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Samstag den 3. Februar 1894.

Abonnementspvels:

Für die Stadt Solothurn
Halbjährl. Fr. 3. 53.

Vierteljahr!. Fr. 1. 75.

Franko für die ganze
Schweiz:

yalbjährl. Fr. 4. —

vierteljâhrl Fr. 2. —

Für das Ausland:
Halbjahr!. Fr. 5. 83.
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(0outiiiiig.tur.)

lamvsro 8s. ?atrum, izuibus -post ^.postolos,
saneta bleelesla plantatoribus, riZatoribus, asäilieatori-
dus, pastoribus, nutritoribns erevit» ^), summa auetori-
tas est, «zuotieseumque testimonium ali<zuoà biblienm,
ut sä lläei pertinens morumve äoetrinam, uno eoäem-

«zue moäo explieant omnes: usm ex ipsa sorum eon-

sensione, its sd ^.postolis seeunäum estkotiesm lläem

traäitum esse nitiäe eminet. blorumäsm vero ?atrum
sententis tune etism maZni sestimsnäs est, c^unm disee
äe rsbns mnnsre äoetornm czuasi privatim tunZuntur;
«zuippe «zuos non moäo seientia reveistae äoetrinas
et multarnin notitia rernm, aä apostotieos iibros eoZ-
noseenäos ntiünm, vsiäe eommenäet, verum veus ipse,
viros sanetimonia vitae et veritatis stuäio insiZnes,
amplioridus luminis sui praesiäüs aäinverit. (Zuare

intsrpres suum esse noverit, eornm et vestiZia rsve-
renter psrseMi et laboribus trui intelliAknäi ästeetu. —
ble^ne iäeo tamen viam sibi putet odstrnetam, «zuo

minus, ndi iusta esusa aäknerit, incfuirenäo et sxponenäo
vet nitra proeeäst, moäo praeeeptioni illi, ab àgnstino
sspienter propositae, reliZiose obssizuatur, viäelieet a

litterall et vslnti obvio sensu minime äiseeäenäum, nist
qua eum vet ratio teuere prodidsat vei nseessitas eogat

äimittere^): <zuae praeeeptio eo tenenàa est lirmius, ejno

maZis, in tanta novitatum eupiäine et opinionnm lieentia,
perieulum imminet aberranäi. (laveat iäsm ne ills ns-
ZliZat cfuse ab eisäsm ?atribus aä allsZorieam similsmve
sententiam translata sunt, maxime czuum ex litterati
äeseenäant et muttorum auetoritate tuleiantur. ä'slom
enim interpretanäi rationem ab ilrpostolis bleelesia ae-

eepit, snoczue ipsa exempto, ut e re patst liturZlea, eom-
probavit; non c^uoä ?atres ex ea eontenäerent äoZmata
tiäei per se äemonstrare, seä cfula dene truZiteram vir-
tuti et pietati alenäae nossent experti. — tlstsrorum
intsrpretum eatbolieorum est minor riuiàem anetoritas,

8. àZ. o. Iulig.ii. II, 10, 37.

2) Ds ack êìtt. I. VIII, e. 7, 13.
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attamen, ciuonlam tZibliorum stuäia eontinuum, rsuem-
äam pi^ogressum in Illeelesia babnerunt, istorum pariter
eommentariis suus tribuenäus est bonor, ex rpubns multa
opportune peti lieeat aä retellenäa eontraria, aä äik-
tielliora enoäanäa. ^t vero iä nimium äeäeeet, nt cfuis,
esregiis operibus, quae nostri abunäe rsliqnsrunt, igno-
ratis aut äespeetis, beteroäoxorum Iibros praeoptet, ab
eisrpm eum praeseiiti sause äoetrinas psrieulo et non
raro eum äetrimento lläei, explieationem loeorum qnaerat,
in cpiibns eatkoliei inZenia et laborss snos iamäuäum
optimecpie eolloearlnt. bleet enim beteroäoxorum stuäiis,
pruäsnter aäkibitls, iuvari interäum possit interpres oa-
tbolleus, meminsrit tamen, ex erebris ciuoliue veterum
äoeumentisineorruptum saerai'umbiitterarum ssnsum
extra llleelssiam neuticsuam rspsriri, neqne ab eis traäi
posse, cjui, verae tiäei expertes, 8eripturss, non me-
äullam attinZunt, seä eortieem roäunt^).

Illuä autem maxims oxtabile est st neeessarium,
ut eiusäsm äivinas 8erlpturae nsus in nnivsrsam tbeo-
loZiae inlluat äiseiplinam siusyus props sit anima: ita
nimirum omni aetati t'atres atizue praselarissimi pui-
izue tbeoloZi protessi sunt et re praestiterunt. blam
«iuae obieetum sunt tiäei vei ab eo eonssciunntur, ex
äivinis potissime bitteris stuäuernnt asserere et stabi-
lire; alrius ex ipsis, sieut pariter ex äivina traditions,
nova baeretieorum eommenta rstutare, eatbolieorum
äoZmatum rationem, intelliZentiam, vineula exquirsre.
blsrjus iä euiquain kuerit mirum qui reputst, tam in-
siZnem loeum inter revelationis tontes äivinis Inbris
äeberi, ut, nisi sorum stuäio nsrnpie assiäno, nersuest
tbeologia rite et pro äiZnitate traetarl. lametsi enim
reetum est iuvenes in iVeaäsmiis et sekolis ita prae-
eipue exereeri ut intelleetum et seisntiam äoZmatum
assecfuantur, ab artieulis bäei arZumentatione instituta
aä alia ex ülis, seeunäum normas probatas solidaeque
pbilosopbiae, eoneluäenäa; Zravi tamen srnättorius
tbeolaZo minims neMsenäa est lpsa äemonstratio äoZ-
matum ex kibliorum auetorltatibus äueta: «blon enim
aeeipit (tbeolosia) sua prineipia ad aliis seisntiis, seä

b oil', olsm. L.ISX. àom. VII, 16; OrÍA, c?ê ^>àe. IV, 8;
à T.««,««. /7om. 4, 8; rertull. äs 1ô, g. Zilg.r. xigi.
à 13, 1.

8. drsK. N. XX, 9 (g.1. 11).
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immeclià kl D00 1)01' röVkIslioiiom. M iclso nou seoi-

pit ilk sUis selentiis, lsntpcism à scipcilloi'ldus, sect uti-
lui- 0is tsmpusm inlbt'Ioribus 0l snniiUs». t)i>sk sserse
<ZooU'ÌNSK I>'S,Il>N'ls0 l'stio PI'S0>'.0pt0I'0M Lommcnàto-
i-empue iisbek Uisologorum pi'innipsm, ^puiniàn H:
put pi'selerss, ex lise bene penspeets ebilstisirse kbeo-

logise inclole, cloeuil puemsämoclum possii Uleologus
sus ipss priueipis, si pui es torte inipugneut, tuer! :

«Vrgumsàuào puiâem, 3Î sclverssricis slipuiä vouee-
cist eorum, puse per cliviusm revelstiouom bsbeutur;
sieut per suetoritstes sserse Loripturss äisputsmus
eontrs bseretioos, et per unuiu srtieulum oontrs ue-
gsutes stium. 8i vero sâverssricis uibil erecist oorum

pue àlvluitus revetsutur, uou remsuet sniplius vis sà

prodsuäum srtieuìos liäei per rslioues, sect sä solveu-
àum rstioues, si puss iuàuLit eautrs tiäöin ^)». —

Droviäeuäum igitur, ut sâ stuäis biblies eouveuieutsr
iustruoti muuitipue sggreäisutcir iuveues; ne iustsm
trustreutur spem, neu, puoä äeterius K8t, erroris âi8-
orimeu inesute subesnt, Ustionslistsrum espti Isllseiis
sppsrstsepus speeie eruäitionis. Drunt gutem optime
ecuupsrsti, 8Î, pus ölosmetipsi monstravimus et prse-
8er1p3imu8 vis, pbiiosopbise et tbeologiss iustitutionem,
eoäem 8. Viioms äuee, religiose ootnerint psuituspus
prseeperint. Its reete iuoeäeut, puum in re biblies,
tum in es ttieoiogise psrte pusm Mâàm neminsnt,
in utrspue tsetissime progressuri.

Doetriusm estboliesiu legitims et solerti sserorum
Dibiioruiu interpretstione probssse, expo3ui83s, iiiu-
3trs88k, muttum ici puiäem est; stters tsmen, espue
tsm grsvis moments pusm oxeri8 tsboriosi, psr8 rems-
net, ut ipsorum suetoritss intégrs pusm vstiäissime
S33erstur. lZuoâ puiäem uuilo slio pseto piene lieebit

uuiversepue sssepui, nisi ex vivo et proprio msgisterio
Deelesise; puse per se ips«, oö s/m/n ??em^e

à eaà/am saâàà est àeaî/tKuâm

à o»màts àis /êiâàn, oö eaààm ?„àà,
àir^.mssu,e ^erIö-
àcm esê muàmn e/'etMWaâ's eê àiime suae /oc/cà'o

»à ^8àw?àcm irre/r«MSà^. (Zuonism vero âivi-
num et intsilibile msgmterinm IZeeIe3isk, in suotoritate
etism 8serse Seripturse eon3i8tit, Imiu8 propteres tià
3àltsm tcumsus S88krenäs in primi8 vinliiesmispue e8t:

puidn3 ex ìibri3, tsmpusm ex sntipuitstm prodsti88i-
mi8 tö8tibu8, (ikrmti Domini ciivinits8 et iegstio, Do-

oiemss tiiersrokiose iimtitutio, primstu8 Detro et 8uo-

oe88oribn3 eiu8 ooiistu8, in tuto spertopne eoiioeontur.

àì doo piurimum 8sne oonâueet, 8i pìurs8 8int e 8sero

orâine psrstriore8, pui icse etism in psrte pro ûàe cii-

mioent et impktu8 tio8tiie8 psrpui3ent, inâuti prseoipue

p Keoi. >1. I, g,, 5 llà 2.

2) Ibick. 8.

2) Loue. Vá s««.«. III, o> III île /p?e.

srmsturs Dei, p us m 8usciet iVp08toiu3 ^), nepne vero
s«I llovs Ko8tium srms et prseiis in3ueti. D»oà puioiire
in 8soerâotum oMoii3 3io reo6N3et Dtirzî808tomu8: «In-
gen8 sàibenclum 08t 8tuâium ut Mràiti veràm /iKöiiiölk

à /îuà/s «àttnà/t/er l neczue enim sci un um pugnse
genu8 psrsti K83e cietiemu8, 8ecl multiplex e8t deiium
et vsrii 8unt Ko8te8 ; nepue ii8âem omne8 utuntur sr-
mi8, uspue uno tsntum mocio nobi8oum eongrelii mo-
liulltur. tZusre opu3 est, ut is pui oum omnibus oon-
gressurus est, omnium'msoiiinss srtespus oognitss bsbest! '

ut iäem sit ssgittsrius et tunäitor, tribunus et msni-
puli àuotor, clux et miles, peâes et epuss, nsvslis so

murslis pugnss peritus: nisi enim omnes àimiesmli
srtss noverit, novit àisbolus per unsm psrtem, si sols
negiigstur, prseclonibus snis immissis, oves ciiripere^)--.
Dsllsoiss bostium srtespue in bse re sci impugnsnclum
multplioes suprs sclumbrsvimus! ism, pulbus prsesi-
âiis sci clekensionem nitencism, oommonssmus.

(Dontinusditnr.)

Die Basler Bischöse des 15. Jahrhunderts.

IV.
Der herrlichste aber und die Krone aller Bischöfe von

Basel in dieser Zeit ist Christoph von Utenheim (I5V2—1527),
ein Mann von eben so hoher Gelehrsamkeit und Wissenschaft,
als tiefinniger Frömmigkeit, was alles den Protestanten es

wünschenswert machte, ihn als einen ihrer Vorläufer auszu-
geben. Er war „an Basels gelehrtem Horizont ein Stern
erster Größe." H Einer alten, elsässtschen Familie entstam-

mend, war er erst Kanonikus zu St. Thomas in Straß-
bürg, dann Rektor der Universität zu Basel, Domkustos
am Basler Münster, Doktor des kanonischen Rechtes, seit

1494 Generalvikar des Ordens von Clugny, und zugleich

Prior von St. Ulrich und der Nonnen des Klosters Seiden
im Breisgau. Schon als Domherr hatte er sich mit dem

„Erzieher Deutschlands", dem Pädagogen Wimphelin, und
dem berühmten Prediger Geiler von Kaisersberg vereint, in

klösterlicher Stille der Frömmigkeit und dem Dienste der

Nächstenliebe zu leben, und bereits war der Zeitpunkt für den

Beginn des klösterlichen Vereinigung bestimmt, als er ganz un-
erwartet zum Administrator der Diözese Basel nnd bald nach-

her zum Bischöfe berufen wurde. Die neue Würde blendete

ihn aber keineswegs, wie sein Biograph uns meldet^), er be-

hielt vielmehr seine Einfachheit und Strenge der Sitten bei,

war ein Verächter des Luxus nnd des Wohllebens, ging nie-

mals in Seide gekleidet, verabscheute die weltlichen Vergnü-

st UM. VI, 13,

9 U/>. vol. III, 16.

9 Ds save/'. IV, 4.

9 Katholische Schweizerblätter 1893, S. 373.

9 Basiles, ssera, x. 346 s.
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gungen und Lüste, war aber desto mehr beflissen, den Geist

durch Betrachtung des Ewigen und durch das Lesen des gött-

lichen Wortes zu erheben zu erbauen. Heinrich Pantaleon

sagt darum über ihn: « ips« omni pompu ssmà pnuois
àmsstieis emàntus butt, iibi-is inviZilnvil stizue lit«-
imi'um stnàis. plni'imum promovi1.»H Daß Christoph

von Utenheim in der Folge seinem heiligen Eifer treu ge-

blieben, beweist der Lvbspruch Wimphelins; dieser wünscht ihm
Glück »äs 110 pus nkssemblen à ees pi-giuts, csui, pen-
àuiit qu'ils sont on vis, n'uirnont csus los urines ou csiii

s'ontoursnt cls sounos Zons bien peiZiiss, so àôloetont
à voir ànsor los sounos llllos, méprisent los oloros
lionnôtos ot los tlàloZlons instruits, nêZliZont los suintes

lettres, los s^nockos, lu proâioution, l'inspeeìion ckos

âioeosos, lu euro â'ârnos, los ounticzuss, lu eollution clos

orclros.» Es war sein ernster Wille, ärgerliche Mißbräuche
abzustellen, den Anstand nnd die Würde des Gottesdienstes zu
wahren und eine größere Zucht zu handhaben bei Geistlichen
sowohl als bei Laien; darum ließ er schon 1503 durch seinen

gelehrten Freund Wimpheling die Synodalstatuten des Bistums
Baiel sammeln, überarbeiten und herausgeben^); dann berief
er im nämlichen Jahre noch die Geistlichkeit zur Synode: es

war die letzte bischöfliche Synode, die zu Basel gehalten wurde;
sollte ja Utenheim auch der letzte zu Basel residierende Bischof
sein. Aus dieser Synode, die der Bischof am 24. Oktober
1503 eröffnete, rügte er mit hohem Ernste die Gebrechen des

Klerus und verpflichtete alle durch einen Eid zur treuen Er-
sülluug der vorgelegten Statuten. Doch war es gerade eine

Anzahl Geistlicher, die durch Ungehorsam dem so berechtigten
Verlangen des Bischofs Widerstand entgegensetzten.^) Nicht
minder waren die Freiheitsbcstrebungen der Stadt, die seit dem

Jahre 1501 in den Bund der Eidgenossen eingetreten war,
einem segensreichen Wirken des Bischofs hinderlich.

Der Riß zwischen Hochstift und Stadt war bereits un-
heilbar geworden, so daß es gar nicht ausbleiben konnte, daß
zwischen dem Bischof und der Stadt weitere MißHelligkeiten
entstanden. So sehen wir denn gleich anfangs Anstünde zwi-
schen den beiden Teilen wegen der Handveste. Die Basler
ließen sich trotz aller Protestation von Seite des Bischofs auf
dem einmal eingeschlagenen Wege nicht mehr irre machen,
nahmen im Jahre 1520 dem Bischof das Schloß Pfeffingcn
weg, veränderten im Jahre 1521 eigenmächtig die Verfassung,
und verboten im Jahre 1524 den bischöflichen Bodenzins, der
jeweilen am St. Martinstage durch die Stadtknechte mit
großem Gepränge eingezogen wurde. 5) Auf die Beschwerde
des Bischofs lautete die rätliche Antwort: er, der Bischof, habe

0 UrosoxvAi'apIàs bsroum utgus iiinstriorum virornm to-
tins Uerinnniae. Stiles, 1566, x, 53.

') Lb. 8oàmiclt, Histoirs littéraire às I'XIsaos à la iin àà XV° sièeis. Vol. 1, x. 114. ?aris 1879.
ch Diese Synodalstatuten auszugsweise bei Vantrsv, Vol. II,

x. 61 ll.
Kirchenlexikon Bd. 1. 2. Aufl., Sp. 2080.

") Oser, die Stadt Basel und ihr Bischof a. a. O., S. 266 ff.

von „unserer salso seiner) Stadt" geredet, und das könne eine

löbliche Stadt Basel nicht leiden, und überdies sei von den Eid-

genossen auch abgeredt, daß ein Bischof sich ferner dieser

Klausel nicht bedienen soll. H Hiemit war der Bruch zwischen

Bischof und Stadt ein vollendeter; dieser Gegensatz zn dem

geistlichen Herrn der Stadt, dem Bischof, bildete aber auch die

politische Grundlage der reformatorischen Bewegung. ^)

Bischof Christoph von Utenhcim erkannte nur zu klar, daß

ein Unheil für die Kirche im Anzüge sei, und er suchte darum

mit allen Mitteln dem entgegenzuarbeiten; aber gerade das

Hauptmittel, das er anwandte, indem er solche Männer berief,

die als berühmte Gelehrte und eifrige Prediger galten, schlug

fehl, indem gerade diese, oder doch wenigstens die Mehrzahl
derselben, die Häupter der Basler Reformation wurden. Bor
allem war eö Erasmus, der Fürst unter den Gelehrten, der,

obwohl er sich der ausgedehntesten Protektion Utenheims zu er-

freuen hatte, nach Außen hin weder Fisch noch Vogel war,
und durch diese Zwitterstellung, die allerdings mit seinem Cha-

rakter übereinstimmte, vielleicht mehr als irgend ein Anderer

der Reformation Vorschub leistete. Ihm zunächst standen mit
dem Bischof in Verbindung der zweideutige Wolfgang Capito

und der widerspänstige Franziskaner Konrad Pellikan. Diese

beiden standen, wie wir aus ihrer Unterredung aus dem

zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts zu Bruchsa! wissen,

wenigstens was die Lehre über die Transsubstantion betrifft,

längst nicht mehr auf kirchlichem Boden, was sie jedoch nicht

hinderte, die hl. Messe zu lesen; ja Pellikan behauptete noch

im Frühjahr 1523 dem Provinzial Pater Schatzgeier seine

Rechtgläubigkeit. Endlich berief Utenheim auf Anraten seiner

humanistischen Freunde auch noch den fanatischen Agitator
Oekolampadius, der der Reformation in Basel vollends zum

Siege verhalf. Utenheim war bei der Berufung dieser Männer

von der besten Absicht beseelt; er wollte innerhalb der Schran-
ken der Kirche eine Reformation im wahren Sinne des Wortes

herbeiführen; aber die revolutionären Wogen schlugen schon zu

hoch, als daß er, ein alter, gebrechlicher Mann, sie hätte däm-

men können. Zwar hatte er sich in Nikolaus von Diesbach

einen Koadjutor beigesellt, aber sie beide sahen sich durch die

Ungunst der Zeiten gezwungen, ihre Ämter niederzulegen. Tief-
gebeugt verließen sie die Stadt, die mit dem Jahre 1529 ihrer

Katastrophe, dem vollständigen Siege der religiösen Revolution

entgegen ging. Bischof Utenheim ist eine glänzende Erschei-

nung in der Reihe unserer Fürstbischöfe; daß er nicht Alles

das erfüllen konnte, was zu leisten er sich vorgenommen, ist

nicht seine Schuld: er suchte zu retten, was noch zu retten war.

Nur in kurzen Umrissen haben wir hier die Wirksamkeit

unserer Bischöfe des 15. Jahrhunderts geschildert. Es ist frei-
lich ein anderes Bild, dem wir hier begegnen im Gegensatz zu

dem, wie es gewöhnlich nach landläufiger Anschauung ent-

Ebd. S. 270.

0 Dändliker, Geschichte der Schweiz mit besonderer Rücksicht

auf die Entwicklung des Berfassungs- und Kulturlebens. 2. Bd.

Zürich 1885. S. 456.
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worsen wird. Mit Stolz dürfen wir hinsehen auf unsere Bi-
schöfe in genannter Zeit. Wir schließen diese unsere Skizzen
mit dem Wunsche, es möchte doch endlich einmal auf dem Ge-
biete unserer Diözesaugeschichte ein Mehreres gearbeitet werden,

um so den gegnerischen Geschichtsverdrehungen die Wahrheit
entgegenhalten zu können, b'uxil vsus!

Die kanonische Obedienz und die bischöfliche Agende
des Bistums Basel.

i.
Die Einführung der bischöflichen Agende für das Bistum

Basel begegnet bekanntlich nicht geringen Schwierigkeiten; und

zwar gehen diese nicht vom Volke aus; denn dieses würde sich

leicht an das neue Diözesangesetz gewöhnen, wenn die Hirten
mit Belehrung und gutem Beispiele vorangingen. Allein manche

Priester glauben sich da unrechtmäßiger Weise verletzt in ihren
alten, zu Recht bestehenden Gewohnheiten und man spricht dem

Bischöfe (sogar in Priesterkonferenzen!) das Recht ab, solche Ge-
setze zu erlassen, wie sie die Agende enthält; und darnach han-
delt man dann auch.

Es mag daher nicht inopportun sein, die Frage zu unter-
suchen: „Hat ein Bischof das Recht, solche Gesetze zu erlassen,
wie sie in der Agende sind oder nicht?"

Und zur Beantwortung dieser Frage diene zunächst die

Untersuchung der Iurisdiktionsgewalt der Bischöfe. Daher die

Frage:

I. Haben die Bischöfe eine höhere Gewalt
(wir sprechen hier von der Msstas jurisàtàis, nicht or-
llinis), als die Prie st er?

Seit dem Tridentinum (Loss. 23 lls saor. orâ. 4
und enn. 7) ist es lls Ms, daß die Bischöfe mit Rücksicht
aus die ihnen zukommende Gewalt in der kirchlichen Hierarchie
einen höheren Rang einnehmen, als die Priester und Diakonen.
Da diese letzteren also die Untergebenen des Bischofs sind, so

haben sie ihm auch die schuldige Obedienz zu leisten. Diese
den Bischöfen innewohnende Regieruugsgewalt ist ihnen so

sehr eigen, daß sie auch nicht aufgeht in der päpstlichen Ge-

walt, oder bloß ein Ausfluß derselben ist, so daß sie bloße
Vikarien oder Kommissäre des Papstes wären. Die päpstliche
Gewalt ist in der Kirche nicht die einzige. Auch die Bischöfe
sind ja vom hl. Geiste gesetzt, neben und mit dem Papste die

Kirche Gottes (d. h. jeder seine Diözese) zu regieren. Darum
heißen und sind die Bischöfe Ordinarien und haben eine ordent-

liche, ihnen von Gott zukommende Gewalt, die sie auch andern
mitteilen können. Diese Auffassung der bischöflichen Gewalt
wurde vom Vntàrmm nicht etwa geändert, oder gar aufge-

hoben, sondern auf's neue feierlich bestätigt. (Less. 4, enp. 3.)
So sind die Bischöfe als Nachfolger der Apostel die Vor-

sicher, die Väter der Diözese; sie werden darum Hierarchen,

Fürsten und Hirten der Kirche genannt; und diese Gewalt, die

all' diesen Titeln zu Grunde liegt, teilt ihnen die Kirche zu

sx sure llivins; denn «vos posuit Lemàs rs-
Zens seelssium I)si- (ài. 20, 28). Ist aber der Episko-

pat von Gott eingesetzt und zwar zur Regierung der Kirche,

dann folgt auch von selbst ex surs llivino die Pflicht des

Gehorsams von feiten der Gläubigen und vor allem der Priester.
Wenn irgendwo, dann findet hier die Mahnung des Apostels

Platz: «Odsllits prnspositis vsstris st sudsnssts sis»

stilled. 13, 17). Daher auch die Mahnung des hl. Ignatius, ^

dieses heiligen Bischofs und großen Blutzeugen (ch 107) in

seinem Briefe an die Gemeinden von Smyrna: »dipiseopum
secsuimirii sieut llesus (lkristus putrsin; tsrribile est

sniin tsii eoàkìlliesrs. » Daher sein strenger Befehl: „Nie-
mand thue getrennt vom Bischöfe etwas von dem, was die

Kirche betrifft Was der Bischof gutheißt, ist auch

Gott gefällig. Wer den Bischof ehrt, ist von Gott

geehrt; wer heimlich vor dem Bischof etwas thut, der dient

dem Teufel." Und daher auch das nicht minder strenge Wort
des hl. Clemens von Rom (ff 101), des dritten Nachfolgers des

hl. Petrus, im Briefe an die Korinther, wo man den kirchli-

chen Vorstehern den Gehorsam gekündet hatte; diese Unbot-

mäßigen nennt er «non soinin iàinss, ssll st oxloiwes

u rsZno Der st eonsortio lillsiinm», — also ehrlos und

verworfen nennt der hl. Papst diejenigen, welche den Bischöfen

nicht gehorchen.

So urteilten die apostolischen Väter von der Gewalt des

Bischofs und von der strengen Pflicht, ihm zu gehorchen.

Fragen wir
II. welchen Umfang hat die Gewalt des

Bischofs?
Wir wollen hier bloß erörtern, wie weit die Gewalt des

Bischofs geht als Gesetzgeber, nicht aber als Richter oder Ad-

ministrator oder Lehrer seiner Diözese.

Das Kirchenrecht beantwortet uns diese Frage folgender-

maßen H:
Vermöge der xotestus IsZisintivu hat der Bischof die

Gewalt, zur Förderung des Seelcnheiles der ihm anvertrauten

Heerde und zum engeren Anschlüsse seiner Diözese an die rö-

mische Mutterkirche Gesetze, Statuten und Vorschriften zn er-

lassen.

Näher bestimmt hat der Bischof das Recht, eine D i ö-

z es an synode zu versammeln und dabei Gesetze zu er-

lassen und zu publizieren, denen alle Kleriker seines Sprengels,
die mit der ouru nniinnrnin betraut sind, Gehorsam schulden.

Die versammelten Geistlichen haben dabei nur ihren Beirat zu

erteilen, den der Bischof nicht zu befolgen braucht und es bc-

dürfen die vom Bischof zu publizierenden Statuten zu ihrer

Geltung nicht der Annahme von Seiten der Synode ^) noch

st et. Heiner, „Die kanonische Obedienz", Paderborn 1892;
Bering, „Kathol. Kirchenrecht", 3. Aufl. 1893, Z 59 und Z 156; Phi-
lipps „Diöz.-Synode.

st Die gegenteilige Ansicht, auf der berüchtigten Synode von

Pistoja (1786) verfochten, wurde von Pius VI. (1744) als häre-
tisch zensuriert.
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auch der päpstlichen Bestätigung H (Bering § 156). Diese

gesetzgeberische Gewalt übt der Bischof in seiner Diözese aus,

sowohl auf der Diözesanfynode, als auch wenn er allein,
oder mit Zuziehung seines Kapitels etwas beschließt. (Bering
8 59. ll.)

Diese bischöfliche Gesetzgebungsgewalt kann sich bewegen

auf allen Gebieten, welche sseuvàam oder pi'uàr isMin
oommunöm sind, die also das jns oommnne in der Diözese

entweder durchführen oder ergänzen.

1. Die Gesetze und Befehle des Bischofs, welche eine

Anwendung des allgemeinen K ir ch e n g c s e tz e s

auf die eigene Diözese bezwecken, die also seounelum IsZem

sind, betreffen besonders die strenge Beobachtn: g der Rubriken

und die Beilegung von Unregelmäßigkeiten und Mißbräuchen,

wenn solche bezüglich des oultns lli?inn8 existieren. Der

Bischof hat somit das Recht und die Pflicht, seinem Klerus

gegenüber die allgemeinen Kirchengesetze zu urgieren und er

kann deren striktere Befolgung durch eigene Gesetze noch be-

sonders gebieten. Wenn der Papst der sxeontor suprsmus
enu8Nl-uin ist für die ganze Kirche, so hat ebenso der Bischof

dieses Amt in seiner Diözese zu üben. Sobald demnach der

Bischof ein Gesetz, das für die ganze Kirche Gesetzeskraft hat

und besonders den Klerus angeht, eigens einschärft, so ist es

keine Frage, daß die Geistlichen der Diözese diesem Gesetze um

so genauere und pünktlichere Obedienz zu leisten haben. Ist
es ja gerade die Aufgabe des Bischofs, seine Diözese mit der

allgemeinen Kirche in Uebereinstimmung und Gleichförmigkeit

zu bringen, damit überall, wie derselbe Glaube, so auch die-

selbe Disziplin und dieselbe Verwaltung der Sakramente

herrsche.

(Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Chronik.
Luzern. (Korresp.) Die Jugend und die so-

ziale Versorgung. Am 9. Januar 1842 verließ ein

Knabe das frische Grab seiner Eltern, packte Kleider und

Bücher zusammen und lief einem Studienort zu. Beim letzten

Punkte angelangt, wo die Heimat noch zu erblicken war, setzte

er sich auf einen Stein nieder, schaute hin und sprach: „Die
Eltern im Grab, die Geschwister fern, n u r G ott i st deine
Hilfe, mache dich derselben würdig und teilhaftig durch

Fleiß und Arbeit." Die Jahre sind vorüber und die

Erwartung blieb nicht getäuscht. — In diesem Sinne handeln
die Kinder, welche nach Neujahr aus Anstalt oder Familien
ihre Scherflein zur Sparbüchse bringen. Von den Märzen-
blüten, vom Christbaum, von Pathen- und Namenstag-Gaben
legen sie die Ersparnisse nieder, um einen Fond zu bilde», den

sie durch Fleiß und Arbeit und mit Gottes Segen vermehren,

um später geborgen und selbstständig zu leben und nie Je-
wanden zur Last zu fallen. Und in gleicher Weise gehen bald

ff Dies mag manche „ängstliche" Herren beruhigen, welche in
der Agende die päpstliche Approbation vermissen.

nach Lichtmeß jüngere und ältere Dienstboten zur Sparkasse,

um den Rest des Liedlohnes aufzuheben. Ihre Hilfe ist Gott,

und ihr Bemühen, derselben theilhaftig zu sein, ist Fleiß und

Arbeit. Bezeichnend sind die Bemerkungen, welche die Abgabe

zu begleiten pflegen. „Hätte mehr, habe aber den Eltern an

den Hauszins gegeben." „Es ist wenig, mit dem Andern habe

für die Schwester den Lehrlohn bezahlt." „Wegen Militär
kann ich nur soviel entbehren." „Ich war krank", sagt ein

Anderer, „ich will den Arzt selbst bezahlen." Beim Umgang

mit diesen Einlegern macht man recht erfreuliche Wahrnehmun-

gen. Sie bekunden frisches, heiteres Aussehen, einfache aber

solide Bekleidung. Fleißig erscheinen sie zur Kirche, versäumen

ohne Not keine Christenlehre, widmen den Tag der Arbeit und

die Nacht der Ruhe. Sie leben sich in die Familien hinein,

beteiligen sich an ihren Geschicken und genießen darob Achtung

in gesunden und Obsorge in kranken Tagen. Die drei Dinge

unnötiger Auslagen als: Karle, Glas und Pfeife vermögen

sie zu entbehren. Sie bleiben die einzigen Gehülfen, welche

den Landwirten treu bleiben und die vielen Arbeiten und

Mühen tragen helfen. Und sichtbar zeigt sich der göttliche

Segen der soliden Bemühung. Einer z. B. ist als Erbe ein-

gesetzt, ein Anderer, früher ein elternloses Kind, Hai Jahrzeit

und Stipendium gestiftet, eine Dritte, Anno 1864 total ver-

lassen, besitzt 4000 Fr. Kassenguthaben, versorgt eine greise

Mutter und ist die erste Wohlthäterin einer Missionspfarrei,

u. s. w. Und Alle, die mit Fleiß und Arbeit das Fundament

ihrer Versorgung gelegt, haben ein Ehrgefühl, eine Zuversicht

in ihre Zukunft. Nie würden sie sich hergeben, beim Sozia-

listen zu betteln, sich den Arzt vorschreiben zu lassen oder zu

abgehausten, verlotterte» Menschen in das Bundes-Versorgungs-

Haus zu gehen. — Die Kirche leiht für Jugend und Familien
die solidesten Grundsätze und Hülfsmittel, die staatliche Gesetz-

gebung sieht alle Wechselfälle vor und gewährt durch die gesetz-

liche und freiwillige Fürsorge Hilfe für alle Bedürfnisse. Und

wo Not oder Leid nicht zu heben ist, da blickt der gläubige

Christ nach Oben und bringt in Geduld und Ergebung die

Opfer Dem entgegen, der uns das Kreuz vorangetragen und

einen Ort verheißt, wo kein Schmerz und keine Thräne mehr ist.

„ààisàr st sàrs. pars".

— Stift Münster. In der letzten Nummer der

„Kirchen-Zeitung" sucht ein Einsender die Behauptung, durch

das neue großrätliche Dekret über die Vermögcnsverwaltung

des Stiftes Münster sei grundsätzlich nichts gewonnen, da-

durch als unrichtig darzustellen, daß er nachweist, das Stift
sei nun fast unter das gemeine Recht gestellt, es müsse sich

nur wenig mehr Einschränknngen gefallen lassen, als andere

öffentliche Korporationen (Gemeinden). —
Im angezogenen Dekret überträgt der Große Rat, d. h.

der Staat, die Verwaltung des Stiftes Münster dem Hochw.

Kapitel resp, einem Ausschuß desselben; er bestimmt so ziem-

lich bis ins Kleinste, wie diese Verwaltung zu führen sei.

Gerade durch den Erlaß dieses Dekretes nimmt also der Staat
in der allerdeutlichsten Weise für sich das Recht in Anspruch,

zu bestimmen, durch wen und wie das Vermögen des Stiftes
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Münster Verwaltet werden soll. Wenn der Staat aber dieses

Recht für sich »indiziert, so ist es grundsätzlich dnrch-

ans einerlei, ob er dann thatsächlich die Verwaltung einem

Geistlichen oder einem Laien überträgt. Das Dekret basiert

auf dem liberalen Grundsatz der Staatsallmacht, ans dem

Grundsatz, daß alles Recht vom Staat ausgehe, daß nament-

lich die Kirche und ihre Vorsteher nur so viel Recht haben,

als ihnen der Staat verleiht. —-

Daß der Staat die Kirche und ihr? Institutionen schütze,

darum müssen wir ihn nicht bitte»; es ist seine Pflicht. Daß
er sich auf kirchlichem Gebiete als Herr und Meister aufspiele,
kann und darf uns nie erwünscht sein.

8.

Deutschland. In der Paulskirche in Aachen sollte auf

Veranlassung des Präses des katholischen Arbeitervereines wäh-
rcnd einer Woche je Abends 8 Uhr eine Konferenz über sozial--

politische Fragen abgehalten werden. Ein gewandter Redner ans

der Gesellschaft Jesu war dafür gewonnen. Am Morgen nach

dem ersten Vortrage kam ein Polizeikommissar nnv nahm ein

genaues Protokoll auf über den Pater, der ein deutsches Landes-

kind ist und verpflichtete denselben, mit dem nächsten Bahnzug

abzureisen. Alle Bemühungen verschiedener hochangesehener

Herren bei dem Polizeipräsidenten um Zurücknahme der Ver-

füguug waren umsonst. Die Entrüstung der Bevölkerung ist

um so größer und berechtigter, weil in der gleichen Stadt
Aachen der Gottesleugner Rüdt seine auf Sturz des Thrones
und Altares gerichteten Vortrüge wiederholt halten durste. Der

Jesuit, der diesen zersetzenden Bestrebungen entgegenwirken

wollte, wird laut Gesetz zur schleunigen Abreise gezwungen s

Oesterreich. Am 16. Jänner hat in Pest der erste UN-

garische Landes-Katholikentag stattgesunden. Die Beteiligung
des Volkes war wider Erwarten großartig. Aus allen Landes-

gegenden waren Abgeordnete und Vertrauensmänner zugegen.
Die Bischöfe waren nahezu vollzählig erschienen. Der Fürst-
Primas hat die Verhandlungen persönlich eröffnet. Nach dem

Programm kamen zur Sprache: Die katholische Kirche, die

Pflichten der Katholiken im privaten und öffentlichen Leben,

die Autonomen der katholischen Kirche, die Ehe-, Schul- und

Erziehungsfrage. Von den gemachten Resolutionen erwähnen

wir nur die wichtigste: Alle gesetzlichen Mittel zu ergreifen,

um die Einführung der Zivilehe zu verhindern.

Rußland. In einer viclgelesenen französischen religiösen

Monatsschrift ist in einem längeren Artikel nachzuweisen ver-

sucht, daß die französisch-russische Allianz zur Aufhebung des

griechischen Schismas — besser zur Wiedervereinigung der Russen

mit dem Papste führen „könne". Die neuesten Berichte aus

Rußland lassen eher das Gegenteil von Aussöhnung befürchten.

Die Metzelei im polnischen Städtchen Kroze ist noch in Jeder-
manns Erinnerung. Dort haben Kosaken die wehrlosen Katho-
liken, welche ihre Kirche vor Entweihung schützen wollten,
haufenweise in der Kirche niedergemetzelt und im Orte selbst

die unmenschlichsten Grausamkeiten verübt. — In Litauen

werden die katholischen Kinder zum Besuch des Gottesdienstes

gezwungen. — Den katholischen Priestern ist der Besuch der

Schulen untersagt; Zuwiderhandelnde werden in ein fernes

Kloster deportiert. — Kein Geistlicher darf ohne Erlaubnis
des Bezirksvvrstehers seine Pfarrei verlassen. Ein Kranker
kann daher ohne die hl. Sakramente sterben, bevor sein Geist-

licher einen Paß erlangt hat, um ihn besuchen und die letzten

Tröstungen bringen zu dürfen. — Der Priestermangel ist so

groß, daß in manchen Gegenden im Umkreis von 26 Meilen
kein katholischer Priester zu treffen ist. Die Predigten dürfen „

sie nur aus gedruckten, von der Polizei genehmigten Büchern

ablesen. — Die auf gänzliche Vernichtung der katholischen

Kirche gerichtete Teneenz geht am deutlichsten daraus hervor,

daß die Katholiken keine neue Kirche bauen und keine alte

ausbessern dürfen. Zur geringsten Reparatur muß die Er-
laubniß der Regierung eingeholt werden, die aber stets verwei-

gcrt wird. Wird eine katholische Kirche baufällig, muß sie

niedergerissen werden; dann wird gewöhnlich eine schismatische

gebaut, wenn auch auf Stunden weit kein Russe wohnt. Nicht
einmal der Bau eines provisorischen Schuppens, in welchem

sich das Volk zum gemeinsamen Gebet versammeln kann, wird

gestattet. — Die Klagen nnd Wünsche der armen Katholiken

dringen nicht zum Aar oder würden sein Ohr verschlossen

finden. — Das klingt nicht nach Wiedervereinigung mit der

katholischen Kirche — im Gegenteil!

Litterarisches.

Aufnahme-, Jahr- und Andachtsbiichlein für christliche

Müttervereinc, von Du. A. W i e h e. Freising, bei Datterer.

26 Pfg. Das Heftlein (48 S.) enthält im 1. Teil die nö-

tigsten Belehrungen über den Verein, im 2. Teil Vereins-

andachten und zwar: a Andacht bei Vereinsversammlungen,
d. zur Mutter Gottes und den andern Schutzpatronen des

Vereins, o. zur schmerzhaften Mutter Gottes, <Z. zur schmerzen-

reichen Jungfrau. Den Schluß bilden einige Liedertexte. Die
Aufnahme von Liedertexten sowohl im Anhang als im eigent-

lichen Gebetsteil, erscheint für die Müttervereine unserer Diö-
zese wohl für überflüssig. Anerkennend möchten wir aber dar-

auf aufmerksam machen, daß die Audachtsübungen meistens

aus Ablaßgebeten zusammengestellt sind. Für Müttervereine,
in welchen kein eigentliches Gebetbuch eingeführt werden kann

(z. B. „Die betende Mutter" von Raffenbcrg, „Andachtsbuch

für die Mitglieder der Erzbruderschast christlicher Mütter",
Donauwörth, bei Auer), sei das Büchlein von Wiehe bestens

empfohlen.

Cneilia, Zeitschrift für katholische Kirchenmusik. 1. Jahr-
gang. Verlag von Görlich in Breslau. Monatlich eine

Nummer. Preis jährlich 1 M. Wir haben bereits in der

„Kirchen-Ztg." 1893, Nr. 2, dieses kirchenmusikalische Organ
empfohlen, da die damals erschienene erste Nummer des 1. Jahr»

ganges zu den besten Erwartungen berechtigte. Wir haben

uns nickt getäuscht und möchten darum auf diese nach richtigen

Grundsätzen redigierte, gründliche und praktische Zeitschrift
neuerdings aufmerksam machen.
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Inländische Mission.

a. Ordentliche Beitrüge pro >833,

Obschou in Nr. 4 mit der Gesammtsumme Fr. 70,559. 34

„Abschluß" erklä4 ward, wird nun doch etwclchen Nachtrag-

lichen Zusendungen pro 1893 Raum gegeben, weil zugleich

Berichtigung jener Gesammtsumme erforderlich ist. Es

ist nämlich ein Beitrag aus Bnchenrain mit Fr. 60 zweimal

aufgetragen, in Nr. 48 und wieder in Nr. 2 (4894). Da-
durch wird obige Summe auf Fr. 70,499 reduzirt. Daher
Uebertrag: Fr- 70,499 34
Kanton Appenzell:

Station Speicher 17 —
Kanton Wallis:

1. Dekanat Siders nachträglich Fr. 11, von

Hochw. Dekan Morard 15, von St. Luc

6. 25, von Visfoye aus dem Legat von

Margaritha Clivaz 72 104 25
2. Dekanat Vcx: Pfarrei Hêrêmence 12 —
3. „ Monthey: Reverenlaz 7 60

Gesammtbetrag: 70,640 19

6. Außerordentliche Beiträge, oder früher Mis-
sionsfond Gesammbetrag: 39,801 47

o. Jahrzeitenstiftnngen, laut Nr. 18: 1750 —

Neue Rechnung.

a. Ordentliche Beiträge pro 1894.

Vom Hochwst. bischvfl. Ordinariat Rottenbnrg 1000 —
Von der päpstlichen Schweizcrgarde in Rom 400 —
Kanton Aargau:

von der Pfarrei Bremgarten 100 —

Kanton St. Gallen:
Legat des sel. Pfarrers Rothenflue in Nieder-

biiren
Aus der Pfarrei Widnau

Kanton Lnzern: Ungenannt

100 --

6 50
10 —

1616 50

o. Jahrzeitcnfond pro 1894.

Stiftung einer hl. Messe am hl. Hcrz-Jesnfest in
Oerlikon 200 —

Stiftung einer ewigen Jahrzcitmesse in Wartau 250 —
Stiftung einer hl. Messe, auf 25 Jahre, durch

Jgf. M. Jos. L. in E., Kt. Lnzern 100 —
550 —

Der Kassier:

I. Diiret, erwählter Propst.

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

1. Für die Sklaven-Mission:
Von Meltau Fr. 43, Erlinsbach 5, Mervelier 10, Corban

5, ArleSheim 15, Reinach 15, Therwil 10, Aesch 15, Ober-
wil 5. 30, Sirnach 30, Mcierskappel 19, Lnzern Antisklave-
rei-Verein 345. 90, Gachnang 5, Deitingen 15, Laufen-
Zwingen 50, 10, Dittingen 6, Homburg 25, Lostorf 15
Pfeffingen 5, WiSlikofen 16, Emmen 22, Buttisholz 17

Zurzach 10.
2. Für P e t e r s p s e n n i g:

Von Balsthal Fr. 7, Ettingen 19. 30, Homburg 25,
Oberligen 25 (nicht 10), Buttisholz 17, Zurzach 10.

3. Für das hl. Land:
Von Homburg Fr. 50, Zurzach 10.
Gilt als Quittung.
Solothurn, den 1. Februar 1894.

Me Bischöfliche Lanzle».

Der lioiieii Dàtliàkâ unà àeii veràrltolien Dràtei'-Heminurien emxtelile ieli
uieiii Dàist-Dêxôt in 76°^

warben rUeksrn uncl Lslins
433 bis 143 em !>i'St 1. von Dr. 6. 45 tin per iVIelvr, in siASlis Dir Uieseti (ìel»riili<:>i sus
loiiisteii )V<)II»ilrli6li DiDri/seriell 8p0xiiD-41ur40ii. Desiiste IDirilliilF.

Lei von Wli2SN Lküilesn tue Soilllilsro, (loilvieto ein. lzsâsutsnâs ?rsissl'mäZSlZrtv.g.
W. UllStbk M^Ilbllâbt àlìkb I S''. ,1 S'7 Is. M HA Dlidrile-Depot,

Zigarren.
Preise ohne Konkurrenz. Letztjähriger Ver-

sandt über 4^2 Millionen.
Bouts.

1999 milde gutbrennende Zigarren Fr. 3. 59
1000 feine „ „ 13. —
1999 hochfeine „ „ „ 16. —
1999 Ormond, gelbe od. blaue Päckli 19.—

Kopfzigarren.
1990 hochfeine 5er Zigarren „ 26. —
1999 echte 7er Zigarren „ 37. —
1999 „ 19er „ „ 46.—

19 KZ. feiner Rauchtabak nur Fr. 3. 59,
4. 39, 6. 89. Jeder Käufer, der für minde-
stens Fr. 15 bestellt, erhält ein großes Oel-
farbendruckbild, welches in einer Kunsthand-
lung 3—5 Fr. kostet, gratis. (H374Q)

Z. Williger, Versandtgeschäft,
41 B 0 s w yl.

Isür Keisttiche.
Ans dem Nachlasse des Hoch!». Herrn

Pfarrer Hochstraßer sel. in Luthern sind
dessen Bücher, darunter die Werke von
Hirscher, Standemnayer, Sailer?c. zu
verkaufe». — Auf Verlangen wird das
Verzeichnis der Bücher zugeschickt von

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

Jür Wezug
von (63°

Wachs-
und Aeanil-KichenîtttM

empfehlen sich bei guter und preiswürdiger
Bedienung

van Bärle ck Wöttner,
Telephon 613 Male!, Fasanenweg 42

Fabrik chem.-techn. Produkte.

Taufregister, Eheregister, Sterberegister
mit oder ohne Einband sind stets vorrätig in der

Buch und Kunstdruckerei Union in Solothurn.
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NckmlD- ». WMüUm! f. M-KWà
Ichs mât Freude.

Ein Gebetbüchlein für die katholische

Schuljugend

von Augustin Durst, Pfarrer.
Mit bischöflicher Approbation.

Mit Chromobild. 24V Seiten. Form. IV,
102X64 inm.

Gebunden in Einband 12Y. Far-
biges Jmit. Leder-Papier ver-
goldet, Goldschnitt. 45 °Dfg.

Gebunden in Einband 124. Jmi-
tation Kalbleder, Papier farbig,
Golddruck und Goldschnitt

40 Z'sg.
Gebnnden in Einband 305. Eng-

lisch Leinwand, Feingoldschmtt
6V

kl« VeilhsttMnllst
und die Deichte der Kinder.

Eine theoretisch-praktische Besprechung

sur Seelsorger.

von Fr. Dom. Kreienbühl,
j)riester der Diöcese Ehur.

Mit Orlicköewisslgnnq des Hochw. Bischofs
von Chur.

116 Seiten. 8°. In gedrucktem
Umschlag brosch. «0 H>sg.

was auf die Borbe-
reitung der Kinder zur Beicht, sowie
auf die Ableguug derselben Bezug
hat, wird einer gründlichen Be-
sprechung unterzogen und dem Seel-
forger mancher gute Wink gegeben.
Wir wünschen, daß diese Schrift,
welche sich als die Frucht fleißigen
Studiums und langjährigen prak-
tischen Wirkens erweist, in den Him-
den aller Geistlichen wäre.
Frankfurt a. M., Anzeiger f. die kathol.

Geistlichkeit Deutschlands, Uo. 4, 1891.

Einband 103.

Mit bischöflicher

Ap^ràtion.

Mit Chromobild.

Kommet zu Jesus.
Katholisches Gebetbüchlein sür die liebe!

Jugend. No. 1376. 36 Seiten mit 3 î

Holzschnitten. Format III.
Gebnnden in Einband 101 A. Farbig!

Papier, Rücken und Decken mit reicher
Goldverzierg. (ohne Futteral) 12

Aas detende M.
Ein Gebets-, Unterrichts- nnd Beicht-

büchlein für die liebe Jugend.
Mit deu am Wine gebräuchlichen Andachten,

von I. L. Brunnr, Pfarrer.

Mit 1 Chromobild. 288 S. Format III, 94X59 nun.
Geb. in Einb. 120. Farbiges Papier mit reicher Gold-

Verzierung, Goldschnitt 40 Z>fg.

Knrz« Inhaltsangabe:
Die notwendigsten Gebete und Lehr-

stücke. — Morgengebet — Abendgebet —
3 Meßandachten — Lateinische Altar-
gebete — Nachmittagsandachten — Ber-
schiedene Gebete — Der hl. Kreuzweg. —
Unterrichtsbiichlein, enth. Unter-
richt von Gott, Kernspriiche, Tagesord-
innig eines braven Kindes. — Beicht-
büchlein, enth. eine Anleitung zur Ber-
ricbtnng der heiligen Beicht, Vom heiligen
Sakrament der Buße, Beichtgebete :c.

Manna der Jugend,
Ein Gebet- und Lehr-Büchlein sür schul-

Pflichtige Knaben nnd Mädchen.

Durchgesehen und bevowortet von

Or- I. F. Knecht, Domkapiwlar zu Äeiburg i. B.

Mit Farbendruckbild nnd 22 Holzschnitten.
240 Seiten. Format V.

Gebunden in Einband 124. Jmit. Kalb-
leder, Papier, Rucken und Decken Gold-
druck, Goldschnitt 50 H>fg.

Gebnnden in Einband 305. Englisch Lein-

wand, geprägt und vergoldet, Feingold-
schnitt «0 H>fg.

Vollständiger Leitfaden für den

Bcichtnnterricht und die Beichte
der Kinder.

Är liatechetcn, Eltern und Rinder.

von Fr. Dom. Kreienbühl,
Seelsorgspriester.

Mit Approbation des hochw. Bischofs von Cliur.

48 Seiten. 16°. In englisch Lein-
wand gebunden 35 H'fg.

Borliegendes Büchlein
bringt die Erfordernisse einer guten
Beicht dem kindlichen Verständnis
sehr nahe; fleißiges Benutzen und
Einprägen der gegebenen Regel»
und Winke wird durchgehends die
Beichten auch der Folgezeit sicher-
stellen.
Stimmen aus Maria Kaach, Jahrgang 18!>l.

Dieses ebenso schön ausge-
stattete Wie durchaus zweckmäßige
Büchlein können wir Eltern nnd
Katecheten nur bestens empfehlen.

Kücher-Markt, Krefeld, Do. 14, 1890.

vie beiende NnWà
Ein Gebet-, Unterrichts- und Beicht-

büchlein für die liebe Jugend

von I, L. ZZrumier, Pfarrer.

kehr- mit EelMitljleiii > Mcr.l»Iîimàii.
für katholische Schulkinder, welche noch

nicht zur heiligen Kommunion gegangen,
von vr. Joh. praxmarer.

Mit MchWäj-r Aooràuoo.

Mit Farbendruckbild. IS8 S. Form. Id,
7LX4K mm.

Gebunden in Einband 103. Leinwandartiges î

Papier, vergoldet, mit Goldschnitt 20 ^fg.

Lehr- n. Gebetbüchlein für fromme
Kinder n. zunächst f. Erstbeichtende,

von Joh. Mng, Pfarrer.

Kit einem ^

192 Seiten. Format III, 94X59 mm.
Geb. in Einbd, 103. Leinwandartiges

Papier, vergold,, Goldschu, 25 H°fg.
Geb, in Einbd, 118. Leiuwandartiges

Papier, gepr,, Goldschnitt 30 H>fg.

240 S. Form, III,
94X59 min.

Gebnnden in Einband 118, Leinwand-
artig geprägt farbig Papier, reich ver-
goldet, Goldschnitt 35

Geb, in Einbd, 402. Schwarz gerippt
Leder, vergold., Goldschnitt 45

VorlgA von Kkniige»-à 0o., >5in8iàln micl Wsîàkut.
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
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