntage gelesen. Weil
sodann das Patrocinium einer Kirche mit diesem Feste zu-
sammentreffen kann, wird letzteres verlegt. Von der Benedic-
tion und Procession verneint dieses Guyet, weil die Rubriken
die Trennung der Weihe von dem Ofsicium gestatten2).
Wenn jedoch das Fest nicht nur in oI1oro, sondern auch in foro
verlegt wird, ist nach Cavalieri die Procession zu verlegen3).

2. Nach der Weihe der Palmen am Palmsonntage
beginnt die Procession, in der die Theilnehmer Zweige von den
geweihten Palmen tragen. Weil dieselbe die Kirche verläßt,
treten bei der Rückkehr einige Sänger alsbald in dieselbe ein,
worauf die Thüren geschlossen werden. Die innerhalb Stehen-
den beginnen, gegen die Thüre gewendet, den Hymnus: Gsl0ria
Laus; die außerhalb Stehenden respondiren ihnen. Am Schlusse
des Hpmnus stößt der Subdiacon mit dem Schafte des Kreuzes
so gegen die Thüre, daß das Geräusch von den innerhalb
Stehenden gehört wird, worauf sie dieselbe öffnen. In manchen
Gegenden begiebt sich die Proceision vor die Thore der Stadt,
die sofort geschlossen werden. Die außerhalb Stehenden sprechen:
Attollite po1-tas etc» die innerhalb befindlichen antworten:
Q«uis est rex g101«ia.e. Wieder an anderen Orten ist die
Procession eine theophorische.

Diese Procession smnbildet zunächst den feierlichen Einzug
Jesu in Jerusalem. Deshalb tragen auch die Theilnehmer
an derselben geweihte Palmzweige. Am Schlusse wendet jedoch
die Kirche ihren Blick auf den Einzug Jesu in das
himmlische Jerusalem, dessen Thore sein Tod geöffnet
hat. Durandus sagt hierüber: »Der Gesang der Knaben vor
den geschlossenen Thüren sinnbildet die «Begegnung und Freude
der Engel, die Jesus nach der Auferstehung in den Himmel
aufnahmen. Außerdem nehmen aber diese Knaben, welche durch
ihre Reinheit die Engel und durch das Stehen innerhalb der�

I) Benedict XIV. l. c.
V) Guyet, 11eortologia l· 4. (-, 18. q· 18.
Z) C-.va1. op01-a omnia litukgica c. l2. l). 19. n. 5.

verschlossenen Thüren den Aufenthalt der Engel tm Himmel
symbolisiren, auch die außerhalb Stehenden, d. h. die durch die
Sünde Verstoßenen und durch Jesus Erlösten freudig in den
Himmel Aufgenommenen. Denn das Responsorium: Ingre(1iente
Domin0 in s. civitatem Hebt-worum erklärt den Eintritt in die
Kirche als Vorbild des Zukünftigen. Da es nämiich der Aufer-
stehung und zugleich der Palmen gedenkt, welche den Sieg Christi
über Tod und Teufel symbolisiren, erscheint das Thun der einen
Knaben als Symbol des Einzuges in den Himmel, das der
anderen als Erinnerung an den Einzug in Jerusalem «).«

Ueber die Brei-irr-Lectionen I. N. set-.
Vortrag gehalten auf dem Archipresbyterats-Convente zu Lauban

von Pfarrer Hnizdill. -
Il.

Nachdem wir in der Weihnachtszeit das Heil der Welt
geschaut und vernommen, wie dasselbe von dem Weltapostel«
in seinem Brief an die Römer bezeugt, treten wir mit
Septuagesima, der Vorfastenzeit, plötzlich in ein ganz
anderes Gebiet. Die Lesungen sind wieder dem A. T. ent-
nommen und zwar vom Anfange der Genesis. Woher dieser
plötzliche Rückgang? Zur Erklärung dieses Umstandes müssen
wir uns erinnern, daß Septuag. dazu bestimmt ist, die größte,
die Hauptbußzeit des Kirchenjahres einzuleiten, in welcher alle
Christen zu recht lebhafter Erkenntniß der Sünde und zur
Beherzigung des Leidens Ehristi geführt werden sollen, in
welcher aber auch nicht blos die Sünder zur Buße, sondern
auch die Catechutnenen zur Taufe vorbereitet wurden. »Die
Kirche stellt uns Tag für Tag drei große Schauspiele vor
Augen, welche bis zum Osterfeste unsre Gedanken zu beschäftigen
haben und unserer Seele die festesten Anknüpfungspunkte für
geeignete fromme Regungen darbieten: ,,Leiden Christi, Buße,
Catechumenat« (Gu(5ranger, Fastenzeit S. 31). Deshalb die
Schöpfung des Menschen, der Sündenfall, die Verschlechterung
der Menschen und (Sexagesima) die nothwendig folgende
Strafe der Sündsiuth (zugleich [1. Pet. 3, 21] Vorbild der
Taufe,). Ouinquagesima folgt die Geschichte Abrahams,·
des ,,Vaters aller-Gläubigen.« Mit Aschermittwoch tritt
eine neue Veränderung ein, da, sowie in der täglichen heil.
Messe jeder Tag sein eigenes Evangelium hat, so auch in der
Faste das ot·k. for. von Schriftlesung nur dies Evangelium
besitzt, so daß die gegenwärtig auf Wochentage fallenden
Heiligenfeste ihre Letzt. I. N. dem 0ommune Samt. entnehmen
müssen (jedoch erscheinen dafür um so mehr in den verschiedenen
und langen Episteln zahlreiche Stücke aus dem A. T., für die
Büßer und Catechumenen berechnet) Es wird also durch
diesen Umstand die leer. sc-ript. ooourr. unterbrochen, und
� I) Du!-and. R-ati0nale l. 6. c. 67. n. 7.
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nur die Sonntage behalten eine gewisse Reihenfolge bei:
Il. Quadr. Jsaak, lll. Jofef, IV. Ex. B. Moses am Dorn-
busch und Berufung (auch die Episteln sind zuweilen aus den
Büchern Moses).

Eine ganz besondere Bedeutung hat der erste Fasten-
fonntag, der ja auch keinem Feste weicht, für welchen, um den
Geist der Gläubigen zu recht heilsamer Begehung der Faste
aufzurufen, 2. Cor. 6. 7. gewählt ist: Ecce nunc tempus
acceptaloile, ecce nunc dies salutis, wodurch uns der Apostel
auffordert, im Geist der Buße die Beschwerden aus uns zu
nehmen, wie er. Nolite jugum ducere cum intidelilous
möchte auch für jeden Katholiken gelten in dieser heil. Zeit;
und wie sich der Apostel freut über die Korinther: quia con-
tristati estis ad poenitentiam, so freut sich auch die
Kirche über uns, wenn wir diesen Bußgeist zeigen.

Mit der Passionszeit erhebt der Prophet Jeremias feine
Stimme in den Lect. (au"ch in den Episteln und dem Capitel)
der Sänger der unübertroffenen Klagelieder, die erschütiernd
über das zerstörte Jerusalem klingen, derselbe Prophet, der
durch feine Leiden auch ein besonderes Vorbild des Erlösers
war. Die Klagelieder selbst sind zu den Trauer- oder
Dunkelmetten der drei letzten Tage der Charwoche im
I. N. verwandt, und wohl kein Herz giebt es, das die Lamen-
tationes versteht und von denselben nicht gerührt würde. Diese
drei Tage, welche zum Erweise der tiefsten Trauer der Kirche
die gewöhnliche Ordnung der Andacht fast umkehren, haben im
0tt�. auch kein Evangelium, aber im IlI. N. sehr passende
Lekt. de scriptura: fer. V. I. Cor. 11. (Abendmahl), fer. VI.
Hebt. 4. 5. (IIabemus pontiiicem magnum .Jesum l-ilium
Dei), Sablo. S. Hebr. 9. (Ohristus assistens pontifex).

B. Die Feier der Patrocinien im Februar 1885.
. Da alle Sonntage des Februar zur Zahl der privilegirten
gehören, müssen die drei in diesem Monat treffenden Patro-
cinia (S. Dorotl1eae V. M., S. Valentini M., S. Matl1iae Ap.)
quoad ot�tioium auf den ersten freien Wochentag, d. i. den
17. Februar, resp. 2. März verlegt werden. (Sie werden
hier alle drei als Duplicia primae classis sine octava be-
gangen, weil die mit dem 18. Februar beginnende Fastenzeit
nach den Rubriken keine Octaoen zuläßt) Die Ordnung der
Festfeier ist im Einzelnen folgende:

I. Pro Ecclesia S. Dorotheae V. M.
6. Pelor. Per. 6. Oathedra S. Petri Ap. Rom-te. Dupl.

maj. (fuit 18. .Jan.) com. S· Pauli Ap. in L. et Mis. Tract.
Or. Praei«. Äp.

8. Pein: Dom. Sexages. De Da. Semid. viol. ut in
Direct. Miso-. so1emnis dicitur de S. Dorothea V. M. (de

« « »- -«. I « J

coi 2. l0co cum orat. ex eodem coi Indulgentiam.) Osl. unica
oratio. (sine imper.) Or. Praef. Trin. ultim. By. S. .J0is.

16. Pel)r. � Vesp. seq. sine com. rulo.
17. Pel)r. Per. Z. S. Dorotheae V. M. Dupl. l. cl. sine

0ct. r. (fuit 8. huj.) sine olo1ig. miss. paroch. 0tk. de coi
V. M. 1n 1. N. lect. Oonkiteloor. de coi 2. loc. 2. N. in
Pr. 6. Pebr. 3. Noct. de coi non V. cum  de coi V.
Mis. Me exspectaverunt. de coi 2. loc. cum orat. ex ead.
Missa. Oel. Tract. Or. Praef. cois. �� Vesp. 2. sine com.

II. Pro Ecclesia S. Valentini M.
13. Pebr. in Vesp. et 14. Pelor. in Land. et Mis. omitt.

com. S. M.
15. Pelor. Dom. Q,uinquag. De Ea. Semid. vi(l. ut in

Director. Mis. solemnis dicitur de S. Valentino M. (In vir-
tute de coi un. M. non Pont. I. loc. cum. orat. propriis
ex 14. Pelor.) Or1. unica orat. (etiam imperat. omittuntur.)
Or. Praef. Trin. ult. Eis. S. .Iois. (Si praeter hanc Missam
nulla a1ia in Ecclesia legitur, additur or. 2. tant. Dom. et
in fine tunc die. IDv. Dom.) -

16. Pelor. Vesp. seq. sine com. rulo.
17. Pebr. Per. 3. S. Valentini M. Dupl. I. cl. sine oot.

(fuit 15· l1u·j.) 0fk. de coi un. M. Lect. 1. N. Pratres debitores.
de coi plur. Mm. cum.  de coi un. M. 2. N. ex coi 1. loc.
(Triumpl1alis etc.) Z. N. ex 14. Mai in Pr. (in i�esto S.
Ploriani M. extra Temp. Pasch. ,,Quae ista divisio.«) vel
ex 0ctavar. Rom. pag. 178. or. pr. 14. Pebr. Mis. ut not.
15. Pe1)r. Gsl. Traet. Or. Praef. cois. -�� In 2. Vesp. sine com.

III. Pro IDccleS. S. Matl1iae Ap.
23. Pelor. In Missa ommitt. com. Vigil.
24. Pebr. sine ol0lig. missae paroch. Per. 3. Oathedra S.

Petri Ap. Antioch. Dupl. maj. (fuit 22.11uj.)allo. 9. lect. l1om.
fer. com. l. S. Pau1i Ap. 2. for. in L. et Mis. Osl. Or. Praef. Ap.

25. Pebr. Per. 4. De Da. Oft. fer. temp. Quadr. cum
prec. fe1«. ad 0mn. I1or. vel 0fficium votivum S. Joseph.
Semid. alle. Lect. 1. N. Igitur Joseph. 9. lect. l10m. et
com. for. in L. (sui·I·r. et ad Prim. preo.) et Mis. pr. Gri-
3. or. A cunctis. sine Or. Praef. quadr. ultim. Ev. i"er. -�
In 2. Vesp. a cap. de S. Margarit. Oorton. com. praec.
(suikr. sine i1lo de S. Joseph, et ad Oompl. prec.)

28. Pebr. in Missasp addit. com. Vigil. S. Mathiae Ap.
ex 23. Pel)r.

1. Mart. Dom. II. .Quadr. ut in Direct. Missa solemn. de
S. Mathia Ap. Grl. unica or. (sine imp.) Or. Praef. Äp. ult.
Bv. S. .lois. � Vesp. seq. com. Dom. r.

2. Mart. Per. 2. S. Matl1iae Äp. Dupl. I. cl. sine oct.
(fuit l1eri) r. sine olo1ig. Missae parocl1. 0ik. pr. ut. 24. Pebr.
in Direct. not. � In 2. Vesp. com. for. tant. (resp. com.
I. ot�iicii votiv. Ss. Apost. 2. fer. tant.)



Offene Correspondenz.
S. in R. (Die Gebete Pr0 Papa betr.) Nachdetn

die Gebete nach jeder stillen heil. Messe vom heil. Vater vor-
gefchrieben sind, herrscht vielfach die Meinung, die Gebete Pro
Pape kämen jetzt in Wegfall. Wie ist es also zu halten, und
wie wird es in der Kathedrale gehalten?

R. Die vom Papst Leo XI1l. angeordneten Gebete, ((-fr.
Schles. Pastbl. Nr. Z. 1884) beziehen sich auf die Nothlage
der gesammten Kirche. ,,Jamver0 gravibus adhuc insidentibus
malis, need satis remota suspi(-i0ne graviorum,« während die
Gebete pro Papa die Lage des heil. Stuhles insbesondere zum
Gegenstande haben. � Dieselben sind weder in dem römi-
schen Decret vom 6. Januar 1884 noch durch bischöfliche
Verordnung aufgehoben worden, und werden demnach auch
in der Domkirche nach dem Hochatnte c01-am san(-tissim0 in
der vorgeschriebenen Weise gehalten.

S. in S. (Betrifft die Verkündigung der Oster-
communion.) Gemäß hoher Verfügung des hochw. Herrn
Fürstbifchofs Heinrich d. d. Johannesberg, 24. August 1874.
soll der Verkündigung über die Pflicht der Ostercommunion
am Pafsconssonntage noch die jährliche Bekanntmachung über
die Ehe hinzugefügt werden.

G0n0. Trid. Sessi0 24. 0ap. I. Nun steht im Direct.
pro 1885, daß die Verkündigung über die Ostercommunion
schon am Sonntag Septuagesima soll gehalten werden. Von
der Verkündigung über die Ehe ist nichts gesagt. Könnten
wir nicht im Pastoralblatte Auskunft erhalten, ob die Verfü-
gung über die Ehe auch am Sonntag Septuagesima stattfin-
finden soll oder ob wie bisher am Passionssonntage? In sehr
vielen Kirchen wird sie gar nicht gehalten.

R. Der Grund, warum die österliche Zeit in der Diöcese
schon früher beginnt, ist allgemein bekannt. Wenn deshalb die
Ankündigung schon früher von der Kanzel erfolgen muß, so
schließt das nicht aus, daß die mit dieser Verkündigung sonst ver-
bundene Bekanntmachung, die Ehe betr., auch anticipirt wird.

K. in K. (Das Fleischgebet betr.) ,,Jn der ober-
"hirtlichen Fastenordnung für das laufende Paschaljahr sind
eine Reihe Dispensen aufgezählt, darunter auch die Erlaubniß
des Genusses von geschmolzenem Fett am Freitage. Zuletzt
heißt es, wer von einer Dispens Gebrauch macht, solle die
Akte des Glaubens, der Hoffnung« und der Liebe
und ein Vaterunser beten.

Gilt diese Vorschrift auch für diejenigen, welche von der
Erlaubniß des geschmolzenen Fettes Gebrauch machen?

Und überhaupt, was soll man denjenigen, welche die gött-
lichen Tugenden nicht erwecken können, statt dessen zu beten
-vorschreiben? Einigkeit hierin wäre erwünscht.«
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R. Es ist hier die Diöcesanfastenordnung stricte zu be-
achten. Dieselbe führt unter Nr. 2 an: »Der Gebrauch von
Fleifchbrühe und geschmolzenem Fette ist mit Ausnahme des
Charfreiiages an allen Tagen des Jahres erlaubt.« Nr. 8
sagt dann allgemein, »wer von der Dispense Gebrauch macht.«
Fällt demnach das Genießen von geschmolzenem Fett unter
die Dispense, so würde sich hieraus das Weitere von selbst
ergeben. Jn der Fasiendispense der Wiener Erzdiöcese heißt
es: Wer von der Erlaubniß, Fleisch zu essen, Gebrauch
macht, hat das Fleischgebet zu verrichten. Dasselbe ist in den
Diöcesen ein verfchiedenes. In der unseren ist natürlich das
vorgeschriebene maßgebend und muß dafür Sorge getragen
werden, daß es Alle kennen.

Literatur. .

Die katholischen Kirchenvorstände und Gemeindever-
tretungen in Preußen. Die Grenzen ihrer Befugnisse
nach kirchlichen und weltlichen Gesetzen, von Dr. Franz
Heiner. Paderborn 1885. 120 Seiten. Preis 1 Mk.
Auf Grund vielseitiger Anregung hat der Herr Verfasser, der als

Pfarrer in Dessau amtirt, sich die dankenswerthe Aufgabe gestellt, die
Mitglieder der Kirchenvorstände und Gemeindevertretungen über ihre
Rechte und vor Allem ihre Pflichten von kirchlichem Standpunkte aus
zu belehren.

Von einer Betrachtung darüber ausgehend, ob die Kirche Eigen-
thum nöthig habe, beantwortet er ,,denjenigen, die noch katholisch
heißen und stnd« die Frage nach dem Eigenthümer des Kirchengutes.
Dieser Antwort entsprechend werden dann zunächst die Verwaltung des
Kirchenvermögens nach den in Kraft bestehenden allgemeinen Kirchen-
gefetzen und die kirchlichen Strafen für Verletzung des Kirchenvermögens
dargelegt. Daran schlteßt sich ein allgemeines Wort über den Zweck
des preußischen Kirchenvermögens-Verwaltungsgesetzes und ein durch-
laufender Commentar desselben, unter vollständiger Wiedergabe des
Gesetzestextes, sowie der Wahlordnung. Zum Schluß wird eine Be-
stimmung der Grenzen der Rechte des Kirchenvorstandes und der Ge-
meindevertretung � unter Anführung einiger zum Theil recht flagranten
Beispiele von vorgekommenen Ueberschreitungen � versucht, an welche
stch eine Aufzählung der hauptsächlichsten Anforderungen für eine
Abänderung des Vermögens-Verwaltungsgesetzes (Aufhebung des
überflüsstgen Jnstitutes der Gemeindevertretung; der Pfarrer als ge-
borener Vorsitzender des Kirchenvorstandes; Uebermaß der staatlichen
Aufsicht) reiht.

Der kirchliche Standpunkt des Buches und seine durchweg klare,
verständliche Sprache lassen die möglichste Verbreitung desselben hoffen
und wünschen. Nicht ohne gewichtige Sorgen haben die Bischöfe
die Mitwirkung an der Ausführung des Vermögens-Verwaltungsgesetzes
tolerirt. Eben darum ist es nothwendig, daß die zur Verwaltung
des Kirchengutes zugelassenen Laien ihrer ganz exceptionellen Ver-
trauensstellung sich stetig bewußt bleiben· Das vorliegende Werkchen
ist in hohem Maße geeignet, darauf hinzuwirken. Möge es darum
in der Hand keines Vorsitzenden eines Kirchenvorstandes oder einer
Gemeindevertretung fehlen.
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Da der Herr Versasser eine ossene Darlegung der Aussetzungen
wünscht, und wir die zweite Anflage, für welche er deren thunlichste
Berückfichtignng perheißt, in Bälde erhoffen, sei es uns verstattet-
schließlich noch dreierlei hervorzuheben, indem wir einige Einzelheiten
privater Auseinandersetzung vorbehalten.

Der·Herr Versasser hat, wie er in seiner Vorrede zu rechtfertigen
sucht, von einer Citation der benutzten Quellen absehen zu dürfen ge-
glaubt. Unsers Bedünkens beeinträchtigt das den praktischen Werth
einer solchen Schrift. Denn wenn man deren Ausführungen im ge-
gebenen Falle, insbesondere in Eingaben an staatliche Behörden, ge·
braucht, ist es ein Bedürfniß, Belagstellen angeben zu können. Die
bloße Bezugnahme auf eine Privatarbeit reicht selten aus. Außerdem
aber erbitten wir die Eitate möglichst genau (voller Titel des Werkes
und Seitenzahl), sonst bleiben sie für den Praktiker noch immer nicht
verwerthbar.

Sodann ist es, damit die Jnteressenten andre Commentare, wie
Hinschtus und Schuppe entbehren können, zweckmäßig, auch das
Detail des staatlichen Rechtes genauer zu berücksichtigen. Mit dem
korrekten kirchlichen Standpunkte allein kommt man nicht immer aus.
So ist auf S. 26 die Stellung der sog. Altkatholiken zu den Pfarr-
gemeinden kirchlich richtig charakterisirt, aber doch das Maß der
denkbaren rechtlichen Beziehungen eines solchen altkatholisch gewordenen
Gemeindegliedes damit nicht annähernd erfchöpft. Es wäre z. B-
eine kurze Darlegung erwünscht, wie ein solches bisheriges Gemeinde-
glied bezüglich kirchlicher Umlagen, kirchlicher Baulasten zu behandeln
ist. � Auf S. 80 wird die Stellung des Küsters erörtert. So korrekt
auch hier die Darlegung des kirchlichen Standpunktes ist- scheint es
uns doch nothwendig hervorzuheben, daß im Gebiete des Preußischen
Landrechts, falls nicht der Patron zur Besefzung befugt ist oder eine
Observanz widerstreitet, Pfarrer und Kirchenvorstand gemeinsam den
Küster zu besiellen haben, und daß eine etwaige Entlassung des Küsters
� nach dem vom kirchiichen Gerichtshofe ausgebildeten Küsterrechte �
nicht in Form der Kündigung, sondern eines regelrechten Disciplinar-
Verfahrens zu erfolgen hat. Jede Versäumniß dieser« staatsgesetzlichen
Formalitäten, bei deren Beobachtung ja der kirchliche Standpunkt ge-
trennt gehalten und vollauf gewahrt werden kann, kann eine Quelle
von Unannehmlichkeiten werden.

Endlich wird die Beigabe von Formularen für den geschäftlichen
Verkehr den � wie gesagt -� jetzt schon hohen praktischen Werth des
Werkchens nur vermehren. . Dr. Porsch.

Zur Chronik.
Geftorhen in der Diöcese Breslau.

Emer. Erzpriester und Pfarrer Herr Bruno Teichmann in Neu-
zelle, -s� 4. Januar 1885. ·

Geistl. Rath, emer. Erzpriester und Pfarrer Herr Aloys Gebauer
in Wiesau, -s- 6. Jan. 1885.

Geistl. Rath und Pfarrer Herr Martin Huber in Klein-Kreidel-
-f- 12. Jan. 1885. (C. 1«.)

Hilfsseelsorger Herr Joseph Groß in Langendorf, -f 13. Jan. 1885.
Pfarrer Herr Georg Rduch Poln. Rasselwitz, -s- 24. Januar 1885.
Erzpriester und Pfarrer Herr Valentin Ulrich in Mühlbock, -f 25.Ja-

nuar 1885.
Ordenspriester P. Florian Mi erz w a in Pilchowitz, -s-25.Januar 1885.
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G. P. Ac1erholz�

« Buchhandlung in Breslau
·· empfiehlt ihr großes Lager von:
: Gebetbüchern,- Communionseheinen, T zu allen Preisen, deutsch und polnisch.
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Es; Beichtspiege1n,
Z; AnleitungenzumBeicht-u.Ersteommunicantenunterricht- «·
« Anreden bei der heil. Communion.
· Wandkarten. Globen.
T? Bildertafeln zum Anschauungs-Unterrichte.

Nechnen- und Lese-Maschinen.
is- Sämmtliehen Sehulbi"rehern.
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Formularen für Kirche und Schule.
ei
F; G. P. AderlJolz� Buchhandlung in Breslan.
iV-;WWcW:W-;WÆgW W;WW;Wk

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
� « . o . . «Das liu;rfrluiie hinaus-Namen. 3.,:k.«L«-E.F«..;«Ek.;sE.::::k

Preis 50 Pfg.
Ein überaus zeitgemäßes Schriftchen, bündig und allgemein ver-

ständlich geschrieben, spricht es eindringlich zum Herzen des Volkes.
Verlag von G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau.

S  -WoL2V
Die Kirchengefch1rhte

in kurzen Abrissen für katholische Schulen.
Nebst einer Beschreibung von Palästina. Bearbeitet von

" Julius Nücker, Lehrer in Tschirne. Preis 30 Pf.
Exemplare zur Ansicht stehen bereitwilligst gratis zu

Diensten. Bei Abnahme von Partien gewähren wir
gern Frei-Exemp«lare für arme Schüler.
G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslan.

CI) Wichtig für kathol. Geistliche, Mitglieder der CI)
O «Kirchenvorstrinde, Gemeindcvertretungen re.

In unserem Verlage erschien soeben:
Mr iintl"rolJiss:hen Æi»rklirnuorsii�intlr H,

E; Geineintleuertvet1i«IT·en in. Preußen(s ».-�--U «
(Z Die Grenzen ihrer x?efugni te ua1iJ trirkiJliciJen und
G weltlirlJen eseizeu OJ von Dr. Franz Heiner, Pfarrer. ;
 128 S. gr. 80. Preis l M. Bei Einsendung von 1,10 M. -in
(; Briefmarken sowohl von ut:sbalis;haulch durch jede Buchhandlung« I c c . «
is) Ja ge-:-tun vokkiikhig Z: runden. 3nikrtJo1z- Buchh.mv1uug. (E)
 Paderborn. Bonifacius-Druckerei.
 S S



23

O

Ia s1enprkdcgten.
Nachstehende Auswahl der besten und beliebtesten Predigtwerke für die heilige Fastenzeit halten wir stets aus

Lager und sind zu Ansichts-Sendungen gern bereit:
Fahrt, Sechs Fastenpredigten von der Leidensgeschichte Jesu

nebst einer Osterfestpredigt. 75 Pf.
k;iierlmum, Sechs Fastenpredigten über das Gebet.
� �·-� die Verehrung des heil. Herzens Jesu.
�� Das Wort vom Kreuze. Sechs Fastenpredigten.

yourdaloue, Fastenpredigten. 3 Theile. 9 M-
-z3reiteneikl1er, Stationen des heil. Kreuzweges. 3 M.
xir1JntItlJ, Rette Deine Seele. 2 Cyclus Fastenpredigten. l M. 80 Pf.
Buße, die, in Pafsionsbildern. 7 Faftenpredigten. 60 Pf.
i!Dolmer, Fastenpredigten. 2 Theile. 5 M. 40 Pf.
Costa, Blicke nach Golgatha. I M. 50 Pf.
� Der Engelsturz. I M. 30 Pf.
� VI(-mont;o muri. I M.
� Stimmen des Heils. 2 M. 70 Pf.

6Bl1rler, Fastenprediten. 6 M.
g»iis1iJer, Ausgewc"ihlte Gelegenheits- u. Fastenred.en. 4 M. 50 Pf.
Yuljlrott, Der Christ in der heil. Fastenzeit. 1 M.
�� Das vierte Gebot oder die Pflichten der Kinder gegen die

Eltern. l M.
� Keine Sünde mehr. I M. 20 Pf. ·

0Brets111- Fastenpredigten. 3 M. 50 Pf.
Grundliätter, Sechs Fastenpredigten über die legten Dinge

des Menschen. 60 Pf.
��- Sieben Fastenpredigten über die Sünde. I M.

YerucanH, Sechs Fastenpredigten über die Hauptsünden unserer
Zeit. 75 Pf.

If-:rtlein, Das Opfer Jesu. I M. 20 Pf.
-� Der Oelberg, Jerusalem und Golgatha. I M. 20 Pf.

Yiunuelf1eiu, Bußpredigten. 3 M. 75 Pf.
xji«nterleci1ner, Christus am Kreuze und der Christ im Sterbe-

bette. 1 M. 20 Pf.
Y1Jllinger, Fastenpredigten. 90 Pf.
Etappe, Homilien über das Leiden und Sterben. I M. 25 Pf.
� Der heil. Kreuzweg. I M. 60 Pf·

3T11umlt, Fastenpredigten. I. Cyclus 75 Pf. Il. 75 Pf. III. bis
v. 2 M. to Pf. vII.�v11I. I M. 80 Pf.

hersrl1lmumer, Fastenpredigten eines Volksmissioniirs. 3 M. 60Pf.
Bilanz, Predigten über die Buße. 4 M. 50 Pf. ·
Mein, Die sieben Hauptsünden. I M. 20 Pf.
Mauer, Die christliche Ehe. I M. 50 Pf.
Yame3an, Wollet nicht lieben die Welt. I M. 50 Pf.
YierlJeimer, Das heil. Bußsaerament. 3 M. 75 Pf.
�� Die letzten Worte des Welterlösers. I M. 65 Pf.

Yririnser, Die sieben Worte Christi am Kreuze. I M. 50 Pf.
-� Die Welt in ihrem Widerspruche gegen das Reich Gottes.

I M. 40 Pf.
� Heiligstes Herz Jesu. 1 M. 60 Pf-

MS

Muth, Die sieben Worte Iesu am Kreuze. I M. 50 Pf.
� Bilder aus der Leidensgeschichte Christi. I M. 80 Pf.

Ablaufe, Die Leidenswerkzeuge des Herrn. I M.
Malt;-ne, Die letzten Dinge des Menschen. 75 Pf.
Mußt, Der heil. Kreuzweg. 3 M.
YUattner, Die Kirche als das Reich Gottes. 75 Pf.
Meer, Im Kreuz ist Heil. 90 Pf-
YUolitor, Predigten für die heil. Fastenzeit. 3 M. 60 Pf.
x1ellesen, Die heilige Mission während der Fastenzeit. 2 M..
xleumanu, Das Leiden und der Tod Jesu Christi. 60 Pf.
Jurist, Licht in der Finsterniß. 3 M. »
-� Das Weltgericht. I M. 20 Pf.
� Spiegelbilder aus der Leidensgeschichte des Herrn. 90 Pf.

iI11atifZ- Fastenpredigten. 3 M.
ZlIerpeet, Das Kreuz. Dargestellt in sechs Bildern nebst einer Char-

freitagspredigt. 80 Pf.
�� Ueber den Fall und die Auferstehung des Apoftelfürsten

Petrus. Nebst einer Charfreitagspredigt. 80 Pf.
� Stationen auf dem Wege zur Hölle. Nebst einer Char-

freitagspredigt. 80 Pf.
Z1Irattes, Die Liebe Jesu in ihrem Kampfe und Siege auf

Calvaria. I M. 50 Pf.
� Adam Wo bist Du? Oder: Der Weg des Verderbens und

der Weg des Heiles. I M. 20 Pf.
� Nur im Kreuze ist Heil. I M. 20 Pf.

Winzer, E(-es hom0. Betrachtuugen über den Menfchen. 2 M.
� Immorto.1jtas! Betrachtungen über die Unsterblichkeit. lM.80 Pf.

Yios11Jiiiz, Predigten u. Betrachtungen für die heil. Fastenzeit. I M.
Rinde, Blutvergießungen des Herrn. 90 Pf.
Ykt1iifer, Das Gewissen. I M.
girlJmiilling, Predigten für die Fastenzeit. S M.
girlJjil;, Sechs Fastenpredigten über das Kreuz Jesu Christi.

I M 50 Pf.
Y2gM3kk- Fastenpredigten. 7 M. 50 Pf.
geraden, Der Kreuzweg des Herrn. I M. 20 Pf.
Eiern, Stationen des heil. Kreuzweges. ! M.
GlJnille, Ein Cyelus Fastenpredigten. I M. 20 Pf.
xiidntar, Testament unseres Erlösers. I M. 80 Pf-
x1.ieninger, Originelle kurzgefaßte,praktif ehe Fastenpredigten. 4M.
xI1Ier1ne1gieir11Jen, Das bittere Leiden Jesu Christi. I M.
Wirte, Homiletische Betrachtungen über die Sonntags-Evaw

gelten in der Faste. I M. .50 Pf.
Y11iser, Die sieben Worte Iesu am Kreuze. 2 M.
-� Die fünf Gebote der katholischen Kirche. 2 M. 40 Pf.
glitt-l1kii3Ji2nnå(jJfMenpredigten über die Bestimmung des Menschen.
� -� � die letzten Dinge des Menschen. I M. 20 Pf.

Zentner, Fünf Wehen der Zeit. I M. 20 Pf.

E. ge. Yiderhol«z� gBml)handlung in Zier-slau.
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Gebet- und Yndacht:«-bücher für Erstkommuniranten.
Nachstehend erlauben wir uns eine Auswahl von gut empfohlenen nnd vollständigen Gebetbüchern anzuführen,die sich speziell für Erstkommunicanten eignen, und bemerken ergebenst, daß wir hierbei auf einen guten, dauerkaften

Band und dabei doch billigen Preis Werth gelegt haben, so sind die Bücher sämmtlich in ganz Leinen ge unden
und mit Goldtitel versehen.

Wo ein recht praktisch kur gefaßtes Gebetbuch nebst Gefan buch gewünscht wird, empfehlen wir das Gebet-und GesangbukiJ von Julius Niicker; dasselbe von den bifch"o"flicbzen Behörden, sowie der katholischen Presse als
ganz vorzüglich anerkannt, bietet in Kürze alle nöthigen Gebete, eine kleine .Heiligenlegende, sowie die
in unserer Diöcese gebräuchlichen Kirchenlieder, es ist daher für diesen Zweck ganz besonders geeignet, wie
ja anch die bereits erschienene dritte Auflage zeigt.
Manna, QBebetbüriJlein . . . . . . . . ·-«. 0,25 .Kösterus, großes Wert: . . . . . . . .-i. 1,00
Yaumgürtlein . . . . . . . . . . . - 0,60 Ha sollet ihr beten (vollftändige Ausgabe)( ». - 1,20

oalletirbeten..·...... -0,60 - -  - - M«Fieiiierding:J, Meiste Himmelsleiter . . . . - 0,70 Goldschnitt gebunden) · « · « · « · -
Lambruschini, xitteiiier geiftliri1er·«IJiilJrer. . - 0,70 Opfer de«-«»YUdIU11t J « « · « · « ·· « · -
zzalmgämezu » · » · · « · » · · · - 0»75 Kleiner xjiniuietssciJliifset (mit Goldschnitt ge-YenfMrnMn « · » « - 0,85 bunden). . . . . . . . . . . . - 1,50
Merk, JlIilgerI1ab . . . - 1,00 l«nxy, Ksi;zz&#39;ka missyjna. . . . . . - 1,30
JjininielxisciJliiIsel . . . . . . . . . - 1,00 Kühn, Kato1ik . . . . . . . . . . - 1,30
Jesus mein Alles . . . . . . . . . . - I00 Ksikxz�ec2k-J. do Nab0Ze1�1stwa. die. mIod2ie2y - 0,70

Rüüicr, GlZHi?b- im-il GiZsllllg6lllH, in Leinwand mit rothem Schnitt nur 75 Pf.
- - - - - - - Goldschnitt nur I Mk.

--M-?----1

Anleitungcn zur Gcivissenserforschung
von xiiiiIieru-I, Yorinser 2c. 2c.

CLom1nun1on�«jTlnåenken.
glesusbild, Doppelblatt mit deutschem Text å. Dutzend . . . . . . . . . . I Mark colorirt- - - polnischem - - - . . . . . . . . . I Mark ; L-. Dutzend
Yimmelsliiinigin, - - deutschem - . I Mark 2 Mark.
Deutsche lxLnminunia1i-HklJeine, schwarz s 10, 20 Pf.

- - - colorirt n 30, 40, 50 Pf. «
ZlIolnisclJe - - schwarz e. 10- 20 Pf-

- - - coIpkirt IF, , 25, 30, 40, 50

Als ein kleines Andenken für die Erstkomniunikanten, ganz vorziiglich als Vademecum geeignet, können wir bezeichnen:

iüIuttermorte.
Ein Vergiszmeinnicht für die Lebenswanderung.

Von August Meer.
Zweite, verbesserte Auflage. Preis 30 Pf. In Leinwand mit Goldschnitt gebunden 60 Pf.

Das ,,BamberZer Pastoralbl.« (1878. Nr. 47) schreibt darüber: Auf 64· S. 160 eine Fülle auserlesener Sprüche nnd liebevoll»er Ermah-
nungen für junge eure jeden Standes geeignet. Sprache einfach und herzlich, Geist echt katholisch, ohne Frommelei, mild und eindringend,
II Unterweisungen im Ganzen, darunter: die Kirche, das Gebet, die Sacramente, der Schutzengel, die heil. Jungfrau, die Tugend, die Sünde,
im Leben (d. i. Lebeusregeln für den Beruf).

E. ge. Ytderholz� Buchhandlung in gBre5lau.
L I A �·�·� Drnck von Robert Nischkowskv in Breslian.- I -«

1,50
1,25
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