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LEX PROPRIA*)
MUMME ROTHE ET SIGN1TUAHEIPOSTOLICIE

TITULUS I.

Sacra R o m a n a Rot a

Cap. I.
b>e constitutione Sacrae Romanae Rotae.

Can. 1.

Rota decern Rraelatis constatp
§ b Sacra Roman;

^mano -

diti

Pontifice electis, qui Auditores vocantur.
§ 2. Hi sacerdotes esse debent, maturae aetatis, lau-
doctorali saltem in theologia et iure canonioo prae-
bonestate vitae, prudentia, et iuris peritia praeclari.

'utio a'r bringen im Anschluss an die in Nr. 29 veröffentlichte Consti-
P°stolica auch die Lex propria Sacrae Rotae Romanae zum Abdruck. |

§ 'J. Cum aetateiu septuaginta quinquc annoruiti atti-
gerint emeriti evaduut, et a niunerc iudicis cessant.

Can. 2.

§ Sacra Rota Collegium constitiiit, cui praesidct
necanus, qui primus est inter pares.

§ 2. Auditores post Decanuin ordine sedent ratione
antiquioris nomiiiationis, et in pari nominatiune rahme
antiquions ordinationis ad sacerdotium, et in pari n >-

riiinatiOne et ordinatione presbyterali, ratione aetatis.
§ 3. iVacante decanatu, in officium decani ipso iure

succedit qui primam sedein post decanuin obtinet.

Can. 3.

S 1. Singuli Auditores, probantc Rotali Collegia et

accedente consensu Sumini Pontificis, eligant sibi liiium
studii adhitorem, qui Iaurea doctorali iuris saltem canonici

in publica universitate studioruin, vel facilitate a

Sancta Sede rcoognitis donatus sit, et religione vitaeque
honestate praestet.

t? 2. Adiutor in suo inunere cxplendo de maiidito
sui Auditoris agere debet, et manet in officio ad einsdem
nutum.

Can. 4.

§ 1. Erunt instipcr in Sacra Rota promoter iustitiae
pro iuris et legis tutela, et defensor sacri vinculi
matrimonii, professionis religiosae et sacrae ordinationis.

§ 2. Hi sacerdotes esse debent, Iaurea doctorali in

theologia et in iure saltem canonioo insigniti, maturae
aetatis, et prudentia ac iuris peritia praestantes.

§ 3. Eligentur a Sumnio Pontifice, propenente Rotali
Auditorum Collegio.

Can. 5.

§ 1. Gonstituentur etiam notarii, quot uecessarii sunt

pro actibus Sacrae Rotae rogandis, qui praeterea actu-
arii et icancellarii munere in sacro tribunali fungentur.

S 2. Duo saltem ex his erunt sacerdotes: et in cau-
sis criminalibus cleriooruni vel religiosonun his tuintaxat
reservatur notarii et actuarii munus.

§ 3. Omnes eligentur a Collegio Rotali ex concursu
iuxta regulam pro ceteris Sanctae Sedis offieiis datatn:

eorumque electio confirmanda erit a Suiiimo Pontifice.

Can. 6.

§ 1. Unus vel duo laici maturae aetatis et probatae
vitae oonstituentur jpro custodia sedis et aulae Sacrae
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Rotae, qui, quoties necesse sit, cursorum et apparito-
ntm officia praestabunt.

§ 2. Eligentur 'a| Rotali Collegio cum suffragiorum
uuinero absolute maiore.

Can. 7.

§ 1. Singuli Sacrae Rotae Auditores, post nomina-
tionein, ante quam iudicis officium suscipiant, coram ani-
veiso Collegio, adstante uno ex uotariis sacri tribunalis,
qui actum rogabit, iusiuraudum dabunt de officio rite et

fideliter implendo.
§ 2. Idem iusiurandum dabunt singuli adiutores Audi

to rum, et tribunalis administri coram Sacrae Rotae I)e-
cano, adstante pariter uno ex notariis.

Can. 8.

In re criminali, in causis spiritualibus et in aliis,
quando ex revelatione alicuius actus praeiudicium par-
tibus obveuire potest, vel ab ipso tribunali secretum iin-
positum fuit, Auditores, adiutores Auditorum et tribunalis

administri tenentur ad secretum officii.
Can. 9.

S 1. Auditores qui secretum violaverint, aut ex cul-

pabili negligentia vel dolo grave litigantibus detriinentum
attulerint, tenentur de dainnis: et ad instantiam partis
laesae, vel etiam ex officio, Signaturae Apostolicae iudi-
ci'O a SSmo. confirmato, puniri possunt.

§ 2. Tribunalis administri et adiutores Auditorum, qui
similia egerint, pariter tenentur de damnis; et ad

instantiam partis laesae, aut etiam ex officio, Rotalis Col-
legii iudicio, pro modo damni et culpae puniri possunt.

Can. 10.

£ 1. Declaratio fidelitatis exemplarium cum autographo
a n-otariis fieri potest ad instantiam cuiuslibet petentis.

§ 2. Extrahere vero docurnenta ex archivio, illaque
petentibus oommunicare, notarii non possunt nisi de man-
dato Praesidis turni, coram quo causa agitur, si ad effec-

turri causae documentum postuletur: dc mandato Decani,
si aliquod documentum ob aliurn finem requiratur.

Can. 11.

Sacra Rota, duabus formis ins dicit, aut per turnos
triiuu Auditorum, aut videntibus omnibus, nisi aliter pro
aliqua particulari causa Summits Pontifex statuerit sive
ex se, sive ex copsulto sacrae alicuius Congregationis.

Can. 12.

tj 1. Turni hoc ordinc procedent: Primus turnus corn
stituitur ex tribus ultiinis Auditoribus; secundus et ter-
tius ex 'sex praecedentibus; quartus ex decano ct duo-
bus ultiinis 'Auditoribus, qui denuo in turni Seriem re-
deunt; quintus et sextus turnus ex Auditoribus sex qui
praecedunt; septimus ex subdecano et decano rotali una
cum ultimo Auditore, qui rursus in seriem venit; denfque
octavus, nonus et deciinus turnus ex novem reliquis
Auditoribus: et sic deinceps, servata ea vice perpetuo.

§ 2. Turni in iudicando sibi invicem succedunt iuxta
lordinein temporis, quo causae delatae sunt ad Sacrae
Rotae tribunal.

S 3. ;Si, iudicata iatn ab uno turno aliqua causa,

opus sit secunda senteutia, causam videt turnus qui
proximo subsequitur, etsi hie aliam causam iuxta siuperi'orem
paragraphum ittdicandam assumpserit. Et si opus sit ter-

tia sententia, eodem modo turnus, qui duos praecedentes

proximo subsequitur, causam videndam suscipit.
§ 4. In unoquoque turno, sen Auditorum coetu, prae-

ses est semper Auditor cui prior locus eompetit.
§ 5. Si quis infirmitate aut alia iusta causa impedit'is

partem in iudicando in suo turno habere non possit, prae-

vio Decani decreto, eum supplet primus Auditor liber,

non proximi quidem turni, sed alterius subsequentis.
Quod si |opus sit tertia rotali senteutia, irnpeditum

Auditorem supplet decimus rotalis, vel alius qui partem

in tribus turnis non habet.

§ 6. Auditor ob impedimentum alterius rotalis suf*

fectus, etsi senior, praeses turni esse non potest, quoties

causa iatn icoepta sit, et Praeses alius coustitut'us. '

Can. 13.

Circa vacationes Rotale tribunal ciusque administn

eadem utentur 'regula ac cetera Sanctae Sedis officia.

Cap. II.

De competentia Sacrae Romanae Rotae.

Can. 14.

§ 1. Sacra Rota iudicat in prima instantia causas,

quas sive motu proprio, sive ad instantiam partium R°"

manus Eontifex ad suum tribunal avocavcrit, et Sacrae

Rotae oommiserit; casque, si opus sit, ac nisi aliter ca'.i-

tum sit in commissionis rescripto, iudicat quoque in se"

cunda et in tertia instantia, ope turnorum subscquen-

tium iuxta praescripta can. 12.
§ 2. Iudicat in secunda instantia, causas quae a tribunali-

Erni. Urbis Vicarii et ab aliis Ordiuariorum tribuna-
libus in primo gradu diiudicatac fuerint, ed ad Sanctam

Sedem per appcllationem legitimam deferuntur. IternqU®

eas iudicat, si opus sit, etiam in tertia iuxta modum m

can. 12 (praescriptum.
§ 3. Iudicat denique in ultima instantia causa ab Of'

dinariis et |ab aliis quibusvis tribunalibus in secu,ndo vel

ulteriori gradu iam cognitas, quae in rem iudieatam u-on

transierint, et per legitimam appellationem ad Sanctam

Sedem deferuntur.
§ 4. (Videt quoque de recursibus pro restitutiorie H1

integrum a (sententiis quibusvis, quae transierint in rem

iudieatam et remedium iuvenire non possunt apud iudicem

secundae instantiae iuxta titulum De rest, in integ1"-»
dummodo tarnen lion agatur de re iudicata ex seiitentm
Sacrae Romanae Rotae: et in his iudicat tum de forma»

tum dc merito.
Can. 15.

Causae maiores, sive tales sint ratione obiecti, sive

ratione personarum, excluduntur ab ambitu competentiae
huius tribunalis.

Can. 16.

Contra dispositiones Ordiuariorum, quae non sint s£'1"

tentiae forma iudiciali latae, non datur appellatio scu re-

cursus ad Sacram Rotam; sed eorum eognitio Sacris Con-

grcgationibus reservatur.

Can. 17.

Defectus au'etoritatis Sacrae Rotae in videndis cad'

sis, de quibus in duobus canonibus praecedentibus,
eS*

absolutuS, ita (ut lie obiter quidem de his cognosced
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queat, et si tarnen seiiteiitiam proferat, haec ipso iure
s't nulla.

Cap. 111.

(modo iudicaudi Sacrae Romanae Rotae.

Can. 18.
§ 1- 'Partes per se ipsae possunt sc sistere et iura

s"a dicere coram Sacra Rota.
• fc -oi (|ueni tarnen sibi assumaut advocatum, Inuic
e iget2 debent inter approbates iuxta tit. III liuius legis.

s 3. Advocatus, aut qua consultor et adsistens, aut
C!Ua Patron us, cui causa defendenda ex integro oonnnissa
laneat, a .parte eiigi potest: in utroque casu tradi ei
e et mandatuni in scriptis, quod exhibendurn est tri-
lr|ali, et scrvanduni in actis.

S 4. Advocatus ad adsistendiuu assumptus tenetur

lis
1 em 'ns*IUeic' prout et quatenus opus sit, de regu-
et psu sacri tribuualis, opportuna cousilia de mod-)

11 eidcm praebere, et defeusionem ac responsioneni
cum «> subsignare.

advo
^ 'Ku*cs PCI SL' 'Psae etiarn cum adsistente

U* 'n ^ defensionein suam suscipiant, uti pos-
in defensionis et responsionis scriptura vernacula

Sua a sacro tribunali admissa.

defe^
^ taiuen casu uuica semper esse debet

aut
nSl0fl's et responsionis scriptura, hoc est aut partis
e'Us Patroui: numquam vero duplex, id est utriusque.

g
Can. 19.

aPpe|j •
^Ul" at' ^acrae Rotae protocolluin pervenerit

satn
,:i^0 a''lll|n, aut commissi;) iudicaudi aliquam cau-
ln forma ordiuaria, appellationis libellus aut litte-

1 clC 11

ditori
vice

00runiissoriae ex IXicani mandato transmittuntur Au-
• turno ad quem spectat indicium in ordine et
IC C c | j

tem Ulxta praccendenteni canoneni 12; turnus ati-
' assUmpta causa, pnocedit ad eins exameu iuxta or-

"asrias iuris normas.
>) 2. Qu,od si commissi;) iudicaudi facta sit, non in

form a 'Orduiaria, sed special!, idest vidcntibus quinque,
Septein, vel omnibus Auditoribus, aut duintaxat provoto • ^

fo-
' a servare in primis debet commissionis

Pain iuxta tenorem rescripti, et in reliquis iuxta re-
's vuris communis et sibi proprias procedure.

Can. 20.
Quoties quaestio in Sacra Rota fiat circa executio-

Provisoriam alicuius scutcntiae aut circa inhibitio-
executiouis, res in a pellabili sententia a solo Rrae-

e turni, ,ad quern iudicium causae in inerito spectaret,
s* definienda.

Can. 21.
I'raeses turni, sen Auditorum coetus, qui tribunal oon-

dd, per se est etiam Ronens sen Relator causae. Quod
'Ustam Jiabeat rationcm declinandi hoc officium, au-
ls ceteris turni sen coetus Auditoribus, suo decreto
diet qui vice sua Ronentis inunus suscipiat.

Can. 22.
§ 1- Si in aliqua causa opus sit instructione proces-

s> i'nstructio fiat iuxta reccptas cauonicas regulas.
§ 2. Rotiens autem seu Relator noil potest simul esse

eaiisae instructor, sed hoc officium a Decano debet de-
"»andari latlicui Auditori alterius turni.

"em

"em

Can. 23.

§ 1. Causa coram Sacra Rota introducta et instrücta,
actor, vel etiam conventus, si ipsius intersit, Ronentem1

rogabit ut diem dicat alteri parti pro eontestatione litis,
seu concordatione dubiorum.

§ 2. Ronens, vel eius studii adiutor, in calce libelli
diem constituet. Quod in exemplari authentioo alteri parti
cornnuuiicari statiin debet.

Can. 24.

§ 1. [Si die assignata pro concordatione dubiorum

pars in litis vocata noil compareat, et legitimain excu-
sationem absentiae dare negligat, oontumax decla-

rabitur et dubiorum formula ad dies propositiouis
causae ad postulatiouem partis praesentis1 et diligen-
tis ex officio statuetur: idque statim ex officio notum
fiet alteri parti, ut, si velit, excipere possit contra dubiorum

formulam, let a contumacia se purgare, constitute*
ad hoc a Ronente vel eius studii Adiutore cougruo tem-

poris terinino.
§ 2. Si partes praesentes sint, et conveniant in

formula dubii atque in die propositions causae, et Ronens
vel eius Adiutor ex parte sua nil excipiendum habeant,
dabitur opportunum decretum quo id constabiliatur.

§ 3. Si vero partes 11011 conveniant in formula dubii,
aut in die propositiouis causae: itemque si Ronens' vel
eius Adiutor censeant acceptari non posse partium con-»

clusioues, definitio controversiae rescrvatur iudicio totius
turni; qui quaestione incidentali dicussa decretum ad rem
feret.

§ 4. Dubiorum formula utcumque statuta mutari non
potest nisi ad iustantiam alicuius partis', vel promotoris;
iustitiae, vel defensoris vinculi, audita altera parte, novo
Rionentis vel turni decreto, prout fuerit vel a Ponente
vel a turno statuta.

g 5. Dies eodeiTi inodo mutari potest; sed haec mu-
tatio fieri 'potest etiam ex officio, si Ponens vel turnus
necessarium ducant.

Can. 25. 1

§ 1. Sentcntiae, decreta et acta quaelibet contra quae
expostulatio facta sit, exhibenda sunt Sacrae Rotae
saltern decern [dies ante litis oontestationem.

§ 2. Documenta quae partes in propriae thesis suf-

fragium producenda habent, triginta saltern dies ante causae

discussionem deponenda sunt in protocollo Sacrae

Rotae, ut a iudicibus et tribunalis administris atque ab

altera parte examinari possint in ipso loco protoeolli,
linde ea asportari non licet.

g 3. Debent autem esse legitima forma confecta, et
exhibenda sunt in forma authentica, eolligata in fasci-
cuk), 'cum adiecto eorum indice, ne subtrahi ant deperdf
possint.

Can. 26.

§ 1. Defensio typis est itnprimenda: et triginta dies
ante causae discussionem (e o d e in nerape tempore,
a c d o c u m enta d e q u i b u s i n c an. p r a e c. d e-

p on en da sunt in protocollo rotali) distri-
bueiida est duplici exemplari singulis iudicibus, notariis;
protoeolli ct archivii, itemque promotori iustitiae et vim
culi defensori, si iudicio intersiut. Commutari praetere»
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debet cum altera parte, aut partibus, ut responsioni
locus hiuc inde fiat.

§ 2. Defensioni adiungendum est Suinmarium, typis
pariter irnpressum in quo documenta potiora contincantur.

Can. 27.

§ 1. Responsiones decern dies ante causae diseus-
sioneni, idest viginti dies post distributionein defensionis,
exhibendae sunt mua cum novis docnmentis, si quae ad-

iungeuda partes habeant, servatis etiam hoc in casu rc-
gulis can. 24 et can. 25.

§ 2. Quo facto conclusurn in causa reputabitur: ct
partibus earumque patronis seu procuratoribus iatn non
Iicebit quidpiam adiungere aut scribere.

§ 3. Si tarnen agatur de repertis novis docnmentis,
fas semper ,est ea producerc. Sed in eo casu pars ex-
hibens probare tenetur se ca documenta nonnisi ad

ultimum reperisse. Admissis vero his novis docnmentis, Po-

nens debet oongruum tempus altcri parti concedere ut

super iisdein respondcre possit. Alitor nullum erit iudicium.
§ 4. In potestate autem ct officio Poncntis est

documenta futilia ad moras nectendas exhibita respuere.

Can. 28.

Spatia temporum superioribus canonibus constituta

prorogari possunt a iudice ad instantiam unius pratis, altera

prius audita, vel etiam eoarctari, si ipse index necessa-
rium duxerit, consentientibus tarnen partibus.

Can. 29.

§ 1. Defensionis scriptura excedere non debet
viginti paginas formae typographicae orditiariae folii ro-
mani. Responsiones decern paginas.

§ 2. Si ob gravitatem, dit'ficultatem, aut grande vo-
Iumen documentorum parti vel patrono necesse sit hos

limites excedere, <a Ponente supplici libello id ipsi im-

petrabunt. Ponens autem decreto suo statuet numcrum
ulteriorem paginarum tpiem concedit, quemque praeter-
gredi nefas est.

§ 3. Exemplar turn defensionis turn responsionis au-

tequam edatur exhibendum est Poncnti vel eius studii
adiutori, ut imprimendi atque evulgandi facultas impe-
tretur.

§ 4. Nulla Scriptura Sacrae Rotae destinata typis
edi potest, nisi in typographia a Gollegio Sacrae Rotae

approbata.
Can. 30.

Quae dicuntur information es orales ad
iudicem, in Sacra Rota prohibentur: admittitur tarnen
moderata disputatio ;ad elucidationein dubiorum ooratn

ttirno pro tribunali sedente, si alterutra vel utraque pars
earn postulet, aut tribunal statuat mt eadem habeatur.
In lea viero hae regulae serventur:

1." Disputatio fiat die et bora a tribunali opportune
assignanda tempore intermedio inter exhibitionetn responsionis

et assignatarn iudicio diem.

2." Partes regulariter non admittuntur ut per se ipsae
causam suam dicant coram iudieibus; sed ad id depu-
tare debent unutn ex advocatis, quem sibi ad adsisten-

dum, aut qua patronum vel procuratorem adseiverint. In

potestate tarnen tribunalis est easi rationabili de causla

admittere, aut advocare et iubere ut intersint.

3.° Biduo ante disputationem partes exhibere debent

Adiutori Poncntis quaestionis capita cum altera parte dis-

cuticnda paucis verbis, una vel altera periodo contenta.

Eaque Adiutor partibus hinc inde communicabit, una simul

cum quaesitis a turni Auditoribus praeparatis, si quae

ipsi habeant, super quibus partes rogare velint.
4.° Disputatio non assmuet oratoriam formam; sed

sub Poncntis duetu ac moderatione circumscripta erit hnu-

tibus illustrandorum dubiorum.
5.° Adsistet unus ex notariis tribunalis ad hoc ut, S1

aliqua pars postulet et tribunal consentiat, possit de: dis-

ceptatis, confessis aut conclusis, adnotationein ad tranu-

teru iuris ex contiuenti assumere.
6." Qui in disputatione iniurias proferat, aut reve-

rentiatn et obedientiam tribunali debitain 11011 servet, ms

ad ultcrius loquendum amittit, et si agatur de procuratore
vel advocato, piuiiri pro casus gravitate potest etiain sus-

pensione aut privationc officii.

Can. 31.

§ 1. Assignata iudicio die Auditores iri consilium ad

secretam causae diseussionem convenire debent.

§ 2. Unusq'uisque scripto afferet conclusiones s'iias

sen votum cum brevibus probatiouibus tain in facto quam

in iure. Attamen in discussione fas semper est Auditori-

bus a conclusionibus suis recedere, si iustuin et neccs

sarium ducant. Conclusiones autem suas singuli Audi

torcs in actis causae deponere tenentur ad rei: memoriam-

secretae tarnen ibi servabuntur.
§ 3. Ea demum sit sententia in qua firmitcr convefl-

iant duo saltern ex Auditoribus, aut pars absolute maior

praeseiitium, si tribunal plus quam tribus Auditoribus oon-

stituatur.
§ 4. Si ad sententiam in prima discussione devenire

iudices nolint aut nequeant, differrc poterunt iudicium
ad primuin proximum eiusdein turni conventum, que111

protrahi non licet ultra hebdoinadam, nisi forte vacationeS

tribunalis Intercedant.

Can. 32.

§ 1. Re oonclusa in Auditoruin consilio, Ponens supef

actorum fasciculo Isignabit partem dispositivam senten-

tiae, i ciest responsiones ad dubia: quae a notario tri-
bunalis partibus significari poterunt, nisi tribunal cenS'iie-

rit solutionem suam seerto servare usque ad forniahs

sententiae promulgationem.
§ 2. Haec intra decern dies, aut ad suinmiim intra

triginta in causis iinplicatioribus est peragenda: exaran-
da vero vel a causae Ponente vel ab alio ex Auditors
bus, ciii boc munus in secreta causae discussione com-

missuin sit.

§ 3. Eadem lingua latina est oonscribenda; et ra-

tiones tarn in facto quam in iure sub poena nullitatis ooti-

tinete debet.

§ 4. Subsignabitur a Praeside turni et ab aliis
Auditoribus una cum aliquo ex notariis Sacrae Rotae.

Can. 33.

§ 1. Si senteptia rotalis confirmatoria sit alterius
sententiae sive rotalis sive alius tribunalis, habetur res
iudicata, contra quam nullum datur remedhun nisi per qUe'
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Fe am nullitatis, vel per petitionein restitutiouis in
integrum ooiam supremo Apostolicac Signaturae trilninali.

& 2- Si duplex sententia eonforuiis iron liaheatur, a
sententia rotali ah uno turno lata datur appellatio ad tur-
num proximo sequentein iuxta canoneni 12, intra tempus
11 1 e dierum |decein ah iutimatrone sententiae, ad trami-
tem iuris communis.

(am. 34.

'"trodueta causa, actor renunciare velit in-
<rntiae, aut liti, aut causae actihus, id ei semper licebit

icnunciatio debet esse absoluta luillique eoiiditioui
-1' iccta, subsignata cum loco et elie a renunciaute, vel

cms procuratore special! tarnen niandato numito, ab
ah

aljc„ ' v oi'«.«.lau mii
Ia patte acccptata aut saltern iron oppuguata, et a

l(^e Heinde admissa.

oni
^ ^cni"lc'ans tainen tenetur hiscc in casilnis ad

a ronsectaria, quae ex his renunciatioiiibus proflu-
ac' tiamitein iuris coinmuiiis.

(Scliluss folgt.)

München München!
Reiseerinnertingen.

V.
Füssen - Hohenschwangau — Neiischwanstein.

(Vgl. Nr. 26 lt. 27 S. 350 ff. 11. 362 ff.)
Pf i

durch ,s*v'£'' 'WS, morgens 6 IJhr! Ich schreite

sauh ^ ^attptstrasse des Städtchens Füssen über das

^e'nP'attenpflaster hinauf zur Stiftskirehe St.

Seit
^ ^'e'e alte liebe Erinnerungen steigen von allen

Mb
''er während der stillen Morgcnwatideruiig in mei-

Cr
_

ee'e auf.
2uim ersten Male war ich hier vom Tirol her

kommend nk
den Jlln£cr Theologiestudent mit zwei lieben Freun-

an einem schönen Juhtage freudig eingezogen. Wir
fi^r

ren v'0ri Innsbruck über Kranebitten, Zirl, Tclfs nach

ck
Sscnreith gewandert, wo wir in drei nächtlichen Stun-

gan
e'netl wahren Feenwald durchstreift hatten, da der

Ab>
Ä,DS8C ' !,rs* Vl<)" einer bis in die Tausende und

rTlefr^aiISeric'c zählenden, in Husch und Waldboden wim-

f|je„
Cri 11,1(1 im Dunkel der Baumkronen hin lind her

'
f|ae^ent'en Heerschar von Leuchtkäferchen geheimnisvoll

tlnc' Rlühte der unvergleichliche Anblick bleibt
heute noch unvcrgcsslich. - Sodann waren wir über

und glühte

den e
"C rH)ctl unverges'

sehv
tri"c'1<Jn Pernerpas

Lehhaft

age unserer Ankunft, nachdem wir mit grosser Mühe
Cr österreichisches Papiergeld ausgewechselt hatten,

pass, über l.ermoos, Reuttc, Hohen-
i 'anKau, Neuschwaustein /.ur L.echstadt Füssen gezogen,

erinnere ich mich aber auch, wie wir damals, noch

htist
1,1 die
reits

bayrische Flochebene hinauswanderteu, zum be-

?Ufü

s starken Tagesmarsch noch 4 weitere Stunden binde

'^ent'' Todmüde langten wir damals unmittelbar vor
stilj1 '~os^rec'1eu 'eines nächtlichen Hochgewitters an einem

en Samstagabend in dem Flecken Nesselwang an.

c|p
f 'la^e" ;'u jenem Tage unsere Hauptmahlzeit auf

che
^e,K' v°rspart: und ebensogut wie die Leuchtkäfcr-

11 Von Nassenreith ist mir die Erschöpfung und der.
,e»sshu

barsch,
uger jenes Abends, nach 12—13 stündigem Tages-

•n erquicklicher Erinnerung geblieben: da wir

als späteste, verstaubte und abgemattete Gäste eine
Ration nach der andern und immer wieder eine neue bestellten

und beinahe die ganze kalte Küche des Hauses in

Anspruch nahmen, frug uns die besorgte Wirtin: wo
w ir zuletzt geschafft hätten. In heiterm Flumor erwiderten
wir: in Innsbruck. In mitternächtlicher Stunde gaben wir
uns dann einigen Honoratioren aus dein Dorfmagistrat,
die sich zu uns gesetzt hatten, als fahrende Studenten
dreier Fakultäten zu erkennen. Nach erquickendem Schlafe
feierten wir damals mit den Nesselwangern Sonntag und

Soiiutagsgottesdienst. Es gehörte schon damals und
gehört noch heute zu einer meiner schönsten Freuden: mit
einer urchigcu, braven Landgemeinde Sonn- oder Festtag

mitfeiern zu können. Und jeh sehe es noch deutlich,
wie wir damals im hintersten Holzgestiihle an der
Kirchen wand zwischen aufgepflanzten Fahnenstangen und
Prozessionsiusignien knicend uns an der Volksandacht
während des einfachen Gottesdienstes erbauten. — Das

war im Jahre 1881.
1 Und wieder manche Jahre später war ich in Füssen

eingezogen. Hierin der St. Magnuskirche, in die ich eben

jetzt wieder eintrete, hatte ich damals die alte ehrwürdige
Kanzel bestiegen, um an der Stätte, wo ein Missionär
der Altzeit Wald und Herzen gerodet, dasselbe Gotteswort

derselben Kirche anlässlich einer Priinizfeier zu
verkünden. Jede Kirche, in der man an einem (derartigen
religiösen Volksfeste das Wort Gottes verkünden durfte,
wird einem zu einer Art heiliger Heimat. Es gehört
überhaupt zum Schönsten u. Heiligsten, was der Mensch hier
auf diesem Stern erleben kann, auf der Kanzel vor
Hunderten und Tausenden das Wort Gottes objektiver Wahrheit

aus der Fülle des Herzens verkünden zju dürfen, wenn
in heiliger Stimmung die Seelen, ohne sich persönlich
vielleicht zu keimen, durch die Kraft des Wortes die
treue Aufnahme und den geistigen Verkehr sich in
geheimnisvoller Weise im Heiligsten, was es gibt, nahe-
kommien. Der Prediger selbst lässt ein Stück seiner
Gedanken und ein Stück seines Lebens zurück: und so wird
ihm der Kanzelort auch zur denkwürdigen Station des

eigenen Lebens.
Eine kleine Weile später stand ich in einer Krypta-

Kapelle im Hinterrauni der an Stelle einer früheren uralteit
Basilika aus dem 7. Jahrhundert im Jahre 1701 neu
aufgeführten festlichen Barokkirche am Altare des heiligeiii
Mang. In einem der Reliquiare glänzte der alte Mangstab,

den man früher auch von der Schweiz her in Zeiten

der Heimsuchung durch Misswachs und Ungeziefer
mit feierlichen Abordnungen abholen Hess, und in
festlicher Prozession durch das Land trug. Zur stillen
Kapelle rauschten während meiner Messfeier die Fluten des

nahen Lech herauf, alls wollten sie von all dem Segen
erzählen, der seit dem .7. Jahrhundert von dieser Stätte

ausgezogen ist Es ist immer etwas Ergreifendes, an solchen
Stätten der Wirksamkeit und der Grabesruhe der
Heiligen, das der Kirche und dem Priester immer wieder
übernatürliche Jugend spendende Opfer feiern zu dürfen.

Nie fühlt man mehr die durch die Zeitläufe sich

fortentfaltende Einheit und Apostolizität der Kirche.
Als ,ich mit meiner Schwester von der Kirche zum

Gasthausc zur Alten Post zurückkehrte, erinnerte ich an
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eine eigenartige Prozession anlässlich der eben erwähnten
Primizfeier. (Wir ziogen damals durch die Strassen der
Stadt zum Hause des Neupriesters, der Klerus im
feierlichsten Kirchenornat. Dabei trug jeder Priester eine gelbe
Zitrone in seiner rechten Hand, in die ein Rosinarinzweig-
lein eingesenkt war: das neue grünende und immer wieder

grünende Priestertum sinnbildend. Einem lieben
Freunde auf dem grünen Neuheimerberg werden
vielleicht an der Pfingstvigil mit dem Glorialäuten auch

Glocken aus der Fremde in die Seele geklungen haben:

er war bei jener Primiz mein Begleiter und ich durfte
nicht durch Füssen wandern, ohne eine freundliche Kom-
memoration jener schönen Fahrt aufleben zu lassen.

1 Um 8 Uhr isassen wir im Stellwagen, der nach Flohensch

wangau fährt.
Auf der Brücke über dem rauschenden Lech, über

dessen Fällen und Stromschnellen, erblickt man vom
Flussufer her das hoch sich türmende alte, nun leider

aufgehobene Kloster: Bau über Bau bis zur festlichen

Stiftskirche. Noch höher tront das vieltürmige ehemalige
bischöfliche Schloss. Mit dem Kapuzinerkloster auf einem

gegenüber liegenden Hügel an derselben Lechseite und

dem Giebel- und Hauswerk der Vorstadt, in die wir
eben einfahren, am anderen Flussufer, gestaltet sich das

Gesamtbild Füssens am Eingang der Hochalpen zu

eigenartig feierlicher Schönheit.
Nun ging die Fahrt in die frische Morgenluft hinein.

,An den (Hängen und nahen Felsen blühten bereits
Alpenblumen. Alles trägt schon den Charakter der
mittleren Bergregion. Wir 'unterhalten uns über die Blumen,
die bei der massig raschen Vorüberfahrt uns gnissen.

Da wendet sich ein Herr, der mit seiner?Gattin im

vorderen Abteil des 'Wagens sass, nach rückwärts mit
der Frage: „Sind das nicht Schafgarben, die hier am Wege
blühen. Ich trinke alle Tage Schafgarbenthee und habe

die Blume noch nie blühen gesehen." „Nein, es ist ein

Stand von Alpenkerbeln." Die vermeintliche Schafgarbe
brachte uns näher zusammen: ein Wort rief dem
andern. Und als iwir bereits am waldigen Ufer ,des

smaragdenen, tiefstillen Schwansees aus dem Stellwagen
gestiegen waren lund ich den Vorschlag gemacht hatte, doch
erst das herrlichere, (einzige Schloss Neuschwanstein zw

besuchen, um später zu dem ältern Schloss Hohenschwangau

aufzusteigen, damit wir eben für Neuschwansteins
Grösse ,die ganze frische Aufnahmsfähigkeit bewahrten
-- da schloss Isich der Hamburger mit seiner 'Gattin -

als solche hatten sie sich indessen freundlich vorgestellt —

unserer Reisegesellschaft mit Freuden an.
1 Neuschwanstein liegt hoch 'auf einer mächtigen, stark

bewaldeten Kalksteinwand, die nach rückwärts jäh in die

wilde Pölatschlucht abstürzt. Jenseits des Waldstroms
türmen sich Riesenwände bis zum Hochgebirge des

Säuling. 1
1

' j

Beim Aufstieg durch den feierlichen Tannforst
bemerkte die ernste Hamburgerin: es werde die Burg wohl
dem Inselschlosse Herrenchiemsee ähnlich sein: glänzender

Luxus: doch im Grunde genommen Spielerei
nachahmender Kunst. „Nein, ich versichere Sie, hier werden
Sic etwas einzig Grosses sehen, das Sie nie mehr
vergessen — echte, grosse Kunst werden wir hier betrach¬

ten und erleben!" Ich durfte das mit voller UeberzeJ-

güug behaupten. War es nun doch schon das fünfte Mab

dass ich zu diesem Schlosse aufstieg. Und ich tat es heute

wieder mit freudiger Sehnsucht, obwohl ich erst im letzten

Herbst bei der Heimkehr von meiner Wartburgfahrt

und vom katechetischen Kurse in München hier gerastet

hatte —: damals freilich verhüllte dichtester Herbstnebel

alle äussere Herrlichkeit.
In der Mitte des Aufstiegs schlug ich vor, erst einen

kleinen Seitenausflug zur Marienbrücke zu unternehmen,

um alsdann von dort zum Schlosse abzusteigen.
Nach kurzer Bergfahrt standen wir bereits an der Rückseite

des Ricsenschlosses. Feierlich schimmerten die wciss-

grauen Quadern und ragenden Zinnen über das Tanne'1'

grün in dem ebien aufhellenden Himmel. '

Noch eine Hiigclterrasse höher!
Wir biegen um die Ecke.
Was rauscht aus unheimlicher Tiefe herauf?
Wir stehen unmittelbar 'ob der Pollätschlucht. Eben

biegen wir um einen Felsenvorsprung.
Da liegt der schauerliche Abgrund offen vor uns-

Jäh stürzt das Gestein ab. W,ie eine verwegene Kolonne

eines andringenden Heeres stürmen Tännlingc und Ta"~

neu auf schmalen Felsbändern aus der Tiefe zu uns e111

por. Am abschüssigen Wegesrandc blüht als prächtige1"

Vertreter des Orchideengcschlechtcs mit grosser mattgol

gelber, kalzeolarienartiger Unterlippe und vornehm purp111"

braunen Kronzipfeln aus dunkelgrünen Blättern der Frauen-
schu'h. ,Ein Strauss prächtiger Stränzen liess1 sich eben

noch gefahrlos am Rande des Abgrundes pflücken.

Aber was ist das? Hat eine Riesenspinne ihre
silbernen Fäden über den Abgrund zielsicher gezogen, die

zartesten, feinsten Stränge zu einem durchsichtigen D°P"

pelgewebe mit tausend kleinen Verbindungen ausgebaut,

die jetzt alle im Sonnenlichte glänzend schimmern?

Ja, eine geheimnisvolle Spinnerin wars, die hier m't

Eisen- und Silberspangen kühne Feingewebe gebaut hat-

- die'moderne Industrie hat in dieser Berges-'und Waldes

einsamkeit an 100 Meter über dem Schluchtgrund der

Pöllat ohne jeden Pfeiler in weiter Spannung eine fei11®

Eisenbrücke über den Abgrund geführt. Ich stimme sons

gerne Hansjakob zu, wenn er sich so oft über die die Lan

schaft schändenden Eiscnbrückon entrüstet. Aber hier vva>

die Eisenindustrie doch eine zarte, feine Spinnerin,
da

sie eine Fadenbrücke über die entsetzliche Schlucht baut'-

Ich hatte Mühe, die Hamburgerin zu überreden, die

im Sonnenscheine glänzenden Fadenstränge zu betreten-

„Die Aussicht auf der Marienbrücke ist unvergleichlich
Der Arm des Gatten half nach. Wir stehen in der Mittc

der Brücke: Mir fiel Notkers Lied ein, das' er briiekenba'1

enden, über einen Abgrund Schwebenden Arbeitern z"
i • itü

schauend, ,einst in St. Gallen gedichtet: media in V1

in mortc sunrus
Unten, tief unten stürzen die blaugrünen Wasser del

Pöllat in einen Wirbeltrichter. Die Schlucht selbst lS

ein Gemisch ^tarren Todes und mutigen Lebens de1"

siegreichen, in alle Unwirtlichkeiten und Schrecknisse V'Or

dringenden (Alpenflora — und 'wieder des alles verW-1^

Stenden Todes: h— denn ganze Zeilen von Tännlingen1 sU1
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in die Tiefe gestürzt und hier und dort möchte man
| nn einen und andern über die Abgründe vorhängenden/

lorateppich mit eigenen Händen von dem drohenden
bsturzc zurückhalten, wenn es möglich wäre. Wird sie
hutzengel der Blumen .vielleicht diesen Sommer noch

v'0'- dem Sturztod bewahren?
Hoch schaue auf! Blick in die Nähe und Weite! Ich

will jedem gegenüber, ,d er diesen Blick nicht versäumt
><tt, ein grosses Wort wagen: hast du je in der Schweiz,

Italien eine derartige Verbindung von Flochherr-
whkeit der Kunst und der Natur zugleich gesehen Qucr

C'C1 Schlucht, unter leidlichen Wäldern und aufsteigeu-
c c'i Hochgebirgen, steht auf riesigem Eclsenkegl, den
wütenden Bergstrom einengend und ihm neue Wege

eisend im Sonnenschein wie vom weissen karari-
j>c ten Marmor strahlend, mit Untertönen ins Rote und

,e btaune hinüberspieleud, von schweigenden Taunen-
oistur gehiitet und kühnen, über alle Felsen aufstei-

k.eiidcn Baumkolonnen begriisst, doch sie alle hochherr-
lc i überragend, erhaben und hehr Ludwigs IL roina-

"'sches Zauberschloss. - Turm ragt über Turm, Hof

^ht über Hof, [>alas an I'alas, Kemenate folgt auf

Efk'lena*C' ^urhlr'C(-l und Burgzinnen wechseln. Kühne
ci Und Vorbauten spielen mit den Schrecknissen der

Schliic|lt

die
S ^ai/'va's Oralburg? In die blauen Lüfte ragt

l_j.
Sanze Burgherrlichkeit : denn jeder aufsteigende

Sc'h *er^rilI,d fehlt. Heber die Zifuien der Burg hinaus

t|j
c '"an die weite, unennessliche bayrische Ebene,

^ c'lcnlinien des Lechfeldes, und in es eingebettet
^r°iues Silberband. ,I>ie Felsen der mächtigen üc-

[er^SVVe't abcr öffnen sich ebern nur für das Schloss. Al-
® andere ist erfüllt von den Riesenvvänden und Wald-
anfien cles aufsteigenden (iebirges und den Schreck-

^

cn der Schlucht. Und wenn irgendwo noch ein klei-
lQr Ausblick bleibt, grüsst ein Panorama jubelnder,

er'der Vorberge und majestätisch ruhiger Hochgc-
herein. Das Schloss selbst in seiner reichen Fülle

1 Architektur und des Farbenspiels wirkt als wunder-
'' einheitliches (ianzes. Man hat unmittelbar den Eiu-

lis
'''Cr vvuit'e aus erhabenen, tiefinnerlichen, gertia-

lschcn 'Oedanken und 'Idealen ein Grosses geboren
"cl Zl,r farbenfrischen Wirklichkeit gestaltet. Alle Cha-

p
^er/uge hoher Kunst strahlen leuchtend aus dem

'achtbau: er spricht, er überwältigt, er reizt weniger zun
auflösenden u. wieder zusammenstellenden Kritik, vielmehr

einem sich Vertiefen, zu einem sich Einleben und Er-
cu. Die (irossherrlichkeit der das Schloss umstcheu-

zont in Purpurgluten und Goldherrlichkeit aufflammt.
Ich1 möchte jedem Besucher des Schwangaus dringend
raten, den Blick von der Marienbrücke ja nicht zu
versäumen. Ich stand im letzten Herbste an derselben Stelle
im dichtesten Nebel. Es war wie D.untesches Vorhollenbild,

als nur das Grausige wirkte - jetzt, da alle Hüllen

und Vorhänge gefallen waren, wirkte das Ganze wie
ein Abglanz überirdischer, übernatürlicher Pracht.

Nun rückwärts. Des Schlosses Innerherrlichkeit wartet

noch unser. A. M.

Zu

•eb

M Natur aber stimmt das Ganze zu einer geradezu
e,sPiclsbsen H;irnionie. Und überall hat sie just an
ec'iter Stelle Grenzlinien gezogen, damit keine land-

Sc'iaftliche Ueberfüllc die Empfindung der Einheit störe.
f ange standen wir (in tiefem Schweigen auf der

°chbrückc. Erst spät nach dem Erlebnis brachen

k'e Worte von Seele zu .Seele sich Bahn. Auch die Ham-
oiirger .waren jetzt schon von dem gewaltigen Unterschied

zwischen den übrigen Königsschlössern und dieser
IQchherrlichkeit überzeugt. Wie muss hier das Abendbild

sich gestalten, wenn der über dem Schloss und der
^Glissen liegenden Weitebeue sich wölbende Westhori-

DERJ

Historisch-kritische Untersuchungen
zum Proprium Basileense.

SS. Leodegar, Lambert, Projekt und Marin,
German und Randoald.

(Fortsetzung.)

S. German, Sohn des Senators Optardus in Trier,
hatte den Unterricht des dortigen Bischofs M uloald
genossen und dabei die Welt verachten gelernt. So zog er
nach Herrenberg zu S. Arnulf, dann nach Reniiremont
(„Riotnarici niontis") ins Kloster Habendum, wohin er
auch seinen jüngern Bruder Numerian berief, endlich nach

Luxeuil, wo Walbert, der zweite Nachfolger Kolumbans,
regierte. Dieser machte German zum Priester und einige
Zeit später zum Abte des vom Alamannenführer Glind.i-
nius neu gegründeten Klosters Granfelden (,,Grandis-
Vallis"). Demselben ordnetn sich die etwas früher
entstandenen Zellen S. Ursizin und Pfcrmund („Verdunense")
unter, die noch in Karfmanns Diplome v. J. 769 als „cella
Verteine in honorem s. Pauli constructa und die ecclesia
S. Ursicini", sowie als Granfelden unterworfen erwähnt
werden. 673 wird Adalrich als Führer der Alamannen
im "pbern Elsass am 4. März urkundlich erwähnt. 673

folgte der Streit zwischen Bischof Leodegar und Hektar
einerseits und Projektus andererseits. Adalrich, sehr
heftigen Charakters, fasste Rachegelüste gegen die Mönche
v on Luxeuil, deren Richtung eben Marin us und Projektus
und auch Germanus angehörten, und zu denen Leodegar
in Verbannung hatte gehen müssen. Als dann Leodegar,
zurückgekehrt nach Autun, von neuem gefangen genommen

und sogar geblendet worden, da anno 676 brach Adalrich

mit seinen Alatnanneii ins Gebiet des Klosters
Granfelden ein und verwüstete es und einige seiner Leute
überfielen German und Randoald, des Klosters Bibliothekar,

und erstachen sie bei Rennendorf (Courrendlin) am
21. Februar. Das Rachegelüste Adalrichs mochte schon

dadurch angefacht worden sein, dass Leutharius, sein Vater,

der ürossvater Leodegars, seine Güter und Rechte
in Burgund vergeblich zu erweitern suchte und er selber

ebenso vergeblich den Patriziat in Burgund anstrebte. Le )-

degar selber besass vom Vater her, durch ihn also wohl
auch vorn Grossvater, Güter in Burgund; und dass Adalrich

den Patriziat in Burgund begehrte, vernehmen wir
wieder aus Leodegars Legende vom anonymen Mönche;
Leodegar wäre auch kaum Bischof von Autun geworden,
wäre seine Familie jn Burgund nicht so hervorragend

gewesen. Marin wich damals der Ungunst der Verhält-
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nissc in Burgund. Politisches Streben hatte sich mit reli-

gös-inoralischen Differenzen verbunden, auch bei den
Gehilfen Adalrichs auf dem Zuge nach Burgund, Diddo und

Abbo, durchaus weltlich gesinnten Bischöfen, die zwar
noch kürzlich Leodegar gefangen genominen und geblendet,

aber offenbar ihre persönlichen Absichten dabei nicht

völlig erreicht hatten oder für gefährdet hielten. Wenigstens

erlagen sie, trotz ihren Intriguen, noch vor Leodegar,

wie wir sehen werden. Marin und Projekt, zu dem

erstem geflohen, wurden im gleichen Fall um 676 durch
Piektors Partei ermordet. Vergl. Kath. Schweizcrbl. 189!),

S. 161. Trouillat, Monurn. de l'histoire de l'anc. ev. de
Bale, I 18 ff. Mabillon II 659, 48!) sqq. Hauck I- 277. Pitra,
357 f. Neues Archiv für ältere deutsche Gesch. XXVII 376.

Auch Ebroin war nicht zufrieden mit der Verfolgung
des einen Leodegar. Er tötete in Crecy den neuen Maior-
donitis Leudesius, nahm Theoderich gefangen, aber nur,
um ihn bald seinerseits zum König und sich zum Maior-
donius zu machen. Krusch, Neues Archiv, XVI 573, weist
mit Recht darauf hin, dass Leodegars Nachfolger als Bischof

von Antun während der Verbannungszeit, Hermenar, nach

der Blendung Leodegars nicht sofort wieder auf seinen

Sitz zurückkehrte, sondern Abbo, dem Verfolger Leodegars,

den Platz überlassen musste: gewiss ein Zeichen,
dass Hermenar dem Ebroin nicht genügte, weil er kein

eigentlicher Gegner des Heiligen war, wie Krusch 1. c.'

572 irrtümlich entgegen dem Anonymus meint. Abbo
allerdings wirtschaftete bald ab, da er mit seinen Freunden
die Güter der Kirche !u nd der Bürger arg" verschleuderte.
Als dann Dagobert IL, der seit dem Tode Childerichs
mit dem Maiordomus Wulfoald in Austrasien regierte,
676 mit Herzog Adalrich, Diddo und Abbo in Neustrien
und Burgund erobernd einbrach, da liess Ebroin den Abbo
und Diddo in Ungnade fallen und suchte Frieden mit
Dagobert, der seinerseits auch Adalrich verliest. Der
letztere zog sich als Klosterstifter auf sein Schtoss Hohenburg

zurück, wie wir im Leben S. Odiliens sahen. Dago-»

bert wurde 678 ermordet. Lambert, Sohn Apers und Heri-
splindes zu Maastricht, daselbst von Bischof Theodard
erzogen und seit 670 dessen Nachfolger und bei Hofe
sehr angesehen, musste um 676 ebenfalls als Freund
Leodegars vor Ebroin ins Kloster Stablo, das Dagobert
beschenkte, fliehen und bleiben, bis Ebroin starb. Selbst
Audoeu von Ro'uen war schon 675 (Hauck I2 383)
„genötigt, den Abt Filibert von Jumieges abzusetzen, trotz
der persönlichen Freundschaft, welche beide verband.
Nicht einmal die Frauenklöster bieben vor Beunruhigung

verschont, wenn Ebroin Ursache zum Misstrauen

gegen die Aebtissinnen zu haben glaubte." Vergl. Pitra,
356 ff., 319, Mabillon II 659, III 1, S.'62.

Unterdessen hielt Herzog Waimar v. Champagne, dem
sich Leodegar nach kurzer Belagerung seiner geliebten
Stadt Aututi gefangen gegeben, den darauf des Augenlichtes

beraubten Heiligen in tiefem Walde verborgen,
um ihn verhungern zu lassen, wie Ebroin befahl. Doch
da ihn Gott erhielt, nahm ihn Waimar, weicher geworden,
in sein Haus und gab jhm seinen Anteil an der Beute

von der Kirche Autun heraus, welchen der Bischof
sofort nach Autun zurücksandte. Nun liess Ebroin Leodegars
Bruder, Gairin, als Mitschuldigen am Tode Childerichs II.

steinigen, diesen selber an Lippen und Zunge beschneiden

und entblösst durch den Strassenschmutz ziehen und

ihn so dem Waning zur Bewachung übergeben. Dieser

führte ihn weit weg in seine Wohnung und unterwegs
besuchte ihn Hermenar, der nach Abbos Verbannung

wegen Abfall von Theoderich wieder Bischof von Autun

geworden und nun seine Verzeihung für das zweite
unkanonische Zwischenregiment erbat, da er Leodegar für

tot gehalten. Waning selber ward gerührt und brachte

den Heiligen in sein Frauenkloster Fiscamnus, wo ihn)

Lippen und Zunge wieder nachwuchsen und er zwei

Jahre blieb. Während dessen wurden auch andere Gegner

Leodegars ihrer Aemter entsetzt, verbannt oder
hingerichtet: wegen Untreue. Leodegar endlich wurde vor

einer Synode der Mitschuld am Tode Childerichs bezichtigt,

was er vor Gott bestritt. Dennoch wurde er degradiert

und dem Pfalzgrafen Rupert zur Bewachung
übergeben, der ihn am 2. Oktober 679 endlich musste
enthaupten lassen, da Ebroin bisher immer noch gezögert

hatte. (N. A. XVI 383 ff.) „Tunc jussu oonjugis bujusl

viri Chrodoberti in quandam villain Sarcingo nomine cum

magno fletu plangentium a ministris deportatus est huj'US

feminae decreto, cum vestibus in quibus trucidatus fue-

rat, in parvulo Oratorio beatus Martyr est sepultus. •. •

in quo scpulchro annis duobus et diinidio humatus> fuisse

dictiur.... His itaque diebus Sacerdos quidern, qui hujuä

Oratorii fungebatur officio, lumen splendidum absque mi-

nisterio humano in eodem cognovit noctibus fulsisse lo°°-
Tunc magis magisque fama sanetitatis beati Marty-

ris late prorupit..... His itaque cognitis Ebroinus tacito
oorde retinebat, et tremens intra sc verecuridia praeter
bonjugem nemini manifestarc audebat.... Transacto vero

spatio pene annorum trium semper lugendus Ebroinus,

qui hanc lucernam nisus fuerat exstinguere, sermo Divi-

nus in eodem impletur. Nam quia gladiis multos interemit,

percussus gladio ipse periit..... Tunc perlatum est cum

laude in palatium, quod multis diebus ab aetnulo latuit

absoonsum..... ipsius saneti Martyris (sicut jussuru erat

a glorioso Dom no Rege Theode r i c o) promoverunt hoc

sanctum corpus..... Matronae vero nobiles vestiinento-
rurn ornamenta 'gestautes, oblatis palliis velamenta ex

auro et holoserico et ornamenta offerentes super fere-

trum Martyris 'in tantum ut ea melior in tneritis esse gau-
deret, quae in honorem Martyris prius votum suum D°'
mino obtulisset." So erzählen Ursinus und der Anonymus
in ihrer Leodegar-Legende nach Audulfs Bericht, Mabillon

II 673 sqq., 665, 667. Dazu stimmt, was Krusch, Neuesl

Archiv, XVI 590 sagt: „Ebroins Tod lässt sich nur durch

die Vita Filiberti ermitteln. Dieser Heilige wurde von

A'udoen auf Veranlassung Ebroins, als letzterer nach dem

Tode Childerichs (675) aus Luxcuil zurückgekehrt war,

jus Gefängnis geworfen und kehrte nach 8 Jahren, im

Anfange des neunten, nach Jumieges zurück, nachdem
Ebroin gestorben war. Der Tod fällt hienach in das Ende

von 683." An Leodegars Grab in Sarcingen erschien ein

Himmelslicht, das immer mehr Leute, auch Kranke,
anzog, so dass Gebetserhörungen stattfanden. Es ging wohl
ein Jahr, bis auch dem Ebroin davon Meldung geschah-
In drei Jahren dann starb er. Nun endlich vernahm auch

König Theoderich von Leodegars Ruhme, nachdem yrl
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terdessen schon, nämlich 682 itn Mär/ die Uebertragung
C'cs heiligen nach Poitiers stattgehabt. Nur die Beerdi
?Ung in Sarcingen hatte er zu erlauben, die Uebertragung
'VVar bekanntlich Sache der Bischöfe und auch bei diese

j^st wurde die Leiche von Edeldatnen in andere kost-
arere Stoffe gehüllt, als wie sie der Heilige lebend ge
ragen und als Leiche, da König Theoderich sie in Sar-

C|ngen zu beerdigen erlaubte. Ludgültig kamen die Re-
T.quien ins Kloster S. Maixent bei Poitiers. Vergl. N. A.
XVI 589.

Auf das Jahr 683, als Todesjahr Lbroins, werden
VVlr auc'1 geführt, wenn wir von Lambert lesen, dass

nach 7 Jahren der Verbannung (676 683), nach dem
c seines Feindes, gerufen von Pippin dem mittleren,

atJf seinen Bischofssitz in Maastricht zurückkehrte. Er
e atigte sich bis zu seinem Tode als eifriger Seeleu-
lrtc l,nd Kirchenfürst : sowohl in Ausbreitung des hl.
ai'ucns in noch heidnischen Teilen seiner Diözese, als

n Abwehr von Angriffen auf die Rechte seiner Kirche,
ottschalk, der Biograph Lamberts, erzählt (Mabillou Uli,^ 65): „Et jam cum Dominus vocasset Sanctum Lande-

ut propter tanta opera dignam redderet ei merbertum,

ec'em, insurrexeruiit duo pessiini homines, O a 11 u s et

te-a"us suus Rio Ullis, in adversitatem ejus saevien-
s ^celesiae suae (sic) in tanta opera perversa, ut iiullus

ktj
^errC Possct' nee evadendi erat locus ante illos. Rcp-

1

auteni ainici Pontificis ira et tristitia, et calamitate
^na oompulsi et hurnanitate nimia, interfecerunt cos

fX

jam

ies
set

^ento eoruin. In diebus illis erat Do do domesticus
Sl'pradicti Principis Pippini, proprius consangui-
e'Orum qui interfecti fueratit; et erant ei possessio-

Uultae et in obsequio ejus pueri inulti. (Tun audis-

vir
aU^etn ncceni proximorum, eollegit magnain oopiam
rUtn fortissirnorum ad bellandum, inoxque irruit ad

diciendum Beatuni virum Landebertum Pontificem in
cui vocabuluni est Leodio, sita super fluvium qui

^atur Mosa." Ados Martyrolog 858 (1. c. 68) berichtet:
' Kai. Octob. natalis S. Lautberti Episcopi Tungren-

' fui cum regiam dotnurn zelo religionis iuerepasset,
rediens orationi ineumberet, ab iniquissimis viris de

^
d'o regio missis improvise couclusus intra dotnuiri Ec-
S|ae occiditur: cujus demuni sepulchrurti creberrirnis

,raciilis illustratur." Dem fügt Mabillou (1. c.) bei: „Oh-
CJ'ratn horurn scriptorum mentein ita explieavit post An-

^um (Leodiccnsem Canonicum) Sigebertus Monachus
efUelacensis ad ann. 698. S. Lambertus Pippinum Princi-

Pem increpare ausus, quod pellicem Alpaidem Plectrudi
S'tirnae uxori suae superduxerat, a Dodone fratre ipsius

^Paidis Leodii niartyrizatur, et Trajecti tumulatur."
aUck, Kirchengesch. L' 316 ti. 3: „Eine Biographie

Lauderts (A. S. Mab. III, 1 S. 60 ff.) wurde noch vor der
"c clcs 8. Jahrhunderts von einem Anonymus verfasst.
' ihr beruhen die jiingern Bearbeitungen, s. Kurth in

b
Annal. de l'acad. de Belg. XXXIII S. Iff." S. 385 n. 5

e' Hauck: „Kurth hat mit grossem Scharfsinn die
Annähme begründet, dass Lambert vielmehr als Opfer sei-
"er Pflichttreue fiel, da er sich nicht scheute, Pippin sein

^
ebrechcrisches Verhältnis vorzuhalten; aus Furcht habe
r erste Biograph die Tatsache verschwiegen; die Kennt-

\"on ihr habe sich aber erhalten und sei zuerst von

Ado von Vientie schriftlich fixiert. Annal. etc. XXXIII
S. 57 ff. Es scheint mir indes die Annahme nahezu unmöglich,

dass eine richtige Ueberlieferung, die lediglich mündlich

fortgepflanzt wird, sich länger als ein Jahrhundert
erhält, während eine abweichende nicht nur schriftlich

lixiert vorliegt, sondern auch regelmässig bekannt gegeben

wird. Das geschah aber mit dem Heiligenleben."
Mir scheint die volle Wahrheit in der Vereinigung der

beiden ältesten Berichte zu liegen, Gallus und Rioldus

Wären nahe Verwandte Dodo's, der zur domus regia
gehörte. Wegen der IJebergriffe jener gegen seine Kirche
machte Lambert dein Pippin ernste Vorstellungen. Weil
dies gegenüber (iallus und Rioldus nichts nützte, auch

Dodo nur erbitterte, so töteten vorschnelle Freunde des

Bischofs jene beiden IJebeltäter. Dodo in seiner Erbitterung

gab Lambert die Schuld davon und tötete ihn: nicht
zum geriiistcn also wegen seiner Vorstellungen bei der
domus regia. Das war nach der gewöhnlichen Annahme

ca. 708, 17. September. Es mag noch beigefügt werden,
dass die Worte Ados eben durchaus nicht stringent den
Sinn Anselms (10 IS) Sigeberts und Kurths fordern. Der
Fund Kruschs (Neues Archiv XVIII 601) aus dem 9.

Jahrhunderte berichtet von einem „(iodobaldus cum
in ticccm beatissimi viri Lautberti episcopi cuidain co-
miti Dodoni nomine se consortein et conscium praebuis-
set"....: also wieder nichts, gar nichts über Alpais.
Vergl. noch Kirchenlexikou von Wetzer und Welte, 7. Bd.

Art. Lambert. Anal. Boll. XI 110. XIX 451.

Schliesslich noch bespricht unser Proprium die
Verehrung der Reliquien dieser Heiligen in uusern (legenden.

So sind um 727 Reliquien der hl. Projekt und Marin
und l.eodegar nach Murbach, solche des letzteren nach

Ltizeru gekommen, von den erstem auch nach Flavigny,
Murbach erhielt l.u/ern zwischen 833 840. 694 war das

Stift Luzern von Wichard gegründet worden zu Ehren
SS. Alauri/ und Leodegar. Dm die gleiche Zeit wurde
S. Mauri/ Hauptpatron in Emmen, Ruswil, Pfcffikon. In

Luzern brachte nach und nach der Siilmungsgedanke für
Lcodegars Martertod diesen an die erste Stelle, so dass

auch der Ort ,,ze saute Ludgcrieu" Luzern sich nannte.
Kloster Murbach wurde von Papst Klemens XIII. 1664

zum Chorherrenstift (iebvveiler umgewandelt u. 1789 ganz
aufgelöst. Kloster Lu/cru ward 1456 den 14. Juli durch
Bischof Heinrich IV. von Konstanz mit päpstlicher
Vollmacht in eine Kollcgiutkircho verwandelt, schon 9. Juli
von Murbach losgelöst. Leodegarreliquien besass Stift
l.u/ern bis /um Brande 1633 und dann wieder seit zirka
1803. S. Amarin, die Zelle dieses Heiligen, wurde später
ebenfalls Kollegiatstift und vom Basler Konzil nach Thann
verlegt MiinsterT i ran fehlen, (irab der hl. German und

Randoald, und Chorherrenstift, wurde 1534 nach Dels-

herg übergesiedelt; das Stift ging 1805 ein. Die
Reliquien des hl. Lambert kamen zuerst nach Maastricht in

die Peterskirche, darauf 720 nach Lüttich in die neue
Lambertskirche von 714. 1190 übertrug der Lütticher
Bischof Rudolf von Zähriugen des Heiligen Haupt nach

Freiburg im Breisgau, zum Teil wenigstens. Vergl.
Mabillou 11L 623 sq. III 1, S. 68, 72 n. b. Pitra 404, 435 f.

Kathol. Schweizcrbl. 1899, S. 148, 154, 159, 163, 266.

„Geschichtsfreund" der V Orte 57, 106.60, 19,0.37, 285 n. 1,
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II 200. Geogr. Lexikon d. Schweiz, III, 458.
Meierskappel. Kaplan Lütoif.

(Fortsetzung folgt.)

Die rechtliche Stellung der Landeskirchen
in den schweizerischen Kantonen.

Rektoratsrede v. Dr. Ulrich LampM'tp Prof. zu. Freiburg i. d. Schweiz.

I.

Soeben ist die Rektoratsrede des 14. Prof. Dr. Lantpert
im Drucke erschienen'. Dass das Thema von höchstem
aktuellem Interesse isä, braucht wohl nicht besonders
bemerkt zu werden. Ein jeder, der die Ereignisse auf
politischem Gebiete verfolgt -- er bt'aüch't keine besonderen
Kenntnisse in Kirchenrecht zu besitzet; — wird sofort
erkennen, dass eine Untersuchung über die Rechtsstellung

der Landeskirchen iti den schweizerischen Kantoneil

ill einer Zeit, wo das Postulat der Trennung von
Kirche und Staat überall ertönt, von mehr als bloss
akademischem Werte ist. Alle ohne Ausnahme, die sich mit
den kirchenpolitischen Verhältnissen unseres Vaterlandes
beschäftigen, müssen der Schrift Prof. Lantperts das

grösste Interesse entgegenbringen; denn sie ist die erste
kurze und knapp gehaltene und auf absolut wissenschaftlicher

Höhe stehende Darstellung dieses Gegenstandes.
Abgesehen von dem mit den Sicbenziger Jahren)gegebenen
Standpunkt, ist das Werk der beiden damaligen Berncr-
professoren Zorn u. Gareis in vielen und wichtigen Punkten

nicht mehr zutreffend und so erscheint die
Untersuchung Lampcrts als eine wissenschaftliche Gabe zur
fechten Zeit. Möchte dieses nur 60 Seiten umfassende
Schriftchen besonders unter dem Klerus recht viele und

aufmerksame Leser finden, besonders unter jenen
Geistlichen, die vielleicht in Synoden, Synodalräten lind Kir-
cherll'äten sitzen und unser merkwürdig gestaltetes
Staatskirchenrecht in seiner Wirksamkeit unmittelbar zu
beobachten Gelegenheit haben-

Wer mit dem Stoff cinigermasscn vertraut ist, für
den ist die Lektüre dieser Schrift besonders in den
einleitenden Ausführungen über den Rechtsbegriff der
Landeskirche im altern und neuem Sinne ein wahrer Genuss.

Wohl nirgends ist die Idee der Landeskirche so anschaulich

und J<Iar, so kurz und erschöpfend dargestellt, wie

hier. Wir verweisen zum Belege hiefür nur auf Hinschius
in Marquardsens Handbuch des öffentlichen Rechtes der

Gegenwart, wo die Sache viel weniger tief und mit

weniger wissenschaftlichem Geiste erfasst ist.

Die Art der Darstellung Lampcrts erinnert vielfach

an Kahl, den jetzigen Kirchenrechtslehrer der Universität

Berlin. Nach einer sehr guten Charakterisierung der

negativen Eigenschaften der Laudeskirche im modernen

Staat, kommt Larnpert auf die staatskirchenrechtlichc
Konstruktion der Landeskirche zu sprechen. Wer nicht kano-

nistisch zu denken vermag, der dürfte versucht sein, die

darüber angestellte eingehende Untersuchung als eine rein

theoretische Frage anzusehen ohne weitere Bedeutung

für das praktische Leben. Und doch liegt hier im staats-

kirchenrechtlichen Begriff der Kirche eigentlich der Aus¬

gangspunkt für die gesamte Kirchenpolitik eines Landes.

Der Staat erkläre sich bereit, einen richtigen Begriff der

Kirche anzuerkennen und in selbem Augenblick sind alle

Differen/pimkte zwischen Staat und Kirche wenigstens
iti ihren schwierigsten Komplikationeil gehoben und
verschwunden. In den Augen der Lehrer des modernen Staats-

kirchenrechts erscheint die Kirche bald als privilegierte
Koiporation des öffentlichen Rechts, bald als Anstalt des

öffentlichen Rechts, bald als qualifizierte Korporation, bald

als Bildiuigsform auf dem Boden des gesellschaftlichen
1 ebens ohne formales Kriterium und ohne allgemeines
Merkmal oder endlieh neustens als Roten/, des öffentlichen
Rechts, denen der Staat notwendigerweise ein gewisses
Interesse entgegenbringen muss. Im letztern Sinne aber

steht die Kirche auf einem völlig unsichern Boden, vVie

Prof. Larnpert auf S. 22- 24 schlagend nachweist. Nm

wenn der Staat von solchen, un/utreffeiuleu Rechtsau-

schaiumgen ausgeht, kann Sehaffhausen die 300 Alt-

katholikeu als Kultverbaud öffentlich rechtlicher Natur
erklären und die 6000 römisch-katholischen Christen als

privatrechtliche Genossenschaft betrachten. So auch i"
Basel und den Städten Zürich und Genf. Es ist iintei

katholischen Geistlichen vielfach die Meinung verbreitet,

es'sei für die katholische Kirche weitaus vorteilhafter, wenn

sie mit dem Staat gar nichts zu tun habe; das ist,

jmystisch betrachtet, immer ein Irrtum, der oft sehr

verhängnisvolle Konsequenzen nach sich ziehen kann. In dei

Zeit mit dem Schlagwort: Trennung von Kirche und

Staat darf man dies nicht vergessen. Die Protestanten
in den katholischen Kantonen haben stets gesucht,
Fühlung, mit dem Staat zu bekommen und zum Teil mit

grossem Erfolg.1)
Nachdem Larnpert kurz das merkwürdige Verhältnis,

dass eine Kirche auch nur in einigen Gemeinden
öffentlich-rechtlichen Charakter besitzen kann, gezeichnet lutt,

schildert er noch die Verleihung der Landeskirchcnqua-
Iität und ,die darin bis jetzt beobachtete Praxis des Bundes

und der Kantone.
IL

Alus dem innern Sein der Kirche zieht Prof. Larnpert

(S. 31 f.) die wichtige Schhissfolgeriuig, dass mit

der Anerkennimg jeder Religionsgesellschaft durch de"

Staat auch notwendig die staatliche Anerkennung der
Beziehungen gegeben sein müsse, 'welche in der Kirche
zwischen den Ein/eigliedern und dem Gesamtorganismus
bestellen. Mit andern Worten: es steht dem Staat nicht

•m, die leitenden Organe einer Kirche einfach /.u ig'10'

riereil, sobald er letztere als Landeskirche anerkannt hat-

Der Staat kann dadurch, 'dass er eine Religionsgesellschaft'zur

Landeskirche erhebt, nicht die kirchlichen ObH"

behörden eliminieren oder sie aus der kirchliehen J!irlS'

diktionsgewalt aussehalten. Was nun die katholische

Kirche anbetrifft, wird der Papst als Vcrhandlungsk'011"

trahent nur für die causae majores in Frage komme"'
So ergaben sicli von selbst diplomatische Beziehung
zischen dem Bund und dem hl. Stuhl in wichtigen Angc'

i) Im Kanton £ng haben z. B. die Prolestanten eine wahrhaft
beneidenswerte Lage in Rücksicht auf Steuererhebung; sie haben

Unentgeltlichkeit der Lehrmittel auch für die Lehrbücher in ihre"1
Religionsunterricht.



tagenheiteh. In Rücksicht auf die äussern Verhältnisse
es Staates zu den verschiedenen Religionsgcsellschaf-

ten "i seinem Gebiet "itld die Kantone ohne Zwischen
Unft des Rüikles zuständig und nach Lantperts Ausfüh-
digOn, denen wir durchaus beistimmen, sind sie dabei

'ItUr a" ^ Schranken gebunden. Fan selivveiz. Kanton hat
j"lch ^ci Ordnung seiner kirchlichen Verhältnisse zu rich-

nach (leu Voischrifteu der Hundesverfassung über
^igio'hsfreiheit, nach den Zwecken des modernen Staa-

6S' c'ei darüber nicht hinausgehen darf, nach dein Wesen
er Kitchc, die ein Recht auf Existenz und auch auf ihre
Kenart besitzt, und endlich nach dem wohlerworbenen
echtszustand der konkreten Religionsgesellschaften. Aus

<l dem ergibt sich, dass auch im modernen Staat und
t,ach seineu von der Wissenschaft anerkannten Prinzi-
P'c" die Kirche eine gewisse Selbständigkeit besitzt, wcl-

ei die Kantone der Schwei/ eiüeil verschiedenen Aus-
Kegeben haben. Dieser Grundsatz der Selbstän-

& e't 1st freilich meistens gesetzlich nicht in seinen Kon-
®ef|Uenzen weiter ausgebaut worden, es finden sich nur

hsätze dazu, z. H, Bestimmungen zum Schutz der kirch-

^.Autonomie. Rekurse gegen Kirchenbehörden an
e liehe! Behörden über rein innerkirchlichc Prägen sind

^"^lässig; der öffentliche (Charakter der Kirchenämter
c'er Kirchenbeamte ist vom Staate anerkannt, wo

Qg i

Slch um eine Landeskirche handelt, ebenso auch die

^
ständige kirchliche Rechtsetzung. Wo aber sogenannte
nnxtac in Frage stehen, Dinge, die ins weltliche und

'""ehliehe Gebiet einschlagen, da 'ist nun eine ganz ver-
'edenartige Lösung von den verschiedenen Kantonen

_
Kenommen worden. Damit berühren wir die staats-

«irche
Seh'

enrechtlichcn Organisationsgesetze, an denen die
nvveiz eine Mannigfaltigkeit in Art und Zahl aufweist,

® ihresgleichen sucht. Hier 'kommt nun Prof. Lamport
s^in Thema im eigentlichsten Sinne des Wortes. Die

j^htliche Stellung der Landeskirchen in den schweizer.
'antoticn ist schliesslich in erster Linie bedingt und be-

(ji,
von den Organisationsgesetzen, wenn solche vor-

anden sind. Liier freilich könnten \vir uns nicht völlig
Inhaltslos den Auffassungen des verehrten Herrn Vor
cSsers anschliessen. Wir werden unsere Auffassung über

esen Gegenstand vielleicht in dieser Zeitung einmal
"'^erlegen; wir glauben, dass noch ein staatskirchen-

||chtlicher Begriff eingeschoben werden itiiisste, um das
erhcältnis von Staat und Kirche in den verschiedenen
antoiien dem historischen Werdegang entsprechend zu
srakterisieren. In concreto gesprochen, können wir es

h'cht bedauern (S. 46), dass die Innerschweiz mit Aus-
'Hhnte von Luzcrn sich mit einigen generellen Verfas-
SUnKsbcstim mutigen beniigt. Der Grund davon liegt eben
'n einer eigenen Auffassung der Rechtslage der katho-
Uschen
*11

Kl

L

Kirche in der Urschweiz. Es ist aber nicht genug,
wünschen, dass die führenden Kreise des' katholischen

criis recht aufmerksam die Auseinandersetzungen in
ar"perts Schrift von S. 44—57 studieren, Um sich eini-

Kcrmassen ,über die Rechtslage 'der katholischen Kirche
n der Schw'eiz klar 'zu werden. Manch1 eine' irrige und

ln der Praxis verhängnisvolle Verstellung dürfte dann]
ycrschwindetv Die katholische Schweiz, ist in der Tat

'T1- Prof. Lampert für seine Schrift zu grossem Danke |

verpflichtet: Wissenschaft in Methode iind Kenntnis, Liebe

i/u'r Sache, gereiftes Urteil, alle Vorzüge einer ganz
gediegenen Arbeit treten uns hier gegenüber. Wir können

nicht anders, als nochmals die Aufforderung wiederholen

zu einem intensiven Studium dieser Untersuchung von

bleibendem Wert
Was aber die Stellung der Kirche Iii der Zukunft

angeht, in der Schweiz, wie anderswo, so legt sich uns

stets bei diesem Gedanken ein Wort des Prof. Flciner)'
nahe. Er schreibt: „Die (Betrachtung rein juristischer
„Verhältnisse wird stets zurückgelenkt zu den gemeinsamen

Quellen, aus denen mit der ganz.cn Kultur auch

„das Recht fliesst. Denn die Macht des Papsttums und

„die: Herrschaft des kanonischen Rechts beruht in letzter

„Linie1 auf einem rein geistigen Moment, darauf nämlich,

„dass Pürsten und Völker in denselben religiösen
Vorstellungen leben, auf denen sich das Papsttum und sein

„Recht aufbauen." - Indem nun der Klerus die religiösen
Vorstellungen tier katholischen Kirche ausbreitet, fördert
und vertieft, arbeitet er auch daran, die rechtliche Stellung

der Kirche im Staat zu heben und dem Gebet „pro
libertatc und exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae" zur

Erhörung zu verhelfen.
Luzcrn. Dr. A. Henggeier.

DSD

Homiletisches.
Für den achten Sonntag nach Pfingsten.

Porti'uncuiaZ)
Text und Hauptsatz: (Filii huius saeculi prudenfio-

res filiis lncis in generatione sua sunt (Evangelium). Das

Beispiel des klugen nicht des ungerechten Verwalters!

ist uns vor die Seele gestellt. Wie klug, wie weise, wenn

wir aus den lunermesslichen Schätzen der Kirche an

einem so fruchtbaren Ablasstagc reichlich für unser Leben

schöpfen. '

Kluge Verwalter am festlichen A b 1 a s s t a g e.

Es ist ein Schöpfen aus den Schätzen Jesu Christi:
haurictis aquas in gaudio al fontibus Salvatoris - und

ein edles, herrliches Arbeiten an dem lebendigen,
heiligen Edelgetasse unserer Seele, in das wir die Wasser
des Erlösers, die lebendigen aufnehmen.

1. Wir beichten. Wir arbeiten an uns selbst. Ge-

wissenserforsclumg und Beicht sind die aufrichtigsten
Augenblicke unseres. Lebens. Es ist innerste

Arbeit an uns selbst. Die Worte der 10 Gebote des Ewigen

dringen wie ein zweischneidiges Schwert bis ins

innerste Mark der Seelen — und .werden Richter über

unsere Gedanken — scheiden, trennen die innersten
Gelenke unseres Lebens: sermo Dei vivus et efficax, penetnn
bilior omni gladio aueipiti (Hebr, 4, 12). Das

eine und andere' Beispiel: Gott und deine Gedanken

(1. Gebot), Gt)tt und deine Sprache (2. Gebot), Gott und

2) Fleiner: Ueber die kathol. Kirchen rechte im 19. Jahrhundert.
Tübingen 1902. S. 30.

*) Auch fiir 9. Sonntag mutatis mutandis. — Unsere Antwort an den
weinenden Jesus: vollkommene Seelenreinigung durch Beicht, Kommunion,
und vollkommenen Ablass.



deine Wioche (3. Gebot). So bereiten wir das Edeigefäss
' dnserer Seele. .'Nun schöpfen wir aus den Quellen desl

Erlösers. Liossprechung, Verzeihung unserer Sünden, flutet
in die Seelen. Der Schuldbrief, der wider uns
lautete, wird ausgelöscht mit dem Blute Christi,
zerrissen, angeheftet an das Kreuz — der alte Mensch
der Sünde (wird Jinis Kreuz geschlagen mit Christus —
begraben mit Christus. — — Das alles ist nicht blosse
Zeremonie! Der Auferstandene, Christus,
wahrhaft, wirklich vor den Jüngern
gegenwärtig, den sie mit Händen berührten,
mit dem sie assen, redeten, in Wirklichkeit

verkehrten, hat den uner messlichen
Schatz der Lossprechung, die Reichtümer
seiner Erbarmung und Verzeihung bei
Menschensöhnen niedergelegt: denen er das

Priesteramt übertrug, und .denen er Nachfolger verhiess
bis an das Ende der Tage: welchen ihr die Sünden

nachlasset, denen sind sie nachgelassen
usf. So dachte auch die Urkirche. (Etwa ein Zeugnis

des Origines für die Beicht.) Also ist esi sicher, zweifellos
sicher, dass in der Beicht die Schätze

Jesu C h r i s t i zu finden sind, und dass wir
für sie — ebenfalls in der Beicht die Seele wie ein
Edeigefäss bereiten. Wir sind kluge Verwalter,

die der Hausvater lobt, wenn wir am Ablasstag
beichten.

2. Wir kommunizieren. Aehnliche Ausführung. Der
Schatzmeister der himmlischen Güter selber kommt, damit
wir die Schätze seiner Gnade bis ans Lebensende nie
verlieren, damit das Leben die heiligmachende Gnade in uns

bleibe — qui manducat me vi vet propter me! Wieder

keine blosse Zeremonie: der Wasser in Wein, Sturm
in Stille, Tod Jn Leben (etwas ausführen) verwandelte,
wusste beim letzten Abendmahle, dass' der Vater all es! in
seine Hände gegeben hatte. In diesem gottmenschlichen
Bewusstsein sprach er: Das i s t mein Leib.... T u t dies
zu meinem .Andenken. Wie 'sorgt die Welt für das Ihrige.
Seid klug! Führt Jesum, den gottmenschlichen
S c h a t z mie i s t e r in euer Herz. — — Und wenn
ihr kommuniziert, dann bereitet ihr ihm zugleich die
Wohnung. Der Prediger zeige kurz, kräftig - wie eine

einzige Uebung des Glaubens — oder der Anbetung
— oder der Liebe vor oder nach der Kommunion eine
tier grössten Taten des Menschen ist. —
iVgl. z. B. /Homilet. Studien mutates mutandis 247:
Anbeten: oder Glauben: Ergänzungswerk S. 72, 73.

Glauben!
3. Wir gewinnen den Ablass. Der Ablasstag drängt

aber noch weiter. Er ruft uns neuerdings zu: Seid kluge
Verwalter! Wenn wir alles tun — wie viele Sündenstrafen

bleiben zurück? Wenn wir auch gereinigt sind —

und nur ein paar Schritte ins Leben laufen, klebt schon
wieder der Sand lässlicher Sünde und dann auch läss-
licher Sündenstrafen an unsern Füssen (vgl. H. St. S. 399,
400). Fusswaschung tut uns not, das heisst Reinigung
von Sünden und Sündenstrafen. Darum Portiuncula!
Herrlichste Gelegenheit, einen vollkommenen Ablass aller
Sündenstrafen zu gewinnen: „mundus totus — non in-

diget nisi ut pedes lavet." Damit ihr auch hier kluge

Verwalter seid, beachtet vier heilige Dinge.
a. Keine Sündenstrafe wird nachgelassen — ohne

dass die entsprechende Giftwurzel der Sünde vollständig

ausgerissen wird — beim vollkommenen Ablass alle!

ß. Darum bei den Portiunculakirchenbesuchen stets

erneute vollkommene Reue: verbrenne hier und jetzt

trotz deiner Schwachheiten allen und jeden Fehler ohne

Ausnahme. — Der Prediger decke die kleinen Fehler der

Nächstenliebe auf (vergl. den Rangstreit von der
Fusswaschung) und leite zur Reue über sie an. So reisset

ihr alle Giftwurzeln aus:

y. Dann verrichtet die Ablassgebete kurz und gut,

tiefinnerlich und demütig äusserlich. Die mit Anstand

oft wiederholten Besuche der Kirche mehren Liebe und

Reue und sichern den vollkommenen Ablass.
A Wendet endlich als kluge Verwalter vieles den

armen Seelen zu. So wird das Wort des heutigen
Evangelium in einem gewissen Sinne in Erfüllung gehen —

ihr machet euch Freunde mit den Schätzen der Ablässe,

damit, wenn es mit euch zu Ende geht, sie euch in die

ewigen Hütten aufnehmen.
So seid ihr kluge Verwalter am Portiunculatage.

Ihr kehrt heim bereichert durch die Schätze Christi und

als bessere Menschen.
Und von Gottes Barmherzigkeit bereichert kehret

auch heim als Barmherzige, die von ihren Schätzen Gold,

Geld, Trost, Liebe, Gebet für andere spenden. Amen.

Für den neunten Sonntag nach Pfingsten.
Jesus weint über Jerusalem.

I. Homilie. 1. jesus im Triumphe nach Jerusalem
ziehend. (Palmtag. Homilet, Stud. S. 370.) 2. Jesus mitten
im Triumphe weinend. Zentralanwendung. Jesus weint
über den Unglauben. Was der Welt gleichgültig scheint,

presst dem Heiland Tränen aus. Vgl. Ergänzungswerk
S. 86 ff. und ebendort 48—51.

II. Predigt. O dass du es erkenntest an deinem Tage,

was dir zum Frieden dient —- o dass du den Tag deiner

Heimsuchung kenntest! Jesus weint, weil Jerusalem
nicht zu ihm kam. Eine Oewissenserforschung: Gehen

wir zu Ihm im Altarssakrament? Wie gehen wir zu Ihm?

1. Wandlung - Messe? Pflicht -- Ehre Freude!
Verursachen wir keine Tränen Jesu? Hat er vielleicht
nicht auch an das Jerusalem unserer Seele gedacht? —-

Vorsätze!
2. Kommunion. Medius vestrum stat, quem vos

nescitis. Gehen wir? Wie? Entsprechende Entschlüsse.

3. Stille Besuch ungen. Oeff entliche Andachten.
Dies visitationis suae. Erforschung! Anregung!

Der Erste, dem wir in der Ewigkeit begegnen —'

ist derjenige Jesus, der im Altarssakrament weilt. Si

cognovisses
III. Predigt über vollkommene Reue. 1. Der weinende

Jesus -- das höchste liebenswürdigste Gut, der eine

Gute — Gott (schildern!) bewegt uns 2. zum
innerlichen Weinen, zur vollkommenen Reue aus Liebe.

Horn. Studien S. '342, 5. Frage, 347 ff. n. 2. a. und 346

B. 1. Zentralanwendung: Der Himmelsschlüssel: die

vollkommene Reue,
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IV. Predigt: Ein Doppelbild: 1. Jesus weint über
Jerusalem. 2. Jesus begegnet den weinenden Töchtern
Jerusalems. Weinet über euch

j
Pwdigt über die Epistel im Geiste des Evangeliums

q
Ueber was wir mitJesus weinen sollen: — über

eda n ke n s ii n d e n : non concupiscentes malorum.
e enskasuistik — über Götzendienst, wenn man nur
er Welt, der Menschenfurcht, dem Genüsse gedient:

manducare, ludere, bibere; über Murren und freches
erausfordein gegenüber der göttlichen Vor-

~ UtlS • • • neque murinuraveritis Lebenskasuistik.
,.C "ss- Vorsatz. Menschliche Schwachheit bringt immer
^ass iche Sünden: tentatio humaiia. Aber Mut: Fidelis

eus qUj non paqefllr vos tentari supra id quod
Vorsätze aus der betrachteten Lebenskasuistik.

ethode dieser Predigt vgl. Ergänzungswerk 5. 412\)
A. M.

CKD

Kirchen-Chronik.
Luzern. Bundesliiuten. Gegen die Ausschreibung des

undesläutens von Seite des Luzerner Erziehungsde-

.^ntes wird im „Luzerner Volksblatt" neuerdings

kir j11.,S'er^ Wir S'IK' demgegenüber von zuständiger

die
er Seite ermächtigt, aufmerksam zu machen, dass

itin
e're^ei,de Ausschreibung sich ausdrücklich als Er-

^^erung an eine im Jahre 1899, zwischen Bischof und
zie t

CrunS getroffene und damals auch beidseitig publi-
1^1

Vei'ständigung einführte, was übrigens dem Luzerner

„ ?rUs gelegentlich auch seither wieder zur Kenntnis
racht wurde.

j ^Uzern. Die Kurkommission, welche die Förderung
nteressen Luzerns als Fremdenplatz sich zum Ziele

hat, beabsichtigt auf einem öffentlichen Platze im

^^denquartier ein Bildwerk des rühmlich bekannten
br-2ertler Bildhauers Hugo Siegwart zur Aufstellung zu
le^ln^en- Die Gruppe stellt den Ringkampf zweier Ath-

a
dar und zwar in dem Moment, wo der eine den

h Jrn 'n mächtigem Schwung bis über seine Schulter

t
' Urn ihn niederzuwerfen. Die Arbeit hat wegen ihrer

fya
n,Schen Vollendung hohe Anerkennung gefunden,

^a die Kämpfer indessen völlig unbekleidet sind, wurde
1 Recht die Frage aufgeworfen, ob diese «Schwinger-

Ppe» sich zur Aufstellung'auf einem öffentlichen Platze
gle. Bei (jer Beratung der Angelegenheit im Grossen

dtrate wurde die Frage gestreift, aber nicht weiter auf
^selbe eingegangen. Als Standort ist der Garten zwi-

^
eri Hotel National und Kursaal bezeichnet und ein

ini'*ra^ VOn ^r" 'ns Budget eingestellt. Ein Artikel
'Vaterland» brachte die sittlichen Bedenken öffentlich

I

111 Ausdruck und daraufhin machten die beiden katho-

(P
en Pfarrämter der Stadt in Verbindung mit dem

'^höflichen Kommissariat in gleichem Sinne eine Ein-

jj.
e an den engern Stadtrat. Die Antwort des letztern

^bTitet, dass beim jetzigen fortgeschrittenen Stand der
pe'egenheit eine Aenderung kaum mehr zu bewerk-
''gen sei; verspricht aber, die Aufstellung des Denk-
s auf einem öffentlichen Platze nochmals in Beratung
^ehen.

Solothurn. ' In Ölten wurde Sonntag den 26. Juli
durch den liochw. Bischof Dr. Jacobus Stammler in Gegenwart

einer gewaltigen Volksmenge von wohl 6000
Menschen die Grundsteinlegung der neuen katholischen Kirche

vollzogen, bei welchem Anlass P. Alexander O. Cap. ein

gediegenes Wort über die Bedeutung der Weihe sprach.
Die Kirche verspricht durch Lage und Plan eine Zierde
des Ortes zu werden.

Priesterweihe. Zu St. Antonio in Lugano spendete

Mgr. Peri-Morosini am 28. Juni sechs Diakonen die

Weihe des Presbyterates, nämlich den HH. Andina Fer-

dinando von Curio; Berti Pacifico von Calpiogna; Co-

daghengo Alfonso von Cavagnago; De Carli Salvatore

von Gerra-Gambarogno; Locarnini Agostino von Bellin-

zona; Perozzi Carlo von Sonogno; Rossi Celso von
Arzo; Sarinelli Giovanni von Tesserete. Am gleichen
Tage wurden 7 Diakone und 4 Subdiakone geweiht.

Totentafel.
Alis dem hl. Kollegium zu Rom ist nach langer

Krankheit am 21. Juli Kardinal Carlo Nocella im Alter
von 82 Jahren gestorben. Er war Römer von Geburt
und erblickte das Licht dieser Welt am 26. November 1826.

Seine Studien machte er am römischen Seminar zu Sankt

Apollinare in Rom, wo er nach erlangter Priesterweihe
auch als Gymnasialprofessor die erste Anstellung fand.
Wegen seiner tüchtigen Beherrschung der lateinischen
Sprache machte ihn Pius IX. erst zum Gehilfen, dann
zum Nachfolger des Msgr. Pacifici, des damaligen Sekretärs

der lateinischen Briefe. 1884 wurde er Sekretär der
Briefe an die Fürsten und 1892 Sekretär der Konsistorial-
kongregation und des hl. Kollegiums. Leo XIII. machte
ihn 1899 zum Titularpatriarch von Antiochia, welche
Würde er 1901 mit dem Patriarchat von Konstantinopel
vertauschte. 1903 endlich wurde er als Kardinalpriester
vom Titel des hl. Kallistus ins hl. Kollegium aufgenommen.

Sein ganzes Leben war also dem Dienste an der
päpstlichen Kurie gewidmet. Kardinal Nocella war wegen
seines freundlichen Wesens allgemein beliebt.

Die Diözese Trier hat einen schweren Verlust erlitten
durch den Hinscheid des hochw. Dr. Petrus Einig,
Professor am dortigen Priesterseminar, der im Alter von nur
56 Jahren in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli an
Herzlähmung verstorben ist. Der Verstorbene wurde am
28. Februar 1852 in St. Barbara bei Trier geboren, machte
seine Gymnasialstudien zu Trier, die philosophischen und
theologischen am Collegium Germanicum in Rom. Infolge
dessen konnte er nach seiner Priesterweihe, die er am
26. Mai 1877 zu Rom erhielt, in der Heimat wegen des

Kulturkampfes zunächst keine Anstellung finden und
wirkte fünf Jahre auf einer Vikarstelle zu Lüttich. 1882

sodann kam er als Religionslehrer und Progymnasiallehrer
nach Saarlouis, 1883 als Religionslehrer an das
Lehrerseminar zu Boppard. Er offenbarte überall eine
hervorragende Lehrgabe; das bewog Bischof Korum, ihm 1886

den Lehrstuhl der Dogmatik am neueröffneten Priesterseminar

zu Trier anzuvertrauen. Als Frucht seiner
Lehrtätigkeit liegen die in 6 Bänden bereits in 2. Auflage
erschienenen Institutiones Theologiae dogmaticae vor,
welche die überlieferte Doktrin in glücklichster Weise
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mit der Berücksichtigung aller neuen Fragen und

Forschungsresultate verbinden. Nach aussen wurde Prof.

Dr. Einig hauptsächlich bekannt durch seine literarische
Fehde mit Professor Beyschlag, den er in einer Reihe

von Broschüren mit ebensoviel Wissenschaft wie Humor
bekämpfte. In einer Schrift des Jahres 1901 wandte er

sich gegen die katholischen Reformer. 1907 und 1908

erschienen, als letzte Gabe seines reichen Geistes, die

zwei Bände apologetischer Predigten, die er im Dome

gehalten hatte. Einen Ruf an die Universität Münster
lehnte Prof. Einig 1902 ab; dagegen übernahm er zufolge
seiner Ernennung zum Domkapitular und Geistlichen Rat

neben der Professur seinen Teil an der Diözesanverwal-

tung. Einfach in seinem ganzen Wesen, gründlich
gebildet, im Freundeskreise bis zu seinem Lebensende von

kindlicher Heiterkeit, erfreute er sich grossen Ansehens

und allgemeiner Beliebtheit. Der plötzliche Tod kam ihm

nicht unerwartet, er war auf ein solches Ende gefasst

und lebte in diesem Gedanken.
R. 1. P.

Eingelaufene Büchernovitäten.
(Vorläufige Anzeige. — Rezensionen der Bücher und kurze Besprech¬

ungen einzelner Werke, sowie bedeutsamerer Broschüren folgen.)

Heilige die Arbeit deiner.HäRde! oder sitt-
liche Erwägungen für Laienbrüder, Von P. Anastasius1

Hartmann, O. Cap., Bischof von Derbe, apostolischer
Vikar von Patna. Herausgegeben von P. Rufin Stei-
'mer, O. Cap. Mit Erlaubnis |der kirchlichen u. Ordens-
lobern. Verlagsanstalt von Benziger & Co., A.-G.j
fTypographen des hl. apostol. Stuhles, Einsiedeln-

Waldshut:Köln a. Rh.-New York-Cincinnati-Chicago
bei Benziger Brothers, 1907. i

Das Leben Mariä in seiner Beziehung z-ulm

christl. Leben, d. h. zum göttlichen Leben im
Menschen. Maiandacht in 32 Vorträgen. Skizzen. Mit
Erlaubnis der Obern. Von, Ferdinand (Heinrich Schüth,
S. J. Klagenfurt, 1908, im'(Verlag des St. Josef-Vereins.

Bossuets Fasten predigten. Nach dem neuesten
französischen Originale herausgegeben von Dr. Josef
Drammer. II. und III. Teil. Mit fürstbischöflicher
Approbation. Salzburg, Druck )und, .Verlag von Anton
Pustet. Preis: II. Band brosch. 2.40, geb. M. 3.40;
III. Band: brosch. M. 4, geb. M. 5.

Andenken an die erste hl. Kommunion aus
dem Verlage von J. P. Bachem in Köln a. iRh. Sämtliche

Blätter ausgeführt in 14farbiger Chromo-Litho-
graphie! Neu! Bild No. VI. ,Der göttliche Heiland,
ganze Figur, mit Kelch und hl. Hostie. Gemalt von
Franz Müller in Düsseldorf. Ausgabe A. Bildfläche
ca. 33X21 V2 cm- Papfergrösse 44 VaX32 Cm. Einzelpreis:

25 Pfg., 50 Stück M. 12, 100 Stück M. 22J50.,

Ein neues K o m mu!n iio n - A n d e n k e n. Christus mit
den Engeln. Nr. 14020. In Chromo-Lithographie. Papier-
formät 41X28 cm. Preis: per Stück 40 Cts. Einsiedeln-
W.alclshut-Köln a. Rh., Verlagsanstalt Benziger & Co.;,

|A.-G.
Exhorten für Ordensjungfrauen, anschliessend

an die Sonn- und Festevangelien des Kirchenjahres'.1
Auch (Beichtvätern von Ordensjungfrauen von grosj
;sem Nutzen. Von ,P. Richter, ,St. Hedwi|gsruh bei
'Dyhernfurth. ;Mit 1 Stahlstich, 16 Einschaltbildern und
knit vielen Kopfleisten, Initialen und Schlussvignetten,.
Mit Druckbewilligung des hochw. Bischofs1 von Chur.
,Verlagsanstalt Benziger & Co., A.-G., Typographen
,des hl. apostol. Stuhles, Einsiedeln-Waldshut-Köln a.

Rh.-New York-Cincinnati-Chicago bei Benziger
Brothers, 1907. Format IX. 91x152 mm. Geb. in
Einbänden zu M. 3.60 und höher.

'

K 1 e i n e s ,H e r z - J e s u -:B r e v i e r. Aus Worten der Ihl-

Schrift und Gebeten der Heiligen zusammengestellt

;von M. Cäzilia vom heiligen Geist, Ursuline. Verlagsanstalt

Benziger & Co., A.-G., Typographen des hl.

Apostol. Stuhles, Einsiedeln-Waldshut-Köln a. Rh.-NeW

York-Cincinnati-Chicago bei Benziger Brothers, 1907.

Preis: geb. i'n Einbänden 80 Pfg. und höher.

Herz-Jesu-BüChlein der seligen Margaretha)Maria,
Alacoque, zum allgemeinen Gebrauche bearbeitet von

M. Hausherr, S. J. Neu durchgesehen von Peter Vogt,
S. J. Mit Approbation des hochw. Bischofs von Chur

und der hochw. Ordensobern. Verlagsanstalt Benziger

& Co., A.-G., Typographen des hl. Apostolischen
Stuhles, Einsiedeln-Waldshut-Köln a. Rh.-New York-

Cincinnati-Chicago bei Benziger Brothers. Preis: ge-

bunden in Einbänden 80 Pfg. und höher.
Die Katholiken im Kultur- u n d W i r t s c h a f t s*

leben der Gegenwart. Von Dr. oec. publ.

Hans Rost. Mit einer Einführung fvon Kanonikus Prot,

Meyenberg (Luzern). Köln 1908, Verlag und Druck

von J. P. Bachem.
Technische 'Kult u/r? Sechs Essays von Friedrich

Dessauer. Kempten Lind München 1908, Verlag der

Jos. JKöselschen Buchhandlung.
Die heilige Koimm uniion, clasj kostbarste Geschenk

des Gerzens Jesu. Belehrung jund Gebete; Von 1
•

Franz Hattler, S. J. Dritte Auflage. Mit fürstbisehotl.

Approbation und Erlaubnis der Ordensobern.
Innsbruck 1908. Druck und Verlag von. Fei. Rauch. Preis:
brosch. M. 1.80, geb. M. 2.40.

Verhandlungen der 5 4. Generalversammlung
der Katholiken Deutschlands in Würzbiurg vorn

25.1—29. August 1907. Herausgegeben vom Lokal-
k'omitee in Würzburg. Druck der Fränkischen
Gesellschaftsdruckerei Würzburg.

Inländische Mission.
a) Ordentliche Beiträge pro 1908.

Uebertrag laut Nr. 29:
Kt. Aargau: Bremgarten, Hr. Pfr. Meyer „zum An¬

denken an den lb. Vater"
Kirchdorf, 1. Rata 150; Wohlen, zwei Gaben von
5 und 10

Kt. Freiburg: vom akademischen Bonifazverein, durch
den Präsidenten stud. A. K

Kt. St. Gallen: Benken, 3. Rata
Kt. Luzern: Biiron
Kt. Obwalden: Sarnen, Gabe d. Hw. P. Eduard, Cap.

NB. Für ein um Mitte April ausgehändigtes Legat von
Fr. 300, aus dem Fricktal, reduziert auf Fr. 272
(von den Erben aber wieder auf Fr. 300 ergänzt)
musste unterm 7. Juli noch eine Erbsteuer von
Fr. 54.40 (20 0/0) entrichtet werden, deren Betrag
wir nun vom Legat auch wieder abziehen müssen;
daher jetzt minus

b) Ausserordentliche Beiträge pro 1908.

Uebertrag laut Nr. 29:
Vergabung von sei. Witwe R. geb. W., gestorben in

Luzern, per sechs Aktien der Kreditanstalt, Nutz-
niessung für eine Person vorbehalten

Vergabung aus dem Kanton Schwyz, an schwyzer.
Obligationen zu 4 u/o, Nutzniessung vorbehalten.

Luzern, den 27. Juli 1908.

Fr. 17,233.21

„ 200.—

„ 165'-

200.-
70.-" 100.-

TiTfb99iL2T

54.40

TY7n,94T8j.

Fr. 12,800.-

„ 2,205-'

„ 6,000^
•Tr.Tl.üOjv

Der Kassier: J. Duret, Propst-
^

Grolichs Heublumenseife Sie schlitzt vor Flittchen und Runzeln. ^

Alle in der Kirchenzeitung ausgeschriebenen Oder rezensierten
Bücher werden prompt geliefert von Räber & Cie., Luzern•
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Pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum:
JänriffO Tnam-o f/% Tr» 1.... „ -«,

r*~ <»i' cl,löP«"igo JNonpa:
Ha?bJa Ig0lUSei!lt0' l0Cts

- ^ez'einingawni^n on

Vierteljähr. Inserate*: 15 Cts.
Einzelne „ : 20 „

* Beziehungsweise 12 mal.
Inserate

Tarif für Reklamen: Fr. 1.— pro Zoile.

Auf unvcränderteWicderholung und grössere Inserate Rabatt

Inseraten-Annahme spätestens Dienstag morgens.

Kirchenfenster-Spezialität.
Vom einfachsten bis zum reichsten, mit und ohne Figuren, streng religiöse Ausführung, kunstgerechte

unu solide Arbeit mit langjähriger Garantie. — Skizzen und Offerten sind Interessenten stets zur Verfügung,
wie personliche Besprechung und Kostenvoranschläge.

Reparaturen m Glasmosaik für Wände
ässige Preise. Zahlreiche Referenzen.

Emil Schäfer, Glasmaler, Basel

und Altareinsätze, etc.
Telephon Nr. 3818

(selbst Fachmann).

Atelier für christliche kunst
Steppe & Gilli

r F\
Altarbau, Stukkatur und Bildhauerei
ZÜRICH I, Sonneggstr. 20

sowie N stilgerechte Ausmalung ganzer Kitchen,
Alfa,-IMn fettigen von Gemälden; Renovationen von

'erF Kanzeln, Statuen, alten Oelgemälden
Neuvergoldung etc.

3>«rbetfd)e 'LSerlagobnnöIuug ju ftrcibut'g fin ©veisgau.

3°9«t°lue'ti >ev[d)iciteH uitb faitu burd) alte 23iid)I)anbluugeu bc<

3tt Serbittöung
mit 3)otitoifar
y. SBeber.

2B. ü i e [ e Dr. theol. St. 9Ji a i) e r Ijer=

uott £. 3t. ftroje S. J. gi\ 8° (Elfter
1908. (XVI u. 472) 3d biegfatitem

iirtlilidjrs ijmi it (i u dp
br. theol.
busgegeben
® u it b : 1907
^inioanb Uli. G.

StaoiaS orientiert fut'3 uitb 3inicrlfiffig über bie luicljtiafteu
Denn* iü'djlidjctt Bebens: bie Organifation ber Stirdje im
tetiuJ !' sBrid), ifjven ©eftaitb au äJtitgliebem unb bereu ®cr=

Btnir ^'c einjehten (Gebietsteile, iljr 2Barf)stum uitb bie
i>je bie fih'bevitb ober bemmenb barnuf eiiuoirfeu, über

©erforguttg burd) MUelt= uitb Drbenstlerus, bie firdy
icitinf fl!taltcu unb Orbensuiebcrlaffimgen, bie d)aritatiufojiaIe
lekoih öev ^'l(I)e, bas tird)Iid)c ÜSereinsiucfen, bie firdjlidje Cöc=

lln9riftu. 3« erfter Jßinie ift bie Sage Oer Stirdje im Deutfdjen
Öan? jicfjfigt. 3e ein befonberer dfbfdpiitt befjaubelt bie
[cfirht lr ^il'rf)e im Wustaub fotuie bett ©cftnnb uitb bie gort
(Ertni i- r *nh)oIiid)eit beibenmiffioii. Das SBcrf miidjtc ein«'
nut! lete" für"llt ber 48.
°sitabrücf

Das üüerf modjte einen
ein amtlicfjcs iird)lidpftatiftifd)es (Bureau, bas

(Seueraloerfammhing ber Rat[)oIifcn Dcutfdjlaiibs 311

befiiuoortet tourbe, aber bisher nid)t 3u[tanbe fatit.

I
05

mit §

oebrueder grassmayr
Glockengiesserei

Vorarlberg — FELDKIRCH — Oesterreich ±
empfehlen sieh zur ft

«eilig sodM jener Geile als einzelner Hen s
vuiii iährige Garantie für Haltbarkeit, tadellosen Guss und 3'

'üomnien reine Stimmung. 3
lei ht

6 ^V0^611 werden gewendet und neu montiert
Schmfd •Läutesyste,n- Glockenstühle von Eichenholz odertp

^ Sakristeiglocken mit eiserner Stuhlung.

Kurer & Cie., in Wil
Kanton St. Gallen

em /Nachfolger von Huber-Meyenberger, Kirchberg)
ptehlen ihre selbstverfertigten, anerkannt preiswürdigen

Kirchenparamente und Vereinsfahnen
16 aucb die nötigen Stoffe, Zeichnungen, Stickniaterialien,

p. Borten und Fransen für deren Anfertigung,
enso liefern billigst: Kirchliche Oefässe und Metallgeräte,
Statuen, Kirchenteppiche, Kirchenblumen Altarauf-

rüstungen für den Monat Mai etc. etc.
'Offerten, Katalogen u. Mustern stellen kostenlos z. Verfügung
Bestellungen für uns nimmt auch entgegen und vermittelt:

-—_ _
Herr Ant. Achermann, Stiftssigrist, Luzern.

Novitäten
Räber & Cie., Buchhandlung, Luzern.von

W i e 1 a 11 d, Dr. Die Schrift Mensa und Confessio
und P. Emi! Drosch J. S. Fr.

D rev es, Dr. Guido M. Hymnol. Studien zu
Venatius Fortunatus und Rabanus Maurus.,

K e i t c r s, Handbuch der katholischen Presse
F r i e d r i c Ii, Phil. D r. t Ii e o I. Die Mariologie

des hi. Augustinus
S c Iii f f e I s, Handbuch für den Unterricht in

der Liturgik, 3. Aufl. br.

Einig, Apologetische Kanzel-Vorträge. II. Bd.
br. Fr. 3.75, geb.

Rott 111 a 1111 e r, Predigten, 2. Bd. 2. Aufl.
Z a p I e t a I, O. P., Hermeneutica Bibiica geb.
Sägmiillcr, Dr. J. B. Die Bischofswahl bei

Gratian, br.
I ti d e r f r 111 Ii, Ludwig Nach der Schulzeit (ein

Geieitbiiclilein fiir die heranwachsende Jugend
S o 111111 e r, Kurzer Brautunterricht
G o y a 11 G e o r g e s, Sainte Melanie br.
Schwarz, Kleiner Ratgeber des Alpenwan¬

derers br.
Martin, Stehen wir vor einem Weltkrieg?
Topographischer Attas der Schweiz, Vierwald-

stättersee
Christlicher Familien-Kalender, 1909
Neuer Einsiedler Kalender, 1909
Papst-Kalender, 1909

1.25

3.75
1.25

4.75

7. -
4.70
6. -
5.—

1.50

.20
— .20
2.30

1.-
2.70

5.—
-.65
—.40
—.65

1 Ct., St. Instill fir $
HA Honst

(*» empfehlen sieh zur Lieferung von SOlId und -•»
kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

iParamenRtt unb Jfafjtmt
Juni tu and; aller fiircf;Iüf;im

f&efoUgrcäfe, Sfatiaur, tEeppirfien etc.
zu anerkannt billigen Preisen.

HnaliUivtfifie Hafatuge unb ifni'trfjfsdimirungett ju

Himmel und Erde.
Ein auf positiv christlichem Boden fussendes,

dabei wissenschaftlich gediegenes, populär verständliches,

glanzvoll illustriertes Werk erscheint in 28
Lieferungen ä Fr. 1.25. Lieferung 1—3 ist erschienen.

Band I:
Der Sternenhimmel.
Bewegung und Beschaffenheit
der Himmelskörper, eine

gemeinverständliche Astronomie.
Von Prof. Dr. Plassmann

und Dr. J. Pohle.

Band II :

Unsere Erde.
Der Werdegang des Erdballs

und seiner Lebewelt, seine
Beschaffenheit und seine Hüllen.
Gemeinverständlich dargestellt von
Dr. L. Waagen, an der kk. geol.
Reichsanstalt in Wien.

Man abonniert bei

Räber & Cie., Buchhandlung, Luzern.
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Derlagsaitftalt Seliger & £o., H.=<5., (Emfteöelit, H)aI6$I)ut, (Tölit a. Kl).

Soeben |tnb erfrtjtenen:

Der portiimfcHla=aMafj jur" ffieiuinming besfelben.
Sem fatßotijcßen 25otfe gemibmet uon P. Sllbin £atfd)a, Cap.,
sJkie[ter ber fcfjtoeijerijdjen ftnpujiner-'Pvouirij. fJiit I! geu^feitigen
Silbern unb mehreren ornamentalen ftopfleijten. 112 Seite«, gormat
77X111 mm- ^ßveis pro ©.remptar 20 C£ts.

©in rect)t praftifrfjes tßortiunIu(m93üd)Iein. ©s (ctjrt uorerft ben
fiejer ben sJßortiunfuIa'Hbln[j aus feiner ffic[ct)icf)te {ernten uiib er-
fiärt bann (1113 unb bod) t)inreid)enb bie notioenbigcn Sebingungen
3«r ffietuimumg bes 2tb(a[[es. Serttev bietet es 311t §eiliguttg bes
43ortiun!u(a=geftes bie Sagesrneffe, 23eict)t= urtb Rommuniongebete,
fotoie 3ef)n oerfd)ieberte 9tnbacf)tsiibungen für bie Rivd)enbefud)e an
portiuntula. Das Sd)viftd)en ijt [omit burd)aus geeignet, betn
fatfjotifdjen SBoife rtidjt nur büubigert 3tuf[ct)(uß über ben tportiunfula-
?tbia[| 311 bieten, jonbern 3ugleic() and) bie ridjtige ^Begleitung 3ur
toiirbigen geier bes Jyefttages unb 31U ffieumtnung bes 2lbia[[es 311

geben.

®eiftli<ße$ IHorgetibtot ft!offer- unb 38elt[tnitbe.
33on P. ©laubius tperrot, O. S. B. 9teu bearbeitet oott P. tpaut
StfjinMer, O. S. B. Dritte oerbejferte Auflage. 3Rit 2 Stoßt-
ftidjen, 5 Sollbilbcm, tnefjreren fRanbeinfajfungen unb Ropfleijten.
946 Seiten, gorrnat XII. 94x152 mm.

ffiebunben in [cßroars ifeiruuanb mit 23tmbpre[[img, fRotjcßnitt
Sr. 4.

gn britter oerbefferter Auflage toirb Ijier ein Sietracßtungsbucß
in ffiebetbueßformat geboten, bas oorab für geiittieße ffienofjenfcßaften
beftimmt i[t, toegeit [eines tiefen gntjaltes aber nid)t tueniger für
ben SBettflerus unb bas tatt)olijcf)e Soil, befonbers bie ülblaten bes
ßl. 93enebiftus paßt. Dasfelbe toill Utnleitung geben, bas gafir tm
Sinne unb ffieijte ber fattjolifcfjen Rirdje 311 bureßteben. 311 biejem
3mecte enthält es auf alle Sonntage bes 3aßres, bie gejttage bes

§errn unb ber fötuttergottes, [otuie auf bie f)aupt[äd)lid)jten §eiligen=
fejte turäe S8etrad)tungen, beilfante ©rtuägungen, flebensregetn, ©r=

3äßlungen, ©ejprädje unb Beßren uretdje ber betrad)tenbert Seele
ben DBeg ber cßrijtticßen SSollfommenßeit toetjen.

(5ottf fyri|tu$ un5 die Kirdje ?lbß«nblungen,
SBiberlegung uon ffiinroürfen unb 33ei[pieien. 3ufammenge[tellt oon
P. !8ottaoentura Jammer, O. F. M. ffliit Ditelbilb unb mehreren
Ropfieiften. 292 Seiten. 8°.

©ebunbeit in üeintoanb mit 33tmbpre[[ung, fRotfdjnitt gr. 2.25.

©in überaus gebiegencs fRetigionsteßrbucß, bas [0'reeßt ßinein*
paßt in unfere moberne 3e'l- ®cl' SSerfaffer gibt eine Iogifd)e
Darftettung unb Segriittbung jener ffilaubens- unb Sittenleßreu,
bie oon unfern (Segnern am öfteften beanftanbet toerben. — 9tacß

Segriinbung bes Dafeiits ffiottes urtb bes 33crßä(ttti|[es 3töt[cßen
(Sott unb bett 2Jten[cßen folgt bie Beßre uort 3cius ©f)ti[tus, [einer
©rlö[ungstcitigteit einft buret) fein ©tfdjeinen auf ffirben, jeßt buret)

bie oon itjrn geftiftete Rird)e unb bie itt ißr hinterlegten ©naben-
mittet. Die gebräucßlicßjten ©inroiirfe ber ffiegner toerbett in ftürße
loiberlegt, bie ©rftärungeu bureß 23ei[piele erläutert. 2Bte ein

SDiojaitbitb aus oieletr flciuen Deilett 3u[ammengefiigt ift, unb

bemtoeß ein [d)öttes ©ar^es bilbet, fo ift btcje Setjrift buret) Stusäüge
ans ben Sßerten beroätjrter, tiußticß gutgeheißener Sdjriftfteller 311

einer, tuenrt aueß turgeti, boef) bie $auptpurtlte umfajfenben Dar=

[teliuiig ber tatt)oiifd)en üetjre 3ufammenge[teIIt.

CAAl/mfrtrtiSrttt ©ebetbiidjlein ber gottfud)enben Seeie. Sott
vvvlvll|llvvvll Hubert S^mefj. 9Jiit roter fRattbeittfajfung,
1 Ditetbilb unb mehreren Ropfleiftert. 122 Seiten, gormat II-
51x86 mm.

ffiebunben in oer[d)iebetten eleganten ffiinbänben 311 gr. —-50

unb höher-
Das jdpuuet nusgeftattete Dafchengebet6iid)leiit bietet einleitenb

einen gebrängtenülbrih ber tatI)olijchett9iettgionsle[)re,aus5lernfprüd)en
ber h'- Schrift uttb ber Rirchenoäter 3ufammenge[tcitt. Daun folgen
bie getoöhnlidjett ffiebetsübungen als : ®iorgen= unb 2tbenbgebete,
SÖIef}=, SBeid)t= uttb Romntuttionanbacht. fotttie befortbere ffiebete 311

3e[us ffi[)ri[tus, ber ffltuttergottes, 311m Ijt- Sofept) unb für bie armen
Seelen. SBegen feines tleinen Ijnnblicf)crt gormates eignet jicf) bas

SBiid)lein befonbers als prattifcfjes ©e[d)ent für oie öerretturelt.

Surd) alle 33ucf)f)anMuitgen ju tie}tel)eit.

Diesen neuesten

PetroIeum^Heiz
Koch^Ofen mit

und

wenn er als Heizofen benutzt u. init
Kochplatte für 3 Töpfe, wenn er als
Kochofen benutzt werden soll, liefere
ich einschliesslich Zier-u. Kochplatte
fjPJF"" für nur Fr. 27.— *981
qegen 3 Monate Ziel. Ganz enorme Helzkralti
fclntachste Beltandlung l Kein Russ und kein Rauch i

Absolut geruchlos I Geringster Helroleunuerhrauch I

Angenehm und billig als Kochofen im
Sommer und als Heizofen im Winter.
Der Ofen heizt das grösste Zimmer
Petroleumverbrauch nur 3 Rappen die
Stunde! Staunen erregende Erfindung!

Lieferung direkt an Private! Schreiben Sic sofort an : PflU

Der Neudruck des1/1
I Grossen Katechismus

ist beendigt; rückständige Bestellungen sind
erledigt und neue gelangen sofort zur
Auslieferung.

Der Preis bleibt trotz neuem, hübschem
Einband in Ganzleinwand unverändert mit 45 Cts.

RABER & Ci£, LUZERN

Patent

GulllonIiwig Licht
I ist b. richtigem Oele das beste I

I u.vorteilhafteste. Beides liefert |
Anton Achermann,
Stiftssakristan, Luzern. 14

| Viele Zeugnisse stehen zur |
Verfügung

Coui$ Ruckli
ßoldsdimitd und galvanisdit Anstalt

Sahtttjofffraße
empfiehlt sein best eingeriebt. Atelier

Uebemabme von neuen kirchlichen
Beraten in Bold und Silber, sowie
Renovieren, llergolden und üersilbern
derselben bei gewissenhafter, solider
und billiger Ausführung.

BODENBELAGE für KIRCHEN
ausgeführt in den bekannten Mettlacher Platten liefern als

Spezialität in einfachen bis reichsten Mustern

EUGEN JEUCH & Co., Basel.
Referenzen: Kloster Mariastein, Kirche in Hagenwyl, Eggers¬

tedt, Oensingen, Stoin, Säckingen, Glattbrugg
Appenzell, Fischingen, etc, etc.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer, Weinmarkt,

Luzern

Gesucht eine intelligente brave Person

als Haushälterin zu einem Goistlichon
Schriftl. Offerten sub. M. an die Exp.
der Kirchen-Zeitung.

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz 10 — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ing Bankfach
einschlagenden Geschäfte.

Ein älterer Priester, nimmt für die
Ferienzeit, 8. Aug. - 15. September,
Aushilfe oder Vikarisation in der
Seelsorge. Auskunft bei der Exp. d. Bl.

iqh
in grosser Auswahl

1161 hei Räber & Sie.

Messpulte
hübsche, massiv, Eichenholz mit
Schnitzerei, sind vorrätig ä 11,

13, 19 Fr. bei

Räber & Cie., Luzern«

Verlangen Sie gratis
fflicfiillustrierte

in allen Preislagen
— schon von Fr 700 an — ber uns auf Lager firvdwi

Reichhaltigste Auswahl der besten Marken »
und ausländischer renommierter Fabriken

_

Occasionsinslrumenle

| Bequeme Ratenzahlungen!

Rag & Ca., Zürich und Fillalu


	

