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löifdjöflidjr tßrlriftuortr =ur tiui=IJnlir=jFrirr

amstag, örn 30. Ißrarijmouat 1032 rrfdjint im

Brrlag Orr ißrbr. OÜibrr in lu=rrn rrftmals öir

„£rijturi?rrifrijr ßirdjmsZritung".
5în iljrrr Btirttr ftanö öas lE>auliismort 1. Cim.,
3, 15 : „Bir l'iirdjr ift öas Bjaiis däottrs, öir

Öäulr imö ilrunöfrftr örr SHaijrljrit."
SDir ßröabtion nmfdjrirb örn liurrit öirfrr Jlrnrrfdjritimtg

mit foigrnöm êdlortrti : „Birfr Iritfrijrift mirö firij, mas fdjon
örr Citri ausfagt, mir mit örm öirligiöfrii imö ßiirdjlidjra
brfdjäftigm. ifljr lßrhrtmtnis ift öas örr lEinrn, tjriligm, hatljn=

lifdjrn l'iirdjr; iljrr ödlaffrn, lirbr imö öölaljrljrit ; iljr Emrrii,

rinrrfrits öurdj Ißrlrbrimg imö lErbaiitmg örn djriftlidjrn Sinn
im Bolbr =n mrdirti nnö ~tt brlrbrn - atiörrfrits öir ffjrrijtr
örr ifirligioti imö l'iirdjr grgrn nffrnr nnö urrftrditr jBngriffr

=u malirrii, Intftrllimgrii in Ißrtrrff rrligiöfrr därgrnftänör =n br=

ritbtigrn, Brröädjtigung birdjlidjrr l&rrfonrti =urüdi=umrifrn."

fiaitm =u rinrr 2rit mar öirfr rrljabntr Zirifrtmng not=

rornöigrr nnö grmagtrr, als oor 100 Ifaljrrn. flationalismus,
IJrr= nnö (Hnglaubr ijattm frit langrm Ojatipt imö üjattö rr=

Ijobrn, um an örn jjnnöamrntrn örs ßtridjrs Cljrifti =u miiljlrn
nnö rinrn grobm finiti örr fÊrtrusbirdjr l)rrbri=ufiil)rrii. jBbrr

gottrrlrudjtrtr jfHännrr ans örm i&rirftrr=, mir lairnftanör
faljm öir ißrfaljr nnö ftrütrn fidj magrmutig nnö fdjiibmö

uor üiirdjr nnö batljolifdjrs ißlanbmsgut.
jflarij rinnti paljrljuuörrt=ööäirhrn örr „Sdjmri=rrifdjrn

fiirdjrn=Iritimg" bann, mrr nirijt blinö ift, öir nirlgrfrgnrtr
JJnidjt öirfrr Crrur =it Cljriftits nnö fiirrijr frftftrllrn. l£s

ift örsijalb miiröig nnö rrdjt, billig imö ljrilfattt, öafe mir ißott

örm jBllntädjtigm nnö flllmrifra aus gan=rr ikrlr öafiir

öanbfagrn. Brim mabriiaft ijrrrlirij imö grob ift öir furdjt*
iofr fBpoIogir öirfrr üülarijrafrijrift grmorörn. ßDrn Battb foil
iröodj sngiridj rin tjrifjrs ißrbrt brglritrn, auf öafj öir
,.£djmri=rrifdjr fiirrijm Zritiitig" iljr l&rogrammmort nom

50. iDradjmonat 1832 aurij im smritrn fJaijrljitiiörrt in ®Haljr=

ijrit imö lirbr rbrnfo glänsrtiö brtätigr. l'iirdjr mir Batrr=
lanö rarrörn iljr Battb miffrtt.

Öolotljnrti, örn 5. Br=rmbrr 1952.

f fo[?pl)ua,
lßifdjof non lOafrl nnö lugano.

it frmör Ijobrn dclir nrnmiimirn, öab öir

XB "B" »^do°ri?rrifdjr fiirdjrn Iritung" öirfrs

tU j ffaljr iljr äähular* Jubiläum frirrn bann.

^ Birs ift uns rinr millbotnmrnr tßrlrgrn=

Ijrit, iljr cHnfrrr jBtirrbrmtiittg nnö (Hnfrrr

tSrniigtnung aus=ufprrdjrn fiir all öas ißutr, öas

fir grtan. l£s ift in örr Cat rinr Ijödjft lobrnsmrrtr unö rr=

Ijabrnr jBufgabr, lDrirftrr unö tßläubigr rrgrlmäfjig iibrr öas

birdjlidjr Irbrn im ffii= unö fluslanö auf örm laufrnöm =u

Ijaitm, =u brririjtrn iibrr öir grofjrn, midjtigrn lErrigniffr örr
batljo.lifrijrii SHflt unö öir Iritrnörii IJörrti örs batljoiifdjrn
têriftrsirbrns bis in öir IrOtr fDfarrri =u tragrn. ißrraör in

mtfrrrn Cagm ift öir jBufgabr rinrr Oiirrijru=ritiuig non brfom
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örrrr ßrörutuug. Ißri öntt ftnnöigrn rafdjrn JJortfdjrritrii örs
moörrara Jfrbrns trrtm brfonörrs für örn Brrlforgrr täglidj
nrur Jfragru auf, öir riitr Ißrantroortung nrrlatigm ; fs rutftrfjrn
nrur ßroblrmr, nriir Örijmirrigbritm, öir ttadj rittrr lEöfmig
rnfrit: öa ift rs öir ßiird}m=2ritmtg. öir ratruö, anfblärrnö,
mrgiritrnö oriratirrt, öir öir ddlrifimgrn örr birdjlidjrn jjïubto=
rität roritrrurrbrritrt imö allen rnnnögrrrrfjt madjt: fürmaljr
rinr iDiiröigr, Ijoljr jHufgabr, maljrr Kulturarbeit an örr fHrnfdj*
brit. (Htiö öirfr Ijoljr flnfgabr Ijat öir „Ödjmrisrrifdjr Öiirdjrn=

Iritung" frit riiiriu IJaijrljunörrt in fdjönftrr ddlrifr rrfiilit:
ddfrlrij rinr Ötimmr non Brröirnftra für öir iratijoiifrijr Öarijr

ödlir mörijtrn öabrr öir „Ödjmrisrrifdjr ßirrijrn=Zritung"
örnt fftfrrus imö alirn batbolifdjrn tbrrifrit märmftrns rmpfrljlm
unö bittrn ißott, l£r mögr, mir in örr Brrgangmljrit, fo audj
in örr lubunft, öirfrtn üülrrbr batbolifdjrn tßriftrsirbrns örittrn
Brgrit grbrn.

IBrirntirrung unö firgrridjru tbampfrs int grmaitigrn ißriftrs=
ringrn örr ißrgrnmart.

0 t. Ko Um, im Sr-rmbrr 1932.

f jHIoifms,
Ißifdjof ooti St. tßallrn.

# fr© ,\©i^^ir©^ir©^g)

0ittm, örn 26. Sr-rmbrr 1932.

f Birtnr,
Ißifdjof ooti öittrn.

ur örnbmüröigrn Zrntrnarfrirr örr „Ödjmri-rrifdjrn
Kirrtjrn - 2ritung" rntbirtrt audj öir Siö-rfr 0t.
Kallrit I)rr=lidjrn unö öanbrrfiilltrn Klürbronnfrij.

irfrn Satib örm ausgrsridjnrtrn Ißlattr, öas

frit 100 Jnljrrti örr bntljolifdjru Ödjrorig fo mirr=

mrfjlidjr Sirnftr grlriftrt unö önrrij alir iMlrdjfrlfallr öirfrs
ftürmifdjm IJnljrljunörrts öir faljnr nir manbrnörr Kirrijrn=
trrnr mit foldtrr lEntfrijirörnljrit Ijodjgrljaltrn bat. jfHit 0tol=
unö Jfrruör rrgiftrirrrn mir öir Catfadjr, öafj an örr dtüirgr
örr Kirrijrn=Sritung audj unfrr groftr lßrbrimrrbifdjof Sr. Karl

Krritlj grftanörn unö öafj rr iljr all?rit rin brgriftrrtrr jj-ltit=

arbritrr grblirbrn ift. Sir tfnbiiarin mag brim Küdrbiid? auf öas

1. ffabrljunörrt iijrrs Brftrljrns unö auf öir grlriftrtr Jlrbrit
öir göttlidjr Borfrljung prrifrn, in örrrn öjanö fir rin fo braft=

nolirs tfnftrumrnt frin öurftr =ur Brrtriöigung örr batbolifdjrn

Iftitrrrffm imö =um jönfftirg örs fiatljolisismus in örr 0djmri=.
(HHas bönntr öir tbirdjrn Hritung alirs rrsäbirti oon örn

jTriöm unö tbampfm örr 50rr=, 40rr imö 7iirr=IJabrr, oon

Örr jHufbrbung örr tblöftrr in mandjrn iSontonrn, oom roüftrn

ibulturbampf, non örn Krmalttatm grgrn Bifdjöfr, l&rirftrr
unö glaubrnstrrnr Itairn. ôdlir bat fir in ail öirfrn bangm

0timörn unfrrr brörängtrn Ißriiörr grtrnftrt unö anfgramntrrt,
mir unrrfdjrodirn jrörr-rit iljrr 0timmr rrljobrn grgrn (Hn=

rrdjt unö Krmalttat, mir nnabläffig grmirbt unö grrungrn
für jflufftirg unö Brrinnrrlidjnng örs rriigiöfrn Xrbrns.

jfHögr Kottrs rridjftrr 0rgrn öir Jubilarin brgiritrn ins

2. iJaljrljimürrt binrin unö fir mrljr unö mrijr für örti grfamtrn
Lblrriis mrrörn laffrn sunt füijrrnörn Ißrgan simrriäffigrr

unörrt tjaljrr „0djmri=rrifdjr ßirdjrn Iritung"
Sirfrs Errignis orröirnt unfrrr brfonörrr lßradj=
tung imö unfrrr öanbbarr finrrbrnrmng. 0rit
too ffaljrrn rrmrift firij öir „0djtori=rrifdjr
tbirdjrn Zrifimg" als rin „Depositum fidei"
(t. im. 1, 12), rin jflrfrnai für Klanbrn imö

apologrtifdjrs öüliffrn, als rin „Gustos Tabernaculi", rinr
trrur 0djilömadjr für tßlaiibrnsfrijuft unö rrinr Bolbsfittrn.
Jusbrfonörrr mar öir ,,0rijmri=rrifdjr ibirdjrn Zritung" rinr
mrifr jfiiljrrrin sunt jFortfdjritt im asbrtifdjm lDrirftrrlrbm unö
bat groftr Brröirnftr für örffrn dâladjstnm in örr „gratia et
cognitione Domini" (2. fE*rt. 3, 18).

Sanbbarrn %rr=rns für aiirs Kntr, öas öir „0djmri5r=
rifdjr &irrijrtt=Zritung" ßiirrns unö Bolb örs Bistums c£l)ur

frit 100 Jaljrrn rrroirfrn bat, frgnrn mir firöabtion imö Brr=
lag, Jpîitarbritrr imö JTrfrr unö böntim nur mütifdjrti. öafj
fir mritrr iljrr rrljabrtir jffliffion für Jiirdjr imö Batrrlanö
rrfiiilr. öir ift nun brriifrn, öir üjrrolöiu örr Ibatljoiifdjrn jfibtiou
im Öinnr f&ins XI. =u frin unö oor allrm sur Brrinnrrlidjnng
unö Heiligung örs Lbirrus uiri brisiitragrn. ijllögr fir unfrrr
l&rirftrr immrr näljrr ans öjrrs örs göttlidjm öjrilanörs füljrrn,
fo öafj mrljr unö mrljr bri jrörm prirftrrlidjm JCrfrr öir dûlortr
örs Ijl.ijbifrlm (jplrö. 1. art. 0) sur ®at mrrörn: „Adhaeream
Tibi inseperabiliter, adorem Te infatigabiliter, serviam
Tibi perseveranter, quaeram Te fideliter, inveniam Te feli-
citer, possideam Te aeternaliter !"

(ff bor, örn 23. Srsrmbrr 1932.

f JEaurüntius
Bifibof oon (ffbur.
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Hundert Jahre
Schweizerische Kirchen-Zeitung

1832 — 1932.)
Von Joseph Troxler, Rektor, Beromünster,

ie Gründung der Kirchen-Zeitung fällt in die Zeit der

„Regeneration", in eine Periode der heftigsten poli-
tischen Kämpfe, die ein durchaus kirchenfeindliches

Gepräge hatten, too immer die Politik sich mit der

Religion berührte, flach gab es damals kein einziges Blaff, das

sich ausschliesslich in den Dienst der katholischen Kirche gestellt
und ihre Interessen oerfochten hätte. Diese Aufgabe übernahm
die „Schtueizerische Kirchen-Zeitung, herausgegeben oon einem

katholischen Vereine". Die erste Rummer erschien am 30. Juni

1832.")
I.

Das Verdienst, dieses Kirchenblatt gegründet zu haben,

gebührt dem ersten Redaktor, Professor Jllel ch i o r Sehl umpf.
Gügler, Geiger und Widmer roaren in Cuzern, Sailer in fands-
hut seine Cehrer gecoesen; seine ersten Priesterjahre, 1821 —35,
roidmete er als Professor dem Gymnasium in fuzern ; später
rourde er Pfarrer in Steinhausen, Dekan des Kapitels Zug und

Domherr des Bistums Basel. Lieber die Cntstehung des Blattes
berichtet er in seiner Gingabe an den Grossen Rat des Kantons
fuzern (KZ 1835, S. 783) folgendes: „Cs coar im Jahre 1831,
als nach der Proklamation der Pressfreiheit bei mir und einigen
meiner freunde der Gedanke lebhaft ercoachte, dass es in der

Pflicht der katholischen Geistlichkeit liege, der freien Presse sich

ebenfalls zu bedienen, um die fehren und Institutionen der

katholischen Kirche, ihre ursprüngliche freiheit und ihre coohl-

erroorbenen Rechte gegen oielseitige Angriffe zu oerteidigen.
Um diese Pflicht mit uereinten Kräften besser zu erfüllen, traten
coir in eine gesellschaftliche Verbindung zusammen, die toir
„Katholischen Verein" nannten, um durch den Titel schon an-

zuzeigen, dass unser Streben dahin gehe, in der Kirche, dieser

Verbindung der ITtenschen für Zroecke der Gcoigkeit, das Prinzip
der Katholizifäf zu oerteidigen gegenüber dem Prinzip der sog.
Rationalität, toelches, obgleich nur auf den Staat, die Verbindung
der fRenschen für die Zroecke ihres Hierseins ancoendbar, oom
Unoerstande unserer Tage auch auf die christliche Kirche ange-
coendet toerden roill, eine Tendenz, coelcher die unseligsten
Reformprojekfe und Reformoersuche ihr Dasein oerdanken. Das

erste mittel, toelches coir zur Grreichung unseres Ztoeckes an-
toenden zu müssen glaubten, toar die Herausgabe der Schtoei-

zerischen Kirchen Zeitung."
Das Blatt rourde sofort der Sammelpunkt aller kirchlich

gesinnten Kreise. Der radikalen Regierung oon fuzern, die da-

') Schweizerische Kirchen-Zeitung KZ) 1832—1932. fr. Hurter:
Die Befeindung der katholischen Kirche in der Schweiz seit 1831. Schaff-
hausen 1842—43. 2 Bde I, 78 ff. 436 ff. II, S 65 — Dl. Schlumpf :

Crinnerungen aus meinem Heben Dlit einem Anhang oon Predigten,
herausgegeben oon K 3 Schlumpf. Solothurn 1897 — 3. YVassmer :

Die KZ auf ihren fahrten, in KZ 1900, tir 1 und 5. — 3. G Dlayer :

Graf Theodor Scherer-Boecard. (Ansiedeln 1900, S. 89 — 99 — C. R.
Schmidlin: Die Kirchensähe des Kantons Solothurn. Solothurn 1908. —
W. 3. Dleyer : Zuger Biographien und flekrologe. Zug 1915 — H. Dom-
mann : Die Kirchenpolitik im ersten lahrzehnt des neuen Bistums Basel
1828—1838. Huzern 1929.

*) Bald darauf begann die „Kirchenzeitung für die schroeizerische
eoangelische Kirche" (Zürich 1834 ff) und die „neue Kirchenzeitung für
die reformierte Schroeiz" (Zürich 1836 ff.) zu erscheinen.

") Gestorben 1880; oergl. KZ 1880, Dr 28—32; Dleyer: Zuger
ßiogr. nr. 647.

DIelchior Schlumpf
(1797—1880)

Gründer und erster Redaktor der Kirchen-Zeitung oon 1852 -1835,
Dekan und Domherr des Standes Zug

mais unter der frihrung Dr. Jakob Robert Steigers stand, toar
es oon Anfang an ein Dorn im Auge. Auf Verlangen der

Aargauer Regierung tourden Gnde ITlai 1835 bei Professor

Schlumpf und einigen ITlifarbeitern der KZ, sotoie in der Buch-

druckerei Räber polizeiliche Hausdurchsuchungen oorgenommen.
Schon im September desselben Jahres rourde Schlumpf seiner

Professur entse^f und angetoiesen, innert 8 Tagen den Kanton
Cuzern zu oerlassen.

Wegen seiner Verbannung konnte Professor Schlumpf das

Blatt nicht mehr coeiter führen ; als zweiter Redaktor trat roie-

der ein Zuger, Stiftskaplan IRaximilian Zürcher in Cuzern

an seine Stelle. Vorzügliche Studien in Innsbruck und in IRün-
chen (bei Joseph Goerres) befähigten ihn zu diesem Amte, das

er bis 1847 oersah.'') Wie schon sein Vorgänger rourde er oon
Chorherr franz Geiger, Professor Joseph Widmer, Karl Cudroig

oon Haller, Dr. Karl Greith und andern bedeutenden ITlitar-
beitern unterstü^f. Von den Gegnern masslos oerlästert, erfreute

sich das Blatt in kirchlichen Kreisen grossen Ansehens und

zählte schon anfangs, obroohl es keinen offiziellen Charakter

hatte, gegen 1200 Abnehmer.
Kaum roar Professor Schlumpf oon der Redaktion der KZ

entfernt, so machte sich die unheiloolle Spaltung im damaligen
Klerus auch durch eine äussere Aktion bemerkbar. Der radikale
Zürcher „Republikaner" hatte schon in Rummer 51 oom Jahre

1832, gleich nach erscheinen der KZ den Rat gegeben, „dass
die aufgeklärten Geistlichen ein Gegenblatt stiften möchten".
Im Jahre 1835 erschien denn auch mit Rr.-37 die oon niünchen
in die Schroeiz oerlegte „Allgemeine Kirchenzeitung für Deutsch-

land und die Schroeiz" erstmals in Cuzern, als Kampforgan der

liberalen Geistlichkeif. Herausgeber roar der unglückliche Dr.

Joseph Anton bischer oon IRünchen, der, oon Wessenberg und

D Gestorben 1864; uergl. KZ 1864, llr. 51 und 32; X. Herzog:
Geistlicher Chrentempel IV, 85—91 ; Dleyer: Zuger Biogr. tlr. 918.
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Graf Theodor Scherer-Boccard
(1816—1885)

Redaktor der Kirchen-Zeitung uon 1855—1881, erster Präsident
des Schweiz. Piusoerein

P. Girard empfohlen, zum Professor der Theologie in Cuzern

gewählt morden mar. Ulitarbeifer roaren zuerst u. o. die Tuzerner

Professoren Chrisfophor fuchs, Burkard Teu, Anton Tonner,

Pfarrer Robert Kälin in Zürich, Professor Karl Kaspar Keiser in

Zug (später Redaktor der KZ), Pforrer Joseph Propst in Dornach.

Im Jahre 1839 ging das Blatt ein und fischer manderfe Ende

1840 nach Amerika aus. •')

flach dem politischen Umschroung in Cuzern 1841 erlebte

die KZ efroas ruhigere Zeiten. Aber in den politisch-konfessio-
nellen Kämpfen, die sich an die Ausmirkung der Badener Artikel,
die Klästeraufhebung im Aargau, die Berufung der Jesuifen, die

freischarenzüge, den Sonderbund knüpften, erhob sie stets mutig
und unerschrocken ihre Stimme und schloss die katholische

Geistlichkeit enger zusammen. Der berühmte Antisfes Friedrich

oon Hurfer in Schaffhausen stellte ihr schon oor seiner Kon-
oersion das Zeugnis aus, sie sei nicht nur eine oortreffliche

Schutjroaffe für die Gegenroart, sondern auch eine unentbehrliche

Geschichfsquelle für die Zukunft. Sie mar in der Tat „ein roahres

ITlusterblatf oon Gediegenheit, Unabhängigkeif und ausgeprägter
Grundsätyichkeit. niemals hat das Staatskirchenfum rouchtigere
Hiebe erhalfen als damals, und man darf mahl behaupten, dass

der Josephinismus in der Schroeiz innerlich überrounden rourde,
als franz Geiger, Schlumpf und die UJitarbeiter an der Kirchen-

zeifung am Werke roaren" (KZ 1880, S. 229).
Da brach der unselige Sonderbundskrieg herein. Am 13.

IJooember 1847 erschien in Cuzern die le^fe Rummer des Blattes

mit der kurzen Anzeige : „Weil der Posfenlauf gegenwärtig nach

allen Seiten so unterbrochen ist, dass Zeitungen nicht mehr

expediert roerden können, so finden roir uns genötigt, die Her-

") Siehe Dommann S. 47 ff.

ausgäbe der Schroeizerischen Kirchen-Zeitung für solange zu

suspendieren, als der Postenlauf unterbrochen oder gehemmt ist."

11.

nach einem Jahre erschien die KZ am 4. Rooember 1848

wieder, aber nicht mehr in Cuzern, sondern nun über ein halbes

Jahrhundert, bis 1899, in Solothurn. Zuerst rourde sie gedruckt
oon Joseph Tschon, 1852 oon fr. X. Zepfel und oom 1. Januar
1853 an bis 1899 in der Offizin Schroendimann, die in der

folge nur den Ramen wechselte. Pon 1862 - 1899 rourde das

Blatt auch oon einem und demselben Se^er, Rikolaus Burki,
bedient. Die Redaktion führte prooisorisch Kaplan Peter
Hänggi, Stadtbibliothekar in Solothurn®), dem Domherr
friedrich fiala, der spätere Bischof, und Pfarrer Johann Pfluger
in Biberist als Komifee beigegeben roaren. Die drei opferfreu-
digen niänner teilten sich nicht nur in die Arbeit, sondern
mussfen obendrein dem Perleger für allfällige Perluste Bürg-
schaff leisten! Wenn auch in seiner Halfung etroas milder, er-
schien das Blatt unentwegt in kirchlichem Geiste. Hänggi, zugleich
Redaktor des „Sonntagsblatt für das katholische Polk", führte
die KZ, obroohl er schon in oorgerückfem Alter stand, mit

grossem Geschick und ruhiger Ueberlegung, erklärte aber nach

dem Tode Bischof Salzmanns unabänderlich seinen Rücktritt,
Da sich in Solothurn kein Rachfolger fand und das Blaff

nahe daran roar einzugehen, liess sich Theodor Scherer-
Boccard, obroohl Taie, durch den neuen Bischof Karl Arnold
bestimmen, die Redaktion mit Beginn des Jahres 1855 ,zu über-

nehmen'), Rachdem 1857 der Schweizerische Piusnerein ge-

gründet roorden roar, ging Scherers Bestreben besonders audi
dahin, die KZ zum Organ dieses Pereins zu machen. Als seine

Hauptaufgabe befraditete er den Kampf gegen die Uebergriffe
der Staatsgewalt und rege RTifarbeit auf dem Gebiete sozialer

fragen und des Pereinslebens. für ein interessioes Perhältnis
zwischen Kirche und Staat hatte er wenig Perständnis; Priester-

konferenzen, Exerzitien, Rlissionen, Sorge für die Katholiken in
der Diaspora und ähnliche praktische Dinge roollfe er besonders

anregen und fördern (KZ 1862, Rr. 103). Die „stets grundsätjlich
katholische, oielfach mustergültige Besprechung der kirchlichen

Ereignisse und Tagesfragen" fand alle Anerkennung. „Der Schmie-

rigkeiten gab es allerdings oiele, namentlich fehlte es an der

gehörigen Unterstützung durch Rlifarbeifer Zahlreicher

roaren die Kritiker, ganz besonders auch unter dem Klerus.

Demjenigen Teil der Geistlichkeit, welcher noch oon dem Geiste

des Wessenbergianismus angegriffen roar, mussfe die streng
kirchliche Haltung des Blattes an und für sich ein Dorn im Auge
sein. Aber auch manche andern oerlegten sich aufs Kritisieren
und Hessen es dabei bewenden. So kam es im Jahre 1859 da-

hin, dass die Perlagsbuchhandlung aus furcht oor materiellem
Rachteil den Perlag kündete. Graf Scherer konnte das Blatt nur
dadurch retten, dass er das finanzielle Risiko selbst auf sich

nahm." (JRayer, Graf Th. Scherer, S. 92).

Porübergehend (1859 — 62) liess er das Blatt zweimal

wöchentlich, aber bloss einen halben Bogen stark erscheinen,

um die kirchlichen Rachrichten schneller bringen zu können,

ging aber daoon roieder ab, als mit dem Jahre 1865 oier ka-

tholische Zeitungen täglich erschienen. Im Jahre 1862 schenkte

die schweizerische Bischofskonferenz der KZ grössere Aufmerk-
samkeit und bat die Redaktion um Porschläge darüber, roie

°) öestorben 1873 ; oergl. KZ 1875, fli". 13, 17 f. ; Schmidlin S. 20 f.

') öestorben 1885; oergl. KZ 1885, Flr. 7; ITlayer : Biographie.



465

dem Blatte „eine den gegenwärtigen]Bediirfnissen angemessene

Stellung und Wirksamkeit uerschafft werden könne". Im Juni

gleichen Jahres beantwortete Scherer diese Anfrage mit einem

einlässlichen memorial®). Anfangs 1863 erschien sogar eine

Kankurrenzgründung, das „Kirchenblatt derkatholischen Schweiz,

nebst Beilagen, bestehend in kirchlichen Aktenstücken" in wo-
chentlich zwei Hummern. An det Spitze der dafür gegründeten

Aktiengesellschaft stand der bischöfliche Kommissar Dr. Joseph

Winkler. Das neue Blatt erschien, weil man ihm non oben und

unten „oft und dringend gerufen". Gs wollte „nicht aggressio,
nicht persönlich, nicht polemisch oerfahren, mit der regiminellen
Politik nichts zu schaffen haben, sondern in objektioer Haltung
und in apologetischer Richtung katholische Wahrheit und katho-

lisches Recht oerteidigen". Die schweizerischen Bischöfe wünsch-

ten aber, es möchten sich alle geistigen Kräfte zur llnfersfüt}ung
der KZ in Solothurn oereinigen, lind so ging das'„Kirchenblatt "

Gnde 1863 wieder ein.

III.

Schon im Jahre 1865 suchte Theodor Scherer, mit Arbeiten

überhäuft, einen geistlichen lllitredaktor; aber erst 1872 gelang

es durch die Inferoenfion der schweizerischen Bischöfe, den

Regens Dr. Karl Kaspar Keiser, Professor der Theologie
in Solothurn, zu gewinnen®). Jn Hr. 47 des Jahrgangs 1872

entwickelte er eingehend sein „Heues Programm" in bezug auf
Zweck und Charakter, Inhalt und form des Blattes, das mit
dem Jahre 1873 eine beträchtliche Crmeiterung erfuhr. Cr be-

sorgte nicht nur mit Gründlichkeit und Crudition die theologi-
sehen Artikel, sondern auch mit überlegener Schärfe und

Schlagfertigkeit die polemischen. Keiser fand für seine kluge,

gewandte und energische fiihrung oiel Anerkennung. „Das
Blatt hat unter Ihren fittigen neues Heben, Ansehen, frische

gewonnen, darüber herrscht in der östlichen Schweiz nur eine

Stimme; mit freuden werde idi ihm meine ITlitmirkung widmen
und die meiner freunde dafür zu gewinnen suchen." So schrieb

Bischof Dr. Karl Greith oon St. Gallen auf Heujahr 1874 an

Keiser. In merkwürdigem Gegensat} dazu steht die beschämende

Kaspar Keiser
(1805—1878)

lllitredaktor der Kirchen-Zeitung uon 1872—1878, Regens des

Priesterseminars in Solothurn

®) Bei lïlayer I c S. 95—96.
°) Gestorben 1878; oergl. KZ 1878, Ilr. 49, 51 f.; 1879, llr 1—5;

1882, Hr. 35; Schmidlin S. 79 f.; Kleyen Zuger Biogr. nr. 389

Cukas Kaspar Businger
(1832—1910)

Redaktor der Kirchen-Zeitung uon 1879—1887, Regens des Priester-
seminars in Solothurn

Tatsache, dass die Zahl der Abonnenten im Hooember 1872

506, im Herbst 1878 noch 452 betrug!
Sein unerschrockenes Auftreten gegen Altkatholizismus und

Kulturkampf brachte Keiser jedoch in Konflikt mit der Solothurner

Regierung, die ihn 1876 oon seinem lehrstuhl entfernte. In

unabhängiger Stellung konnte er sich der KZ nun noch besser

widmen. In bester Harmonie arbeiteten Scherer und Keiser

nahezu fünf Jahre miteinander, bis Bischof Gugenius Hachat 1878

letzteren als ersten Regens an sein neugegründetes Priester-

seminar nach Huzern berief. Gr schied infolgedessen aus der

Redaktion aus, starb aber noch im gleichen Jahre.

Wieder hielt es schwer, Grsat} zu finden. Da liess sich

lukas Kaspar Businger oon Stans, früher Regens des

Priesterseminars in Solothurn und nunmehr Rektor des Kalle-

giums IHaria-Hilf in Schwyz'"), bewegen, nach Solothurn zu

übersiedeln und in die Redaktion der KZ einzutreten. Da er sich

nicht an den finanziellen Verhältnissen des Blattes beteiligen

wollte, so oerpflichtete sich Scherer persönlich, nicht nur für die

Druckauslagen, sondern auch für ein angemessenes Honorar des

neuen Redaktors aufzukommen. Gs war das ein nicht unbedeu-

tendes Opfer, da seif Jahren die Ginnahmen kaum die Druck-

kosten deckten.

Die KZ wurde nun durch das „Schweizerische Pastoral-

blatt" erweitert, das oon 1879 — 1895 als monatliche Beilage
erschien. Businger arbeitete als Redaktor mit Gifer und uor-

züglichem Geschick, in ooller Uebereinstimmung mit Scherer,

der noch einen Teil der Hachrichten und den „Büchertisch" be-

sorgte. Im Jahre 1880 wünschte dann Businger in einem file-
mariai an den Bischof oon Basel, dass die Verhältnisse des

Blattes neu geregelt würden; es sollte als Organ des Klerus

anerkannt werden und daher ausschliesslich Gigentum einer

Gesellschaft oon Priesfern sein, welche zugleich das Redaktions-

komitee • bilden würden. Die Bischöfe oon Basel, Chur und

'") Gestorben 1910; oergl KZl9IO,nr.56—39; Schmidlin S. 69 f.
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Bischof Ceonhard Haas

Chorherr im Hof u. Regens des Priesterseminars zu Cuzern 1878—1888
Bischof non Basel-Cugano 1888 —1906, f 14. ITlai 1906

ITtitarbeifer und Protektor der Kirchen-Zeitung

St. Gallen erklärten sich im îebruar 1881 mit diesen Vorschlägen
einverstanden, mit dem 1. April gl. J. ging das Blatt an ein

Konsortium non Welfpriesfern verschiedener Kantone über, an

dessen Spitze Redaktor Businger, Professor Gggenschwiler und

Regens Haas standen. Scherer trat bereitroillig sein Eigentums-
recht an das Konsortium ab; von höchsten Stellen tvurde seine

25-jährige Beifung des Blattes, tuie auch seine vielen finan-
ziehen Opfer toarm anerkannt (KZ 1881, Rr. 13 und 26).

Während die KZ unter der temperamentvollen Beifung
Keisers in der Hochflut des Kulturkampfes ein ziemlich kriege-
risches Gepräge trug und tragen musste, lenkte Businger mehr
in die Bahnen ruhiger Objektivität und kluger ITlässigung ein,

rvas ihn freilich nicht hinderte, nach der brutalen Abse^ung des

Bischofs Bachaf mit diplomatischem Geschick für eine Sanierung
der Bistumsoerhältnisse im Sinne Beo's XIII. einzustehen und

gegen den Schuloogt und für die Behrschtnestern mit aller Ont-

schiedenheit Stellung zu nehmen. Trotzdem tvurde Businger
zuletjt sogar Josephinismus und Paktieren mit dem Protestan-

tismus vorgetvorfen ; es mar ihm ein leichtes, gegen solche

Zulagen sich glänzend zu rechtfertigen (KZ 1886, Rr. 50).
]m August 1885 siedelte er als Spiritual und Behrer an das

Schcvesterninstitut JTlenzingen über, behielt aber die Beitung der

KZ auf Wunsch des Bischofs ?iala noch bis februar 1887 bei.

Räch dem Rücktritt Busingers tvurde die Redaktion provi-
sorisch von einem Komitee übernommen, das die Geschichte des

Blattes als sein Programm erklärte und besonders auch nach

einer Vermehrung der Abonnenten rief (KZ 1887, Rr. 12).

Die bischöfliche Kasse musste alljährlich durch Zuschüsse ein-

springen (KZ 1895, Rr. 51). Als die Wogen des Kulturkampfes
in der Schtveiz sich geglättet hatten, tvurde die KZ in den fol-

genden 13 Jahren von mehreren solofhurnischen Geistlichen

redigiert. Zuerst leitete sie 1887 kurze Zeit Urs Jakob Burk-

härdf, Pfarrer zur Visitation in Solothurn "), der einige Jahre

auch die „Christliche Abendruhe" und die „Piusannalen"
besorgte. Jhm folgte 1887 Gottfried Gisiger, Pfarrer in

Zuchtvil, später Dekan und Domherr'-). Durch Zirkular vom
12. Dezember 1890 erklärte Bischof Beonhard Haas die KZ als

offizielles Diözesanblatt zur Publikation aller kirchenamtlichen

ITlitteilungen (KZ 1895, Rr. 51). Als Gisiger 1894 als Stadt-

pfarrer nach Solothurn kam, übertrug er die Redaktion seinem

Rachfolger in der Pfarrei Zuchtvil, Jakob Was s m er, der als

Kaplan zu St. Katharinen in Solothurn bisher zugleich die Redak-

tion des „Solothurner Anzeiger" besorgt hatte. Aber schon am
2. Oktober 1895 tvurde Wassmer als Professor der alten Sprachen

an die Kantonsschule Buzern getvählt '"'), blieb aber zeitlebens

ein fleissiger und geschälter BRitarbeiter des Blattes. Vom Jahre

1896 —1899 tvurde die KZ von Dr. Hermann Kyburz,
Pfarrer in Bettlach betreut"), bis sie auf Reujahr 1900 tvieder

nach Buzern in die Offizin Räber zurückkehrte, tvo sie einst das

Biclit der Welt erblickt halte.

IV.

Bischof Beonhard Haas, der schon als Seminarregens in

Buzern seit 1878 der KZ kräftig zur Seite gestanden tvar und

in der Rummer vom 25. Juni 1881 einen programmatischen
Artikel zu einem neuen Aufblühen des Blattes geschrieben hatte,
nahm sich seiner auch fernerhin tatkräftig an. Cs gelang ihm,
für die Redaktion eine ausgezeichnete Kraft zu getuinnen in

der Person des Buzerner Theologieprofessors Albert BReyen-
berg'®). Rie hat ein Redaktor der KZ eine grössere Arbeitskraft
an seine Aufgabe gesetjt, nie einer dem Blatte so seinen person-
liehen Charakter aufgedrückt. Cine kirchenpolitische, cvissenschaft-

liehe und pastorell-soziale Rundschau sollte sie sein, „eine
Stimme aus der Kirche für die Kirche in unserer Zeit und in

unserm Bande." Die Jdeale der drei Päpste Beo XIII., Pius X.
und Benedikt XV. tvaren die Beitsterne seiner unermüdlichen

Tätigkeit. Die 23 Jahre seiner Redaktion brachten eine Reihe

von Kämpfen für die verschiedensten Güter der christlichen Kul-

tur: die Rachcvehen des fralles Schell, Kämpfe für Schule und

Che und Beichtinstitut, scharfe Kämpfe gegen Çreimaurerei und

kirchenfeindlichen Biberalismus, den Biteratursfreit, die Kämpfe

gegen BRodernismus und Sozialismus, Stellungnahme zu Bibel-

und Beben Jesu-?ragen, zu Weltkriegs- und Çriedensfragen, Dis-

kussionen über innerkirchliche Probleme. Immer bezog Prälat

BReyenberg Stellung auf dem festen Boden der theologischen
Wissenschaft und suchte mit der Polemik die Irenik zu verbin-
den. Durch eine überreiche homiletische und liturgische Aussaat

hat er die fruchtbarsten Anregungen in rveiteste Kreise getragen

und der KZ auch im Auslande hohes Ansehen verschafft. Rur

ungern und schweren Herzens nahm er nde 1923 Abschied

von seinem Blatte, um sich seinem monumentalen Beben-Jesu-

Werk besser widmen zu können. Sein geistvolles Abschiedswort

gestaltete sich zu einem Ideenaustausch über das Wesen einer

KZ und bot wertvolle, praktisch bewährte Richtlinien für die

künftige Haltung des Blattes (KZ 1925, Rr. 52).
JTlit Reujahr 1912 hatte Prälat Rleyenberg einen BRif-

redakfor erhalten in Dr. Viktor von Grnst, Professor

") Gestorben 1926; uergl KZ 1926, 5. 253; Schmidlin S 75

'•) Gestorben 1907; uergl KZ 1907, 5. 128; Schmidlin S 25 f.

'') Gestorben 1920; uergl KZ 1920, S 185; Schmidlin S. 109 f
") Gestorben 1928; uergl. KZ 1928, S 509; Schmidlin S 121.

Vergl. ITlex/er: Zuger Biogr. llr. 507a; 1951, Flr, 45.
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des Kirchenrechtes am Priesterseminar in Puzern, der dann auf

Wunsch des Bischofs Dr. Jacobus Stammler mit Anfang 1924

die Peitung des Blattes selbständig übernahm, mit gemandter
Çeder uerficht er die Rechte der Kirche und des Klerus und

bietet alle Geroähr, dass der alte Geist des Blattes auch in Zu-

kunft erhalten bleibt.

Trat} grossen äussern und innern Schroierigkeiten und

Hemmungen hat die KZ sich durch alle Stürme durchgekämpft
und unter tüchtigen und tüchtigsten Redaktaren wiederholt Blüte-1

Perioden erlebt, freuen mir uns des hundertjährigen Crfolges

möge es stets Herzenssache des Schmeizer Klerus bleiben, sein
'

Standesorgan zu fördern und ihm einen grossen und nachhaltigen
Cinfluss auch im zweiten Säkulurn zu sichern I

Kirchenzeifung und ßfurgie.
Von Dr. A. Diedenberg, Prof.

ÖSjjSfls Bischof Peonhard einst den Schreibenden dieser

Zeilen in einem längern programmatischen Briefe um

vllcji)« ^ Uebernahme der Redaktion der Kirchen-Zeitung
ersuchte, entwickelte er an erster Stelle den Gedanken :

diese Wochenschrift soll nach ursprünglichem Plane die Z e i c h e n

der Zeit deuten, kritisch und positio, grundsätzlich und weit-

blickend, in warm katholischem Geiste zu allen bedeutenden

fragen Stellung nehmen; aufbauend arbeiten und sich im all-

gemeinen wie im einzelnen einer gewissen führenden Stellung
im Klerus und unter den gebildeten Paien des Pandes und über

es hinaus bewusst bleiben. Deshalb heisse das Blatt Schmelze-

rische Kirchen -Zeitung. Gs ergehe an die führung und an die

mitarbeit des Blattes eine Art Gcho des Herrnwortes an den Pro-

pheten Jeremias : constitua te, ut eoellas et destruas et aedifices

et plantes. Dabei möchten die nabeln Prinzipien beachtet werden,
die Peo XIII. der katholischen Journalistik empfohlen habe.

Gs soll aber audi — so meinte der grosse Bischof — reiche

pastoreile Anregung und führung, Arbeit und mitarbeit non
dem Blatte ausgehen : Kirchen-Zeitung.

Hinsichtlidi der fülle des letzteren Gebietes hat eine Kirchen-

Zeitung zweifellos auch die Aufgabe, aus den unersdiöpflichen
Reichtümern der katholisdien Piturgie zu schöpfen und immer
wieder oon Zeit zu Zeit deren Inhalt und Gaben ideal und

praktisch, wissenschaftlich und kulturell grosszügig und kasu-

istisch der Seelsorge und dem christlichen Peben nahe zu bringen.
Darüber ein Wort zur festnummer!
Gs handelt sich auf diesem Gebiete um einen Jnnen-

besitz, um ein Grlebnis, um ein mitleben und mitfeiern, nicht

um ein Grlebnis, das den Gehalt ändert, oerwischt, sondern um
ein Grlebnis, das sich die fülle zu eigen macht und darnach sich

um- und ausgestaltet : ich lebe, nicht mehr ich, Christus lebt in mir.
Da oermag eben eine periodisch erscheinende Schrift be-

sonders fruchtbar zu wirken, ohne dabei einseitig zu werden.

Piturgie ist im höchsten Sinne bedeutendes, öffentliches,

heiliges Werk, zugleich mit einem tiefsten Jnnengehalt. Sie ist
der öffentliche, aber auch der das Jnnerste am meisten erfas-
sende Gottesdienst — Kult im höchsten Sinne des Wortes —
Anbetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit.

Immer erscheint Jesus Christus selbst, der Hohe-

priester — der höchste Piturg — opfernd, zum Opfermahle
ladend und um unter uns zu bleiben in unserer Piturgie : ego
oobiscum, omnibus diebus

JTlgr. Dr. Ulbert IDeyenberg
non 1900 — 1925 Redaktor der Kirchen-Zeitung, Professor der Theologie

an der Theologischen Takultcit Cuzern

Ginst führte Johannes der Täufer die Kirche — als Braut
Christo — dem Bräutigam — entgegen ; und er frohlockte darüber:

Brautführer sein zu dürfen. So efwos bist auch Du, liturgisch
gesinnter Priester Dies bräutliche Verhältnis entfaltet sich un-

uergleichlich eben in der Piturgie.
Die K i r c h e selbst ist die grosse P i t n r g i n : der Gottes-

dienst oollzieht sich in nomine ecclesiae. flicht nur wo der feier-

liehe Kult im Hochamt und in der hochheiligen messe sich oollzieht,
auch wo der einsamste Priester oder Dlissionar die Breoier-

Tagzeifen betet — betet er im Hamen der Weltkirche. Die

Weltkirche, diesponsa Christi sine macula et ruga, betet mit ihm.
Wenn deshalb auch der Breoier-Beter sein Kultgebet nicht nur
geistig, sondern auch syllabiter oollbringf — ist dies eben das

Zeichen des öffentlichen Piturgen der Kirche Christi.

Piturgie ist die lebendige Verkündigung höchster Harmonie
auf Grden, mitten in den Wenden, Krisen und Wirren dieser

Welt. Sie kündet die Ginheit der lex credendi orandi,
oioendi, die Ginheit des Glaubens, des Betens, des Pebens.

Und wenn wir noch an die Peben erweckende Beziehung der

Piturgie zur Kunst denken — so ist sie auch grosses, heiliges
Kulfurwerk, das nie stirbt. Was ist doch das ITlissale für ein

Buch des Betens und des Pebens Welch ein fiihrer für Priester
und Paien, um das hochheilige Opfer, des Gottesdienstes Sonnen-

aufgang, oertieft zu feiern und mitzufeiern. DJan sollte auch im
Geiste des ITlissale allmählich den matten Ausdruck : die messe

„lesen" — weise zu oerdrängen suchen: die DJesse, die hoch-

heilige messe — feiern, celebrare

Die Piturgie ist im hochheiligen Sinne des Wortes — drama-

tisierfe, erlebte Heilige Schrift, Wie tritt uns doch das Buch der
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Bücher in seiner strahlenden Einheit und in seiner farbenreich-

sien Behendigkeit und Vielheit im taufe des Kirchenjahres ent-

gegen. So ist das JTlissale, das in erster Hinsicht Kulturroerk

ist, auch unuergleichliches Predigtbuch und Volkserziehungsbuch
Priesterlicher Volkserzieher! Schöpfe aus diesem Buch über Jesus

Christus mit all seinen Wegen ins oolle Beben Wir begegnen

tagtäglich im JTlissale — Jesu, in Städten und Dörfern, auf

fluren und Bergen, im Tempel und in Synagogen, unter allen
Schichten der menschlichen Gesellschaft : conoersatio Christi :

er mill auch uns alle Tage auf einem intimem Wege — zum
Vater führen. Wie enden die Kirchengebete

Die Biturgie führt uns auch durch die Säulenstrasse
der heiligen Ueberlieferung. Wir begegnen den Aposteln, den Ur-

und Altuätern. Wir empfangen Bicht uon den Beuchttürmen der

kirchlichen Stellungnahmen, Cntscheidungen und Belehrung uon
der Urzeit bis in die neueste Zeit. Die Geschichte der Biturgie
und der Jahresgang unter dem Sternenhimmel der Heiligen, der

die Sonne Jesu Christi umgibt, führt uns durch alle Zeiten und

Rationen : überall her Beiträge, lebendige Bausteine, alttesta-

mentliche, hellenische, römische, orientalische, mittelalterliche,
neuzeitliche, in neuer Cntfaltung hingetragen zum Substan-

tialen, Sakrifikalen, Sakralen, Sakramentalen, das uon Christus

selbst stammt. In allem leuchtet die lex ecdesiae Die Biturgie

besitjt die Gnade, die unerforschlichen Reichtümer Jesu

Christi alsfrohbotschaftzu uerkiinden, Bicht hineinzutragen
in die Weltplanoorsehung Gottes über dem tiefsten Geheimnis,
das uon Ccuigkeit in Gott uerborgen ruird — zu offenbaren,

zur Kenntnis zu bringen : die Weite und Breite, die Höhe und

Tiefe — — der ganzen Religion und Biebe Jesu Christi, um mit
dem Cpheserbrief zu sprechen. Das ist die Biturgie mit ihrer

gottesdienstlichen, biblischen, dogmatischen, moralischen, mysti-
sehen Seite

Die Biturgie ist Uly st er i en f ei er. Was ist JRysterium im

liturgischen Sinne? Sakrifikaler, sakramentaler, sakraler Sühne-,
Gnaden- und Segensgehalt, unter geheimnisoollen Symbolen
im Geiste und in der Wahrheit entfaltet und gespendet: Ccce

iam ineipiunt Ulysteria Wie ist die ganze unoergleichliche
JUessfeier — ITlysterium im höchsten Sinne.

Biturgie ist wesentlich heiliger, lebendiger Verkehr
mit Gott dem Cinen und Dreieinen, ein Sursum corda — aber

zugleich heiliger Verkehr zwischen Priester, JRinisterium, Ge-

sangschor, Volk: nostra conoersatio in ccelis. Die Pluralform
der Orationen die gegenseitigen Begrüssungen, Akklamationen,
Responsorien rufen, drängen, laden zu diesem Verkehr! JRan

oergesse nicht das Wort Pius X.: ihr sollt nicht mährend der

hl. ITlesse beten — ihr sollt — die lllesse beten. Die litur-
gische Bewegung hat hier erweckend gewirkt. Und solche prak-
tische, unmittelbare Crfahrungen und Anregungen auf diesem

Gebiete befruchten auch die Beser der Kirchenzeitung! fort mit
einem überlebten Konseroatioismus, der das Volk in Predigt,
Katechese, Ausgestaltung des Gottesdienstes und des Kirchen-

gesanges — in der ferne der Biturgie stehen lässt! niemand

möge der Vorwurf bei einer Vergleichung der altchristlichen Zeit

mit der jetjigen treffen: „Cinst mar der Weg oon Wallern ooll:

jetjt weiss ihn niemand mehr zu finden!" Cs soll aber nicht

einen Weg zurück zu Archaismen bedeuten! Veroolkstiimlicht
die jetzige Biturgie! In deren tiefern Erfassung ist dann selbst-

oerständlich das Studium ihrer Geschichte oon hohem Wert.

Die Biturgie ist eine heilige und grosse S til ist in. Bitur-

gischer Stil in der Sprache und bis auf die letjte Zeremonie

ist eine bewunderungswerte Tatsache. Ueberall herrscht eine

tranquillitas ordinis — eine heilige Ordnung des Briedens, bei

aller tiefster Innerlichkeit und beim Wallen und Ruten des Ge-

mütes — ein klassisches JTlass ohne Uebertreibung, das allen
Bedürfnissen sich anpasst! Baeti bibamus sobriam profusionem
spiritus! Deswegen bietet auch der objektioe Gottesdienst in

nomine Christi et ecdesiae auch kostbare heilige Gefässe, gei-

stige goldene Schalen dar, in die freies Priuatgebet in fülle
einzuströmen oermag. Oft ladet auch die Biturgie zu heiligem
Schauen, zu einer Art Beschauung, wenn reicheres Zeremoniell

tiefsinnigen Inhalts wie im heiligen Spiele oor Gott sich

entfaltet. Sie oerlangt nicht immer — ein Drauflosbeten münd-
licher Cile! ITlan betrachte dann die alten Hochfeste mit ihren

Oktanen, die wieder freigelegten Sonntagsoffizien mit ihrer
wechselnden fülle und einem gewissen grundgelegten Plan ohne

Aufdringlichkeit und etwa den herrlichen Aufbau derPräfationen,
besonders der alten! Welch eine ITleisterschaft heiligen Stils!
Aber die Kirdre ist kein Petrefakt. Und die lateinische Kult-
spräche der westlichen Kirdie ist keine tote Sprache! JTlan

uergleiche etwa die Baudeshymnen ambrosianischen Stils in

ihrer majestätischen Grösse und mit ihrem Ratursymbolismus
mit der tiefen franziskanischen Poesie eines Sfabat mater und

mit der humanistischen, aber durchaus echten, der Hymnen des

Schmerzenfestes JRariae im Herbst, die unerreichten, einzig da-

stehenden Sonntagsorationen mit einzelnen heroorragenden
modernen, z. B. mit der Sekret des Aloisiusfestes, mit der

Postkommunio des festes des kostbaren Blutes Christi, oder

das Ganze des einzig grossen Cpiphaniefestes in dem Jesu als

König am Anfang des Kindes- und ITlanneslebens königlich sich

offenbarend heroorbricht mit dem modernes Beben berücksich-

Agenden, dogmatischen, moralischen, rechtlichen, mystischen, so-

zialen, kulturellen Königsfest Jesu — Pius' XI. Aus allen Zeiten

bricht hl. Stil, hl. Schönheit, hl. fruchtbarkeit heroor!
Raum und Zeit sind extensio und protensio, potentiell

unendliche Grössen. Sie sind ein schwaches Abbild der meta-
physischen Unendlichkeit und Cwigkeit. Jn diesem Strom
der Zeit lässt die Kirche im Kirchenjahr Cwiges einfliessen und

heiligt so die irdische flut zum heiligen Jordan.

So oermag denn auch die die Zeit begleitende Kirchen-
zeitung bei dieser und jener Gelegenheit, oon dieser und jener
Seite her — immer wieder Wellen jenes heiligen Jordans er-

quiekend und befruchtend in den oft trüben Zeitstrom zu leiten,

ut sie transeamus per haec bona temporalia, ut non amitta-

mus aeterno!

Geistige Vorbedingungen und
HJegbereiter

der Schweizerischen Kirchen-Zeitung.
Von Dr. H. Dommann, Professor, Buzern.

'WS^S/or hundert Jahren erwuchs die Schweizerische Kirchen-

Zeitung aus einem geistigen Rährboden, der seit der

KS/jk Aufklärung und Reoolution durch die Pflugschar des

Zeitgeistes mannigfach umbrochen und aufgelockert
worden war. Vertreter stärkster weltanschaulicher Gegensäije
hatten in dieses Grdreich ihre Geistessaat gesät und hegten oder

rodeten es nun in fortgesetjtem Ringen. Wir wollen oersuchen,

Wurzelboden, Rährkräfte undWachstumshemmungen der Kirchen-
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Zeitung durch die Skizzierung der geistigen Strömungen und ihrer
Vertreter in einigen roesentlichen Zügen zu erkennen. So werden

wir der mission der Jubilarin in ihren Anfängen und in der

Gegenwart klarer bewusst.

Aufklärung — Ciberalismus.

Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte dem Rafiona-

lismus und religiösen Jndifferentismus der Aufklärung die

breiteste Wirksamkeit geschaffen ; ihre Jdeen verwirklichte die

französische Reuolution mit ihren propagandistischen Aus-

Strahlungen ; sie begründete auf staatlichem Boden den politischen
Ciberalismus. Der Ginfluss des Skeptizismus, des dogmen- und

kirchenfeindlichen Deismus, der Geringschätzung des geschichtlich
Gewachsenen und autoritativ Geordneten wirkte in derprotesfan-
tischen wie in der katholischen Schweiz besonders zähe. Unter

den Staatsmännern ebenso wie unter dem Kler,us erhielt
sich der enge, starre Geist der Aufklärung und äusserte sich im

Verhältnis von Kirche und Staat als scharfer Josephinismus
und planmässige liberale Bildungspolitik. Durch die sog. Rege-

nerationsbewegung von 1830/31 wurde diese Einstellung in die

dreissiger und vierziger Jahre hinübergetragen und mit der

wachsenden Kraft der Gegenströmung radikalisiert. flach in den

dreissiger Jahren beriefen sich die liberalen Staatsmänner auf
den Gallikanismus und febronianismus, auf die staatskirchlichen

Grundsätze Çelix Balthasars, auf Joseph II. und Rapoleon.
Vorschub leisteten diesem Staatskirchentum jene Geist-

liehen, die noch am Ausgang des 18. Jahrhunderts ihre Bil-

dung zum Teil an den deutschen Zentren der Aufklärung geholt
haften: an ihrer Spitze der Konstanzer Generalvikar Jgnaz

Wessenberg, in Cuzern Tha dd ä us. 111 il 11 er und seine An-

hänger, zu Beginn der dreissiger Jahre besonders Alois und

Christoph fuchs, federer, Helbling, Brosi und andere.

Sie huldigten ungeklärten Humanitäts- und Toleranzideen,

übertrugen demokratische Bestrebungen auf die Kirchenorganisa-
tion, kritisierten die Volksandachten, Prozessionen, Wallfahrten,
Bruderschaften, Ablässe, selbst den Zölibat, stellten dem „Papal-
system" nationalkirchliche Tendenzen entgegen und sprachen
viel von „fllystizismus", „Ultramontanismus", „Kurialismus".
Ginen geistigen Rückhalt fanden sie in den Kreisen der

deutschen Aufklärung.
Diese wurde um die Jahrhundertwende auch an den

bayrischen Universitäten ebenso hartnäckig oertreten, wie von
verschiedenen Standpunkten aus bekämpft, Da der Klerus der

katholischen Schweiz zu einem grossen Teil seine Bildung an
diesen Hochschulen holte, sind die dortigen Geisteskämpfe für uns

von grundlegender Bedeutung.*)

Die religiöse Crneuerung. — Johann Htichael Sailer.

in Candshut begann die Uebermindung des Rationalis-
mus einerseits durch die Philosophie Schellings, anderseits
und entscheidend durch den Kreis umSailer. In JTlünchen trat
später gegen die von Weiller geführte Aufklärung der „Goskreis"
mit Ringseis, Görres, Döllinger auf und befruchtete auch

die Grneuerungsbewegung in der Schweiz. Unter den fflännern
um die junge Kirchenzeitung sind z. B. Karl Greith und fflaxi-
milian Zürcher aus diesem Kreis gekommen. Um 1805, als

Schelling vorübergehend in fflünchen lehrte, hofften audi Vor-

') Ph i 1. f un k, Von der Rufklärung zur Romantik, ITliinchen 1925.

J. Jh. Sailer
(1751 — 1852)

Professor der Theologie in Tandshuf, Bischof non Regensburg

kämpfer der katholischen Grneuerung, wie Sailer und Zimmer,
dass seine Philosophie eine Waffe gegen die Aufklärung werde;
aber bald erlebten sie die Gnftäuschung, dass Schellings wandel-
bare Jdeen sich immer mehr neuplafanisch und pantheistisch
ausprägten.

So wuchs die geistige Grneuerung, die wir hier betrachten,
nicht in erster Cinie aus der Philosophie, sondern aus der reli-
giösen Verinnerlichung heraus. Johann Alichael
S ai 1er-) wurde mit seinem freunde, dem in allen philosophischen
Zeitströmungen bewanderten, klardenkenden und temperament-
ooll kämpfenden Eandshuter Dogmatikprofessor Pat riz Zim-
mer, der Begründer einer tiefgläubigen Theologenschule. Die

geistesgeschichtlichen Untersuchungen - namenflidr funks - haben

gegenüber immer wieder erhobenen Zweifeln an Sailers Stellung
zur Aufklärung festgestellt, dass er wohl die „fruchtbaren Gle-

mente der aufgeklärten Geistigkeit, ihr positives Gut, um ihrer
pädagogischen Brauchbarkeit willen" schätzte und seinen Schü-

lern nahebrachte, dass er aber gegen die philosophische und

theologische Aufklärung „grundsätzlich und methodisch ganz
fundamentale Ginwände richtete." Sailers intimer Schüler, der

Puzerner Professor Jos. Widmer, bezeugt, dass sein Cehrer

immer die Offenbarung über die Spekulation stellte und die

Autorität der Kirche als die sicherste führerin anerkanntet) Bei

aller Rücksicht auf das Positive in der Aufklärung ist „der Kern

seines Glaubens nie angekränkelt gewesen". „Rur wer der Auf-
klärung ihre positiven Inhalte und Ziele wegnahm und im Sinne
des Glaubens sie erfüllte, der konnte sie überwinden."

(funk, S, 86).

-) neben der altern Biographie non G. flichinger (freiburg i. ß.
1865) nenne ich das schon zitierte Buch nan Phil îunk, ferner:
R Stölzl e: 1 lit. Sailers Schriften, Kempten 1910; S ITleiklesWür-
digung in „Religiöse Çrzieher der katholischen Kirche", Teipzig 1921;
ti Schiel: Sailer und Tauater, Köln 1928 (Schriften der Gcrres-Gesell-
schaft) ; Willibrord Schlags: 1.1T1.S., „Der Heilige einer Zeitmende",
Wiesbaden 1951; P Berth. Tang S.3.: Bischof Sailer und seine Zeit-
genossen, Regensburg 1952; 6 Spiess, 3. III. Sailer und seine r-
ziehungslehre, Schtueiz Kirchen-Zeitung 1952, Fla. 18 ff. fl. Stornier,
in den „Kath. Blättern" und in der „Schönern Zukunfi" 1952.

') Widmer: Beiträge zur Biographie Sailers. (Rüg. Religions-
und Kirchenfreund, Würzburg 1847)
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JTlif dieser religiösen Aktioität und Verinnerlichung Sailers

ist zugleich der geistige Grundzug seiner Schule gekennzeich-
net. Besonders eng rourden die Beziehungen des grossen Pehrers

mit der Schmeiz durch seine zahlreichen Schüler, die er seit

1792 fast jedes Jahr besuchte, zum le^fenmal 1824 als 73-

jähriger Weihbischof non Regensburg. Gr mahnte jemeilen bei

Pfarrer Karl III ei er in ITleggen und empfing dort die Be-

suche seiner andern schroeizerischen Schüler und freunde.*) JTlit

gleicher Dankbarkeit roie Widmer redet non seinem Pehrer

Pfarrer Josef PaurenzSchiffmann. Gbenso Prof. Alois
Giigler; seine Tagebuchaufzeichnungen sind ein Beroeis, roie

stark Sailer seine Schüler zur Verinnerlichung, zur Selbst-

kontrolle und zu priesterlichem Gifer anregte.®)

Vertreter der Sailerschule um die Kirchenzeitung.

Als Sailer 1821 seine Professur aufgab, konnte er — nach

Pütolfs Zusammenstellung — über neunzig Schroeizerschüler

zählen. Rieht alle bewahrten dauernd seinen Geist. Wir können

hier nur an jene Sailerschüler erinnern, die als Wegbahner und

Ulitarbeiter der Kirchenzeitung in Betracht kommen.
Giner der regsamsten unter ihnen roar der freund Wid-

mers und Gründer des Schroesterninstitutes Baldegg, Johann
feonz Blum, seit 1818 Kaplan in Hochdorf.®) Gr roar audi
wissenschaftlich tätig, so dass Sailer non ihm als einem Kan-

didaten für eine Professur in Bonn sprach. — Gin eifriger
Förderer der katholischen Organisation im Kanton Puzern scheint

Jost Ggli gewesen zu sein. Gr wirkte seit 1829 als Pfarrer
in Roof, gab oerschiedene Grbauunqsschriften und seit 1833 den

Bruder Klausen-Kalender heraus; 1835 rourde er durch eine

polizeiliche Haussuchung in die Regierungsmassnahmen gegen
den Kath. Verein hineingezogen.') — leonz Jneichen roar
als Professor und Katechet mit Widmer, Gügler und Geiger be-

freundet und stand im Gymnasiumssfreit (1821) an ihrer Seite;

später amtete er ebenfalls als Pfarrer non Root. — Giner der

meist angefeindeten in diesem Theologenkreise roar Professor

Rlelchior Kaufmann, der nacheinander Syntax, Rhetorik,
Philosophie und Theologie lehrte, mehrere religiöse Schriften

herausgab, später Propsf non St. Peodegar und bischöflicher
Kommissar rourde.

Aus der kirchlich gesinnten Rlehrheif des da-
mal igen Professorenkollegiums ist auch der erste
Redaktor der Kirchenzeitung, IRelchior Schlumpf,
heroorgegangen. — Unter den Puzerner Sailerschülern
roar ferner einer der bekannfesten und gebildetsten der Biograph
Güglers, Pfarrer und Domherr Jos. Paurenz Schiffmann
in Altishofen. Gr oeröffentlichfe 1823 eine Abhandlung „Ueber
das Wesen, die Bedeutung und Anwendung der Sakramenfalien
in der katholischen Kirche", die Sailer „geistreich" nennt. Schon

in Güglers „Zeichen der Zeit", damfauch in der Kirchenzeifung,
erschienen Artikel non ihm. Rlit der Gräfin Stolberg unterhielt

h Pang, 5. 151 îf. Ueber Sailers Beziehungen zur Schtueiz
sammelt Hr. Rud. Salat in Sreiburg material zu einer Dissertation.
Zahlreiche Hintueise finden sich in den später zitierten Biographien der
Schüler, auch bei Pan g, S. 172 ff., fl i c h i n g e r, S. 249 ff, 372 ff.

") AI. Pütolf: Peben und Bekenntnisse des 3. P. Schiffmann,
Puzern 1860 (mit Briefen Sailers) ; Schiffmann: Pebensgeschichte
des Chorherrn und Prof. Hl Gügler, Augsburg 1853.

°) Sr. Dr. Hl. Vock: Das Schcoestern-lnstifut Baldegg, Hochdorf
1930; Xau. Herzog: Geistl. Chrenfempel 1. 18 ff.

') Xau. Herzog: Chrenfempel I. 44 ff.

er einen feinsinnigen Briefwechsel ; sie wünschte ihn als Pfarrer

„in das durch Goethe und Wieland fast heidnisch geroordene
Weimar." — Von den nielen Sailerschülern in Puzern und den

andern Kantonen mögen roohl noch weitere als gelegentliche
Rlitarbeiter der Kirchenzeitung in Betracht kommen.

Gntscheidend für das Wachstum des kirchlich-religiösen
Geistes auf dem Heimatboden der Kirchenzeitung rourden aber
die Professoren Gügler, Widmer und Geiger. Alois Güglers
Persönlichkeit und Wirken als Gxeget, Geschichtsphilosoph und

Grzieher eines neuen Priestergeschlechtes, ist durdi die Bio-

graphie seines freundes Schiffmann und durch die Gedenkartikel
anlässlich des 100. Todestages oielseitig gewürdigt worden.®)
Wie Widmer, geroann er bei Sailer jene geistige Haltung, die

für die neue Richtung dann charakteristisch rourde. Dem libe-
ralen Bildungsgeist setzte Gügler 1823 seine Zeitschrift „Zeichen
der Zeit" entgegen, die den gleichen Zroeck oerfolgte, roie die

spätere Kirchenzeitung. Beoor der Piberalismus zu Beginn der

dreissiger Jahre im Kanton Puzern und andersroo die staatliche
ITlacht eroberte, starb der edle, geistliche führer am 28. feb-

ruar 1827. Gr hat die folgenden Wirren oorausgeahnt, als er
in einem Briefe schrieb: „Die Reoolution — ist gleich ihr Rame

zum Teil oerschollen — brütet noch in unserm Pande und
kehren roir nicht zum Glauben, zur frircht Gottes und zur Tugend
zurück, so roird das Uebel nur noch oerheerender und blutiger
roieder ausbrechen und uns in schweren Jammer aller Art stür-

zen."") Die Saat, die Gügler mit seinen freunden säte, ist jedoch
unter allen Hemmnissen kräftig roeitergeroachsen, und so ist

Joseph Heinrich Giigler
(1782—1827)

Chorherr und Professor der Theologie in Puzern,

Wegbereiter der Kirchenzeitung

") Schmeiz Kirchenzeitung 1927 (Wilh. Schnyder, Alb. Aieyenberg);
Vaterland 1927, Hr. 49 ff. (Jos. Beck, P. V. Z.) ; Schmeiz. Rundschau
1913/14 A. Herzog).

°) Schiffmann, II. 141.
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der würdige Jünger Sailers troi3 seines früheren Todes einer

der geistigen ITlitbegründer der Kirchenzeitung.

Josef Widmer kam erst mit 18 Jahren zum Studium

und erlebte durch die Philosophie Kants in Puzern und Pandshut

eine schwere seelische Krise. Sailer und Zimmer aber halfen ihm
und gaben ihm jene Richtung des Geistes, die er seit 1805 als

Theologieprofessor in Puzern mit heroorragendem Pehrgeschick

und unermüdlicher Tätigkeit oertratS") Als Herausgeber der

Werke Sailers, Giiglers und Geigers hat er ihrem Geiste ein

dauerndes Denkmal gesetzt. Der Philosophieprofessor konnte

seine umfassende Kenntnis der geistigen Zeitströmungen nun

oerroerten. Die Hoffnungen liberaler Kreise, dass er im Geiste

der Aufklärung lehren werde, aber oernichtete Widmer. Gr sprach

sich mit aller Offenheit gegen die liberale Staats- und Kultur-

auffassung aus: „Jhr Politiker unserer Tage! Ihr seid die leib-

haften Pichtlöscher; denn würde eurer offenen und oerborgenen

Tendenz nidit Widerstand getan: eine Barbarei miisste folgen,
wie sie in der Geschichte der IJJenschheit bisher nicht gefunden

wird.. Gs wird euch eine Ghre erwiesen, die ihr gar nicht ner-

dient, so oft ihr die Aufgeklärten geheissen werdet, denn wo
wahre Aufklärung, ist auch das Picht, und das Picht ist non Gott... "

Den starken Ginfluss, den Widmer auf die religiöse Verinner-

lidiung und Festigung des Klerus — und damit des Puzerner-

oolkes — ausübte, bezeugen seine Vorträge, die er an den

Priesterexerzitien im Herbst 1817 hielt. Sein Pehrer Sailer gab

sie mit einem kräftigen, zeitkritischen Vorwort unter dem Titel

„Der katholische Seelsorger in gegenwärtiger Zeit" heraus. Als
der liberale Grziehungsdirektor Gduard Pfyffer 1819 im Sinne

einer planmässigen Paisierung und freisinnigen Beeinflussung
der Jugendbildung die Höhere Behranstalt reformierte, musste

Widmer dem freigeistigen Philosophen und Politiker Dr. Troxler
weichen und künftig moral- und Pastoraltheologie lehren. Dach

auch auf diesem Pehrstuhle wirkte er ganz im Geiste und in der

Art Sailers, bis er 1833 ganz aus der Pehrtätigkeit oerdrängt
wurde.

In engster Verbindung mit dem Sailerkreis stand Prof.

Çranz Geiger, der ehemalige Jesuitenschüler und Franzis-

kaner.") Seit 1792 schon lehrte der temparamentuolle Polemiker,
der oon Papst und Auntius hochgeschätzte Berater, als Professor

der Dogmafik und Kirchengeschichte in Puzern. Während der

heloetischen Reoolution suchten ihn seine liberalen Gegner schon

zu uerdrängen; 1819 musste er sich auf sein Kanonikat zurück-
ziehen. Den eoangelisdien Geist seines apologetischen Wirkens be-

zeugt sein „Selbstbekenntnis": „Ich machte esmirzum Gesef],kein
Wort zu schreiben, ehe ich Christus um Hilfe angerufen habe...

Deswegen nahm ich auch oon den Verlegern meiner Schriften
keine Gratifikation.." Als Professor ging Geiger mehr auf das

Praktische und Aktuelle. Gr sprach nach Widmers Zeugnis „leb-
haft, bilderreich, immer wieder neu und interessant..". Wegen
seiner Polemik — namentlich gegen den Protestantismus und

die liberale Weltanschauung und Staatsauffassung — wurde
ihm oft der Vorwurf der Intoleranz gemacht. Seine scharfe Ab-
wehr galt aber ebenso scharfen Angriffen. Gerade diese Art
seiner Wirksamkeit machte ihn zu einem der aktiosten mitar-
beiter und zum „geistigen Peiter" der jungen Kirchenzeitung.

°) 3. Göldlin: Erinnerungen, Baden 1848; flllg Deutsche Biogr.,
42. Bd, 561 ff ; Wetzer und Weltes Kirchenlexikon XII. 1462 f.

") dos. Widmer: Der sei. Chorherr f. G, fuzern 1843-
B. 1 e i s ch 1 i n : f. G. (ITlonat-Rosen, 54. Bd. 1909/10); flllg. D. Biogr.
VIII. 506 ; Weber und Weltes Kirchenlexikon V. 186 ff.

Joseph Widmer
(1779—1848)

Chorherr und Professor der Theologie in fuzern, Domherr,
Sfiffspropst oon Beromiinster, ITlitbegründer und ITlitorbeifer der

Kirchen-Zeitung

Die Cage zu Beginn der dreissiger Jahre und die Gründung
der Kirchen-Zeitung.

Jm ersten Jahrgang der Kirchenzeitung übersetzte Geiger die

Gnzyklika „ITliran dos" Gregors XVI. com 15. August 1832, die

kraftooll zur Abwehr des gefährlichen Zeitgeistes aufrief. Gegen
die gleichen Zeitübel wandte sich auch der letzte Hirtenbrief Bi-
schof Sailers nom 15. April 1832.") Die Klage des Bischofs,
dass „in so manchen Dienern der Kirche das Salz schal gewor-
den", traf auch den schweizerischen Klerus, insoweit er einer miss-
oerstandenen Aufklärung folgte und darin seit 1830 durch den —
in mehreren Kantonen zur ITlacht gelangten — politischen
Piberalismus unterstützt wurde. Bezeichnend für die Spaltung
der Geistlichkeit sind die Gingaben der beiden Parteien im
Puzerner Klerus anlässlich des Streites um die Badener Artikel
(1835). Der ehemalige Sailerschüler Alois Çuchs trug mit
Berufung auf die Urkirche die demokratische Idee ins Kirchliche

hinein, indem er sagte: „Die kirchliche Gmanzipation muss Dan

unten bis oben durch alle Stufen stattfinden. Wie in der alten
Kirche muss auch das Volk wieder zum Stimm- und Wahlrecht
kommen.." Im selben Sinne schrieb das Llznacher Kapitel am
9. August 1831 an den Bischof oon Chur. Christoph fuchs
ermunterte 1833 den liberalen Peiter der Puzerner Kirchenpolitik
zur Ausarbeitung eines schweizerischen Staatskirchenrechts mit
radikalen Gingriffen in die bisherige Ordnung. Die Tendenz
dieser Reformen enthüllte Gduard Pfyffer bei der Gröffnung
der Badener Konferenz, als er sagte: „Rieht nur politisch, auch

kirchlich frei sei das öffentliche Peben in der Gidgenossenschaft.")

") S ch 1 a g s, S. 229 ff. Schtoeiz. Kirchenzeitung 1852, Fir. 5 Beilage.
") Dommann: Die Kirchenpolitik im ersten Jahrzehnt des neuen

Bistums Basel, fuzern (Räber) 1929; Sriedr. Hurter: Die Befeindung
der kath. Kirche in derSchtueiz seit dem Jahre 1851, Schaffhausen 1842/45.
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franz Geiger
(1755— 1845)

Chorherr und Professor in Cuzern, ITlitbegründer und mitarbeitet
der Kirchen-Zeitung

Am 1. Dezember 1835 schrieb Staatsrat Dr, Rob. Steiger
in einem Brief: „Bei uns hängen die Pfaffen die Köpfe. Indessen

ist solchem Geuögel nie zu trauen. Wenn der Staat nicht seine

alten Redite über dieselben roieder behauptet, so marten sie

nur mieder auf Gelegenheit, das ultramontanische System und
den lesuitismus in Kirche und Staat geltend zu machen."")
Aus solch antiklerikaler, josephinischer Staats-
auffassung heraus roudis das Bestreben der liberalen und
radikalen Regierungen — namentlidi im Aargau, in Solothurn,
Cuzern und St. Gallen, — die Kirche dem Staate roeitgehend
unterzuordnen, die Priester für den Ciberalismus zu geroinnen
und die Jugend im gleichen Sinne zu bilden. Ein missuersfandener

freiheitsbegriff bedrohte gleichzeitig die Autorität der Kirche und
des Staates. Dieser radikale, kirchenfeindliche Geist sprach sich

ungehemmt auch in den Ze itungen aus. So schrieb der fu-
zerner „Eidgenosse" 1833: „Die sog. römische Religion, roie
sie der Vatikan seit Jahrhunderten diktiert... mag einstürzen:
denn ihr Grund beruht auf Anmassung und schändlicher
Geroinnsucht..

Einer solchen Geisfesrichtung gegenüber erhoben die geist-
liehen fiihrer ihre Stimme. Sie fühlten aber den lllangel einer
starken katholischen Organisation gegenüber dem liberalen
Vereinsroesen und entbehrten oor allem ein auf religiösem Boden

stehendes Sprachorgan. Schon in den zroanziger Jahren hatte
darum Prof. Schlumpf — freilich ohne Erfolg — den Versuch

gemacht, eine theologische Quartalschrift ins Ceben zu rufen.
Prof. Geiger schrieb am 15. Febr. 1831 an den Konuertiten
Karl Cudro. uon Haller: „Ausser dem ,Waldstätterboten'.,
und jetjt dem ,Veridique' haben mir beinahe kein aernünftiges
Blatt in der Schroeiz".^) Diesem ITtangel. sollte endlich

") familienarch am Rhyn, Kantonsbibl. Cuzern.

6maid Reinhard: K. f. p. Haller und
Schweiz. Rundschau 1925, S. 566.

franz Geiger,

durch die Herausgabe der „Schroeiz. Kirchenzeifung", abge-

halfen roerden. Hauptförderer und UJitgründer der Kirchen-

zeitung roaren Prof. Schlumpf, Chorherr Geiger, Prof.

Widmer, Kaplan Blum, die Cuzerner Pfarrer Schiff-
mann, Egli und Ackermann, Pfarrer Anselm Schubi-
g er in St. Gallen-Kappel — auch ein Sailerschiiler, — Dekan

G rot h in ITlerenschroand und Pfarrer Hösel in in Herznach,

Dekan J. B. Cuttat in Pruntrut, die beiden Görresschüler Sub-

regens Karl Greith — der spätere Bischof uon St. Gallen —
und Stiftskaplan Ulaximilian Zürcher, der zroeite Redak-

tor der Kirchenzeitung.
Ihr erster Redaktor Prof. ITlelchior Schlumpf, roer

Schüler Güglers, Widmers, Geigers und Sailers.'") Tatkräftig
arbeitete auch G e ig e r mit, oft mit riamensimterschrift. lieber
den Anteil Widmers schreibt sein Biograph Göldlin (S. 57):
„Da roird Widmer beraten, liefert Aufsähe, hält die Hastigen
und Hilgen zurück, dass sie nicht etroa in die falle gehen,

ärgert Schlumpf oft durch seine Klugheit und Bedächtigkeit, so

dass ihm dieser im Unmut hie und da Vorroürfe macht." Aeben

den schon genannten ITlitgriindern schickten Karl Cudroig
uon H all er,'Stadtpfarrer A eby in Freiburg u. a. Artikel ein.

Getreu dem Programm enthält der erste Jahrgang:
Hirt en schreiben Gregors XVI. und der Bischöfe Sailer und

Salzmann ; Berichte über katholische Organisationen in der

Schroeiz, über die Tage der katholischen Kirche in Preussen,
das Volksschulroesen in Bayern, Oesterreich und Frankreich, die

ITlissionen, die llnterroerfung de Camennais; aktenmässige
Darstellungen des Wahlensroiler- und Wettinger-Handels und

der Klagen der Cuzerner Regierung über den missbrauch der

Kanzel; Abhandlungen über die Stellung des Papstes zum

Zeitgeiste, über die Diözesansynoden, das Bedürfnis einer Kirchen-

Karl Cudwig non Haller
(1768-1854)

Staatsmann, Konoertit, mitarbeiter der Kirchen-Zeitung

°1 „Crinnerungen aus meinem Ceben," Solothurn 1897.
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geschichte für das katholische Volk, den christlichen Geist in der

Volksschule, die lateinische Kirchensprache, den Zusammenhang
non Religion und ITloral, die Geschichte der Deutschen seit der

Reformation, die Schulpredigt, die flaturlehre, die paritätischen
Hehranstalten, die Religion des Kantons Huzern, das Placetum

regium; dazu kleinere kirchliche flachrichten und Akten-

stücke; Hesefrüchte und Rezensionen über Werke non

Hirscher, ITlöhler, de Donald, Boudon, Kardinal Pacca und die

über die Predigt non Alois fuchs (non Geiger); endlich

Statistiken uscn.

Diese Themen schon zeigen deutlich, roelch nerdienst-
nolle und zeifgemässe Aufgabe die Kirchenzeifung für
die Orientierung, Belehrung und religiöse festigung des Klerus —
und damit des Volkes — erfüllte, roie sehr ihre damalige Wirk-
samkeit der heutigen gleicht und ihr auch künftig Vorbild sein

kann — zum Wohle des katholischen Hebens in der Schtoeiz.

Der ITlänner aber, die dem Geiste der Aufklärung und desHibe-

ralismus die religiöse Verinnerlichung, die tatfrohe Kirchentreue

gegenüberstellten und somohl mit ihrem Wochenblatt, roie durch

ihr seelsorgliches Wirken und ihre segensreiche Hehrtätigkeit
die Erneuerung und Vertiefung des kirchlich-
religiösen Geis tes mufooll förderten, rnollen mir im

Jubiläumsjahr der Schweiz. Kirchen-Zeitung dankbar gedenken.

Hundert Jahre kirchlichen Rechtslebens
Von Dr. U. Hampert, Professor.

lange Reihe der Bände der Kirchenzeitung durchgeht, mird der

im Dienste des kirchlichen Rechtes geleisteten Arbeit die flnerken-

nung nicht oersagen können. Diese Bände bieten ein Spiegel-
bild der Kämpfe und Heiden und fortschritfe der Kirche in der

Schtoeiz in allen Phasen dieses Zeitabschnittes. Jede Periode

hat ihre besonderen kirchenpolitischen fragen und kirchenrecht-
liehen Schwierigkeiten. Die Kirchen-Zeitung ist aus der flot der

Zeit entstanden. In den 30-ger Jahren waren eine Anzahl neuer

Zeitungsblätter in der Schweiz erschienen, die in Anfeindung
der Kirche sich zu überbieten strebten, mit der Julireoolufion
1830 in Paris begannen auch die offenen Angriffe auf die poli-
tische und kirchliche Ordnung in der Schweiz. Was durch

ITlacchiaoellismus, Trug, brutale Gewalf und Bundesbruch in
der nun folgenden Periode in der Schweiz oollführt wurde,
findef sich in der 1832 gegründeten Kirchenzeitung getreulich
aufgezeichnet, soweit die religiöse Ordnung dadurch betroffen

war. Der berühmte Geschichtsforscher fr. Hurter schrieb 1842
noch als Protestant (Die Befeindung der kath. Kirche in der
Schweiz seif dem Jahre 1831, Schaffhausen 1842): „Das Ge-

wichtigste (an Aktenstücken und Hlachrichten über diese Periode)
enthielt die „Schweizerische Kirchen-Zeitung" — ein wahres
Archio wichtiger Urkunden, die Verhältnisse und Bedrängnisse
der katholischen Kirche in der Schweiz betreffend, eine wahre

fundgrube der mannigfaltigsten Hlachrichfen für alle Zukunft
unentbehrlich ledern, der eine gründliche und einlässliche Dar-

Stellung der Zustände oder der ITlachinationen des Radikalismus

gegen die katholische Kirche in der Schweiz mährend des

letzen Jahrzehnts schreiben will."
Diesen Charakter hatte die Redaktion der Kirchen-Zeitung

zu geben oerstanden unter der tüchtigen ITlitarbeit des Chorherrn

franz Geiger in Cuzern. Auch den spätem Redaktoren der

Kirchen-Zeitung blieb dieses ursprüngliche Programm oorbild-
lieh, so dass mir der Kirchen-Zeitung zu grossem Danke oer-

pflichtet sind für die Reichhaltigkeit ihres kirchenpolitischen
materials. Ihre Bedeutung für die Verbreitung richtiger kirchen-
rechtlicher Grundsätze können nur jene ermessen, welche die

Emanationen der Staatstheologie kennen, oon welcher die poli-
fischen ITlachfhaber in manchen Kantonen beseelt waren. Diese

während Jahrzehnten herrschende Staafstheologie war ein Ge-

misch oon Rationalismus und Joseptrinismus : mit jenem strebte

man die Gesellschaff oon einer gegebenen höheren Ordnung
loszulösen, mit diesem wurden die sogenannten „ITlajestäts-
rechte des Staates circa sacra" bis zu den legten Konsequenzen

ausgebeutet, was in ooller Schärfe in der Badener Konferenz

1834 und in den daran sich anschliessenden Verhandlungen
der kantonalen Parlamente heroorfritt. Die Vielgestaltigkeif
der Angriffe auf die kirchliche Rechtsordnung und ihrer einzelnen

Institute nötigte zu einer ebenso umfassenden Verteidigung in

grundsätzlichen Artikeln und kritischen Kommentaren zu kon-
kreten Rechfsfällen und Konflikten. Den oerkehrfen Auffassungen
gegenüber oersfand es die Kirchen-Zeitung den eigentlichen

Schwerpunkt der Probleme zu fixieren und durchgreifende Argu-
mente für die kirchliche Rechtsame zu bieten, flach dem Sieg

des Radikalismus oon 1848 kamen zu den kantonalen

Schwierigkeiten noch jene der neuen Bundesoerfassungspolitik.
Es befestigt sich in den 50-ger und 60-ger Jahren das Bestreben

des Radikalismus, den Staatsabsolutismus gegen die Selbstoer-

walfung und die Freiheit der Kirche sich auswirken zu lassen,

so dass sich jene Zustände herausbilden konnten, deren Grund-

ideen im Syllabus und in der Enzyklika „Quanta cura" oom
8. Dezember 1864 als Irrtümer oerurteilt wurden. Belastet mit
diesen kirchenpolitischen Antezedentien ging die Agitation des

gesamten Hiberalismus gegen Syllabus und Vatikanisches Concil

über zum brutalen Kulturkampf gegen die katholische Kirche,

oon welchem heute noch unsere Bundesoerfassung Zeugnis ablegf.
Kaum eine kirchliche Einrichtung blieb oom Rattenkönig

kulturkämpferischer Experimente unangetastet. Denn diese

Einrichtungen bilden ein sinnoolles System kirchlicher Gemein-

schaftsordnung in ihrer Hebensfülle. Der Zweck des Kirchenrechts

als äussere Ordnung der Kirche, die Wirksamkeit der Kirche in

jeder Richtung als R e ch t möglich zu machen in Uebereinstim-

mung mit dem inneren Wesen der Kirche, nötigt das Kirchen-

recht in seiner inneren Anlage als organisches Ganzes zu

erfassen, zumal im Zusammenhang mit den Glaubenssätzen,

welche das unabänderliche Jus dioinum bilden, mit dem aber

auch unlöslich oerbunden bleibt das Jus naturale als allgemeine,

an sich wahre Rechtsnorm, die oon der ewigen Weisheit des

Schöpfers in die Wesenheiten der Dinge als für die Vernunft
erkennbare natürliche Ordnung gesetzt ist. So weisen die kirch-

liehen Rechtsgedanken, für welche die Kirchen-Zeitung stets ein-

getreten ist, im Grunde eine mächtige Konstanz auf gegenüber
dem fluss der Erscheinungen, die nur auf dem subjektioen
flleinen der Ulenschen beruhen. Beharrliche formen des Hebens

werden nur geschaffen unter Einwirkung einer ungebeugten

Auktorität mit festen Grundsätzen, für die Relatioisten, die das
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ITIgr. Dr. franz non Segesser

Seit 1900 niifarbeiter und Berater der Kirchen-Zeitung,
Stiftspropst und bischöflicher Kommissar

dogmatische Clement des jus dioinum ablehnen, ist schau

Christus als Gottmensch und Stifter der Kirche ein rechthaberisches

Dogma; sie bedenken aber nicht, dass gerade in diesem jus
dioinum auch der Staat über seine utilitarische Begründung
hinaus einen hohen Welfanschauungswert geroinnt, als ein Stück

göttlicher Weltordnung und eigenberechtigter Träger einer gött-
lieh uerliehenen Auktoritäf zur Wahrung des öffentlichen

Gemeinwohles.
Jn dieser Grundhaltung zum Schule der Rechte des reli-

giösen Cebens roar die Kirchen-Zeitung ein Sammelpunkt des

kirchentreuen Klerus, ein zuoerlässiger ITlentor des katholischen

Volkes, dessen Cinmütigkeit und Festigkeit dem coahren Sinn
der Kirche oerbunden blieb, wodurch so manches kirchenfeind-

liehe experiment scheiterte. Bis dann in den 80-ger Jahren

langsam und zögernd ein Abbau des Kulturkampfes — zunächst

in seinem Verfahren — sich bemerkbar machte, oerzeichnete

die Kirchen-Zeitung gewissenhaft jedes Anzeichen einer gerech-

teren Gestaltung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche:

die teilweise Konsolidierung der Bistumsoerhältnisse durch

Konkordate, weitherzigere Auffassung der Kultusfreiheit, Be-

seitigung mancher Schmierigkeiten der Seelsorgsmirksamkeit,
Abschwächungen des staatlichen Beoormundungssystems und

der Imparität, die Crsfarkung der Diasporagemeinden usw. Ohne

Zweifel ist in den meisten Kantonen der Sinn für die Selbstän-

digkeit der Kirche in ihrem Aufgabenkreis bedeutend gewachsen.
Allein dieser erfreulichen Crscheinung gegenüber bemerken wir

eine starke Gruppe, welche entgegen dem Prinzip der lieber-
einstimmung zwischen Staat und Kirche den Caicismus dem

Staate aufdrängen möchte, d. h. die Behauptung, der Staat
müsse ausserhalb jeder religiösen Affirmation und fremd jeder
religiösen Praxis gegenüberstehen. In Verkennung der geistigen
Grundlagen des Staates sträubt sich diese Gruppe dagegen, dass
die Religion in soziale Geltung gesetjt werde, während sie doch

ein Volksgut ist, welches ins gesamte öffentliche Ceben seine
moralischen Kräfte auszustrahlen hat. In wichtigen ITlaterien
ist dieser Weg des religionslosen Staates schon betreten. Gegen-
über all diesen Gefahren sowie gegenüber den für die freie
Schweiz beschämenden Ausnahmsbestimmungen gegen die

katholische Kirche haben die Katholiken noch ein grosses Pro-

gramm zu oerwirklichen, die religiösen Kräfte frei zu machen.

Fortschritt heisst hier nicht ein Vormärtsgeschobenmerden, durch
die Umstände getragen, sondern ein aus klar erkannten Prin-
zipien heroorgehendes Wirken in Richtung auf ein weiter oorn
liegendes Ziel. Dieses Ziel ist einerseits die Selbständigkeit
der Kirche in ihren Angelegenheiten, anderseits aber auch eine

Staatsgesfaltung durch Abwendung aller Passioität und Jndif-
ferenz der Christen gegenüber der Wirklichkeit des Staates,
unoerdrossen bereit, jederzeit zu wirken für den posifioen Gehalf
des gesellschaftlichen Ideals in seiner dem Christentum ent-

sprechenden Tiefe und Weite.

Ins zturite Jahrhundert.

um Schlüsse der Jubelnummer gestattet sich auch der

KsXÄk derzeitige Redaktor einige kurze Worte an die Teser-

gemeinde der Kirchen-Zeitung zu richten.
CrSËSis Zunächst sei dem hochwürdigsten Gpiskopat für
die warme oberhirtliche Gmpfehlung, für seine hohe Anteil-
nähme am Jubiläum der Kirchen-Zeitung der ergebenste Dank

ausgesprochen. Der weisen oberhirtlichen Wegleifung freu wird
die Schweizerische Kirchen-Zeitung auch im zweiten Saeculum

sein, was sie in der „Ankündigung" am 30. Brachmonat 1832

(siehe das Geleitwort des Bischofs uon Basel) zu sein oersprach
und stets nach besten Kräften gehalten hat.

Die Auspizien des zweiten Saeculum wären zwar, oom
Weltkinde gestellt, nicht die besten. Die Welt steht an einer

Schicksalswende. Und diese Wende scheint sich zum Umsturz

zu gestalten. Schcoarze Wetterwolken, uon Osten einherjagend,
dräuen schon über unserem Vaterland, dem Herzen Curopas
und der friedensinsel.

Jn seiner Cnzyklika „Carifate Christi compulsi" hat der

oon höchster Warte das Weltgeschehen überschauende Hl. Vater
einen erschreckenden Vergleich zwischen der Sündfluf und der

herrschenden Weltnot gezogen: „oix, post diluoium, tot tan-

tisque et animi et corporis angustiis humanuni genus tarn alte

famque) communifer tentatum occurrit, quantis in praesenti

exagitafum conquerimur" : „Das ITlenschengeschlecht ist seit

der Sündflut kaum oon einer so tiefgehenden und allgemeinen

geistigen und leiblichen Weltnot heimgesucht worden, wie in

der Gegenwart." (Acta Ap. Sedis 1932, Ar. 6, ogl. Kirchen-

Zeitung nr. 21.)
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Roch nie war das Opfergebet „Obéra nos" aktueller als

heutzutage: „ope misericordiae tuae adiuti et a peccato simus

liberi et ab omni perturbatione securi" : „lllögen coir durch

deine Barmherzigkeit uon der Sünde (der tiefsten Ursache des

Umsturzes) frei und non allem Umsturz befreit bleiben".
Wie aber das ernste Papsfwort in einen kraftoollen Huf-

ruf zur Abwehr gegen die Gottlosenberoegung, in nertrauens-

nolle Zunersicht auf den göttlichen Schutz ausklingt, so sei

uns Pius XL, der Gipfelbezcninger und rastlose, kulturfreudige
Rrbeifer, ein Vorbild. Der Papst liebt es besonders der Jugend

immer roieder sein optimistisches „Sempre piii e sempre meglio" :

„Jmmer mehr und immer besser" zuzurufen.

„Immer mehr und immer besser", das soll auch das

Bosungswort und Programm der „Schmeizerischen Kirchen-

Zeitung" im zweiten Jahrhundert sein!
Die Bedeutung der Schweizerischen Kirchen-Zeitung, ihre

Stellung und Rufgabe im Beben der katholischen Schweiz und

besonders für ihren Klerus werden in den oberhirtlichen Glück-

wünschen aukforitatio unterstrichen und heroorgehoben.
Die Schweizerische Kirchen-Zeitung soll, wie ein Programm-

wort in ihrer ersten Rummer oor hundert Jahren es trefflich

sagt : eine Zeitschrift für und aus der Kirche sein. Für die Kirche

soll sie, wie Rntisfes Friedrich non Hurter uon ihr schrieb,

„eine Schutzwaffe für die Gegenwart" sein. Dann aber auch

eine „Geschichts- und Rechtsquelle für die Zukunft". Gs ist
erfreulich : das katholische Schrifttum, die katholische Presse

hat seit dem Geburtsjahr der Schweizerischen Kirchen-Zeitung,
der ältesten katholischen Schweizer Zeitung,
grosse Fortschritte gemacht. Die Kirchen-Zeitung muss nicht

mehr allein auf weiter Flur die Schlachten Gottes schlagen.
In breiter Front steht die Schlachtordnung der katholischen
Presse da. IRusste die Kirchen-Zeitung früher auch fast allein
den kirchlichen Rachrichtendienst besorgen, so gibt es dafür nun
audi andere gute Informationen. Jn der politischen Presse, in
ihren wissenschaftlichen Beilagen, in Zeitschriften werden nun
öfters in guter und bester Darbietung kirchliche und theologische
Fragen erörtert.Trotzdem hat die Kirchen-Zeitung noch eine eigene

Stellung und Rufgabe zu erfüllen : sie soll die Zeitereignisse als

Zeitung aktuell, aber uon theologischer Warfe aus besprechen,
soll die kirchlichen (erlasse — die päpstlichen Gnzykliken und

Rnsprachen, die Kundgebungen uon Papst und Bisdiöfen, kirch-
liehe Gesetze und Vorschriften — mit theologischer Rkribie und
doch wieder in journalistischer Form und, soweit das einer
Wochenschrift möglich, als „primeurs" „bringen" und so die

Tagesmeinung weltanschaulich beeinflussen, theologische Weg-
leitung geben. Dabei soll und kann die Kirchen-Zeitung
neben ihrer journalistischen Hauptaufgabe als Zeitung, auch

als Zeitschrift in wissenschaftlichen, ruhiger abwägenden
Rrtikeln uorab Fragen der Theologie klären und oertiefen ;

schliesslich als Kirch en-Zeitung speziell dem Klerus pastoreile,
liturgische, aszetische Anregung bieten, lebendiges Wasser
reichen, das da hinübersprudelt ins ewige Teben.

Wir ersuchen den Schweizerklerus, die Confratres, schliess-
lieh um Treue, um Unterstützung der Kirchen-Zeitung. Der Kle-

rus muss sich der grossen praktischen Bedeutung bewusst
bleiben, eine eigene, freie Zeitung zu besitzen, in der
seine und der Kirche Interessen oerteidigt werden können

unabhängig uon aller Parteipolitik und allem IRaferialismus
und Oporfunismus. Die Stimme der Kirchen-Zeitung hat sich

noch immer Geltung zu oerschaffen gewussf; sie kann als

lllgr. Antonius Gisler
(1865—1932)

Coadjutor und YVeihbischof oon Chur,
mitarbeiter der Kirchen-Zeitung

offizielles Organ der grössten Schweizerdiözese und als Organ
des Schweizerklerus nicht überhört und totgeschwiegen werden.
Sie konnte noch immer mit den katholischen Baien Hand in
Hand gehen und gemeinsam mit ihnen arbeiten und kämpfen.
War doch ein Baie, Theodor Scherer, 25 Jahre lang ihr Re-

daktor. Umsomehr soll und muss das geschehen im Zeitalter
der Katholischen Aktion.

Dem Verlag Räber & Cie., wo die „Schweizerische Kirchen-

Zeitung" oon 1832 bis 1847 und wieder oon 1900 bis zur
Gegenwart erschien, sei für sein oerständnisoolles Gntgegen-

kommen, für die oiele, opferfreudige Arbeit im Dienste des

Blattes des Schweizerklerus der beste Dank ausgesprochen.
So fahren wir denn frohgemut ins zweite Jahrhundert

hinein, unter dem Schutze Gottes und mit dem Segen der

oom Hl. Geiste gesetzten Oberhirten. „Duc in altuml"

Dr. Victor oon Grnst, Redaktor.



476

Kirchen - Chronik.
Rom. Ein ausserordentliches Jubeljahr. An der

Weihnachtsvigil nahm alter Sitte gemäss der Hl. Vater die
Glückwünsche des Kardinalkollegiums aus dem Munde
seines Dekans, des Kardinalbischofs Granito Pignatelli di
Belmonte entgegen. Die Huldigungsadresse beantwortend
hielt der Hl. Vater eine längere Ansprache, die im Osser-
vatore Romano vom 25. Dezember publiziert ist. In einer
kurzen Jahresrückschau hob Seine Heiligkeit die Prü-
fungen — die Kirchenverfolgung in Spanien, Russland
und Mexiko, die politischen Wirren und die Weltkrisis
— und die tröstlichen Ereignisse — der eucharistische
Kongress in Dublin, das Aufblühen der Missionen und
der katholischen Aktion — hervor. Dann verkündete der
Hl. Vater gleichsam als Weihnachtsgeschenk die Ver-
anstaltung eines ausserordentlichen Jubeljahres

anlässlich der 19. Jahrhundertfeier der Erlösung
des Menschengeschlechts. Es sei, sagte der Papst,
ein gesichertes Resultat historischer Forschung, zu dessen
Erhärtung er Gutachten von Historikern eingeholt, die er
selbst überprüft habe, dass der Kreuzestod |esu Christi
und mit ihm die Erlösung des Menschengeschlechts in
die Jahre 30 oder 33 christlicher Zeitrechnung falle. Das
Jahr 33 stimme mit der volkstümlichen Annahme über-
ein. Dieses Zentenarium, ein grandioseres und bedeut-
sameres für die ganze Menschheit lasse sich nicht aus-
denken, sei geeignet, die Menschheit vom irdischen Elend
abzulenken und auf Höheres hinzulenken. Der Papst
bestimmt deswegen, dass es durch ein ausserordentliches
Jubeljahr gefeiert werde, das sich vom Passionssonntag
1933 bis Ostern 1934 erstrecken soll. Zu Beginn des
neuen Jahres weiden die näheren Erlasse erfolgen. V. v. E.
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MAX MEYNER, Glasmaler in Winterthur, Wartstr. 8, Tel. 2518

DerWüstenheilige
Leben des Marokko - Forschers und
Sahara - Eremiten Karl von Foucauld

Von René Bazin
In Leinen Fr. 6.90
Broschiert Fr. 5. —

Tiroler Anzeiger: Dieses
Buch hat eine wahrhaft
große Mission. Es zeigt uns
eine Heldengestalt, so glück-
lieh, so rein, so gross und
stark, wie es nur wenige
Menschenkinder auf Er-
den sind und sein können.

Verlag Räber&Cie.,Luzern
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Emil Schäfer
Glasmaler

Basel
Grenzacherstr. 91. Tel Birsig 6618

SPEZIALITÄT :

Kirchentenster, Bleiverglasungen

Reparaturen alter Glasmalereien

Wappenscheiben

BÜCHER VON BLEIBENDEM WERT :

P-ETE'.R.S', Frarcz /os., E/aZitersZZäZspro/. ira Rorca
Die Lehre der hafholischen Kirche

Gebildeten Kreisen dargeboten.
885 Seiten mit 9 Tafeln in Kunstdruck. Brosch. RM. 9.60,
in geschmackvollem Ganzleinen - Einband RM. 11.60.

7 E/TVACPP. üfoc/isc/iw//?ro/es5or in Passa»
Die Biblisdie Vr^esdridiLe

in ihrer Bedeutung als Grundlage der alttestamentlichen Offenbarung.
58 Seiten. Brosch. RM. 1.80.

Kz4STiVPR, Kar/, Geis/Zic/ier Rai in RresZaa
BSirdientlesdiidile inLängssdiniden
IV, 2L8 Seiten. Kart. RM. 5.— ; gebunden in Leinen RM. 5.90.

K S T ZV KP KarZ, GeisiZic^er PaZ in PresZan
Ideen^esdiiditlidier Ueberblidcüber die Kinhengesdiidiie

56 Seiten. Kart. RM. 1.40.

Peter Haustein, Verlagsbuchhandlung, Bonn

:ert
allen Ort in Erstklassiger Aus-
führung liefert kurzfristig die

TURmUHREnFRBRIK J.G.BRER
S um I 8 tu A L D

Gegründet 1826 Telephon Nr. 38

Schweizer- u. Fremd-Weine
offen und in Flaschen
Fuchs & Co., Zug

1891 Beeidigte M esswe I n - Li ef e ra n ten 1903

I
Kurer, Schaedler & Cie.

Wil
Kunstgewerbliche Anstalt

Kanton
St. Gallen Reparaturen

Paramente
Vereinsfahnen
kirchl. Gefäße und Geräte
Kirchenteppiche - Statuen

Offerten und Ansichts-Sendungen auf Wunsch zu Diensten

Ângelo Medici Söhne, Mendrisio Tefephoîno

Prima Erzeugnisse aus Harmormosaik, fein geschliffen, hochglanzpoliert,
wie: Treppenanlagen, Säulen, Konsolen, Balustraden, sämtliche Architekturteile.
Neuheit: Marmor - Mosaikplatten für Boden und Wandbeläge, aus
grossen Marmorstücken zusammengesetzt, in vielen Marmorsorten erhältlich.
Prunkhafte Wirkung, solid erprobtes Material, im Preis billiger
als Naturmarmor. — Gewissenhafte Bedienung. — 50-jährige Erfahrungen.

^ „.
I© jBir bfftrn <5Hiintri)r ?um Datjrfsnjrdifrl mtbiftrt «im

IP
®?<

S'ite

Särinlianötung Eldjrnbadi
"Ait fj ä f I i rtj r r Empfrtjluntj für 1933 -rag

Co':
•sÄ

Osterkerzen
Missionskerzen
Komm unionkerzen
Ewiglichtöl

beziehen Sie vorteilhaft von

Weihrauch
Rauchfasskohlen
Ewiglichtgläser
Ewiglichtdochte

M. HERZOG
WACHSKERZENFABRIK SURSEE

Seit 44 Jahren bekannt für Qualität

SOEBEN ERSCHIENEN!
Zum Gottesdienst am Sonntag:

Bolfetmffen
achtundsiebzig Messandachten im
Geiste dej priesterlichen Mess-
bûches für alle Sonnlage und die
Hauptteste des Kirchenjahres mit
Gebetsanhang

von P. Lampert Nolle O.S.B.
aus der Beuroner Benediktiner-
Kongregation, Abtei Weingarten.

Ein Sonntags - Messbuch für den
kathol. Laien. Format 13,7X9,2 cm,
384 Seiten, dünnes Papier. Zahl-
reiche bischöfliche Emp-
fehlungen. Preis Fr. 2.90 und
höher. — Partiepreise.

Auch zur Ansicht lassen wir Ihnen gerne ein Buch zugehen

Eberle, Kälin & Cie., Einsiedeln
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. — Prospekte gratis
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Hüft GROSSE HERDER
12 Bände und 1 Welt- und Wirtschaftsatlas. 180,000 Stich-
worte. 20,000 Bilder. Jeder Band Halbleder mit Kopffarb-
schnitt 34.50 M. ; Halbfranz mit Kopfgoldschnitt 38 M. Erschie-
nen sind Textband : I, II, III, IV, Welt-und Wirtschaftsatlas mit
dem auswechselbaren Statistikteil „Welt in Mass und Zahl".

Dass der „grosse Herder" im Technischen, in der Aus-
stattung, aber noch mehr dem Inhalt nach ein neuer
Lexikontyp ist, der praktische Führer in der Gegen-
wart : dessen ist man sich im weiten Kreise heute schon
bewusst. Nachzutragen ist, dass der jüngst erschienene
Atlasband dieses Urteil noch bekräftigt ; er ist als selbst-
ständiges Werk etwas durchaus Neues und Lebensnütz-
liches — der erste Welt- und Wirtschafisatlas, ein
Lehrbuch des Lebens der Völker, Staaten, Kontinente

Herders Welt- und Wirtschafisatlas ist auch einzeln zum
Preis von 42.50 M. in Halbleder käuflich.

HANDBUCH DER KATHOLISCHEN
LITÜRGIK

von Dr. Ludwig Eisenhofer. I. Band: Allgemeine

Liturgik. Leinen 16 Mark.

Nicht nur wissenschaftliches Nachschlage- und

Lehrbuch, sondern Führer zur Liturgie als

der Mittlerin lebendig-innerer Teilnahme am

religiösen Leben. Betonung des Geschieht-

liehen. Der II. (Schluss-) Band erscheint An-

fang 1933

LEXIKON FÜR THEOLOGIE
UND KIRCHE

Herausgegeben von Bischof Dr. Michael Buchberge r.

10 Bände. Erschienen sind Band I — IV. 1: 27 M. in Leinen:
30.60 M. in Halbfranz. II: 27 M. in Leinen; 30.60 M. in
Halbfranz. III: 30 M. in Leinen; 34 M. in Halbfranz. IV:

30 M. in Leinen ; 34 M. in Halbfranz.

Unter der Mitarbeit Hunderter Gelehrter wird dieses
Sammelwerk geschaffen. Nickt nur das speziell Theo-
logische ist aufgenommen, sondern alles, was für die

Stellung, die religiöse und geistige Arbeit der Kirche
in dieser Zeit wichtig ist.

LEHRBUCH DER ASZETIK

Von Otto Zimmermann S. J. 2. Auflage. Leinen 1 5 M.

Einleitung : Begriff, Aufgaben, Quellen, Me-
thoden, Nutzen, Geschichte, Einteilung der
Aszetik. Allgemeine Aszetik : Wesen, Art,
Stufen, Mittel, Güter der Vollkommenheit.
Besondere Aszetik : vom vollkommenen Ver-
halten gegen Gott, gegen uns, die Mitwelt,
die Armen Seelen, die Heiligen, die Engel.
Ein Abriss der Mystik beschliessl das Werk. »

LEXIKON DER PÄDAGOGIK
DER GEGENWART

Herausgegeben vom Deutschen Institut für wissenschaftliche

Pädagogik Münster i. W. Leitung Dr. Josef Spieler.
2 Bände. I.: Abendgymnasium bis Kinderfreunde. Leinen
28.80 M. ; Halbfranz 32.40 M. II. : Kinderfürsorge bis

Zwangszustände. Leinen 32 M. : Halbfranz 36 M.

Der Sonderwert des Werkes liegt in der Heraus-
Stellung alles in der Gegenwart und für sie Wichti-
gen. Die praktischen Erziehungsfragen stehen im
Vordergrund; anstelle der früheren stofflichen Quer-
schnitle tritt der entwicklungsgeschichtliche Längsschnitt.

DAS LEBEN JESU IM LANDE
UN|D VOLKE ISRAEL

Von Franz Michel Willam. 526 Seiten. In Leinen 7.50M.

„Ein lebendiges, aus der Wirklichkeit ge~
schöpftes Buch, eine Darsfellung des Lebens
Jesu, wie wir sie bis jetzt nicht hatten,
Das Menschsein des Heilandes inmitten des
Landes und Volkes Israel. Es ist dies der
Weg, uns dieses Leben menschlich nahe zu
bringen. Hier ist etwas von der Eindrucks-
kraft, mit der die Aufzeichnungen der Evan-
gelisten auf die ersten christlichen Leser ge-
wirkt haben mögen!" (Peler Lipperf S. J.)

KIRCHENGESCHICHTE
unter Mitwirkung von A. Bigelmair, J. Greven, A. Veit
herausgegeben von Dr. J. P. Kirsch, 4 Bände. I. Band: Die
Kirche in der antiken griechisch-römischen Kulturwelt von
Dr. J P. Kirsch. Leinen 27 M. IV. Band: 1. Teil: Die
Kirche im Zeitalter des vordringenden Individualismus 1648
bis 1800 von Dr. L. A. Veit. Leinen 18 Mark. IV. Band:
2. Teil : Die Kirche im Zeitalter des herrschenden Indivi-
dualismus 1800 bis zur Gegenwart von Dr. L. A. Veit.

(Erscheint Anfang 1933)

Vollständige Erneuerung des Hergenrötherschen be-
rühmten „Handbuches" — umfasst nicht nur die
äussere Historie, sondern auch das ausserkirchliche
sittlich-religiöse Leben, die, Entwicklung von Hierarchie,
Orden, christlicher Kunst, religiösen Einrichtungen

und Volksgebräuchen. -

DIE DEUTSCHE DICHTUNG
DER NEUESTEN ZEIT

Von Johannes Mumbauer.
2 Bände. I. Band mit 19 Bildertafeln. 636 Seiten. In

Leinwand 16 M. Der II. Band erscheint 1933.

Eine tiefgrabende, doch klare und gemein-
verständliche Darstellung, die jeder mechani-
sehen Einreihung von Kunst und Dichter
feind ist — die vor jeder andernf Zusam-
menschau den Vorteil hat, nichDwelfanschau-
lieh da und dorthin zu schwanken, sondern

von festem Grund aus die Gegenwart we-
senhafï begreifbar zu machen. Viele (Proben
lyrischer u. epischer Werke, schöne Bildtafeln!

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU
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Soutanen / soutanellanzlige

Prälatensoutanen

OOSRRobert lm<
Schneidermeister

und Stiftssakristan

LUZERN, St. Leodegarstrasse 5

früher in Kriens

in grosser Auswahl

RHBER fi tie. LOZERH

TuimUhren
J. Mäder
Andelfingen

(Zürich)

1883 1933

Anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums
möchten wir der Dankbarkeit unserer ge-
schätzten Kundschaft gegenüber dadurch
Ausdruck verleihen, dass wir eine grosse
Anzahl von Stickereien für Segensbursen,
Ciborium-Mäntelchen, Stolen usw. bedürf-
tigen Pfarreien schenken. — Es wird auch

weiterhin unser eifrigstes Bestreben sein,
uns allen Anforderungen anzupassen.
Wir bitten Sie, durch Ihr Vertrauen und
Ihre Mitwirkung unserm Hause auch zum
100-j ährigen Bestände zu verhelfen

Fraefel&Co.,St.Gallen
Paramente - Fahnen - Metallgeräte

We i n e
Terlaner-Berghof (Muri-Gries)

Vino dorado deTarragona
Courante
Tisch- und Flaschenweine

empfehlen preiswürdigst
der hochw. Geistlichkeit

Landoit-üauser's sonne

Wein-Import, Glarus
Beeidigte Messwein-Lieferanten

TanneR
Elektrische
Kirciten-OlocHen

Laulmascliinen-Bau
Neues, eigenes System
Maschinenbau - Werkstätte

L.Tanner,Tri@ngen
(Kt. Luzern) Telephon 28.

LUZERNER
KASSENFABRIK

L. MEYER -BURRI
VONMATTSTR. 20 - TELEPHON 187'

ABERNAKEL
IN EIGENER SEHR BEWÄHRTER KON-
STRUKTION FEUER- UND DIEBSICHER

KASSEN, KASSETTEN UND EINMAUERSCHRANKE
OPFER KASTEN
ALTES SPEZIALGESCHÄFT FÜRKAS-
SEN & TABERNAKELBAU / GEGR.1901

LITURGISCHER VOLKSGESANG
herausgegeben von Jos. Frei, mit bischöflicher Approbation.

Heft Asperges, Vidi aquam, Veni creator, Pange lingua.
Missa de Angelis
Missa B M. V. (2. Muttergottes-Messe)
Messe für die Advents- und Fastenzeit
Requiem

Ansichtssendungen bereitwilligst durch den Verlag
Schweiz. Kirchenmusikverlag R.JANS, Ballwll

I
II

III
IV
V

Wachswaren-Fabrik
Brogle's Söhne, Sisseln (Äargau)

gegründet 1856
Vertrauenshaus für

AIU,erzen
Osterkerzen, Kommunionkerzen,
Missionskerzchen.

EWIGLICHTÖL „Aeterna", ruhig und
sparsam brennend, Ewiglichtdochten, Ewig-
lichtgläser.
Weihrauch la. reinkörnig / Kerzen
für „Immergratl" in jeder Grösse.

haben sichersten

Erfolg in der
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Kirchen

Asyle und Spitäler
Institute

und Schulhäuser

Projektiert durch

Mitarbeit von
Spezialarchitek-
ten und werden

ausgeführtdurch

G. KÜCHLER, Architekt
Winterthurerstrasse 83, ZÜRICH 6

Ebenso werden Telephon 62.453

Restaurationen
von kunsthistori-
schenBautenund

Denkmälern
durchgeführt
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einfacher Betrieb

Schonung der Kirche

Kirchenheizung
mit Kohle oder Oelfeuerung

F. HÄLG - St. Gallen Lukasstr. 30 - Zürich Kanzleistr. 19

Erste Referenzen — Prospekt und Offerte gratis

Euiioiichiöl
bester Qualität

lEuiigiichtgiäserl

lEuiiglichidochiei
liefert

Ant. Achermann
Kirchenartikel u. Devotionalien

Luxem Tel. 20.107

Hunderte uon Zeugnissen
und nahezu HO jährige
Erfahrung uurgen für die
Qualität u. ZuveriässigKeil

meines Euiigiicntüies.

Bischöfliches Zeugnis

und Empfehlung.

Christian Del
Kirchliche Kunst-Anstalt

Haus Madonna
Ortisei / Groden
Provinz Bozen (Italien)

Empliehlt sich dem hochwürdigen Klerus bei Anschaffung
von Heiligenslaluen, Krippen, Kreuzwegen, Allären, etc.
alle Kirchen-Einrichtungen aus Holz, in allen Stil-Arien

Anfertigung in eigener Werkstätle
unter meiner Leitung und Mitarbeit.

Prospekte, Zeichnungen, Photographien
und Zeugnisse stehen zur Verfügung.

Ausgeführt für den Vatikan 1925 Hoflieferant Sr. Heiligkeit Papst Pius XI.

tadellos brennend

neue Rauchfasskohle

mit überlegenen

Eigenschaften wird
allgemein bevorzugt

Höchstprämierte
Wachskerzenfabrik

Altstätten (Kanton St. Gallen)
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Buchhandlung
Liturgica, Theologische
Werke, Allgemeine Litera-

tur und Landkarten.
Grosses Lager

Devotionalien
Würdige Andachts-
gegenstände, Religiöse

Bilder, Christschall.

Räber & Cie., Luzern
1832-1932

Verlagsabteilung
Daterlanb
Schwei z.Kirchenzeitung
Theologische und a II g e -

meine Werke, Christi.
Hauskalender. Verlags-
katalog gratis.

Buchdruckerei
Rasche u. preiswerte Her-

Stellung von Drucksachen,
Flach- und Rotationsdruck.

Ein- u. Mehrfarbendrucke.

Preislisten, Kataloge,
Urkunden. Buchbinderei
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7$ejWe«te a. iZtscftaiewie
empfehlen in erstklassigen und gut gelagerten Qualitäten

Gächter & Co. :: Weinhandlung :: Altstetten
Geschäftsbestand seit 1872. Beeidigte Messweinlieferanten. Teleph. 82.

junge Töchter
ehelicher Abkunft, tadelloser Vergangen-
heit, welche Beruf zum Ordensstande
haben, grossen Opfergeist und Seeleneifer
besitzen, das tätige mit dem beschau-
liehen Leben vereinigen wollen, linden
liebevolle Aufnahme bei den „Frauen
vom Guten Hirten" in Uebewil
bei Freiburg. Auch Töchter, die Lust
haben, in die Mission zu gehen, werden
gerne aufgenommen.

Für weitere Auskunft ist gerne bereit :

Mutier Oberin, Guten Hirten, Uebewil
bei Freiburg, Schweiz.

in jeder gewünschten Ausführung
H U T H A U S

Lustenberger
Grendel, Luzern

Messwein
Sowie in- und ausländische
Tisch- u. Flaschenweine

empfehlen
Gebrüder Nauer

Weinhandlung

Bremgarten
Beeidigte MeBweînlIeîeranten

Pension Villa
Maria, Gersau
am Vierwaldstätter - See

Herrliche Lage, grosser
Garten, gute Verpflegung
Geleitet von Engl. Fräulein.
Das ganze Jahroffen

Für JEDE ART von

PROJEKTION
das älteste Spezialgeschäft in der Schweiz

GANZ & CO. ZÜRICH
Ba h n h ofstrasse 40

Kunstgewerbliche
Para mentenwerkstätte
ROSA BURKART
Sarnen

INSERATE

haben

guten Erfolg
in der

KIRCHEN

ZEITUNG

Geistlichen elegante, leichte

Filz-Hüte
à Fr.11.— und 18.— und
echte Borsalino. Spe-
zialität: Breitrandige

Huthaus Lustenberger
Grendel - Luzern

I
Kirchenfenster
Neu U.Reparaturen!
direkt vom Fachmann, garantiert
bescheid. Preise, prompte Bedienung.

IJ. Siiess von Büren
Schrenneng. 15, Tel. 32316, Zürich 3

Älois Griessl, Zug
Sluctîatur', Gipser • und Sluct£mar<
mor>Arbeiten / Kanzeln, Altäre etc.

Telephon Nr 691

GLASMALEREI-ANSTALT |
Kirsch & Fleckner |

Freiburg (Schweiz) 1
Pérolles 26 — Telephone 312 i

Glasmalereien Kunstverglasungen |
in allen Stilarten I
Höchste Auszeichnungen j

Christenlehr-
Kontroll-Tafeln

mit 12 Oesen und

auswechselbarem

Namenverzeichnis

Räber & Cie., Luzern.
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Samen
von denen Sie Erfolg erwarten, müssen

vom guten Spezial-Geschäft sein

Achten Sie beim Einkauf
auf dieses Kontroll-Zeichen

L. 70

Samenhandlung
N Pilatusplatz

FR. APPIUS-LÖTSCHER, LUZERN • TEL. 20.782

Katalog auf Wunsch gratis

^ tW. vW

v-idA®

\a

W«l>

Lug Erholungsheim für Herren

ano Villa Raffaele-Edelweiß

Erweitertes und neu eingerichtetes, von Franziskanerbrüdern

geleitetes Haus. 50 Zimmer mit fliessendem Wasser. Kapelle -

Lift - Bäder - Speisesäle mit kleinenIle Pension

vtfn 8.50 Fr. an. Auskunft durqh den Vorsteher des Hauses.

Inftallationsgefchöft

Roos&Amrein
Emmenbrücke (Tel. 25.117) und Luzern (Tel.24.962)

Wir empfehlen uns der HH. Geistlichkeit, den tit. Kirchenverwal-
tungen und Anstaltsleitungen für erstklass. sanitäre Installationen.
Fachgemässe Beratungen und Kostenvoranschläge unverbindlich

Englisch, Französisch und Spanisch
im eigenen Heim mittelst der unübertroffenen
Audio - Vox - Sprachplatten - Kurse

für Anfänger und Fortgeschrittene. - Modernste, leichtfassliche Methode, rasch,
sicher und gut, fliessend, wie im Ausland, sprechen, lesen und schreiben zu
lernen. Verlangen Sie gegen Rückporto den aufklärenden Gratisprospekt: „Audio-

Vox-Reisepass" vom Sprachinstitut ,,Rapid" in Luzern Nr. 40

Beachten Sie, dass kirchliche Goldschmiede-
Arbeit in hohem Masse Vertrauenssache ist.

Nur. der erfahrene Fachmann kann Sie voll
befriedigen. Wenden Sie sich daher bei Neu-
anschaffungen, Reparaturen, Feuervergol-
dung, Versilberung etc. an die bestbekannte
Goldschmiede - Werkstätte für Kirchengeräte

A.BICK,WIL
Gegründet 1840

Cötf/72 k/zz/z/YAS w MÜS A/
entbieten wir unserer zahlreichen Kundschaft
in den Kreisen der Hochwürdigen Geistlichkeit

Gottes reichsten Segen

SCHWEIZER, A.-S. für
WEINE & SPIRITUOSEN

Caritasheim und Missionsschule
„St. Theresia", Niederuzwil
In unserm neuzeitlich, hygienisch eingerichteten Entbindungsheim
finden Mütter liebevolle Aufnahme. Erfahrungsreiche und dipl.
Schwestern sowie Hebamme sorgen für gute Verpflegung und

fachgemässe Behandlung. — Am 1. Sept. 1933 gedenken wir
eine Missionsschule 7u eröffnen, in der missionsbegeisterte
Töchter im Alter von 15 — 20 Jahren Aufnahme finden, um sich
in 3 — 4 Jahreskursen auf den Missionslehrerinnen - Beruf
vorzubereiten. — Nähere Auskunft erteilt SCHWESTER OBERIN


	

