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Eamstag den 27. Zanuar

AbonneiiientsPreis:
Für die Stadt Solothurn

Halbjährl. Fr 3. 53.
vierteljährl. Fr. 1. 75.

Franko für die ganze
Schweiz:

halbjährl. Fr. 4. —
vierteljährl. Fr. 2. —

Für das Ausland:
yalbjährl. Fr. S. S0.

Schweizerische

eitung.

Kinriickungsgebühr:
13 Cts. die Petitzeile oder

(S pfz, Mr vemschland)

erscheint jeden Samst»g
1 Bogen stark m. monatl.

Beilage des

„Schweiz, pastoralblatte»"

Briefe und Gelder

1.^0^18 XIII
SAVONS sekîlpl-vpî^ s^Qk?^.

(Oontiiwîàr.)

Dxinàs in truetuosiorem buius àoetrinae partsm,
«piae. àe interpretations est, perstuàiose ineumbet prae-
eeptoris opera; unàs sit auàitoribus, puo àein moào
àiviui verbi àivitias in proteetum religionis et pistatis
convertant. Intelligimus epuiàem enarrari in sebolis
8eripturas omnss, nee per amplituàinem rei, nee per
tempus lieere. Verumtamen, puoniam oerta opus est
via interpretation!« ntiiiter expeàienàae, utruinpue ina-
gister pruàens àevitet ineommoàum, vsi eoruin pui
cie singulis libris oursim àelibanàum praebent, vet
eorum pui in eerta unius parts immoàsratius eonsi-
stunt. 8i enim in plerispue sebolis aàeo non poterit
obtineri, puoà in iveanvuiri-?

aiter liber eontinuations puaàam et udertate expona-

tur, at magnopere ebieienàum est, ut libroruin partes

aà interpretanàum seleotae traetationem babeant eon-

vsnienter plenam: quo veluti spseimink alleeti àisei-

puii et eàoeti, cetera ipsi perlegant aàamontpue in

OIUH1 VÎî3. 13 I'6îÌH6Iì8 Ì38îlìuî3 I33Î3I'UII1) 6X6IU-

piar in boo sumet versionem vulgatam; puam Lonei-

ìiurn Driàentinum à
às, M'u ààià
babenàam âeerevit^), atpue etiam eommenàat puoti-

àiana Deelesiae eonsuetuào. Nepus tamen non sua ba-

benà erit ratio relipuarum versionum, puas ebristiana

lauàsvit usurpavitpue antipuitas, inaxime eoàieum primi-

gsniorum. ()uamvis enim, aà summam rei puoà spee-

tat, ex àiotionibus Vulgatae bebrasa et graeea bene

eiueeat sententia, attamen si puià ambigus, si puià

minus soeurats inibi eiatum sit, «inspeotio praeoeâen-

tis linguae-, suasore ^ugustino, prolieiet^). lamvero

per se lipuet, puam muitum navitatis aà baee aàbiberi

oporteat, puum àemum sit «oommentatoris otbeium,

non puià ipse veiit, seà puià sentis t Me puem inter-

pretetur, sxponere- ^). — Dost expensam, ubi opus sit,

omui iuàustria ieetiouein, tmn ioeus erit serutanàae
et proponenàae sententiae. Drinuun autem oonsilium est,
ut probata oommuniter intsrprstanài prasseripta tanto
experrsetiore observentur cura, puanto morosior ab aà-
verssriis urget eontentio. Droptsrea eum stuàio per-
penàenài puià ipsa verba vaieant, puià eonseeutio re-
rum veiit, puià loeorum similituào aut taiia cetera,
externa puopue appositae eruàitionis illustratio soeie-
tur: eaute tamen, ne istiusmoài puaestionibus plus
temporis tribuatur et operae puam pernoscenàis àivinis
bibris, ueve eorrogaìa multiplex rerum eognitio menti-
dus iuvenum plus ineommoài atterat puam aàiumenti.

dix boe tutus «rit graâus aà usum àivinae Lerip-
turas in re tbeoloziea. (Zuo in Zenere animaàvertisse
oportet, aà esteras àiàieultatis causas, puas in puibus-
vis anìipuorum libris intvlliZenàis tors oeeurrunt, prop-
rias alipuas in bibris saeris aeosàere. Lorum enim
verb!? auetore Lpiritu Saneto res muìtae subieiuntur,

eunt, àivina seiliest mMeria et puas eum illis eomi-

tentur alia multa; iàpus nonnunpuam ampliore pua-

àam et rseonàitiore sententia, puam exprimere littera

et kermensutiose leges inàioars viàeautur: alios prae-

terea sensus, vel aà àogmata illustranàa vel aà eom-

menàanàa praeeepta vitae, ipse litteralis sensus pro-
tseto aàseisoit. Huamobrem àibìtenàum non est reli-

giosa puaàam absouritate saeros bibros involvi, ut aà

eos, nisi alipuo viae àues, nemo ingreài possit^): Oeo

puiàem sie proviàente (puae vulgata est opinio 8s

batrum), ut bomines maiore eum àesiàerio et stuàio

illos psrseruìarsntur, rsspue inàe operase pereeptas

mentibus animispue altius intigerent intelligerentpue

praeeipue, 8eripturas veum traàiàisse beolesiae, pua

seilieet àuoe et magistra in legenàis traetauàispue elo-

puiis suis eertissima utersntur. Ilbi enim ebarismata

Domini posita sint, ibi âiseenàam esse veritatem, at-

pue ab illis, apuà puos sit sueeessio apostoliea, 8erip-

turas nullo eum psrieulo sxponi, iam sanetus àoeuit

Irenaeus^): euius puiàem eeìerorumpus Datrum àoe-

8^tì3âl.I3 Il'iäcn-

àentinum àeoretum âe àivini verdi seripti interpréta-

p Sess. IV, ckeer. àe eât. et nsu saer. tiSror.
^)s Zoet. Lyrist. III, 3.

2) g. Hier, aà pàmwAeb.

p g. Lisr. àà àe ûtitàw Sertzit. eK. bill, 4.

2) b. àer. IV, 26, ô.



làie nenovans, Mus «èv/t/eut ssso àà,'«/?//, uê

à Fà e/ /«o/'u/u, unk «eeM'e»/7o«em à/àae o/u'i-

sàme M'àe?à«u> is io>'» Vö/'o ss/isu sao/'ae

//rànàs s/7, //«e»? /' /-u// «s àe/ sauei« à/ee /^o/esl«,
euius es/ iuàtt/'e e/e eieac» se/êsu e/ /»/«/'/»v/Kk/bire Ke,'W?i-

»î»m ssncàttm/ à///e û/eo lîem-à' iàe eou/su àno
seiîsîtm «u/ eà?» eoà« îtim/àe?» eonseàâ Bààvâ
ipsâ Ke/'W/u/'a?» 8K0/'KM à/61'pt'ê/àH — lZta plena
sapienliae ieZe lieqiiaqiiani bleeiesia pervesli^ationerii
seientiae diblieas relaràat ant eosreel; ssà eam potins
ab errors ilitSAram praestat, plurimumque aà veram
aàiuvat proZressioiiem. Kam rivaio ouique àoetori

M3ANN8 pàt eampris, in quo, lutis vestiZiis, sua inter-
prstauài inànstria praeeiare r.eriei lioeiesiaeque utiliter.
in ioeis quiàem àivinae 8erip1urae qui expositionein
eertam et àelinilam aciliuo àesiàeraul, elllei ita polest,

ex suavi vei proviàenlis eousiiio, ut, quasi praeparato
stuàio, iuàieium veoiesiae maturslur; in ioeis vero iam

àeiiuitis potest privalus doctor aeque proàesss, si eos

vel enneleatins apuà liàeiium plebsin et inZsniosins

apuà àoelos eàisserat, vei iusizuius evlneat ab aàver-

sariis. Huapropler praeeipnnm sauetumqus sit eatkoiieo

iulerpreli, nt iiia 8eriplurae leslimonia, quorum sensns

autbenties àoelaralus est, ant per saeros auetores, 8pi-
ritu Laneto attiante, uti innltls in loeis novi Vestameiiti,
aut per làiesiam, eoàn 8aneto acisistente 8piritu,

à so/àni iuàio, sà urck/â?7u e/ «nà'sa/i

ààÂsàHrà à^so.jàL^à,î ^ter-'
pretatîonein, aà sanae 'nermensutieae isAss, posse reete
probari, in oeteris analogia iiàei sequeuàa est, et ào-
etrina eatboliea, quaiis ex auetoritate lüeeiesiae aeeepta,
lamquam sumura norma est aàbibenàa: nain quum et
saeroruin vibrorum et àoetriuae apuà veelesiam àe-
positae iàem sit auetor veus, proieeto tieri uequit, ut
sensus ex iiiis, qui ab bao quoquo moào àiserepet, le«!-
tima interpretations eruatur. vx quo apparel, eam
intsrpretationem nt insptam et laisam reiieienàam, quae
vei inspiratos auetores inter se quoàammoào puz;nantes
taeiat, vei àoetrinae Leelesiae aàversetnr. — lining
iZitur àiseipiinae inaZister bae etiam iauàe tioreat op-
portet, ut omnem tbeoloZiam egreZie teneat atqne in
eommentariis versatus sit 8s. vatrum voetorumqus et
interpretnin oplimorum. là sane inenleat tiieronv-
mus^), muitnmqus àZustinus, qui, iusta rum qusreia,
°8i unaquasqne àiseipiiua, inquit, quainqnam vilis st
taeiiis, ut pereipi possit, àoetorem aut wagistrum re-
quirit, quià temerariae superbiae plenius, quain àivi-
norum saeramentoruin iibros ab interpretibus suis nolle

eoZnoseere-!)! là ipsmu sensere et exempio eoniirma-
vers eeteri?atres, qui «àivinarum 8eripturarum intei-
ligentiain, non ex propria prassninptions, seà ex ma-
iornm seriptis et auetoritate ssquebantur, quos et ipsos
ex apostoiiea sueeessione inteiiiZenài rsAniam susee-
pisse eonstabat»^)

(üontinnabitnr.)

Die Basler Bischöfe des 15. Jahrhunderts.

m.

b Ill, ecep. II. àe /'eeei.o/i Loue, ttrut IV à»',
às eà//. e/ Asu saoe. //àooe.

") Loue. Val. se».<î. Ill, e«p. III, àe //àe.

') à/nà. 6, 7.

Nicht minder stolz dürfen wir sein auf den Nachfolger
Rotbergs, auf Johann von Venningen, der als er 1458 ein-
stimmig zum Bischof gewählt wurde, Dechant der beiden Dom-
kapitel Basel und Speier war. Johannes von Müller ent-

wirft uns ein Bild von ihm: er war ein Mann von Einsicht,
welcher auf Ordnung hielt, auf seine Einkünfte achtete, aber

in Ausgaben besonders für nützliches und fürstliches Bauwesen
groß war, in Geschäften und Kenntnissen wohl erfahren, klug
dem Kriege auszuweichen, mutig wenn es sein mußte. Her-
vorragend durch Würde und Schönheit, war er ans dem Reichs-
tage zu Regensburg 1471 durch die allgemeine Stimme bc-

zeichnet als der das Reichsbanner gegen die Türken tragen
solle. 2) Zuerst löste er 1461 von dem Grafen von Mümpel-
gart Schloß und Stadt Pruntrut mit dem dazu gehörigen Ge-
biet und baute das Schloß von Grund auf so prächtig wieder
um, "«o o-v -papqes ooer Kaisers würdig gewesen wäre
Aber mit der Stadt Basel, der er als Erwählter am 17 ìm1458 und als Bischof am 19. Mai 1459 die Handveste er-teilt hatte, entstanden heftige Kompetenz-Streitigkeiten so daß
der Bischof in nicht weniger als 32 Klagepunkten seine Be-
chwerden aufstellte. Basel, das allzeit bereit war, in den bi-

schöfllchen Machtkreis hinüberzugreifen, bereitete diesem Bischof
durch schroffes, unberechtigtes Auftreten mancherlei Kränkun-
gen — und doch verteidigte er ja nur sein gutes Recht Ge-
dàz àz ,r -ll' »>-!- UMld.n, ch», j.d.ch dl- «,«»„Rechte seines bischöflichen Stuhles hintanzusetzen. Der ein iae
Krieg, an dem er teil nahm, war jener, der zwischen dem Herzog
S,««m,>d «» O-s.-rmch à d,m
brechen war. ^

Doch würden wir Johann von Venningen nicht vollkom-
men richtig beurteilen, wollten wir an ihm blos Umsicht und
Sparsamkeit hervorheben; obschon er sich alle erdenkliche Mühe
^ zerrüttete Hochstift wieder emporzubringen, so lagihm doch vorab das geistige Wohl des Klerus und seinesVolkes am Herzen. -) Die Synodalstatuten dieses Bischofs

3s.9 Honorât, àe àM. ereà. XVII.
°) Unà. S/Ä. see/. II, 9.

min. 3ö0)^' ^ Note 159 ff. nach Gerung (Sorixt. à.
') Heusler a. a. S„ S. 393 f.
6) Vautrez, II, p, Zg,
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wahrscheinlich vom Jahre 1470 beweisen uns dies auf's deut'

lichste; denn mit vieler Energie wird gegen etwaige Mißbräuche,
die eiugerissen, geeifert, so z, B> gegen das Tragen der weltlichen

Kleider von Seite der Priester; es werden die alten strengern

Verordnungen bezüglich des Fastens wieder in Erinnerung ge-

bracht und die Priester ermahnt, sie möchten dem Volke mit

gutem Beispiele vorangehen. H So wurde unserm Bischof

von Pius II. auch der Auftrag zu teil, für die Verbesserung

der Klarissinuen «eonvenw 8. tUuims » zu sorgen: »v. Uonius
1461 XV (lul. Xpi-U. Xo. 40.» 2) Diese von ihm kräftig

an die Hand genommene Reform wurde jedoch erst etwas

später durchgesetzt.

Seine Liebe zur Wissenschaft bethätigte Johann von Ven-

ningen dadurch, daß er es sich sehr angelegen sein ließ, die

Bitte des Basler Rates um Gründung einer Universität bei

Pius II. des lebhaftesten zu unterstützen. So inaugurierte
unser Bischof sein Bischofsamt durch Mitwirkung an der Grün-
dung hi.J. 1460) dieser so berühmt gewordenen Basler Hochschule

auf's glänzendste, indem er auf Befehl des Papstes ihr erster

Kanzler war. «Xotzilis Zeusi-s pi-inesps Ironsàs, lilts-
i'às, st vulàs miZsàors-, so lautet das Urteil eines Zeit-
genossen über ihn. Wenn darum Schneller") über ihn be-

merkt: „Gott und Menschen war er angenehm, keiner konnte
den geringsten Tadel gegen ihn aussprechen, und nicht umsonst

war er die Zierde des Klerus und des Volkes Heil genannt",
so ist damit keineswegs zu viel gesagt. Als er im Jahre 1478
auf dem Schlosse Pruntrut starb, wurde er gemäß testamen-

tarischer Bestimmung nach Basel übergeführt und im Chore des

dortigen Münsters mit großer Feierlichkeit begraben.

Aus ihn folgte Kaspar zu Rhein, geboren zu Mülhausen,
der bisher Domkustos und Rektor der von Pius II, gegründe-
ten Universität war, und nach vorher gegangener Wahl am

Pfingstfeste 1479 mit großer Feierlichkeit inthronisiert wurde,
unter Assistenz des Basler Weihbischofs Nikolaus Frisius, des

Johannes Ortwein, Generalvikar von Straßburg und des

Daniel Zender, Generalvikar von Constanz. Eine der Haupt-

sächlichsten Sorgen des neuen Bischofs im Anfang seiner Re-

gierung war, die zahlreichen Vermächtnisse, Legate und Stif-
tungen seines Vorgängers mit geradezu minutiöser Gewissen-

hastigkeit auszuführen.^) Die seit einem Jahrhundert an-
dauernden Kompetenz-Streitigkeiten konnte Bischof Kaspar,
wollte er seiner Pflicht Genüge leisten, natürlich nicht ruhen

lassen; er wandte sich darum an Kaiser Friedrich III. mit der

Klage, daß ihn die Basler an den geistlichen und weltlichen

Gerichten, Rechten und Herrlichkeiten hindern. ^) Weder die

von den schweizerischen Städten und Ländern und vom Erz-
Herzog Sigismund angebotene Vermittlung nützten etwas, noch

auch konnten die Tage von Baden am 15. Juni und 24. August

') H-ouillat, D V, x. 493 ss.

0 Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 2, S. 195. Anmerkung.
2) Die Bischöfe von Basel. Ein chronologischer Nekrolog. Zug

1830, S. 56.

9 Vantrs^, 1. II, x. 34.

9 Heusler a. a. O., S. 401.

1483, vom 29. Sept. zu Basel uud zu Münster am 24. Nov.
den Streit schlichten: der Riß zwischen dem Bischof und der

Stadt Basel war eben schon zu groß. H Selbst als Kaspar
im Jahre 1500 sich nach Delsberg zurückzog, war der Zwist
»och ebensowenig erledigt, wie unter Johann von Venningen.
Waren dem Bischof durch das halsstarrige und oppositionelle

Benehmen der Basler in seinem Wirken die Hände gebunden,

so kam es auch, daß mehrere Vasallen der Botmäßigkeit ihres

geistlichen Oberherrn sich entzogen, indem sie au den Baslern
eine Stütze fanden: was Wunder, wenn das ohnehin finanziell
nicht glänzende Hochstift immer mehr in Schulden geriet? Die

Folge war, daß das Domkapitel den Bischof seines Amtes

suspendierte und ihm in der Person Christophs Von Utenheim
einen Verwalter gab. Der Bischof ließ sich in Delsberg
nieder, und starb 1502 in Pruntrut. Der Basler Rat er-

füllte doch, „obschou", wie das Basler Weisbuch sagt, „der
Bischof sich der Stadt unfreundlich gezeigt hatte", die her-

kömmlichen Förmlichkeiten des Beileids. ^)

Mag man nun auch über die Verwaltung des Bischofs

Kaspar zu Rhein urteilen wie mau will, er war, was die

Verteidigung der bischöflichen Rechte betrifft, ein „kluger Fürst
und guter Bischof." ^) Unter seiner Regierung wurde die von

Martin V. begonnene, von Pius II. fortgesetzte Reform des

Klosters Klingenthal im Jahre 1480 endlich durchgeführt. ^)
Um allen Mißbräuchen au der bischöflichen Kurie vorzubeugen,

trifft er die einschneidendsten Maßregeln, die beweisen, daß ihm

an Ordnung und Sitte sowohl am bischöflichen Hof als auch

unserer kurzen Skizzen über die Basler Bischöfe möge Bischof

Christoph von Utenheim bilden.

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichtes.
(Schluß.)

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Es ist zwischen den Rekursparteieu nicht bestritten, daß

der Große Rat die zur Kreirung von Kirchgemeinden kompe-

tente Behörde ist.

2. Wenn Rekurrentin in Auslegung der Kantonsverfas-

sung, Art. 80, das Recht der Kreierung von Kirchgemeinden

auf die Landeskirchen beschränken und nur die evangelisch-re-

formierte und die heutige römisch-katholische Konfession als

solche angesehen wissen will, so muß hiegegen daran erinnert

werden, daß der Wortlaut des genannten Verfassungsartikels

jedenfalls keiner der darin anerkannten Konfessionen das Recht

verleihen wollte, den Staat resp, dessen Behörden an Anerken-

nung weiterer Konfessionen und Kreierung von Kirchgemeinden

st Leonhard Oser, Die Stadt Basel und ihr Bischof. Beiträge

zur vaterländischen Geschichte. 4. Bd. Basel !850. S. 264 ff.

9 Kleines Weisbuch, p. 126, bei Heusler, S. 407.

9 Kirchenlexikon. 2. Aufl. Bd. 1, Sp. 2080.

ch vocksux, lean Usiier às XaissrsborZ. karis-gtrusbourZ
1876, x, 307 S.

9 Irouillut, Noimmsià oto. 1. V, p. 574.



innert derselben zu verhindern. Ein solches Verbot zu Handen

der kantonalen Behörden kann aus jener Verfassuugsbestim-

mung in keiner Weise herausgelesen werden; gegeuieils beläßt

dieselbe den staatlichen Orgauen in dieser Beziehung volle Frei-
heit, so lange eben durch deren Akte der Fortbestand und die

Kultusausübung der Landeskirchen nicht verletzt werden. Da
dies in eonerà nicht der Fall ist, braucht auf die weitere

Frage, ob die christkatholische Kirche nicht eben so gut wie die

heutige römisch-katholische Anspruch auf die im Jahre 1846

durch Art. 86 der Kantonsverfassuug der damaligen römisch-

katholischen Kirche gewährte Garantie habe, nicht näher eiuge-

treten zu werden und genügt es, aus dem Gesagten den Schluß

zu ziehen, daß das Kirchengesetz von 1874, indem es in § 6

Ziffer 3 dem Großen Rat die Kreicruug von Kirchgemcinden

auch außerhalb der Landeskirchen zuspricht, jedenfalls kein Recht

der anerkannten Kirchen auf ausschließliche Behandlung als

Landeskirchen verletzt, sondern nur in zulässiger und den Ver-

Hältnissen entsprechender Weise den Art. 86 interpretiert. Wenn

Rekurrentin im weitern ausführen will, der Große Rat sei

zwar zur Errichtung neuer Kirchgemeindeu nach § 66 der

Kantonsverfassung berechtigt, dürfe aber von diesem Rechte

nicht in der Weise Gebrauch macheu, daß er eine bestehende

Kirchgemeinde auflöse und dnrch zwei neugebildete ersetze, so

muß dem entgegengehalten werden, daß eine bezügliche Beschrän-

kung weder aus Art. 66 der Kantonsverfassung noch aus dem

in Zusammenhang mit demselben zu betrachtende § 6 Ziffer 3 des

Kirchengesetzes resultiert. Es konnte daher mangels eines sol-

chen der Große Rat mit Recht ans dem Wege der Jüterprc-
tation gen. Gesetzesbestimmungen für sich die Kompetenz ab-

leiten, Kraft des ihm durch Art. 6 Ziffer 3 des Kirchengesetzes

delegierten Gesetzgebungsrechtes nicht nur ohne Eingriff in bc-

stehende Kirchgemeindeu neue zu kreieren, sondern auch be-

stehende aufzulösen und durch neue zu ersetzen und kann jeden-

falls diese Interpretation nicht als eine willkürliche und ver-

fassungswidrige angegriffen werden. Ist aber auf die vorbe-

schrieben? Weise durch Ausübung des durch Art. 6 Ziffer 3

des Kirchengesetzcs unbestrittenermaßen dem Großen Rate dele-

gierten Gesetzgebungsrechtes ein Subjekt, welches bisher Träger
von Vermögensrechten gewesen, ohne Hinterlassung eines Uni-
versalsukzessors untergegangen, so wird die Regelung der dar-

aus sich ergebenden Fragen punkto Verwendung des auf diese

Weise frei gewordenen öffentlichen Gutes nicht etwa vom Zivil-
Achter, sondern als Administrativsache naturgemäß in akzessori-

scher Weise zur Hauptfrage von der zur Behandlung der letz-

tern kompetenten Behörde resp, deren Delegierten zu erledigen

sein, wobei dieselben freilich an die Zweckbestimmung des be-

treffenden öffentlichen Gutes gebunden sind. Jedenfalls kann

gegenüber einer solchen kantonalen Verfügung, da sie öffent-

liches der staatlichen Oberaufsicht und Normierung unterworfe-
nes Vermögen betrifft, eine verfassungsmäßige Eigcntumsgaran-
tie nicht angerufen werden — dies um so weniger, wenn die

Verfassung, wie hier, im gleichen Paragraphen die staat-

liche Aufsicht ausdrücklich vorbehält; und ferner kann die

Vereinigungsnrkunde von 1815, wie bereits suk 26. November

1886 i. S. des katholischen Kirchgcmeinderates von Pruntrut
(Amt!. Samml., Bd. 6, S. 667) ausgesprochen wurde, schon

gar nicht als zur Fundamenlierung garantierter Rechte dien-

licher Bestandteil des bernischen Staatsrechtö angerufen werden,

sondern fällt außer Betracht.
Ueber die Zweckmäßigkeit der Verwendung öffentlichen

Gutes urteilt endlich die kantonale Behörde souverän (s. Ent-
scheid i. S. Stadtgemeinde Luzern vom 16. Mai 1896).
Deren Maßnahmen sind um so weniger anfechtbar, als sie

mit Art. 56 der Bundesverfassung vom 36. Mai 1874 in

Uebereinstimmung stehen, welcher davon ausgeht, daß die Treu-

nung von Religionsgenossenschaften in besondere kirchliche Ge-

meinden zn ermöglichen und unter den Schutz des Bundes zu

stellen sei, in welchem Falle eine Ausscheidung gemeinsam inne-

gehabten Kirchenvermögens stattzufinden habe (Dubs, das öffentl.

Recht II. 163), weswegen Anstünde, die diesfalls sich ergeben

sollten, auf dem Beschwerdewege der Entscheidung der zustän-

digen Bundesbehörden unterstellt werden könnten. Zur Zeit
des Erlasses des bernischen Kirchengesetzes lag freilich erst der

Entwurf der Bundesverfassung vor. Mit Rücksicht aber dar-

auf, daß innert den katholischen Kirchgemeinden sich Treunun-

gen geltend machen könnten und um diese gesetzlich durchführen

zu können, war eben das bernische Kirchengesetz erlassen worden.

Dasselbe und mit ihm das Dekret des Großen Rates führen

daher nur einen Grundsatz aus, der durch die von Volk und

Ständen angenommene Bundesverfassung seine Sanktion er-

halten hat. — Zur Zusammenfassung der entwickelten Prin-
zipien muß gesagt werden, daß im vorliegenden Fall die kompe-

tente Behörde, nachdem sie von einer ihr durch das Kirchengcsetz

delegierten Gewalt Gebrauch gemacht und dadurch eine juri-
stische Person untergegangen, mangels eines Universalsukzessors

die hinterlassenen Vermögensrechte derselben Kraft ihres Auf-
sichtsrechts über die Verwendung öffentlichen Gutes und da-

her ohne Einbruch in die Verfassung in einer Weise geord-

net hat, welche nach ihrem souveränen Ermessen der Zweckbe-

stimmung des betreffenden Gutes entspricht. — Demgemäß

sind ihre Maßnahmen mit Unrecht angefochten worden.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Der Rekurs wird als unbegründet abgewiesen.

Kirchen-Chronik.
Luzern. (Korresp.) Laut Anweisung des Hochwürdigsteu

Bischofs Leonhard sind die Katholiken in Zofingen zu

einem Gottesdienstlokal gelangt, welches im Moment allen Be-

dürfniffen genügt. Es ist ein Saalbau zu ebener Erde, für
die Teilnehmer geräumig lang und breit, mit Empore und

Sakristie. Der Chor erhält einen würdigen Altar, ob welchem

sich das Hcrz-Jesu-Gemälde befinden wird, welches bei Anlaß
des Priester-Jubiläums von Papst Leo XIII. hieher geschenkt

wurde. Chor und Schiff sind durch die Kommunionbank ge-

trennt, welche ein edler Wohlthäter der Mission beschaffen läßt.

In den Chorfenstern befinden sich die Brnst'ilder von Joseph
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und Maria. Die vier ziemlich großen Fenster im Schiff, aus

Kathcdralglas, haben einen Farbenton, der dem Lichte keinen

Eintrag thut. Klein's Stationenbilder schmücken die Seiten-
wände. Ein mäßiges Gewölbe bildet den Abschluß, Die Akustik

erleichtert Reden und Hören in gleich günstiger Weise. Auf
der Spitze erhebt sich ein Kreuz und über dem Portal begrüßt
die Eintretenden der hl. Joseph mit dem Jesn-Kinde ans den

Armen. Am dritten Advent-Sonntag wurde dieses Oratorium
zu Ehren des hl. Mauritius, im bischöflichen Auftrag, vom
Dekan Meyer in AltiShofen eingesegnet und mit Ansprache und

Darbringung des hl. Opfers dem kirchlichen übergeben.

Dieses Oratorium, solid gebant und ästhetisch geziert,

ersetzt zunächst eine eigentliche Kirche. Inzwischen werden die

Schulden allmälig abgetragen, welche auf Liegenschalt lind

Pfarrhaus lasten. Es kann ein Fond für einen eigentlichen

Kirchenbau angesammelt werden. Bei Uebersiedlung können

dann Bilder und Altar hinüber genommen werden, und der

für Gottesdienst nicht mehr erforderliche Raum dient für Er-
teilnng des Religionsunterrichtes und für Abhaltung öffentlicher
katholischer Versammlungen.

Als Gnaden Bischof den Dekanatsbericht entgegen ge-

nommen, wurde derselbe'init der Erwiderung beehrt t „In Zo-
fingen ist jetzt das Räthsel gelöst und das Muster erstellt,
wie man in der Diaspora solid und billig zu Gottesdienst-
lokalen gelangen kann, ohne in Schulden zu gerathen und die

christliche Wohlthätigkeit über Gebühr in Anspruch zu nehmen."
Luzern. Stift Münster. Die jüngste Einsen-

dung über unser Stift resp, dessen neue Vermögensvcrwal-
tung, bedarf eiuer Berichtigung. Die Staatsverwaltung, wird
behauptet, fei nicht grundsätzlich beseitigt, sondern nur die Art
und Weise ihrer Ausübung modifiziert worden! Das ist un-
richtig. Die Neuerung, welche mit dem 1, Jänner ins Leben

getreten, besteht in der Hauptsache gerade darin, daß die im
Jahre 1848 ohne den Versuch einer Begründung und ver-
sassungswidrig über die Stifte und Klöster des Kantons Luzern
verhängte Staatssadministration, vuIZo Bevogtigung, endlich
auch vom h. Großen Rate formell und unzweideutig auf-
gehoben worden ist. Das Stift verwaltet sein Vermögen
wieder selber, allerdings mit jener Einschränkung, welche das

gemeine kantonale Recht für jede anerkannte öffentliche Ge-
nossenschaft (Stifte, Klöster, Kirchgemeinden, Bruderschaften)
statuiert. Einzig die Kapuzinerklöster erfreuen sich vollkomme-
ner Freiheit in der Verwaltung ihres Vermögens, sofern sie

nichts anderes besitzen, als schalenbewohnendes Hornvieh. —
Zwar betont das neue Reglement nicht blos im allgemeinen,
sondern auch in mehrern einzelnen Punkten das Oberaufsichts-
recht des Staates; das ist uns aber keineswegs lästig, fondern
vielmehr erwünscht. Auf der Staatsadministratiou ruhte nicht
der Segen; die Regierung selber mußte in einem amtlichen
Berichte bekennen, daß dem Stifte der finanzielle Ruin drohe.

Zur Abwendung desselben reichen aber die Kräfte des Stiftes
allein nicht aus, sondern es bedarf dazu noch der gesetzliche»

„Obsorge der Regierung für die Erhaltung des GutcS", ebenso

der moralischen Unterstützung unserer Bemühungen durch den

gesammten Seelsorgskleruö des Kantons, dem ein Recht auf
eine Nuhepfrüude in Münster zugesichert ist, und besonders

auch der geistlichen Behörden. Nur wenn alle diese Beteilig-
ten zusammen wirken, wird das Stift mit Beruhigung über

seine Eristenzfragc die Fahrt in's zwanzigste Jahrhundert, das

dreizehnte seines Bestehens, antreten können.

Der Einsender berichtete auch, daß der Hochw. Hr. Stifts-
kaplan Nik. Estcrmann zum Bann w a r t gewählt worden

sei. Letztere Bezeichnung ist übel erfunden. Zu den uralte»,

von Chorherrn versehenen Stiftsämtern gehört auch das eines

«Uruskeetus Nsmormn», dem die Statuten von 1689 einen

besondern Artikel widmen. Es wurde Anno 1848 unterdrückt

und lebt nun im „W a l d i n s p e k t o r" wieder auf; letzte-

rer ist so wenig ein Banuwart, als z. B. unsere Professoren

„Schulwarte" sei» wollen. Das Stift hat jetzt schon Ursache

sich zu freuen, für das wichtige Amt den rechten Mann ge-

funden zu haben. 8.

Deutschland. Bischof Jos. Weyland von Fulda ist am

11. Jänner gestorben. Er war den 18. März 1826 in

Hademar in Nassau geboren, wirkte viele Jahre als Pfarrer
in Wiesbaden, mußte 1876 die Uebergabe der Stadtpfarrkirchc
von Wiesbaden an die Altkatholcken ansehen. Am 25. Jänner
1883 wurde er als Bischof von Fulda konsekriert.

Oesterreich. Die Bischöfe von Ungarn haben gegen die

Zivilehe, zu deren Einführung jüngst der Kaiser seine Ein-
willigung gegeben hat, einen gemeinsamen Hirtenbrief erlassen.

Dersetve erklärt, daß die Kirche seit läligcrcr Zeit ciiic»

schwere» Verteidigungekampf gegen eine Verordnung führe, zu

welcher sie keinen Anlaß gegeben habe, und welche gegen die

Dogmen, gegen die Rechte der Kirche und gegen die Freiheit
des Gewissens verstoße.

Litterarisches.

Die Hochw. Geistlichkeit, Lehrer und Eltern machen wir
aufmerksam ans das in der A. L a u m a n n'schen Buchhand-

lung erschienene Buch:
Das gute Kommunionkind in der Vorbereitung auf und

in der Danksagung für die erste heilige Kommunion. Ein

vollständiges Gebet- und Betrachtungsbuch für die Jugend

von Theodor B e i n i n g, Pfarrer. 19. Auflage. Preis
brosch. M. 1, hübsch geb. in Leinen M. 1. 59. In Leder-

Einbänden zu M. 2. 25, 3, 3. 59 und M. 4

und den aus diesem Buche erschienenen Auszug:
Das gute Kommunionkind in der entfernteren und höhe-

ren Vorbereitung auf den großen Tag der ersten heiligen Kom-

munion. Auszug aus dem größeren Buche. 11. Aufl. Preis
brosch. M. 9. 59, geb. 9. 75,
worüber das Bambergcr Pastoralblatt schreibt:

Glückselig, heilig der hehre Augenblick der heiligen Kom-

munion eines Kindes, und um so heiliger, je mehr das Kinder-
herz auf den Empfang des himmlischen Seelenbrotes vorbc-

reitet und mit kostbaren Tugenden geziert ist. Manche Buch-
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lein werden dem Kinde gezeigt, wohl aber gibt es keines, das

durch seine herrlichen Zuspräche, durch seine innigen Gebete

und Betrachtungen das Kind auf den näheren Empfang der

kostbaren Seclenspeise besser vorbereitet, als oben genanntes,

weshalb Eltern und Seelsorger recht bemüht sein sollten, dieses

ausgezeichnete Buch den Erstkommunikanten in die Hand zu

geben. Der Auszug ist namentlich sür Kinder auf dem Lande

sehr empfehlenswert. — Möchten Wohlhabende das geistliche

Werk der Barmherzigkeit üben und es sür dürftige Kinder
kaufen. Gott lohnt das tausendfach.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Bei der bischöfl. Kanzlei sind ferner eingegangen:

1. Für die Sklaven-Mission:
Von Dagmersellen Fr. 40, Uffikon 15, Klingnau 45,

Neuenhof 19, St. Brais 16, Soubey 6, Lamotte 4, Rain 12,

Hohenrain 28, Menzberg 11, Liesberg 15, Meggen 15,
St. Katharina (Soloth.) 5, Dullikeu 8. 20, Brislach 11,
Obcrägeri 25.

2. Für P e t e r s p f e n n i g:
Von Uffikon Fr. 16, Leuggern 5, Grenchen 10, Ober-

ägeri 10.

3. Für das hl. Land:
Von Uffikon Fr. 12, Oberägeri 10.

Gilt als Quittung.
Solothurn, den 25. Januar 1894.

Ire bischöfliche Aanzlei.

Verzögerungen in der Spedition unserer
Blätter wolle man gütigst mit der im Laufe dieser
Tage stattfindenden Dislokation unserer gesammten
Einrichtungen entschuldigen. Wir werden das Unsrige
thun, daß der Reklamationen nicht zu viele werden.

Hochachtungsvoll

Leitung der „Union".

Inländische Mission.

». Ordentliche Beiträge Pro 1 893.
Fr. Ct.

(Abschluß.)
Ucbertrag laut Nr. 3 : 68,247 37

Kanton Appenzell:

Pfarrei Oberegg 93 -
Kanton Baselland:

Pfarrci Therwil 10 —
Kanton St. Gallen:

Pfarrei Andwil 75 —

„ Stein 22 —
Kanton Luzern:

Pfarrei Emmen 290 —

„ Meierskappel, vom ErziehungSvercin 19 20
Kanton Nidwaldm, durch das Hw. bischöfl. Kommissariat:

Staus. I. Hauptort:

1. Opfer in der Pfarrkirche 615 —
2. Ungenannt 350 —
3. „ 50 —
5. St. Josephsbruderschast 25 -
6. Kloster St. Klara 20 —
II. Filialen:

1. Büren 12 80
2. Dällenwil 28 15

3. St. Jakob (Ennetmoos) 21 —
4. Kchrsiten 5 —
5. Obbürgen 22 20
5. Stansstad 18 —

Bcckenried 212 40

Buochö 130 —
Emmelten 69 52

Ennetbürgen 35 —
Hergiswil 42 50

Wolfenschießen 40 — 1696 57

Kanton Solothurn:
Pfarrci Grenchen

Kanton Zürich:
Missionspfarrei Affoltern

Durch die Bistumskanzlei Chur:
aus Kt. Graubünden: Pfarrei Setz

„ Liechtenstein: Pfarrei Balzers

25

45

10 —
26 20

Gesammtsumme: 70,559 34

d. Außerordentliche Beiträge Pro 1893

sfrüher Missionsfond).

Uebertrag laut Nr. 1: 36,471 47

Aus der französischen Schweiz:

Zum Gedächtnis des Grafen v. Lenzburg von

dessen Kindern 500 —
Legat des sel. Jean Andersertet in Cressier s. Morat 50 —

„ der sel. Md. Josette Borcard, geb. Dubey in

Romont 50 —
Legat der sel. Frl. Rosalie de Kuntschen, in Sitten 100 —
Vergabung des Hrn. Alex. Pontel, in Villarsi-

viriaux (Nutznießung vorbehalten) 800 —
Legat des sel. Hrn. Jean-Bapt. Meyer in Bulle 100 —
Gabe des Hrn. Jos. Sottaz, durch Hrn. G. 50 —
Legat von Frl. Magd. Barbcy in Vuadens 100 —

„ „ Hrn. Jos. Perler, Metzgermeister in

Freiburg 300 —
Legat von Frl. M Barb. Comment in Alle (Jura) 200 —
Vergabung von Hrn. Louis Oberson in Estöveneus 50 —
Legat von Md. Josephine Meyer in Bulle 300 —

„ „ „ Josephine Curty in Sales 30 —

„ „ Monseigneur Piller sel. in Freiburg 700 —

39,801 47

Der Kassier:

Z. Diiret, erwählter Propst.
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W. àà UliMklàt ààl I'. dndrilc-Dêpot,

Fur die heilige Fastenzeit.
In der Herder'schen Verlagshandlung zu F reib u r g im Breisgau sind er-

schienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Soeben ist erschienen:

Eberhard, Nr. M. (weil, Bischof von Trier),
Aastenvorträge. Herausgegeben von Nr,
Aeg, Ditscheid, Dritte Auflage, gr, 8°.

(X u, 440 S.) Fr, 6. 70,

Früher sind erschienen:

Ehrler, I. G. l>. (Bischof von Speyer),
Iiaftenpredigten. Zweite Auflage, gr, 8°,

(VI u, 608 S,) Fr, 8,

Grönings, I., 8. I,, Die Leidensgeschichte
unseres Kerrn Jesu ßhrtsti erklärt und
aus das christliche Leben angewendet in
vierunddreißig Kanzclvorträgen. Zweite
Aufl, 8°. (XII n, 352 S.) Fr. 4; geb, 5, 35.

Hansjakob, H., Die wahre Kirche Jesu ßhristi.
Sechs Predigten, gehalten in der Fasten-
zeit 1387, gr, 8°. (IV u, 08 S.) Fr, 2,

— Die Holeranz und die Intoleranz der
katholischen Kirche. Sechs Predigten, ge-
halten in der Fastenzeit 1838, gr, 8", (IV
u, 33 S.) Fr. 2,

H., Jesus von Aazareth, Kott
in der Welt und im Sakramente. Sechs
Vortrage, gehalten in der Fastenzeit 1390,
Zweite, verbesserte Auflage, gr, 8°. (VIII
u, 96 S.) Fr. 2,

— Meßopfer, Weicht und Kommunion.
Sechs Predigten, gehalten in der Fasten-
zeit 1891. gr, 8, (IV u, 114 S.) Fr, 2, 40,

— Die Wunden unserer Zeit und ihre Kei-
tung. Sechs Borträge, gehalten in der
Fastenzeit 1892. gr. 3°, (IV u, 116 S.)
Fr, 2, 40,

— Zanrta Maria. Sechs Vorträge, gehal-
ten in der Fastenzeit 1893, gr, 8 (IV
u, 122 S.) Fr. 2, 40,

Scherer, A., Miölio hek für Wrediger.
Zweiter Band: Der Ost er-Cyklus,
Vierte Auflage, gr, 8°, (IV u, 386 S.)
Fr, 10, 15 ; geb, in Halbsranz Fr, 12, 85,
Fünfter Band: Die Feste des Herrn,
(Mit Predigten für Charwoche und Oster-
zeit.) Dritte Auflage, (VIII u, 816 S.)
Fr. 10. 70; geb. Fr. 13, 35.

Sämtliche Werke stud oöerhirtlich approbiert.

Hie XIV Liaiionen lies Ilkiligsn XpkUIWögS "à Kompositionen à Uàsàts
- àss ktostsrs Ronron, 14 Illobtllruok-

talsin Nit sinlsitsuàsm null ertänternäsin Vext von Dr, 7°. keMêer. 2, àttaKS.
drösse llsr Rätsln 33ftz : 43 ein, mit Ranll, 23 : 32 om. obns Ranll, Vext Zr, 8°,

(IV n, 76 8.) Valsin null Vsxt Zusammen in Uaiblsinvanll-Naxps ?r, 13, 35; in
siSAantsa Lsin^anll-Napps mit dollltitol ?r, 13, 8

Jür Keisttiche.
Aus dem Nachlasse des Hochw. Herrn

Pfarrer Hochstraßer sel. in Luther» find
dessen Bücher, darunter die Werke von
Hirscher, Staudenmayer, Sailer:e. zu
verkaufen. — Ans Verlangen wird das
Verzeichnis der Bücher zugeschickt von

Zoh. B. Hochstraßer, Lehrer,
7' Emmenbrücke,

Jür Wezug
von (63°

Wachs-
und Struriu-Kirchrnliersru

empfehlen sich bei guter und preiswürdiger
Bedienung

Van Värle ck Wöllner,
Telephon 613 Dasvl, Fasanenweg 42

Fabrik chem.-tcchn. Produkte.

Viel verloren
bat, vor ssins LiiZarrsn niât von llsr billig
»ton tjnslis, llsr Virma »iiiiiloii, in
Lasst bezllsbt, Otksrisrs e:u Spottpreisen Aa-
rantisrt ans lsinstsn übersssiscksn Tabaken
vsrlertigll:
KXTRVXd^ ssbr lein xr 100 8t, kr, 1, 80

dlILVà, boâlsin „ 100 „ 2, -
dlIRSO, ssbr pikant „ 100 „ ^

2, 50
UVORà.8, booblsin 100 „ „3, —
LVIIIV, Ist, Bremer statt 20 Vr, „ 5. —
K8TR, „ „ 20 „ 5. —

Zenlls von 200 8t. an trsi, Lei 1000 sxtra
5 °/o Rabatt. IXtinIoi», «»»«!. (90'°

Unübertreffliches

Mittel gegen Gtiedsucht
und äußere Werkäktuug

von Ballh. Amstalden in Tarnen.

Dieses allbewährte Heilmittel erfreut
sich einer stets wachsenden Beliebtheit und

ist nun auch nebst andern in folgenden
Depot vorrätig:

Suidter'sche Apotheke in Luzern,
Schießle u. For st er, Apotheker in

Solothurn,
Mosimann, Apotheker, Langn au,

Preis einer Dosis Fr, 1. 50, Für ein
verbreitetes lange angestandenes Leiden ist
eine Doppeldosis zu Fr. 3 erforderlich,

Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten
des In- und Auslandes können bei Unter-
zeichneten: auf Wunsch eingesehen werden.

Der Verfertiger und Versender
B. Amstalden in Tarnen

87'° (Obwalden),

Im Stiftskloster zu Cinstedeln befindet sich eine

schönt Wrihuucht ion I. K Purger in Griidrn Mols
ausgestellt. Die Skulpturen und die Thiere u, s, w, find in Holz geschnitzt und feinst in Oel-
sarben polychromiert. Diese Krippen-Kollektion ist verkäuflich zum Preise von Fr. Ivvv und
ladet der Eigentümer dieser Kollektion den Hochw. Klerus und die Kirchenvorstände höflichst
ein, sie zu besichtigen, 9"



Mplt!ich?L Institut lur christliche Kunst,

Dem Hochwürdigen katholischen Klerus,
Klöstern, Kirchcnverivaltuiigeu, KnnKfreun-
den etc. etc. empfehlen wir unsere

Anstalt für religiöse Maleret
zur prompten und billigen Lieferung von

à 7-7.569

7/797.

Fahnen- und Heiligenbildern
für Kirchen, Kapellen und Wohnzimmer.

Mir besorgen in kürzester Lieferzeit von
Aünstlerhand fein ausgeführte Leinnunid-
Gemälde in beliebigen Darstellungen, und

zwar nach Vorlagen kleiner Bildchen, nach
Zeichnungen oder Skizzen, sowie nach

schriftlichen Angaben in allen wünschbaren
Formaten.

Für feuchte Wichen, Vîapellen etc.
empfehlen sich Gemälde auf Blech mit
eingebrannten Farben und lasiert, welche
schön und dauerhaft sind.

185X120 i W->,.choGröße der Glider in Centimeter. 36X27 60X45 IWXSS U-8XMZ105X75

F,A»sSàa»î> fein gemalt: Mi. Mk. Mr. Mr. Mr. Mr. M. Mr. Mr.
Gemälde in einer Figur 4— 8— t2 — 24— 40.— 56— 96— 162- 216 —
Gemälde in zwei Figuren. S.20 9,66 13.66 25.66 44.— 66— 166.— 166 — 228 —
Gemälde in mehreren Figuren 6.— 12— 16.— 28.— 52.— 68.— 168.— 176,— 246.—
Fahnengemälde, zweiseitig,

je in 1 bis 2 Figuren 16.— 18.— 24.— 44.— 56.— —.— —.— —.— —.—
Fahnengemälde, zweiseitig,

je in mehreren Figuren 12.— 24.— 28.— 48.— 72.— —.— —.— ——,—Porträts n. Photographien 24.— 32.— 46.— 66.— 86.— —.— —.— —.— —.—>
L. Aus Zlech fein gemalt

und lasiert:
Gemälde in einer Figur 4.86 16 — 16.— 28,— 48.— 68,— 166.— —.— —.—
Gemälde in zwei Figuren, 6.— 16,86 18.— 36— 52.— 72,— 168,— —.— —.—
Gemälde in mehreren Figuren 8.— 12.86 26.— 32.— 66.— 88.— 128.— —.— —.—

Ebenso besorgen wir aus spezielles Verlangen auch das Ausziehen auf
Blendrahmen, sowie die vollständige Einrahmung in entsprechenden einfachen
bis reichsten Goldrahmen mit Arabesken und Verzierungen.

Für Oelgemälde, welche wir seit Jahren in großer Anzahl in alle Gegenden
des Rontinents versenden, stehen vorzügliche Referate und Atteste zur Verfügung.

Zu ferner gewünschten Mitteilungen, Voranschlägen und j)reisbestim-
mungen jederzeit gern bereit, empfehlen sich

VmMer A à
.Vo. SS99 SS 76,

gratis und franko,lttalalogc

?ruck und Expedition der Buch- und Kunst-Druckerei „Union" in Solothurn


	

