
XL VI.

Schkuss-'Arotokotl
über die int Jahre 1894 in der

Lavanter Diöcese abgehaltenen Pastoral-Conferenzen.

A .

Lösung der pastoral - Conferenz -Fragen.
C 2 Ir . 3 2 3 . I .  L . i r t i )  f. "21er. 2.>f. f. t>. L a v a n t .  A iö c . v .  10. L c l n \  1 8 9 4 .)

I. Uastaral - Coaferen; - Frage.
D ie  V erehrung  der heiligen B i ld e r  ist nicht bloß zulässig, sondern sehr

nützlich und zweckdienlich zur B e leh rung  und E rb a u u n g .  Welche liturgische V o r 
schriften sind hinsichtlich der V erehrung  der R e l iqu ien  und der heiligen B i ld e r  
zu beobachten?

Ü ber die V ereh rung  und A n ru fu n g  der H eiligen hat sich die Kirche im hochheiligen C oncil von 
T r ie n t in  der X X I I .  S ess. c. I I I .  und  in  der X X V . S ess. „ D e  in v o c a tio n e , v e n e ra tio n e  e t  re liq u iis  
s a n c to ru m , e t  s a c r is  im a g in ib u s “ lehrüm tlich ausgesprochen. D ie  einschlägigen P a ssu s  w erden ini V erlau fe  der 
A bhandlung  an g efü h rt.

1. Die ersten Spuren der Uerehrung der Heiligen nnd ihrer Reliquien.

A u f die dogmatische B eg rü n d u n g  der Lehre der heiligen katholische» Kirche kann h ier nicht
eingegangen w erden. E s  möge genügen, ans d as  M a r ty r iu m  des hl. I g n a t iu s  von A ntiochia h in 
gewiesen zu haben. Nach seinem aut 2 0 . D ecem ber 107  erfolgten Tode w urden  die übriggebliebenen härteren  
G ebeine des hl. M ä r ty re r s  von den C hristen  im  römischen A m phitheater zusamm engelesen und  von seinen 
B eg le ite rn  nach A ntiochia znrückgebracht,iu L eintüchern beigesetzt und  a ls  ein höchst kostbarer Schatz angesehen ; 
auch w urde, wie der hl. C hrysostvm us durch seine Lobrede au f S t .  I g n a t iu s  bezeugt, der T odestag  des heiligen 
M ä r ty re r s  in der antiochenischen Kirche alle J a h re  festlich begangen.

Nach dem u n te r dem P ro co n su l S ta t iu s  Q u a d ra tu s  erfolgten M ä rty re r to d e  des Hl. P o ly c a rp u s ,
2 6 . M ä rz  1 6 7 , baten  die C hristen  seinen Leichnam wegnehmen zu dürfen . I h r  F e ind  N ice tas rieth  jedoch 
dem P ro co n su l dieses zu verw eigern, w eil sonst die C hristen g a r den G ekreuzigten verlassen und  diesen zu 
verehren an fangen  könnten. E s  w urde  n u n  der Leichnam v e rb ran n t, u n d  die C hristen konnten n u r  die Asche 
u n d  einige größere Gebeine sam m eln, welche sie a ls  kostbare Überreste verehrten nnd a n  geziemender S te lle
beisetzten. Auch feierten sie fo r tan  in  S m y rn a  die n a ta l i t ia ,  den T o d estag  des Hl. P o ly c a rp u s .
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Ä. Die römischen Katakomben a is  Zeugen für das koke A lter der Heiligenverehrnng.
In sb eso n d ere  legt R o m  m it seinen Katakomben d a fü r Z e u g n is  ab, dass m an  in  der katholischen 

Kirche seit jeher die H eiligen  verehrte und  ihre irdischen Ü berreste m it a lle r A uszeichnung behandelte. I n  
diesen w eithin  ausgedehnten  unterirdischen G rabkam m ern  finden m ir in V erb indung  m it biblischen D arste llungen  
sehr häufig  O ra n te n , d. h. aufrechtstehende F ig u re n  m it erhobenen H änden  m tb zum  H im m el gewendeten A ugen ; in  
vielen F ü llen  nehm e» sie den M itte lp u n k t ein, und zu beiden S e ite n  g ruppieren  sich die betreffenden biblischen 
D arste llun g en  in  größerer oder geringerer A nzah l. I h r e  B edeu tung  a ls  betende G estalten  ist einleuchtend: 
ru fen  u n s  die umgebenden B ild e r die B itte n  in s  G edächtnis, die der P rie s te r  am  G rab e  gesprochen ha t, so 
vergegenw ärtig t u n s  die O ra n te  die S eele  des V ersto rbenen, wie sie um  H ilfe und  F ü rb it te  flehend sich an  
den Besucher des G ra b e s  w endet. Gehen w ir  e inm al a u f die Absicht der christlichen K ünstle r ein und  lesen 
w ir  die geheim nisvolle B ilderschrift eines A rcosolium s oder eines S ark op h ag es, so finden w ir folgendes herrliche 
G ebet im  B ilde  dargeste llt: „ W i e  d u ,  o G o t t ,  d e n  N o e  a u s  d e r  S i n t f l u t ,  d e n  I s a a k  v o n  d e m  
O  p s e r  t o d e u n d  a u s  d e r  H a n d  d e s  A  b r  a  h a  m , d i e K  i n  d e r  J  s r  a  e l s  a  n s  d e r  G  e w  a l t 
d e s  K ö n i g s  d e r  Ä g y p t e r ,  d e n  D a n i e l  a u s  d e r  L ö w e n  g r ü b e ,  d i e  d r e i  J ü n g l i n g e  a u s  
d e m F e u e r o f e u , d i e S u s a n u a  n o n  d e r  f a l s c h e n  A n k l a g e ,  d e n  A  p o st e l  P e t r u s  a u s  
d e n  B a n d e n  b e f r e i t  h a f t , so b e f r e i e  d i e  S e e l e  d e s  V e r s t o r b e n e n  v o r  d e n  F  a  l  l st r  i ck e n  
d e s  T  e n  s e l s  n n d d e r  Q  u  a  l d e r  H ö l l e ;  d e n n  s i e h e ,  e s !  st j o  d e i n  G e s c h ö p f !  E r  h a t  
g e g l a u b t ,  d a s s  d u  g e b o r e n  b i st a  u  s  M  a  r  i a d e r  J  u  n  g s r  a  u , d a  s s  b it g e l i t t e n  h a ft u n t e r  
P o n t i u s  P i l a t u s ,  d a s s  d u  g e s t o r b e n  u n d  a u f e r s t a n d e n  b i s t  v o n  d e n  T o b t e n ; e r  h a t  a u s  d i c h  
s e i n e  g a n z e  H o f f n u n g  g e s e t z t ,  w e i l  d u  so v i e l e  W u n d e r  g e w i r k t  h a s t :  z u  K a n a ,  a u  d e n  
G i c h t b r ü c h i g e n ,  u n d  s e l b s t  d i e  T o b t e n  w i e d e r  z u m  L e b e »  e r w e c k t  h a s t . "

3. Die alle»» Todtenofftcie»» zeuge»» gleichfalls fü r  die Uerekrnng der Heilige»».

D ie  w underbare  H arm on ie  zwischen dem m an n igfa ltig en  B ildw erk  und  der O ra n te , die sich nach 
dieser E rklärnngsw eise  herausste llt, bietet u n s  G ew äh r, dass w ir den richtigen Schlüssel zum  V erständnisse der 
geheim nisvollen B ilderschrift gefunden h a b e n ; es kommt aber noch eine herrliche B estä tig u n g  von seiten der 
Todtenofficien u n d  der M o n u m en te  selbst h inzu. A n  einem A rcosolinm  in  der Katakombe der hl. C y riaca  
sehen w ir  die O ra n te  in m itten  zweier M ä n n e r  stehen, welche V orhänge  hinw egheben, dam it die O ra n te  ein- 
gehen könne, (B u lle tin o  d i A rch . D e R o ss i, 1 8 6 3 . ]>. 7 6 ). „D ie  T h o re  des himmlischen Je ru sa le m s  mögest
du  offen fin d en " , heißt es in dem S a c ra m e n ta r iu m  G e la s ia n u m . (L itu rg ia  R o m a n a . V en e tiis  1 7 4 8 , to n i.
1. p . 7 4 8  e t 7 4 9 ) . „C h ris tu s  möge dich a u sru h e n  lassen in  dem L ande der Lebendigen und  die T h o re  des 
P a ra d ie ses  o ffnen". (G o ar, E u c h o lo g iu m  siv e  R itu a le  G ra e c o ru m , V en e tiis  1 7 3 0 , p . 3 4 0 ) . „ D ie  S eele  
deines D ie n e rs  möge ru h en  in  den W oh nungen  der G erechten". „N im m  au f, o .Herr, die S eele  deines D ien e rs , 
der zu d ir zurückkehrt und  a u s  Ä gyptens L an d  zu d ir kommt. S e n d e  deine heiligen E ngel ih r entgegen und 
zeige ih r den W eg der Gerechtigkeit. O effne ih r d a s  T h o r der Gerechtigkeit und  halte  fern  von ih r die F ü rs te n  der 
F in s te rn is " . (O ra tio  p o s t o b itu m  h o m in is , S a c ra m . G e las i! , n . 9 1 , a p . M u ra to ri L i t .  R om . to m . I. p . 7 4 8 ) . I n  
D o m itilla  sehen w ir  a u f der M a u e r , die ein A rcosolinm  verschließt, folgendes B i ld :  D ie  verstorbene V ene
ra n d a  steht a ls  O ra n te  da , den S chleier a u f dem H aup te , neben ih r zu r Linken die M ä r ty r in  P e tro n e l la ; sie 
ist im  H auskleide, ohne S chle ier, und  ladet durch die B ew egung  ih rer Rechten die V eneranda  e in , in s  P a ra d ie s  
einzutreten . (B u lle tin o  d i A rc h e o lo g ia , D e  R o ssi, ta v . 1.) K an n  m an  sich eine schönere W iedergabe des
„ S u b v e n ite  S a n c ti  D e i“ —  „K om m et zu H ilfe ih r  H eiligen G o ttes"  denken?

I m  O s tr ia n u m , in  der N ahe der Capelle, „u b i P e tru s  p rim u m  s e d e b a t erblicken w ir  eine I n 
schrift m it folgender D a rs te llu n g : die O ra n te  steht, zwischen zwei M ä n n e rn , von denen der zu r Linken eine 
brennende Lam pe in  der H and  trä g t. D e  R o ssi erk lärt dieses Licht a ls  d a s  ewige Licht, a l s  C h ris tu s . E r  
stützt diese E rk lä ru n g  a u f ein Gesicht, d a s  in  den M ä rty re ra c te n  des M o n ta n u s  und  L u c iu s  erzählt w i r d ; es 
heißt d o r t : „ R e n u s , der bei u n s  w a r, sah im  T ra u m e , wie die einzelnen vorgeführt w u rd e n : jedem w urde 
eine Lam pe v o rg e trag en ; jene, denen keine Lam pe vo rgetragen  w urde, giengen auch nicht vor. U nd  da w ir 
m it unserer Lam pe vorangiengcn , erwachte er. U nd wie er u n s  dies erzählte, freu ten  w ir  u n s  im  V e rtra u e n ,
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dass w ir  m it C h ris tu s  w andeln , welcher ist eine Leuchte unseren F ü ß e n , und d as  W a rt , näm lich G o tte s" . 
(R u in a r t , A c ta  s in c e ra , p . 2 3 1 . D e R o ssi, B u lle t. P a r is  1 8 8 0 , p. 72). Schließlich wollen w ir  noch eines 
U m standes E rw ä h n u n g  th u n ; m an  bemerkt nämlich öfters , daß  die O ra n te n  m it reichverzierten G ew ändern  
bekleidet sind, so z. B . die großen O ra n te n  in  S a tu r n in u s  (D a rr , ta v o la  73 . 1), die O ra n te n  l l a r i a s ,  T h o -  
te c n u s  und  N o n n o sa  in  der Ja n u a riu s-K a ta k o m b e  zu N eapel (D a rr . ta v . 1 0 1 . 2 ), u n d  die B e ssu la  und  
B e lu c ia  a u f G rabsteinen  des L a te ra n -M u se u m s ; auch diese Eigenthüinlichkeit findet ihre E rk lä ru n g  in  den 
alten  G ebe ten : . . . und  du  mögest ihn versetzen u n te r die S ch aaren  deiner H eiligen und  befehlen, dass er 
bekleidet m it dem G ew ände der Unsterblichkeit sich erfreue der Herrlichkeit des P a ra d ie se s " . (S aev am . G re g o r , 
a p . M u ra to ri o p . cit. to n i. I I . >>. 2 1 5 ) . „N im m  au f, o H err, die S eele  deines D ien e rs , die zu d ir znrück- 
ehrt, und  bekleide sie m it himmlischem G ew ände."  (S a c ra m . G re g o r, a p . M u ra to ri, p. 7 1 7 ).

4. Fürbitte,tdc Oranten.

D ie  O ra n te n  sind, wie gesagt w orden, symbolische D arste llun g en  der S e e le n  der V erstorbenen, wie 
sie um  H ilfe und B eistand  flehend sich a n  den Besucher des G ra b e s  wenden. Diese B edeutung  haben die 
O ra n te n  in  der R e g e l; einige bilden eine A usn ah m e, die aber a u f d a s  klarste die R egel bestätig t. E s  finden 
sich einige, die u n s  die B ild e r von M ä rty re rn  vergegenw ärtigen , z. B . die hl. C äeilia  in  ih re r G r u f t ;  Abdo 
u n d  S e n n e , M ilch  und B ic e n tiu s  a n  dem S arkophage in  P o n t i a n u s ; die heiligen D io n y sas , Zoe E lio d o ra , 
N em esins und  P ro c o p in s  in S o te r i s ;  J a n u a r iu s  in  seiner Katakombe zu N eapel. Diese glorreichen M ä r ty re r  be
dürfen  unseres G ebetes n ich t; sie genießen bereits den w ohlverdienten Lohn im  H im m el. W ie ist n u n  ihre 
betende S te llu n g  zu verstehen? A ls  fü r  sich um  H ilfe flehend kann m an sie nicht auffassen, sondern a ls  um  
H ilfe  fü r  u n s  bittend. D ie  heiligen B lu tzeugen , die M itg lied e r der trium ph ierenden  Kirche, b itten fü r  u n s , die 
sie au f E rden  im  K am pfe m it dem Bösen u n d  der W elt znrückgelassen haben. Diese E rk lä ru n g  findet durch 
die M o n u m en te  eine herrliche B estä tig u n g . K eine dieser O ra n te n  kommt näm lich in V erb ind u n g  m it obigen 
biblischen D arste llun g en  vor, vielm ehr in  einer U m gebung, welche die Herrlichkeit des P a rad ie ses  nicht u n 
deutlich erkennen lä ß t. D ie  hl. C äeilia  steht in  herrlichem , m it Edelsteinen reich besetztem G ew ände inm itten  
von B lu m e n ;  biblische S cen en  fehlen. E in  gleiches beobachten w ir bei den fü n f heiligen D ion y sas , N em esins, 
P ro e o p iu s , E liod o ra  und  Z oe, die A lle, wie die In sch riften  sagen, „ in  p a c e “ sind. B la ttw erk  und  B lu m en , 
zwischen denen m untere V ögelein um herfliegen, umgeben die B lu tzeugen  ; au f dem R an d e  g roßer S chalen  sitzen 
V ögelein und trinken m it B ehagen  d a r a u s : A lles eine V ersinnb ildung  der F reu d en , deren die H eiligen im  
P arad iese  theilhaftig geworden sind. D ie  heiligen M ä r ty re r  Abdo und  S e n n e  nebst M ilch  u n d  B ic e n tiu s  finden 
w ir  ans ihrem  Sarkophage in  P o n t ia n u s  nicht inm itten  biblischer D arste llu n g en , sondern von B lu m en  umgeben 
abgeb ildet; oben in  der Höhe ist C h ris tu s  sichtbar, der beiden die verdiente K rone anfsetzt. E in  Gleiches beob
achten w ir ans dem Deckengemälde in  der Katakombe der H eiligen P e t r u s  lind M a rc e l l in u s ; do rt ist C h ris tu s  
thronend  zwischen P e tr u s  und  P a u lu s ,  ferner P e tr u s ,  M a rc e llin n s , G o rg o n iu s  und  T ib u r t iu s  zu beiden 
S e ite n  des L am m es, d as  a u f dem Felsen steht, dem vier F lüsse en tspringen , abgebildet; G ilirlan d en  deuten 
die Herrlichkeit des P a ra d ie ses  an . A uf allen diesen B ild e rn  fehlen also die biblischen D arste llu n g en , weil eben 
die M ä r ty re r  sich nicht um  H ilfe flehend a n  den Besucher des G ra b e s  w e n d e n ; sie sind vielm ehr a ls  F ü rb it te r  
im  Genüsse der ewigen Seligkeit dargestellt.

Z w ei Classe» von O ra n te n  haben w ir  also gefunden: S olche, welche inm itten  biblischer D a rs te l
lungen (die V erkörperung der B itte n  des P rie s te rs  am  G rab e) stehend den Besucher des G ra b e s  um  sein Gebet 
anflehen, und  solche, die in  einer U m gebung, welche die F reu d en  des P a ra d ie ses  ausdrückt, fü r u n s  zu G o tt 
flehen; ein E rg eb n is , dessen dogmengeschichtliche B edeu tung  sofort in  die A ugen sp ring t. D e r  Gräberschmnck 
der Katakomben ist offenbar au f zwei D ogm en g eg rü n d e t: A ns die Lehre, dass w ir  fü r  die V erstorbenen  beten 
sollen und  dass die H eiligen unsere Fürsprecher sind bei G o tt dem H e rrn . D ie  vergilbten G em älde der K a ta 
komben sind eine fü r  jederm ann  verständliche I l lu s tra t io n  der tridentinischen L e h re : „ sa n c to s  u n a  cu m  C h ris to  
re g n a n te s  o ra tio n e s  su a s  p ro  h o m in ib u s  D eo  ofl'orre, b o nu m  a tq u e  u tile  e sse  su p p lic ite r  eos in v o c a re , c t 
ob  b en e fic ia  im p e tra n d a  a  D eo  p e r  F il iu m  e ju s , J e s u m  C h ris tu m  D o m in u m  n o s tru m , q u i so lu s  n o s te r

l*
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re d e m p to r  e t  s a lv a to r  e s t, a d  eo ru m  o ra tio n e s  opem  a u x iliu m q u e  c o n fu g e re “ . S ess . X X V . (C on fer 
L ic ll. D ie  D arste llun g en  au f ben K unstdeukm älern in  ben Katakomben, F re ib u rg , 1 8 8 7 , achtes C apite!.)

5 .  Z i l l i i j Z i g k e i l  d e r  H i l d e r  d e r  H e i l i g e » .

E s  is t  also in  ber T h a t , wie b a s  hochheilige C oncil von T r ie n t  lehrt, ein „ u s u s  c a th o lic a e  e t  
a p o s to lic a e  e c c le s iae  a  p rim a e v is  C h r is tia n a e  re lig io n is  te m p o rib u s  re c e p tu s “ , bass m an die H eiligen n n rn ft 
u n b  ihre R eliqu ien  in  E h ren  Hält. A ber auch die Lehre ber Kirche hinsichtlich ber religiösen B ild e r findet in 
ben Katakomben ihre B estä tig u n g  unb sind dieselben ein klarer Beleg d a fü r, „ im a g in e s  C h ris ti, d e ip a ra e  
V irg in is  e t  a lio ru m  sa n c to ru m  in te m p lis  p ra e se r tim  h a b e n d a s  c t  re tin e n d a s , c isq u e  d e b itu m  h o no rem  
e t v e n e ra tio n e m  im p e r tie n d a m  esse , q u o n ia m  h o n o s , q u i e is e x h ib e tu r , re fe r tu r  a d  p ro to ty p a .“ S e ss . X X V .

6. Cultus hyperduliae.

D e r bogniengeschichtliche B ew eis fü r  den apostolischen U rsp run g  des c u ltu s  h y p e rd u lia e , welchen 
w ir  M a r iä  der K önig in  a lle r E ngel unb  H eiligen erweisen, ist um  so leichter zu fü h ren , w eil schon die hl. 
E vangelien  selbst Hiefür a ls  Zeugnisse an gefü hrt w erden können.

A ls  die F ü lle  der Z eiten  gekommen w a r, sandte G o tt den E n g e l G abrie l zu ber J u n g f r a u  M a r ia .  
U nb der E ngel t r a t  zu ih r  herein unb  sprach: G egrü ße t seist bu , voll ber G n a d e n ! D e r  H e rr  ist m it d ir,
bu bist gebenedeit u n te r den W eibern . — W en n  G o tt im  alten  B u n d e  m it ben P a tr ia rc h e n , m it M o ses u n d  
den P ro p he ten  redete, w enn er ihnen A ufträg e  gab, so hat er sie nie vorher g e g rü ß t; selbst a ls  ber E ngel zu 
Z a ch a ria s  gesandt w urde, um  die G eb u rt des V o rlä u fe rs  C hristi zu m elden, entbot er keinen G ru fi. „F ürch te  
dich nicht, Z a c h a r ia s !" so begann seine Rebe. B e i M a r ia  macht G o tt eine A usnahm e. I h r  sendet er einen 
G r u f i : einen G ru ß , der wie O rig en es bemerkt, allein  fü r  M a r ia  aufbehalten w a r ; denn w enn M a r ia  gewusst 
hä tte , dass schon jem and anderer so gegrüßt w orden sei —  sie kannte näm lich durch tägliche B etrach tung  die 
W eissagungen  der P ro p h e ten  —  so w äre  sie über diesen G ru fi a ls  über einen frem den nicht erschrocken. 
(O rig . I lo rn . V I. in L u c .) M a r in  w ird  also einer Ehrenbezeugung von G o tt w ert erachtet, die sie m it keinem 
M enschen theilt. D ie  E h re , die u n s  ein G ru fi b rin g t, ist um  so g rößer, je höher die P e rso n  steht, die u n s  
g rü ß t. G o tt der H e rr  der Heerschaaren, ber d re im al heilige G o tt, sendet durch E n g e lsm u n d  diesen G ru fi a n  
die J u n g f r a u  M a r i a ! I n  ih rer D em n th  unb H erzenseinfalt konnte sie sich nicht denken, daß dieser G ru fi ih r 
g e lte ; sie konnte nicht verstehen, wodurch sie einer solchen E hre  w ert sei. Nachdem sie vom E ngel Aufschluss 
erh a lten , dass sie die M u t te r  des S o h n e s  G o tte s  w erden solle, da sprach sie die W orte , welche zn hören alle 
Gerechten des a lten  B u n d e s  sich so sehr gesehnt ha tten , jene W orte , welche einer neuen W elt d a s  D ase in  ver
leihen so llte n : „S ieh e , ich b in  eine M a g d  des H e rrn , m ir  geschehe nach deinem  W o rt."

7 .  D i e  H y p e r - i i l i e  v a n  d e n  G v a i r - e U s t e r »  b e z e n g t .

D ie  V ereh ru n g  M a r ie n s  ist also göttlichen U rsp run g es. G o tt der H e rr  h a t ein B eispiel gegeben, 
wie die allerseligste J u n g f r a u  M a r ia  verehrt w erden  solle. A lsb a ld  fand  dieses B eispiel N achahm ung  von 
seiten der M enschen. Nachdem  der E ngel die begnadigte J u n g f r a u  verlassen h a tte , machte sie sich au f u n d  gieng 
in s  G ebirge zn ih re r V erw and ten  E lisa b e th ; der E vangelist L n eas erzählt u n s  dies a lfo :  „U nd  sie kam in
d a s  H a n s  des Z ach a ria s  und  g rü ß te  E lisabeth . U nd es geschah, a ls  E lisabeth  den G ru ß  hörte, hüpfte d as  
K ind  in  ihrem  Schöße. U nb E lisabeth  w ard  vom heiligen G eiste e rfü llt, unb  m it la u te r  S tim m e  rief sie und 
sp rach : Gebenedeit bist bu  u n te r den W eibern , unb  gebenedeit ist die F ru ch t deines Leibes! U nd w oher kommt 
m ir  d as , dass die M u t te r  m eines H e rrn  zu m ir kom m t? S e lig  bist bu , die bu geglaubt h ast; denn es w ird  
vollendet w erden, w a s  d ir  vom H e rrn  gesagt w orden ist." (L u c . 1 , 4 0 — 4 5 ). W a s  m ag die dem üthige J u n g 
fra u  von N azare th  gedacht haben, a ls  sie sah, daß  ih r G eheim nis, dass ihre hohe W ü rb e , M u tte r  des H e rrn



zu fein , beit M enschen bereits bekannt ist, sie, die bei dem G ru ß e  des E n g e ls  im stillen K äm m erlein  erschrocken 
is t?  D o r t , wo sie m it dem E ngel allein  w a r, sprach sie n u r :  „S ieh e , ich bin eine M a g d  des H e rrn , m ir ge
schehe nach deinem W o r te ;"  aber jetzt, wo G o ttes  E rb a rm en  offenkundig geworden ist, wo bekannt geworden,
welch' g roßes W u n d er G o tt an  ih r gewirkt hat, da ga lt es, G o tt, dem H e rrn , die E h re  zu geben! S ie  schaute, 
vom heiligen Geiste erleuchtet, die ganze P ra c h t und  Herrlichkeit und A uszeichnung, die G o tt Über sie ansge- 
gossen, eine Herrlichkeit, welche die der B nn deslad e  w eit ü b errag t, m it der die des G esäßes m it M a n n a  nicht 
verglichen w erden kann, von der der Tem pel in  Je ru sa lem  n u r  ein schwaches V orb ild  w a r ;  sie schaute auch 
in die Z u k un ft und erkannte, w as  d as  h e iß t: „ D u  bist gebenedeit u n te r den W eibern  !" U nd von heiliger B e 
geisterung ergriffe» , stim m t sie jenen herrlichen Lobgesang an , der da la u te t :  „Hoch preiset meine S eele  den
H e rrn , und  m ein Geist frohlockt in G o tt, m einem  H eile. D e n n  er h a t herabgesehen au f die N iedrigkeit seiner 
M a g d ; denn siehe, von n u n  an  w erden selig mich preise» alle Geschlechter; denn G ro ß es hat an  m ir gethan 
der M ächtige, und dessen N am e heilig ist." (L u c . 1. 4 b — 5 0 ).

S o  prophezeite die allerseligste J u n g f r a u  —  und siehe, nicht lange d auert es, noch z» ihren  Leb
zeiten, und die P rophezeiung  beginnt sich zu erfü llen . F a n d  die bisherige V ereh rung  M a r iä  im G eheim en
s ta tt, in dem stillen K äm m erlein  zu N azareth  und in dem Hause der E lisabeth oben im einsam en G ebirge, 
so w ird  jetzt ih r Lob und  ih r P r e i s  vor a llem  Volke verkündet. „ S e lig  der Leib, der dich getragen, und  selig 
sind die B rü s te , die du gesogen!" (L u c . 11. 2 7 ). S o  rief voll B egeisterung „ein W eib a n s  der M en g e" , 
d a s  Z euge gewesen von der T en fe lsan s tre ib iin g  und  der geistreichen und  majestätischen A rt, m it welcher der 
H eiland  die F einde zurückgewiesen hatte. D a s  ist ja die katholische M n tte r-G o tte s-V ere h rn n g , die da besteht in 
der grenzenlosen Hochachtung, E h rfu rch t und  Liebe, die sich in W o rt und  T h a i aussprechen. U n te r den gegen
w ärtigen  U m stände» ist d a s  W o rt der F ra u ,  gesprochen m itten u n te r den lästernden F e in d en  C hristi, eine 
T h a t des M n th e s  und  der K ühnheit. E s  ist dieses W eib so recht d as  V orb ild  des christlichen Volkes aller Z eiten, 
d a s  ungeachtet a lles Z eitgeistes, a lles U ng lau ben s und H ohnes der W elt frisch und  frei durch S ta d t  und  L and 
zieht, den R osenkranz in  der H an d  und den M a rie n p re is  im M u n d e . (C on fer d as  Leben unseres H err»  Je su  
C hristi, des S o h n e s  G o tte s , in  B etrachtungen  von M eschler S. I. B a n d  S .  0 0 0 .)  D ieses W eib ist, w ie auch 
der ehrw ürdige B eda  sagt, ein V orb ild  der katholischen Kirche geworden (H o m . in L u c . 11 . lib . 4 . c . 4 9 ), 
welche durch alle J a h rh u n d e r te , b is au f unsere Z e it, M a r ia  m it in n ig er Liebe verehrt und  so die P rophezie 
der jungfräu lichen  M u tte r  zu r T h a t m acht: „D en n  siehe, von n u n  an  w erden mich selig preisen alle
Geschlechter".

8. Die kirchlicher» Ularirrrfeste.
Diese V ereh ru n g  offenbarte sich ans m annigfaltige  Weise. A n erster S te lle  sind da die Feste zu 

nennen , welche in der Kirche gefeiert w urden . D a s  dem fün ften  J a h rh u n d e r t  ungehörige S a c ra m e n ta r iu m  
Gelasianum fü h rt schon v ier Festtage aus, die zu E h ren  einzelner Geheimnisse ih res Lebens gefeiert w urden . 
S o  d as  Fest M a r iä  R e in ig u ng  (Sacv. Gel. I. p. 6 3 9 . V II I .) , M a r iä  V erkündigung (ibid. I. p . 6 4 2 . X IV .) , 
M a r iä  H im m elfah rt (ibid. I . p . 663. X L V II .)  und  M a r iä  G eb u rt (ibid. p . 666. L1V .) W ie m an an  diesen 
Festen M a r ia  ehrte, u n d  sie mit ihre F ürsprache anflehte, möge u n s  d as  Gebet bekunden, d as  w ir  in der
L itu rg ie  des G eburtsfestes lesen: „ W ir  bitten  dich, o H err, dass u n s  die glorreiche Fürsprache der heiligen
M a r ia  helfe, da w ir  den T a g  feiern , wo ihre glückliche G eb u rt s ta ttgehab t; durch unser»  H e rrn  Jesttiit C h ri
stum . . ."  (S a c r. Gel. p. 666.)

Marienkirchen.

D e r H im m elskönig in  zu E h ren  baute m an  schon frühzeitig K irchen, wie sich dieses a n s  der P re d ig t 
des h l. C y rillu s  erg ib t, die er 4 3 1  a u f dein Con eil zu Ephesus h ie lt: „ S e i  g egrüß t, M a r i a ,  du G vttesgebü- 
re r itt  ; deinethalben freuen sich die E n g e l, beten die M a g ie r  a n ;  durch dich ist der Hl. Jo h a n n e s  im  M u t te r 
schoß geheiligt w orden. . . .  S e i  gegrüßt M a r ia ,  du  G o ttesg eb äre rin , deren thalben  im E vangelium  gesagt 
w i r d : G ebenedeit, der da kommt im  N am en  des H e rrn , derenthalben in  den S tä d te n , D ö rfe rn  u n d  In s e ln
der R echtgläubigen Kirchen errichtet s ind ." (H om . X I) .



10. Bildliche D»estell»,»ge» M ariä iit de» Katakombe».

Lieber die bildlichen D arste llun g en  der allerseligsten J u n g f r a u  in den K atakom ben möge aber fo l
gende chronologische Z usam m enstellung  die nöthigen Aufschlüsse geben.

M a r ia  a ls  O ra n te  findet sich im 3 . it. 4 . J a h rh u n d e r t  sechsmal, tut 5 . e inm al, im  !). e inm al. —  
M a r ia  V erk ü n d ig u n g : 2 . J h d .  e inm al, 4 . J h d . e inm al, 5 . J h d .  e inm al. —  M a r ia  V e rm a h lu n g : 4 . J h d . 
e inm al. —  M a r iä  H eim suchung: 5 . J h d .  e in m al, 7. J h d .  einm al. — C hristi G e b u r t:  4 . J h d .  d re im al. —  
A nbetung  der drei K ö n ig e : 2. J h d . e inm al, 3 . Jh d . sechsmal, 4 . J h d . eilfm al, 5 . J h d .  dreim al. 7. J h d .  e in 
m al. —  W iederfindung J e s u  im T em pel: 4 . J h d .  einm al. — Hochzeit zu K a n a : 3 . J h d . e inm al. —  M a r ia  
u n te r dem K reu ze : 7. J h d .  e inm al. —  M a r ia  m it dein P ro p he ten  J s a i a s : 1. J h d . einm al, 3 . J h d .  e inm al. 
—  M a r ia  a ls  G o tte sg e b ä re rin : 3. J h d .  e inm al, 4. Jh d . e inm al, 7. J h d . e inm al. — M a r ia  im  H im m el 
5 . J h d .  e inm al. (C onf. L ie ll, op. cit. S .  X IX .)

11. Die Behattplung, die Deeestenttg dee seligste» I» » g fe » »  M im »  k»de erst m it dem
Iichre 431  »»gefangen, ist falsch.

Diese D arste llun g en  der allerseligsten J u n g f r a u  M a r ia  a u f den K unstdenkm älern  der K atakom ben 
liefern einen unum stößlichen B ew eis fü r  den apostolischen U rsp run g  der M a rie n v e re h ru n g , und  d ass  also der 
M a rie n e n ltu s  nicht erst m it der m arianischen S y n o d e  zu Ephesus (4 3 1 )  begonnen habe. E in  kurzer historischer 
Rückblick kann d a s  V ers tän d n is  der F ra g e  n u r  fö rdern .

A m  2 1 . J u n i  4 3 1  t r a t  die S y n o d e  zu Ephesus in  einer der G ottesgebärerin  geweihten Kirche 
zusamm en. D re im a l w urde N esto r iu s  eingeladen, in  der S itzu n g  zu erscheinen, doch er erschien nicht. U n te r 
dem Vorsitze des hl. C y ril lu s  crossitele m an  die erste S itz u n g , a n  der 1 6 0  Bischöfe theilnahm e», dam it, dass 
d as  Z usam m enberufungsdeeret verlesen w urde. D a n n  w urde über d as  Nichterscheinen des N esto riu s  B ericht e r 
stattet. D ie  eigentliche V e rh an d lu n g  begann m it der V erlesung des nieänischen G lau b en sb eken n tn isses; d a ran  
schloß sich die V erlesung des zweiten B rieses , welchen C y rillu s  schon vor läng erer Z e it an  N esto riu s  gerichtet- 
und  w orin  er die hypostatische V ere in igung  der G ottheit und  M enschheit in C h ris tu s  anseinandergesetzt hatte. 
A uf die F ra g e  C y ril ls , ob dieses sein Schreiben  m it dem In h a l te  des nicänischen S y m b v lu m s  übereinstim m e, 
an tw orte ten  alle anwesenden Bischöfe in  bejahender und beistintutender Weise. N u n  w urde d as  Schreiben  v er
lesen, welches N esto riu s  a ls  A n tw o rt au f obigen B rie f  C y rills  geschickt hatte. Nachdem  3 4  Bischöfe entschieden 
die N ichtübereinstim m ung desselben m it dem nicänischen G lau b en  hervorgehoben h a tten , riefen alle Bischöfe 
in sgesam m t: „W er N esto riu s  nicht ana them atisie rt, der sei selbst A na th em a."  N achdem  zwei w eitere S c h r if t
stücke verlesen w orden w aren , näm lich d as  S chreiben  C ölestins und  C y ril lu s  a n  N esto riu s , und  die Versuche, 
N esto riu s  ans andere W ege zu b rin g en , sich a ls  erfo lg los erwiesen ha tten , schritt m an  über A n tra g  des B i -  
schofes F la v ia n  zu r V erlesung  von S te lle n  a n s  S chriften  nubezweifelt katholischer M ä n n e r :  „Folgende sind
die M ä n n e r , deren S ch rif ten  a u f jenem Gotteil theils a ls  von R ich te rn , th eils  a ls  von Z eugen  herrüh ren d  
verlesen w u rd e n : „ D e r Hl. P e tr u s ,  Bischof von A lexandrien , —  der Hl. A tan a s iu s , derselben S ta d t  Bischof, —  
der Hl. T heo ph ilu s , derselben S ta d t  Bischof, —  diesem folgte der ehrw ürdige C y ril lu s , der jetzt die a lexan d ri- 
nische Kirche schmückt, —  der Hl. G re g o riu s , Bischof von N azianz , —  der Hl. B a s iliu s , Bischof von C ä sa re a , —  der Hl. 
G reg o riu s , Bischof von N yssa, —  der Hl. F elix  und  der Hl. J u l i u s ,  beide Bischöfe der S ta d t  R o m . U nd d am it nicht a lle in  
d as  H a u p t des Erdkreises, sondern auch die G lieder bei jenem Gerichte Z e u g n is  ablegten, w urde der hl. C y p rian , Bischof 
von K arthago  und der hl. A m brosius, Bischof von M a ila n d  angeführt. Diese sind also zu E phesus — a ls  L eh re r, 
B e ra th e r und  Z eugen  an gefü hrt w orden, bereit Lehre die heilige S y n o d e  festhielt, deren R a th  sie befolgte, 
deren Z eu g n is  sie g laub te , deren U rtheilsspritch sie gehorchte und ohne A bneigung  oder G u n s t in  B etreff der 
Richtschnur des G lau b e n s  verkündete". (V inc. L ir . C om m onit. c. 3 0 , bei L ie ll, op . eit. S .  2 2 — 2 3 .) 
D a n n  füg t der ebengenannte B erich terstatter noch den G ru n d  bei, w a ru m  m an  sich au f diese Zeugnisse berufe, 
um  näm lich nichts den Nachkommen zu überm itte ln , w a s  m an  nicht selbst von den V o rfa h re n  em pfangen hätte
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D a s  U rth e il über N esto riu s  lau te te : „ D e r  von ihm gelästerte H e rr  J e s u s  C h ris tu s  bestim m t durch die hl.
S y n o d e , daß N esto riu s von der bischöflichen und a lle r priesterlichen Gemeinschaft ausgeschlossen sei." Welchen 
Eindruck dieser A u sg an g  machte, schildert C y ril lu s  in  seinem B riefe  a n  A lex an d er: „ A ls  m an  hörte, dass 
jener Unglückliche abgesetzt sei, fiengcn alle an , die heilige S y n o d e  zu loben und  G o tt zu verherrlichen, dass 
der F e in d  des G la u b e n s  gefallen sei. A ls  w ir  a u s  der Kirche giengen, fü h rten  sie u n s  m it Fackeln b is in  
unsere W oh nungen  (denn es w a r bereits A bend geworden), und  es herrschte große F reu de , und  die ganze 
S ta d t  w a r  beleuchtet durch viele L ich ter; ja es giengen F ra u e n  m it duftenden W eihrauchfässern vor u n s  her. 
E s  zeigte näm lich der E rlö ser den G otteslästerern  seine Herrlichkeit, dass er a lles kann ." (B a ro n iu s  a d  
a n im m  4 3 1 .)

13. Die M arienb ilder in den Katakomben sind keinesw egs bloß historische, ste sind mich 
liturgische Darstellungen.

N ach dieser N em iniscenz kehren w ir zu den D arste llun g en  der allerheiligsten J u n g f r a u  in  den 
K atakom ben zurück. D e  R o ssi findet die B edeutung  unserer B ild e r d a rin , daß  sie einen schlagenden B ew eis 
gegen jene liefern , welche behaupten, erst nach dem C oncil von Ephesus habe m an  angefangen , M arien b ild e r 
zu m alen ; d ann  aber auch gegen jene, die m einen, vor dem C oncil habe m an  M a r ia  n u r  historisch dargestcllt 
und  erst nach dem C oncil habe m an  bei diesen B ild e rn  die Absicht gehabt, M a r ia  zu verehren. E r  fü h rt eine 
A nzah l D enkm äler an , wo die V ereh rung  M a r iä  beabsichtigt ist, nämlich M a r ia  m it J s a ia s ,  und  M a r ia  m it 
dem K inde, beide in  P rc is c i l la ; M a r ia  m it dem P ro p he ten , in  D o m itil la ; endlich die zahlreichen D arste llungen  
der A nbetung  der W eisen, »veil die J u n g f r a u  und d as  K ind die Hauptsache, die M a g ie r  aber n u r  neben
sächliche F ig u re n  sin d : „S ono  figu re  a c c e sso rie .“ (D e R o ssi, Im m a g in i sce lte  d e lla  B e a ta  V erg in e  M aria  
t r a te  d a lle  c a ta c o m b e  R o m a n e . R o m a  1 8 6 3 . p. 2 0 — 2 2 ).

13. D e R o ssi’-s Aufstellungen finden in den Todtenofstcien eine kräftige Stütze.

Diese K atakom benbilder haben noch einen viel ä lteren  A usleger gefunden, näm lich die bereits 
erw ähn ten  Todtenofficien, die m it diesen B ild e rn  beiläufig gleichen A lte rs  sind. S ie  stam m en a u s  der 
L itu rg ie  des h l. C hrysostom us, sind also im fünften  J a h rh u n d e r t  ausgezeichnet w o rd e n ; es ist aber selbst
verständlich, daß  die meisten dieser Gebete a n s  einer viel ä lteren  Z e it h e rrüh ren . A n s  diesen Gebeten des 
T odtcnofficinm s erkennen »vir klar, in  »velch' herrlicher Weise m an  d am a ls  der B i t te :  „H eilige M a r ia ,  M u tte r  
G o ttes , b itt fü r  u n s  S ü n d e r  jetzt und  in  der S tu n d e  unseres T o d es" A usdruck verliehen ha t. I n  den 
M a rie n b ild e rn  an  den G rä b e rn  der C hristen  erkennen »vir eine W iedergabe dieser G edanken. D ie  B itte n , 
»reiche die Leidtragenden hörten  oder mitsprachen, sollen dem Besucher des G ra b e s  durch diese B ild e r »vicder 
in s  G edächtnis-zurückgernfcn w erden, und  er soll so v eran lasst w erden, zum  W ohle des V erstorbenen diese B itte n  
zu w iederholen. D a s  ist der Z»vcck unserer M arien b ild e r. D a  aber eine auch n u r  theilweise W iedergabe 
dieser rü h ren d  schönen Gebete über den R ah m en  dieser D arste llun g  h inausgeh t, so sei h iem it w enigstens auf 
L iell, op . e it. S .  3 9 6 — 4 0 1  verwiesen. D ie  dazu gehörigen B ild e r finden sich bei S tell, op . cit. T a fe l V , 
und  bei D r .  Erich F ran tz , Geschichte der christlichen M a le re i, F re ib u rg  1 8 8 7 . I . S .  67  und  I I I ,  T afe l 6.

14. Die einschlägigen Bestimmungen des C oneils von UicSo, 7 8 7 .

A n s  dieser V erw endung  der B ild e r der H eiligen leuchtet »vohl auch schon der Nutzen derselben 
e in. Ü b rig en s  ha t sich die Kirche im  zweiten C oncil zu N acäa , 7 8 7 , über diesen G egenstand auch a u s 
drücklich ausgesprochen. I m  G laubensdecret, »velches von dem Bischof E u th y m iu s  von S a rd e s  in  der v ierten  
S itzu n g  vo rgetragen  w urde, heißt e s :  „Ü berd ies verehren w ir  auch d as B ild  des heiligen und  lebengebenden 
K reuzes und die R eliqu ien  der H eiligen, u n d  nehm en an  die heiligen u n d  ehrw ürdigen  B ild e r , u n d  g rü ß en  
und  um arm en  sie nach der a lten  Ü berlieferung  der heiligen katholischen Kirche G o ttes , näm lich unserer heiligen 
V ä te r , »velche diese B ild e r  angenom m en und in  allen  Kirchen und  ü b era ll aufzustellen besohlen haben. E s  
sind dies die B ild e r unseres menschgewordenen H eilandes J e s u s  C h ris tu s , d ann  unserer unversehrten H err in



und  ganz heiligen G o tte sm u tte r, und  der körperlosen E n g e l, welche den Gerechten in  M enschengestalt erschienen 
sin d ; ebenso die B ild e r der heiligen Apostel, P ro p h e ten , M ä r ty re r ,  re., dam it w ir  durch die A bb ildung  a n  d a s  
O r ig in a l  e rin n e rt und  zu einer gewissen T heilnahm e a n  seiner Herrlichkeit geleitet w erden". (Hefele, C vneilien- 
geschichte I I I .  2 . A ufl. p . 4 3 5 ) . I n  der siebenten S itzu n g  des näm lichen C o n eils  w urde beschlossen, dass wie 
die F ig u r  des heiligen K reuzes, so auch heilige B ild e r , —  mögen sie von F a rb e  oder a u s  S te in  oder sonst 
e iner M a te r ie  sein —  ans G efäßen, a n  K leidern  u n d  W änd en , au f T a fe ln , in  H äusern  u n d  a u f W egen 
angebracht w erden  sollen, näm lich die B ild e r J e s u  C h risti, der unbefleckten J u n g f r a u ,  der eh rw ürd igen  E n g e l, 
u n d  a lle r heiligen M enschen. J e  öfter m an  sie in  A bbildungen  anschaut, desto m ehr w ird  der Beschauer zu r 
E r in n e ru n g  au  die U rb ild e r und 51t deren N achahm ung angeregt, auch dazu, diesen seinen G r u ß  und seine 
V ereh ru n g  zu w id m en : nicht die eigentliche L a tre ia , welche bloß der G otth e it zuzuivendeu ist, sondern dass er 
ihnen , wie dem B ilde  des heiligen K reuzes, >vie den heiligen E vangelien  (-B üchern) und  anderen heiligen 
G erä th en , W eihrauch u n d  Lichter zu ih re r V ereh rung  d a rb rin g t, wie dies schon bei den A lten  from m e G e
w ohnheit w a r ;  denn die E h re , die m an  dem B ilde  erw eist, geht ans d a s  U rb ild  über, und  w er ein B ild  
verehrt, verehrt die d a r in  dargestellte P e rso n . S v  lehren die V ä te r , und  d ies ist die T ra d itio n  der K irche". 
(H cfc ic , Coneiliengeschichte, p . 4 5 0 ) . Auch der K ircheuhistoriker E useb ius (L is ta r ,  ecc les . V II . 1 8 .) e rw äh n t 
gem alter B ild e r C hristi und  der heiligen A postel P e t r u s  und  P a u lu s ,  und  eine noch viel ä ltere  Nachricht 
von J r e n ä u s  (A dv . h a e re s . I. 2 5 , 6.) ist vorhanden , nach welcher eine P a r te i  der G nostiker, die K arp o - 
k ra tianer gem alte m tö a u s  anderen  S to ffe n , selbst a u s  G old  und S ilb e r  gefertigte B ild e r C hristi besaßen. 
E p ip h a u iu s  und  J o h a n n e s  D a m a sc e n u s  w iederholen diese Nachricht (K ra u s , R ea l-E n ey c l. I I . 2 0 ) ;  m an  u n te r 
ließ  cs aber in  jener Z e it G o tt den V a te r in  menschlicher G esta lt darzustellen, gewiss „ p ro p te r  fa ls i d o g m a tis  
p e ric u lu m  “ . (C on e . T r id t ) .

D a s  bisher Gesagte liefert einen über allen W iderspruch erhabenen B ew eis  fü r die W ahrh eit der 
lirch tid jm  L e h re : „ Im a g in e s  C h ris ti, d e ip a ra e  V irg in is  e t  a lio ru m  sa n c to ru m  in  te m p lis  p ra e s e r tim  h a b e n 
d a s  e t  re t in e n d a s , e isq u e  d e b itu m  h o no rem  c t v e n e ra tio n e m  im p e rtie n d a m , n o n  q u o d  c re d a tu r  in esse  a liq u a  
in  iis d iv in ita s  vel v irtu s , p ro p te r  q u a m  s in t c o le n d a e , ve l q u o d  a h  c is  s it a liq u id  p e te n d u m , vel q u o d  
fid u c ia  in im a g in ib u s  s it  f ig e n d a , v c lu t  o lim  fieb a t a  g e n tib u s , q u a e  in  id o lis  sp em  su a m  c o llo c a b a n t : 
s e d  q u o n ia m  ho no s, qu i e is  e x h ib e tu r , re fe r tu r  a d  p ro to ty p a , q u a e  il la e  re p ra e s e n ta n t ,  i t a  u d  p e r  im a 
g in e s , q u a s  o sc u la m u r e t  co ram  q u ib u s  c a p u t  a p e rim u s  e t  p ro c u m b im u s, C h ris tu m  a d o re m u s , e t  sa n c to s , 
q u o ru m  illa e  s im ilitu d in e m  g e ru n t, v e n e re m u r“ . (C one. T r id t .  S ess. X X V .)

15. Keilende Grundsätze für die kirchliche Scniptnr und M alerei.
D a m it aber der Beschauer der heiligen B ild e r  zu r E rin n e ru n g  a u  die U rb ild e r angeregt und  

angeleitet w erde, diesen seinen G ru ß  und  seine V ereh rung  zu w idm en (C onc. N ie . S ess . V II .) , müssen 
die B ild e r selbst im  kirchlichen S in n e  gehalten sein, und  ist es nöthig , dass sie den G eist der F röm m igkeit 
athm en.

D ie  Kirche betrachtet, wie überhaup t jedes W erk der K unst in nerha lb  ih res  Bereiches, so auch alle 
B ildw erke vom Ü bersinnlichen a u s , und  beurtheilt d a s  S in n lich e  derselben je nach dem höheren oder geringeren  
G rad e , indem  es a ls  T rä g e r  und  V erkünder des I n n e r n  und  H öheren erscheint. „ I l lu d  v ero  d i l ig e n te r  d o 
c e a n t  ep iscop i, p e r  h is to r ia s  m y s te r io ru m  re d e m p tio n is  n o s tra e , p ic tu r is  vel a liis  s im ilitu d in ib u s  e x p re s s a s , 
e ru d ir i  e t  co n firm ari p o p u lu m  in  a r t ic u lis  fidei co m m e m o ra n d is  e t  a s s id u e  re c o le n d is  ; tu m  v e ro  e x  
o m n ib u s  s a c r is  im a g in ib u s  m a g n u m  fru c tu m  p e rc ip i“ . C one. T r id . S ess . X X V . D ie  Kirche sieht in  den 
B ildw erken die P re d ig e r eines höheren Lebens, des Reiches C h ris ti;  eben d aru m  m uss sie verlangen , dass 
selbst a u s  dem N atü rlichen  a n  ihnen d as  Ü bernatü rliche und E w ige hervorleuchte, dass d as  Körperliche durch 
den G eist J e s u  C hristi in  ihnen  u n te rw o rfen , veredelt und  verk lärt sich zeige. B loße  Id e a le  des körperlich 
S chönen, des sogenannten re in  M enschlichen, erkennt weder eine w ahre Ästhetik, noch w eniger die Kirche in  
ihrem  heiligen G ebrauche an .

E in  gefeierter S ä n g e r  lä ß t zw ar eine der schönen K ünste ihre A utocharakteristik m it diesen W orten  
beschließen: „Doch S c h ö n 're s  find ' ich nichts, wie la n g ' ich w ähle, a ls  in  der schönen F o rm  die schöne S e e le " .



M it  anderen  W orten , in der nüchternen S prache der Wissenschaft, besagen diese V erse: „der M ensch in  seiner 
vollkommensten Erscheinung ist d as  höchste Id e a l  der S chö n h eit" . N e in , nicht der M ensch, sondern G o tt, nach 
dessen B ild  und  G leichnis der M ensch erschaffen w orden, ist Q uelle  und  N o rm  a lle r S chönheit! Q u o n ia rn  tu  
solus a ltiss irn u s , D o m in e  J e s u  C h ris te  su m  S a n c to  S p ir itu  in gloria D ei P a tr is . A m e n “ . D a ru m  fand sich 
auch der näm liche S ä n g e r  bald g a r b itter enttäuscht, und  da schrieb er d ann  die W orte  n ied er:

„Erloschen sind die heiteren Son nen ,
D ie  meiner Jugend  Pfad erhellt,
D ie  Id ea le  sind zerronnen,
D ie  einst das trunkne Herz geschwellt;
E r ist dahin, der süße Glaube,
A n  Wesen, die mein T rau m  gebar,
D er rauhen Wirklichkeit zum Raube,
W as einst so schön, so göttlich war".

C onf. Jo s . Ju n g m a n n  S . J . ,  Ästhetik. I I I .  A nfl. I . B d . S .  1 7 9 — 1 9 5 :  „D ie  R a n g o rd n u n g
der D in g e  in  Rücksicht ans ihre S chönheit" .

„ D a s  höchste Gebilde der sichtbaren W elt ist a lle rd in g s der M ensch. E r  ist dies, w enn m an  ihn 
auch n u r  a ls  bloßen leiblichen O rg a n is m u s  betrachtet. S o  betrachtet ist er aber eine A bstrak tion , denn der 
lebendige M ensch ist m ehr, er ist Ausdruck der S eele , ja die S eele  ist die Hauptsache, die fo rm a  co rp o ris . 
Fassen w ir  den M enschen in  co n c re to  in s  A uge, sv ist es der G eist, der in  ihm leibt und leb t; w ir  haben 
ein leiblich-geistiges Wesen vor u n s . D ah e r deutet es einen niedrigen S ta n d p u n k t an , w enn m an den leib
lichen O rg a n is m u s  a ls  solchen in seiner V ollendung a ls  d as  eigentliche I d e a l  der P lastik  bezeichnet. D a s  
plastische Id e a l  ist vielm ehr ein leiblich-geistiges W esen in  seiner V o llen d u n g " . C onf. AI. F lir . „K unsta
p h o r ism e n " . B rix en , 1 8 7 0 . S .  19 .

U nter den B estim m ungen der Kirche, welche sämmtlich au f diesen A nschauungen beruhen, beziehen 
sich die einen a u f  die P e rso n  des K ü n stle rs , andere ans den kirchlichen G ebrauch eines B ildiverkes, andere 
au f dessen I n h a l t  und  C harakter. W ir  erw ähnen n u r  die wichtigsten derselben.

10. E in iges über die Person des Künstlers a ls  Schöpfers kirchlicher Kild»verke.

D ie  P erso n  des K ü n s tle rs  betreffend, der im  heiligen D ienste der Kirche arbeiten  w ill, so soll
derselbe der Gemeinschaft der Kirche angehören , in  der Lehre der Kirche, sowie über die B edeutung  seiner
K nust fü r die Kirche wohl unterrichtet sein, ingleichen eines christlichen Lebens sich befleißen. „ V a ld e  p ro 
ficuum  e s t, e t  v e n e ra b ile s  im a g in e s  p in g e re  . . . non  a u te m  b o n u m  e s t, n ec  o m n in o  p ro ficuum , a b  in 
d ig n is  h oc  in  sa c r is  te m p lis  fieri . . . Q u isq u is  e rg o  p o st h a n c  d e fin itio nem  a d  p ic tu ra e  s a n c ta ru m  im a 
g in u m  in  ecc les iis  a c tio n em  q u o q u o  m odo  eos a d m ise r it , s iq u id e m  c le ric u s  fu e rit, p ro p rio  g ra d u  p e r ic i i- 
t e tu r ,  si la icu s , C o m m u nio n e  p r iv e tu r“ . C one. C o n stp . IV , a c t. 10. c a n . 7.

I n  D r .  E rn s t F ö rs te rs  „Leben und W erke des fra  G io v an n i A ngelico  d a  F ie so le . R eg ensbu rg
1 8 5 9 “ , lesen w ir über diesen gottbegnadeten M a le r  S .  7 0 — 71 fo lg end es: „D en  C harakter des fra  B ea to  
A n g e lico  schildert u n s  V a sa ri m it diesen W o r te n : F r a  G io v an n i w a r  ein M a n n  von so schlick)tem W esen 
und  from m en S it te n ,  dass eines T a g e s , a ls  P a p s t N ico lau s V. ihn  zum  Frühstück einladen  wollte, er sich ein 
Gewissen d a ra u s  machte, Fleisch ohne E r la u b n is  seines P r io r s  zu genießen, der A u e to ritä t des P a p s te s  gar 
nicht gedenkend. E r  verachtete alle weltlichen D in g e , lebte re in  und  from m  und w a r den A rm en  ein treu er
F re u n d ;  w eshalb  ich gewiß b in , dass n u n  seine S eele  ganz dem H im m el augehört. Unausgesetzt übte er sich
in  der M a le re i und  w ollte n ie andere a ls  heilige Gegenstände darstellen. E r  hätte  reick) sein können, küm m erte 
sich aber nichts d a ru m , sondern behauptete vielm ehr, reich sei in W ahrh eit n u r , w er sich m it W enigen begnüge. 
E r  hätte viele beherrschen können, w ollte es aber nicht, indem er sagte: „Ä ndern  gehorchen sei m it w eniger 
M ü h e  und G efahr v e rb u nd en ". E s  stand in  seiner W illk ü r, u n te r  seinen O rd e n sb rü d ern  und  au ßerh alb  
W ürd en  zu e r la n g e n ; er achtete ih rer jedoch nicht und  sagte, er strebe nach u idsts, a ls  der Holle zu entfliehen 
und  sich dem P arad iese  zu nähern . E r  w a r menschenfreundlich und m äßig , lebte keusch und  fern von den 
Lockungen der W elt, indem  er oft sagte, es solle, w er die K unst übe, ruh ig  uni) ohne grübelnde G edanken 
b leiben ; w er die W erke C hristi darstellen wolle, müsse im m er bei C h ris tu s  sein. N iem a ls  w ard  er un ter
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seinen O rd e n sb rü d e rn  zo rn ig  gesehen; seine F re u n d e  pflegte er einfach und m it g roßer Freundlichkeit zu 
erm ahnen . M i t  größtem  W ohlw ollen  sagte er Jed em , der ein W erk von ihm wünschte, er solle sich deshalb  
m it dem P r i o r  a b f in d e n ; er werde es a lsd a n n  nicht fehlen lassen. E r  w a r  dem üthig  und  bescheiden in a ll 
seinen, T h u n  und  R ed en , in  seinen M a le re ien  gew andt und  andächtig , und  die H eiligen , die er m alte , haben 
m ehr d a s  A nsehen von H eiligen , a ls  die eines än d e rn  M a le r s .  S e in e  G ew ohnheit w a r , d as , w a s  er gem alt 
h a tte , n ie zu verbessern oder zu ü berarbe iten , sondern  es stets zu lassen, wie es a u f 's  erste m al geworden 
w a r , w eil er m einte, so habe es G o tt gew ollt. M a n  sagt, er habe nie den P in se l in die H an d  genom m en,
ohne vorher gebetet zu haben , und  nie einen G ekreuzigten gem alt, ohne dass ihm die T h rü n e n  über die W ang en
strö m ten ; in den A ngesichtern u n d  S te llu n g e n  seiner G esta lten  aber erkennt m an  seinen redlichen und  starken 
C h ris tu sg la u b e n " . (G . V a sa ri , v ite  d e g li p ii, e cce le iiti p itto r i, sc u lto r i e t  a rc h i te t t i  e tc . F ir e n z e  1 8 5 0 ;  in  
deutscher B e a rb e itu n g  von S c h o rn  und  F ö rs te r  in  S tu t tg a r t  u n d  T ü b in g en  bei I .  G . G o tta ).

A u s  dieser G ottinn igkeit des from m en D o m in ic a n e rs  erk lärt sich der überw ältigende  Eindruck, den 
seine S chöpfungen  ans u n s  machen. W en n  V a sa r i  erzäh lt, dass f r a  A n g e lico  nie an  seine A rb e it gegangen,
ohne vo rher gebetet zu haben, so können w ir  dem G esagten »och b e ifü g e n : er setzte m alend n u r  seine A ndacht
f o r t ;  seine G em älde sind anferbanliche Gebete. F r a  A ng e lico  w a r  kindlich from m  ; d a s  beweisen schon seine 
M eiste rw erk e : es liegt in allen  seinen G esta lten , wie in  der A n o rd n u n g  seiner B ild e r  ü b erh aup t eine solche 
K ra f t der U nm itte lbarkeit, dass sie nicht ersonnen und  nach u n d  nach a u sg e fü h rt, sondern wie durch einen ü b er
irdischen Lichtschimmer a u f die L e in w an d  pro jeetiert zu sein scheinen. D ie  heiligen V org äng e , wie er sie 
schildert, kommen u n s  wie himmlische V isionen  v o r, die er gehabt, u n d  wie a n s  e iner an d e r»  W elt, a n s  den 
W o h n u n g en  der S e lig e n , tre ten  die G esta lten  u n te r seinen H änden  a u f  die T afel.

V ernehm en  w ir  über diesen E ngel u n te r den M a le rn  auch D e tz e l: „E in e  der erhebendsten M a 
donnen zeigt d as  T rip tychon  (F ig . 5 7 ) in der S a l a  die L o re n z o  M o n aco  (N r . 17 ) der Uffizien zu F lo ren z  
von f r a  A n g e lico  d a  F ie s o le  ( 1 3 8 7 -  1 4 5 5 ). D a s  C hristu sk ind  steht vollständig  gekleidet a u f dem Schöße der 
heiligen J u n g f r a u ,  segnet m it der Rechten, und  in der Linken h ä lt es die W eltkugel. I n  ih re r G roßartigke it 
und  Feierlichkeit w irk t diese th ronende M a d o n n a  wie ein byzantinisches A ndachtsb ild  von edelster Schönheit. 
Auch hier ist d a s  K ind , d as  einen goldenen N im b u s  m it einem  rochen Kreuze d a rin  t rä g t, die H auptsache; 
die heilige J u n g f r a u  stellt es m it e tw as gesenktem Blick dem Beschauer n u r  gleichsam vor. A u s  diesem 
ungem ein  erhabenen Köpfchen sieht m an  w ah rh a ftig  die G o tth e it leuch ten ; und  doch ist in  dem kindlich schönen 
A usdrucke auch die volle M enschlichkeit zu ihrem  Rechte gekom m en". C hristi. Ik o n og raph ie  von H . Detzel. I. 
1 1 6 . V erg l. auch F ra n tz , Geschichte der christlichen M a le re i. I I ,  2 6 1 . und  2 7 1 .

E in e  der g rö ß ten  und  schönsten Kirchen von F lo ren z  ist die alte  S erv itenkirche, L a  s a n tis s im a  
A n n u n t ia ta ,  d a s  L ieb lin g sh e ilig th u m  der F lo re n tin e r . B esonders v ereh rt ist die M u tte rg o tte scap e lle  gleich 
links beim E in tr i t t .  D e r  M itte lp u n k t derselben bildet ein F re sc o  des seligen f r a  A n g e lico , d as  seinen L ieb
ling sg eg enstan d , die V erkünd igung  darstellt. E s  liegt gew iss eine tiefe B ed eu tu n g  d a rin , dass dieses himmlische 
B ild  den heiligen A lo is in s  ganz besonders a n z o g ; er pflegte es alle T ag e  zu besuchen. A ls  er n u n  wieder 
e in m a l vor dem B ild e  ganz in  G ebet und  A ndacht versunken w a r, kam ihm  die E rleuch tung , er solle seine 
Ju n g fräu lich k e it der M u tte r  G o tte s  w e ih e n ; d a s  sei ih r  d as  angenehm ste Geschenk. K urz  entschlossen legte er 
n u n  wirklich m it allem  E rn s t, a u s  freudigen  und  liebe glühenden H erzen d a s  G elübde ew iger Keuschheit ab. 
M a r i a  n ahm  d a s  O p fe r seines unschuldigen H erzens an  u n d  erlan g te  ihm a ls  G egengabe von G o tt die a u ß e r 
ordentliche G nad e , dass er n ie  in seinem Leben den leisesten A nflug  einer V ersuchung gegen die T u g end  
der R e in h e it in sich em pfand, wie er es seinem S e e le n fü h re r später bekannte. B o llam i, p. 9 9 7  F .  8 2 7  C. E .

17. §o\]c Bedeutung w ahrhaft religiöser Kunstwerke.

E s  ist w ohl kein Z u fa ll , daß der a n g e l ic u s  ju v e n is  Aloisins vor einem  M u tte rg o tte sb ild e  des durch 
seinen lau te ren  S in n  begnadeten F r a  A ngelico sein G elübde der beständigen Ju n g fräu lich k e it ablegte. M a n  
stim m t gerne dem kunstsinn igen  A steten bei, der da schreib t: „ E s  gibt G ebilde relig iöser K un st, wie eines An
gelico , ganz himmlische O ffen b a ru n g en  englischer R e in h e it und  g o ttin n ig e r A ndacht, die m an  nicht sehen kann , 
ohne den S e g e n  himmlischen T ro s te s , und  ohne ih re r tage lang  liebend zu gedenken. N irg e n d s  w irk t
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die K unst re iner und  mächtiger, a ls  im D ienste der R elig ion . E s  ist g a r nicht abzusehen, welch' ein H im m el 
von E rb a u u n g , G laube  und  Gottseligkeit in T o n  und  F a rb e  von w ahrh aft kirchlichen K unstw erken ausgeht in 
H ütte  und  P a la s t , und  das werktägliche, weltliche Leben re in ig t, erhebt, e rfreu t und heiligt. D en  M enschen 
durch F reu de  an  himmlischer Schönheit zu G o tt und zum H im m el zu füh ren , das ist der schöne P fa d  der
kirchlichen K unst. E s  ist ein w ahre r G ottesd ienst, dessen sie in der Kirche w altet ; die K unst ist so wirklich
selbst ein G eheim nis in  C h ris tu s  und in  der Kirche und  D ien erin  und A nsspenderin  der Geheimnisse G o tte s" . 
M. M csch ler 8. J . ,  „D ie  G abe des P fingstfestes" . S .  3 S 4 ;  „Leben des hl. A loysius von G o n zag a" . 
S .  2 7  —  2 9 .

18. gutnfliflikeit von Bildwerken für den kirchlichen Gebrauch derselben.

K ein ungewöhnliches B ild  d arf ohne W issen lind A pprobation  des Bischofes in  einer Kirche oder 
sonstwo aufgestellt w erden. „ S ta tu it  s. S y n o d u s , n em in i lice re , u llo  in  loco vel ecc les ia  e tia m  q u om o -
d o lib e t e x e m p ta , u llam  in so litam  p o n e re  vel p o n e n d a m  c u ra re  im a g in e m , n isi a h  E p isco po  a p p ro b a ta
fu e r it“ C one. T r id . sess. X X V . E s  ist bekannt, dass in neuester Z e it auch manchen B ild e rn  „ M a r iä  vom 
heiligsten H erzen" die A pprobation  fü r  den kirä)lichen G ebrauch von R o m  a u s  versagt w orden, weil es in  der 
Kirche ungewöhnlich sei, d as  göttliche K ind zit den F ü ß e n  M a r iä  statt ans ihren  A rm en  darznstellen.

19. In h a lt und Charakter der Kildmerke.

W a s  den I n h a l t  betrifft, so „dürfen  dargestellt w e rd e n : die heilige Geschichte, B ild e r des heiligen 
Kreuzes, d as  B ild  des H e rrn  und H eilandes J e s u s  C h ris tu s , unserer unbefleckten H e rr in , der heiligen G o tte s 
m utter, der verehrungsw ürdigen  Engel und  a lle r H eiligen". (G onf. C one. N ica e u . II. A ct. 7 ; C a t e d i .  R om . 
V. 3 , cap . 2. n r. 3 3 — 4 0 ). Nicht aber d a rf dargestellt w erden, w as  in  irgend  einer W eise den G lauben  
gefährden, also J r r th u m  oder A berg lauben  in den Beschauenden veranlassen könnte. A uf die H eilig haltu ng  
kirchlicher T ra d it io n  d rin g t besonders die C onstitu tion  des P a p s te s  U rb an  VIII. vom 15. M ä rz  1 0 4 2 , und 
verbietet, B ild e r des H e rrn , der jungfräulichen G o ttesm utte r M a r ia ,  der E ngel, Apostel it. s. tu. in  andere r 
G esta lt oder in  anderer K leidung zu bilden oder zu m alen , a ls  es in  der katholischen Kirche von A lte rs  her 
gebräuchlich ist.

Ebenso soll an  den kirchlichen B ildw erken n u r  W ürd ig es  und E rhabenes erscheinen. A lles, w a s  
u n an stän d ig , oder die S in n e  reizend, oder n u r  fü r weltliche Zwecke geeignet erachtet iverden m uss, soll 
gewissenhaft vermieden w erden. „O m n is  la sc iv ia  v ite tu r , i ta  u t p ro cac i v e n u s ta te  im a g in e s  non  p in g a n tu r  
nec o rn e n tu r“ . . . . „n ih il p ro fan u m  n iltilq u e  in h o n es tu m  a p p a re a t,  q u u m  d o m u m  D ei d e c e a t s a n c t i tu d o “ . 
C one. T r id . sess . X X V . D a m it ist ohnehin deutlich genug alle Nacktheit und  bloß sinnliche S chönheit der 
B ild e r von christlicher K unst ausgeschlossen.

3 0 . Aiiivendiing der voraiisteheiiden I to m e li ntif die M irttergottesbttder.

W enden w ir diese B estim m ungen einm al au f die D arste llun g en  der seligsten J u n g f r a u  und des 
göttlichen K indes au f ihrem  Schöße an .

M a r ia  ist d as  Id e a l  einer M u tte r . W enn  iv ir u n s  aber eine ideale M u tte r  denken, so denken
w ir sie u n s  selbstverständlich nicht a ls  eine M u tte r ,  die m it N oth  und E lend zu kämpfen hat, auch nicht a ls
eine ehrsame H andw erkers- oder B ü rg e rs f ra u , sondern a ls  eine F ra u ,  die der S o rg e n  und M ü h en  dieses 
Lebens enthoben, ein glückliches D asein  fü h r t ;  nicht ein B ettelw eib, in arm selige L um pen gehüllt, w erden w ir  
u n s  denken, sondern eine reiche, vielverm ögende F ra u ,  eine F ü rs t in  oder K ön ig in . Ä ußere  P rach t und  äu ßere r 
G lan z  sind uothw endige M itte l , um  in  u n s  die V orste llung  des G ro ß en  und E rhabenen  hervo rzu ru fen . D ie  
P rach tgew änder werden ja d a ru m  von den geistlichen und weltlichen F ü rs te n  getragen, dam it d as  Volk a n  die 
hohe W ürd e  denke, die den T rä g e rn  innew ohnt. D ieser P u n k t w ird  auch von K ün stle rn  zu berücksichtigen sein,
da er ja die erhabene M u tte r  des S o h n e s  G o ttes , die M u tte r  des H e rrn  über H im m el und  E rde, die H im m els
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königin darzustellen hat. P rach tvo lle  G ew änder, reich m it G old  u n d  Edelsteinen besetzt, eine goldene K rone 
m it funkelnden D iam a n te n , ein S c ep te r, reich verzierte Schuhe, ein herrlicher T h ro n , vor dem kostbaren 
Teppiche ausgebre ite t lieg en : a lles dies w ird  dem K ün stle r helfen, u n s  eine hohe M e in u n g  von seiner im 
B ild e  dargestellten M u tte r  b e izu b rin g en ; unsere P h a n ta s ie  w ird  dadurch unw illkürlich veran lasst, an  eine höhere 
erhabenere M u tte r  zu denken, a ls  die sind, welche m an  im  gewöhnlichen Leben sieht.

M i t  diesen A u sfü h ru n g e n  (L iell, op . c it. 3 7 1 — 3 7 2 ) stim m t J u n g m a n n s  U rtheil vollständig 
überein . D ie  alten  M eister w ollten durch ihre M u tte rgo ttesb ild e r keineswegs ein C ap ite l, und w äre  es auch 
d a s  erste und wichtigste, a u s  dem Codex der sogenannten H u m a n itä t illu strie ren , wie der D ichter m einte, der 
in  der „ B ra u t  von M ess in a" , 1. 4 , s a n g : „ S e lb e r die Kirche, die göttliche, stellt nicht

Schöneres dar auf dem himmlischen T h ro n ;
Höheres bildet
Selber die Kunst nicht, die göttlich geborne,
A ls  die M utter m it ihrem Sohn."

D ie  a lten  M eiste r beabsichtigten nicht, eine schöne F ra l i  in m ütterlicher Zärtlichkeit zu einem schönen 
K inde darzustellen. A uf den ältesten, und  noch a u f vielen der vorzüglichsten späteren dieser B ild e r , sieht m an 
im  G egentheil g a r nichts von dieser m ütterlichen Zärtlichkeit.

31. A uf den M nttrrgottesbildern ist das Kind die Hauptperft-n.

D en  a lten  M e is te rn  kam es jedenfalls eben so sehr au f das K ind, a ls  a u f die M u tte r  an . I n  der 
altchristlichen P erio d e , b is  tief in s  M itte la lte r  h ine in , w a r offenbar d as  K ind die H auptperson , die M u tte r , 
ihm gegenüber, n u r  N ebenfigur. B i s  zum dreizehnten lind beziehungsweise vierzehnten Ja h rh u n d e r t  hin erscheint 
meist d as  K ind  vollständig bekleidet, in langer, p u rp u rn e r, goldverbcäm ter T u n ic a  (der dam aligen  K önigstrach t), 
in  der Linken die W eltkugel oder den R eichsapfel, die Rechte segnend erhoben, ernsten , zuweilen strengen 
A ngesichts, m ehr a ls  kleiner M a n n  denn a ls  K ind  dargestellt, eben wie der D ichter singt,

„jung a ls  Mensch, a ls  Gott so alt", 
frei und  aufrecht a u f dem Schöße seiner M u tte r  sitzend, wie ein ju ng er, th ronender K ö n ig ; die J u n g f ra u , 
ebenso ernst, still und  ru h ig , ohne den Ausdruck m ütterlicher Liebe und  Zärtlichkeit, d a ru m  fast n u r  a ls
T rä g e r in  des H eiles der W elt, a ls  der lebendige T h ro n  des F ü rsten  des Lebens. C onf. U lric i, Ü ber die
menschliche A uffassung des M a d o n n e n -Jd e a ls . H alle , 1 8 5 4 , S .  8 und  9.

33 . D as berühmte Strastbnrger M adonnenbild.

A ls  ein A usdruck der h ierm it charakterisierten A uffassung kann d as  „ S tra ß b u rg e r  F ah n en b ild "  gelten, 
welches bereits im  zw ölften Ja h rh u n d e r t  die K rönungszüge der deutschen K aiser nach R o m  begleitete. Schöne 
R eprodnctionen  des B ild es  finden sich in J u n g m a n n , Aesthetik. 2. B d . S .  8 3  und Detzel, Ikonograph ie . I, 

1 1 3 . A ns einem m it prächtigen Tüchern und P o ls te rn  ausgestatteten  S tu h le  th ro n t die heilige J u n g f ra u , die 
m it lang  herabhängende» A erm eln  und  kostbaren S p a n g e n  bedeckten A rm e hoch erhoben, gleichsam alle W elt 
an frn fen d  dem Z uge  zu fo lg e n ; d a s  K ind  aber, die königliche L ilie  haltend, segnet die u n te r sein B a n n e r  
getretenen S tre ite r . I n  dem B ilde  liegt ein so grandioser A usdruck, ein solcher E rn s t und  einfache G rö ß e , dass 
m an  B re n ta n o s  W orte  versteht, der an  den M a le r  S ta n g e  schrieb, er misse kein B ild , dass einen so ernsten 
und  freudigen Eindruck a u f ihn gemacht habe. C onf. Historisch-politische B lä tte r . B d . 3 4 , S .  9 4 1 .

38 . Alt Stelle der G ottesm utter tr itt die Iu n gfra« .

I m  fünfzehnten und  sechzehnten J a h rh u n d e r t  füllt aber d as  M ad on n en id ea l in E in s  zusammen 
m it dem Id e a l  einer re in en  J u n g f r a u .  Diese A uffassung w alte t in  M asaccio  und  F r a  A ngelico da Fiesole, 
insbesondere in  des letzteren T rip tychon der S a la  d i L o re n z o  M o n aco  (N r . 17) der Uffizien zu F lo ren z  vor. 
D a s  C hristusk ind  steht herrlich gekleidet au f dem Schöße der hl. J u n g f r a u ;  m it der Rechten segnet es, m it
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der Linken h ä lt es die W eltkugel. E ine recht gelungene R eproduktion dieses A ndachtsbildes lieferte die B eu ro n e r 
Kunstschule und  ist dieselbe im V erlage der „ S t .  N o rb e rtu s"  Druckerei in W ien  erhältlich.

2 4 . D as Cölner Damdild.

A ls  eine der vollendetsten Leistungen dieser R ichtung bezeichnet l l lr ic i  m it Recht d as  große A l ta r 
werk, d as  jetzt die Johanneskapelle  des D om es zu E b ln  schmückt, und  daher in  der K nnstw elt der N am en  des
„C ö ln er D vm bildes" fü h rt, und  d as  W erk des S te p h a n  Lochner ist, der a u s  der Gegend von Constanz ge
b ü rtig , im fünfzehnten J a h rh u n d e r t  eines der hervorragendsten G lieder der M a le rz u n ft von C vln  w ar. R ep ro 
duktivne» des B ild es  finden sich z. B . in Detzcl, „ Ik o n og rap h ie" . I. 2 2 0 ;  F ran tz , „Geschichte der christlichen
M a le re i ,,, II.  S .  5 6 8 ;  Knackfuß, „Deutsche Kunstgeschichte", l. 4 6 0  und  Helmken, „ D e r D om  zu C ö ln " .
S .  1 0 5 — 107. D a s  M itte lb ild  dieses A ltarw erkes stellt die J u n g f r a u  m it dem K inde und den heiligen drei 
K önigen d a r, der linke S e iten flü ge l die hl. U rsu la  m it ihren  J u n g f ra u e n , der rechte S t .  G ereon m it seinen 
Kriegsgesellen, die Schutzheiligen der S ta d t  C v ln , allw o auch ihre R eliqu ien  ruhen . D ie  Eigenthümlichkeit des 
M itte lb ild e s  charakterisiert sich bei näherer B etrach tung  durch die w underbare  Verschmelzung des Kindlichen 
und  Ju n g fräu lich en  im  Kopfe der M u tte r  des H e r rn ;  die zarteste, holdeste Jungfräu lichkeit erscheint so 
durchdrungen vom  Geiste re in  kindlicher E infachheit, selbstloser D em uth  und glaubensseliger, friedlicher H eiter
keit, daß die M a d o n n a  sich n u r  wie d as  jungfräuliche A bbild des K indes au f ihrem  Schöße darstellt. Auch 
hier also keine irdisch-menschliche B eziehung, kein Ausdruck m ütterlicher Zärtlichkeit und Sorgsam keit. C ont. 
l l l r i c i  <>p. cit. S .  11. und  22.

E in  anderer K unstkenner bezeichnet dieses B ild  a ls  einzig in seiner A rt, a ls  die K rone von allen 
W erken der kölnischen M ale iich iile , in dem jene Z e it d as  Köstlichste und d as  Höchste aufbieten w ollte, w as sie 
vermochte. E s  ist m it großer Liebe vollendet; aber es ist auch en tw orfen  im Geiste und  u n te r der B egünstigung  
der göttlichen Liebe. I n  einem W erke tuie dieses, liegt die ganze K unst beschlossen; e tw as Vollkom m eneres, von 
‘M enschenhände» gemacht, kann m an nicht sehen. (F . Schlegel, Gemäldebeschreibnugeu a u s  P a r i s  und den R h e in  
landen . W ien , 1 8 4 6 . B d . 6. S .  1 5 5 .)

W ir  beeinträchtigen dieses Lob nicht im m indesten, w enn w ir den Gedanken festhaltend, dass das 
göttliche K ind die H auptperson , die jungfräuliche M u tte r , ihm gegenüber n u r  N ebenfigur ist, die R ichtung, 
welcher d as  C ö lner-D v m b ild  angehört, in welcher nämlich das M ad o n n en id ea l m it dem Id e a l  einer reinen 
J u n g f r a u  in  E in s  zusam m enfällt, der zuerst behandelten ältesten keineswegs gleichstellen m ögen. W ir  können 
cs unm öglich ganz recht finden, w enn der menschgewordene S o h n  G ottes ans den A rm en seiner M u tte r  nicht 
ganz seiner göttlichen Persönlichkeit entsprechend dargestellt w ird  und sich wie ein gewöhnliches M enschenkind a n s -  
n im m t. I n  der gew ählten, festlichen Bekleidung dürfte  fü r  den Zweck, den E w igen  und Allmächtigen darzu 
stellen, ein unentbehrliches M o m en t liegen. U n te r dieser Rücksicht können w ir nicht um hin , alle D arste llun g en  
des Jesuk indes a ls  verunglückt zu betrachten, in denen dasselbe g ro ß en th e ils  oder g ar rücksichtslos vollständig 
nackt erscheint; „q u u m  d o m u m  Dei d e c e a t s a n c t itu d o .“ C on i. J u n g m a n n , Ästhetik. I I .  S .  8 1 — 89.

25 . rlnditälcn sind itttf kirchlichen Bildwerken nicht am Dlake.

M a n  unterlasse es, ans die heidnischen Griechen und ihre K unst hinznweisen. D en n  selbst die 
hellenische K unst in ih rer besten P eriod e  w a r keusch; erst m it deren V erfa ll, a ls  die P las tik  in den D ienst 
spätgriechischer und  römischer L üsternheit getreten w a r, und  z. B . in I n n o  d as  Id e a l  und  die K önig in  vor 
dem W eibe zurücktrat, w agte es P ra x ite le s  (geb. um  3 9 2  v. C hristi.) H etä ren , nicht Id o le , unbekleidet dar 
zustellen. (H ettinger, A u s  W elt und  Kirche, 11. S .  1 3 4 . D ie  B ew oh n er von E o s  wiesen üb rigens die u n be
kleidete A phrodite des P ra x ite le s  zurück. fJ n n g m a n n , Ästh. 11. 3 7 7 .)

I m  J a h re  1 4 5 8  apostasierte der C arm elite  f ra  F il ip p o  L ip p i und schloß einen sacrilegischen B u n d ; 
dieser so tief gefallene M a n n  führte  u n te r dem Schutze der M cbiei N u d itä ten  so recht an  heiliger S tä t t e  ein.
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2<». Erziehliche M omente dürfen mtf M nttergottesdildern durchaus nicht dargestellt
werden.

E in ige ganz unzulässige bildliche D arste llun g en  der heiligen F a m ilie , wie sie gegenw ärtig  im  H and e l 
geboten w erden, veranlassen u n s  noch zu folgender B em erkung. Jn so fe rn e  sich die M u tte r lie b e  iit der E rziehung  
des K indes offenbart, ist dieselbe fü r  den kirchlichen Zweck der E rb a u u n g  u n d  B e leh ru ng  ganz und  g a r u n 
brauchbar. E in  K ind erziehen heißt es G o tt fürchten lehren, heißt ihm Liebe zu r T u g end  und H ass gegen die 
S ü n d e  einpflanzen, heißt es zum  G u te n  a u fm u n te rn  und vom  Bösen durch E rm a h n u n g  und  a llen fa lls  durch 
S tr a f e  abhalten . D e r  S o h n  der allerheiligsten J u n g f r a u  ist G o tt, und  a ls  solcher liebt er m it unendlicher 
Liebe d as  G u te  und hasst er ebenso d as  Bose. E r  ist der unendlich H eilige selbst. E r  bedurfte also keiner E r 
ziehung. E s  w äre  darum  eine ganz falsche A uffassung, w ollte m an  die seligste J u n g f r a u  oder den hl. Jo se f 
abbilden, wie sie d as  Jesukind beten lehren , oder demselben durch G eberden scheinen d a s  S p rü ch le in  e inprägen  
zu w ollen : „W o ich bin und w as  ich thn , sieht m ir G o tt, mein V a te r  z u " .

27 . I n  gleicher Weise stud uusgefchlolse» sogenannte M utterseligkeit und alle Darstel
lungen der nöthigen K eideswartuug.

Noch a u f einen anderen  ganz gewöhnlichen F eh le r, der durch den m odernen N a tu ra lis m u s  iu  d as  
H eilig thum  eingedrungeu ist, m uss aufm erksam  gemacht w erden. A lle re in  menschliche Liebe, insoferne durch 
dieselbe die M u tte r  freudig gestim m t und beglückt erscheint, und auch insoferne sie sich ans d as  W ohlbefinden 
des K indes bezieht, also a ls  S o rg e  fü r  N a h ru n g  und  Reinlichkeit u . s. w . sich offenbart, ist ungeeignet fü r  
D arste llu n g en  der M u tte r  G o tte s . A u s  dieser Rücksicht sind alle jene A bbildungen  der allerscligsten J u n g f r a u ,  
Ivo sie m it dem K inde spielt und  scherzt, oder seinem S p ie le  m it dem hl. Jo h a n n e s  zuschaut, oder seinen Schlas 
überw acht, oder dasselbe a n s  der W iege au fn im m t und ankleidet, oder demselben die N a h ru n g  reicht, oder d as  
K ind  badet, w eil die A eußerungen  und  B ethä tigungen  der re in  natürlichen  Liebe einer M u tte r  a ls  H ilfsm itte l 
gew ählt sind, a ls  verfehlt zu bezeichnen; diese B ild e r geben nicht e inm al eine entsprechende V orste llung  des 
Id e a ls  einer menschlichen M u tte r ,  geschweige der G o tte sm u tte r , und  w ird  m an in der Kunstgeschichte um sonst
nach einem  solchen B ilde  einer M u tte r  von achtbarer S te l lu n g  suchen.

2 8 . Uicht historische Treue, sondern die ideale Würde, der M nttergottcs soll im Ge
mälde zum Ausdruck gelang cu.

M a n  halte  u n s  nicht entgegen und  sage: E s  ist doch sicher anzunehm en, dass M a r i a  wie jede 
andere M u tte r  fü r  d a s  leibliche W ohlsein ih res K indes gesorgt h a t;  es ist doch sicher, dass die Kirche nach 
V o rg an g  des W eibes im E vangelium  die B rü s te  selig preist, die der S o h n  G o ttes  gesogen h a t : A lso w eshalb  
soll m an d as  nicht im  B ild e  darstellen d ü rfe n ?  —  D e r K ün stle r hat nicht die A ufg abe  historisch wirkliche
oder mögliche Begebenheiten darzustellen, sondern d as  Id e a l  der M u tte r  G o ttes  u n d  zw ar so, daß der B e 
schauer die im B ilde  dargestellte M u tte r , a ls  w ahre, aber a ls  jungfräuliche M u t te r  des göttlichen K indes e r
kennt und durch diesen Anblick e rb au t w ird . W enn  d as  auch W ahrheiten  sind, so sind sie aber da ru m  noch nicht 
geeignet, im  B ilde  dargestellt zu werden. D urch  W orte  m ag m an  dieselben verherrlichen, z. B . wie in  dem 
H y m n u s „ 0  g lo r io sa  v irg in u m “ , wo es h e iß t :

„(jui te creavit, parvulum 
Lac tente nutris ubere“,

oder in  dem H y m n u s „A  so lis o r tu s  c a rd in e “ , in  dem S e d u liu s  so schön s in g t :
„Foeno jacere pertulit :

Praesepe non ablioruit :
Et lacte modico pastus est,
Per quem nec ales esurit“

(E x  M ax im a  B ib i. P a tru m . T o m . V I. p. 4 7 1 .)
D e n n  hier w ird  klar und  deutlich der übernatürliche C harakter der M utterschaft M a r ie n s  a u s 

gesprochen.



B eim  S ti l le n  des K indes lä sst die philosophische W ahrh eit eine vollkommen geziemende Bekleidung 
nicht zti, also ist auch diese und  jede derartige B e thä tig un g  der M u tte rlieb e  nicht geeignet, vom B ild n e r d a r-  
gestellt zu werden.

£9. Muthrville, Ailfiostglreit »»& Armseligkeit sind von den Darstellungen des Jesu
kindes ansxnschliestcn.

Berüksichtigen w ir aber auch noch den C harak ter des K indes im Schöße M a rie n s . D e r  K ünstler 
ha t, wie gesagt, eine jungfräuliche M u tte r  m it einem göttlichen K inde darzustellen. D e r  S o h n  der J u n g f r a u  
M a r ia  w ar, so lehrt der G lau b e , w ahrer G o tt und  w ahrer Mensch. Beide N a tu re n , die menschliche und  die 
göttliche, müssen also au f dem B ilde  zu sehen sein, w enn der K ünstler seine A ufgabe gu t gelöst haben soll. I n  
B etreff der menschlichen ha t es keine Schw ierigkeit. U m  aber den göttlichen C harakter dieses K indes m tszu- 
drücken, m uss der B ild n e r a lles verm eiden, w a s  es dem Beschauer erschwert oder unm öglich macht, dasselbe 
a ls  göttliches K ind  anzusehen. W ird  u n s  im B ilde  ein K ind gezeigt, das m nthw illig  m it H änden und  F ü ß e n  
um  sich schlägt, oder wie es m it seiner Zehe, m it einer B lu m e , einer W age, einem Lam m e spielt oder m it dem 
kleinen J o h a n n e s  schlickert, ihn am  K inn  sasst oder ihm einen K uss g ibt: so kann ein solches K ind unmöglich 
in  u n s  die V orste llung  wecken, dass hier der S o h n  G o ttes gem eint sei; spielen und M u th w illeu  treiben ver
trü g t sich nicht m it der M a jes tä t G ottes. F e rn e r :  E in  K ind , d as  der R u h e ,, der N a h ru n g , der R e in ig u ng  be
dü rftig  u n s  gezeigt w ird , ist nicht geeignet, u n s  zu der V orste llung  der A llm acht, des S o h n e s  G ottes zu ver 
helfen. R u h en , essen und sich reinigen lassen müssen, sind B edürfnisse, die den M enschenkindern höchst eigen 
thüm lich sind, die klarer a ls  a lle s andere ihre Hilflosigkeit und  Armseligkeit bekunden, die d a ru m  n u r  Gedanken 
an  ein menschliches K ind wecken. D e r  K ünstler soll aber den S o h n  G ottes darstellen , der nichts zu seiner 
Seligkeit bedarf, der „a lles gemacht hat und  ohne den nichts gemacht w urde, w a s  gemacht ist" (J o h . 1, 3), 
„ans den a lle r A ugen w a rte n , und  der Speise zu r rechten Z eit gibt, der seine H and  öffnet und alles, w as  da 
lebt, m it S egen  e rfü llt.11 (P s. 1 4 4 , 15. 16 . L ie l l ,  op. eit, 3 6 6 — 3 6 9).

8 0 . Die sogenattnle» religiöse» Genrebilder.

E s  ist sehr schwer, die heilige F a m ilie  in  einer an  sich re in  menschlichnatürlichen S itu a t io n  so dar 
zustellen, dass durch diese D arste llun g en  die religiöse B elehrung  und E rb a u u n g  zugleich gefördert erscheint 
Geschieht aber d as  Letztere nicht, w erden überdies die G enrebilder dieser A r t  stark verv ielfältig t, u n d  in 
F o lge  dessen dem christlichen Volke oft vorgeführt, dann  kann a lle s dies den rechten G lau b en  und die innige 
A ndacht nicht fördern . D ie  A bhängigkeit vom Leibe und dessen v ielfältigen  B edürfnissen gehört nicht zu jenen 
D ing en , welche den M enschen v e reh ru n gsw ü rd ig  und bedeutend erscheinen lassen. D ie  oft gehörte B em erkung, 
viele von R affae lsM ado n n enb ildev n  seien eben a ls  religiöse G enrebilder zu betrachten, ist d a ru m  keine besondere 
Em pfehlung dieser K unstwerke, am  wenigsten in einer Z eit, in welcher die leider nicht vergeblichen B em ühungen  
eines D av id  S t r a u ß  und E rn s t R e n a n  der V erw üstung  schon m ehr a ls  zuviel angerichtet haben.

31. Die religiöse» Genrebilder in» Dienste der AnfKlärnng.

D e r R a tio n a lis m u s , der P a n th e is m u s , der M a te r ia lis m u s , m it einem W orte  der G eist der V ernei
n u n g  und  des A ntichristen thum s, u rth e ilt vollkommen richtig, w enn er eines der wirksamsten M itte l, die W ärm e 
des ü b ern a tü rlich en  Lebens zu verflüchtigen, die E nerg ie  der G lanbensüberzeugnng  zu brechen, die religiösen 
A nschauungen zu verdunkeln und zu fälschen, in  der V erw eltlichung und R a tio n a lis ie ru n g  der religiösen K ünste 
sieht. D a r in  m uss m an  den G ru n d  suchen, wie fü r manche gleichartige Erscheinungen, so insbesondere fü r die 
enthusiastische B ew un d eru n g , welche dieser G eist gerade jenen R ichtungen  der K ünste entgegenzubringen pflegt, 
die durch die äußere  technische V ollendung  ih rer W erke d as  U rthe il bestechen, aber dabei u n te r dem Scheine, 
a ls  arbeiteten sie im  D ienste der R elig io n , d a s  Überirdische a u f diese E rde herabziehen, das Göttliche v e r
menschlichen, das ganz Ü bernatürliche, um  m it A . S p r in g e r  (R affae l und  M ichelangelo. Leipzig 1 8 7 8 ,
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IS. 5 8 ) zu sprechen „ a u s  der dunklen und  vielfach dum pfen W elt der kirchlichen Bekenntnisse in  d as  Reich 
lichter, allgem ein u n d  u n m itte lb a r ansprechender E m pfindung  übertragen  —  D a ru m  üben die anm uthigen  F ra u e n  
R a ffa e ls , die holdverschämt zu ihrem  E rs tlin g  herabblicken, ihn  an  den B usen  drücken, sein Erw achen, seine 
S p ie le  belauschen, einen w ahrh aft m adonnenhaften  Eindruck. M a n  betet nicht zu ihnen, m an  nthm ct aber m it 
ihnen göttliche R einheit und  himmlischen F ried en ."  M a n  w ill also M a d o n n en , die nicht zu r E rb a u u n g  da 
sind, vor denen m an nicht betet, m an w ill M a d o n n e n , die m it dem C hristen thnm e nichts m ehr gemein haben. 
I s t  dam it nicht zuviel b eh au p te t? N e in , denn der nämliche Ästheticker sagt an  der gedachten S e lle  ausdrück lich : 
„R affae l loste die M a d o n n a  von dem kirchlichen B oden ab, und  hob sie a u s  dem besonderen G lanbenskreise zu 
allgem einer menschlicher B edeu tung  em por."

D en  menschgcivordenen S o h n  des lebendigen G o ttes  p erho rresciert der G eist der V e rn e in u n g ; aber 
vor einer ansprechenden menschlichen Persönlichkeit ist ihm nicht bange. I n  der unvergleichlichen J u n g f r a u ,  da
durch den Hl. G eist die M u tte r  des H e rrn  der H eerschaaren, des K ön igs der Ew igkeit ist, erkennt er seine u n 
versöhnliche, im m er siegreiche F e in d in ; aber die „menschlich liebensw ürdigste D ars te llu n g  eines einfach inn igen  
F am ilien leb en s"  eine „anm nthige F r a u ,  die holdverschämt zu ihrem  E rs tlin g  herabblickt, ihn  an  dem B usen  drückt, 
sein Erw achen, seine S p ie le  belauscht", eine „ M a d o n n a , die nicht fü r eine besondere religiöse A nschauung ge
schaffen ist, sondern fü r  alle Z eiten  und fü r alle Völker leb t" , also auch fü r die Bekenner der Lehre des a r a 
bischen P ro p he ten  und  f ü r  die A nbeter B ra h m a s , —  m it einem W o rt, ein „fleischgewordenes M ad o n n en id ea l"  
ha t fü r  ihn nichts G efährliches, erweist sich vielm ehr ü b erau s  geeignet, die H n m an itü ts re lig io n , d a s  „weltliche 
E v a n g e liu m ", wie es der D ichter n an n te , in w irksamster Weise zu fördern . D a s  „ p ro fa n u m " , d as  W eltliche 
und  Weichliche soll aber vom Hause G o tte s  ferngehalten w erden. „ P ro c a c e s  im a g in e s , e t  n im io  a r t is  lenocin io  
a d  m u n d a n a e  p o tiu s  v a n ita t is  sp ec iem , q u am  a d  p ie ta tis  co m m o n itio n em  effig ia ta s , in  tem p lis  poni 
om n in o  v e ta m u s , ta m  la sc iv a m  a r t is  o s te n ta tio n e m  fru g i e t  sev e ro  p a tr ifa m ilia s  in te r  p r iv a ta s  a e d e s  g ra v e m  
te m p lis  p ro rsu s  in to le ra b ile m  c e n se n te s“ . S y n . D iocces. A rg e n tin c n s is  a n n o  1 549 . (D r . G . Jak o b , die 
K unst im D ienste der Kirche. 4 . A ufl. S .  112).

62 . D as Festhalten am Traditionellen ist der fortschreitenden ©iitmidtliiitg der gtlittst 
nicht hinderlich.

A ls  ebenso u n w ü rd ig  verw erfen die C oneilien  die schon frühzeitig anftanchende U nsitte , B ild e r 
C hristi, der seligsten J u n g f r a u  und  der H eiligen nicht nach ihrem  überlieferten  T y p u s , sondern a ls  P o r t r a i te  
weltlicher, sogar übel beleum undeter P ersonen  darznstellen.

G leichwohl sanetion iert die Kirche dadurch, dass sie strenge die T ra d it io n  festgehalten wissen w ill, 
keineswegs die technischen Unvollkom menheiten, weicht* nicht selten an  gut kirchlichen B ildw erken früherer Z eiten  
sich finden, und  w äre  es irrthüm lich , in  befrem dender S te ifh e it einen kirchlichen C harak ter erkennen und  festhalten 
zu w ollen. D ie  C oneilien  bestim m en vielm ehr, dass neben der T ra d itio n  auch die W ü rd e  der D a rs te llu n g  zu 
beachten und  a lle s  fern  zu halten  sei, >vas m ehr ä rg e rn , a ls  erbauen könnte. „ C ru c e s  a c  S a n c to ru m  im a g in e s  
n o ta b ili te r  la c e r a ta e  a u t  s ta tu a e  d iffra c ta e  vel d e fo rm a ta e  a c  n u n q u a m  re d in te g ra n d a e  in  locis  p u b lic is  
a d  c h r is t ia n a e  re lig io n is  e o n te m tu m  non  to le r e n tu r .“ (S . R . C. 2 2 . m aii 1 5 9 6 .)

83. Die Bekleidung der Stàtue» ist unzuläfstg.

H ier möge auch au f d as  Unschickliche der Bekleidungen von S ta tu e n  aufm erksam  gemacht sein. E ine 
P ra x is ,  welche vielleicht A n fa n g s  n u r  den Zweck hatte, hochverehrte und reichgesasste S ta tu e n ,  z. B . d as  G n a d e u - 
bild von M a r ia -Z e ll ,  vor S ta u b  und  R auch zu schützen, oder den A ugen der G läub igen  zeitweise zu verhü llen , 
ist nachgerade ständig und  allgem ein geworden. D a ru m  richte m an  sich nach folgender m aßgebenden B estim m ung  : 
„ S ta tu a e  S a n c to ru m  p a lliis  p ro  h iem is vel a e s ta t is  v a r ie ta te  m u ta tis  n o n  e x h ib e a n tu r , n eq u e  in  p ro 
cessio n ib u s su b  b a ld a c h in o  c i rc u m fe ra n tu r .“ (S . R . C. 11. a p r i l is  1 8 4 0 .)
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8 4 . Ghne Irircherrvehördliche (ßrlmtlmie darf kein religiöses Kildmerk in der Kirche
angebracht werden.

D a m it durch B ild e r und  S ta tu e n  die christliche Gem einde nicht in  V e rw irru n g  gerathe, statt durch 
dieselben belehrt und  erbau t zu w erden, hat die Kirche angeordnet: „N em in i licere  u llo  in loco vel ec c le s ia
u lla m  in so litam  p o n e re  im a g in e m , n isi a b  ep iscopo  a p p ro b a ta  fu e r i t .“ (C one. T r iti , sess . X X V .) E bendarum
macht es die Kirche den V orständen  von P fa rre ie n  zu r P flich t, d a rü b e r zu wachen, daß  nicht ohne ih r W issen 
von einzelnen G läub igen  selbst da oder do rt in den Kirchen B ildw erke angebracht w erden.

35 . Praktische Verwertung des gewonnenen Resultates.

B ish e r haben w ir u n s  zunächst dam it befasst, den N achw eis zu liefern , dass nach dem 
Zeugnisse der Geschichte die V ereh rung  der H eiligen und der heiligen B ild e r nicht bloß zulässig, 
sondern auch sehr nützlich und zweckdienlich zu r B e leh ru ng  und  E rb a u u n g  sei. Hiebei m usste auf
die einschlägigen B estim m ungen der heiligen Kirche und  au f d as  U rthe il führender katholischer Aesthetiker 
eingegangen w erden, um  verkehrte Anschauungen zu berichtigen und  der W ahrh eit zum S ieg e  zu verhelfen. 
„ I n d e r  K en n tn is  der kirchlichen A nschauungen und der d a ra u f  ruhenden kirchlichen V orschriften ist der eigent
liche B oden fü r alle kirchliche K unst gelegt, die T heorie vor jeder subjective» M e in u n g , die P r a x is  vor der in 
der Kirche so unberechtigten Gesetzgebung des Geschmackes und  der M ode alle in  gesichert." (Ja c o b , D ie
K unst im  D ienste der Kirche. S .  V II .) . Z n  diesem Zwecke schrieb auch P . F lo r ia n  W im m er 0 .  8. B. seine 
„A n le itun g  zur Erforschung und Beschreibung der kirchlichen K unstdenkm äler. I »  zw eiter A uflage m it I l l u s t r a 
tionen verm ehrt und  herausgegeben von D r .  M a th ia s  H ip tm air . L inz, 1 8 9 2 ."  D a  heißt es in  der V orrede 
a u f S .  I I I .  „ I n  m ehreren Diöeesen w erden u n te r der Aufsicht der Bischöfe die in jenen Diöeesen vorhandenen 
kirchlichen K unstdenkm äler, vorzüglich jene, welche a u s  dem M itte la lte r  stam m en, einer gründlichen E rforschung 
unterzogen, und  die Ergebnisse dieser Erforschungen in  den kirchlichen B lä tte rn  bekannt gemacht. D ieses geschieht 
vorzugsweise d a ru m , dam it die G läu b igen  dieser Diöcesen die von ihren  from m en V o re lte rn  gestifteten K un st
denkm äler kennen, verstehen und schätzen le rnen . Auch soll a u f diese W eise dem ferneren Z erstö ren  und  V e r
nachlässigen jener ehrw ürdigen  D enkm äler E in h a lt  gethan , die E rh a ltu n g  und  W iederherstellung derselben ver
an la ss t, sowie auch die A nfertigung  neuer kirchlicher D enkm äler im  a lten  guten Geiste bewirkt w erden "

Z u  dem gleichen Zwecke hat K a rl Atz, P rie s te r und  k. k. C onservator, im  J a h r e  1 8 8 4  zu Bozen 
sein treffliches H andbuch: „D ie  christliche K unst in  W o rt und  B ild "  veröffentlicht, und  hat dasselbe besonders 
in  T iro l  viel zu r B elebung  des echten kirchlichen G eistes au f dein Gebiete der so wichtigen kirchlichen K unst- 
thätigkeit beigetragen. Auch G eorg Heckners „Praktisches H andbuch der kirchlichen B a u k u n st" , welches 1 8 8 6  bei 
H erder erschienen ist, verdient volle A nerkennung.

D ie  schöne und große L av an tc r - Diöcese m it ih re r halben M illio n  B ew ohner, welche der heiligen 
katholischen Kirche m it from m em  S in n  ergeben sind, der sich u n te r  anderem  auch in  der bedeutenden A nzah l von 
Kirchen und  größeren K apellen m anifestiert (ihre G esam m tzahl beträg t 6 5 9 )  verdient nicht bloß eine recht g rü n d 
liche historische D urchforschung, welche in  vierzehn von sämmtlichen vierundzw anzig  D ecanaten  bereits glücklich 
durchgeführt ist, sondern es soll auch ih r A ntlitz durch eine N eubelebung echt kirchlicher K unstthütigkeit v e rjü ng t und  
durch überirdische A nm u th  verk lärt werden. D esh a lb  w urde bereits im  V o rjah re  1 8 9 3  a ls  erste P a s to ra l-C o n - 
ferenz-F rage b estim m t: „Welche P flichten obliegen dem S eelsorger in  B ezug au f d a s  G o tte s h a u s ? Welche G e 
genstände m uss der A lta r  besitzen, au f dem die heilige Messe gelesen w erden d a r f?  W a n n  ist der A lta r  exe- 
c r ie r t?  D ie  E lab o ran te»  w ollen alle besonders auffälligen  A ltä re  in  den K irchen ih rer betreffenden D ecauate  
näher beschreiben, nam entlich hinsichtlich der Lage und der Beschaffenheit des S e p n lc h rn m s."  Diese F ra g e  
w urde in  v ierundzw anzig  P asto ra l-C o nferen zen  von zw eiundvierzig E la b o ra n te n  eingehend behandelt, und  d a s  
M eritorische dieser V erhandlungen  im  X L V . Schlussprotokoll vom I .  1 8 9 3  a u f  S .  1 — 9 veröffentlicht. Z u 
gleich w urde angeordnet, dass jeder selbstständige S eelso rger seinen P fa rrb ez irk  entw eder in  p e rso n a  oder durch 
Z u h ilfenah m e jüngerer K räfte  genau  visitiere und hinsichtlich a lle r G otteshäuser ein In v e n ta r iu m  in  d u p lo  
abfasse. V on  diesem In v e n ta r iu m  w a r ein E xem plar durch d as  berufene F . - B .  D ecan a lam t m it den A cten der
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P a sto ra l-C o n fe re n z  p ro  18!)4 a n  d as  F . - B .  O rd in a r ia t  einzusenden. D a s  ist denn auch bis ans sehr w enige 
A u sn ah m en  m it recht lobensw ertem  E ife r dnrchgeführt w orden, und  kam schon bei der D u rc h fü h ru n g  so 
manches in O r d n u n g ; w as  noch m angelt, w ird  m it G eduld  und gewissenhaftem E rn s t sobald a ls  möglich durch
g e fü h rt w erden. D a s  zweite E xem plar des A lta r in v e n ta r iu m s  hat d as  F . - B .  D ecan a lam t selbst zu verw ahren , 
und  ist dasselbe bei den oberhirtlichen und bei den alljährlich vom O rts-D e c h a n t vorzunehm enden D ecan a tsv is i- 
ta tivnen  in G ebrauch zu nehmen.

Ü brigen s ist bereits m it der „ In s tru c tio  S ty r ia e  e t C a rin th ia e  C o m m issa r io ru m “ vom 8 . M a rz  
1 6 6 8  in einem nicht unbedeutenden T heile  der jetzigen L avanter-D iöcese eine alljährliche sehr eingehende R e 
vision der einzelnen G otteshäuser vorgeschrieben w orden.

M i t  der gegenw ärtigen ersten F ra g e  sollte die eingeleitete R evision und  R efo rm ation  w eitergeführt 
w erden, und  w ird  dieselbe auch in  Z u k un ft nicht fallen gelassen w erden. D a s  heurige R esum é der P a s to ra l-  
C onferenz-V erhand lungen  ist zw ar schon a n  sich um fangreich ; durch dasselbe konnte jedoch der G egenstand nicht 
erschöpfend behandelt w erden. W a s  h ier geboten w urde, soll n u r  zu r A nreg un g  dienen, um  die einschlägigen 
citierten A bhand lungen  selbst zum G egenstände e ifrigen  S tu d iu m s  zu machen.

Liturgische Vorschriften stinstchtlich der Verehrung der Reliquien und der heiligen
Kilder.

D e r  zweite F ra g e th e i l : „Welche liturgischen V orschriften sind hinsichtlich der V ereh ru n g  der R e 
liquien  u n d  der heiligen B ild e r zu beobachten" findet in  folgendem eine kurze B ean tw o rtu n g .

3(>. Feste der heiligen Reliquien.
Z u ers t besprechen w ir die fe s ta  re liq u ia ru m . K om m en bedeutende R eliqu ien  (re liq u iae  in sign es) 

einem H aup tp a tro ne  zu, so w erden die Feste der R eliquien  a ls  secundäre (Nebenfeste) des H au p tp a tro n es  m it 
O ssid im i und  Messe su b  r i tu  «lupi. m a j. oder m in . in der A ufbew ahrungskirche von den C lerikern, welche 
den H a u p tp a tro n  zu feiern haben, begangen, und  zw ar in te s to  e le v a tio n is  e t  tra n s la t io n is  R e liq u i
a ru m  m it, sonst ohne C redo . (D e c r. S. C. R . 17 . A p r il 1 8 4 0 , n. 4 8 7 8 ) .

K om m en die R eliqu ien  in s ig n e s  einem ändern  canvnisierten H eiligen, einem  N ichtpatrone zu, so 
w ird  der d ies  o b itu s  des H eiligen in jener Kirche, w orin  seine R eliqu ie»  au fbew ahrt und  öffentlich verehrt 
w erden, von allen C elebrante»  a ls  H anptfest des H eiligen in  Offic. e t M issa  c u m  C red o  su b  ritu  d u p l. 
m in . gefeiert.

D ieses P a rtie n la rfe s t d e  sa n c to  (R e liq u ia ru m ) bleibt auch d ann  bestehen, w enn i» der Diöcese ein 
allgem eines R eliquienfest ex  In d u lto  a ls  F e s tu m  p r im a r iu m  vorgeschrieben ist.

37. R eliquiae insignes et non insignes.

A ls  bedeutende R eliq u ie  g ilt der ganze K örper, sollten auch m ehrere G lieder künstlich znsam m en- 
gefügt se in ; ferner ein g ew arte te r, vom Bischöfe geprüfter wichtiger T h e il, dem nichts fehlt, und  jeder H aupt* 
theil, a ls  H a u p t, A rm e, G ebeine re. Jn b e tre ff  der K reuzpartikel und  der Leidenswerkzeuge g ilt auch der geringste 
T h e il a ls  in s ig n is . (D ec r. 12 . A p ril 1 8 2 8  n . 4 6 0 0 ).

3 8 . Echtheit der Reliquien.

D ie  Id e n t i tä t  der R eliqu ien  m uss w enigstens moralisch gewiss und  durch den R eliqu ien  beigefügte 
D oeum ente, resp. Bescheinigung des P f a r r e r s  und zweier Z eugen  oder durch die G rabschrift, sichere T ra d itio n  
oder, w enn sie von R o m  geschickt w aren , durch apostolische S chreiben  oder notarielle  U rkunden bewiesen sein 
„dass die gegenw ärtigen R eliqu ien  den fraglichen H eiligen znkom m en". Diese A ussagen, S ch rif ten , D oeum ente, 
S ieg e l, U rkunden ha t der Bischof, und  zw ar, w enn die R eliqu ie  öffentlich ausgesetzt w erden  soll, der D iöcesan-
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bischof zu reevgnvseieren und daun  zu bescheinigen, „dass die R eliqu ien  identisch, authentisch und echt sind". 
(D e c r. vom 18 . F e b ru a r  1 8 4 3 , n. 4 9 5 6 , vom 19. D ecem ber 1 8 6 3 , n . 5 3 2 9  und  vom 2 7 . S ep tem ber 1 8 1 7  
n. 4 5 4 2 ). Conf. H a rtm a n n , R ep erto riu m  R itu u m , 7. A uflage, S .  1 4 1 — 142.

ßt). Anfl»e»vahv»mg dev Reliquien.

D ie kleineren, echten und beglaubigten R eliqu ien  w erden in  kostbarer S e id e  von der dem Feste des 
H eiligen entsprechenden F a rb e  gehüllt, m it dem N am en  des H eiligen versehen, in  goldenen, silbernen oder kry- 
stallenen Capseln sowohl in  der Kirche a ls  auch in P riv a th ä u se rn  passend au fbew ahrt und  können sogar von 
from m en G läub igen  a u f der B ru s t getragen w erden. F ü r  die Capseln eignet sich am  besten die K reuzesform .

R e liq u ia e  n o ta b ile s  w erde» schicklich n u r  in  der Kirche ebenfalls in gute S e id e  gehüllt oder in 
ähnlichen C apseln, wie die R e liq u ia e  e x ig u a e , a u fb e w a h r t; denn ohne Capsel dürfen  die R eliqu ien  weder a u s -  
gesetzt, noch zum Kusse gereicht w erden.

D e r  ganze Leib eines H eiligen oder sehr bedeutende T heile  desselben w erden in S e id e  von der 
dem Feste des H eiligen znkommenden F a rb e  gehüllt, neben einander in  einem  zierlich gefertigten, durch S c n lp tu r  
lind religiösen Schmuck ausgezeichneten S chre in  von M a rm o r , edlem M eta lle , oder von Eichen- und  Pappelho lz  
gelegt, m it einer T afe l von E rz  versehen, w orin  der N am e des H eiligen, die Z e it seiner R eposition, und  der 
O r t ,  von wo er überbracht w orden, eingegraben ist. D e r  S chre in  habe ein doppeltes Schloss m it zwei ver
schiedenen Schlüsseln , w ovon der eine vom P f a r r e r ,  der andere  von einem weltlichen V ertra u e n sm a n n  ver
w ah rt w ird . H ierau f w ird  der S chre in  au f einen kostbaren A lta r  von M a rm o r  oder in  eine Capelle oder 
in  eine G ru f t  gebracht. I m  ersteren F a lle  b ringe m an a n  einer offenen S te lle  der Kirche in  der N ähe eine 
m arm orene T a fe l an , welche besagt, dass in  diesem A lta re  m it E r la u b n is  des apostolischen S tu h le s  die 
R eliqu ien  des Heiligen verw ahrt w erden. (B cned . X IV . d e  C anoniz . lib. 4).

Ähnlich verfäh rt m an  m it einzelnen R eliqu ien  von B edeu tung , die entw eder in  einem M a u e r 
schranke neben dem A lta re  oder in  einer Capelle au fbew ahrt w erden können. D ieser S chrank  ivird inw endig 
m it P appelho lz  bekleidet, m it ro ther S e id e  ausgeschlagen und je nach Verschiedenheit der R e liq u ien  in mehrere 
Fächer getheilt. V o r dem Schranke hänge ein w eißer, bei M ä r ty re rn  ein ro ther V orhang . E r  werbe erst durch 
ein vergoldetes, eisernes, verschließbares G itte r , und davor durch eine feste, schön gezierte D oppelthüre  ver
schlossen. D a rü b e r  kan» der S p ru ch  angebracht werden. „ C u sto d it D om in us o m n ia  o ssa  e o ru m , u n u m  ex  
b is non  c o n te re tu r“ . (V gl. J a c o b , D ie  K nust im  D ienste der Kirche. S .  V III . ». 2 1 8 ) .

4 0 . Kuss dev Reliquien.

A n den P atroc in ic i! und  den R eliqnienfesten reiche m an die Capsel m it den kleineren, echten 
R eliquien  u n te r folgendem R itu s  dem Volke zum  K usse:

D e r C elebrant in  S nperpellicenm  und S to la  von der F a rb e  des gefeierten H eiligen mache das
Volk zuerst m it dem Gegenstände der F e ie r m it einigen w enigen W orten  bekannt. D a n n  trete er, die Capsel 
in  der Rechten und ein Tuch zum  A breiben in  der Linken haltend , entw eder au f die Epistelseite des A lta re s  
oder noch besser vor die C om m unionbank und reiche die Capsel jedem E inzelnen  zum  ehrerbietigen Kusse h in . 
Hiebei kann er entweder im  A nfänge den S egen  m it der R eliq u ie  allgem ein geben und  sagen: „ P e r  m e r i ta  
e t  in te rcess io n em  S a n e ti N . b e n e d ic a t f  vos o m n ip o te n s  D eu s . P a x  v o b isc u m “ , oder die B enediction a u s -  
lassen und  bei jedem Einzelnen  sprechen: „ P e r  m e r ita  e t in te rc ess io n e m  S a n c ti  N . c o n c e d a t t ib i  D o m in u s
sa lu te m  e t p a c e m “ oder „ P e r  m e r i ta  N . lib e re t te  D e u s  a b  om ni m alo  (z. B . beim B la s in s-S e g en  a  m alo
g u ttu r is .)  A m e n “ . I s t  aber die R eliqu ie  eine K reuzpartikel, so w ird  gewöhnlich nichts oder folgendes gesprochen: 
„ P e r  c ru cem  e t p ass io n em  su a m  c o n c e d a t tib i D o m in u s sa lu te m  e t p a c e m “ .

D ie  G läub igen  küssen kniend d as vorgehaltene G la s  der Capsel. W ird  der P rie s te r  gebeten, 
Rosenkränze m it den R eliqu ien  zu berühren , so w illfahre  er dem W unsche.

3*
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41. Aussetzung der R eliqu iae in sign es der Heiligen und der Kren;partikel.

Bedeutende approbierte R e liq u ien  dürfen  in  allen Kirchen au f den A ltä re n  oder a n  einem  anderen  
passenden O r t  ausgesetzt w erden. A u f einem solchen A lta re , a u f dem in s ig n e s  re l iq u ia e  ausgesetzt 
w erden, müssen au ß e r der vor dem A lta re  hängenden und  fo rtw äh re n d  brennenden Lam pe w enigstens 
zwei Kerzen b rennen , und an d e rs  sollen R eliqu ien  nicht ausgesetzt werden (D e c r. vom 2 2 . J ä n n e r  
1 7 0 1 , n . 3 5 7 5 ). A n  Festlagen  können R e liq u a rien  zwischen den Leuchtern zu beiden S e ite n  des 
A ltarkreuzes aufgestellt w erden. N iem a ls  d a rf die Aussetzung der R eliqu ien  zu r Z e it der Aussetzung des 
A llerheiligsten S a c ra m e n te s , auch nicht zwischen den Leuchtern, ans dem A ussetzungsaltare  stattfinden. (D ec r. 
vom 2 . S ep tem ber 1 7 4 1 , n. 4 1 1 9 ). Auch dürfen  die R eliqu ien  du rchaus nicht ans dem T abernakel des A lle r 
heiligsten, so dass dieser a ls  B a s is  d ient, oder vor der T abernakelthüre  exponiert w erden, und  ist ein d e r
a rtig e r U sus a ls  M issbrauch  bezeichnet w orden. (D e c r. vom 6. S ep tem ber 1 8 4 5 . n. 5 0 3 3  ; vom 3 . A p ril 
1 8 2 1 . n . 4 5 7 8 ) .

4 2 . P itu s  der Aussetzung der Reliquien.

C elebran t in  S uperpelliceum  und S to la  von der F a rb e  des R eliquienheiligen  trä g t bedeckt die 
R eliqu ien  au f den A l ta r ;  ihm  geht v o ra u s  T h u r ife ra r iu s  m it R auchfaß  und Schiffchen. H a t C elebrant die 
R e liq u ien  ohne U nterlage  au f ihre S te lle  gesetzt, so legt er J n c e n s  au f und  incensieri stehend die R eliqu ien  
in  zwei Z ü g en  nach einer J n c l in a t io n  vo r- und  nachher. E in e  K reuzpratikel incensieri C elebrant stehend in 
drei Z ü g en  nach einer G cnuflexion vorher und nachher.

N u n  kniet C elebrant nieder u n d  verrichtet die in tend ierten  Gebete. Nach diesen macht er die
schuldige R everenz und  kehrt, w enn kein S eg en  zu geben ist, zu r S a c r if ic i  zurück.

S o l l  m it bischöflicher E r la u b n is  der S e g e n  m it den R eliqu ien  gegeben Werben, so spricht C elebrant 
nach der A ndacht die Versikel und  O ra tio n  d e  S a n c to  R e liq u ia ru m  respective d e  C ru ce , d an n  steigt er ohne 
S chn lterv e lu m , bei der K reuzpartikel und  bei jedem Leidenswerkzeuge des H errn  m it S chu lterb e lu m  zum  A lta re , 
n im m t die R eliquie in  beide H ände, wendet sich zum  Volke und  ertheilt den S eg en  wie m it dem A llerheiligsten , 
w ährend  dessen weder vom Volke noch vom Chore und  P rie s te r  e tw as gesungen w erden darf. (D ec r. vom 
3 0 . M a i  1 8 3 5 , n . 4 7 4 3 ) .

H ierau f stellt C elebran t die R eliqu ie , w enn sie noch läng er ausgesetzt bleiben soll, w ieder aus die
vorige S te lle . I s t  dieses aber nicht der F a l l ,  so repon iert er dieselbe, resp. t rä g t sic in  voriger Weise zur
S a c r if ic i  zurück.

E rth e ilt  der Bischof m it der K reuzartikel oder m it einer anderen R eliqu ie  eines H eiligen den
S e g e n , so geschieht es ohne M i t r a  und  P ile o lu s . D ecr. vom 2 2 . S e p tb . 1 8 3 7 . n. 4 8 1 5 . (H a rtm a n n ,
R ep e rì. S .  6 7 8 — 6 8 0 ).

4 3 . Ueretzrung der Hilder und der Heilige».

S o w ie  Kreuze u n d  B ild e r  des H e rrn , so dü rfen  in  den Kirchen auch B ild e r der H eiligen  sowohl
an  den W änd en  angebracht, a ls  auch au f Tischen und A ltä re n  ausgestellt, nicht aber im  B oden der Kirche
eingem eißelt oder musiivisch, durch eingelegte A rb e it, dargestellt w erden, und  soll au f einem itnb demselben A lta r  
von ein- u n d  demselben H eiligen n u r  ein B ild  aufgestellt, vo rher aber u n te r den vqrgeschriebenen Gebeten und  
C erem onien geweiht w erden. (8. R . C. 12 . J u l i  1 7 0 4 , n. 3 6 9 8 . und  2 7 . A ugust 1 7 0 7 . N . 3 7 7 5 ).

Hinsichtlich der S e rv i D ei liegt folgende Entscheidung v o r :  „ Im a g in e s  v iro ru m  a c  m u lie ru m , qu i 
c u m  fa m a  s a n c ti ta t is  d e c e s se ru n t, se d  n o n d u m  B e a tif ica tio n is  a u t  C an o n iz a tio n is  h o n o re s  c o n se c u ti su n t, 
n e q u c  a l ta r ib u s  u tc u m q u e  im p o n i p o sse , n c q u e  e x tr a  a l ta r ia  d e p in g i cum  a u re o lis , ra d iis  a liisv c  s a n c ti
ta tis  s ig n is  ; p o sse  ta m e n  eo ru m  im a g in e s , ve l g e s ta  a c  fa c ta  in  p a rie tib u s  E c c le s ia e , sou in  v itr is  c o lo ra tis  
e x h ib e ri, d u m m o d o  im a g in e s  illa e  n c q u e  a liq u o d  c u ltu s  vel s a n c t ita t is  in d ic iu m  p ra e se fe ra n t, n e q u c  q u id 
q u am  p ro fa n i a u t  a b  E c c le s ia e  c o n su e tu d in e  a l ie n i“ . (8. R . C. 1 4 . A ng . 1 8 9 4 ).

A u f einem A lta re , a u f welchem d a s  A llerheiligste zu r A nbetung  ansgesetzt ist, sollen, so wie keine 
R eliqu ien , so auch keine B ild e r  der H eiligen aufgestellt w erden, u n d  soll m an  insbesondere bei G elegenheit des 
vicrzigstündigen, auch des ewigen G ebetes, am  A lta re  der A ussetzung d a s  A lta rb ild  oder die S ta tu e  verhüllen . D ieses
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B erbo t, R eliqu ien  nie, H eiligenbilder w enigstens zu r Z e it des vierzigstündigen Gebetes zu exponieren, g ilt 
strenge n u r  fü r  die Kirchen R o m s , und  erfolgte a u s  dein G ru n de , w eil H eiligenbilder und  noch m ehr 
R eliqu ien  den Geist von der A nbetung  des A llerheiligsten abziehen. I s t  d as  A llerheiligste bei anderer G elegen
heit mlsgesetzt, so können die H eiligenbilder un verhü llt ans dem A lta re  bleiben, w enn die G ew ohnheit besteht. 
(G a rd e llin . in no t. a d  d ec r. 8. R . C. 2 7 . S e p tb . 1 8 2 8 , n . 4 6 3 0 ) .

Schon d as  7. allgem eine (S ond i bestätigt, wie w ir  bereits gehört haben, in  C anon  7 den u ra lten  
G ebrauch der Kirche, Lichter und  W eihrauch vor heiligen B ild e rn  anzuzünden. D ie  B ild e r des K reuzes, in s 
besondere d a s  A ltarkreuz, und auch andere A bbildungen des H e rrn , w enn  diese zu r öffentlichen V ereh rung  a u s 
gesetzt sind, w erden stehend m it drei Z ügen  incensieri. S. R . C. a d  d u b iu m  p ro p o s itu m  : „A n s a c ra  im a g o  
d iv in i In fa n tis  N a tiv ita tis  te m p o re  (W eihnachtszeit), p rin c ip e  loco su p e r a l ta r i  e x p o s ita , s it  p o s t C rucem  th u r i-  
f ic a n d a  tr ip lic i d u c tu , eo dem  p ro rsu s  m odo , quo  in c e n s a to r C ru x  cu m  im a g in e  C ru c if ix i? “ re sc rib en d u m  
c e n su it : A ffirm a tiv e . A tq u e  i ta  re s c r ip s it, e t  u b iq u e  lo co rum  se rv a r i  m a n d a v it .  D ie  15 . F e b r . 1 8 7 3 , n.
5 5 3 3 . „ D a s  gleiche g ilt vom B ilde  des A nferstandcnen , w enn es von O stern  b is H im m elfahrt öffentlich
exponirt ist,,. D r . T h a lho fer, H andbuch der kath. L iturg ik  1 8 8 3 , I. S .  2 9 0 .

D ie  B ild e r der H eiligen sowohl bei der In cen sa tim i des A lta re s  in  solennen Ä m tern , a ls  auch
bei feierlichen Anlässen z. B . bei Processione», w erden n u r  m it zwei Z ü g en  und ebenfalls stehend incensiere 
R it. c e lcb r. m iss. T it . IV , n . 4 . 5 ;  S . R . C. 28 . J u l i  1 7 8 9 , n . 4 4 3 7 ;  21 . M art. 1 7 4 4 , n. 4 1 5 3 . Schüch, 
P a s to ra l. 9 . A ufl. S .  4 3 0 — 4 3 1 .

Schluss.
W enn  so in  der Kirche die w ahren  P rin cip ic i! festgehalten und  gepflegt werden, und w enn im 

D ienste der Kirche G eist und  H ände des K ü n stle rs  U nterw eisung und U nterstützung finden, dann  lvird unser 
G ottesdienst G o tt zu r E hre , dem gläubigen  Volke aber zu r E rb a u u n g  dienen, und  d ann  lvird die verkannte 
Kirche w ieder richtig erkannt und geschätzt w erden a ls  herrliche B r a u t  C hristi, und sie lvird auch jenen E in 
fluss w ieder gew innen, den sie in der heilsamsten Weise au f die gesummte K nnstthätigkeit seit vielen Ja h rh u n d e r ten  
ausgeüb t hat.

II. H^astoiak-Gonferenz Irage.

W elche M it te l  soll der katholische P r ie s te r  anwenden, um  den G efahren  
der E insam keit zu begegnen und um  w ährend des B e r la u fe s  der J a h r e  im  S e e le n 
eifer nicht abzunehmen, sondern in der Gerechtigkeit zu beharren und ohne U n te r
la ss  zu wachsen? In so n d e rh e i t  ist der B egriff  der from m en B etrach tung  und sind 
die weisen Rathschläge, welche diesbeziehentlich die Kirche ihren D ie n e rn ,  den 
P r ie s te rn ,  ertheilt, und auch die V ortheile  zu e rö r te rn ,  welche der S ee lso rger  fili
si ch und fü r  sein S ee lso rgeam t au s  der täglich angestellten from m en B etrachtung 
ziehen kann.

E i n l e i t e n d e s .

I m  L a v a n te r  O rd in a r ia ts -E r la s se  vom 11. A p ril 1 8 4 7 , w om it in  unserer Diöcese die P a s to ra l-  
conferenzen eingeführt w orden sind, heißt e s : „D ie  G egenstände dieser freundschaftlichen B era th u ng en  sind theo
logische E lab o ra te , von welchen die besten abgekürzt oder ergänzt vorgelesen und  der Diöcesangeistlichkeit zur 
K en n tn is  gebracht w erden".

D ieser B estim m ung  entsprechend w ird  im Folgenden ein solches gelungenes O p e ra t über die zweite 
P as tv ra ls rag e , theils  gekürzt, theils  ergänzt m itgetheilt, fü r den nicht m ehr jungen  Verfasser zu r A nerkennung, 
und  jüngeren  E lab o ran te»  zu r A neiferuug .
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D ie  M itte l , welche der P rie s te r  anw enden soll, um  den G efahren  der E insam keit zu begegnen lind 
um  w ährend  des V erlau fes  der J a h r e  im  Seeleneifer nicht abzunehm en, sondern in  der Gerechtigkeit mich noch 
Fortschritte  zu machen, sind ü h erh anp t die gleichen, die zu r E rh a ltu n g  des geistlichen, m it G o tt verein ig ten  
Lebens empfohlen w erden. H ieher sind zu rechnen:

1. D a s  fleißige S t u d i u m  der theologischen D ise ip lin en , welches m it-d e r  Absicht betrieben w ird , 
um  dadurch sich selbst zu vervollkom m nen, und  die S eele  des Nächsten zu re tten  und  so G o ttes  E hre  zu be
fördern . D a s  S tu d iu m  m uss jedoch w ohlgeordnet sein. E s  ist aber nicht w ohlgeordnet, w enn m an n. zu viel Z eit 
und  M ü h e  au f d a s  S tu d iu m  verw endet, oder aber ß dasselbe nicht in  der rechten W eise betreibt. A d a . der 
Hl. P a u lu s  e rm a h n t:  „N on  p lu s  s a p e re , q u a m  o p o r te t  s a p e re , se d  sa p e re  a d  s o b r ie ta te m “ (R om . 12, 3). 
Je d e s  W issen ist an  und  fü r  sich g u t und  kann der Theologie D ienste le is ten ; a llein  m an  kann doch nicht a lles 
in  gleicher W eise bemeistern, und  d aru m  g ilt d a s  W o rt des W e ise n : „ In  su p e rv a c u is  re b u s  no li s c ru ta r i  
m u ltip lic ite r , e t  in  p lu r ib u s  o p e rib u s  e ju s  non  e ris  c u rio su s“ . (S irac li. 3 , 2 4 ). M a n  w ird  also nicht bloß 
schädliche Lectüre meiden, wie z. B .  a lles, w a s  sich m it dem Geiste der Kirche in  W iderspruch setzt, sondern 
and) dasjenige liegen lassen, w a s  u n s  vom N othw endigen und Nützlid)en ablenken könnte. W a s  aber der e in 
zelne P rie s te r  lesen soll, d as  richtet sick) w eiter nach seinem speciellcn B eru fe  und  und) seinem individuellen 
Fähigkeiten. A d  ß. M a n  betreibt d a s  S tu d iu m  a u f die rechte Weise, w enn m an fid) an  die A n le itu n g  des 
Hl. B e rn a rd u s  h ä lt, und  in  der redsten O rd n u n g , m it dem rechten E ife r und  m it der redsten Absicht stud iert. 
I n  der rechten O rd n u n g  studiert m an , w enn m an  seine Aufmerksamkeit vor allem  ans das richtet, >vas fü r 
d a s  ewige H eil no thw endig  ist, so dass m an  beim S tu d ie re n  G o tt, sid) selbst und  seine S tandesp flich ten  nicht 
a n s  dem A uge verliert. D urch  d as  S tu d iu m  der p rofanen  Wissenschaften, z. B . der Gesthichte, der P h ilo lo g ie  rc., 
die a n  und  fü r sid) nützlid) sind, d a rf d as  S tu d iu m  der theolvgisd)en Bernfsw issenschaft d u rd )an s uidst 
verd rän g t w erden. M i t  dem redsten E ife r stud iert m an , w enn m an  bestrebt ist, sid) fü r den priesterlichen B e ru f 
im m er tang lid)er zu machen und seinen geistigen H orizon t zu erw eitern . M a n  m uss aber auch m it der rechten 
Absidst studieren. D e r  hl. B e rn a rd u s  frag t : „ M it  welcher Absicht sollen w ir studieren ?"  und an tw o rte t selbst : 
„N idst a n s  E hrgeiz , oder a n s  N eugierde, oder a n s  einer ähnlichen Abfidst, sondern n u r  um  dich u n d  den 
N ädstteu  zu erbauen. E s  gibt nändid) einige, die da wissen w ollen, um  zu wissen, und  d a s  ist die N e u g ie rd e ; 
es gibt andere , die da le rnen , dam it m an sie kennen lerne, und  d a s  ist Eitelkeit. E s  gibt w ieder einige, die 
gerne wissen möchten, um  die W iffenfdjast zu verkaufen, und  d as  ist E igennutz. E s  gibt and) solche, die gerne 
wissen in ödsten, um  än dern  zu nützen, u n d  d as  ist Liebe. E s  g ib t aber enblid) and) solche, die wissen w ollen, 
um  so sid) selbst zu erbauen, und  d a s  ist W eisheit." (S . B e rn a rd . In  C an t, tie rm . 3 6 . n . 2. e t  3 ).

2 . D a s  G e b e t .  D ieses ist dem P rie s te r  so nothw endig, wie dem Fisd) d as  W asser u n d  dem 
V ogel S dstv iugen . W en n  schon den W eltleu ten  d a s  G ebet nothw endig ist, dam it sie sid) in  der G nad e  G o ttes 
e rha lten , oder aber dam it sie in  den G nadenstand  znrückkehren und  so selig w erden, d ann  ist d as  Gebet dem 
P rie s te r  nod) nothw endiger wegen seiner widstigen und  beschwerlichen S tan d esp flich ten , und  wegen der vielen 
G efah ren , denen er ausgesetzt ist. E ife r und  Liebe zum  Gebete sind K'ennzeid)en eines gu ten  P rie s te rs . O hn e  
G ebet ist der P rie s te r  schalgewordenes S a lz ,  oder, wie der Hl. Apostel sid) ansdrückt (J u d . 1, 12), „ n u b e s  
s in e  a q u a “ . In sb eso n d ere  ist der P rie s te r  u n te r einer T odsünde vcrpflid)tet d as  B reviergebet zu verrichten, 
weil es d as  G ebet der heiligen katholistchen K ird)e ist u n d  er burd) dasselbe G o tte s  S eg en  au f seine Gem einde 
herabfleht.

3 . M i t  dem Gebete steht in  engem Z usam m enhänge die geistlidje L e s u n g .  W en n  w ir beten 
spred)en w ir  m it G o tt, w enn  w ir  aber lesen, spridst G o tt m it u n s . E in e r sold)en Lesung ist aber n iem and  
bedürftiger a ls  der P rie s te r . E r  m uss näuilid) andere unterw eisen und erm ahnen , ihn aber e rm ahnt n iem and. 
W eil er also von den Lebenden keinen U nterrid st e rh ä lt, m uss er sid) a n  die V erstorbenen w enden, und  bei 
ihnen  sid) R a th e s  erholen, d. H. er m uss die S d )ris te n  der L ehrer des geistlichen Lebens lesen, besonders nod) 
diejenigen, die von P flich ten  des P r ie s te rs  h and e ln ; -seine L ieb lingslectüre soll d as  Leben der H eiligen bilden, 
besonders d a s  Leben heiliger Bischöfe, P rie s te r  und  M issionäre . O hn e  diese veredelnde und erhebende Lectüre 
w ird  m an  leidst tr iv ia l im  Denken und T h u n ;  m an  w ird  von T a g  zu T a g  w eniger geistlich und  kommt zuletzt 
do rth in , dass m an  sowenig seinen N am en  vom geistlidien Leben ableiten kann, a ls  es gestattet ist, den lu cu s 
von lu ce re  abzuleiten.



4. T äglich e r f o r s c h e  der P rie s te r  sein G e w i s s e n ;  sv w ird  er seine F eh le r im m er besser e r
kennen, und  er w ird  auch inne w erden, welcher H eilm ittel er bedürftig  sei, um  seine F eh ler zu verbessern. 
„Erkenne dich selbst!" D a s  w a r schon ein G rundsatz der heidnische» W eisen, und  haben m ehrere derselben 
thatsüchlich alle T ag e  ihr Gewissen erforscht. U m  wie viel m ehr th u t eine derartige  S e lb s tp rü fu n g  dem kathv 
lische» P r ie s te r  noth . U m  die M itta g sz e it sollen iv ir d as  e x a m e n  p a r t ic u la re  vornehm en, um  u n s  d a rü b er zu 
erforschen, wie w ir  den bestim mten F eh le r, den w ir eben besonders in s  A uge gefasst, bekämpft, und  wie w ir 
die bestimmte T u g end  geübt haben, ans deren V ollendung  iv ir eben jetzt unsere Aufmerksamkeit richten. D e r 
Nutzen einer solchen besonderen Gewissenserforschung ist groß. W ir  können näm lich bei der großen Schwäche 
unserer N a tu r  unsere Aufmerksamkeit nicht m it ungetheilter S traft zugleich ans m ehrere Gegenstände richte». 
D esh a lb  empfiehlt es sich, seine Aufmerksamkeit ans ein bestim m tes Z iel ganz besonders h in  zu lenken, um  desto 
sicherer einen bestim mten E rfo lg  zu erzielen. „P ro fec to , si om ni a n n o  u n u m  v itiu m  e x s tirp a re m u s , c ito  v iri 
p e rfec ti e ff ice re m u r“ . ( l ) e  im ita tio n e  C h ris ti. 1. 11 .). E ine w eitläufige A nw eisung zu dieser trefflichen G eistes- 
ü b un g  findet sich in  A (pH. R odriguez „Ü bung  der christlichen V ollkom m enheit", in der 7. A bhand lung  beson
ders im 7. H aup tstück : „W ie m an die besondere Gewissenserfvrschung vornehm en soll". (Recht em pfehlensw ert 
ist die Pnstet'sche A usgabe in 3  B än d en , nach der von D r . M a g n u s  Jo h a n i a n s  dem spanischen O rig in a le  be
sorgten Übersetzung).

5. B esonders glücklich zu preisen ist jener in abgeschiedener Einsam keit lebende P rie s te r , welcher
einen guten N achbar hat, d. H. einen tugendhaften P rie s te r, dem es an  der W issenschaft der H eiligen nicht
gebricht. Diesem m ag er dann  sein E lend  klagen, und  bei ihm  w ird  er auch fü r seine S eelenw unden  lindernden 
B a lsam  finden. J a ,  b e i c h t e n  w ir oft, beichten w ir aber jedesm al nach einer recht gewissenhaften V orbereitung . 
W ir  verkehren so viel und  so vertrau lich  m it dem dre im al heiligen G o tt. D a ru m  sind w ir nicht bloß ver
pflichtet, u n s  vor Todsünden zu hüten , sondern w ir sollen auch die geringeren F eh le r m it a ller Entschiedenheit 
au szu ro tten  suchen. W enn  jem and seine Leibeswäsche n u r  einm al oder v ierm al im J a h re  rein igen  ließe, w as 
w ürden  w ir  dazu sagen?  W ä re  d as  eine S ü n d e ?  A u f die B e a n tw o rtu n g  dieser F ra g e  können w ir u n s  nicht 
w eiter einlassen, aber ein d e ra rtig  nachlässiger M ensch w äre u n s  gewiss recht gründlich  zuw ider. Liegt aber 
dem lieben G o tt etwa w eniger an  der R einheit unseres G ewissens a ls  u n s  a n  der reinlichen S auberkeit eines 
M enschen, der unser H a u s  b e tr i tt?  A ußerdem  müssen w ir bedenken, daß  u n s  im S a cra m e n te  der Busse die 
heiligmachende G nade  verm ehrt w ird , und  dass iv ir m it einem reinen Herzen leichter die göttlichen W ahrheiten  
richtig lind gründlich erfassen. S v  ist jede gute Priesterbeichte ein großer S c h r it t  zum H im m el, nicht bloß fü r
den P rie s te r , sondern auch fü r  die S eelen , die seiner L eitung  a n v e r tra n t sind. D ie  Bischöfe pftegen bei der
E rth e ilu n g  der heiligen W eihen den O rd in an d e»  einzuschürfen, dass sie w enigstens alle M o n a te  einm al beichten. 
Glücklich ist aber jener P rie s te r , der G elegenheit hat, alle Wochen zu beichten, und von dieser Gelegenheit auch 
gewissenhaften G ebrauch macht. A uf diese A r t  kann er sich recht vieler Ablässe theilhaftig  machen, und  durch den 
Liebesaet der A ufopferung  derselben fü r  die arm en  S ee len  im Fegefeuer kann er ihre Leiden erleichtern, und 
so sein eigenes S eelenheil sichern.

6. S e h r  wichtig ist der öftere B e s u c h  d e s  H e r r n  i m  A l l e r h e i l i g s t e n  A l t a r s - S a c r a  
m e n t e. D ie  vor dem sakram entalen Geheimnisse verrichteten Gebete haben eine besondere M ach t über d as  Herz 
des himmlischen V a te rs . I n  G egen w art des A llerheiligsten spricht m an m it besonderer Leichtigkeit und  I n n i g 
keit d as  A ufopfernngsgebet : „ D o m in e , in  u n io n e  illiu s  d iv in a e  in te n tio n is , q u a  ip se  in  te r r is  la u d e s  Deo 
p e rso lv is ti , l ia s  tib i I lo ra s  p e rso lv o .“ E r  w eilt da ganz allein  und m itu n te r ganz verlasse», und  ru f t u n s  zu : „V en ite  
a d  m e o m n es, qu i la b o ra tis  e t  o n e ra ti e s tis , e t ego  re fic iam  v o s“ (M atth . 11 . 2 8 ). E r  w ill u n s  trösten, 
und  w ir sind so sehr des T ro s tes  bedürftig. S uchen  w ir doch T ro s t und  Erquickung d o rt, wo w ir sie 
wirklich finden, nicht aber in Arm seligkeiten, die unser u n w ü rd ig  sind, u n d  in  Gesellschaft von Leuten, die 
selbst keinen F rieden  im  Herzen haben, und  u n s  also auch den verlangten  T ro s t und  F rieden  nicht geben 
können. W enn  w ir w ollen, dass u n s  die Z u h ö re r  bei der P re d ig t g lauben , w enn w ir  von der G egenw art 
J e su  C hristi im  A llerheiligsten S a cra m e n te  sprechen, n u n  d ann  müssen w ir  schon recht häufig vor dem A lta re  
erscheinen. S eh en  die Leute, dass w ir selbst eine glühende A ndacht zum  Allerheiligsten S acram en te  haben, n u n  
d an n  w erden sie von selbst auch zeitw eilig zu r Kirche kommen und  ein kurzes aber inn iges Gebet vor J e s u s  
verrichten. G ew öhnen w ir insbesondere die Schulkinder d a ra n , dass sie öfters, ja täglich ö fters andächtig die
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Kirche betreten und  ein „V a te ru n se r"  zu E hren  des A llerheiligsten S a c ra m e n te s  beten. J a  insbesondere die 
K inder wollen w ir  zu J e s u s  füh ren , da er nach ihnen besonders v e rlan g t, sie liebt und  sie zu segnen wünscht : 
„ S in ite  p a rv u lo s , e t n o lite  eos p ro h ib e re  a d  m e v e n ire ;  ta liu m  e s t en im  re g n u m  c o e lo ru m “ (M attii. 1 2 ,1 4 ) .  A lt 
O rte n , wo ganztäg iger S chu lu n te rrich t ist, und  die K inder a n s  den en tfern teren  W eilern  über M it ta g  im  O rte  
bleiben, nichts zu th u n  haben und  ohne rechte Aufsicht sind, th u t der P rie s te r  ein goldenes W erk, w enn er die 
anwesenden K leinen  m it sich in  d as  H a n s  G o tte s  n im m t, und  e tw as W eniges la u t m it ihnen betet. J a ,  J e su s  
w ird  die K leinen segnen; er w ird  aber beide H ände über dich, v S ee le n h ir t und  engelgleicher Ju g e n d fre u n d , 
au sb re iten , der du dem göttlichen H erzen diese F reu de  bereitest und sein S egen  w ird  ans d ir  ruhen .

D a n iit  es u n s  aber nicht an  S to f f  zum Nachdenken und  zu r B e leh ru ng  m angelt, wollen w ir  gerne 
nach B üchern  greifen, welche von der V ereh rung  des A llerheiligsten  ganz eigens handeln .

I m  V erlage der D irec tio n  der P rie s te r  der A nbetung  in  Feldkirch in V ora rlb e rg  sind zu haben : 
„ T e sn iè re , .Handbuch der P rie s te r  der A nb e tu ng ."  I . B a n d  1 fl. 1 0  kr. 11. B d . 1 fl. 8 0  kr. „W alser, H andbuch der 
ewigen A nb e tu ng " m it 3 2  B etstunden . 1 fl. 10  kr. S e h r  em pfehlensw ert ist auch die Zeitschrift „S . 8 . E u 
c h a r is t ia .“ Diese M onatsschrift ist gegründet im  A u ftra g  der G enerald irectivn  der P rie s te r  der A nbetung . D e r  
P rä n u m e ra tio n sb e tra g  (1  fl.) ist an  den hochwürdigen H e rrn  K rasa  in  W ien , V II . 3 . einzusenden.

7. D em  guten  P rie s te r  ist es eigen, dass er einen T h e il der verfügbaren  Z e it d a ra u f verw endet, 
fü r  die Z ierde des H a u s e s  G o t t e s  S o rg e  zu tragen . „D o m in e , d ilex i d eco rem  d o m u s tu a e , e t  lo cu m  
h a b ita tio n is  g lo r ia e  t u a e “ . (P s. 2 5 . 8). Ic h  kenne einen kunstfertigen P rie s te r, der eigenhändig die K irchen
p aram en te  ausbessert. E in en  ändern  kannte ich, der, w enn er sich unbeobachtet g laub te , auch in p e rso n a  die 
R e in ig u n g  der Kirche besorgte. U nd w ieder ein anderer besorgte gerne selbst d as  L äu ten  des englischen G ru ß e s . 
D ie  P fa rrs in sassen  w ußten  genau zu unterscheiden, ob der P fa r r e r  oder der K üster läutete. D e r  P f a r r e r  betete 
näm lich w ährend  des L ä n te n s  und m it dem Gebete hatte auch die Glocke ausgeklungen.

8. D a s  L äu ten  des englischen G ru ß e s  fü h rt mich a u f die V e r e h r u n g  d e r  s e l i g s t e n  J u n g 
f r a u  M a r i a .  D e r hl. A lphonsus S ig n o ri verbindet m it den Besuchungen des A llerheiligsten A lta r  - S a c r a 
m entes auch die V ereh rung  der jungfräu lichen  M u tte r  G ottes. H a t ja  der sterbende H eilan d  seine M u tte r  dem 
heiligen Jo h a n n e s , unserem  V orb ilde , und  den h l. J o h a n n e s  seiner und  unserer M u tte r  empfohlen. E r  lehrte  
u n s  b e te n : „V a te r unser, der du bist in  dem H im m el 1" S e in  V a te r ist also auch unser V a te r , a u s  G nade. 
D urch  G o ttes  G nad e  ist aber auch C hristi M u tte r  zugleich die M u tte r  a lle r katholischen C hristen , und  die 
K ö n ig in  a lle r, die A nthe il am  apostolischen A m te überkommen haben. D e r  gute P rie s te r  betet d a ru m  gerne 
täglich den R osenkranz, besucht gerne eine K apelle, einen A lta r  oder ein B ild  der M u tte r  G ottes. Ic h  kenne 
einen P rie s te r , dessen F röm m igkeit g a r schlicht und  unau ffä llig  ist, der aber von K indesbeinen an  die G ew ohn
heit h a t, w enn  er sich A bends in s  B e tt gelegt ha t, m it der R ecita tiv i! der lauretanischen L itane i zu beginnen 
—  u t v ig ile m u s  cu m  C h ris to  e t  re q u ie sc a m u s  in  p ace . Ic h  kannte einen jungen , sehr braven  C andidateli 
des P ries te rs tan d es , der nie zu B ette  gieng, ohne d as  B ild  der L v u rd e s -M n tte r-G v tte s  a n  seine B ru s t  zu 
drücken. E r  ha t sein kleines sauer erspartes V erm ögen zum  B a u  einer neuen M u tte r-G o tte s-K irch e  gestiftet. 
U nd ich kannte einen P rie s te r , der im S te rb e n  ein K ruzifix in  der H an d  hielt, zu dessen F ü ß e n  die M a te r 
d o lo ro sa  angebracht w ar. Ö f te rs  wollte er schon kleinm üthig w erden. B e i solchen B eängstigungen  aber betete e r :  
J e s u s  u n d  M a r ia ,  ich lasse Euch nicht lo s , nicht im  Leben und nicht im  S te rb e n , und  so kann ich nicht v e r
lo ren  gehen. M o ria tu r a n im a  m e a  m o rto  ju s to ru m  !

9 . S e h r  wichtig ist fü r  den P rie s te r  eine bestim mte T a g e s o r d n u n g .  S ie  ist fü r  den W eltpriester 
das, w a s  die O rd en sreg e l fü r  die R eligiösen. D e r  Hl. B e rn a rd u s  (E p is t. 3 2 . a d  f r a t r e s  s. A n a s ta s ii)  schreibt 
a n  einige besonders eifrige O rd e n sm ä n n e r und  e rm u n te rt sie, in  ihrem  E ifer im m er znzunehm en, m it den 
W o r te n : „ Ic h  bitte euch B rü d e r ,  ich beschwöre euch, machet so fo rt, stehet fest im  H e rrn , G elieb teste ! B e 
küm m ert euch einzig um  die H a ltu n g  des O rd e n s , und  der O rd en  w ird  euch e rh a lten ."  W ie w ir  die H a u s 
o rd n un g  h a lten , so w ird  auch die T a g e so rd n u n g  unser H a u s  in  O rd n u n g  erha lten  und  u n s  in  der T u g en d  
un d  Vollkom m enheit bew ahren. D a ru m  wollen w ir  nicht so leicht von dem eingeschlagenen, geraden und  rich
tigen  W ege der vorgezeichneten T a g e so rd n u n g  abweichen. E s  ist w ahr, dass u n s  die selbstgewählte T ag eso rd n u n g  
nicht u n te r  einer S ü n d e  verbindet. A ber R odriguez ( I I I .  T h e i l, V I. A bh. 3 .) macht hiezu die B em erkung : 
„W er die R egeln  d a ru m  Ü bertritt u n d  gering  achtet, weil sie nicht u n te r  einer S ü n d e  und  u n te r H öllenstrafe



— 25 —

verpflichten, der ist kein g u te r S o h n  und nicht e inm al ein gu te r Knecht. O d e r sage m ir :  W a s  hältst bit von 
einem Knecht, der entschlossen w äre , den W illen  seines H e rrn  nie zu erfü llen , au ß er ivo er ihm m it gezücktem 
Schw erte und  u n te r T odesstrafe  e tw as befieh lt?  U nd w a s  hieltest du von e iner F r a u ,  die zum  M a n n e  sag te : 
Ic h  w ill kein schlechtes W eib se in ; aber d as  wisse, dass ich durchweg nach m einen L au n en  handeln  werde, w enn 
es dich auch noch so betrübe»  sollte. — Geradeso sind diejenigen, welche die re g u la  v ita e  übertreten, w eil diese 
nicht u n te r einer S ü n d e  und  nicht u n te r A nd roh u n g  der H olle verpflichtet." S a g t  ja  sogar der heidnische 
D ich ter: „ O d e ru n t p e c ca re  boni v ir tu tis  a m o re .“ (H o ra tiu s , E p is to la ru m  lib e r  I, ep is t. 16. v. 5 2 ). E in  
P rie s te r  ohne bestimmte T a g e so rd n u n g  gleicht einem Flusse ohne ein bestim m tes F lu ß b e tt, dessen W assermassen 
nie die gleiche R ichtung enthalten , sondern sich e inm al nach rechts, d ann  »ach links ergießen, überall aber Schaden 
anrichten.

I n  diese T ag eso rd n u n g  sollen die bereits aufgezählten P u n k te  ausgenom men werden. A n  ganz einsamen 
O rte n  w ird  der P rie s te r  um  der E rh o lu n g  w illen m itu n te r zu H andarbeiten  greifen müssen. Ic h  kannte einen 
from m en P rie s te r , der ein gu ter S chre iner w a r . E in  anderer suchte in der S om m ersze it A rzneipflanzen z u 
sam men und w a r sodann im  N vthfalle  sein eigener Apotheker. M anche P rie s te r  haben sich a ls  P olito logen  um  
die P fa rrp frü n d e  und  P sarrgem einde  erhebliche V erdienste erw orben. W er mnsicalisch ist, w ird  sich insbesondere 
durch die emsige P flege des K irchengesanges im D ienste der E hre  G o ttes bethätigen können. H a t ein P rie s te r  
eine W irthschaftspfarre  in ne , d ann  w ird  er seinem Hanse gu t vorzustehen und die F elder ra tionell zu bew irth- 
schaften haben, ansonst w ürde sogar sein priesterliches Ansehen d a ru n te r  leiden. „S i q u is  a u te m  do m u i su a c
p ra c e s s c  n e sc it, quom o do  E c c le s ia e  D ei d ilig e n tia m  h a b e b it. “ (I. T im . 3 , d).

10. E in  gu ter S eelso rger w ird  es nicht unterlassen, die K r a n k e n  öfter zu besuchen. W enn  die 
L eute sehen, dass m an  den K ranken umso lieber befitdst, je ä rm er, verlassener und trostbedürftiger er ist, dann  
schließen sie nv thw end ig : „ D a s  ist ein gu te r P r ie s te r" . G erade durch derartige opferfreudige Besuche ist schon 
so m ancher der Kirche ganz entfrem dete M ensch wieder fü r dieselbe gewonnen w orden.

Z eitw eilig  w ird  m an auch den einen oder ander»  N achbar besuchen, w enn m an die H offnung  hat, 
dass m an durch ihn  im geistlichen Leben gefördert w ird , oder aber demselben nützen kann.

B eim  Besuch von P riv a th ä u se rn  w ird  aber m it Recht große Vorsicht em pfohlen.
11. D ie  E r fa h ru n g  lehrt, dass es den guten P rie s te rn  ein w ahres B e d ü rfn is  ist, nicht etw a bloß 

jedes d ritte  J a h r  bei den heiligen Exercitien zu erscheinen, nein , sie erscheinen wo möglich alle J a h re  bei den 
geistlichen Ü bungen. W er sich bei de» jährlichen Exercitien im m er von neuem  m it seinem P riesterberu fe  und
den heiligen P flich ten  desselben ernstlich beschäftigt und  viel d a rü b e r nachdenkt, der fü h lt sich auch in der e in 
samsten G eb irgsp fa rre  nicht vereinsam t und  hat nichts von lang er W eile zu leiden.

12. D ie  tägliche M e d i t a t i o n .  E in  bereis in G o tt ruhender P rie s te r  unserer Diöcese, der selbst
ein L iebhaber des betrachtenden Gebetes und fü r viele von u n s  Lehrm eister in demselben gewesen, sagt von der 
M e d ita tio n : „M ed itie ren  heißt, vor G ottes Angesicht und  aufmerksam über eine H cilsw ah rh eit iit der Absicht 
Nachdenken, um  so heilige G edanken, B egierden und  G efühle in  u n s  auzuregcn , die unseren W illen  zu h e il
samen Entschlüssen der im m erw ährenden V ervollkom m nung unseres geistlichen Lebens an reg eu ."  ( P r ä la t  F ra n z  
K osar, N e b e š k a  H ra n a . I I . S .  1).

D ie  G abe der B etrach tung  selbst ist ein Geschenk des heiligen G eis tes ; sie ist eine Wissenschaft, 
von der dieser göttliche G eist der erste, oder besser gesagt, der einzige w ahre Lehrm eister ist. Z u  ihm ru fen
w ir also m it den A p o s te ln : „D o m in e , d o ce  nos o r a r e .“ (L u c . 1 1 ,1 ) .  E r  ist es ja , der in u n s  bete t: „ Ip sc
S p ir itu s  p o s tu la t p ro  n o b is g e m itib u s  in e n a r ra b il ib u s .“ (R om . 8, 26).

W a s  aber haben iv ir unsererseits zu th u n , um  diese W irkung  des heiligen G eistes zu u n te rstü tzen ? 
D a ra u f  hat w ohl P . R o o th a n , G en e ra l S . J .  in  seiner ausgezeichneten A bhan d lu n g  „De ra tio n e  m editandi“ 
die gediegenste A n tw o rt gegeben. Auch P . C h a ig n o n  8 . J .  hat in seiner E in le itu n g  zu den „B etrachtungen fü r 
P rie s te r"  eine ganz zutreffende A nw eisung  geboten.

P . A . R odriguez 8. J .  bemerkt in der V. A btheilung seiner „Ü bung  der christlichen V ollkom m en
heit" tut 8. Hanptstück hinsichtlich der N othw endigkeit der M ed ita tio n  F o lg en d es :

D ie  heilige S ch rift empfiehlt u n s  die M ed ita tio n  eindringlich. „ S e lig  der M a n n , der im  Gesetze 
des H e rrn  betrachtet T a g  und Nacht. E r  ist wie ein B a u m , gepflanzt an  W asserbäche, der seine F rüchte  gibt
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zu seiner Z e it ."  (P s . 1 , 1 .  2 ). D a ru m  bittet der P ro p h e t den H e r r n :  „G ib  m ir  Einsicht, und  ich w ill fo r
schen in  deinen Gesetzen, und  sie ha lten  m it m einem  ganzen H erzen. D e n n  w äre  dein Gesetz nicht m eine B e 
trach tun g , so w äre  ich w ohl zu G ru n d e  gegangen in  m einer E rn ie d rig u n g ."  (P s . 1 1 8 , 3 4  9 2 ). D a s  größte 
L ob , d a s  die H eiligen der M ed ita tio n  geben, ist dies, dass sie u n s  zu allen  T ugenden  und  zu allen  guten 
W erken verh ilft. „D ie  B etrach tung  ist die Schw ester der Lesung, die M u tte r  des G ebetes, die L eiterin  des
W erkes und  die V ollendung  von allein G u te n " , sagt der große G ersvn.

D urch  den Gegensatz le rn t  m an  die D in g e  am  besten erkennen. E ine  H auptnrsache a lle s  B osen,
d a s  es in  der W elt gibt, ist der M a n g e l an  Ü berlegung, wie der P ro p h e t J e re m ia s  sag t: „V erödet ist d as  
ganze L and , w eil K einer ist, der sich's zu Herzen n ähm e". ( J c r .  12, 11). D a ru m  ist d a s  ganze L and  
bezüglich des G eistigen so verödet, und die W elt so voll von S ü n d e n , w eil fast N iem and  ist, der in  sich gienge 
und  in  seinem Herzen die Geheimnisse G o ttes  bedenken und  erw ägen möchte. O der, w er w ürde sich vermessen, 
noch eine T odsünde zu begehen, w enn  er bedächte, dass die S ü n d e  ein so g roßes Hebet ist, dass G o tt M ensch 
w urde, u m  der strengen Gerechtigkeit vollkommen genug zu th u n  fü r  die S ü n d e ?  W er w ürde es w agen, zu 
sündigen , w enn  er bedächte, dass G o tt eine einzige T odsünde m it ew iger H öllenpein  b es tra f t?  W en n  m an  d as  
W o r t bedächte und  zu Herzen n ä h m e : „Weichet von m ir  ih r  V erfluchten in  d as  ewige F e u e r"  —  jene E w ig 
keit, jenes im m er und  ew ig, und  dass der T odsünder, so lange der lebendige G o tt ein gerechter G o tt sein w ird , 
werde in  der Hölle b rennen  m üssen! W er könnte d ann  im  Z u stan de  der S ü n d e  noch einen Augenblick ver
g nüg t sein, w enn  er diese ewigen H öllenqualen  bedächte!

D e r  heilige T h o m as von A qn in  sagt, E in es  könne er nicht begreifen, wie cs möglich sei, dass ein 
M ensch im  Z u stan de  der T odsünde noch lachen mtö vergnüg t sein könne. (D e  la u d e  o ra t .)  U nd dam it ha t er 
ganz R e c h t; denn ein solcher w eiß doch ganz gewiss, dass er, fa lls  er in  der Todsünde stürbe, fü r  im m er und 
ew ig in  die H ölle fah ren  m üsste ; zudem ist ihm  kein Augenblick seines Lebens a ls  gewiss zugesichert w orden.

W a h rh a f tig !  E in e  aufm erksame B etrach tung  dieser W ahrheiten  m üsste ein fester Z ü g e l w ider d as  
S ü n d ig e n  sein. D a ru m  bem üht sich der T eufel so sehr, der B etrach tung  der göttlichen W ahrh eiten  H indernisse 
zu legen. D a s  E rste , w a s  die P h ilis te r  bei der G efaiigennehm nng des unglücklichen, so tief gesunkenen S am so n  
thaten  ( lu d . 1 6 , 2 1 .) , w a r  die B len d u n g  seiner A ugen. D ie s  ist auch d as  E rste , w a s  der T eu fe l am  
S ü n d e r  th u t. K a n n  er ihn  nicht vollends um  den G lau b en  b ringen , so macht er ihn doch die G lau b en s- 
w ahrheiten  vergessen, u n d  so lebt er d a n n , a ls  ob er g a r nicht g laubte. „ D a ss  sie sehend nicht sehen, und 
hörend nicht hören u n d  nicht verstehen". (M a tth . 1 3 , 13). S v  der gefeierte R odriguez.

D a ru m  ist die M e d ita tio n , d a s  innere Gebet, von so g roßer B edeu tung  und  schärfen u n s  dieselbe 
nicht n u r  jene canonischen S a n c tio n e n  ein, welche die den C lerikern nothw endigen T ugenden  zum  Gegenstände 
haben, sondern es haben auch geradezu alle katholischen Bischöfe des ganzen Erdkreises in  den D iöcesanstatuten  
auch die B estim m ung  ausgenom m en, dass die P rie s te r  täglich der M ed ita tio n  u n d  so oft a ls  möglich auch den 
geistlichen Ü bungen zu obzuliegen haben. „C um  in  D ioecesi n o s tra  q u o ta n n is  h a b e r i  so le a n t c o m m u n ia  e x e r 
c itia  s a c ra  sa c e rd o tib u s  re c re a n d is  d e s t in a ta ,  s a c e rd o te s  s tu d io se  e t  p ie  a d  e a  co n flu a n t, i t a  u t  sa lte m  
o m n i q u a d r ie n n io  ve l q u in q u en n io  o m n e s  d e  h is  c o m m u n ib u s  e x e rc iti is  s p ir i tu a lib u s  p a r t ic ip a tu r i  s in t“ . 
(A c ta  e t  S ta tu ta  S y n . D ioec . L a v a n tin a e . P a g . .  7 0 . n u m . V II I .)

B esonders ergreifend ist aber die „B e leh run g  über d as  betrachtende G ebe t" , die sich in  L ig n o r is  
ascetischem W erke: „ D e r P rie s te r  in der E insam keit" vorfindet. M ö g en  einige seiner Gedanken h ier w ieder
gegeben w erden.

I s t  die B e trach tung  allen  G läu b igen  m oralisch nothw endig, so ist sie de» P rie s te rn  um  so noth- 
w endiger, da diese eines größeren  göttlicheil B eistandes bedürfen. D e r  G ru n d  hievon ist, w eil die P rie s te r  
s trenger a ls  alle üb rigen  G läu b igen  verpflichtet sind, nach Vollkom m enheit zu streben, sowohl um  der H eilig 
keit ih res  S ta n d e s  w illen , a ls  auch deshalb , w eil sie d a s  H eil der S ee len  zu fördern  berufen sind. S ie
bedürfen d a ru m  doppelt geistlicher S peise, wie eine M u tte r ,  die m ehr leiblicher N a h ru n g  bedarf, um  sich und  
ihre K inder dam it zu erhalten . A u s  diesem G ru n d  zog sich unser H eiland  an  einen einsam en O r t  zurück, um
zu beten, w iew ohl er es nicht bedurfte, da seine gebenedeite S ee le  beständig die A nschauung des himm lischen
V a te rs  genoss, und  w eil er, wo und wie er sein mochte, stets G o tt betrachtete und  fü r  u n s  betete. D essen
ungeachtet verließ  J e s u s , u m  u n s  die N othw endigkeit des betrachtenden G ebetes zu lehren, nach der E rzäh lu n g
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des heilige» M a t th ä u s  (1 4 , 2 3 ) die M enge, und  begab sich a u f einen hohen B erg , um  zu bete». Auch erzählt 
u n s  der heilige L u cas (6, 11), dass der H e rr ganze Nächte im Gebete zubrachte. H ierüber bemerkt der heilige 
A m b ro s iu s : „W enn  J e su s  C h ris tu s  die N acht hiedurch fü r dich gebetet ha t, w as  m usst a lsd a n n  erst du th u n , 
u m  dein H eil zu w irken". U nd a u  einer ander»  S te lle  sagt derselbe H eilige: „D ie  P rie s te r  müssen ohne
U nterlass im Gebete v e rh a rre n " . ( In  I. a d  T im . I, 8). P . A v ila  sagt, die V errich tungen der P rie s te r , G o tt 
O pfer und  W eihrauch d arznb riugen , sollen nicht getrennt w erden, wie es im a lten  B u n d e  h e iß t : „ S ie  opfern 
W eihrauch dem H e rrn  und  d as B ro d  ihrem  G o tt" . (Lev. 2 1 , ß ). W ir  wissen aber, daß durch den W eihrauch 
d as  G ebet bezeichnet w ird :  „L ass m ein G ehet wie W eihrauch vor dein Angesicht kom m en". (P s . 1 4 0 , 2 ). U nd 
deshalb sah der heilige J o h a n n e s , wie die E ngel goldene S chalen  voll W eihrauch hatten , „welches die Gebete 
der H eiligen sind". O  welchen W ohlgernch bereiten die Gebete from m er P rie s te r  dem H e rrn !  W eil der heilige 
C a ro lu s  B o rro m ä n s  die Nothw endigkeit des betrachtenden G ebetes fü r die P rie s te r  erkannte, so verordnete er 
im  C oncil von M a ila n d , dass m an den zu W eihenden insbesondere fragen sollte, ob er betrachte und ans 
welche Weise.

E s  genügt fü r  den P rie s te r  keineswegs, dass er bloß m it dem M u n d e  b e te ; nein , m an  m uss auch 
im  G eiste beten, w enn m au G nade von G o tt e rlangen  w ill, wie u n s  dies der Hl. P a u lu s  le h r t:  „B e te t zu
alle r Z e it im  G eiste" . (E p h e s . (>, 18). W er d a s  betrachtende G ebet ü b t, der lu itd  schwerlich Todsünden 
begehen, und  sollte es unseliger W eise geschehen, so w ird  er doch schwerlich lange in diesem tra u rig e n  Z ustande 
v e rh a r r e n ; denn er w ird  entw eder die S ü n d e  oder die B etrach tung  verlassen, >veil S ü n d e  und  B etrach tung  
nicht nebeneinander bestehen können.

I m  G ebet w ird  m an  m anchm al in  einem Augenblick m ehr le rnen , a ls  bei zehnjährigen Büchcr- 
studinm . „ E s  w ird  in  der S e e le " , sagt der Hl. B o n av e n tu ra , „durch die B egierde nach der L iebesvereinigung 
unvergleichlich größere E rk e n n tn is  zurückgelassen, a ls  durch S tu d iu m  erweckt w ird ."  (T h e o l. m y s t. C. 3 , p. 2). 
Z u  den weltlichen Wissenschaften ivird ein  gu ter V erstand  erfo rdert, zu r W issenschaft der H eiligen genügt der gute 
W ille . „W er G o tt m ehr lieb t" , sagt der hl. G reg o r, „der hat auch eine größere E rk en n tn is  von ih m ."  U nd der 
hl. A ugustin  sag t: „ I h n  lieben, heißt ihn erkennen." D esh a lb  e rm ah n t u n s  der P sa lm is t:  „Verkostet und  sehet, 
denn der H e rr  ist süß". (Po. 3 3 , 9 ). W e r G o tt m ehr durch die Liebe verkostet, der sieht ihn  auch klarer, und 
erkennt deutlicher, tuie groß seine G ü te  ist. W er den H onig verkostet, der w eiß m ehr davon a ls  alle P hilosophen, 
welche die N a tu r  desselben erforschen und  m it A ufw and  großer Gelehrsamkeit in  seinen einzelnen B estandtheilen  
zil erklären versuchen.

A la n  rede sich ja  nicht dam it a u s , m an  habe zu r B etrach tung  wirklich keine Z e it!  D a  der Hl. 
P a u l in u s  an  einen gewissen J o v ia n  schreibt, der sich sehr viel dam it beschäftigte, die S chriften  der Philosophen, 
zu studieren, ohne au f seinen geistlichen F o r tg a n g  bedacht zu sein, und  sich dam it entschuldigte, dass er hiezu 
keine Z e it habe, da bemerkt er ih m : „ D u  hast Z e it dazu, ein P hilo soph  zu w erden, und  du hast keine Z e it , 
n u r  ein C hrist zu se in ? "  S en e c a  (D e  b re v ita te  v itae , c. I.) sagt, dass w ir  deshalb  wenig Z e it haben, w eil 
w ir so viel Z e it v e rl ie re n ; und  an  einer ändern  S te lle  sagt derselbe: D esh a lb  wissen w ir  nicht d as  N othw en- 
dige, w eil w ir  Überflüssiges lernen .

M a n  erw iedert aber n e u e rd in g s : Ic h  w ollte gerne d a s  betrachtende Gebet üben , aber der Beicht
stuhl und  die S chu le  und  die K anzel und  die V ersehgänge, d a s  a lles beschäftigt mich so sehr, dass ich keine 
Z e it habe. Diesem an tw o rte  ich : E s  ist lo bensw ert, dass du  a ls  P rie s te r  ans d a s  H eil der S ee len  bedacht b is t ; 
indessen kann ich es nicht loben, dass du au f dich selbst vergisst, um  andere zu berücksichtigen. V orerst müssen 
m ir a u f  u n s  selbst und  d a ra u f bedacht sein, dass w ir  d a s  G ebet ü b en ; d ann  erst müssen m ir d a ran  denken, 
A nderen  beizustehen. D ie  heiligen Apostel w aren  gewiss die ausgezeichnetsten A rb e ite r im  W einberge des 
H e rrn , die cs in der W elt je gegeben h a t ;  aber dieselben erkannten , dass sie durch ihre A rbeit am  H eil des 
N ächsten im  Gebete verh indert w ü rd e n ; d a ru m  setzten sie die D iakone ein, d am it dieselben ihnen bei ihren 
äußerlichen Beschäftigungen behilflich seien, sie selbst aber Z e it hä tten , dem Gebete und der P re d ig t obzuliegen. 
„ B rü d e r" , sagten sie, „w ir w ollen M ä n n e r  zu diesem Geschäfte bestellen; w ir  aber motten eifrig  dem G ebete 
und  dem D ienste des W o rte s  obliegen". (A c t. 6, 4). S ie  sagen aber ausdrücklich, dass sie vorerst dem G ebete 
und  d ann  erst der P re d ig t obliegen w ollen, weil die P re d ig t ohne vorhergehendes Gebet auch n u r  w enig nützt.
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D e r  P ro p h e t verk ü nd ig t: „ I h r  w erdet m it F reu den  schöpfen a u s  den B ru n n e n  des H e ila n d es" . 
(Is . 1 2 , 3 ). D iese Q ue llen  des H eilandes sind aber die B eispiele des Lebens und  Leidens Je su  C hristi, a u s  
deren B etrach tung  der P rie s te r  ein so helles W asser der E rleuch tungen  und heiligen A n in u thn n g en  schöpft, 
dass er a u f nichts A nderes bedacht sein w ird , a ls  alle d a fü r zu gew innen, m it ihm  die G ü te  unseres G o ttes 
zu loben und  zu lieben.

S c h l u s s .

H ä lt  sich ein P rie s te r  an  die hier entwickelten G rundsätze, d ann  w ird  er sich auch in  der Einsam keit 
nicht vereinsam t füh len , und  w ird  ihm  die Einsam keit nicht gefährlich w erden, und  er w ird  nicht im  G u ten  
abnehm en, ne in , sondern d a s  W o rt des P sa lm isten  ivird an  ihm  in E rfü llu n g  gehen: „ B e a ti, q u i h a b i ta n t  
in  dom o  tu a  D o m in e ; in  sa e c u la  sa e c u lo ru m  la u d a b u n t  te . B e a tu s  v ir, cu iu s  e s t  a u x iliu m  a b s  to ;  
a sc e n s io n e s  in  c o rd e  su o  d isp o su it, in  v a lle  la c r im a ru m , in  loco, q u e m  posu it. E te n im  b e n ed ic tio n em  
d a b i t  le g is la to r  ; ib u n t d e  v ir tu te  in  v ir tu te m  ; v id e b itu r  D eu s d eo ru m  in  S io n “ . (P s . 8 3 , 5  — 8).

B .
A u f den einzelnen Gonferenzstntionen gestellte F ragen  und A nträge.

1. Naj se izprosi za lavantinsko skotijo officium et missa B. M. V. de Lourdes. — 
Se bo zgodilo.

2. Slovenski poduk za ministrante se naj zopet natisne, ker je take knjige 
treba. —  Tudi tej želji se bo od strani pisatelja ustreglo.

3. Za dolgo spoved naj dobijo vsi spovedniki pravico »absolvendi a reser
vatis«. — V obče se tej želji ne more ustreči; v posameznih slučajih se bo pa kn. šk. 
ordinarijat po resničnih potrebah in dejanskih razmerah ravnal in bode prošnjikom 
vstregel.

4. V farnih kronikah se naj rabi vsa potrebna previdnost, da se komu poštenje ne 
vzame. —  Gotovo je treba tudi v tej reči velike previdnosti in prizanesljivosti.

Z u s a m m e n f a s s e n d e  Ü b e r s i c h t .

I n  2 4  Pastoralconserenzen  erschienen 3 3 3  P r ie s te r  und  bctheiligten sich dieselben eifrig an  der 
D iscussion  über 4 2  E lab o ra te  z u r I .  und  4 2  z u r I I .  P a s to ra lfra g e . V on  8 4  E lab o ran te :: haben 3  Ausgezeich
netes, 2 9  V orzügliches u n d  4 4  ebenfalls L obensw ertes geleistet. B em erkt w ird , dass sowohl in  den E la b o 
ra te n  w ie bei der D iscussion  über dieselben durchaus jener heilige E rn s t zu herrschen h a t, welchen ein so e r 
habener G egenstand erfordert. E tw aigen  A b irru n g en  soll der H e rr D echant gleich entgegen treten.

J U p t t l i U c i t t i o t t  d e r  B e s t i m m u n g e n  « d e r  d i e  P a s t o r a l c o n f e r e n z e n .
W eil sich a u s  der Durchsicht der P ro tokolle  ergeben ha t, dass nicht a n  allen  C onferenzstationcn  

m it der w ünschensw erten Gleichmäßigkeit vorgegangen w orden ist, w erden hiem it die B estim m ungen über die 
P asto ra lconserenzen  zu r genauen D arnachach tung  re p u b lic ie rt:

Anordnung der Vastoralronferenzen.
U nsere eigene E rfa h ru n g  leh rt u n s , dass es fü r  einen S eelso rger nicht genügt, in  den S ch u len  

die geforderten Kenntnisse erhalten  zu haben, und  im P r ie s te r -S e m in a r iu m  zum  E m pfange der heiligen W eihen 
vorbereitet w orden zu sein. D ie  geistliche B ild u n g  m uss auch in  der S eelsorge fortgesetzt w erden. D iese u n u m 
gänglich nothw endige F o rtb ild u n g  bei m einem  geliebten D iöcesanclerus möglichst allgem ein zu machen, habe ich
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beschlossen, nach dem V orb ilde  vieler anderer Diöcesen nebst den geistlichen Exercitien zu r Weckung eines echt 
religiösen clericalen G eistes auch P astoralconferenzcn  zur B elebung  u n d  E rhö h u ng  der nathw cndigen wissen
schaftlichen B ild u n g  und  gleichförmigen A u sü b u n g  der S eelsorge auznordncn , und  erw arte  von m einen D iöce- 
sanen die w ärm ste T heilnahm e und M itw irku n g .

D ie  P astvra lcon ferenzen  sollen freundschaftliche M itth e ilu n g e n  und  B era th u ng en  über Gegenstände 
der Seelso rge, über die E rziehung  und  S chu le  sein, um  in  möglichster Ü bereinstim m ung an  der w ahren  B i l 
dung  der u n s  an v e rtran ten  H erde G o ttes  zu w irken. In sb eso n d ere  soll durch die Konferenzen die theologische 
B ild u n g  des jüngeren  C le ru s  durch M itth e ilu n g  der am  besten gelungenen theologischen A usarb e itu n g en  be
fö rdert, und  durch gemeinschaftliche Besprechung über vorzügliche Pastoralgcgcnstände jüngere P rie ste r zu r gleich
m äßigen B eh and lu ng  der S eelsorge angeleitet w erden.

D ie  Gegenstände dieser freundschaftlichen B era th u n g en  sind theologische E lab o ra te , von welchen die 
besten entw eder abgekürzt oder ergänzt vorgelescn und  der Diöcesangeistlichkcit zu r K en n tn is  gebracht w e rd e n ; 
eine gegenseitige M itth e ilu n g  jener Ergebnisse u n d  E rfa h ru n g e n , die m an am  Krankenbette, in  der S chu le  oder 
in  einem  anderen Zw eige der Seelsorge erlebt h a t ;  A nfragen  über besondere F ä lle , Lösung vorkommender 
Zw eifel u . dgl.

D ie  Z eit der abzuhaltenden Pastoralconferenzen  w ird  alljährlich  von dem F . - B .  O rd in a r ia te  m it 
den theologischen F ra g e n  bekannt gegeben, oder aber auch der freien D isp ositio n  des H e rrn  D echantes über
lassen werden.

D ie  O rd n u n g , nach welcher diese Pastoralconferenzen  abgehalten w erden, ist folgende:
1. E tw a  u m  8 U h r M o rg e n s  versam m eln sich die H erren  C onserentisten im bestim m ten Locale 

u n te r dem Vorsitze des O rtsdechan tes. . . Z u ers t w ird  die T e rz  gemeinschaftlich gebetet, und  so der hl. G eist um  
seinen B eistand  angefleh t: „ N u n c  S a n c te  nob is S p ir i tu s “ .

2 . D ie  vom  O rd in a r ia te  gegebenen A ufgaben und  Erlässe werden durch den betreffenden O r t s 
dechant vorgelescn und nö th igen fa lls e rläu tert.

8. V on  einem  jüngeren  P rie s te r  (am  besten aber vom  Verfasser) w erden die theologischen A u s 
arbeitungen  vorgelesen.

4 . Nach diesem w ird  die S e x t  gebetet.
5 . H ernach werden freundschaftliche M itth e ilu n g en  a u s  der S eelsorge nach der vom H e rrn  O r ts -  

dechante bestim m ten O rd n u n g  von den H erren  Conserentisten entw eder schriftlich oder m ündlich vorgetragen, und  
allfällige A u sa rb e itu n g en  dem H e rrn  D echante zu r (eventuellen) V orlage  a n  d a s  O rd in a r ia t  überreicht. Auch 
neu  erschienene theologische W erke sollen bekannt gegeben und  besprochen w erden. . . Spitzfindigkeiten, leiden
schaftliche A u sfä lle , sowie alle, der Seelsorge frem den Gegenstände sind von den Pastoralconferenzen  ausgeschlossen.

ß . A llfä llige  A nstände bei A u sü b u n g  der Seelsorge, obw altende Z w eifel u . dgl. werden von den 
T heilnehm ern  vorgebracht und  die n o tw e n d ig e n  A nfrag en  gestellt. W en n  diese nicht genügend aufgelöst werden, 
so hat der H e rr  O rtsdechan t Je m a n d e n  von den gegenw ärtigen  P rie s te rn  aufzufordern , über den fraglichen 
G egenstand die Q ue llen  nachzuschlagen, und  d a s  R esu lta t der Forschung bei der nächsten Konferenz vorzutragen . 
G en ü g t der E rfo lg  auch jetzt nicht, so ist d a rü b er die A nfrage an  d a s  O rd in a r ia t  zil stellen. . . N icht genügend 
m otivierte A nfrag en  w erden nicht berücksichtigt.

D a ra u f  w ird  die N o n a  m it der m ariauischeu A n tip h o n a  gebetet. S o ll te  cs ein H e rr Dechant fü r  
anferbaulich finden, diese Konferenzen m it einer feierlichen heiligen M esse und  dem „V eni S . S p ir i tu s “ a n z u 
fangen , so w ird  solches m it W ohlgefallen  vernom m en werden.

Noch der abgehaltenen Konferenz ha t der H e rr D echant ein kurzes sum marisches P ro toko ll zu ver
fassen, in  welchem die T heilnehm cr m it N am en  aufgeführt und  die besprochenen Gegenstände sam m t der 
S ch lussm einnng  angem erkt w erd en ; d a s  P ro toko ll ist b innen  1 4  T ag en  a n  d as  O rd in a r ia t  einznsenden.

Auch w ird  sehr gewünscht, dass bei jeder C onfercnzstation ein Lesecirkel errichtet w ürde, u m  sich 
theologische Zeitschriften zu halten  und  tüchtige Fachwerke m itzutheilen.
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S o llte  ein E la b o ra n t übersiedelt fei«, so ha t er sein ansgearbeite tes R efe ra t dem H e rrn  D echante 
seiner vorigen C onferenzstation zeitrecht zn übersenden. Diese R efera te  sind dem C onfercnz-Protokolle beiznschließen.

M i t  der R epub lica tion  dieses O rd in a ria tse r la sse s  vom  1 1 . A p r il 1 8 4 7 , N r .  9 5 8 /7  u n d  m it der 
H inw eisung a u f  die w eiteren B estim m ungen  in  den „ A c ta  e t  S ta tu ta  sy n o d i d iocc . L a v a n tin a e “ v. J a h re  
1 8 8 3  „ D e  C o lla tio n ib u s  C leri e t  E la b o ra tio n ib u s  th e o lo g ic is“ , p . 5 8 — 5 9 . w ird  d a s  C onferenz - P ro toko ll 
geschlossen.

F. G. L a v a n t e r  O r d i n a r i a t  in M a r b u r g ,
am  3 1 . D ezem ber 1 8 9 4 .

Fürstbischof.

Druck der S t .  C yrilln s-B uchdruckere, in  M a r b u r g .


