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Zweiter Abschnitt.

Die priesterlichen Realbenediktionen.

8 162.

E i n t h e i l u n g.

Die priesterlichen Realbcnediktionen haben den Zweck, be¬

stimmte Naturobjekte theils zum gottesdienstlichen, theils zum außer¬

gottesdienstlichen, d. h. häuslichen, Gebrauche zu segnen. Sie sind

daher entweder Konstitutiv- oder Jnvokativbenediktionen.

Zur ersten Klasse gehören:

1) die Segnung des Weihwassers;

2) die Segnung des Salzes;

3) die Segnung des Feuers;

4) die Segnung der Osterkerze;

5) die Segnung des Taufwassers;

(!) die Segnung der Kerzen überhaupt, am Licht¬

meß- und Blasiustage;

7) die Segnung der Asche;

8) die Segnung der Palmen.

Zur zweiten Klasse gehören:

1) die Segnung von Räumlichkeiten, z. B. Häusern,

Schiffen u. s. w.;

2) die Segnung von Feldern, Weinbergen und

F r ü chten;

3) die Segnung verschiedener Speisen.

Erster Artikel.
Die priesterlichen Konstitntivrealbenediktionen.

8 163.

i) Die Benediktion des Weihwassers.

Das sogenannte Weihwasser (aqua luslrslis) dient theils

zur feierlichen Besprengung der Gläubigen durch den Priester
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vor oder »ach dem Gottesdienste, theils zur Besprengung von
Sachen, welche benedizirt werden, in welchem Falle die Bespren¬
gung damit einen Bestandtheil des Benediktionsritus bildet, theils

endlich zum Privatgebrauche für die Gläubigen. Welcher Ge¬
brauch aber auch davon gemacht wird, immer ist es ein gottes¬
dienstlicher , weshalb seine Benediktion eine Stelle unter den

Konstitutivbenediktionen finden muß.

Das Alter unsrer Benediktion anlangend, so reicht
dieselbe bis zu den ersten Jahrhunderten der Kirche hinauf.

Enthalten doch schon die apostolischen Konstitutiv-

n e n ein besonderes Formular dafür. Ihrer gedenken der
Kirchenhistoriker Theodoret, -) Hieronymus, 3) Epi-

phanius^) und viele Andere. Walafrid Strabo und der

Bibliothekar Anastasius schreiben die Einführung derselben so¬

gar dem Papste Alexander I. (t09— 119) zu. Da indessen

diese Ansicht auf einer diesem Papste unterschobenen Dekretale

beruht, so fällt sie natürlich mit dieser in sich selbst zusammen.

Eine andere Ansicht macht sogar den Apostel Matthäus zum

Urheber dieser Benediktion. Sie stützt sich auf die apostolischen

Konstitutionen, welche den fraglichen Ritus mit den Worten:

,P§o Kaltllaeus constituo eto.," beginnen lassen. Da nun aber die

Abfassung dieses Werkes in eine viel spätere Zeit als die aposto¬

lische fällt, so muß auch diese Ansicht als falsch bezeichnet werden.

Die Bencdiktiou des Weihwassers geschieht durch den Priester,

und kann an jedem Sonntage, den Oster- und Pfingstsonntag

ausgenommen, im Nothfalle auch an Werktagen stattfinden. Sie

erfolgt:

l) Durch einen Exorzismus, welcher die Bestimmung hat,

nicht nur das Wasser von der Macht des bösen Feindes zu be¬

freien, sondern es auch mit der Fähigkeit auszurüsten, denselben
zu verscheuchen.

1) L,ib. VIII. e. 35.

2) Itigt. ecvl. lib. V. e. 21.

3) Vita Rilurion.

4) User. 30.

Fmck, Liturgik, i. 34
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2) Durch eine Oration, welche also lautet: „O Gott! der

du zum Heile des menschlichen Geschlechtes au die Substanz des
Wassers die größten Gnadcuwirkuugen geknüpft hast, vernimm

gnädig unsere Bitten, und verleihe diesem durch vielfache Reini¬
gungen zubereiteteu Wasser die Kraft deines Segens ch, damit
dein Geschöpf, deinen Geheimnissen dienend, die Wirkung der

göttlichen Gnade zur Verscheuchung der Dämonen und zur Ver¬

treibung der Krankheiten erlange, so zwar, daß Alles, was diese

Flüssigkeit in den Wohnungen oder an anderen Orten der Gläu¬

bigen besprengt hat, von jeder Unreinigkeit und Schuld befreit

werde; daß dort weder der böse Geist noch eine verpestete Lust

weile; daß von dort alle Nachstellungen des verborgenen Feindes
weichen, und, wenn etwas die Sicherheit oder die Ruhe der

Bewohner Gefährdendes dort sein sollte, es nach der Besprengung
mit diesem Wasser von dannen fliehe, und die Gesundheit, welche

durch die Anrufung deines Namens erfleht wurde, vor jedem

feindlichen Ansalle geschützt sei. Durch Jesum Christum n. f. w."
— Wollen wir den Inhalt dieses Gebetes in wenigen Worten

zusammenfassen, so ist es die Bitte, Gott möge durch dieses
Wasser Allen, die es gebrauchen, leiblichen und geistige» Schutz

verleihen.

3) Hierauf folgt die Vermischung des benedizirten Wassers

mit etwas geweihtem Salze, welches der Priester dreimal in

Krenzesform in dasselbe wirft, indem er dabei spricht: „Die
Mischung des Salzes und Wassers geschehe auf gleiche Weise im
Namen des Vaters ch, des Sohnes ch und des heiligen Geistes ch>

Amen." Wenn auch diese Handlung ursprünglich nur den Zweck

hatte, das Wasser vor Fänlniß zu bewahren, so spricht doch der

Umstand, daß das zu mischende Salz geweihtes ist, für eine

mystische Bedeutung des Vorganges. Er stnnbildet nach der

Schlußoration die Bitte, daß Gott alle diejenigen, welche mit

diesem Wasser besprengt werden oder sich selber besprengen, vor

der geistigen Fänlniß der Sünde bewahren möge.
4) Die Schlußoration lautet nach vorausgegangenem „Do¬

minus vobiscum ete." also: „O Gott! der du der Urheber der

unüberwindlichen Tugend, der König des unbesiegbaren Reiches
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bist, und allzeit die herrlichsten Triumphe feierst, der du jede
widerstrebende Macht unterdrückest, die Bosheit des brüllenden

Feindes überwindest, die feindlichen Angriffe mächtig zurückschlägst,

wir bitten dich zitternd und kniefällig, daß du dieses mit Salz
vermischte Wasser gnädig ansehen, gnädig verherrlichen, mit dem

Thaue deiner Liebe heiligen mögest, damit von dort, wo nur

immer es unter Anrufung deines heiligen Namens hingesprengt
worden, jeder Anfall des unreinen Geistes verscheucht und der

Schrecken der giftigen Schlange weit vertrieben werde, und die
Gegenwart des heiligen Geistes uns, die wir um deine Barm¬

herzigkeit flehen, allenthalben beistehen möge. Durch Jesus
Christus u. s. w."

8 164.

2) Benediktion des Salzes.

Mit der Benediktion des Weihwassers ist jene des Salzes

verbunden. Sie kann jedoch auch von dieser gesondert vorge¬

nommen werden. Im alten Bunde bildete das Salz einen noth-
wendigen Bestandtheil der Speiseopfer (3 Mos. 2, 13.), im neuen

wird es bei der Spendung der heiligen Taufe und der eben be¬

schriebenen Wasserweihe gebraucht. Für beide Zwecke wird es

durch einen Exorzismus und eine Oration geweiht. Die letztere

besagt, welche Bedeutung die Kirche demselben unterlege, und
lautet also: „Allmächtiger, ewiger Gott! wir flehen deine uner¬

meßliche Barmherzigkeit demüthig au, daß du dieses Salz, welches

du zum Gebrauche des menschlichen Geschlechtes erschaffen hast,

segnen ff und heiligen ff mögest, damit es Allen, die davon ge¬

nießen, zum Heile der Seele und des Leibes gereiche, und Alles,
was damit berührt oder besprengt worden ist, von jeder Unrein¬

heit frei und vor jedem Angriffe der geistigen Bosheit geschützt sei."

8 165.

3) Benediktion des Feuers.

Aus einem Briefe, welchen P. Zacharias an Bonifazius

schrieb, erfahren wir, daß zur Zeit dieses Papstes die Feuerweihe

34 *



in Rom noch unbekannt, dagegen in Deutschland schon üblich war.

Bon hier aus verbreitete sich dieselbe auch nach Rom. Sie wird
von dem Priester am Charsamstage vorgenommen, und zwar er¬

öffnet sie die Reihe der Segnungen, welche an diesem Tage vor¬

geschrieben sind. Die Benediktion geht in folgender Weise vor sich:
Nachdem das Feuer einem Steine entlockt und damit Holz

angezündet worden, wird die Flamme durch drei Gebete gesegnet,
von denen das erste also lautet: „O Gott! der du durch deinen

Sohn, den Eckstein, das Licht deiner Klarheit den Gläubigen

verliehen hast, heilige ch dieses neue Feuer, welches aus einem
Kieselsteine entlockt worden ist, und zu unserm Gebrauche dienen

soll, und gestatte, daß wir durch dieses Osterfest von himmlischem

Verlangen so entflammt werden, daß wir mit reinen Seelen zu

den Festtagen ewig dauernder Klarheit gelangen können." Das
zweite: „Herr Gott, allmächtiger Vater! du nie abnehmendes

Licht, der du alle Lichter geschaffen, segne ch dieses Licht, der du

die ganze Welt erleuchtet hast, damit wir von ihm entzündet
und von dem Lichte deiner Klarheit erleuchtet werden; und wie

du Moses, als er ans Ägypten zog, erleuchtet hast, ebenso er¬

leuchte auch unsere Herzen und Sinne, damit wir zu dem ewigen

Leben und Lichte zu gelangen verdienen." Das dritte: „Hei¬

liger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott! würdige dich, uns,
die wir in deinem Namen und im Namen Jesu Christi, deines

eingeborenen Sohnes, unsers Gottes und Herrn, und des heiligen

Geistes dieses Feuer segnen, beizustehen; unterstütze uns im Kampfe

gegen die feurigen Pfeile des Feindes, und erleuchte uns mit

deiner himmlischen Gnade. Der du lebst u. s. w."

Aus dem Inhalte dieser Gebete ersehen wir den Zweck der

Feuerweihe. Es wird zuerst der Segen auf das Feuer herabge¬
fleht, daß es dein Menschen bei seinen irdischen Geschäften nütz¬

lich, sodann, daß es ein Sinnbild der Osterfreude, ein Sinnbild

der Weisheit sein, und endlich an die Nachstellungen des bösen

Feindes erinnern möge. Was wir daher als Zweck der Segnungen

überhaupt oben bezeichneten, nämlich, daß sie die sichtbare Schöpfung

zu einem Substrate göttlicher Wahrheiten machen sollen, das sehen

wir wieder an der Feuerweihe im Besonder» in Erfüllung gehen.
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Möge nur ein jeder Christ bei dem Gebrauche und Anblicke dieses
Elementes sich auch immer daran erinnern!

8 166.
4) Benediktion der Osterkerze.

An die Feuerwcihe schließt sich am Charsamstag unmittelbar
die Benediktiou der Osterkerze an. Wäre die Überschrift:
,,^ll inoensum oeroi pasclmlis," welche der christliche Dichter
Prudentius (ch 405) einer seiner Hymnen gibt, richtig, so
müßten wir die Einführung dieser Benediktion schon in das vierte
Jahrhundert versetze». Indessen hat Sirmond durch Verglei¬
chung der Handschriften gefunden, daß die eigentliche Überschrift
laute: ,,^cl inoonsum luoornge," und nachgewiesen,daß dieser
Hymnus nicht auf die Osterkerze, sondern auf jenes Feuer bezogen
werden müsse, welches an jedem Samstage einem Steine entlockt
wurde, um daran die Kerzen der Kirche anzuzünden. Nach einer
andern Ansicht soll Papst Zosimus (4 >7) unsere Benediktion
eingesührt haben. Als Beweis dafür werden die Worte des
Bibliothekars Anastasius in dem „Leben" jenes Papstes: ,M
par pm ooliias eonosLsa lieontia 6eroo8 beneäioiangeführt.
Diese Worte beweisen indessen nicht, was sie sollen, indem sie
keineswegs die erste Einführung der genannten Ceremonie in den
christlichen Kultus überhaupt, sondern nur ihre Ausdehnung auf
die einzelnen Pfarreien jenem Papste zuschreiben. Dieselbe muß
daher schon vorher in den Hauptkirchen bestanden haben. Ob sie
in diesen aber noch im vierten oder erst zu Anfang des fünften
Jahrhunderts eingeführt worden sei, läßt sich nicht mit Bestimmt¬
heit ermitteln, noch weniger, von wem ihre Einführung ausge¬
gangen sei. Enno dius von Pavia, der um das Jahr 500
lebte, spricht von ihr als von einer bekannten Sache. Trotz der
Anordnung des Papstes Zosimus scheint unsere Benediktion aber
nicht überall Eingang gefunden zu haben. Denn P. Gregor
der Große *) spricht in einer Weise von ihr, als wäre sie blos

1) H. VIl. ep. 28. sl. lib. XI. ep. 33-



in Ravenna eingeflihrt gewesen, und das vierte Concil von
Toledo ') so. 633s tadelt es, daß die Ostcrkerze nicht in allen

Kirchen gesegnet werde, und verordnet die Benediktion für alle
Kirchen Spaniens.

Die Benediktion der Osterkerze liegt den Diakonen ob; 2 )

in der Kirche von Ravenna pflegte sie nur der Bischof vorzu¬

nehmen; 3) heutzutage geschieht sie durch die Priester in ihrer

Eigenschaft als Diakonen, wenn es an solchen fehlt. Nach Ru-
pertus von Deutz hat diese Vorschrift einen mystischen Grund.

„Es geschehe," sagt er, „weil Christus nach seiner Auferstehung sich

zunächst den frommen Frauen und Jüngern, dann erst den Aposteln
zeigte. Wegen dieser geschichtlichen Thatsache sollte der in der
Hierarchie Untergeordnete bei der Weihe der Osterkerze, die ein

Symbol des auferstandenen Christus ist, den Oberen vorgezogen
werden."

Die Osterkerze ist an Umfang und Höhe größer, als die ge¬

wöhnlichen Kerzen. Sie hat die Form einer Säule, zur Erinne¬

rung an die den Juden in der Wüste voranziehende Wolkensäule,
welche Christum, unfern Führer, repräsentirte. In frühem Zeiteil

gravirte man theils die laufende Jahreszahl, theils den Ostercyklus,
d. i. die beweglichen Feste des Jahres, an vielen Orten selbst

die Namen der Würdenträger des Chores und dergleichen ein.
Später begnügte man sich, diese Nachrichten auf Wachstäfelchen

1) 6. g.: lmeerna et oereus in pervißplii8 ka8oliae spurl cjussrlsm

eevle8ia8 non veneclieuntur, et our a nolii8 beneäicantur, inguirunt.

krepier Aiorio8um enim noet,8 ip8in8 8seramentum 8oiemniter

Iiseo beneäiein>u8, et eeeree re8urreotioni8 61>ri8t> M)'8teriuni,
guo6 tempore I>»fu8 votivae r>oeti8 aävenit, in deneäictione 8anoti-

kcati iumini8 8U8eipiamu8. Lt cjuis Iiaec ot>8erveti8 per multarum

loea terrarum re^ione8gee ll>8paniae in eee>e8Ü8 commenöatur,

äiANUm «8t, et propter unitetem paei8 in Ksllieani8 eevle8ii8
eonoervetur.

2) kupsrt. kuit. äe äiv. oik. o. 28- 6k. vuranä. Rational. äiv.
otk. lib. Vl. e. 80.

3) kre^. M. I. o.
4) Daher die Benennungen espieeriua, i. e. in eapite eersi oder primi-

ceriu8, aeeunäieeriua, d. h. der Erste, Zweite auf dem Wachse u. s. w.
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zu schreiben, welche man an den Weihranchkörnern der Osterkerze

anhestete. Die Osterkerze wurde deshalb zu diesem Zwecke ge¬

braucht, weil sie den hervorstechendsten Gegenstand des Chores

bildete. Denn sie befand sich gewöhnlich auf einem zwischen
dem Pulte und dem Chore stehenden Leuchter, in mellio eliori.

Ans dem Lande pflegt sie heutzutage auf der Evangelienseite des

Altares aufgestellt zu werden.

Die Weihe der Osterkerze beginnt mit dem herrlichen, eben¬
sosehr durch seinen schönen Inhalt, als durch seinen poetischen

Schwung und seine erhabene Melodie sich anszeichnenden Hymnus:
„Hxullet jam on^elies iurba ein.," der so alt ist, daß man seine

Abfassung dem heiligen Augustin zuschreibt. ') Obgleich es
höchst schwierig ist, denselben so im Deutschen wiederzugeben,

daß die Schönheit des Originales nicht verloren geht, so wollen

wir cs doch versuchen: „Freuen möge sich jetzt die Engelschaar

der Himmel; jauchzen mögen die göttlichen Geheimnisse, und die

Trompete des Heiles möge ob des Sieges eines so großen Königs

ertönen! Freuen möge sich auch die Erde, die da in so vielen

Lichtern erstrahlet und von dem Glanze des ewigen Königs er¬

leuchtet ist; wissen möge sie, daß nun die Finsterniß des ganzen
Erdkreises verschwunden ist! Freuen möge sich auch unsere Mutter,

die Kirche, geschmückt mit den Strahlen eines so großen Lichtes,

und wiederhallen möge diese Wohnung (Imoe aula) von den lauten
Stimmen der Völker! Rufet darum, ihr nmh ersteh enden theuren

Brüder! bei dem so wunderbaren Glanze dieses heiligen Lichtes,

ich bitte euch, zugleich mit mir die Barmherzigkeit des allmäch¬

tigen Gottes an, damit er, der mich ohne meine Verdienste unter
die Zahl der Leviten aufzunehmen sich gewürdigt hat, die Klarheit

seines Lichtes ausgießend, das Lob dieser Kerze erfüllen möge.
Durch den Herrn u. s. w." — Nachdem hierauf die bekannten

Versikeln und Responsorien vorausgeschickt worden sind, wird in

der Weise einer Präsation also fortgefahren: „Es ist wahrhaft

würdig und gerecht, den unsichtbaren Gott, den allmächtigen

l) Nach einem handschriftlichen gothischen Miffale soll Augustin als Diakon

ihn verfaßt haben.
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Vater, und seinen eingeborenen Sohn, unfern Herrn Jesus

Christus, mit der ganzen Macht des Herzens und der Seele und

mit dem Dienste der Stimme zn preisen, der für uns bei dem

ewigen Vater Adams Sünde getilgt und mit seinem heiligen

Blute die alte Schuld ausgelöscht hat. Denn wir feiern jetzt

das Osterfest, an welchem jenes wahre Lamm getödtet wird, durch

dessen Blut die Thürpsosten der Gläubigen geheiligt werden.

Das ist die Nacht, in welcher du vor Zeiten (primum) unsere

Väter, die Söhne Israels, nachdem sie ans Ägypten geführt

worden waren, trocknen Fußes das rothe Meer hast durchschreiten

lassen. Das ist die Nacht, welche die Finsterniß der Sünde durch

die Erleuchtung der Wolkensäule verscheuchet hat. Das ist die

Nacht, welche die heute über den Erdkreis zerstreuten Gläubigen,

nachdem sie den Lastern der Welt und der Finsterniß der Sünden

entrissen worden, der Gnade wieder gibt und der Heiligkeit einigt.

Das ist die Nacht, in welcher Christus, nachdem er die Fesseln

des Todes zerstört, als Sieger von den Todten auferstanden ist.

Denn die leibliche Geburt hätte uns nichts genützt, hätte er uns

nicht die Erlösung verliehen. O wunderbare Barmherzigkeit, die

du gegen uns bewiesen! O unschätzbare Liebe! damit du den

Knecht erlöstest, hast du den Sohn dahingegeben. O du in ge¬

wisser Weise nothweudigc Sünde Adams, die durch Christi Tod

getilgt worden ist! O glückliche Schuld, die einen solchen und

einen so großen Erlöser zu haben verdiente! O wahrhaft glück¬

selige Nacht, die allein die Zeit und die Stunde zu wissen ver¬

diente, in welcher Christus von den Todten anferstanden ist! Das

ist die Nacht, von der geschrieben steht: »Und die Nacht wird

wie der Tag erleuchtet werden, und die Nacht ist ein Licht in

meiner Wonne.« Die Heiligkeit dieser Nacht verscheucht die Ver¬

brechen, wäscht ab die Schuld, und gibt den Gefallenen die Un¬

schuld, den Traurigen die Freude wieder zurück. Sie verbannt

den Haß, stellt die Eintracht wieder her, und beugt die stolzen

Reiche." (Hier legt der Diakon fünf Weihrauchkörner, die vor¬

her geweiht worden sind, in Form eines Kreuzes in die dazu

bestimmten Öffnungen der Osterkerze.) Hierauf fährt er fort:

„Heiliger Vater! nimm in dieser gnadenvollen Nacht das nächtliche
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ö-

Opfer dieses Weihrauches (inoensi buju8 saeriüoium V68p6rtimim),
welches dir bei dieser feierlichen Kerzenweihe die heilige Kirche
durch die Hände ihrer Diener ans dem Erzeugniß der Bienen
darbringt. Schon kennen wir die Bedeutung (praoeonia)dieser
Säule, welche das röthliche Feuer zur Ehre Gottes anzündet"
(hier zündet der Diakon die Osterkerzc mit einer von den drei
ans dem Dreizacke befindlichen brennenden Kerzen an), „welches,
ob es gleich zertheilt ist, doch den Nachtheil des entlehnten Lichtes
nicht kennet. Denn es wird genährt vom fließenden Wachse, welches
die mütterliche Biene behufs dieses kostbaren Lichtes bereitet hat."
(Hier werden die Kerzen angezündet.) „O wahrhaft glückliche
Nacht, welche die Ägypter beraubt, die Hebräer bereichert hat!
Eine Nacht, in welcher das Himmlische mit dem Irdischen, das
Göttliche mit dem Menschlichen sich verbindet. Wir bitten dich
daher, o Herr! daß diese zur Ehre deines Namens geweihte
Kerze zur Verscheuchung der Finsterniß dieser Nacht, ohne abzu¬
nehmen, fortdauere, und als süßer Wohlgernch mit den himm¬
lischen Lichtern sich vermische. Seine Flammen finde noch der
Morgenstern. Jener Morgenstern, sag' ich, der nichts weiß von
einem Untergange, jener, welcher aus der Unterwelt zurückgekehrt,
dem Menschengeschlechte hellleuchtend aufgegangen ist. Wir bitten
dich, o Herr! daß du uns, deine Diener, den ganzen Klerus
und das andächtige Volk zugleich mit unserm Papste N. und
unserm Bischöfe N., nachdem du ruhige Zeiten verliehen hast,
bei diesen Osterfrenden mit deinem beständigen Schutze beherrschen,
regieren und erhalten wollest. Blicke gnädig ans unfern frommen
Kaiser, — König, Herzog —, dessen Wünsche du zum Voraus
kennest, und verleihe nach deiner unaussprechlichenLiebe und
Barmherzigkeit ihm und seinem Volke das Glück eines beständigen
Friedens und den himmlischen Sieg. Durch ebendenselben Herrn
n. s. w."

Klaudius de Bert, ein berühmter Liturgist des sieben¬
zehnten Jahrhunderts, welcher sich bemüht, den Ursprung der
kirchlichen Gebräuche ans blos natürliche Ursachen zurückzuführen,
sagt, daß die Osterkerze deshalb eingeführt worden sei, weil man
des Lichtes bei den in der Osternacht vorznnehmenden Weihungen,

Pt
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z. B. des Taufwassers, bedurft hätte. Diese Ansicht wird von
Vielen i) als völlig unbegründet verworfen, indem sie behaupten,
daß nur mystische Gründe ihre Einführung veranlaßt habe. Wer
hat Recht? Unsrer Ansicht nach liegt, wie sonst, so auch hier die
Wahrheit in der Mitte. Der physische Grund darf nicht ganz
ausgeschlossen werden, da gegen Ende des Hymnus ausdrücklich
die Bestimmung der Osterkerze dahin angegeben wird, daß sie
„zur Verscheuchung der Finsterniß dieser Nacht" dienen, und der
Morgenstern sie noch brennend finden solle. Ebenso wenig aber
läßt sich auch verkennen, daß ihr eine mystische Bedeutung unter¬
legt worden sei. Dies dürfte schon aus dem Umstände hervor¬
gehen, daß nur in der Ostervigilie eine solche Kerzenweihestatt¬
fand, bei andern, z. B. der Vigilie von Weihnachten, Epiphanie
dagegen nicht, sowie aus dem weiteren, daß die Osterkerze nur
bis zum Himmelfahrtsfesteangezündet wurde. Und in der That
hat man auch schon seit den ältesten Zeiten in der Osterkerze eine
symbolische Bedeutung gefunden. Wir erinnern an das Eon eil
von Toledo s. 633, welches die Frage der Gegner dieses
Ritus nach seiner Bedeutung dahin beantwortet: „Wir weihen
diese Kerze wegen des glorreichen Geheimnissesdieser Nacht, da¬
mit wir die hochheilige Auferstehung Christi, welche in dieser
geweihten Nacht vor sich ging, in diesem geweihten Lichte er¬
kennen." Die Liturgiker des Mittelalters kennen keine andere,
als die mystische Bedeutung.

Fassen wir den Weiheritus selbst in's Auge, so kann es uns
keinen Augenblickzweifelhaft bleiben, daß die Osterkerze neben
einem physischen auch einen symbolischen Zweck habe. Derselbe
besteht unsers Erachtens aus zwei Theilen, einer Einleitung und
der eigentlichen Segnung. Jene ist ihrem Inhalte nach eine Lob¬
preisung des glorreichen Geheimnisses der Auferstehung Jesu
Christi, welche in dieser Nacht erfolgte, und ein Licht für die
geistige Nacht des Menschengeschlechtes geworden ist, indem sie
die Unwissenheitdes Geistes und die Sünde des Herzens ver¬
scheucht hat. Möchten doch Alle der erhabenen Segnungen dieser

1) 6k. Leneä. XlV. äe festig psrs I. e. 396-
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Nacht eingedenk bleiben, und fortwährend in dem Lichte, das in

ihr für die Menschheit aufgegangen, wandeln! Das ist der Wunsch,
welchen die Kirche hat. Damit derselbe aber in Erfüllung gehen
könne, stellt sie ihren Kindern ein Symbol des auferstan¬

denen Herrn vor Augen, dessen Anblick sie an jene Segnungen

erinnern, und zu dem Entschlüsse, sie auch gebrauchen zu wollen,
führen soll.

Beim Beginne der Weihe brennt die Osterkerze noch nicht.

In diesem Zustande ist sie ein Bild des noch im Grabe ruhenden

Herrn. In dieselbe werden dann fünf gesegnete Weihrauchkörner

in Form eines Kreuzes eingefügt, zur Erinnerung an die zarte
Liebe der frommen Frauen, welche den Leichnam Jesu einbalsamiren
wollte». Doch das Grab sollte seine Beute nicht behalten. Noch

ehe der Tag angebrochen, kehrte der Gekreuzigte zu dem Leben

wieder zurück, stand von den Todten wieder auf. Ein Sinnbild

dieser Auferstehung ist das Anzünden der Osterkerze. Das Licht

wird von dem brennenden Dreizacke, dem Sinnbilde der Trinität,

genommen, weil die Neubelebung ein göttlicher Akt ist. Als

Sieger über Tod und Hölle vermag der Auferstandenc wahrhaft

unser Führer zu werden. Die Osterkerze wird darum eine Säule

genannt, zur Erinnerung an die Feuersäule, in welcher Gott

dem Judenvolke zur Nachtszeit in der Wüste voranging.

Alles, was Licht auf Erden ist, nimmt seinen Ursprung in
diesem göttlichen Lichte, und ist nur insofern wahres Licht, als

es von jenem seinen Ausgang nimmt und an ihm partizipirt.

Um dieses anzudeuten, werden jetzt alle übrigen Kerzen der Kirche

an der Osterkerze angezündet. Wer in diesem Lichte wandelt,

der hat Frieden, innerlich und äußerlich, und gelangt sicher zur

Herrlichkeit des ewigen Lebens. Auf eine sehr natürliche Weise
beschließt daher die Kirche den in Rede stehenden Ritus mit der

Bitte um diese Güter, zunächst für die Kirche, dann aber auch
für den Staat.
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§ 167 .

5) Benediktion des Taufwassers.

Von dem Weihwasser ist das sogenannte Tauswasser
(ggua bsplismalis) zu unterscheiden. Wie schon sein Name sagt,
so ist seine Bestimmung, bei der Spendung der heiligen Taufe
gebraucht zu werden. Ihm eignet daher auch ein besonderer
Benediktionsritus. Aus Cyprian, *) den apostolischen
Konstitution en, 2 ) die bereits ein eignes Formular dafür
enthalten, aus Pseudo-Ambrosius, 3) Cyrill von Jeru¬
salem 4) und Basilius erfahren wir, daß die Tanfwasscr-
weihe schon in den ersten Jahrhunderten der Kirche üblich ge¬
wesen, ja der letztere nennt sie gradezu eine apostolische Tradition.
Sie fand ehemals an der Oster- und Pfingstvigilie statt, weil
die Taufe an diesen Festen gespendet zu werden pflegte. Obgleich
heutzutage keine besondere Taufzeiten mehr vorgeschrieben sind,
so hat man doch jene beiden Tage zur Weihe des Taufwassers
beibehalten. Anders verfuhr und verfährt man im Oriente.
Hier wird vor jedem Taufakte die Weihe vorgenommcn. Dies
scheint zur Zeit des heiligen Ambrosius auch im Occi deute
der Fall gewesen zu sein, da er einer jedem Taufakte voraus¬
gehenden Weihe gedenkt, wie denn auch im Mittelalter eine Tans-
wasserweihe häufiger vorkam, als heutzutage.

Für de» Fall, daß am Oster- oder Pfingstsamstagc noch
altes Taufwasser vorhanden ist, besteht die Vorschrift, daß dieses
in das Sakrarium oder ans die Gräber der Todten ausgegossen
werde. Steht zu befürchten,daß das Taufwasser bis zum nächsten
Weihetage nicht ausreiche, so ist es gestattet, ungeweihtesWasser,
jedoch nur in geringerer Quantität, hinzuzugießen.

1) 70. »6
2) Oib. VII. e. 43-
3) Oe 8»er»me»t. lib. II. o. 5.
4) Lsteeli. ii>vst. 3.
5 ) Oe 8pirit. 8. e. 27.



Der Ritus dieser Bencdiktion ist nach dem römischen
Missale folgender:

I) Nachdem zwölf Prophezieen, welche die Schöpfungs¬
geschichte und die Vorbilder der heiligen Taufe im alten Testamente

enthalten, als Einleitung vorausgeschickt sind, spricht der Priester
folgende zwei Orationen:

n. „Allmächtiger, ewiger Gott! siehe gnädig auf die Andacht

deines Volkes, welches der Wiedergeburt entgegenharrt, und das

gleich dem Hirsche nach dem Quelle deiner Wasser sich sehnt, und
verleihe gnädig, daß der Durst seines Glaubens mittelst des Ge¬

heimnisses der Taufe seine Seele und seinen Leib heilige. Durch
Jesum Christum u. s. w."

b. „Allmächtiger, ewiger Gott! sei gegenwärtig den Geheim¬

nissen deiner Liebe, den Sakramenten, und sende zur Wiedergeburt
der neuen Völker, welche dir der Quell der Taufe gebiert, den
Geist der Kindschast, damit, was durch den Dienst unserer Nied¬

rigkeit ansgeführt werden soll, durch die Wirkung deiner Kraft
in Erfüllung gehe. Durch Jesum Christum u. s. w."

Diesen beiden Orationen fügt er dann in erhöhtem Tone

eine Präfation hinzu, in welcher der Segen Gottes zu dem hei¬

ligen Akte herabgefleht wird. „Es ist in Wahrheit würdig und
recht," heißt es dort, „billig und heilsam, daß wir dir immer

und überall Dank sagen, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger
Gott! der du mit unsichtbarer Macht deinen Sakramenten eine

wunderbare Wirkung verleihest, und ungeachtet unserer Unwürdig¬
keit zur Verwaltung so hoher Geheimnisse die Gaben deiner Gnade

uns nicht entziehest, sondern die Ohren deiner Liebe zu unfern
Bitten neigest. Gott! dessen Geist über den Gewässern bei der

Schöpfung der Welt schwebte, so daß schon damals das Wasser

die Kraft, zu heiligen, empfing; der du, die Sünden der schuldigen
Welt durch Wasser sühnend, ihm bei der Sündfluth eine wieder¬

gebärende Kraft verliehen, so daß durch ein und dasselbe Element

damals den Sünden ein Ziel gesetzet und den Tugenden ein An¬

fang gegeben wurde, blicke aus das Angesicht deiner Kirche und

vermehre in ihr die Wiedergeburten, der du mit deiner über¬

fließenden Gnade deine Stadt erfreuest und den Quell der Taufe



für die Erneuerung der Völker auf dem ganzen Erdkreise öffnest,
damit ste (die Kirche) auf Befehl deiner Majestät die Gnade

deines Eingeborenen vom heiligen Geiste empfange, welcher dieses
für die Wiedergeburt der Menschen bereitete Wasser durch die

Beimischung seiner Gottheit befruchtet, damit nach empfangener

Heiligung ans dem unbefleckten Leibe des göttlichen Quelles ein

zu einer neuen Kreatur wiedergeborenes Geschlecht hervorgehe,
und die mütterliche Gnade, jeden Geschlechts- oder Altersunter¬

schied aushebend, Alle zu Einer Kindheit gebäre," — bei diesen

Worten theilt der Priester das Wasser in Form eines

Kreuzes mit der Hand, zum Zeichen, daß die Kraft der

heiligen Taufe, wie ste eben ausgesprochen worden, eine Wirkung

des Kreuzestodes Jesu sei.

Indem der Priester hierauf seine Bitten fortsetzt, spricht er:

„Fern von hier weiche jeder unreine Geist, fern alle Bosheit

teuflischen Betruges. Keine Stätte finde hier eine feindselige

Macht, sei es, daß sie offen oder insgeheim nachstellt oder

innerlich zu verderben sucht; diese Kreatur sei heilig, unschuldig

und frei von jedem feindlichen Angriffe. Sie sei ein lebendiger

Quell, ein wiedergebärendcs Wasser, eine reinigende Welle, auf
daß Alle, welche durch dieses heilsame Bad abgewascheu werden,

mit der Hülfe des heiligen Geistes die Gnade der Reinigung

erlangen." Während dieser Worte berührt er das Wasser
mit der Hand, um anzudeuten, daß dieses Element von nun

an unter der schirmenden Hand Gottes stehe, und keine feindliche

Macht, woher sie immer kommen und welcher Waffen sie sich

immer bedienen möge, dasselbe zu ihren verderblichen Zwecken

gebrauchen könne; desgleichen daß die allmächtige Hand Gottes

jedes Hinderniß eines würdigen Empfangs der Taufe in den
Taufkandidaten entfernen werde.

2) Nachdem auf diese Weise der Priester zu dem heiligen

Akte sich vorbereitet, und um die Entfernung der feindseligen

Mächte, welche, wie über die Natur überhaupt, so auch über

das Wasser bisher geherrscht, gefleht hat, beginnt der zweite und
zwar der Haupttheil des Ritus, die eigentliche Segnung

des Wassers nämlich. Sie geschieht mit folgenden Worten:
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„Darum segne ich dich, Geschöpf des Wassers, durch den leben¬

digen ch Gott, den wahren ch Gott, den heiligen ch Gott; durch

Gott, der dich im Anfang durch sein Wort von dem Trockenen
gesondert hat, und dessen Geist über dir wehte, welcher dich aus
dem Quelle des Paradieses Herausströmen ließ, und dir in vier

Armen den ganzen Erdkreis zu befeuchten befahl, welcher dich in
der Wüste aus bitterem in trinkbares Wasser verwandelte und

dem dürstenden Volke aus dem Felsen- hervorlockte. Ich segne ch

dich auch durch Jesus Christus, seinen einigen Sohn, unfern
Herrn, welcher dich zu Kana in Galiläa aus wunderbare Weise
durch seine Macht in Wein verwandelt, der mit seinen Füßen über

dir gewandelt, und von Johannes in dem Jordan in dir getauft

worden ist, der dich zugleich mit seinem Blute aus seiner Seite

gelassen, und seinen Jüngern befohlen hat, daß die Gläubigen

in dir getauft würden, als er sagte: »Gehet hin, lehret alle
Völker, und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und

des heiligen Geistes.«" — Durch diese Segnung wird dem Wasser

eine sühnende und heiligende Kraft verliehen, wird es seiner natür¬

lichen Beziehung entrückt und zu einer übernatürlichen emporgehoben.
Dieselbe treibt ihre Wurzel in dem Kreuzestode Jesu Christi,

weshalb bas Wasser mit dem Kreuzeszeichen bezeichnet wird, und

soll nach und nach der gesammten Menschheit sich mittheilen, wes¬

halb bei den Worten: „Der dich aus der Quelle des Paradieses
hervorströmen ließ n. s. w.," das Wasser nach den vier Welt¬

gegenden ausgegossen wird.
Die Kirche hat allerdings die Benediktionsgewalt von Christus

empfangen; jedoch ist sie es nicht, die da Segen verleiht, sondern
Gott; sie betrachtet sich nur als Organ Gottes. Darum richtet

sie, nachdem sie soeben von der Segnungsgewalt Gebrauch ge¬

macht, nachdem sie in der ersten Person „ich segne dich" gesprochen,

jetzt die Bitte an Gott, daß er ihre Segnung auch mit Erfolg

krönen möge. Denn der Priester fährt fort: „Segne du dieses
natürliche Wasser (simplioes aguss) mit deinem Munde, damit es

neben der natürlichen Reinheit, welche es den Leibern durch

Waschen verleiht, auch zur Reinigung der Seelen tauglich sei."

Bei diesen Worten haucht der Priester das Wasser an, um anzu-
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deuten, daß, sowie der erste Mensch durch den Hauch Gottes
belebt wurde, so auch dieses Wasser nur durch Gott seine lebeudig-

machcnde Kraft erhalte.
Die lebeudigmacheude Kraft aber ist im Allgemeinen der

heilige Geist, weshalb die Kirche, ihre Bitten fortsetzend, den

Priester sprechen läßt: „Es steige in die Tiefe dieses Taufbrun¬
nens die Kraft des heiligen Geistes." Um theils ihre innerste

Überzeugung von der Nothwcndigkeit desselben, theils ihre heiße
Sehnsucht nach ihm zu beurkunden, läßt sie diese Worte dreimal,

und jedes folgende Mal mit gesteigertem Tone sprechen. Warum

sie den heiligen Geist herabflehe, sagen die Worte, welche der

dritten Wiederholung hinzngesügt werden: „und befruchte die ganze

Substanz dieses Wassers mit der Fähigkeit, die Wiedergeburt zu
verleihen."

Mit diesen Worten ist die Ceremonie der Eintauchung der

Ostcrkcrze in das Wasser verbunden. Bei jeder Wiederholung
wird sie tiefer eingesenkt, bei dem dritten Male bis auf den

Boden. Ihre Bedeutung ist folgende: Die Osterkerze ist das
Sinnbild Jesu Christi. Sowie nun Jesus Christus durch das

Hinabsteigen in das Wasser des Jordans diesem eine heiligende

Kraft verliehe», so möge er auch diesem Taufwasser eine solche

verleihe».

Doch die Kirche begnügt sich nicht damit, die lebendigmachende

Kraft, den heiligen Geist, im Allgemeinen herabzuflehen, sie richtet

jetzt, einen Schritt weiter gehend, ihre Bitten auch auf die be¬
sonderen Wirkungen des Taufwassers; diese find Reinigung von

der Sünde, Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes, die Kind¬

schaft Gottes. Deshalb läßt sie ihr Organ, den Priester, weiter

sprechen: „Hier mögen die Makeln aller Sünden ausgelöscht,

und die Natur, die nach deinem Bilde geschaffen und zur Ehre

ihres Ursprungs wiederhergestellt ist, von allem Schmutze gereinigt
werden, auf daß jeder Mensch, welcher zu diesem Sakramente

der Wiedergeburt hinzutritt, zur neuen Kindheit der wahren Un¬

schuld wicdergcboren werde. Durch Jesnm Christum u. s. w."

Eine andere Wirkung des Taufwassers ist die Kräftigung

der Täuflinge zur Erfüllung aller Pflichten, welche mit dem
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Eintritte in die Kirche übernommen werden. Deshalb wird von

dem Katechnmencnöl, welches diese Kraft versinnbilden soll, in

das Tanfwasser gegossen. Der Priester spricht dabei: „Es werde

dieser Quell mit dem Öle des Heiles für diejenigen geheiligt und

befruchtet, welche ans demselben zu dem ewigen Leben wiederge¬
boren werden. Amen."

Die Taufe hebt den Menschen in eine höhere Ordnung

hinauf. Während er bisher ein beklagenswerthes Spiel seiner

niederen Begierden und Leidenschaften war, wird er jetzt geschmückt

mit Macht und Herrlichkeit; während er bisher dem Herrn wegen

seiner Beflecktheit sich nicht nahen durste, tritt er jetzt in lebendige

Verbindung mit ihm, hebt vertrauensvoll Herz und Hände zu
ihm empor, und bringt ihm die Opfer seiner Andacht dar, mit

andern Worten, er wird König und Priester. Das Sinnbild
dieses König- und Priesterthums ist das Chrisma, womit der

Scheitel der Täuflinge gesalbt wird. Um diese Wirkung der Taufe

anzudenten, läßt die Kirche den Priester etwas von dem Chrisma
in das Taufwasser gießen, und dabei die Worte sprechen: „Die

Eingießung des Chrismas unsers Herrn Jesu Christi und des

heiligen Geistes, des Trösters, geschehe im Namen der heiligsten

Dreifaltigkeit. Amen." Indem er sodann beide Gefäße ergreift,

und in Form eines Kreuzes, um damit die Quelle dieser Doppel¬
gnade anzudeuten, sowohl von dem Katechumenenöl, als auch von

dem Chrisma in das Wasser gießt, spricht er: „Die Mischung

des Chrismas der Heiligung und des Öles der Salbung und
des Taufwassers geschehe auf gleiche Weise im Namen des Vaters,

des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen." Hierauf mischt

er das Öl mit dem Wasser, und vertheilt es mit der Hand durch

den ganzen Tausbrunnen.

Ftuck Liturgik. I. 35
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8 168.

6) Benediktion der Kerzen überhaupt am Lichtmeß-

und Blasiustage.

Der Gebrauch der Kerzen bei dem Gottesdienste ist uralt.

Dafür zeugen der Dichter Paulinus, *) Epiphanias, ?)
Hieronymus,^) Isidor von Sevilla^) und viele Andere.

Wenn es sich auch, wie schon bei der Weihe der Ostcrkerze be¬

merkt wurde, nicht läugnen läßt, daß derselbe anfangs aus einem

natürlichen Bedürfnisse hervvrgegangcn sei, und den Zweck gehabt

habe, das Dunkel der Nacht, in welches die Christen zur Zeit

der Verfolgung die Feier der heiligen Geheimnisse hüllen mußten,

zu verscheuchen, so verschwand er, einmal eingeführt, doch nach

der Verfolgung nicht mehr aus der Kirche, wie dies aus dem

Spotte des Vigilantius, daß selbst am Hellen Tage in den

christlichen Tempeln eine molos oereoruin brenne, deutlich her-

vvrgeht. Da jetzt aber der ursprüngliche Zweck ausgehört hatte,

so legte man den Kerzen eine symbolische Bedeutung unter. Man
sah in ihnen nämlich theils Christus selber, theils die Gläubigen

vcrsinnbildet, und hielt sich um so mehr dazu für berechtigt, als der

Heiland sowohl sich selbst ein Licht nennt (Joh. 8, 12.), und von
Simeon (Luk. 2, 32.) ein solches genannt wird, als auch die Gläu¬

bigen unter diesem Bilde darstellt. (Matth. 5, >4 —16.)

Damit nun die Gläubigen bei dem Anblicke der Lichter

hieran erinnert würden, damit sic in ihnen Jesus Christus, der

durch sein Evangelium und sein heiliges Beispiel der Welt ein

Licht geworden, schauen, und aus ihnen die Mahnung, durch

ihre guten Werke selber ein Licht für die Mitmenschen zu werden,

1) In nstnl. 3. 8. Lelic.

2) Lp. aä 4on». Hieras.

3) Lontr. Vi^il. lider.

4) OriA. lib. VII. e. 12.
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vernehmen mögen, werden die zum kirchlichen Gebrauche bestimmten
Lichter gesegnet. Diese Segnung findet hauptsächlich an dem Feste
der Reinigung Mariens, oder dem Lichtmeßtage statt.
Die Wahl grade dieses Tages zur Kerzenbencdiktionhat un¬
streitig in der durch das Fest zur Darstellunggebrachten That-
sache, in der Darstellung Jesu im Tempel, ihren Grund, bei
welcher Gelegenheit der sromme Greis Simeon das Jesuskind
auf seine Arme nahm, und, vom heiligen Geiste erleuchtet, das¬
selbe „ein Licht zur Erleuchtung der Heidenvölker" nannte.

Die a» diesem Tage geweiht werdenden Kerzen hatten zu¬
nächst die Bestimmung, bei der abznhaltenden feierlichen Prozession
von Klerus und Volk getragen, dann aber auch bei dem Gottes¬
dienste überhaupt verwendet zu werden. Der Segnungsritns be¬
findet sich in dem Missalc vor dem Meßformular für diesen
Tag, und besteht aus fünf Orativne». In der ersten wird Gott
angcrufen, daß er diese Kerze» segnen und die Bitten aller
derer, welche sie zu tragen wünsche», gleichwie jene des
Simeon, erhören möge; in der zweiten, daß er die Gemüther
aller derer, die sie tragen, mit dem Feuer heiliger Liebe entzün¬
den wolle. Die dritte fleht zu Gott, daß er seinen Segen auf
diese Kerzen ausgießen möge, auf daß Alle mit himmlischem
Lichte erfüllt werden, nur das wähle», was ihm wohlgefällig und
ihrem Heile nützlich sei, und durch das Dunkel dieser Welt un¬
versehrt zu dem ewigen Lichte gelangen mögen. Einen ähnlichen
Inhalt haben auch die beiden folgenden Orationen, von denen
hier nur noch die letzte vollständig stehen mag. „O Herr Jesu
Christel der du am heutigen Tage, in unserer Natur unter den
Menschen erscheinend, von deinen Eltern im Tempel dargestellt
worden bist, den der ehrwürdige Greis Simeon, von dem Lichte
des heiligen Geistes bestrahlt, erkannte, aufnahm und segnete,
verleihe gnädig, daß wir, durch die Gnade ebendesselben heiligen
Geistes erleuchtet und belehrt, dich wahrhaft erkennen und ge¬
wissenhaft lieben. Der du mit dem Vater in Einigkeit des hei¬
ligen Geistes u. s. w." Nach Beendigung dieser Oratio» werden
die geweihten Kerzen dreimal mit Weihwasser besprengt und
incensirt.

35 *



Wird die Kcrzenweihe an einem andern Tage vorgenommen,
so ist der Ritus viel einfacher. Das römische Rituale schreibt

dafür nur folgende Oration vor: „O Herr Jesu Christe, Sohn
des lebendigen Gottes! segne gemäß unser» Bitten diese Kerzen;

gieße über sie, o Herr! durch die Kraft des heiligen Kreuzes den
himmlischen Segen ch aus, der du sie zur Verscheuchung der

Finsterniß dem Menschengeschlechte verliehen hast. Gib, daß sie
durch das Zeichen ch des heiligen Kreuzes einen solche» Segen

empfangen, daß, wo immer sie angezündet und hingestellt sein

mögen, die Fürsten der Finsterniß weichen, erzittern, und mit
allen ihren Dienern von jenen Wohnungen fliehen, und sich nicht

mehr unterfangen, diejenigen zu beunruhigen und zu belästigen,

welche dir, dem allmächtigen Gotte, dienen. Der du lebst und

regierst in alle Ewigkeit. Amen." Hierauf folgt eine Bespren-

gung mit Weihwasser.

Das Alter der Kerzenweihe anlangend, so läßt sich das¬

selbe nicht mit Bestimmtheit angeben. Obgleich schon der vulgaris

»räo romrmus den Segnungsritus enthält, so thun doch die mittel¬

alterlichen Litnrgiker Amalarius, Walafrid Strabo und

Pseudo-Alkuin keine Erwähnung davon, woraus hervorgeht,
daß sie nur nach und nach in den einzelnen Ländern und Kirchen

Aufnahme gefunden habe.

Eine andere Kcrzenwcihe, jedoch nur in Deutschland, findet
am Blasinssestc (3. Februar) behufs der Halssegnnng statt.

Die Benediktionsformel lautet: „Allmächtiger und barmherziger

Gott! der du mit dem bloßen Worte Alles erschaffen, und zur

Wiederherstellung der Menschen jenes Wort, durch das Alles ge¬

macht ist, hast Fleisch werden lassen, der du groß und unermeß¬

lich, furchtbar und lobwürdig und wunderthätig bist, für dessen
Glauben der ruhmvolle Märtyrer und Bischof Blasius, keine

Qualen fürchtend, die Palme des Martyrthüms erlangt hat, dem

du unter andern Gnaden dieses Vorrecht ertheilt hast, daß er

alle Halskrankheiten heile, wir flehen demüthig zu deiner Majestät,
daß du auf unsere Schuld nicht siehst, sondern, durch dessen Ver¬

dienste und Bitten besänftigt, dieses Wachs segnen ch und heiligen
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-j- wollest, und ihm die Gnade verleihest, daß Alle, deren Hälse

vertrauensvoll damit berührt werden, durch die Verdienste seines

Leidens von jeder Halskrankheit befreit werden, und in deiner

heiligen Kirche dir gesund und froh Dank sagen, und deinen

Namen loben, der gepriesen sei in Ewigkeit. Durch ebendenselben
Christus u. s. w." — Indem sie sodann mit Weihwasser besprengt

werden, spricht der Priester: „Geheiligt ch und gesegnet ch wer¬
den diese Kerzen im Namen des Vaters, des Sohnes ch und des

heiligen Geistes. Amen." — Die HalSsegnnng geschieht unter
folgender Formel: „Durch die Fürsprache des heiligen Bischofs
und Märtyrers Blasius befreie dich Gott von allem Halsweh.
Im Namen des Vaters ch n. s. w."

Diese Segnung verdankt ihre Entstehung der von Meta-

phrastes mitgetheilten Sage, daß der heilige Blasius,
Bischof von Sebaste, einen Knaben, dem eine Fischgräte im

Schlunde stecken geblieben war, durch seine Fürsprache aus augen¬

scheinlicher Todesgefahr gerettet habe.

8 169 .

7) Die Aschenweihe.

Die Benediktion der Asche (beneäiotio eineiis) findet am

Eingänge der heiligen Fastenzeit oder am Aschermittwoche statt.
Die Asche soll der Vorschrift des Missales zufolge aus den im

vorigen Jahre geweihten Palmen gewonnen werden. Der Bene-
diktionsritns enthält mehrere Orationen, von denen wir einige

hier folgen lassen wollen:

l) „Allmächtiger, ewiger Gott! schone der Büßer, sei gnädig

den Flehenden, und sende deinen heiligen Engel vom Himmel,

welcher diese Asche segne ch und heilige ch, damit sie ein Heil¬

mittel allen denen sei, welche deinen heiligen Namen demüthig

anrufen, sich selbst nach bestem Wissen ihrer Vergehen anklagen,

im Angesichte deiner heiligen Barmherzigkeit ihre Frevelthaten
beweinen, oder deine huldvolle Liebe inständig upd beharrlich an-
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flehen, und verleihe durch die Anrufung deines heiligsten Namens,
daß Alle, welche sich damit zur Vergebung ihrer Sünden bestreut
haben, die Gesundheit des Leibes und die Wohlfahrt der Seele
empfangen. Durch Christus n. s. w."

2) ,,O Gott! der du nicht den Tod, sondern die Bekehrung
der Sünder willst, siehe gnädig auf die Gebrechlichkeit der mensch¬
lichen Natur herab, und würdige dich, diese Asche, die wir, um
unsere Demuth zu bekennen und Verzeihung zu verdienen, unfern
Häuptern aufzulegen beschließen, nach deiner Barmherzigkeit zu
segnen ch, damit wir, die wir erkennen, daß wir Asche seien,
und zur «Strafe für unsere Sünden wieder zum Staube zurück¬
kehren werden, Verzeihung aller Sünden und die den Büßern
verheißenen Belohnungen nach deiner Barmherzigkeit zu erlangen
verdienen. Durch Christus u. s. w."

Das dritte Gebet fleht zu Gott um wahre Zerknirschung
für alle die, welche die Asche nehmen; das vierte bittet, unter
Hinweisungauf die den bußfertigen Niniviten gewährte Ver¬
zeihung, um dieselbe Gnade. — Nach Vollendung der Bene¬
diktionsgebetewird die Asche dreimal besprengt und incensirt.

Nachdem der Priester hierauf sich selber, ohne etwas dabei
zu sprechen, die Asche ans das Haupt (imponit in copito, sagt
das Missale) gelegt, thut er ein Gleiches den anwesenden Gläu¬
bigen, und spricht dabei die Worte: „Gedenke, o Mensch! daß
du Staub bist, und zum Staube zurückkehren wirst."

Die Bestreuung mit Asche war anfangs nur bei den Büßern
üblich. Wann es Sitte geworden, alle Christen einzuäschern,
läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Ihr Vorhandensein
läßt sich jedoch bis in das elfte Jahrhundert hinauf verfolgen,
indem die Syuode von Benevent (im Jahre >09 >) vorschreibt:
„Alle, sowohl Kleriker als Laien, sowohl Männer als Weiber,
sollen an jenem Tage (clie cineris) die Asche auf- ihre Häupter
empfangen."*)

1) 6 . 4 .
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Die Bedeutung dieser Ceremouie liegt theils in dem Bene¬
diktionsritus, theils in der eben erwähnten Formel ausgesprochen.
Nach dem heiligen Karl Borromäus verbindet die Kirche
mit der Äscherung folgende Wünsche:

1) daß die Gläubigen, welche mit der heiligen Asche bestreut
werden, zu einer tiefen Demuth des Herzens unterstützt werden;

2) daß der Segen des Himmels auf sie herabsteige, mit
dessen Hülfe sie ihre Sünden wahrhaft und innerlich aus ganzem
Herzen bereuen, indem sie erwägen, daß wegen der Sünde des
Menschen die Erde verflucht worden sei, und wir Alle zur Asche
und zur Erde znrückkehren werden;

3) daß die Gesundheit des Leibes, um Buße über die
Sünden zu üben, verliehen werde;

4) daß die Seele mit göttlicher Hülfe beschützt werde;

5) daß wir von Gott erlangen, was wir nach seinem Willen
von ihm erflehen;

6) daß wir standhaft im Gutesthnn ansharren.

8 170.

8) Die Palmen weihe.

Zur Erinnerung an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem
kurz vor seinem Leiden, bei welchem das Volk seine Gewänder
auf den Weg ausbrcitete und Palmen streute (Matth. 21, i —».),
findet seit uralter Zeit an dem dem heiligen Osterfeste voran¬
gehenden Sonntage, der deshalb auch Palmsonntag (äominioa in
palmm) genannt wird, eine Prozession statt, deren Theilnehmer
Palmzweige in den Händen tragen. Die Palmen, welche zu
diesem Zwecke verwendet werden sollen, erhalten vorher eine
Benediktion.Auch diese reicht sehr weit in das Alterthnm hinauf.

1) (lono. Necliol. it. 1579- p> I. e. 6.
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Denn ihrer gedenkt schon der Oomes Uieion^mi, der otto-

bonicinische Kodex bei Muratori, das gregorianische

Antiphonarium.

Der Benediktionsritns ist in dem Missalc enthalten, und

besteht aus einer Lektion, die dem alten Testamente (Exod. t5, 27.

— iü, i —7.: Die Israeliten kommen in die wasser- und palmen¬

reiche Gegend gen Elim, hierauf in die Wüste Sin, wo Moses

ihnen das Manna vom Himmel verheißt) entnommen ist, aus

einem Gradnale (Stellen aus der Leidensgeschichte), ans einem

Evangelium (Matth. 21 , i—9.: Feierlicher Einzug Jesu in

Jerusalem), aus einer Scgnungsoratiou, worin die Palmen als

Sinnbilder der guten Werke erscheinen, und welche also lautet:

„O Gott! vermehre den Glauben der auf dich Hoffenden, und

erhöre gnädiglich ihre flehentlichen Bitten. Es komme über uns

deine reiche Barmherzigkeit, und cs mögen gesegnet ff werden

diese Palm - oder Ölzweige, und gleichwie du zum Vorbilde für

die Kirche den ans der Arche tretenden Noe und den aus Ägypten

mit den Söhnen Israels kommenden Moses vermehrt hast, also

laß uns, die wir Palmen- und Ölzweige tragen, mit guten

Werken Christo entgegen eilen, und durch ihn zur ewigen Freude

eingehen! Der mit dir lebt u. s. w." ^

An diese Oration schließt sich folgende Präfation an: „Es

ist wahrhaft würdig u. s. w., daß wir dir überall Dank sagen,

heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott! der du gepriesen

wirst im Rathe deiner Heiligen. Denn dir dienen deine Kreaturen,

weil sie dich als ihren einzigen Urheber und Gott erkennen. Deine

ganze Schöpfung lobt, und deine Heiligen preisen dich. Denn

sie bekennen jenen großen Namen deines Eingeborenen vor den

1) Als ein Sinnbild der guten Werke gelten die Palmzweige auch den

Griechen, wie aus folgendem Gebete erhellt: „Schlagen wir einstimmig

in die Hände, Gläubige! und bringen wir jetzt die Zweige guter Werke

Christo dar, gleich jenen Kindern, und breiten wir vor ihm aus die

Gewänder gottgefälliger Handlungen, und nehmen wir ihn mystisch auf."



Königen und Mächten dieser Welt mit freimüthiger Stimme. Vor

dir stehen die Engel und Erzengel, die Thronen und Herrschaften,
und singen mit allen himmlischen Heerschaaren ohne Ende den

Lobgesang deiner Herrlichkeit: Heilig, heilig, heilig ist der Herr
Gott Sabaoth. Himmel und Erde sind voll deiner Herrlichkeit.

Hosanna in der Höhe! Gebenedeit, der da kömmt im Namen

des Herrn! Hosanna in der Höhe!"

Hierauf folgen noch fünf Oratione», aus welchen wir nur

die dritte, weil sie uns über den mystischen Sinn der Palmen

Aufschluß gibt, hier folgen lassen wollen: „O Gott! der du auf

wunderbare Weise auch in den unvernünftigen Geschöpfen die

Ordnung unsers Heiles hast zeigen wollen, verleihe, wir bitten
dich, daß die frommen Seele» deiner Gläubigen den mystischen

Sinn der Handlung einsehen, daß nämlich die vom himmlischen

Lichte erleuchtete und dem Erlöser entgegenziehende Volksmenge

heute Palmen- und Ölzweige ans seinen Weg gestreut hat. Die
Palmzweige bedeuten nämlich die Triumphe über den Fürsten des

Todes; die Ölzweige verkündigen gewissermaßen, daß die geistliche
Salbung gekommen sei. Denn schon damals erkannte jene glück¬

selige Volksmenge, daß vorgebildet werde, wie unser Erlöser,

gerührt von dem menschlichen Elende, für das Leben der ganzen

Welt mit dem Fürsten des Todes kämpfen und sterbend siegen

werde. Und deshalb bot sie ihm solche Dinge an, um damit

theils den Triumph seines Sieges, theils die Fülle seiner Barm¬
herzigkeit anzudeuten. Indem auch wir dieses mit festem Glauben

sowohl nach seinem geschichtlichen Vorgang, als auch nach seiner

Vorbildlichkeit festhalten, flehen wir dich, heiliger Herr, allmäch¬

tiger Vater, ewiger Gott! durch ebendenselben Jesus Christus,

unfern Herrn, inständig, daß wir in ihm und durch ihn, dessen

Glieder du uns werden lassen wolltest, den Sieg über die Macht

des Todes davon zu tragen und seiner glorreichen Auferstehung

theilhaftig zu werden verdienen. Der da lebt und regiert u. s. w."

Wir kennen nun den Ritus für die Palmenweihe. Aus ihm

ergibt sich für die Bedeutung der Palmen Folgendes:

l) Wie in den Zweigen des Baumes die verborgenen Säfte
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ihre Lebenskraft offenbaren, so in den guten Werken die christliche

Gesinnung. Die Palmzweige sind daher ein natürliches Sinnbild

der guten Werke des Christen.

2) Die Palmzweige sind ein Sinnbild des Sieges, den Jesus

Christus über den Tod davongetragen, des Triumphes, mit dem

er aus dem Grabe hervorgegangen.

3) Ebensosehr aber auch ein Sinnbild unserer eignen Hoff¬

nung, daß wir in der Vereinigung mit Christus über den Tod

siegen und einer glorreichen Auserstehung entgegengehen werden.

Zur öftern Erinnerung hieran pflegen die Gläubigen die Palmen

mit nach Hause zu nehmen, und bis zur nächsten Palmenweihe

aufzubewahren.

Zweiter Artikel.

Die priesterlichen Jnvokativrealbenediktionen.

8 171.

i) Die Segnung von Räumlichkeiten.

Indem wir der von dem römischen Rituale gegebenen

Ordnung uns anschließen, bringen wir zuerst die Benediktiouen,
sofern sie Räumlichkeiten betreffen, zur Darstellung.

s) Die erste Stelle nimmt hier die Benediktion der
Häuser (beiieclictio clomorum) ein. Die Benediktion der Häuser

kann thcils am Charsamstage, theils zu andern Zeiten des Jahres

vorgenpmmen werden. Je nach der Zeit der Vornahme ist auch
der Ritus verschieden.

Die Benediktiou am Charsamstag anlangend, so schreibt das

römische Rituale dafür folgenden Ritus vor:

Der Pfarrer begibt sich, mit den geistlichen Gewändern

(supevpelliceo et stola slba inäutus) angethan, und begleitet von



einem Diener, welcher ein Gefäß mit Weihwasser, das vor der

Eingießung des Chrisma ans dem Taufstein geschöpft ist, in die

einzelnen Wohnungen seiner Pfarrei, und spricht beim Eintritte:

„Friede sei diesem Hause und Allen, die darin wohnen!" Indem

er sodann die einzelnen Räume desselben mit Weihwasser be¬

sprengt, spricht er die Antiphon: „Wasser sah ich aus der rechten

Seite des Tempels hervorfließen, Allelujah; und Alle, zu denen

dieses Wasser gelangte, wurden gerettet, Allelujah, Allelujah,"

welcher er den Psalm >1-7.: „Preiset den Herrn, weil er gütig

ist n. s. w.," folgen läßt. Dieser Psalm erscheint insofern als

sehr passend für die Segnung, weil darin der Herr als der einzige

Helfer aus jeder Noth, als der einzige Schutz gegen jegliche

Gefahr dargestellt wird. Es liegt darin zugleich eine Mahnung

an die Hausbewohner, daß sie nur auf ihn ihr Vertrauen setzen

und in jeder Noth zu ihm ihre Zuflucht nehmen sollen. Nach

mehreren Versikeln und Responsorien (z. B.: „Zeige uns, o Herr!

deine Barmherzigkeit; Herr! erhöre unser Gebet u. s. w.") wird

die Segnung mit folgender Oration beschlossen: „Heiliger Herr,

allmächtiger Vater, ewiger Gott! erhöre uns, und würdige dich,

gleichwie du die Wohnungen der Hebräer bei dem Ausgange aus

Ägypten durch die Bestreichung mit Lammesblut (welches unser

Pascha, an dem Christus geopfert wurde, andeutete) vor dem

Würgengel beschützt hast, ebenso deinen heiligen Engel vom

Himmel herabzusenden, damit er alle Bewohner dieses Hauses

schütze, pflege, schirme, besuche und vertheidige. Durch ebenden¬

selben Herrn Jesus Christus. Amen."

Die Segnung der Häuser am Charsamstage ist, wie die

Oration besagt, zunächst eine Erinnerung an die Verschonung

der mit Lammesblut bestrichenen Wohnungen der Israeliten, und

hat einen ähnlichen Zweck. Daß sic grade am Charsamstage

geschieht, hat theils einen historischen, theils einen dogmatischen

Grund. Einen historischen, insofern auch der eben erwähnte Vor¬

gang in Ägypten am Osterfeste geschah; einen dogmatischen, inso¬

fern die Auferstehung Christi die Bürgschaft unserer Erlösung ist,

worin eine unendliche, die ganze Schöpfung umfassende Segens¬

strömung begonnen hat.
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Erfolgt die Segnung zu einer anderen Zeit des Jahres, so
unterscheidet sie sich von der eben beschriebenen nur dadurch, daß

sie eine andere Antiphon, nämlich: „Besprenge mich mit Hyssvp,

o Herr! u. s. w.," und einen andern Psalm, nämlich den soften:
„Erbarme dich meiner, o Herr! u. s. w>," enthält.

b) Die Segnung eines neuen Hauses geschieht mit fol¬
gender Oratio»: „Demüthig bitten wir dich, den allmächtigen

Herrn, für dieses Haus und seine Bewohner und seine Gegen¬

stände, daß du dasselbe segnen ch, heiligen ch und mit allen

Gütern vermehren wollest. Verleihe ihnen ans dem Thane des

Himmels Überfluß, und von der Fettigkeit der Erde die Bedürf¬

nisse des Lebens, und führe ihre Wünsche zur Erfassung deiner

Barmherzigkeit. Bei unserm Eingänge würdige dich daher, dieses

Haus zu segnen ch und zu heiligen ch, wie du dich gewürdiget

hast, das Hans Abrahams, Isaaks und Jakobs zu segnen; laß

innerhalb dieses Hauses die Engel deines Lichtes wohnen, und

dieses Haus und alle seine Bewohner beschirmen. Durch Christus,
unfern Herrn. Amen."

Hierauf wird das Haus mit Weihwasser besprengt.

o) Die Segnung des Brantgemaches, von der oben schon
bei dem Sakramente der Ehe die Rede war, geschieht nach den
bekannten Versikeln: „Unsere Hülfe ist im Namen des Herrn

u. s. w.," durch folgende Oration: „O Herr! segne ch dieses

Schlafgemach, und Alle, welche dasselbe bewohnen, auf daß sie

in deinem Frieden zusammenleben, in deinem Willen treu ver¬

harren, und ein hohes Lebensalter erreichen, und, mit vielen

Tagen bereichert, am Schlüsse ihrer irdischen Laufbahn zum Reiche

des Himmels gelangen mögen. Durch Christus, unfern Herrn.
Amen."

cl) Die Segnung eines neuen Schisses. Wenn man die

großen Gefahren erwägt, welchen der ans einem gebrechlichen
Fahrzeuge die unsicher» Wogen des Meeres durchschncidcnde

Schiffer ansgesctzt ist, so begreift man leicht, warum der fromme
Sinn unserer Vorfahre» auch für die Schiffe den Segen der
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Kirche begehrte, und diese jenen Wünschen entgegenkommt. Die

Segnungsformel lautet also: „O Herr! erhöre gnädig unser

Flehen, und segne ff dieses Schiff mit deiner heiligen Rechten,

und Alle, welche auf demselben fahren werden, sowie du dich

gewürdiget hast, die über der Sündfluth schwebende Arche Noes

zu segnen. Reiche ihnen, o Herr! deine Siechte, sowie du sie

dem ans dem Meere wandelnden Petrus gereichet hast, und sende

deinen heiligen Engel vom Himmel herab, aus daß er dieses

Schiff stets vor allen Gefahren beschützt nnd aus allen Unfällen
immer rette, mit Allem, was sich in demselben befindet. Geleite

du selbst deine Diener in den gewünschten Hafen, und verscheuche

von ihnen alle widrigen Ereignisse, und laß sie ihre Reise in

heiterem und ungestörtem Frieden zurücklegen, nnd nach Voll¬

endung und glücklicher Ausführung aller ihrer Geschäfte nach

kurzer Zeit mit aller Freude zu den Ihrigen heimkehren. Der
du lebst und regierst u. s. w."

Sodann wird das Schiff mit Weihwasser besprengt.

8 >72 .

2) Die Segnung von Feldern, Weinbergen und
Früchten.

Die desfallsige Benediktionsformel lautet: „Wir flehen zu
deiner Barmherzigkeit, allmächtiger Gott! daß du über diese

Erstlinge deiner Erzeugnisse, welche du durch gedeihliche Witte¬

rung nnd Regen hervorsprosfen ließest, mit deinem Segen ff über¬

strömest, und die Früchte deiner Erde bis zur Reife hinführest.
Verleihe auch deinem Volke, daß es dir immer für deine Gaben

danke, auf daß du von der Fruchtbarkeit der Erde die Seelen

der Hungernden mit reichlichen Gütern sättigest, nnd so der

Dürftige und Arme den Namen deiner Herrlichkeit loben. Durch
Christus u. s. w. Amen."

Hierauf folgt die Besprengung mit Weihwasser.
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lich bei den Prozessionen statt, die am Markus-, Frohnleichnams-

tage und in der Bittwoche gehalten zu werden pflegen. An dem
Frohnlcichnamsfeste wird nach einer entsprechenden Oration, die

jedoch in den einzelnen Diöcesen verschieden ist, der Segen mit
dem Venerabile unter den Worten ertheilt: „Der Segen Gottes,

des allmächtigen Vaters ch, des Sohnes ch und des heiligen

Geistes ch steige herab ans uns und die Früchte der Erde, und

bleibe allezeit bei uns! Amen."

Mit dem eben beschriebenen Segen ist der in vielen

Ritualien vorgeschriebene sogenannte Wettersegen (beneäietio
lempestolm) verwandt, der während der Sommermonate an Sonn-

nnd Festtagen am Schlüsse des Gottesdienstes gegeben zu werden

pflegt. Der Ritus dafür ist folgender: Bevor der Celebrant das

Johannisevangclium liest, exponirt er das Venerabile in der

Pyxis, singt hierauf das genannte Evangelium auf der Evangelien¬
seite, verrichtet sodann in der Mitte des Altares mehrere Gebete

um Abwendung alles Unglückes durch Blitz und Ungewitter,

und gibt endlich den Segen mit dem Venerabile. Da, wo kein
Tabernakel ist, das Venerabile also nicht aufbewahrt werden kann,

ertheilt der Celebraut den Segen entweder mit der bloßen Hand,

oder dem Kruzifixe, i)

Hierher gehört auch die in Deutschland übliche, sogenannte
Kräuter weihe (boneclietio Iisi darum) am Feste der Himmel¬

fahrt Mariens, welches darum auch leMum berlmrum oder Würz-

weihc genannt wird. ?) Nach dem Bam beiger Rituale
hätte diese Benediktion eineu dreifachen Zweck. Sie soll uns

nämlich:

1) 6t. Kit. knmberA., , ^r^eut.

2) Noch Oberthür's Geschichte der Ostfranken und K. W. Justi's

Leben der heiligen Elisabeth steht der Name der Stadt Würzburg

(blerbipolis) und der daselbst erbauten Marien- oder Frauenburg

mit dieser Sitte in Verbindung.
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1) Die Ehrenbezeugungen, welche die himmlischen Brautleute

einander erwiesen, vergegenwärtigen. Denn die Braut nannte

ihren Bräutigam Myrrhenbüschel, Feldblume, Thalblume, und
wird hinwiederum kostbares Nardenöl, eine Rose unter den Dornen

genannt.

2) Das Verlangen der Braut ausdrücken, die vor Liebe

schmachtet, und spricht: „Erquicket mich mit Blumen, stärket mich
mit Äpfeln; denn ich bin krank vor Liebe."

3) Das sür die sterbende Jungfrau schon bereitete Gemach

andeuten, die nichts anders wünscht, als zu sterben, und von

ihrem Bräutigam aus diesem sterblichen Leben geführt zu werden,

und nach dem Wohlgcruche seiner Salben zu laufen, um wieder¬

um in einem andern Leben mit dem vereinigt zu werden, dessen
Bett voll Blumen, dessen Getäfel von Cypressenholz ist, womit

die Seligkeit angedeutet wird.

Ich gestehe indessen, daß ich, wenn ich die der Bcnediktions-

formel nachfolgenden Responsorien und Versikeln ausnehme, in der

Formel selbst nicht die geringste Berechtigung zu einer solchen Er¬
klärung finde. Die drei, den Benediktionsritus bildenden Orationen

flehen um den Segen des Himmels weniger auf die Blüthen, als

vielmehr auf die Pflanzenwelt überhaupt, auf daß sie an Menschen

und Thieren sowohl ihre nährende, als ihre heilende Kraft

entfalten. Und aus der letztem scheint mir das Hauptgewicht zu
liegen. Wenigstens kommt sie in allen drei Orationen vor, ja

die zweite und dritte haben sie zum ausschließlichen Gegenstände.
Dieselben lauten also:

l. „Heiliger Vater! wir flehen demüthig und mit eindring¬

lichen Bitten zu deiner Barmherzigkeit, der du wunderbar Alles

aus Nichts erschaffen, der Erde verschiedenartige Kräuter her¬

vorzubringen besohlen, und in die Kräuter mannichfaltige Arznei¬

mittel zur Heilung des menschlichen Leibes gelegt hast, würdige

dich nach deiner Liebe, diese verschiedenartigen Kräuter zu segnen

ch und zu heiligen ch, damit Alle, welche an diesem Feste der

allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria davon ge-
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nießen werden, die gewünschte Gesundheit sowohl der Seele, als

des Leibes erhalten, und durch die Fürbitte ebenderselben durch

ihren Genuß so heilsam erfreut werden, daß wir im Gerüche
deiner Salben zu de» Pforten des Paradieses heranzutreten ver¬

dienen, was unser Herr Jesus Christus uns verleihen wolle. Der

mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen."

2. „O Gott! der du in der Gesammtheit der Kräuter Heil¬

mittel für die menschlichen Bedürfnisse bereitet hast, segne ch mit

der Rechten deiner Barmherzigkeit diese Sammlung von Kräutern,

damit jeder Kranke, der etwas davon genießt, deiner heiligen

Kirche wieder gegeben wird, und das erwünschte Geschenk der Ge¬

sundheit mit deiner Hülfe wieder erlange. Durch Christus, unser»

Herrn. Amen."

Die Richtigkeit unserer Erklärung vorausgesetzt, reiht sich die

fragliche Beuediktion sehr schön der früher besprochenen Benediktion

der Feldfrüchte an, und ergänzt dieselbe, indem dort der Segen

des Himmels ans die Pflanzenwelt in ihrer nährenden, hier

dagegen in ihrer heilenden Kraft herabgefleht wird.

Einen Grund, warum inan grade das Fest der Himmelfahrt

Mariens für diese Weihe gewählt habe, finde ich, das Bamberger

Rituale ausgenommen, nirgends angegeben.

8 173 .

3) Die Segnung verschiedener Speisen, besonders
am Osterfeste.

Hierhin gehören nach dem römischen Rituale:

s) Die Segnung des Osterlammes (benoll. g§ni pssolmlis).

Sie geschieht durch folgende Oration: „O Gott! der du durch
deinen Diener Moses bei der Befreiung deines Volkes aus

Ägypten als Sinnbild unsers Herrn Jesu Christi ein Lamm zu

schlachten und beide Pfosten der Häuser mit seinem Blute zu



besprengen befohlen hast, würdige dich, diese Kreatur des Fleisches,
welches wir, deine Diener, zu deinem Lobe zu genießen wünschen,

durch die Auferstehung ebendesselben Herrn Jesus Christus zu

segnen ch und zu heiligen ch. Der mit dir lebt und regiert n. s. w."

Jetzt folgt die Besprengnng mit Weihwasser.

b) Die Segnung von Eiern (benecl. ovorum): „Laß, wir

bitten dich, o Herr! die Gnade deines Segens ch ans diese Eier

herabkommcn, daß sie zu einer heilsamen Speise für deine Gläu¬

bigen werden, die sie, dir dankend, genießen, wegen der Auf¬
erstehung nnsers Herrn Jesu Christi. Der mit dir lebt u. s. w."

o) Die Segnung des Brodes (bonecl. panis): Wenn die

Einführung dieser Beuediktion auch nicht dem Papste Pius I.

(l42 —157) zugeschriebeu werden darf, weil die seinen Namen
tragende und von dieser Segnung handelnde Dckretale nnächt ist,

so kommt ihr doch ein hohes Alter zu. Denn es unterliegt keinem

Zweifel, daß die sogenannten Eulogien, d. i. die gesegneten

Brode, die man im Oriente und Occidente zum Zeichen der Kirchen¬
gemeinschaft sich einander zusendete, schon im vierten Jahrhundert

bekannt waren. Die Segnung geschieht mit folgendem Gebete:

„Herr Jesu Christel du Brod der Engel, du lebendiges Brod

des ewigen Lebens! würdige dich, dieses Brod zu segnen ch, wie
du die fünf Brode in der Wüste gesegnet hast, damit Alle, die

davon genießen, daraus die Gesundheit des Leibes und der Seele

schöpfen mögen. Der du lebst und regierst u. s. w."

Besprengung mit Weihwasser.

cl) Segnung des Salzes (beneä. salis). Man sehe die
Benediktion des Weihwassers.

e) Die Segnung neuer Früchte (bsnell. novorum

truMuum): „Segne ch, o Herr! diese neuen Früchte N., und ver¬

leihe, daß diejenigen, welche sie in deinem heiligen Namen ge¬
nießen werden, an Leib und Seele Heil erlangen. Durch Christus,

unfern Herrn. Amen."

Fluck, Liturgik. I. 36
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1') Die Segnung von genießbaren Gegenständen

überhaupt: „Segne ch, o Herr! dieses Geschöpf, damit es
ein Heilmittel für das menschliche Geschlecht sei, und verleihe

durch die Anrufung deines heiligen Namens, daß Alle, welche

davon genießen, die Gesundheit des Körpers und die Wohlfahrt

der Seele erlangen. Durch Christus u. s. w."

A) Die Segnung von gewöhnlichem Öle (benect. olei

simplicis). Nach einem vorausgcschicktcn Exorzismus folgt nach¬

stehende Oration: „Herr, allmächtiger Gott! vor dem das Heer

der Engel mit Zittern dasteht, deren geistliche Hülfe und Dienst¬
leistung anerkannt ist, würdige dich, herabzuschanen und zu segnen

ch und zu heiligen ch dein Geschöpf, dieses Öl, welches du aus
dem Safte der Frucht des Ölbanmes quellen ließest, und mit

welchem du die Kranken zu salben befahlst, auf daß sie nach er¬

langter Genesung dir, dem lebendigen und wahren Gotte, ihren
Dank abstattcn. Verleihe, wir bitten dich, daß Alle, welche sich

dieses Öles, das wir in deinem Namen segnen ch, bedienen wer¬

den, von aller Schwäche, Krankheit und Nachstellung des bösen
Feindes befreit werden, und so alles Unheil fern bleibe von

deinem Geschöpfe, welches du durch das kostbare Blut deines

Sohnes erkauft hast, damit cs nie durch den Biß der alten feind¬

seligen Schlange verwundet werde. Durch ebendenselben Christus
n. s. w."

b) Segnung des Weines am Feste des heiligen

Johannes, des Evangelisten. Sie ist nur in Deutschland

gebräuchlich. Wann und von wem sie zuerst eingcführt worden

sei, kann nicht angegeben werden. Der ziemlich ausführliche

Ritus ist nach dem Rituale für die Diöcese Limburg der

Hauptsache nach folgender:

1 ) Nach den bekannten Vcrsikeln und Responsorien: „^ä-

^utorium noslrum etc.," wird das Johanniscvangclium, wie in

der Messe, gebetet.

2) Hierauf folgt der Psalm 22.: „Wenn der Herr mich

regiert, so wird mir nichts fehlen u. s. w.," der aus einem zwei-
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fachen Grunde recht passend für unfern Segnungsritus zu sein
scheint, thcils wegen des Verses 4 .: „Wenn ich auch wandte
mitten im Todesschatten,so will ich doch nichts Übles fürchten, weil
du bei mir bist," mit dem die Kirche auf die wunderbare Rettung
des heiligen Johannes, theils wegen des Verses 5.: „Du hast
mein Haupt mit Öl gesalbt, und mein berauschender Becher, wie
herrlich ist er!" womit sie auf die Liebe des Johannes hin-
deuteu will.

3 ) Nach mehreren Verstkeln und Respvnsorien werden sodann
drei Orationen gebetet, von denen wir nur die letzte, als den
eigentlichen Zweck der Segnung genau bezeichnend, hierhersetzen
wollen: „O Gott! der du für das Menschengeschlecht das Brod
zur Speise und den Wein zum Tranke erschaffen hast, damit das
Brod den Leib stärke, und der Wein des Menschen Herz erfreue,
und der du dem heiligen Johannes, deinem geliebten Schüler,
eine so große Gnade erwiesen hast, daß er nicht allein von dem
Trinken des Giftes unverletzt blieb, sondern auch in deiner Kraft
die vom Gifte Getödteten wieder auferweckte, verleihe Allen,
welche diesen Wein trinken, daß sie davon die geistige Freude des
Herzens und das ewige Leben zu erlangen verdienen. Der mit
dem Vater n. s. w."

4 ) Den Wein mit Weihwasser besprengend, spricht der
Priester: „Der Segen des allmächtigenGottes, des Vaters ch
n. s. w., steige über diesen Wein herab und bleibe allzeit aus
ihm! Amen."

5 ) Zum Schlüsse wird der gesegnete Wein den Anwesen¬
deil mit den Worten gereicht: „Trinke die Liebe des heiligen
Johannes!"

1) Bekannt ist nämlich die Sage: Ein gewisser Götzendiener Aristodemus
habe dem heiligen Johannes einen vergifteten Becher mit dem Bemerken
zum Trinken dargereicht, daß er Christ werden wolle, wenn Johannes
ohne Schaden zu nehmen den Wein tränke. Johannes trank, und blieb
unversehrt.

36 *
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Aus dem Gesagten ergibt sich für die Bedeutung dieser

Segnung Folgendes: Sie enthält

1) den Wunsch, daß Gott Alle, welche von diesem Weine

kosten, gleich Johannes seines Schutzes in zeitlichen Gefahren

würdigen;

2) den Wunsch, daß er alle davon Trinkenden der glühenden

Liebe des heiligen Johannes theilhaftig machen möge.
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