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EINFUHRUNG, 

Seit der W ende vom Z\Veiten zum dritten J ahrhundert, sichel' 
abel' wahrend des drittens J ahrhunderts, erfolgte der Ubergang  
der Haus - zur Gemeindekirchel • Bis  dieser Zeit fanden die Versam-
mlungen cler Christen  Privathausern statt; diese   hatten den 
Nam en:           

 diesen Raumen feier t en die Chri st en der Urgemeinde die 
Eucharistie. Die Apostelgeschichte beri cht et:     kamen sie 
Tag  Tag     im Tempel zusammen , brachen  Hause da s 
Brot und nahmen die Sp eise  Freude und Lauterkeit des Herzens»6. 

 der Apostelgeschichte findet sich auch der Bericht  die sonntagli-
che eucharist ische Vers ammlung: «Am ersten Tage der Wo che aber, da 
die  zusammenkamen, das Brot  brechen...»", 

Die Didache (am Ende des 1. Jhs.) informiert uns  die Feier 
del' Eucharistie am Sonntag:      

    7 . 

J ustin schildert uns den sonntaglichen Gottesdienst der Ge-
. d   '  " 1  'meIll  e: «       ...      

... , ,  "     -,  "    '" ''''   "    

         8. 

 zum 4. Jh. \Var die KOlnmunion der Glaubigen nicht  die 

"1 .  S a u s e r,       Kunst. Sinnbild und Glaub ensau ssage, 
Inn sbru cl< 1966,  468. 

2. Apostelgeschichte '1, 13. 
3. Apostelgeschichte 5,42. 
4. Romer 16, 5. 
5. Apost elgeschichte 2, 46. 
6. Apost elgeschichte   7. 
7. Didaclte  1. 
8. J u s t   Apologia 67, 3-5 und 65. 
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Regel  jed er Messe, sondern die Christen nahmen die Eu charistie 
auch mit na ch Hause und kommunizierten wahrend der Woche selbst . 

  erste n deutlichen Bericht   Selbst spendung der Kommunion 
  der aufbewahrten Eu charistie  Privathausern gibt TertuIIian D• 

Eb enso berichten Hippolyt, Cypri an , Basilius der Grosse u.a. Ahnli che 
Elemente oder paraIIele Phanomene, wie die Aufb ewahrung der Eu cha-
ristie ausserhalb der Kirche seitens der Christen , finden sich inden 
religiosen Brauchen der Jnden nnd Heiden: 

 Juden. 

Nach Leviticus 7,16 konnten die Juden OpferfJeisch bis auf den 
nachst en Tag aufbewahren, wenn die Opfergabe gelobt oder freiwiIIig 
war. Was vom OpferfIeisch am dritten Tage noch   bIieb, ,vurde im 
Fener verbranntl°. Den Juden war es aber verboten, OpferfIeisch  
dem Dankfriedopfer bis zum niichsten Tag aufzubewahren; sie solIte n es 
an demselben Ta ge essenll •   Fleischreste vom Pascha-E ssen durften 
auch nicht am nachsten Tag gegessen werden, sondern musst en ver-
brannt werde n12•   J uden sammelten  der   am sechsten Tage 
die dopp e1te Menge   und bewahrten davon  den Sabbat, 
aufgrund eines gottlichen Befehles, auf13 • Exodus 16, 33-34 heisst es: 
«Moses sprach zu Aaron: Nimm   Behiilt er,   Gomer Man-
na hinein und st elIe ihn vor den Herrn , um ihn   kunftigen Geschle-
chte r aufzubewahren. Wie der Herr Moses befohlen hatte, so ste IIt e Aaron 
ihn vor die Gesetzestafeln14 hin zur Aufbewahrung»). 

b) Heiden. 

  Heiden hatten die Gewohnh eit, die Reste des OpferfIeisches 
zu essen oder auf den Markt zu      Es gibt keinen deutlichen 
Hinweis , ob sie sie an demselben Tag, an dem die Opfer stattfanden, 
assen, oder ob   sie aufbewahren konnten. 

1m Traumbuch des Art emidoros  Daldis , eines heidnis chen 

9. l' e r t  11  a  Ad uxorem  5; De oratione   
10 . Leviticus 7,17-18. 
11. Leviticus 7, 15 und Exodus 29, 34 . Leviticus 8,32 . 
12. Exodus 12,1 0.  
'l3. Exod us 16, 5 und 16 , 19-24 und 29.  
14. Vgl. Brief an die Hebraer 9, 4. 
15. 1 Brief an die Korin th er 8, 1-1 3. Aposte lg. 15, 29 und 21,25. Offenbarun g 

2,15 und 20. 



 J ohanhes  Volanakis 

Schriftstellers des 2. J ahrhunderts, liest man diese eigenartige Traum-
auslegung: «Wenn Leute, die nicht krank sind und keinerlei Schmerzen 
haben, traumen, sie erhielten  einem Gott im Orakeltraum oder 

  einem Arzt) ein Rezept, oder sie nahmen  den Opfergaben auf 
dem Brandopferaltar ein Teilchen als Hilfs- oder Heilmittel mit nach 
Hause, so werden sie krank werden oder an einem Teil des Korpers 
Schmerzen haben. Denn nicht die Gesunden  der Heilmittel, 
sondern die Krankell>,l6. 

Dies setzt voraus, dass in der  Heilmethode die 
Verwendung   eine besondere Rolle spielte. Die auf 
den Altar niedergelegten und damit in den Besitz der Gottheit 
gangene Gabe war durch das Opfer und die  mit dem Altar 
geweiht und galt im Volksglauben als \virkungskraftig. So benutzte 
man sie als Heilmittel und als  Schutzmittel. 

Es war Volksbrauch, dass man beim privaten Opfer die Opfer-
spenden auf den Altar legte, im Opfermahl etwas davon genoss  

danach den Rest, als geheiligte Gabe nach Hause mit, nehmen konnte. 
Diesen Brauch setzt wenigstens das Martyrium des Pionius voraus. 
Danach hat Euktemon, der Bischof  Smyrna, in der Decianischen 
Christenverfolgung seinen Glauben verleugnet. Mit dem Opferkranz auf 
dem Haupte hatte er bei der Tyche des Kaisers und bei den Schicksals-
gottinnen geschworen, dass er kein Christ sei. AIs starkste Probe auf 
seine Verleugnung bucht es der Passioschreiber, dass der Bischof per -
sonlich ein Lamm als Opferspende in das Nemeseion gebracht, dort 
etwas davon gegessen und dann das  gebratene Lamm nach Hause 
getragen habe1 7 • Man beachte, dass diese Szene in Kleinasien spielt, und 
dass aus kleinasiatischem Kulturkreis heraus Artemidoros seine Traum-
auslegung schrieb. 

Vielfach war die zum Tempel oder Altar gebrachte Gabe ein 
Opferbrot, das unter dem sprechenden Namen  «Gesundheit», 
«Gesundheitsbrot», oder «Gesundheitskuchen» wieder mit nach Hause 
genommen wurde. Die  F. J. Dolger aus antiken Lexikographen 
zusammengestelIten Beispiele haben das bewiesen1B• 

Noch im vierten christlichen J ahrhundert hatten die Heiden die 
gleiche Sitte. Zeno  Verona stelIt seinen Christen eindringlich die 
Nachteile vor Augen, die sich aus der Ehe einer Christin mit einem 

16.  r t e m  d  r  s, Oneirokritika  22 (8. 215 Hercher). 
17. Martyrium  18,13 (8. 111,  20 - 24 Gebhardt) . 
18. F . J. D  g e r, Antike und Christentum 1 (1929) 5 ff. 



bie Autb e\vahrung cter EucharistI e   

lleidnischen Manne ergeben    Zur Erli:i.uterung und Warnung 
ste llt er die Unzutraglicllk eiten kraftig  die aus den einander 
entgegengesetzten Pflicllten der beiaen Ellegatten entstellen. Wenn zu-
falli g die Festtage  Heid en und  auf den gleicllen Tag fal -
len, dann gellt der Mann  den lleidnischen T empel und die   

die ch rist liche Kirche. Das   jedem cler beiden Ellegatten geti:i.tigte 
Opfer verlangt  Dien er, Gefasse usw.   daraus ergeben 
SiCll schon Schwierigkeiten: «Wenn diese Opfer   getrennt verrichtet 
werd en, so niitzt das nichts. Sie kommen aus demselben Hause und kell-
ren  das gleiclle Haus  und, wenn auch niCllt durcll absicllt licllC 
Verm engung, so werden sie docll durcll Irrtum zusammenkommen»to. 

Die Gabe der Frau ist das euc harist ische Brot, \vas besonders 
au s dem Worte hervorgeht, dass ihr   ungeweillten Christen , 
d.ll .       nicht    Sakrileg an geschaut \verd en darf2 0 • 

Die Bem erkung, class die   dem heiclnischen Mann und  der 
cllr ist licllen Frau  clem Heiligtum na cll Hause gebracllten Opfer-
gaben «wenn ni Cllt du rch absicht liclle Vermengung, so doch durcll 
Irrtum      damit venvechs elt werden konnten , 
macht deutlich, dass au ch die  den heidnischen Te mpel gebrac ht e 
Gabe des lleidniscllen Ehem annes ein Opferbrot oder Opferkucllen war. 
Nach der Art , wie Zen o   dieser Sitte spricht , handelt es sich nicht 
nur   vereinzelte Erscheinungen , sondern um einen ganz selbst ver -
standlichen Brauch sein er IIeidnischen Umwelt. 

Wir werden dabei bedenken   dass der Volksbrau cll SiCll 
vi elfa cll  nichts vom Priesterbraucll unterscheidet, und dass das Vor-
bild des frommen Priesters Volkssitten    st i:i.rken hilft. 
«Gera de hier mochte ich» -schreibt F. J. «auf einen  
pflichtmassigen Priesterbrauch llinweisen, der uns  Gellius  der 
zweiten Hi:i.lfte des zweiten JI1S. aus Yiel alteren  

  ist»). Danach muss te der Flamen Dialis am Kopfende seines 
Bettes eine Kapsel llaben, worin ein e besondere Art  Opferkuchen 
aufbewalll't \vurde2l • Na ch   das «GesundlIeit sbrot») 
und das Opferteilchen als Heilmittel \vel'den wir diese Kapsel mit 
ferkuch en \vohl niCllt anders  bew erten haben als eine Art Schutzmit-
t el, gena u so wie  der cllr ist licllen Zeit des vierten JI1S. die Evange-

19.    Vel'Ona, Liber  Trac tatus 5,8 (8.54 Ballerin i) . 
20. Genau wie  der Antik e. Vgl.    e ]  d  r, Aethiopika   19 (8. 

118  26 f. Bekker ). 
21. G e ] ]  u,s, Noct es Atticae  15, § 14   25 f. HeI·tz). 
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Jien - KapseJn, die man  Nachahmung antiker Sitte ebenfa]]s als 
Schutzmittel an das Bett band, oder das FHischchen mit Segensol vom 
Martyrergrab, das sogar ein Bischof wie Theodoret  Cyrus an seinem 
Bette aufhing22. 

Nach dem Brauch des heidnischen Flamen Dialis wundern wir 
uns nicht mehr, wenn Christen bei ihrem Opfer einen Ersatz suchten 
und zur Eucharistie griffen. Die Fa]]e,  denen Christen die Euchari-
stie als korperliches Heilmittel gebrauchten2J, sind    Antike 
her verstandlich. Die hohe Schiitzung der Eucharistie als Leib und Blut 
Christi wirkte nattirlich dabei mit24. 

 Q UELLE  

1. Aufbewahrung der   Pri(iathiiusern der Gliiubigen. 

Bis zum 8. Jh. war es den Laien erlaubt, nicht allein im Krank-
heitsfalJ, sondern auch an Tagen  liturgische Versammlung sich 
selbst die Kommunion  spenden.  der Frtihkirche wurden an Ferial-
tagen keine Messen gefeiert; die Christen durften einen Teil des eucha-
ristischen Brotes und Weines  ihre Wohnungen mitnehmen, um sie 
dort  geniessen25. 

Mit der Hauskommunion war die Aufbewahrung der Eucharistie 
 Privathausern verbunden, die durch alte Dokumente als sicher er-

wiesen ist. Ftir das 3. Jh. stehen uns Zeugnisse besonders aus Afrika und 
Rom zur Verftigung. Tertu]]ian spricht  der hauslichen Aufbewahrung 

 seinen Schriften «Ad uxorem» und «De oratione». Indem er im ersten 
dieser Traktate die Vbelstiinde einer Ehe zwischen Gliiubigen und Un-
glaubigen aufziihlt , rat er dem glaubigen Ehepartner, insgeheim  
kommunizieren; falls das aber unmoglich sei, moge er wenigstens eine 
Verunehrung des Leibes und Blutes Christi vermeiden:  sciet ma-
ritus, quid secreto ante omnen cibum gustes; et si sciverit panem  
i]]um credit esse qui dicitur»26. 

 «De oratione) erwahnt er kurz Empfang und Aufbewahrung 
des. Leibes Christi durch Laien: «Accepto corpore Domini, et reservato, 

22.  h e  d  r e t, Historia religiosa 21  1244 Noesselt). 
23. Vgl F. J . D  g e r,   528 ff . 
24. F . J. Dolger, Antike und Christentum 5 (1936) 242-245 . 

. . 25. A-C.  a r t  m  r t, Handbuch der Liturgiewissenschaft, Band  (1963), 
S. 473. 

26.  e r t u 11  a  Ad uxorem   L. 1, 1296. 
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utrumque salvum est, et participatio sacrificii, et executio oficii»27. 
Aus Rom erzahlt Novatian die Geschichte eines schlechten 

Christen, der, eben  eucharistischem Opfer kommend, heidnischen 
Schauspielen beiwohnte, wahrend er die Eucharistie bei sich trug28. 

 der Apostolischen Oberlieferung empfiehlt Hippolyt den 
Glaubigen darauf  achten, dass  oder  oder an-
dere Tiere  der zu Hause aufbewahrten Eucharistie nichts nehmen. 
Hippolyt empfiehlt auch den   vor der Eucharistie keine 
Nahrung  sich nehmen: «Omnis autem festinet ut  infidelis gustet 
de eucharistia aut ne sorix aut animal aliud aut ne quid cadeat et 
pereat de eo. Corpus enim est Christi edendum credentibus et  con-
temmendum. Calicem in nomine enim Dei benedicens accepisti quasi 
antitypum sanguinis Christi. Quapropter nolit effundere ut  sps 
alienus uelut et contemnente illud delingat: reus .eris sanquinis Christi 
tamquam qui spernit prae  tium, quod conparatus est»2 G. 

Cyprian spricht   Aufbewahrung in seiner Schri.ft 
«De lapsis»:  cum quaedam arcam suam, in qua Domini sanctum fuit, 
manibus indignis tentasset aperire, igne inde surgere daterrita est ne 
auderet attingere»)3  

 der Schrift  dominica oratione» spricht er  der  
Kommunion der  «Dass aber dieses Brot uns taglich zuteil 
werden moge, darum bitten wir deshalb, damit wir, die wir in Christus 
sind und seine Eucharistie jeden Tag als Speise des Heils empfangen, 
... Christus, taglich uns gegeben werde, damit wir, die wir in Christus 
bleiben und leben,  seiner Heilung und seinem Leibe uns nicht ent-
fernen»31 , 

Derselbe Kirchenvater schreibt an anderer Stelle: «Quotidie 
calicem sanguinis Christi bibere»32, 

. Man ist der Auffassung, dass die tagliche Kommunion Aufbewah-
rung der Eucharistie bedeutet, auch ausserhalb der Kirche, weil die 
Feier der Eucharistie an Fastentagen (Mittwoch, Freitag -auch Samstag 
in den Abendlandern- und vierzig Tage vor Ostern, mit Ausnahmeam 
Sonntag und an den Feiertagen der Heiligen) verboten war33, 

27 .  e r t u!!  a n, De       L. 1, 1183. 
28.  a t  a n, De spectaculis 5, CSEL 3,3,8. 
29 .   !  t, Traditio Apostolika,  2-4 (DIX S. 59) . 
30 . C  r  a n, De !apsis 26,   L. 4, 500 f. 
31. C  r  a n, De dominica oratione 18.   L. 4,548 f. 
32. C  r  a n, Brief 56, 1.   L. 4,360. 
33.    ()      1959,  120, Vgl. 

eEOAorIA,   ,  4 43 
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1m 4. Jh. war es schon zur Regel geworden, dass nur Priester oder 
Diakone die heilige Eucharistie reichen durften. Dieses bezeugt Basi-
lius der Grosse, der im 93. Brief ausnahmeweise erlaubt, dass  Verfol-
gungszeiten Laien selbst kommunizieren durften; ebenso weist er auf 
den Brauch  Alexandrien und Agypten hin, wo jeder Laie die hei-
lige Kommunion  seinem Hause aufbewahren und sich selbst spenden 
d urfte: «KaL       xaL   

  xaL     xaL  ....   
          

           
   xaL        

  ...    xaL    xaL  
            otxcp  xaL 

             

 xaL          
 ,       xaL  

    XC(L         
xaL         xaL   

             
           

J ohannes Chrysostomus wendet sich gegen den schlechten Brauch 
seiner Zeitgenossen, die selten kommunizierten. Er empfiehlt, nach guter 
Vorbereitung, ofter Kommunion zu halten:    

 (d.h. die Glaubigen zu kommunizieren) ...     
            

 ....           
xC(eC(pov   5. 

Nach Hieronymus war die tagliche Kommunion noch im 5. Jh. 
   Das darf man so verstehen, dass die Laien die Eucharistie 

S  k r a t u s,   5, 22. S  s  m e n  s,   7,19. Mittwoch und Freitag wa,ren 
als Fast entage schon am Ende des 1 . Jhs . festgestellt:  /)/;   

  Dida,che 8,1. Am Anfang des 3. Jh. wurde  Rom auch der Samstag 
 diesen addiert. Die Fastenzeit  vierzig Tagen  Ostern wurde am Anfang' 

des 4. Jh . festgesetzt (VgI, 5 Ka,non ,  Okum. Konzil). 
34.  a s i  u s d e r G r  s s  Brief 93,   G. 32, 48/. - 485. 
35. J  h a n n e s C h r  s  s t  m u s, Homilia, 5 an den Brief  Timoth eus, 

  G. 62, 529. 
36 .   a r t  m  r t , Handbu ch der Liturgiewissenschaft, Band  S. 47/• . 

Auch:  e r  n  m u s, Ad Pamachium  49,   L. 22, 511 . Vgl. F. J. D  1-



Die Aufbewahrung der Eucharistie 675 -----------------------------_.. 

nicht nur im sonntaglichen Gottesdienst empfangen, sondern auch in 
der Woche im Hause nehmen durften:  ejunium Sabbati, et Euchari-
stiae suptio quotidiana. De Sabbato quod quaeris, utrum jejunandum 
sit; et de Eucharistia, an accipienda quotidie, quod Romana Ecclesia 
et Hispaniae observare perhibentur scripsit quidem et Hippolytus vir 
disertissimuS»3 7. 

Die Gepflogenheit, die Eucharistie im Hause  verwahren, ist 
zur selben Zeit in einer merkwiirdigen Erzahlung des Augustinus erwahnt, 
nach der seine Mutter ihr blindgeborenes Kind geheilt haben soll, indem 
sie ihm die Eucharistie als Pflaster auflegte: «Aug. Tace, obsecro: qui 
loquaris ignoras. Nonnulli clausis oribus nati sunt, et eis a medicis sund 
aperta. Erat apud nos Acatius quidam, honesto apud suons ortus loco: 
clausis oculis natum se esse dicebat; sed quia intus sani palpebris coha-
erentibus  patebant, medicum eos ferro aperire voluisse, neque hoc 
permisisse religiosam matrem suam, sed id effecisse imposito ex Eucha-
ristia cataplasmate, cum jam puer quinque fere aut amplius esset 
annorum, unde hoc se satis meminisse narrabat»38. 

Der  den agyptischen Christen hochverehrte Schenute, der 
Vorsteher des Klosters  Atripe (t 466), filhlte sich veranlasst, mit 
aller Scharfe dagegen Einspruch zu erheben,  ein Gemeindeglied 
Hostien  der Abendmahlsfeier mit nach Hause nimmt. Auch nicht 
so viel wie ein Senfkorn soll der Priester oder der Diakon dem iiberlas-
sen, der ihn um diese Vergiinstingung bittet»39. 

J ohannes Moschos spricht in seinem Werk  Spirituale 
(Anfang des 7. Jhs.) iiber die Gewohnheit der Glaubigen, am Grundon-
nerstag  zu halten, die Eucharistie das ganze J ahr zu Hause 
aufzubewahren und nach Bedarf zu gebrauchen. Am Griindonnerstag 
des nachsten J ahres sollten die Glaubigen die Eu charistie erneuern. 
Er erzahlt  einem Christen in Seleukia der  am Griin-
donnerstag genommen und sie im Schrank aufbewahrt hatte.  dieser 
Zeit ist er zu einer Reise nach Konstantinopel aufgebrochen und hatte 
die Eucharistie in seinem Schrank vergessen. Der Herr dieses Christen, 
der bis zum nachsten Griindonnerstag  der Fahrt noch nicht zuriick-

g e r, Antike und Christentum, 5 (1936), S. 239. F. J. D  g e r meint,  es ein 
k!arer Beweis  die Aufbewahrung der Eucharistie  Privathausern ist. 

37.  e r  n  m u s , Epistola 71, Ad Lucinium,  :11'1 . L. 22, 672. 
38.  u g u s t  n u s, M.P .L. 45,1 315. 
39. L e   1 d t, Schenute  Atripe und die Enststehung des nationa! 

agyptischen MOnchtums = TUNEX 1 (Leipzig 1903) 184 . Vgl. au ch S. 31  G. J . 
D  g e r , Antike und Christentum 5, 1936, S. 241) . 
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gekommen war, wollte die Eucharistie verbrennen, weil sie nicht noch 
ein J ahr im  ause liegen sollte 4  

Wir konnen  noch gut vorstelIen, in welcher Weise die Eucha-
ristie in den Hii.nden der Laien im  Gebrauch Verwen-
dung fand. Einen sehr  Beleg haben wir gegen Ende des 7. 
Jhs.  Syrien in den Canones J acobs  Edessa. Der Presbyter Addai 

 schreibt an J acob: «Da sich nii.mlich Leute finden, die Teil-
chen  Sakramenten nehmen und dieselben sogar als eine Art  

Zauberbii.ndern zusammennii.hen und in einen Beutel binden oder sich 
als Amulette anhii.ngen oder in ihre Betten legen und in die Mauern 
ihrer Hiiuser,  mochte ich fragen, ob es sich ziemt, dass dies geschieht, 
oder wenn es sich nicht geziemt, welche Strafe diejenigen empfangen 

 die  etwas tun ?»41. 
Darauf wird ihm die Antwort: «Die aber, die jenen Frevel begehen 

in betreff der  Sakramente des Leibes und Blutes 
Christgottes, dass sie dieselben  wie irgendwelch andere gewohnliche 
und den Christen  Dinge ansehen, dass sie dieselben auch 
mit dem Kreuz oder mit Gebeinen der Heiligen und geweihten Gegen-
stii.nden  den Hals sich hiingen oder wie zum Schutz  ihre Betten 
oder  die Mauern ihrer Hii.user legen oder  Weinberge oder Giirten 
oder Parks oder  zum Schutz  etwas korperlichem (ver-
wenden) und nicht bedenken, dass diese heiligen Sakramente alIein 
Seelenspeise derer sind, die das Kreuzzeichen Christi tragen, und Sauer-
teig und Unterpfand der Auferstehung  den Toten und des ewigen 
Lebens,die sollen, wenn es Kleriker sind, durchaus abgesetzt und drei 
J ahre lang  der Abendmahlsgemeinschaft ausgeschlossen werden 
und solange sich unter den  befinden. Sind es aber Laien, 
sollen sie vier J ahre lang  der Abendmahlsgemeinschaft ausgeschlos-
sen werden und  unter den  befindellJ)42. 

Wenn man diesen Text  der Zusammennahung eucharisti-
scher Brotteilchen  einem Phylakterienband liest, dann  man 
sich an einen anderen syrischen Schriftsteller erinnern, der auf einen 
iihnlichen Brauch anzuspielen scheint. Um 400 sagt niihmlich der syri-
sche Dichter Cyrillonas  Christus: «Er verband die Geheimnisse wie 

 einer Perlenschnur und hing sie sich  den Hals; er legte die Ge-
heimnisse auf seine Brust wie kostbare Berylle; mit den Chalkedonen 

40. J  h a  e s   s c h  s, Pr'atum SpitituaIe, M.P.G. 8'7, 2936 - 293'7. 
41. C. Kayser" Die Canones Jacob's vonEdessa, Leipzig 1886,  
42. C.  a  s e  Die Canones Jacob's  Edessa, Leipzig 1886, S. 13 -  



677 Die Aufbew(J.J1rung der   

der Vorbilder   er seine Menschheit und trat herzu zum 
Opfer»43. 

Das ist im Zusammenhang sicher bildlich gemeint, aber neben 
den vorhin genannten Text gehalten, ist dies mindestens  
Es ist moglich, dass  das J ahr 400 schon ahnli che Brauche mit der 
Eucharistie vorkamen. Dies alles mutet  heute vielleicht recht 
sonderbar an; aber damals war dies nicht einmal  aufHillig. Die 
Einmauerung der Eucharistie 11atte sogar im neunten Jh. noch ihr 

 im Abendland. Die Synode  C e1c h  t in England im 
Jahre 816 gibt im Kanon 2 die Bestimmung: «Jede neugebaute Kirch e 
soll vom Bischof geweiht und neben den Reliquien auch die Heilige 
Eucharistie in einer capsula niedergelegt (im sepulchrum des Altars 
eingemauert) werden, und falls keine Reliquien vorhanden sind, die 
Eucharistie allein»44. 

Durch Beda wissen wir, dass die Aufbewahrung der Eucharistie 
in Privathausern noch im 7. Jh. in den Westlandern zulassig war. Er 
erzahlt, dass ein junger Mann namens Coedmon das  seines 
nahen Todes hatte, als er nachts mit Freunden spielte. Da er nicht ohne 
Viaticum sterben wollte, erkundigte  sich, ob sich die Eucharistie im 
Hause befinde: «Interrogavit si eucharistian intus  

 neuerer Zeit erlaubte die Kongregation  Glaubensfragen 
am 10. August1841 , dassden wegen ihres Glaubens eingekerkerten 
Christen  Tongking die heilige Eucharistie gebracht wurde, damit 
sie im Geheimen kommunizieren konntenH • 

2. Aufbewahrung der Eucharistie  Hausern der Priesterund 
des Klerus allgemein. 

Wenn die Glaubigen die Eucharistie in ihren Hausern aufbewah-
ren konnten, dann konnten  selbstverstandlich auch die Priester und 
der Klerus allgemein. Nach dem Bericht des Dionysius  Alexand-
rien, nachdein der Greis Serapion in Todesgefahr seinen Enkel nachts 

 dem Priester der Gemeinde geschickt hatte und die Heilige Kom-

43. C  r  J J  a s, Erste Homilie   das PascJla Christi,  6, 31 (Lan-
dersdorfer) . 

44.  e f e   KonziJiengeschichte IV2, 8. Vgl. F. J .   Antike und Chri-
stentum 5 (1936) 241 - 242. 

45.  IV, 24. · 
46. L.  s e  ]1  f e  Handbuch der Katholischen Liturgik, II (Freiburg  

Br. 1933) 299 - 300. 
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munion (Viaticum) empfing4 7, kann man annehmen, dass die Eucha-
ristie wahrscheinlich  dem Hause des Presbyters aufbewahrt wurd e. 

Vom 4. Jh. haben ,vir diese Information  Vita sancti Ambrosii: 
Paulinus schreibt in seinem Bericht  den Tod des Ambrosius: Bi-
schof Honoratus, der im oberen Teil des Hauses wohnte, wurde durch 
eine Stimme aufmerksam gemacht, dass der Heilige dem Tod e nahe sei. 
Sofort stieg er hinab und brachte ihm den Leib des Herrn: «Honoratus 
etiam sacerdos Ecclesiae Varcellis cum in superioribus domus se ad 
quiescendum composuisset, terio vocem vocantis se audivit, dicentisque 
sibi: Surge, festin a, quia modo est recessurus. Qui descendens, obtulit 
sancto Domini corpus: quo accepto ubi glutivit, emisit spiritum, bonum 
viaticum secum ferens; ut  virture escae anima refectior, angelorum 
nunc consortio, quarum vita vixit in terris, et Eliae societate laetetur))48. 

Der um die Wende des 9. Jhs. entstandene  de gradibus 
Romanae  enthalt im Anschluss an die Liturgie der Priester-
,veihe die Bestimmung: «Tollit vero pontifex oblatas integl'as et dat 
singulis novitiis presbyrteris, et inde communicantur usque dies VIII»49. 
J eder  den neugeweihten Priestern erhielt also vom Papst ein ganzes 
konsekriertes Hostienbrot; davon  er  Tage lang kommunizie-
ren, offenbar in der Weise, dass el' davon je einen Partikel bei der 
Kommunion seiner Messe mitverwendeto°. 

Auf diese Weise so11 er im Anfang seiner priesterlichen Opfel'-
tatigkeit fest mit dem priesterlichen Tun seines Bischofs verbunden 
werden. Der Brauch wird bestatigt durch den schon erwahnten, etwas 
alteren Ordo  Saint - Amand, nur wird darin eine Kommunion an 
vierzig Tage vorgesehen und das konsekrierte Brot wird mit dem Na-
men «fjrmat a oblata)) bezeichnet: «Deinde (nach der Weihe) offerunt 
pontifici ante omnes presbyteros et communicant similiter eodem die 
ante omnes. Et accipit unusquisque a pontifice firmata oblata de altare, 
unde et communicant XL diebus))Ol. 

Diese vierzigtagige Kommunion ist  derselben Zeit auch auf 
die Bischofsweihe  wie der aus dem 8. Jh. stammende 
romische Ordo  die Ordinationen zeigt: «Dum vero yenerit ad com-
municandum, dominus apostolicus porrigit ei formatam atque sacratam 

1i7 .  u s e b  u s, Kil'chengeschichte  4, M.P .G. 20,632. 
48. Vita sancti Ambrosii, M.P.L. 14, 46. 
49.  d r  e u, Ol'dines Rom ani  199. 
50. J .  J u  g m a   Liturgisches Erbe und Pastorale Gegenwart (1960) 

383 - 384. 
51.  d r  e u, Ordines Rom ani  285. 
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oblationem; et eam  ipse episcopus ex ea communicat super 
altare, et ceterum ex ea sibi reservat ad communicadum usque ad dies 
quadraginta»)S2. 

Moglicherweise hat der hier erwahnte neuordinierte Presbyter 
oder Bischof die Eucharistie,  der er taglich kommunizierte,  sei-
nem Hause aufbewahrt. 

3  der   MOnchszellen. 

 der Grosse erzahlt uns vom allgemeinen Brauch, dass 
alle  die  der  lebten, wenn ein Priester nicht da war, 

  ihren Zellen aufbewahrten und sich selbst spendeten: 
            

      
Rufinus spricht  seinem Werk    monachorum»,  

den Monchen  Thebais  die taglich kommunizierten und 
vielleicht  ihren Zellen die Eucharistie aufbewahrten: «Quant oscum-
que autem  hac vita positus converteris ad salutem, super tantos 
principatum   futuro; et nihil veraris: nunquam enim aliquid 
tibi deerit eorum stipentiis, quae ad usnm corporis requiruntnr quo-
ties haec poposceris a Deo»S4. 

Von der Romerin Melania berjchtet ihr Biograph Gerontius, 
sie habe  irdische Speise genossen, bevor sie nicht den Leib des 
Herrn empfangen, und  hinzu, dass  Rom die Gewohnheit herr-
schte, taglich  kommunizierenS5. 

Theodorus Studites, im  219, antwortet auf die Frage, ob 
Monche oder Nonnen s ich die Eucharistie spenden  Nur wenn 
es keinen Presbyter oder Diakonus gibt, konnen Monche nnd Nonnen 
selbst  der  ihren Zellen aufbewahrten Eucharistie kommnnizie-
ren:                   

            Oux     

              
          

Der Brauch der Fermentum - Kommunion an acht Tagen ist  

52.  n d r  e u, Ordine5 Romani  613. 
53.  a 5  1  u 5 d e r G r 055  Br ief 93, M.P.G, 32, 385. 
54. R u f  n u 5, Hi 5tori a monachorum, M.P .L . 21,405. 
55. Vita Sanctae Melaniae   Analecta Bo]]andiana  57. 
56.  h e  d  r u 5 S t u d  t e 5,  Bucll Briefen, Brief 219, M.P.G. 99, 

1660. 



680 Johannes  Volanaki s 

den Ritus der Jungfrauenweihe  Das hangtdamit zusam-
men, dass die J ungfrauenweihe, anders als etwa der Monchsprofess 

 jeher  Pontifikalritus war. Der Brauch ist schon gegen Ende des 
9," Jhs bezeugt: i<Communicet et reservet de ipsa communione, unde 
usque  diem octavum communicet»57. 

Die betreffende Rubrik kehrt   da an  verschiedenen Ponti-
fikalien bis ins spate Mittelalter wieder, in einer abgeschwachten Form 
au ch noch  einem Pontifikale  Lucon vom Ende des 14 Jhs., wo 
die Rubrik lautet: «Reservet de ipsa communione usque  dien octa-
vum,  in die octavo communicet»58. 

Bei den Zist erzienserinnen  Port-Royal bra ch der Bischof 
eine grosse Hostie in acht   reichte davon der Ordensfrau zur 
Kommunion und legte ihr die  sieben   auf die rechte Hand 59 
die mit einem weissen    bedeckt \var 6 0 • 

4.   der    K ultraumen. 

Nach dem Dekret der Sakramentskongregati on vom 1. Oktober 
194961, kann der Bischof die Aufb e\vahrung der Eu charisti e  Kultrau-

  erlauben, wenn diese Raume einer religiosen Gemeinschaft geho-
ren, andernfalls bedarf es eines apostolischen Indultes62 • 

A nmerkung: 
 der heutigen Praxis der Griechisch - Orthodoxen Kir che gibt 

es den Brauch, dass die Glaub igen am Ende jed er Messe gesegnetes 
Brot  empfangen. Dieses Brot ist   Ersatz  Erinne-
rung) der Kommunion, weil die Glaubigen gewohnlich nur vier- bis 

  jedem J ahr an der Eucharistie t eilnehm en. 
 ach frommer Tradition, nehmen viele Christen,   diesem 

gesegneten Brot (das nicht Leib Christi ist), bewahr en es  ihren  
sern auf und essen  ihm jeden Morgen, bevor sie andere Speise essen. 
Diesen Brauch kann man erklaren als einen Rest der alt en Anschauung, 

57.     Angrs, Laroquais  30. 
58. L a r  q u a  s  152. 
59. Aus einer nichtdatierten Handschrif t bei de Moleon, Voyages li turgiques, 

Paris 1718, S. 235. 
60. J.  J u n g m a n n, Liturgische Erb e und Pastorale Gegenwart , 1960, 

S. 388. 
61. SC Sacr., Dekret vom 1. Oktober 1949: AAS 31 (1949) 509 r. 
62.  C.  a r t  m  r t, Handbuch der Liturgiewissenschaft , Band  S. 482. 
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die Eucha1'istie in P1'ivathause1'n aufzubewah1'en und  :se1bstzn 
spenden. 

5. Aufbewahrung der Eucharisti e auf deI' Reise. 

 de1' antiken Ku1tur 11e1' wi1'd die Sitte mitbestimmend ge-
wesen sein, sich auf Reisen nnd in Gefah1'en du1'ch Gotte1'bildchen zu 

 die man sich um den Ha1s hangte. Diese ga1ten a1s Reiseamu-
1ette. 

Das Appo1obi1dchen  De1phi a1s K1'iegsamulett des Sulla  
und die Demete1' -und Dionysos-  als     

haben uns be1'eits den antiken B1'auch deut1ich  Augen  

Dass auch sonst kleine Gotte1'bi1de1' a1s schi1'mende Reisebegleite1' ga1-
ten, zeigen uns de1' k1eine  aus Ebenho1z, den Apu1eius  
dau1'a unte1' seinen  auf (le1' Reise    nnd die Dea 
Caelestis des Phi1osophen Ask1epiades O G• 

 die Stelle des heidnischen  t1'at ein ch1'ist1iche1'. Wie 
mit ande1'en heiligen Gegenstanden, so schi1'mten sich die Ch1'isten mit 
de1' Eucha1'istie. Einen solchen Fall haben ""i1' bei Saty1'us -dem a1te-
1'en  des Bischofs   Mailand-  uns G7• Saty1'us, 
de1' noch nicht getauft wa1', ve1'niutet bei seinench1'istlichen Heisegenos-
sen bei einem Schiffb1'uch im  374, ein Phy1akte1'ium  beson-
de1'e1'  und \iVi1'kungsk1'aft. Diese Phy1akte1'ium wi1'd, nach de1' Deu-
tung Do1ge1's, a1s die in einem Schweisstuch eingewicke1te  

ve1'standen we1'den  Die Selbstve1'standlichkeit, mit de1' Saty-
 ein Phy1akte1'ium  zeigt deut1ich, dass das Eucha1'istie-

phy1akte1'ium keine Se1tenheit sein konnte. Vielleicht kann  
auch an einen Text bei  Diakonus ve1'wiesen we1'den68. Abe1' auch 
in spate1'e1' Zeit wi1'd die Mitnahme de1' Eucha1'istie auf das Schiff, zum 
Schutze wiih1'end (le1' See1'eise und a1s Wegzeh1'ung, nichts Se1tenes 
gewesen  

G1'egol' de1'   ein E1'lebnis des Maximianus, des 
Bischofs  SY1'a1cus, aus de1' Zeit, da dieseI' noch Monch in dem K1o-

63. Vgl. F . J. D  g e  Antil{e und Chri stentum 4 (1934) 67 - 72. 
 F. J. D  g e  0..0..0., S. 277 - 279. 

65. F. J. D  g e  0..0..0., S. 71 f. 
66. F. J. D  g e  0. .0..0 ., S. 72. 
67.  m b r  s  u s , De excessu fro.tris su i So.tyri    35  o.lle rini ). 
68.    c u s D   ){  n u s, Vito. PorpJlyrii cpi scopi Go.zensis 57 (S. 1,7  

 - 17 Greg'Oire - Kugenel') . 
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ster des Mons Caelius war. Maximianus kehrte  Konstantinopel na ch 
Rom  Auf der Adria kam  solcher Sturm auf, dass der Mast-
baum des Schiffes brach, die Segel zerfetzt  das Meer  und 
das Wasser ber eits durch die Fugen drang. Die Reisenden glaubten 
sich schon dem Tode nahe: «Sie gab en sich einander den Friedenskuss, 
empfingen den Leib und das Blut des Erlosers, empfahlen sich Gott , 
dass er ihre Seelen gnadig aufnehmen mogen6D. 

Hier wird der Genuss der Eucharistie  der Stunde grosster 
Gefahr auch als Wegzehrung gemeint sein. Die Glaubigen, die die Eucha-
ristie bei sich hatten, \verden aber - ahnlich  die Christen auf dem 
Schiff des Satyrus- die Eu charistie vor allem als Schutzmittel betra-
chtet haben 7  

 Statut des heiligen Bonifatius schreibt dem Priester sogar 
vor, auf der Reise das heilige Chrysam, die geweihten O1e und die hei-
lige Eucharistie mit sich   71. 

 S  S     

1. KAPITEL 

 und Spendung der      

1. Die  der    

Da es  den Quellen allgemein beschrieben ist, kann man nicht 
(sicher) wissen , ob die ausserhalb der Kir che aufbewahrte Eu charistie 
nur   ein er Gestalt \var (Brot) oder subntraque (Brot und Wein), 
oder Brot mit Tropfen Blutes. 

Die folgenden Worter sind  Schriftstellern benutzt worden: 
«Eucharistia»72 ,  73, «Corpore Dominin74 , «corpus «Christi»» 7 5, 

69. G r c g  r d e r G r  s s  Dialogorum  36,    ??,304.  
  F . J . D  g e  Ant ike und Christentum 5 (1 936) 246 - 24?  

?1.  a r  h e  m, Conc. German.  72. Vgl.  452. Vgl. J .  f f m a n n,  
Geschich te der Laicnkommunion bis zum Trid entinum (1891) 126. 

?2.     t, Traditio Apostolica  2 (DIX S. 59 ).  u s e b  u s, 
Kirchengeschichte V1, /. 4. S.  e r  n  m u  Brief ?1.  u g u s t  n u s,   

45, 1315. 
?3. B as iliu s d e r G rosse, Brief93.Jo h ann es M o s ch o s,Pratum 

Spirituale, M.P.G ., 8?, 2936 - 293? 
?4. T 'e r t u 1  a n, Dc ora tione C.  
?5.     t , Trad it io Apostolica   2.  v a t  a n, De specta-

culis 5 (CSEL 3,3, 8) . 
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 Domini corpus» 76,  «panem)) 77,  78,   
 79. 

Nur Hippolyt gibt  der Apostolischen Oberlieferung, den Glau-
bigen genaue Vorschriften, damit Leib und Blut Christi nicht durch Tiere 
verunreinigt werden8  Er spricht  «Corpus Christi)) und <calicem) ... 
«antitypum sanguinis Christi». Dieses ist die einzige deutliche Informa-
tion  die  Aufbewahrung del' Eucharistie  Privat-
hausern  Glaubingen. 

2. Spendung der   

 zum 8. Jh. war es den Laien erlaubt, an Tagen ohne liturgische 
Versammlung sich selbst die Kommunion zu spenden. Tertullian zahlt 
die Qbelstande einer Ehe zwischen Glaubigen und Unglaubigen auf 
und rat dem glaubigen Ehepartner, insgeheim zu kommunizieren, «ante 
omne cibum gustes))82. Selbstverstandlich bedeutet das die Selbstspen-
dung der Eucharistie von Glaubigen. 

Cyprian schreibt: «manibus indignis tentasset aperire»83  Selbst-
kommunion von zu Hause aufbewahrter Eucharistie. Allgemein kann 
man sagen, dass bis Ende des 3. Jhs. die Aufbewahrung der Eucharistie 

 den Privathausern der Glaubigen und  den Monchszellen die Selbst-
spendung durch Laienchristen voraussetzt. 

1m 4. Jh. erlaubt Basi1ius der Grosse den Laien die Kommunion 
sich nur  Verfolgungszeiten selbst zu spenden.:  aE    

          
  laLq.        84. 

Er rechtfertigt die Selbstspendung durch Laien als a1ten Brauch 
im kirchlichen Leben und berichtet, dass die  die  der  
leben, sich selbst spenden, dass auch die Laiden  Alexandrien und 

76. Vita S.  m b   s   l\'l.P.L ., 14,16. 
77.  e r t u  a  Ad uxorem  5. 
78.   e  d  r u s S t  d  t e s,  Bnch Briefen, Brief 219. 
79.  a s   s d e r G   s s c, Brief 93. J  h a  e s  s c h u s, Pratnm 

Spirituale, M.P.G., 87, 2936 - 2937. 
80.    t, Traditio Apostolica  2  S. 59. Botte S. 67). 
81.   l'                

          
1963),  73. 

82.  e r t u 11  a  Ad nxol'em  5. 
83. C  r  a  De lapsis 26. 
84. Basi1ins der Grosse, Brief 93. 
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Agypten.  selbst  85 aufbewahrter Eucharistie kommuni-
     ...     

   8 6 . 

Theodorus Studites berichtet, dass die Monche oder Nonnen die 
Kommunion sich selbst mit der Hand spenden  aber  soll en 
es somachen :   Tuch auf  Tisch legen, darauf die Bibel 
und die aufbewahrte Eucharistie und selbst nach einem Hymnus sie 
sich mit ihrer Hand - mit Furcht -  den Mund geben, und dann  
wenig einfachen Wein trinken:       

          
          

         OLVOU 

   8 7. 

Das Trullanum  J ahre 786 verbietet, dass  Laie sich selbst 
die heiligen Sakramente spendet, wobei die Strafe  einwochigen 
Exkommunikation angedroht wird88 •  ins 12. J ahrhundert kamen 
jedocheinzelne Fiill e  dass sich Laien die Kommunion selbst reich-

  

3.   die  Eucnharistie. 

 (len Berichten deI' Quellen  die Aufbewahrung der 
ristie ausserhalb der Kirche finden wir  wenige Informationen  
die ·Gefiisse  die  Cyprian  seinem Werk i(De lapsis», 
schreibt: «Et cum  arcam   qua Domini sanctum fuit» 90. 
Diese ((arca»waI' sicher  Gefiiss, wie  kleines Kiistchen aus Holz 
odeI'  Metall  Gold oder SilbeI'),  dem die Christen die 
Eucharistie  Solche Kiistchen wUI'den bei den AusgI'a-
bungen auf dem Kirchhof des Vaticanus, der nach den dI'ei eI'sten J ahr-
hunderten nicht mehr  Gebrauch war, gefunden; sie sind aus Gold, 
vieI'eckig, oben mit einem Ring versehen91. 

85.'  a 5  J  u 5 d c r G   5 5 e, Brief 93. 
86.  a. 5  J  u 5 d c  G   5 5 e, Bri ef 93.  
87,  h  d  r u 5 S t u d  t  5, Bri of 219   Bu cJl BI'iefen) .  

  r u J  a ·n u m, Can. 57 (Hard  168 3). 
' 89. J .  f fm a n  Ge5cJlich te der Laionkommunion (1891) , S. 103. " gI. 

 a  t e   c. 1.  c. 5. BoI'Jondi 5, 1, c.  137 f. 
90. C   a   Ja p5i5 26, M.P.L. f., 500r. 
91.  n t    m , 1. c.  2. S . 120 . J.  f f m a n  GoscJlicJlte doI' Laien-

 (1891) S . 65. 
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J ohannes Moschos erziihlt , dass ein Gliiubiger am  

tag  genommen hatte und sie im    (=kleines 
Kiist chen) gelegt hatte und in seinen  (=Schrank) gesohlos-
sen hatte92. 

Na:ch dem Ordo Romanus  waren die eucharist ischen  
(capsa) verschlossen93. 

 KAPITEL 

Sinn der  der   der Kirche. 

1. W esen der    der   

Die Christen der Urgemeinde versammelt en sich na ch dem Be-
richt in · Apostelgeschichte 2, 46 tiigli ch zum Brotbrechen. Diese Feier 
der Eucharistie war Erinnerung an das letzte Mahl und dadurch an den 
Tod des Herrn. Aber sie    zugleich mit dem Tode die Aufer-
stehung und die in naher Zukunft erwartet e Parusie des Herrn. . 

AlIe Chri sten, die in der Fe ier der Euchar isti e an\vesend waren , 
nahmen einen Teil vom gesegneten Brot und   Die Gliiubigen, 
die nicht an der Versammlung t eilnehmen konnten, hatten die Encha-
ristie durch Diakone empfangen D5• 

Am Anfang des 3. Jhs. spricht Tertullian deutJich  die 
be\vahrung undSeJbstspendung der Eucharistie   GJiiubigen 
haJb der Kirche 96. . . 

Die    die Aufbewahrung und Spendung der Euchari-
st ie au sserhalb der Kirche war en foJgende: 
. a) Der GJaube, dass das gesegnete Brot und derWein der Eucha-

ristie, wirkJich der Leib und das  Christi sind   
 ). 

b) Die Lehre , die sich im Ignatiusbrief an die Epheser findet, 
dass die Eucharistie:        
ist. 

92. J   a n n e 5   5 Ch 05, Pratum Spiritua,le, J\'I.P.G. 87, 2936 - 2937 . 
93. OR . 1,48. Andrieu OR  82, M.P .L . 78, 941. 
94 . JU5tinU5, Apologia 65, 67. 
95. J u 5 t  n U 5, Apologia, 67. Vgl.    ·t         

      -        
            19 65);  919 - 920 . 
96.  e r t u II  a n, Ad uxol'em  5. De oratione   
97.  g'  a t  u 5 , Brief an die Epheser  2. 
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 schreibt auch: «Christus tiiglich uns gegeben \verde , 
damit wir, die wir  Christus bleiben und leben,  seiner HeHung 
und seinem Leibe uns nicht entfernen»S8. 

Basilius der Grosse rechtfertigt die tiigliche Kommunion im 93. 
Brief: «Fortwiihrendes Teilnehmen am Leben .bedeutet nichts anderes, 
als  Malezu leben>J (=        

   )09. 

2. Zweck der   der   der irche 

a)  ii g 1  h e  m m u n  n. 

Der erste  Grund  die Aufbewahrung der Euchari-
 ausserhalb der Kirche war die  durch die Gliiubigen 

wiihrend der Woche1 0 0 , oft tiiglich1 01• 

J eder  den neugeweihten Priestern erhielt vom Bischof 
 ganzes konsekriertes  davon so]]te er an acht Tagen 

kommunizieren1 02• Nach dieser Ordnung kann man  dass die 
neugeweihten Priester  ihren Hiiusern das Hostienbrot aufbewahrten, 
um tiiglich  kommunizieren. 

Nach der etwas iilteren Ordo  Saint-Amand1 03 , sollten die 
neugeweihten Priester, vierzig Tage lang nach ihrer Weihe tiiglich  
dem konsekrierten Brot kommunizieren. Diese vierzigtiitige Kommu-

 treffen wir auch bei der  

b) V  a t  u m. 

Schon aus der Mitte des 3. Jhs. haben wir die     

dass  die Christen kurze  vor ihren Tod die Eucharistie 
empfingen1 0 6 , um wenn es moglich war, mit der Eucharistie auf der 

98. C  r  a n, De dominica oratione 18. 
99.  a s   u s d e r G r  s s  Brief 93,   

100.  r t u 11  a n, De oratione       Traditio Apostoli ca 
 11. J  h a  n  s  s c h  s, Pratum Spirituale,   87, 2936 - 2937. 

101.  e r t u 11  a  Ad uxorem  5. C  r  a  De dominica oratione 19. 
 a s   u s d e r  r  s s  Brief 93. 

102.  d r  e u, Ordines Romani  199. 
103.  d r  e u, Ordines Romani  285. 
104.  d r  e u, Ordines Romani  613. 
105.  u s e b  u s, Kirchengeschichte  4. 
106. Beda, M.P.L . 95, 217. 
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Zunge  sterben1 0 7 • Deshalb hatten die GHiubigen  ihren Hausern 
Eucharistie   und auch die Kleriker  ihr Viaticum und 
das der Glaubigen ihrer Gemeinde1 0 9 • 

c)  r a n k e n k  m m u n   

Die Priest er ha tten  ihren    die Enchari st ie fiir an s-
sergewbhnliche Notwend igkeiten der Glanbigen , wie im Fall schwerer 
Krankheit oder Todesgefah rll O anfznbewahren. 

'107, Vita Sanctae Melaniae 67 , 
108 .  e d a, M,P.L. 95,217.  
'109 . Vita S. AmbI'osii 47.  
110.  u s e b  u s, Kirchengeschichte   4. Vita S.  47. 


