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Decretum
de Sponsalibus et Matrimonio

lussu et Auctoritate Ss. I). N. l'ii Papae X. a. S. Congre-

gatione Concilii edituin.

Ne temere inirentur clandestina coniugia, quae Dei Ec-
clesia iustissimis de causis semper detestata est atque pro-
hibuit, provide cavit Tridentinum Concilium, cap. 1, Sess.

NXlV. de reform, matrim. edicens : «Qui aliter quam praesente
« Parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii
"ücentia et duobus vel tribus testibus matrimonium contra-
"here attentabunt, eos Sancta Synodus ad sie contrahendum
"oninino iubabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et
"ûullos esse decernit.»

Sed cum idem Sacrum Concilium praeeepisset, ut tale
decretum publicaretur in singulis paroeciis, nee vim haberet
"'si iis in loc'is, ubi esset promulgatum ; accidit, ut plura

in quibus publicatio ilia facta non fuit, beneficio triden-
bnae legis caruerint, hodieque careant, et haesitationibus
"tque incommodis veteris disciplinae adbuc obnoxia unmeant.

Verum nec ubi viguit nova lex, sub lata est omnis diffi-
"eltas. Saepe namque gravis exstitit dubitatio in deceruenda
P®rsoua parochi, quo praesente matrimonium sit contrahendum.
®tatuit quidem canonica disciplina, proprium parochum eum
"itelligi debere, cuius in paroecia domicilium sit, aut (juasi-

"ncilium alterutrius contrahentis. Verum quia nonnunquam
do

hficile est iudicare, certo ne constet de quasidomicilio, baud
Pftuca rnatrimonia fuerunt obiecta periculo, no nulla essent:
öiulta quoque, sive inscitia hominum sive fraude, illegitinia
Pforsus atque irrita deprehensa sunt.

Haec dudum deplorata, eo crebrius accidere nostra
"etate videmus, quo facilius ac celerius commeatus cum genti-

etiam disiunctissimis, perficiuntur. Quamobrem sapien-
us viris ac doctissimis visum est expedire, ut mutatio

'qua induceretur in iure circa formant celebrandi connubii.
'"(»lures etiam sacrorurn Autistites omni ex parte terrarum,

P''aesertim e celebrioribus civitatibus, ubi gravior appareret
""cessitas, supplices ad id preces Apostolicae Sedi admoveruut.

Flagitatum simul est ab Episcopis, turn Europae pleris-
que, turn aliarum regionum, ut incommodis occureretur, quae
ex sponsalibus, idest mutais promissionibus futuri matrimonii
privatim initis, derivantur. Docuit enim experientia satis,

quae secum periculaferant eiusmodi spousalia : primum quidem
incitamenta peccaudi causamque cur innexpertae puellae
decipiantur ; poste,a dissidia ac lites inextricablies.

His rerum adiunctis permptus SSraus D. N. Pius PP. X.

pro ea quam gerit omnium Ecclesiarum sollicitudine, cupiens
ad memorata damna et pericula removeuda temperatione
aliqua uti, commissit S. Congregationi Concilii ut de bac re
videret, et quae opportuna aestimaret, Sibi proponeret.

Voiuit etiam votum audire Consilii ad ins canonicum in
unum redigendum constituti, nec non Emorum Cardinalium,
qui pro eodem codice parando speciali commissione delecti

sunt; a quibus, quemadmodum et a S. Congregatioue Con-

cilii, conventus in eum finem saepius habiti sunt. Omnium
autem seutentiis obtentis, SSmus Dominus S. Congregationi
Concilii mandavit, ut decretum ederet quo leges a Se, ex
certa scientia et matura deliberatione probatae, continereutur,
quibus sponsalium et matrimonii disciplina in posterum
regeretur, eoruinque celebratio expedita, certa atque ordinata
lieret.

In executionem itaque Apostolici mandati S. Concilii

Congregatio praeseutibus litteris coustituit atque decernit ea

quae sequuntur.

DE SPONSALIBUS.

I. — Ea tantum spousalia babentur valida et canonicos

sortiuntur eflectus, quae contracta fuerint per scripturam
subsignatam a partibus et vel a parocho, aut a loci Ordi-

nario, vel saltern a duobus testibus.

Quod si utraque vel alterutra pars scribere nesciat, id

in ipsa scriptura adnotetur ; et alius testis addatur, qui cum

parocho, aut loci Ordinario, vel duobus testibus, de quibus

supra, scripturam subsiguet.
II. — Nomiue parochi hie et in sequeutibus articulis

venit non solum qui legitime praeest paroeciae cononice

erectae ; sed in regionibus, ubi paroeciae canonice erectae

uou suut, etiam sacerdos cui in aliquo detiuito territorio cura
animarum legitime commissa est, et parocho aequiparatur ;

et in missionibus, ubi territoria uecdum perlecte divisa suut,
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omnis sacerdos a missionis Moderatore ad animarum curam
in aliqua statione universaliter deputatus.

DE MATRIMONIO.

III. — Ea tantum matriraonia valida sunt, quae contra-
huntur coram parocho vel loci Ordinario vel sacerdote ab

alterutro delegato, et duobus saltern testibus, iuxta tamen

régulas in sequeutibus articulis expressas, et salvia excep-
tionibus quae infra n. VII et VI^I ponuntur.

IV. — Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio
adsistunt,

§ 1. a die tantummodo adeptae possessionis beneficii
vel initi officii, nisi publico decreto nominatim fuerint ex-
communicati vel ab officio suspensi ;

§ 2. intra limites dumtaxat sui territorii : in quo
matrimonii nedum suorum subditorum, sed etiam non sub-

ditorum valide adsistunt ;

§, 3. dummodo invitati ac rogati, et neque vi neque
metu gravi coustriçti requirant excipiantque contrahentium
consensum.

V. — Licite autem adsistunt,

§ 1. constito sibi legitime de libero statu contrahentium,
servatis de iure servandis ;

§ 2. constito insuper de domicilio, vel saltern de menstrua
commoratione alterutrius coutrahentig in loco matrimonii ;

§ 3. quod si deficiat, ut parochus et loci Ordinarius
licite matrimonio adsint, indigent licentia parochi vel Or-

dinarii proprii alterutrius contrahentis, nisi gravis intercédât
nécessitas, quae ab ea excuset.

§ 4. Quoad vagos, extra casum necessitatis parocho ne
liceat eorum matrimoniis adsistere, nisi re ad Ordinarium
vel ad sacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam ad-

sistendi impetraverit,

§ 5. fn quolibet autem casu pro régula habeatur, ut
matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi aliqua
iusta causa excuset.

VI. — Parochus et loci Ordinarius licentiam concédere

possunt alio sacerdoti determinato ac certo, ut matrimoniis
intra limites sui territorii adsistat.

Delegatus autem, ut valide et licite adsistat, servare
tenetur limites mandati, et régulas pro parocho et loci
Ordinario n. IV et V superius statutas.

VII. — Imminente mortis periculo, ubi parochus, vel
loci Ordinarius, vel sacerdos ab alterutro delegatus, haberi

nequeat, ad consulendum conscientiae et (si casus ferat)
legitimationi prolis, matrimonium contrahi valide ac licite
potest coram quolibet sacerdote et duobus testibus.

VIII. — Si contingat ut in aliqua regione parochus loci
vel Ordinarius, aut sacerdos ab eis delegatus, coram quo
matrimonium celebrari queat, haberi non possit, eaque rerum
conditio a mense iam perseveret, matrimonium valide ac

licite iniri potest emisso a sponsis formali consensu coram
duobus testibus.

IX. — § 1. Celebrato matrimonio, parochus, vel qui
eius vices gerit, statim describat in libro matrimoniorum
nomina coniugum ac testium, locum et diem celebrati

matrimonii, atque alia, iuxta modum in libris ritualibus vel
a proprio Ordinario praescriptum ; idque licet alius sacerdos
vel a se vel ab Ordinario delegatus matrimonio adstiterit.

§ 2. Praeterea parochus in libro quoqufe baptizatorum
aduotet, coniugem tali die in sua parochia matrimonium con-

traxisse. Quod si coniux alibi baptizatus fuerit, matrimonii
parochus notitiam initi contractus ad parochum bapti.smi

sive per se, sive per curiam episcopalem transmittal, ut
matrimonium in baptismi librum referatur.

§ 3. Quoties matrimonium ad normam n. Vll aut VIII
contrahitur, sacerdos in priori casu, testes in altero, tenentur
in solidum cum contrahentibus curare, ut inituni coniugium
in praescriptis libris quam primura adnotetur.

X. — Parochi qui heic hactenus praescripta violaveriut,
ab Ordinariis pro modo et gravitate culpae puniantur. Et
insuper si alicuius matrimonio adstiterint contra praescrip-
tum § 2 et 3 num. V, emolumenta stolae sua ne faciant,
sed proprio contrahentium parocho remittant.

XI. — § 1. Statutis superius legibus tenentur omnes
in catholica Ecclesia baptizati et ad earn ex baeresi aut
schismate conversi (licet sive hi, sive illi ab eadem postea

defecerint), quoties inter se sponsalia vel matrimonium ineant.

§ 2. Vigent quoque pro iisdem de quibus supra catho-

licis, si cum acatholicis sive baptizatis, sive non baptizatis,
etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae

religionis vel disparitatis cultus, sponsalia vel matrimonium
contrahunt; nisi pro aliquo particulari loco aut regione
aliter a S. Sede sit statutum.

§ 3. Acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter
se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel
matrimonii foriuam servandam.

Praesens decretum legitime publicatum et prcmulgatum
habeatur per eius transmissionem ad locorum Ordinarios:
et quae in eo disposita sunt ubique vim legis habere inci-,
piant a die solemni Paschae Resurrectionis D. N. I. C.

proximi anni 1908.

Interim vero omnes locorum Ordinarii curent hoc

decretum quamprimum in vulgus edi, et in singulis suarum
dioecesum parochialibus ecclesiis explicari, ut ab omnibus
rite cognoscatur.

Praesentibus valituris de mandato speciali SSm. D. N.

Pii. PP. X, contrariis quibuslibel etiam peculiari mentione

dignis minime obstantibus.

Datum Roinae die 2. mensis Augusti anni 1907.

f VINCENT1US Card. EP. PRAENEST.,
Praefectus.

C. De LAI, Secretarius.

Schellbriefe.
Ueber die immer in neuen Folgen erscheinenden nun

veröffentlichten Schellbriefe werden wir uns später unter
Abdruck der wichtigsten /rnY/sßA äussern. Wege zu deren

Beurteilung haben wir übrigens schon des öftern in der

«Kirchen-Zeitung» angedeutet. Unterdessen mögen sich die

Leser ihr Urteil selbständig unter Vergleichung der Tages-

presse bilden.
Eben erscheint in der Sammlung «Kultur und Katho-

lizismus» ein seAr interessantes Schell-Bild von Prof. D**-

F. Kiefl.
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Die 54. General - Versammlung der
Katholiken Deutschlands in Würzburg,

vom 25. bis 2S). August.

(Forlsetzung.)

Von dein Gebiet der äussern und innern Mission war
mau aut dasjenige des f7ntem'c/i/sH?ese»is gelangt und das-

selbe wurde nun aut seinen verschiedenen Stufen im Lichte
katholischer Weltanschauung betrachtet. Zuerst verbreitete
sich ßr. d/arßn SpaAn, Universitätsprofessor in Strassburg
über /ßHAo/izism«s wnd Z/ocAscAtt/«. Er zeigte sich von
hoher Begeisterung erfüllt für die deutsche Hochschule.
Hochschulen bilden eine Weltanschauung. Sie gewähren
einen Ueberblick über das Ganze der Forschung, daher
trotz vieler ungläubiger Professoren auch die Katholiken
aus denselben Nutzen ziehen und diese Institution unter-
stützen sollen. Dr. Spahn bezeichnet sie als «die edelste
Blüte am Baum mittelalterlichen Strebens nach einheitlicher
Erfassung und Organisation des Weltganzen.» Der Gedanke
ist in keinem andern Lande so vollkommen zur Verwirk-
lichung gelangt wie in Deutschland. Julius Echters Schöpfung
ih Würzburg ist von weittragendster Bedeutung geworden
für die Gegenreformation ; Ludwigs I. Universität zu München
für die Erhebung des katholischen Deutschlands aus dem
Ueberwuchern des Rationalismus. Wir müssen alles auf-
bieten, was gegenüber dem materialistischen Aufgehen in

Einzelforschuug den Geist des Universalismus, den christlich"-
deutschen Geist, au den Hochschulen stärkt; daher ist ent-
schiedene Förderung notwendig der katholisch-theologischen
Fakultäten, welche mancherorts allein noch unsern Stand-

Punkt vertreten, des Görresvereines, des Albertus-Magnus-
Vereins, grösserer literarischer Unternehmungen. Nur Leute,
die eine Weitanschauung haben, werden sich dem öffentlichen
Beben aus innerm Drange widmen, der Politik und sozialen
Betätigung. Mit Recht sagte Hoflner am Katholikentag des

Jahfes 1877: «Ihr hebt die Volksschule nicht, weil die
Universitäten euch entgangen sind.» In der Studentenschaft
zeigt sicli eine grosse Bewegung für* erhöhte geistige Tätig-
keit; dieser muss man entgegenkommen. «Aus der Fülle
und Kraft katholischen Denkens und katholischer Begeisterung
heraus an allem Ringen deutscher Nation uns zu beteiligen
das ist mehr und mehr das Ideal der deutschen Katholiken
geworden.»

Die Stellung des /fa/Ao/im?/ms zur Po/AsscAtJ/e be-
handelte Rektor a. D. ßrüc/t. Mehr und mehr
W'ni gekämpft um die Entscheidung, ob in der Volksschule
ünd durch diese in der Menschheit Christus oder aber das

widerchristliche Element die Herrschaft haben soll; denn
d'e Volksschule ist jene, wo der grösste Teil des Volkes
seine Bildung empfängt. Der Kampf ist entbrannt fast in
allen Kulturländern. Die christliche und unchristliche
Schule gehen auseinander bei der Frage : Wofür wird das
Kind erzogen? Die rein weltliche Schule beschränkt sich
auf die praktischen Ziele des irdischen Lebens; die christ-
üche Schule strebt über diese hinaus einem ewigen Leben

Das Ideal der erstem ist der nirgends existierende
vollkommne Mensch; das Ideal der letztern der mensch-
gewordene Gottessohn Jesus Christus. Als Mittel zum Ziele
Bat die katholische Schule zunächst den Religionsunterricht,

aber der übrige Unterricht unterstützen soll; dann aber

die Erziehung im engern Sinn, die Anleitung zum Gebet
und Sakramentenempfang, die Einführung iu das kirchliche
Leben. Wegen ihres Zieles und ihrer Mittel ist die katho-
lische Schule der Simultanschule vorzuziehen. Von grösster
Wichtigkeit sind sodann katholische Lehrer, und damit diese

in ihrem guten Geist erhalten und gefördert werden, katho-
lische Lehrervereine. Dieselben haben oft mit grossen
Schwierigkeiten zu kämpfen, daher darf sie das katholische
Volk nicht im Stiche lassen, sondern muss dasselbe sie

unterstützen.

Die 1, Resolution in der Abteilung D. «Erziehung und

Unterricht» gibt dem Wunsche Ausdruck, dass die

Katholiken den wissenschaftlichen Studien sich zahlreich

zuwenden, die wissenschaftlichen Unternehmungen dienenden

Gesellschaften kräftig unterstützen und auch die höhern

Studien der Frauen nicht vernachlässigen.
Der entschiedene Wille, der Schule ihren christlichen

Charakter zu wahren und wo immer möglich dieselbe des-

wegen als konfessionelle Schule zu erhalten, klang kräftig
nach in der Gr»erafce/'samm/M»/; ûfes /catfAo&scAen LeArer-
rereiiw in Bayern, besonders in der Rede des Hrn. Dr.
Fa«/AaAer, Universitätsprofessor iu Strassburg. Derselbe
wies auf. die Macht der Zeitströmung hin, die in Frankreich

zur Vernichtung der katholischen Schule geführt hat, in
Deutschland aber an dem christlichen Sinue des Volkes, in

Bayern auch an dem mutigen Widerstand des katholischen
Lehrervereins einen Damm findet. An der Versammlung
nahmen zur grossen Freude der Lehrer die am Katholiken-

tage anwesenden Mitglieder des bayrischen Episkopates,
sowie Vertreter der Kreisregierung und der Stadt Würzburg
teil. In der geschlossenen Versammlung wuiden zwei wich-

tige Fragen erörtert : die Schulaulsicht und die Lehrerbildung.
Aus den Reihen der Lehrer gab sich der deutliche Wunsch

kund, dass neben der geistlichen Schulaufsicht, mit der man

grundsätzlich ganz einverstanden war, auch die Lehrerschaft
selbst in erhöhtem Masse zur Mitwirkung bei der Aufsicht

beigezogen werde. In Bezug auf das System der Lehrer-
bilduug kamen zwei Wege in Vorschlag : Ileaischulvorbildung
oder Präparandenschule mit abgeändertem Lehrplan. Beide

Vorschläge gingen eiuig in der Forderung eines dreijährigen
Semiuarvorkurses, welcher Zutritt zur Universität gewähren
soll. — Erwähnt seien hier auch noch die starkbesuchten,

glänzenden Festversammlungen und Kommerse der ver-
schiedenen katholischen Studentenkorporationen : der färben-

tragenden Verbindungen, der Vereine, der Unitas, der

Rhätia, der Süddeutschen, endlich der akademischen Boni-
fatius- und Piusvereine. Iu der Festrede der letztern klang
das von Dr. Spahn erwähnte Bestreben durch, durch gründ-
liehe soziale Schulung sich für künftige Wirksamkeit auf
diesem Felde tüchtig zu machen.

Der Förderung des Volkswohles durch sozAr/e GerecA-

%/reß und L/eAe wurde an der Würzburger

Versammlung grosse Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist
schon kurz die Rede gewesen von den Arbeiterversamm-

lungeu des Sonntags und den dort zum Ausdruck gelangten

sozia/po/?A'.sc/j«n GWan/ce». Dasselbe Thema kam weiter

zur Behandlung iu der Generalversammlung des katholischen

Volksvereins am Mittwoch, au der 4. geschlossenen General-

Versammlung am Donnerstag, wo die von Dr. Pieper in

Vorschlag gebrachten Resolutionen erörtert und gutgeheissen



384

wurden, nach seiner grundsätzlichen Seite aber hauptsächlich
in der grossen und bedeutungsvollen Rede Gröbers in der
3. öffentlichen Versammlung über /{A/Aö/immws zmrf twW-

scAa/7//c/tes Leöen. Gröber führte folgende Gedanken aus :

Das Christentum lehrt keineswegs, wie die Gegner der

Kirche dieser fälschlich nachsagen, den Welthass und die

Verachtung der irdischen Güter, aber es lehrt die rechte

Ordnung. Die Güter sind für den Menschen Mittel, sein

Lebensziel zu erreichen. Sehr treffend sagt das der hl.

Ignatius am Anfang seines Exerzitienbüchleins. Er wieder-
holt damit selbst nur das Wort des Schöpfers an die ersten
Menschen : Unterwerfet euch die Erde und macht sie euch

dienstbar. «Die irdischen Güter geben dem Menschen die

Befriedigung der in seiner Natur liegenden Bedürfnisse, sie

geben ihm die Möglichkeit, seine Familie zu erhalten und

seinem Nächsten Gutes zu tuu, sie verleihen ihm die Würde
und Unabhängigkeit, die ihm nach dem Willen des Schöpfers
zukommt.» Das Christentum verwirft auch nicht den Reich-

tum, sondern erinnert nur'an die mit denselben verbundeneu

Gefahren und Pflichten. Es warnt vor übertriebener Sorge,

betont aber scharf die Pflicht der Arbeit für alle Menschen :

«Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen». Eine Frömmig-
keit, welche die Berufsgeschäfte stört, sagt der hl. Franz

von Sales, ist keine rechte Frömmigkeit. — Die christliche

Auffassung der Güterordnung für die Gesellschaft geht •aus

von der Einheit des Menschengeschlechtes : alle Menschen

sind Kinder eines Vaters. Die Hülfsbedürttigkeit, mit welcher

jeder Mensçh in die Welt eintritt, die in gewissem Grade

das Leben hindurch bleibt und mit der steigenden Kultur
sich mehrt, bedingt das Gesetz der Solidarität. Die darauf

gegründete Ordnung muss den einzelnen genügende Freiheit,
für die Gesamtheit genügende öffentliche Wohlfahrt sichern.

Aus dem Gesetz der Solidarität gehen zwei Forderungen
hervor : die der Gerechtigkeit und Liebe. Es gibt kein abso-

lutes Recht, jedes ist mit Pflichten verbunden. Auch beim

Eigentumsrecht muss unter Umständen das Interesse des

Einzelnen dem der Gesamtheit weichen. Und da alle mensch-

liehe Gerechtigkeit unvollkommen ist, muss sie ergänzt
werden durch die Liebe mit ihrer Barmherzigkeit und

Opferwilligkeit. — Oas Gesetz der Solidarität verlangt Aus-

gleich zwischen Arb«itgebern und Arbeitern und gerechten
Lohn für jede Arbeit. Diese Ausgleiche und gerechter Lohn

werden sehr gefördert durch Lohntarifverträge, sowie durch

paritätische Arbeitskammern. — Dasselbe Gesetz der Soli-

darität verlangt auch Rücksichtnahme der verschiedenen

Berufsstände auf einander, der Industrie auf die Landwirt-
schalt und umgekehrt. Hiefür bedarf es einmal einer

Organisation der Berufsstände und in diesen Organisationen
bedarf es des reefiten christlichen Geistes, den muss vor
allem die Kirche geben, aber dafür muss sie Freiheit haben

in der Erziehung. Daher ist es ein törichtes Beginnen, der

Kirche die Schule zu entreissen. — Wollen die Katholiken
ihre Aufgaben auf dem wirtschaftlichen Gebiete recht er-
füllen, so müssen sie ihre Stellung behaupten, tüchtig
studieren, besonders auch in technischen Fächern, und sich

die Güter der Erde Untertan machen, aber sich gegen die

Gefahren derselben wattnen.

Eng berühren sich mit diesen Ausführungen Gröbers
die von Brandts und Dr. Pieper in der Generalversammlung
des AaGmriscAen KoZ/csverems. Rnwu/Zs sieht im Volksverein

das hauptsächlichste Mittel, um die christlich-soziale Welt-
anschauung ins Leben einzuführen. Diesem Bestreben ver-
dankt dieser Verein sein gewaltiges Auwachsen: er zählt

gegenwärtig 565,700 Mitglieder. Ueberall, wo er sich ein-

gelebt hat, begegnet man im Volke einer grössern geistigen
Regsamkeit und umfassenderer Teilnahme an den Fort-
schritten der Zeit. Der Volksvereiu bezweckt eben die

Hebung der wirtschaftlichen und geistigen Tüchtigkeit des

Volkes, verbunden mit warmer Wertschätzung des Glaubens.

Nur diese Tüchtigkeit befähigt ein Volk zum Kampf gegen
die dem Glauben abgewandten Mächte und sichert der
christlichen Weltanschauung ihren Einfluss. Das christus-

gläubige Volk sollte deswegen sich noch mehr als bisher

betätigen im Erwerbsleben. Die Menschheit würde nichts

verlieren, sondern vielmehr Grosses gewinnen, wenn die

christliche Weltanschauung wieder, wie ehedem, die erste

Kulturträgerin wäre. Die Kultur würde gesunden uud es

hätten an derselben eine grössere Anzahl Menschen Anteil.
Darum muss das christliche Volk sicli seinen Platz an des

Sonne erkämpfen und dafür darf ihm kein Weg zu weit

sein. Auch Dr. fteper betoute die Wichtigkeit der sozialen

Stellung der Katholiken für die gesamte Kultur, besonders

auch für die religiösen Interessen. Nur durch die volle

Ausnutzung der natürlichen und übernatürlichen Kultur-
kräfte kann die Behauptung widerlegt werden, dass die

christlichen Ideale ein Hemmniss seien für die neuzeitliche

Entwicklung An die «übernatürlichen Kräfte», welche der

ganzen Bewegung für eine christliche Kultur Schwung und

Nachhaltigkeit verleihen, erinnerte in begeisterten Worten

Mgr. der Fürstbischof von Lu<A«r/i, diese Kräfte sind

für ihn sichtbar geworden in der Männerwallfahrt des

Katholikentages zum «Räppele», dem Heiligtum der seligsten

Jungfrau in Franken : es ist der innigste Anschluss an das

Herz unserers Erlösers in der hl. Kommunion und die Liebe

zu Maria, der Gottesmutter. — Soziale Schulung des ge-
samten Volkes und Aufruf desselben zu sozialer Betätigung
ist, wie verschiedene Redner nachdrücklich betont hatten,
die Hauptaufgabe des Volksvereins. Dass an dieser sozialen

Betätigung auch die gebildeten Stände, Priester, Aerzte,

Juristen, sich beteiligen müssen, wies Rechtsanwalt Dr.

Trimborn schlagend nach ; einmal im Interesse ihrer eigenen

Berufstätigkeit sollen sie es tun und dann, weil sie zufolge
ihrer Stellung das Volk nach sich ziehen werden.

Sehr lehrreich war der ,/aAm£encM, den Dr. Pieper
über die 7VtZZ/;ÄeiZ mu/ A/'ôe/ZsmeZ/itu/e rfes FoZ/cswereZ/ts er-

stattete, über die Druckschriften desselben, die sozialen
Kurse und Konferenzen für die verschiedeneu Stände uud

j3erufsgruppen, über Studienzirkel und Auskunftserteilung,
über die sozialwissenschaftliche und apologetische Bibliothek
in München-Gladbach und abgegebene Stipendien für soziale

Ausbildung. Der Berichterstatter bemerkte dazu im all-
gemeinen, dass der Volksverein in all' seinen Bestrebungen

Realpolitik treibe, d. h. die sozialen Verhältnisse studiere,
wie sie durch die gewaltigen Umwälzungen auf dem wirf-
schaftlichen Gebiete in den letzten Jahrzehnten sich gestaltet
haben und täglich sich weiter umgestalten. Er zeichnete

mit einigen sichern Strichen die Bedeutung dieser wirt-
schaftlichen Resolution für den Bauer, den Handwerker, den

kleinen Kaufmann, für Arbeitsvertrag und Lohnverhältnisse,
für die Lebenshaltung und für gesellschaftliche und poli-



tische Ansprüche und eine ganze Reihe weiterer Folgen.
Er schloss mit dem schon oben angeführten Hinweis auf die

Notwendigkeit, dass die Katholiken durch erhöhte Teilnahme
am Erwerbsleben sich einen massgebenden Einfluss bei der
Neuordnung der sozialen Verhältnisse sich erringen. -- Be-
rieht über den Stand des Au//«. Fo/toera/ts in //«//en gab
Professor //ose/// aus Florenz, über die katholische Vereins-
Organisation in /frum der Bischof von Laibach. /•'. S.

Fortsetzung folgt.

Das schweizerische Landesmuseum in Zürich,
ein Spiegelbild der Kultur-Entwicklung der katholischen Kirche

in der Schweiz

von Paul Diebolder, Professor in Zug

l Fortsetzung.)

Im allgemeinen war die mMem/sc/ie /Jau/ctms/, bei der

man, wie wir gesehen haben, breite, massige Wände ver-
wendete, der Entwicklung der Glasmalerei nicht günstig.
Dagegen hat ihr die //«///£ breite Glasflächen zur Verfügung
gestellt,

In /'Vcm/frac/i sind die frühesten Zeugnisse dieses Kunst-
handwerks in Fragmenten aus 6Vu//o/ts-Stcr-il/«rrte und in
der Kathedrale von Le .Wams erhalten geblieben. Schrift-
liehe Aufzeichnungen setzen schon im 9. Jahrhundert ver-
schiedene Kirchen in deu Besitz von einfachen und farbigen
Glasfenstern, und aus dem Jahr 969 überliefert sogar eine
Chronik die Kunde, wonach der neugewählte Erzbischof
Adelbert von Rheims seine Kirche mit Fenstern schmücken
liess, auf denen verschiedene Geschichten gemalt waren
(fenestris diversas continentibus liistorias) ') in Frankreich
sollteu sie zunächst die Tücher ersetzen, womit man die
Fenster verhängte und die Wände schmückte. Daher kann
es nicht befremden, dass sie zuweilen die 7'ea;/t//m«s/ in
ihren dekorativen Momenten nachahmten und so gleichsam
zum ß/as/epp/c/i wurden. Zuweilen sind die Fenster mit
Medaillons' mit deu Symbolen der Evangelisten, den Brust-
bildern der Heiligen, wohl auch von Stiftern etc. geschmückt.

In Dcw/sc/i/ar«/ erblickte man im Glasfenster nicht einen
Ersatz für den Teppich, sondern eine durchsichtige Wand
und selzte darum auf ihr die Darstellung von Heiligen-
gestalten fort, wie sie auch das Innere der Kirche schmückten.
Dabei beguügte man sich mit rein ornamentaler Umrahmung,
wie sie in Plastik und Malerei üblich war, und setzte den
Hintergrund aus farbigen Glasstücken zusammen.

Die ältesten in Deutschland erhalten gebliebenen Glas-
Malereien im /Jörne vom Am//s/w/y/ werden an den Schluss

11. oder Anfang des 12. Jahrhunders gesetzt.*)
Eine weitere Stufe der Glasmalerei wird in den etw-

/<w%en G'/as/ews/er« erkannt, von denen die ältesten in
dei' Kirche von Bonlieu (Departement Creuse) nicht über
dus Jahr 1141 zurückdatieren. Von Frankreich aus hat sich
diese Art der Technik in die Schweiz verbreitet. Solche
Hinster können wir an der bereits genannten herrlichen

D Lehmann 1(13, 1. c. p. 1(53.

]g„ "erberger, Die ältesten Glasgcmttldo von Augsburg. Augsburg
Lehmann, in Mitteilungen der Antiquar. Gesellschaft, Bd.

Bd Iii Abbildungen in Herders Konversationslexikon, 3 Aufl.
(löq.Ji- Lafol zu Glasmalerei: Vgl. Meyer, Konversationslexikon Bd. VII.

J lafcl und Glasmlr. Bild 1.

F«/m'«/£/rc/te in Sitten betrachten. Imitationen derselben

haben wir in Saal IV. des Landesmuseums -bereits besieh-

tigt; sie sind Nachbildungen der BacksleinindustrieA) Selteu

findet sich diese Fensterverglasung in Deutschland, lediglich
tu der Abteikirche von J/an'eMs/m//.®) Kopien davon bietet
das schweizeriche Landesmuseum in den Fenstern der Waffen-

halle.®) Die Linienführung durch die Hleitassung mag schon

früh einem Ersatz der Zeichnung in Blei durch eine ver-
wandte in schwarzer Farbe gerufen und in der Folge zur

Erfindung der Grisaillemalerei geführt haben.

Es liegt scheinbar ein eigentümlicher Widerspruch in

dem Umstand, dass der Orden von Gisterz, dessen Mönche

die «Apostel der Gotik» genannt werden, sich öffentlich als

Gegner der farbigen Glasmalerei erklärte. Aut meine An-

frage gab mir der gegenwärtige Redaktor der «Cistercienser-

Chronik», Hochw. Herr Pater Gregor Müller in Mehrerau,

gebürtig aus Baden, Aargau, in gewohnter freundlicher
Weise folgenden diesbezüglichen AufschlussA) Nach dem

Willen der Ordensstifter sollten sich die Kirchen des Ordens

durch äusserste Einfachheit, ja Armut in der Bauweise, in

Geräten und Gewändern auszeichnen.®) Zudem war der

Zutritt zu diesen Gotteshäusern in den ersten Jahrhunderten
des Ordens allen Laien untersagt, woraus sich erklärt,
warum die Wände dieser Kirchen auch des Gemäldeschmuckes

entbehren, der sonst wesentlich zur Erbauung und Beleh-

rung des Volkes beitrug. Desgleichen wurden auch Glas-

maiereien nicht geduldet. Schon ein Kapitelsbeschluss von

1134 setzte lest: «Vitreae albae fiant, et sine crucibus et

pieturis»®). Im Jahre 1182 erhielt das Verbot folgende
interessante Verschärfung: «Vitreae depictae infra ter-
milium duorum auuorum emendantur ; alioquin ex tunc

' Abbas et Prior et Cellarius omni sexta feria jejunaut in

pane et aqua, douec sint emendatae.') Diesem Verbot trat
1254/55 ein Dekret indirekt entgegen, indem man gestattete,
dass diejenigen Klöster, welche bisher einem andern Orden

angehörten und zum Oistercienserorden übertraten, die ge-
malten Fenster in ihren Kirchen behalten durften.®) Diese

Verbote sind meist beachtet worden; aber es gab Länder,
wo man sich von aussen beeinflussen liess, und in dieser

Hinsicht sind unsere schweizerischen Abteien zuerst zu

nennen. Die Glasgemälde fanden da aber erst Eingang,
als der Orden bereits in Verfall geraten war und wurden

zudem mehr bei Kreuzgängen verwendet, wie das z. B. in

Wettingen®) der Fall war.
In ähnlicher Weise verpflichteten sich im Jahre 1260

auch die FVanz/s/caner, um das Hauptfenster hinter dem

Hochaltar mit Bildern Christi, Mariae, der hl. Franziskus

und Antonius zu schmücken.'®)

*) Biehe die Abbildungen in Lehmann, I. c.

®) Vgl. Goerz, Die Abteikirche von Marienstadt. Wiesbaden 1867, p. 4.

Ausstellungsraum L.

0 Dem Hoch würdigen Herrn Pater spreche ich hiemit für seine

Mitarbeit den besten Hank aus
®) Exordium (Parvum) Cistereionsis Coenobii, c 17.

®) Institute Generalis Gapituli, c. 1134-1154 in Monasticon Cister-

cionso, ecqtio 1892. c. 80 p. 230.

') Statutum Capituli Generalis 1182, bei Maitène. Thes. Anced. IV.
col. 1254.

®) Vitreao albae tantum fiant, exceptis abbatiis quae alterius ordinis
fuerint, quae aliter l'actas tempore suae conversions polernnt retinero
Institutionen Capituli Generalis, Distiuctio I, 1 in Monasticon Cisterc. p. 287.

") Mitteilungen der Antiquar. Goselisch. Zürich, Bd. XIV.
Wackernagel, a. a. 0. p. 41.



Als Ersatz für die Glasgemälde kam für diese Orden
zunächst die eigentliche GmaiZ/ema/era, d. h. die Bemalung
der Fenster grau in grau auf, die namentlich vom Ende des

12. Jahrhunderts an zu einer hohen Blüte gelangte. Hübsche

Beispiele bietet uns das Landesmuseum in der oAmi Eape//e

(Raum XL1X), die allerdings dem 18. Jahrhundert ange-
hören. Sie stammen aus der Kirche von Stadel (Zürich)

Neben der Grisaillemalerei entwickelte sich aber auch

das larbige Teppichfenster, namentlich deshalb, weil das

Ornament als unentbehrliches Füllungsmotiv im Masswerke

und zwischen den Medaillons Verwendung fand.

Mit der Zeit bildete sich in der Schweiz die Sitte, dass

Obrigkeiten solche gemalte Scheiben an Kirchen, an klöster-
liehe Gemeinwesen u. s. w. verschenkten P) Meistens waren
diese Scheiben mit dem Ntartaestra/tpen des betreffenden
Ortes geziert. Sie bieten eine interessante Quelle für das

Studium der Entwicklungsgeschichte der Kautonswappen Pj
Auch Bischöfe, Aebte, dann weltl. Fürsten und andere

vornehme Familien beschenkten die Gotteshäuser mit ihren

Wappenscheiben. Eine herrliche Sammlung solcher Glas-

gemälde bietet unser Laudesmuseum und liefert vorzügliche
Stoffe für heraldische Abhandlungen. Gleichzeitig versetzt
es uns in die Lage, dass wir uns einigermassen einen Begriff
bilden können, zu welch' hoher Blüte die Glasmalerei auf

unserm heimischen Boden der Schweiz gelangt ist.
X.

«Die Stadt Zürich ist von alters har in gemainen der

statt gebüwen und vnkostlich gar schlächt gewäsen», schreibt

Bullinger in seiner Tiguriner-ChronikA)
Tatsächlich hätte man einst weder aus den öffentlichen,

noch privaten, weder aus kirchlichen, noch aus weltlichen
Bauten auf die Macht und den Reichtum der Stadt Zürich
scbliessen können. Das Gleiche gilt auch vom ehrwürdigen
Fraumünsterkloster, dessen Insassen doch meist dem hohen

Adel angehörten.*) Dass es aber im Innern des Klosters
hübsche Räume gab, darüber belehren uns die drei Er««-
münsterammer im Landesmuseum, die der spätgotischen
Bauweise angehören und in einer Zeit entstanden sind, in

welcher das altehrwürdige Stift dem Ende nahe war.®)
Am 15. Januar 1484 wurde StA///ta wo« /ie//e«s/em

(1484—148/) von den Konventfrauen zur Aebtissin gewählt,
die mit ihrer Schwester 6'to7ta von /7e//"ens/«/n einem

württembergischen Grafengeschlechte aus der Gegend von

Geislingen entstammte.") Ihre glücklicherweise kurze Amts-
führung war für das Stift höchst nachteilig. Wegen ver-
schwenderischer Verwaltung der Abtei geriet der Rat der
Stadt Zürich bald in ernste Misshelligkeiten mit ihr, so

dass er 1485 eine neue Wahl erstrebte ; der Tod der
Aebtissin am 11. Mai 1487 machte diesen Streit gegen-
standslosff) (Schiuss folgt.)

') So z. B. hat ühwalden 1579 an das Gotteshans von Einsiedoln,
1581 an die Kirche von Solothnrn Standesschoiben geschenkt (Vgl. Nieder-
berger, Die Entwicklung der Gerichtsverfassung in übwalden, in „Oh-
waldner Geschichtshlütter", 1. lieft; Zürich 1901, p. 87 f.

2) Vgl. Slantr, Wappen der Schweiz. Eidgenossenschaft, im Archiv
des hislor. Vereins Bern, Bd. VI.

®) Manuskript der Kantonsbibliofcliolc Zürich, Ms. G. 44 p. 18.

D Mitteilungen der Antiquar. Gesellschaft Zürich Bd. XXVI, p. 35 f.;
Vgl. Bd. VIII, 1 Teil.

®) Buhn, Die spätgotis'hon Abteigebiiude im Eraumilnater (Mitteilungen
der Antiquar. Gesellschalt Zürich, Bd. XXVI, 3. Hott.)

Mitteilungen, Bd. Vitt, p. 108.

') Mitteilungen, 1, c.

Katechetischer Kurs in Luzern.
Sowtta// t/ert 22. Nep/emAer, HAe/tas 5 U/w : Begrüssung der

Teilnehmer im kath. Vereinshause. — (Vorher Bezug
der Quartiere. — Auskunft darüber im Priesterseminar.)

J/ohtat/ Pen 25. Nep/emAer, Eorat/tat/s 5 U/tr : Eröff'nuugs-

gottesdienst in der Jesuitenkirche. — Nachher Gelegen-
heit zur Lösung der Teilnehmerkarten, Lektionspläne etc.
in der Kantonsschule.

Itfotttap t/en 25. Nep/emAer, Komi/taps 5 U/tr ; 1. Vortrag.
Die andern Vorträge finden um Vall, 2 und 5 Uhr statt.
An den folgenden Tagen beginnt der 1. Vortrag präzis

um Vsff Uhr ; die anderen wie oben.

Um die nötige Zahl von Arbeitstischen herzurichten,
muss das Komitee die pertutte Zahl der Teilnehmer kennen.

Es ist daher notwendig, dass sich auch diejenigen Herren

anmelden, welche nicht in Luzern logieren wollen.
Anmeldefrist bis 19. September bei Hrn. Pfarrer Meyer.

Totentafel.
Eine Lungenentzündung raffte Dienstag, den 3. September,

den hochw. Herrn Pfarrer Emil Genfil von Les Bois im
Berner Jura nach kurzem Krankenlager dahin. Derselbe
hatte noch kurz vorher dem Herz-Jesu-Kongress in Einsiedeln
beigewohnt. Er war ein frommer Priester, der während
der 30 Jahre, die er im Dienste seines Herrn in der Pfarrei
Les Bois zubrachte, um das religiöse Leben daselbst sich
eifrig annahm. Er stand im Alter von 66 Jahren.

Montag Abend wurde auf der Bückkehr von Schüpfheim
nach hl. Kreuz der hochw. P. Florinus Müller 0. Cap. von
einem Schlage gerührt, dem bald der Tod nachfolgte. Seit
sechzehn Jahren war derselbe der treue Wächter der viel-
besuchten Wallfahrtskirche zum hl. Kre.uz, gekannt und ge-
liebt von den Wallfahrern aus dem Lande Entlebuch und
von den zahlreichen geistlichen und weltlichen Kurgästen,
welche hier im Sommer Erholung und Ruhe für Leib und
Seele suchen. Er entstammte dem Laude Glarus (Näiels
war sein Heimatsort) und war geboren den 27. Februar 1844.
Mit 20 Jahren legte er im Orden des hl. Franziskus die
Gelübde ab und wurde am 6. Oktober 1867 Priester. Wir
finden ihn in verschiedenen Klöstern seines Ordens tätig,
so in Wil um die Mitte der 70ger Jahre, dann èinige Zeit
als Professor in Andermatt, später in Sursee und seit 1891

beständig als «Ordinarius» in hl. Kreuz.
Sonntag, den 1. September, verunglückte bei der Heim-

kehr von Emmetlen in der Dunkelheit durch einen Sturz
in den See der hochw. Hr. Konstantin Berlinger von Stans,
Kaplan in Kehrsiten am Bürgenberg, im Alter von 46 Jahren.
Der Verstorbene, beliebt wegen seines freundlichen Wesens,
war geboren am 30. Okt. 1861. Im Juli 1885 wurde er
Priester und versah von 1886 an zwei Jahre die Kaplanei
Wiesenberg, von wo er sodann im Oktober 1888 seinen
Posten in Kehrsiten bezog.

R. I. P.

Kirchen-Chronik.
Kirchliche Ernennungen. Es sind noch mehrere derselben

nachzutragen. Zum Pfarrer nach L/c/i/erts/eip im Toggen-
bürg wurde hochw. Hr. Dr. zh/pMS/ Zö/% ernannt, Rektor der
kathol. Kantonsrealschule, zum Pfarrer von EscAertAacA

(Luzern) Hr. Kaplan Etazens AmAtta/ in Eschoizmatt, zum
Pfarrer vou Marbach ilr. Vikar «AtsepA Eon in Wolhusen,
zum Pfarrer von U/t tertarn; der dortige Kaplan Hr. Era« 2

ron Etitr, zum Pfarrer vou Dere/ter Hr. Vikar AtfArp
in l.elsberg.
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Inländische Mission.

a. Ordentliche Beiträge pro 1907:

Uebertrag laut Nr. 36: Fr. 29,065.-

Kt. Aargau: Wegenstetten, Hauskollokte
K t. I. u zern: Uthusen, Legat von sei. Wwe. A. Hneu-

bühlor-Tsebopp
K t. So loth urn: Lohn, Legat von sei. Jgt'r. Barb,

Schnyder (netto Gebühren)

110.-

305.40

97.—

Fr. 29,577.40

b. Ausserordentliche Beitrügo pro 1907 :

Uehertrnz laut N'r. 36: Fr. 20,410.—

Kt. Genf, Legat von sei. Fräulein Camilla Morganti,
verstorb. zu Conlignon

Luzern, don 10. September 1907.

Fr. 1,60).-
Fr. 22,010.—

Der Kassier : «/. Dwret, Propst.

Wir machen auf die in der „Kirchen-Zeitung" regel-

massig inserierenden Firmen aufmerksam.

Alle in der „Kirchenzeitung" ausgeschriebenen od. rezensierten
Büchor werden prompt geliefert von RÄBFR & Cie., Luzern

Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum:
Ganzjährige Inserate: 10 Cts.
Halb „ „

* : 12 „" Iterleliniigaw «il»e 26 mal.

Vierteljahr. Inserate* : iß Cts.
Einzelne „ 20 „• Beziehungsweise 18 nml.

Jnscratc
Tarir för Rkkramen: Fr. 1. — pro Zeile.

Auf unveränderte Wiederholung und grössere Inserate Raba tt
s/xMestews Z)iö/tsrfa<7 worsens.

Çg)Çg) Wetie SBortrfigc für graiien» nttfr TOütternereine!

3m Geiste der belliaea li$abeib.*-* flebunbcti Jlf. 2.2o. UJllt bifdjäfl. Druderlaubnis.
Wit Dtüttitcfjt auf Dur. 'Pii'bciijaljvljunStit- flubiiäitm top; lieiliiten <£(t|'«l»eflj entftoüben, ift biejes SiucI) «ltrAaus

feine ©elegcnljetts« ober Stages)djrift. (£s f)at jelb|iönbiaen 9Bert alo eine Sammlung oon ©ortrftgen, roelcfje bic jefjt
tut D&vtievftvitnbe llelpuiheu pttitltfe beu 3ft\iue»tfvrt(te beljanbeln uttb |o einen nut'her ï»er Hefjfjrit Itefyenben
®ortrao&|toff abgeben für Hlütfevbevetiie, Staiicitbeveme ic. ttub Samt and) für bic Hau|c[ itbcvljaupt. 3m (öegeuiatj ju
nröfjeren TOcttcn |oll f)ier bem biclbcldiiipifltcn ©eipiitfjcit bau etnfdjiäijtfle MViterlal ilt hnopjrer Statut gebotet) inerben.
3uglci<t bringen mir in (Erinnerung bic Acitprcbiptcit apoIi>aeti|'d(cc uitb |b|ia(ec ïtidjhmu bes P. 3. J5iob»r, O. M. J. :

Sie (ttfti Setipteitcn tmft Die mobeme SBett. ®.bo*""
ToÎm« GhrtDti« nhor hie ORol+9 Sieben »orträge fflt Stiften aller Stänbc. 8". 158 Seiten, »tt. 1.80.

V-If))|))i3 uvea uu. »>»'. »ndfptcfic auf bas gliinjenbftc bcjptorffcn, bitten fie Stoff fflt 'Çrebigten

wötreub bes sangen 3a6res, namcttilid) in Sttelnen. Selbe Samminngen in cfiten ftalifobanb gufammengebunben 4 Mit.

31. fittumaitn'frf)c SudjfjftttMttng 4- ®erleg er bes heil. ülpoftol. S tut) les 4, Sülnteit f. SB.

Mir gelingt's
in 4 Wochen

Äättfer ober ïeitbabtt für leb«
Brt hiefiger ober auswärtiger ©efrfiäftt,
Jöoteie, iUwfionntf, Sanatorien, ©runb=
fliitte, ©üttr unb ©«»(rbebeteiebe offne
»tobifion biätret narffgutoeifen, ba fein
Wgent. Serlangen Sic f»B«nirti»n !8e«
futf) jroerf« !8eficf)ti(jung «nb ffiütfipracbe.
3nfolgc ber, auf mtint Äefte«, in be« ge«
leltnBtn S'i'mgen erlrf)einenben3nierate
bin fietä mit fapitatfreiftigen MtfMtantm
in ffletbittbuag, batfer «norme Stfolge,

S. Kommen, Basel.

tlii*» Laaiiiatgait

Sturer § "Sie., in UUl
Kanton St. Gallen

(Nachfolger von Huber-Meyenberger, Kirchberg)
empfehlen ihre selbstverfertigten und anerkannt preiswürdigen

Kircbenparatnente u. Ucreiasfabac*
wie ancli dio nötigen Stoffe, Zeichnungen, Stickmaterialien

Borten und Fransen für deren Anfertigung.
Ebenso liefern billigst: Kirchliche Gefässe und Metallgeräte, Statuen,
Kirchenteppiche, Kirchenblumen, Altaraufrüstungen für don Monat Mai

etc. etc. I

Mit Offerten, Katalogen tu Mustern stehen kostonlos z. Verfügung.

•SS?

• RÄBER 8t CIE., Buchhandlung, LUZERN.
Soeben orschien:

FR. W. FÖRSTER,
SEXUALETHIK und SEXUALPÄDAGOGIK.
EINE AUSEINANDERSETZUNO MIT DEN MODERNEN.

8*. VXI1 und 92 Solton. Preis Fr. 1.25.
Auf dem Fundament der ohristllehen Ethik, ohne wolcho keine

*»iorung möglich ist, verbreitet sich der durch soine edlen und fein-
jdmrigen pädagogischen Werlte, insbosondore durch seine «Jugendlehro.
bekannte Verfasser in äusserst beherzigenswerten Ausführungen über
«te Frage, wag gegen die sexuelle Verwilderung im Rahmen der heutigen
toJrfturverhältnisso auf pädagogischem Gebiete zu maohen sei, wie Schule
"nd Hans wenigstens elnigormassen den physischen, moralischen und
®"fcialon Gefahren entgegen wirken können, die aus dor mit sexuolien
feixen überladenen Atmoaphäre unserer Zivilisation in die frühreife
to>derno Jugend dringet).

BODENBELÄGE für KIRCHEN
Musgeführt in den bekannten A/a/f/adAer Pfaffen liefern als
SpeiUlitSt in einfachen bis reichsten Mustern

J5T7GAW ./AT/C7/ <6 Co., ßaseL
Referenzen : Stift Maria Klnslodcln, Anstalt Don ilogeo Mnri,

Kloster Mariastein, Marienkirche Hasel, Kirche
h> Franonfold, Emmisliofen Möraohwü, Muolon

ote. et«.
^

Verlangen Sie gratis
reichillustrieriB

die Sic

— schon *on fr. 650 an — bei tins auf Lager finden.

RcichhaÜiqjte Auswahl der besten Marken tn-

und ausländischer renommierter Fabriken. =«

Occasionsinstrumente

Bequeme Ratenzahlungen! j

Keine Haushälterin,
die gern auf vernünftige Weise spart,
wird es unterlassen, ihren Bedarf an
Eingemachtem selber herzustellen.

Als beste Anleitung dazu dient
Anna Huber

Verfasserin der beliebten «Fasten-
küche»

in allen Preislagen :
Die Einmachkunst

HUU«Co.
in

Zürich und Luzern.

Talar-Cingula
grosse Auswahl in Wolle und
Seide, von Fr. 2. 80 an bis 15. — |

per Stück.
in Merinos und I

Tuch von Fr.
2.80 an liefert

Anton Achermann,
Stiftssakristan, Luzern

pur oil
Birette,'

Eine grosse
von

Zu verkaufen :
prächtige

Medaillons.
Verschiedene Serien sind vollständig.
Auf Verlangen werden dieselben aur
Einsicht eingesandt. Kaufsiiebhaber
wollon sich melden boi
S. Mahnig- Kottmann, Ruswil

(Kt. Luzern). II 4263 JUS

Preis 95 Cts.
Zu beziehen bei

Räber & Cie., Buchhandlung,
Luzern.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schupfer Weinmarkt,

Luzern.

Die

Buchdruckerei
si

von

Räber & Cie., Luzern
befindet sich

Filiale Kornmarktgasse.

Lose
für den Kirchenbau Ober-
grund Luzern, sind à 1 Fr.
zu haben bei Räber & Cie.
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Regina Sacratissimi Rosarii
ora pro nobis f Soeben eïfdjtenen

föebnnfeit uitï> §ïMsfprûîfje als 31iifnüpfiittgspttft<?
bei bem betracï)tenben 33etcit bes Ijeiltgen 9tofeti!rcm3es.

butt fitter Arbeit ölrfj'tuelfer. 9)lit lirdjlitfjer Dwcfedattbnis.
9Jiit 15 Jiofeitfratiäbilöent. 8". Ü(J Seiten, (Seb. üüini't 0.G0.

Die (bebauten unb Slusfpriidje finb |cl)r joljlreid) unb Reifen,
bcu Sinn öer ©êîjeimniîfe immer tiefer 311 ergründen unb uor
allem jjrcîtifdje (Éulfdjliiïfe 31s faffen. îlngefiigt i[t eine gicictje
Œrîianmg bes „tHofenfranjes uorç ben peben Stbmergen SKariä".

ferner empfehlen lüir lmferc übrigen befaunten guten ïl o Jett kea n?bücfyer,
uerfafot uon ben PP. Dominifdnevn Ccifes, <Pf(ugbeil, ^ortmans, Sdjeer, Schepers,
Trapp, i'oiüie uiele aubere Schriften unb 3^^eU Wo)eubIiittcv îc. tc.

(îrttt nttöpitljvlidjc« Pei'jetifjmer ffelit graft# jtit 31>te»|fe»t. "

Sctlnntcn Sie und) Sßrobcljefte bes „Uliu'ieii-Pliilta". 8t. gnljrgaitjj..
12 illuitrierte £>eftc ä 82 Seiten nur 9Jîf. 1.20.

Skdsig ber 31. ßaatmattm'f^cit 23ad$aitbütitg, SiHntett.

Institut Santa Maria, Bellinzona
Unter der Direktion der Schwestern von Menzingen.

Prachtvolle freie Lage Neue geräumige. Lokale — Elektrische Beleuchtung
Centraiheizung

fcv empfehlen sieb zur Lieferung von solid lind -t»
Kunstgerecht in ihren eigenen JütelUr gearbeiteten

Paranentett und fabneti
fmttte aiuf; alter MrrI;Itd)im

Hkfallgeräfe, Stallten, Gcppidjcn etc.
zu anerkannt billigen Preisen.

Hitöfnfjrüdje tinta Inge unît jKiiftiljfs-'Seiikuitgen nt Ibtndïcit

Soeben erschien:

Hermann Schell
von

Do Dr. Franz X. Käefl
ordentlicher Professor der Dogmatik
©t® an der Universität Würzburg @$©

Kl. 8®. ca. 10 Druckbogen. Mit Titelgravüre und 2 Textillustratîonen.
In moderner Druckausstattung, kartoniert ca. Mk. 1.50 ord.

Inhaltsverzeichnis: Zum Geleite — Schölls geistiger Entwicklungs-
gang; der philosophische und theologische Ausgangspunkt. —Sbhells
Dogmatik. — Schölls Apologetik und «Christus». — Schells Stellung
zu don modernen apologetischen Methoden. — Schell an der Alma
Julia. — Nachwort.

Der Verfasser, Nachfolger Schells und des h, Erzbisehofs v,
Abert-Bamberg auf dem Würzburger Lehrstuhl der Dogmatik,
wohl einer der besteh Konner der Schell'schen Schriften, betont
in dem Geleitworte seiner Publikation:
' Ich werde Schölls Bild so zeichnen, wie ich es in intimem
Freund es ver kehr innerlich erlebte. Dass diese Blätter dazu
beitragen möchten, in sturmbewegten Zeiten manchen Zweifel
zu lösen, manches Missverständnis aufzuhellen, ist mein,sehnlichster
Wunsch. Es ist dabei selbstverständlich, dass ich der
St e,ll un gn ah me der Kirche gegen über Schell gewissen-
h a f t Re ohnting g e t r a g en h a b ».

Räber & Cie., Luzern,

GEBRUEDER GRÂSSMAYR
Glockengiesserei a

Vorarlberg — FELDKIRCH — Oesterreich £
empfehlen sich zur ®

Un soil! pra Solle (ils tiff]» Mien, g
Mehrjährige Garantie für Haltbarkeit, tadellosen Gass s'

und vollkommen reine Stimmung.
_

g
Alte Glocken werden gewendet und neu montiert mit 3

leichtem Läutesystem. Glockenstühle von Eichenholz oder P
Schmiedeisen.

<9«A-rz'sfezVyloo/eew wu7 eiserner iS7w/7w«ff.

CÛ

Biett eri^ieîten:
On Opfer

der
ficttcMottcn

Der letzte
Tranzisbancr

voit tîcxas

TWmewtor- tm7 <Ste/ctm7ar&fassew, ZeZtrmwraewewMwar.

ifoföenisefc, - 7e«/.se/ie, /ranmrâeAe «»7 erat/Ztsc/te Tfyim«/-
Awrse. J7?<st7r ?to7 G'e.srm;/. ÜTeicAram wtotZ. ifa/era. 77<eo-

refo'scAe ?m7 pra/^isc/te 7u<rse m 7er iT«c7e,
IFascAera, TYrcAew, G77^m, ZetseAwei7ew 7er JFascAe tm7
77/e77er. MraZer7?m,çr 7% 7er 7Wir?m</ 7es 77awsAa77es 7//«7

TtoreMaWrmt?. i'AV/ac/o^i/r.
Für Programme und Auskunft wende man sieh an die DIREKTION.

J Scftriirtcr Sränic&cr, iSiizera I
Besteingerichtetes Massgeschäft und Herrenkleiderfabrik

Soutanen und Soutanellen von
ßjLrfjg«*, Paletots, Pelerlnenmäntel und Havelock von

Schlafröcke von

8- Massarbeit unter Garantie fiir leinen Sitz bei bescheidenen Preisen.

Grossies Stofflager. ~?j£- Muster und Auswahlsendungen bereitwilligst. i|||

Das Pensionat du Père Girard
2. Internat ties leant. Kollegs 8t. Michel

Frelhîirg (Schweiz)
geleitet von den P. P. Franziskanern nimmt die Schüler des Lyzeums,
franz. und deutschen Gymnasiums, der Industrieschule und dos Vorkurses
(zur Erlernung des Französischen) auf. Neues Gebäude mit allem
Komfort; schöne Lage. Massiger Pensionspreis. Prospekte kostenlos
durch den

P. Präfekt.
NB. Knaben, die dem Ordensstand sieh widmen wollen, können

anter günstigen Bedingungen Aufnahme, finden. |

(5e)cl)ki)t!id)c (Erklungen
«ort P. Stöbert Streit, 0. M. J, i m

3c ca. 125 Seiten umfafjenb, 8", mit je 7 Soübilbent, gebunöen
in farbigem Jlalifo mit (öolb« uttö S^inarjbrucf.

X»cv SQevfaffev, her Slongrcgalion ber Oblaten uon ber unbeffccCteit (Smofüngnis
angofjörcnö, gibt in beut „ßctjtcn stau er" ein Wilb uon bcu 3ti[tanben tu
Texas uaef) ber Gäfularifntiou ber einft |o blUbcttbcu 3nbfanerml|fioneh. IStttit «rf|te
Wulh«eejHI(Iittuu
Hl „(£iit JPrifor tu'f Buftciifuttsu" fpicll in ber 5cit bev leljfcu Utufllähbc
Is itt Hfvlhn. Bisher einthu' hlrinrrr Betriff iiber bic|c Buroihto« holt
|d Uallpli 'cf^cr 6 et ff, hott fitmtt bcfciltplctt Bli|'|Utnäc bfffaßt, parhfttbIi unb (rtrfji VerRSnblltfj ar)'t(|rirbeit. —: HjihfjH nftlnrlt. — •

SI. fittumautt'i^c Sudj^flitîDfettg, ®iitmeit i. SB.

Tausende zaverdienenl

Wirklich rocllo Angebots verkäuflicher
hiesiger und auswärtiger Geschäfte,
Hotels, Pensionate, Sanatorien, Go-
werbebetriebo, Grundstücko, Güter,Villen u. Tellhabergesuche jodor e\rthnden feto in meiner reichhaltigen Of-
lortonnste, die jedermann bei näherer
Angabe dos Wunschos vollkommen
kostenlos zusende. Bin kein Anent,uehme von keiner Seite Provision«
S. Kommen

Basel

Gouverlmil Firma liefern
Räber & Cie., Luzern.

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz 10 — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bänkfach
einschlagenden Geschäfte.

lüeiftrauch
in Körhern,. feinkörnig pulve-
risiert, fein präpariert, per Ko.
zu Fr. 3, — bis Fr. 8.— empfiehlt

Anton Achermann,
Stiftssalcristan Luzern.

Die

CreSiîanstalî in tarn
empfiehlt

sich für alle Bankgeschäfte unter Zu-
sich orong couluntor Bedingungen.


	

