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K 40. Samstag den 1. Oktober 1892.
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8snvti88imi Domini no8tri i.^DktI8 papae Xill

D?i3roi.à D^cî?oi.icî^.
vu R08XNI0 NXKIXVI.

(Schluß.)

bsne ììo3»rii eommenciutionem ex preeutione
lp8» prokeetsm, uoeeciit ut in eoclem iimit l»eili3 quiclgm
U3U8 »ci summ» liclei ebri8ti»n»e eupit» 8u»àencl» »ni-
ini» et ineulesinis: quue quiliem sii» 68t nobili83im»
eommsnâutio. — Lst enim maxime ex licle quocì bomo
reete eerteque Ar»cin8 tueit aà veum, eiu8qus uniu8
muieàtem lmmen8»m, Imperium in muni», 8vmm»m
potenti»m, 3»pienti»m, provicientism âi3eit ments et

unimo revereri: Oeà'e eài, o/r?/Vet «eeànteui m/

à«m c/à est, et »Wàentàs se re/m.me»'àr sit^).
l^uonium porro »eternu3 Dei ltiliu8 kumunitatsm 8U8-

vepit, prueluxitque noì>i8 et ucle3t velut vi», verit»8,
vit», icleireo llcle8 no8tra pruetsre» eompleetutur ne-
eo88S S8t 'Irinitstin <iivia»rum per8<m»rum »UAN8t»o et

tlniZenue ?»tri8 i>omini3 tueti »it» m/sterl» i //nee est

«à ueteruK, ut eoc/noscau/ te, sntum tie?/?u rerum, et

c/uem /»iststt /esum 67crtsàcm^). ?erm»Zno quiclem
benelieio lionuvit no3 I)eu3, quum licie ii»e 8»net» äo-

nuvit; eniu3 munere non 8oium 8Upr» bumun» eriZi-
mur, tumquum 8peeulgtore8 etkeeti et eon8ortk3 clivinus

n»tur»e, 8eâ b»bsmu3 boe »mpiiu3 e»u3»m pr»s8t»nti8
meriti »à prsemi» e»kls8ti»; proptereuque 3ps3 no8tr»
ulitur et eontirmutur, tore uliquunào ut veum, non
i»m per »<Zumdr»t»3 rerum im»Zins8, 8sâ »perto in
lumine eontinZst intueri ip3um ip8oqus trni ultimo
bono perpetuum. ^.ci vero ebri8ti»nu3 iiomo t»m vu-
rÜ3 àtinetur vitue euri8 t»mqus evuZstur kueile »«Z

levi», ut, ni8i erebr» »cimonitio 3ueeurst, quue msxim»
et pernees38»ri» 8unt oblivions lent» cieàeut, ob e»m-

que KSU3SM eiu8 obl»nAnö3e»t »tqcis sti»m interoiâut
llcls3. (Zuue nimi8 m»Zn» iZiiorsutige perieul» ut »

lilii8 8UÌ8 bleelem» probibeut, null» 8»ne vi^ilgntise
«liliMntiseque prustermittit eonmli», neque ultimum S8t

liclei »«iiumentum quoà ex m»ri»li lto8»rio peters eon-
3uevit. (Zuippe in eo, eum puleberrim» truetuo3»que
preee eerto orciine eontinust», reeolencl» 3ueeeclunt et

eontempluncls prueeipu» reliAiou!3 no8tr»e master!»:

b Lsdi. XI, k. -) losn» XVII, 3.

ill» primum cpubus t"lSrtuâ euro /uàâ est, st Nsri»,
virZo intsAr» et muter, mutern» illi olliei» 8»uoto oum

s»u«iio pr»e8titit; tum tlbri8to <1olenti8 »eZrituclino8,
eruoi»tu8, 3upplieium, «zuorum pretio 8»lu8 Asneri8
no3tri peruet» tum eiu8«iem plen» Aloriss m^steri»,
et (te morte triumpbu3, et »3een8U8 in ooslum, st äe-
MÌ88U3 iiuik âivinu8 3piritu8, »tlzue Nuriss 8Ìcleribu8

rseeptae 8plsncli«i» elurituào, cleuicpue eum Zlori» N»tri8
et bblii eon8oei»t» eoelitum omnium Zlori» 8empitern». —
liuee rerum pl»ns »ämirsbilium eontext» 8eris3 in li-
clelium mentk8 krsciuenter »88iâuecius revoeutur, et tore
in eon8peetu explieut» proponitur l iä «piucl kosurium
8»nete eolentibu3 »3perAit »nimo8 nov» 8smpsr qu»-
<i»m piet»ti8 cluloeàine, perinâe »liieien8 et moven8
qu»3i voeem ip3»m exeiperent inciulASntÌ38Ìmgk N»tri8,
euclom »perienti3 m^3teris multuczue 3»lutsriter »lio-
cpienti3. — tZuure non ià nimi3 »liirmutum viclebitur,
uuibu3 et loeis et t»milii3 st Zentiinuz bonorsm prÌ8ti-
num m»ri»li3 Ko8»rî i eon8uetucio rstinest, null »m ibi
iueturum tiâei sb iZnorunti» pe8tikeri8>zue erroribu3
metuenäum.

8sà »li» non minu3 pr»s8t»t, <zu»m bleelo8i» tilÜ8
8UÌ8 muAnopero » Ko3»rio quuerit, utilit»3; e» S3t, ut
»ä liclei 8»net»e norm»m et pr»ö3eript» vitum mork3ciu«
8U03 cliIÌAôntiu3 eompongnt. 8i enim, ut omns3 tsnent
clivinum etkstum: Mte« sà oMràs mcuà« sst^), so

lpii» licls3 vitum clueit » euritute, e»rit»8 »utem in über-
tutem exit 8»net»rum »etionum; nibil prakeets emolu-
menti »cl »etern» ebri8ti»nu3 bomo pereopturu3 srit ex
licle 3us, ni3i rutionem vitue 3seunâum sum ciirexerit:

Mncàtt, /outres msi, st Fckm <M's à«t se //«tiere,

Gier« cnctem //.«tieKt? Mtertt ^ctes s«tr«re
I8tuà immo bominum ASNU3 repreben8Ìonem

(lkri3ti iucliei3 multo Zruviorem ineurret, czuum cjui
ebri3ti»n»e bâei âi8eiplin»eciue 8int mi3sre iZnuri: c>ni

non, ut illi perperum, »liter ereànt »liter vivunt;
verum qui» earent blvàNAsIii lumine, babent iâeo quum-
ci»m exeu8»tionem »ut minore 8unt eerte in nox». —
Huo i^itur liàô3 qnum prolitemur eon3ent»ne» truetuum
luetiti» meliu3 tlore8o»t, 8imul ex mv«terii8 ip8Ì8 quue
MSN3 eon8iâer»nâo per8squitur, »cl virtutum prop08Ìt»
mire gnimu8 intisminutur. t)pu8 nempe 8»iutiterum

>) làe. II, 20. 14.
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slbristi vomini, «suals nobis sminst a«i nitst in omnss
partss sxsmplum! Magnus omnipotsns vsus, urgents
ill nos nimia earitats, act Intimi bominis eonclitionsm
SSS6 sxtsnuat; nobiseum vslut unus àk multis vsrsatur,
amies eolloquitur, singulos st turdam aà omnsm sruàit
àoestqus iustitiam, sxesllsns sermons magister, auetori-
täte vsus. vmnidus omnino 8ö >lat bsnelieum; s inor-
bis earporuin relevai langusntss, morbisque auimorum
gravioribus patsrna msàstur missrations: quos vsl as-

rumna exsreet vsl sollieituâinum molss latigat, so8 in
primis blanäissims eornpellat st voeat: t?mà ar/ me

Wi 6^ öä, et SAN re/eàu
VNS ^). I'nm ipss intsrquissesntibus nobis in eomplsxu
suo, äs illo spirat m^stieo igns qusm aà bominss äs-

tulit, àsqus 3ui man8ustnäins animi ae submissions
kenigne. insinuât, quarum N3u virtutum nos optat verae
soliàasqus paeis, euin8 S3t auetor, partieipss: vàà
K me WÄ mià M»m st ààâ'« em'ck/ st ààsà
T'SWiem âàaàs 8sä ipse tamsn, pro sa

8apisntias eosts3ti3 lues st insigui bsnstleiorum oopia

quibus bominss äsmsrsri àsbusrat, bominum subit
oà iniuriasqus atroeissimas, atqus sanguinom et 8piri-
tum eruei sulllxus prokunàit, nibil 3psota»3 snixiu8

quam ut ÌIIÌ3 pariat 3ua morts vitam. — lalia psra-
manti8 vsàsmptoris no8tri monumsnta earrissima ns-
quaquam üsri pote3t ut quispiam attsnta 3seum eogi-
tations reputst st eommsntetur, nsqus grata aävsr8U8

sum voluntats sxaràsseat. ^.t vsrius prodatas vis
llàsi tantum stkleist ut, illuminata immini8 msnts st
animo vsksmsntsr impulso, totum props rapiat aä

ipsius (lbristi vestigia psr omus cliserimsn ssetauàa, aä

sam usque l'aulo àiguam obtsstationsm: s/v/n »,0,3

a sumtute Màti? ^ààâo, «,W«sà. u»
/âmes, «m mâà, «m^e»'àÂtm, â M?'seottâ, M-
às?^) — Màm mm «AU .- mvtt vsrn me

t?à'sà? á)

vs vsro aä exempta quas (lbristus, Immo iàsmqus
Vsus, äs 8S sxbidst 3ans quam maxima, nativas no3
imìiseillitati3 eouseisntia abstsrriti àslleiamus, una eum
m^sterlis siu8 mvsteria Matris 8aneti88imas llabsmus
oeulis msntis aä eontsmptanäum odiata. L rs^ia va-
viäis 8tirps S8t sa spiiäsm proMuita, eui tamsn niiiil
iam S8t rslilzuum äs maiorum vsi opidu8 vel amplitu-
äins) (pme vitam in obseuro agit, iiumil! in oppiäo, lui-
miliors in tseto, rses88u ipso st rei tamiliaris tenuitats
so eontsnta magi8 «zuoâ libsriors pots8t animo 8S toi-
isrs aà vsum siàemcius 3ummo âs8iâsrati38imo bono

psnitu8 aàkasrsrs. 4tcpui sst eum ipsa Vomi nu», c^uam
eompist st bsat gratia 3ua: ip8aWas, aiiato easàti
uuntio, âs8ignatur, ex W.a, virtuts agents Lpiritu»
8auoti, sxpsetatu3 ills 8srvator gsntium nostra in im-
manitats 3it proäituru8. <âsÌ3Ì88Ìmu3 äignitati» graäum

lpiunto plu» sa miratur st muneri trilniit potenti ini-
8srieoràitjue Veu, tanto 8S, nulliu» .»>i>i eonseia virtnti»,
àsprimit iiumiiiu3, 8squs vsi aneiliam, siu8 àum tit
matsr, prompto animo sàioit et äsvovst. (Zuoà autsm
poiiieita »anets S3t, ià aiaeri» sanets pras8tat, iam tnm
psrpstua eum Is8u tilio, aà gauàia aà laerima», eom-
mlinions vitas instituta. 8ie tais ta8tiuium glorias,
ut nsmo aliu8 use liomo use angeln.8, obtinsbit, quia
eum ip3a nsmo srit virtutum promsriti» eonksrsnàu» ;

8ie sam 8upsri st munàani rsgni manst eorona, quoà
invieta tutura 8it rsgina msrt^rum; 8ie in easls3ti Vsl
eivitats per astsrnitstsm omnsm eoronata «83iàsdit aà

vilium, quoà eon8tantsr psr omnsm vitam, eon8tai>-
ti88ims in tüalvaria, rsàunàantem tri8titia eaiiesm 3it
eum ilio sxkaustura. — vees autsm in Naria virtuti»
omni3 exemplar vsrs donu» st proviàsn» vsu» von8tî-
tuit nodi» apti83imum: samqus oeuli» st eogitaìious
intusnts3, non animo», quasi àivini numinis tulgors
psrstrieti, àssponàsmus, 8sà sx ipsa allseti eomnuuàe»

propinquitats naturae, llàsntius aà imitationsm snit!
mur. tlui stuàio 8i nos, sa maxims aàiuvants, totos

âsàiàsrimus, liesbit protseto virtutis tantas sanetitatis-
que linsamsnta saltsm sxprimsrs, st quam aàmiralil-
liter tsnuit aà omnia vsi eonsilia asquabilitatsm vitas,
rsl'srsntss, ipsam liesbit subssqui aà eoslum. — lani
nos psrsgrinationsm so susesptam, quamvis aspera
multisqus sit àittleultatibus impsàita, animoss tortitsr-
que insistamus; nsvs molsstism inter st laborsm essse-
mus tsnàers aà Rariam supplieitsr manus in sas ble-

elssias voess: lsn.M'rumn.v .yeme/às e/ Feuà «n

/uc /«rràu/v/m ?)«//«.... misemenrà oen/ns
«r/ -/à eoâà lA«m ^ae.à à,ààs semMr eoàeàâ' ^). ^t illa,
quas, tamstsi nullam in se passa, àsbilitatsm naturae
nostras vietiositatsmqus pernoseit, «piasqus matrum
omnium sst optima st stuàiosissima, quam nobis op-
portune prolixsqus subvsnist, quanta st earitats rell-
eist st virtuts tirmabit! l'sr itsr suntibus, àivino
(lkristi sanguins st Nariae laerimis eonsseratum, eertus
srit nobis use àitlleilis sxitus aà soeistatsm quolpis
bsatissimas eorum glorias trusnàam.

Vrgo klosarium Marias Virginis, in quo apte uti-
litsrqus babsntur eoniuneta st sximia prseationis tor-
inula st iàonsum tiàsi eoussrvanàas instrumsntum st
insigne spseimsn psrksetas virtutis, àignum plans sst
quoà vsri nominis ekristiauis sit trsqusntsr in maul- «

bus piaque rseitations st msàitations eolatur. — vase
autem eommsnàata singularitsr volumus si
/mm, quam nupsr etiain lauàavimus Isgitimsqus pro-
bavimus, « àmà appsllatam. 8i quiàsm illuà
(lbristi vomini Mysterium, quoà vitam intra parietes
l>la^arstbanas àomus taeitam abàitamqus àiu transsgsrit,

-) àtà XI, 28. ') Id. 29. Low. VIII, 35. q Sal. II, 20. q Lx 8S.L1'. Lltaro»
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siclsm Oonsosiatioiii llat oaussm, ita ut all sxsmpiar
b'amiiias saimtissimas llivinitus eonstitutss ssss ekri-
sliauae tamiiias eursut seciulo eookormars. iam sins
psi'spisua sst sum knsario siogmiaris quasclam oouiims-
tio: ,soa prasssi'tim attiust aä lovstsria Zauclioi'um, in
so ipso sonslosa qunm Issus, post âsvlaralam iu tsmplo
sapientiam suiuu, sum Naria st losspim oe/?Ä V«ZM's^/t

Ma. estsra quasi iustrusns mxstsria,
«MS. ii mu nui m «ioàimuu st i-skomptionsm praprius
ollissrsut. Ouars viilsaut Oonsoeiati omnss quam sit
suum, eultorss kosaiii atqus stiam propaZatorss sess

lliiiZsutes prasbsrs.
Ouautuui est sx Xobis, i'ata lirmaqus iiabsmus

sasras iuiluipsulias muusra, superioribus aunis son-
esss», sorum U'»tin qui ovtobrvni msnssm rite »à sn

ipsn prasssi'ipla SKSl'iut: vsstras nutsm, Vsnsrabilss
Ik'àss, austorilati st sollsi'tiao vaicts tribuimus, ut par
atqus nutsn iu ratiiolisis Zentibus enisnt rsiiZio et son-
tsutio sausta -ut VirZinsm, Oiiristiauoruin Xcliutriosm,
kosarii prsss soisnàn. ^— Xt vsro, umls sxorsa sst
roimrtatio Xostra, iiuts piaest st sxitum perlât. itsrum
gpsrtiusqus tsstsuâo qusm tovsmus sr^a MNKUNIU Dsi
Osuitrissm auimum st msmorsm dsueliciorum st spsi
plénum iastissimas. 8ullragi» ekristisui popuii nil sius
aras pisntissims suppiisnntis aequo rogamus Dsolssias

rausa, tam aitvsrsis turbuisntisqus instntns tsmporibus,
usqus razamus snnsn Xostra, qui clsvsxa netnts, clsksssi

laboribus, ilittisilliinis rsimm eonstristi anKustiis, nullis
bouriuum l'uiti subskliis, ipsius Kubsruaeula IZselssins

traetamus. Xemps in VI n s in, potente st bsniizna matrs,
spss Rostra sxplosntioi' quotiàis auZsseit. iueunâius
arriilst. Ouius àsprssstioni si pinrima saque praselara
osnstìsis n Dso »esspta rst'srimus, ici quoqus situsi ors
sratia rst'srimus quoà inminm âstur quiuquaKssimum
ciism auuivsrsarium attiiiKsrs sx quo snnius spiseopsii
oräiui rousserati. iVInKnuin snne boe sst rsspieisntibus
tnm àiutui-nuin purtoraiis munsris spatium, quantum
praseipus, quotictiaua sollisituàine aKitatum, aclkue im-
psnllimus ekristiano grsZi univers» rsKSkào. <)uo Xobis
i» spntio, ut sst bomiuum vitn, ut sunt ltliristi st
Nnti-is m^stsrin, nse âstusrunt Znuliorum enusns, st
pìures neerdsscine nâmixtns sunt onusns itoiorum, glo-
àncli in Ltu'isto prnsiuiis (suo^ns cielntis: snijus iVIos

omnis, ciemissn Dso nsciunliter ments Ki'ntocjus nnimo,
eouvsiters nil Dseiesìns iionum st ornnmsntum stuâui-
mus. Uune inm, use suim âissimilitei' i-sli^u» vitn
àssurrst, si vsi uovn ntt'ulKSNnt gnuitin vs> impenclsnnt
ciolorss, sicjun Zlorins nosessurs sint clssorn, sncism i^os
ments soclslMM nnimo sonstnntss, st Zlorinm unies
nppstsntss n Dso snsisstem. dnvitlien iiin iuvnbunt:
Kt unmâ Dnmà' àMeâeàmâ?» rmà, Domine,
»wà â nuMini à«o à Aààm Lyuiâem n âliis

p 1ì exil, 2, ISXDl.

iViostris, quorum in às viàsinus stuài» tnm pis bsus-
vols inssnsn, potius qunm Zrntulntionss st Inuâss,
summns Dso optimo Zrntss preessqus st votn msKno-
pers expsetnmus i mnxims Instnti si koe i^obis imps-
trsnt, ut qunntum virium st vitne supsrsit, quantum
rssiàsnt auetoritatis st Zratias, tantum Leolssias om-
nino neeiäat suiutars, in primis aà iutsnsos st äsvios,

quos iamàuàm vox Rostra iuvitst, rsàuesnâos rseonei-
iiamlos. Omnibus autsm äiisetissimis liiiis, sx proxi-
m», Dso cionnnts, t'austitnts st iastitis i^ostrn, iustitias,
paeis, prospsritntis, sanetimouins, bonorum omnium
attlunnt munsra 1 koe patsrna earitate a Dso aäprsea-

mur, koe sioquiis sius eommonsmus: Oànâe me...
ei qn«ai roa« />/«»/«/« s?»per rivos /rnâ'/ieà
M«si .DtSältS eà'â à/»à /<Vnreie Fores
qn,««i iiàm, ei àke oàem ei /romieie à .qruiàm, ei

eoàà/e eo.,à'en.m ei Sââie à»à«m à operà.«
sois. Duis uoàìi eàs mKpmFeenàm, ei eorF/emài
M à voee /âêm resiromâ ei à eomiiois ei â«-
ria.... m omm eoreie ei ore eoiisuàie ei àîeâà 7îo-

n»e?i Domài ^).

Ouibus eonsiliis st optatis si torts iiìussrint us-
tarii kominss, qui qtmeetMMte ipuoruni, àaMemMi,
parent itiis elsmsntsr Dsus; ut ipss autsm propitius,
sxorants saerntissimi kosarii DsZina, obsseunâst, ka-
ksts auspieium, Vsnsrabiìss Dratrss, iäsmqus piKnus
bsnsvolsntins llostras, ^postotieam bsusàietionsm,
quam sinZuIis vobis et olsro populoqus vsstro psra-
mantsr iu Oomino impsrtimus.

Dntum Komas apuà 8. Dstrum à VIII septsmbris
anno NDOOOXOII, Dontikeatus Xostri quintoàseimo.

DD0 DD. XIII.
-lMKc

Die liturgische Vesper.
Beleuchtung der 88 41^45 der bischöflichen Agende über

Kirchenmusik.

(Fortsetzung.)

4. Der Hymnus mit Versikel und Responsorinm.
Auf das Kapitel folgt der Hymnus, ein strophischer

Lobgesang. „Die Hymnen sind der Ausdruck einer bleibenden,

allgemein gültigen, zu jeder Zeit wirksamen Gesinnung und

lassen das persönliche Ich hinter dem die ganze Gemeinde

umfassenden Wir zurücktreten. Es sind daher vorzüglich die

christlichen Grundtugeuden, welche in den Hymnen zu maje-

statischer Strömung kommen oder in sicherm Fluge zur Höhe

steigen: zweifelloser und reflexionsfreier Glaube ist gleichsam

der Athem dieser Gesänge, demüthige Hoffnung und unbedingtes
Vertrauen gleichsam ihr Blick, und weltentsagende, hingebende

Liebe ihr tiefpochendes Herz. Sie haben im Ganzen eine

Aehnlichkeit mit den alten Kirchengebeten, großentheils sogar

q Leoli. XXXtX. 17—20. 41.
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in ihrem äußern Bau, indem sie wie jene eine dogmatische,

rücksichtlich historische Grundlage aufbauen, darauf ihre Bitten

erheben und zum Schlüsse in dem Lobe des Dreifaltigen Gottes

und in der Vermittlung Christi ihre gemeinsame Bedachung

finden,"*) Der ausgezeichnete Hymuologe Dr. Kayser spricht

sich über die Schönheit und den hohen Werth unserer lateini-
schen Hymnen also aus: „Die lateinischen Kirchenhymnen feiern

die Geheimnisse der Religion und die Tugenden der Heiligen
mit einem würdigen Ernst, mit einer erhabenen Einfachheil,
mit einer gefühlsinnigen Tiefe und Fülle heiliger Begeisterung
es liegt darin ein solcher Reichthum großartiger Anschauungen
und ergreifender Bitten; es waltet in ihnen (namentlich in den

ältern Hymnen) eine solche Frische des Geistes, gepaart mit
Lebendigkeit der Auffassung, welche wir in den orientalischen

(d. i. in den syrischen und griechischen Kirchenhymncn) Liedern

vergeblich suchen. Diese Vorzüge stellen die lateinischen Kir-
chenhymnen für ein christlich gläubiges Gemüth nicht nur unter,
sondern gar über die klassische Lyrik der Alten. Die Sprache

ist, wenn auch nicht immer klassisch rein und poetisch elegant,

doch voll markiger Kraft und duftiger Anmuth. Die Verse

und Strophen, zwar nicht stets in metrischer Genauigkeit und

sapphische Leichtigkeit gekleidet, schreiten in Würde und Maje-
stät dahin, wie es sich für die heiligen Hallen der Kirche ge-

ziemt."
Als die beim Hymnengesang zu beobachtenden Rubriken

nennt die Agende (8 43) : „Vom Hymnus können die
Strophen abwechselnd gesungen oder r ez i-
tiert bez. suppliert werden. Die erste und
letzte Strophe sind i m in e r zu singen und
auch diejenigen Strophen, bei denen das
Knieen vorgeschrieben i st. Statt dcs H y m-
nus dürfen keine Lieder in der Landes-
spräche vorgetragen werden, wie überhaupt
in eine lateinische Vesper, der liturgischen
Einheit und Schönheit wegen, keine Gesänge
in d e r L a n d e s s p r ache eingelegt werden sol-
l e n." Die Strophen, bei denen das Knieen vorgeschrieben

ist, sind: tlvs muris slsliu, Vsni llrsàr Spiritus (sind
als erste Strophen ohnehin zu singen), D orux uvs (sechste

Strophe des Hymnus Vkxillu rsssis proànt), Tuutum
srs'v Sueruuisnwm. Der Hymnus wird vom Celebranten
oder von einigen Sängern des Chores angestimmt, und der

Chor beendet dann die erste Strophe. Nach dem Unsrem,
spiso. kann die Fortsetzung gregorianisch oder figuraliter sein.
Wenn die Intonation der ersten Worte nicht vom Priester ge-
schieht, so steht nichts entgegen, bereits die erste Strophe
figuraliter singen zu lasseu. Sofern der Priester choraliter
intoniert oder auch die einzelnen Hymnenstellen abwechselnd

choraliter mehrstimmig gesungen werden, so muß sich die mehr-
stimmige Composition in Tonart und Grundstimmung der Cho-
ralmelodie gut anschließen.

Dem Hymnus folgt ein kurzer Gebets-Satz, der in zwei

*) Vgl. Aschbachs Kirchenlexikon, Art. Hymnen und Hymnolvgie.

Hälften sich theilt und von denen die erste Ve r s i k el, die

zweite R e s p o n s o r i u m heißt. Der Versikel wird vom

Priester oder zwei Säugern gesungen, worauf der ganze Chor

in gleicher Weise antwortet; der Vortrag soll würdig und au

dächtig sein. Ueber die Bedeutung des Versikels mit dem Re

sponsorium sagt sehr schön Langer: „Der Versikel hat in seiner

Kürze etwas von jener Gebetsform, die wir Stoß und

Pfeilgebete nennen. Er wird am Ende der übrigen Gebete,

die hauptsächlich auf die Ehre Gottes abzielen, knapp vor dem

Bittgebete (auch in der Mette vor dem ?àr nostsr) einge-

reiht, damit wir alle Erwägungen, alle Belehrungen und An-

regungen, alle Ergüsse heiliger Begeisterung für unser Ge-

dächtniß in einen kurzen Satz zusammenfassen, der uns be-

gleiten soll, den wir als duftige Blume zum Andenken an den

dnrchwandelten Garten mitnehmen wollen, der unsere Ausmerk

samkeit wieder auf den Hauptgedanken des Tages lenke, wenn

etwa die längere Dauer des Gebetes allmälig unsere Aufmcrk

samkeit sinken ließ. Vorsänger und Chor theilen sich in diesen

Satz; denn die Engel sind es, die uns die heiligen Festge-

danken als Andenken an den Garten Gottes pflücken; die Beter

sind es, die diese Andenken von ihrer Hand entgegennehmen.

Die hinausgezogene Verzierung am Schlüsse mag andeuten, wie

der Festgedanke lange in unsern Herzen nachklinge» soll."

6. Das Magnificat mit AntiPhon.
Dem Versikel folgt, nach vorausgegangener Antiphon, das

Magnificat^) Unter den drei Cantiken ist das Magnificat
das hervorragendste; denn in ihm erklingt die Stimme der gebenc-

deitesten unter allen Geschöpfen, der Königin des Himmels,
der Mutter Christi. Es ist jener feierliche, hochbegeisterte Lob-

gelang, den Maria bei Elisabeth, nachdem sie von dieser mit
den Worten beglückwünscht worden: „Selig bist du, daß du

geglaubt hast", anstimmte. Das Magnificat ist der Mittel»
und Gipfelpunkt der feierlichsten Gebetsstunde, verleiht dieser

eine alle übrigen Gebetsstunden überragende Würde und Fest-

lichkeit und läßt die Vesper als einen Dankgottesdienst aufs

deutlichste hervortreten. Dieses Cantikum ist zugleich das Vor-
bild jenes ewigen Lobgesanges, den Maria im Besitze der

himmlischen Herrlichkeit anstimmen kann und den alle Mit-
glieder der triumphirenden Kirche singen. Es lassen sich drei

Hauptgedanken unterscheiden: 1. Preis Gottes wegen der

Begnadigung Maria's; 2. zufolge seiner Güte und Ge-

rechligkeit erhöht Gott nicht nur die hl. Jungfrau, son

dern überhaupt alle Demüthigen und stürzt Alle, die

stolzen Herzens sind; 3. Lob der Treue Gottes, die sich in
der nunmehrigen Erfüllung seiner Verheißungen am Volke

Israel offenbarte. Es sind auch mitverflochten die Gefühle des

innigsten und freudigsten Dankes der an der Gnadenmutter,
der ganzen Menschheit und dem jüdischen Volke vollbrachten

Großthaten.

*) Es ist eine dreifache Unterscheidung zu machen: t. Tie Pjal-
men, der Psalmodie Davids entnommen; 2. die Hymnen; 8. die

Cantiken (das kensâlns in den UauUW, das iVküAnttiaal in der

Vesper, das dinna Uimitlm in der Komplet).
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Die mit dem Magnificat verbundene Antiphon, die

meist reichere Gestaltung aufweist, als die der Psalmen, bringt
den Tagesgedanken zum festlichen Ausdruck. Die ausgesproche-

neu Gedanken sind oft wahrhaft großartig, die gregorianischen

Melodien, wie oben schon gesagt, von außerordentlicher Schön-
heit.

Die Antiphon zum Magnificat sollte vein Celebranten in-
toniert und vom Chore sortgesetzt werden; im Nothfalle wird
das Anstimmen durch Chorsänger geschehen müssen. Das

Magnificat selbst wird von zwei Säugern des Chores auge-

stimmt; der Chor setzt mit »unimn men àrimum» fort. Die

übrigen Verse werden dann wechselweise von zwei Chören (oder
auch als t'àidoi'àn, vgl. oben) vorgetragen und zwar mit

erhöhter Feierlichkeit. Das Jnitium (Anfangsmclodie) wird
bei jedem Verse gesungen, was beim Psalmengesang nur beim

ersten Verse geschieht. Einzelne Verse können auch rezitiert
bez. suppliert werden, das (lioria Pulli aber ist stets zu

singen. Krutschek hält aufrecht, daß nach dem Magnificat die

Antiphon gesungen werden müsse, das (lusi'öm. episo. spreche

von einer bloßen Rezitation nicht.

(Schluß folgt.)

Die Krankheit des Protestantismus.
(Fortsetzung)

Die gedrückte Lage des ProtestantismnS und seine Schwäche

sind die logische Conscquenz, die naturgemäße Folge seiner ver-

kehrten innern demokratischen Organisation und seiner änßcrn

Abhängigkeit vom Staate.

„Wir können diese Organisation um so mehr und leichter

ändern, als es sich keineswegs um die Lehre selbst handelt."

(Das ist nicht ganz richtig. Die protestantische Lehre und die

Organisation der protestantischen Kirche hängen mit einander

zusammen. Die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glau-
ben allein, d. h. durch das Vertrauen auf die Verdienste Christi,
sowie die Lehre vom allgemeinen Priesterthum haben in ihrem

Gefolge den Subjektivismus und die demokratische Gestaltung
der Kirche. Die Lehrautorität der Kirche und ihre Schlüssel-

gewalt läßt sich mit der protestantischen Lehre vom allgemeinen

Priesterthum nicht vereinigen. Ohne Umgestaltung der Lehre

kann die Verfassung der protestantischen Kirche nicht umgestaltet

werden.)

Allerdings lehrt Art. 28 der Augsburger Confession, daß

es zwei Regimente gebe, das geistliche und das weltliche, und

daß beide nicht mit einander vermengt werden sollen. Allein
nachdem die bischöfliche Gewalt aufgehoben war, fiel das Recht,
die Kirche zu regieren, an die Fürsten, welche gerade deßhalb
die Reformation förderten, weil sie ihnen großen Machtzuwachs

verschaffte. Diese? vorgebliche Recht gibt der Protestantische

Staat nicht mehr so leichten Kaufes hin. Luther und Me-
lanchthon wollten zwar wieder Bischöfe, allein die Fürsten
wollten keine. Und wenn sie solche hätte, welche Autorität
käme ihnen zu, wenn es kein besonderes Priesterthum gibt und

der Christ mittels des Vertrauens auf das Verdienst Christi
gerechtfertigt wird?

Allerdings drang man in der letzte» preußischen General-

Synode auf eine Aenderung der Organisation der Kirche.

Diese sollte ihr Regiment selbst wieder zur Hand nehmen.

Die ausschlaggebende Mehrheit machte aber einem faulen Frie-
den zu liebe Concessionen, welche den Zustand wesentlich uu-
verändert ließen. Nachher, wie vorher, erscheint das Kirchen-

regiment als eine Staats- und nicht als eine selbstständige

Kirchenbehördc. Ein großer Theil der protestantischen Landes-

kirchc hat sich in den Sklavensinn der jahrhundertelangen Ab-

hängigkeit vom Staat hineingewöhnt, daß sie die drückenden

Fesseln gar nicht mehr fühlt und das Verständniß für Freiheit
und Unabhängigkeit vollständig verloren hat. Die liberale

Theologie will diese Freiheit und Selbstständigkeit gar nicht,

weil sie keine fest formnlirte Lehre, keine Disziplin, weil sie

eigentlich keine Kirche will.

Es wurden die Anträge gestellt:

1. Berufung d e r G e n e r a l s y n o d c alle drei
Jahre, statt alle sechs Jahre. Man machte ans die wich-

tigen und dringenden Fragen aufmerksam, deren Lösung nicht

ohne großen Nachtheil hinausgeschoben werden dürfe. Der
Präsident umging die Abstimmung dadurch, daß er die Be-

rufung einer außerordentlich enGeueralsy node
nach drei Jahren in Aussicht stellte.

2. Antrag auf Theilnahme der synodalen
Organe an der Besetzung der kirche n r e gi-

mentlichen Aemter. Man wünschte bloß ein Vor-
schlagsrecht der Synode lür Besetzung höherer Kirchenämter,

damit die obersten Kirchenbehörden nicht nur als staatliche
Behörde erscheinen. Der Präsident erklärte, diesen Antrag
seiner Majestät nicht zur Genehmigung empfehlen zu können.

3. Antrag auf Mitwirkung der Kirche bei
Besetzung der theologischen Professuren.
Der Einfluß der negativen Theologie (Rcsormtheologie) macht

sich in der Landeskirche bereits sehr bemerkbar. Die Selbst-

erhaltung der protestantischen Kirche verlangt gebieterisch das

Mitbesetzungsrecht der theologischen Professuren. Der Staat,
der das freie Besetzungsrecht der theologischen Lehrstühle hat,

besitzt die Macht über die wissenschaftliche und religiöse Rich-

tung der Kandidaten des geistlichen Standes und verfügt in-
direkt über die Lehre und den Glauben der Kirche. Der An-

trag wurde mit bloß 14 Stimmen Mehrheit angenommen und

bleibt deßhalb von der Regierung unbeachtet. Nur ein ein-

trächtiges und entschiedenes Verlangen hätte Erfolg gehabt.

4. Antrag auf verstärkte Kirchenzucht.
Die Zustände der protestantischen Kirche schreien geradezu »ach

mehr Autorität, Zucht und Disziplin. Der überhandnehmende

Subjektivismus, die unbegrenzte Lehrfreiheit, die völlig unge-
strafte Verachtung der hl. Sakramente verlangen gebieterisch

die endliche Wiederherstellung und energische Handhabung kirch-

licher Zuchtmittel. „Die protestantische Kirche hat
die Geisel vollständig aus der Hand ver-
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s o r e n" (gegeben), sagt mit Recht die socialistische „Volks-
stimme."

Wenn die Diener der Kirche selber, die Theologen, auf

der Kanzel und dem Katheder von oer Kirche unangefochten,

unter dem Deckmantel der Freiheit, die Grunddogmen der Kirche,
die Gottheit Christi, die Trinität und 'die Erlösung jleugnen

und einen neuen Glauben lehren und dadurch nicht nur die

Autorität der Kirche untergraben, sondern die Kirche selbst

leugnen, ist es zu verwundern, daß der Glaube an die Lehre

der Kirche und die Achtung vor jeder Autorität immer mehr

unter dem Volke schwindet? Der Präsident wollte die Be-

Handlung des Antrages vertagen. Allein die Mehrheit der

Synode wollte sich mit schönen Verheißungen nicht abspeisen

lassen.

(Fortsetzung folgt.)

Ri rch en-Chronik.
Luzeru. Das Pricsterkapitel Hoch dorf wählte

als Dekan Hochw. Hrn. Kammerer E st e r m a n n in Neu-

dorf, als K a m m e r e r Hochw. Hrn. Pfr. Johann Am-
berg in Jnwil. Dem scheidenden Dekan S idler, dem

jetzigen Cnstoö des Stiftes Beromünster, wurde für seine

zwölfjährige umsichtige Leitung des Kapitels warme Anerkcu-

»ung ausgesprochen.

Aargau. Dienstag, den 2V. September, starb nach kurzer

Krankheit, versehen mit den Tröstungen unserer hl. Religion,
der Hochw. Herr Michael H u b er, Pfarrer und Sextar
in Eggenwil, bei Bremgartcn. Derselbe hatte vom 5.
bis 9. September noch den Priesterexercitien in Luzern beige-

wohnt; sie waren für ihn) die Vorbereitung zum Tode. Schon
dort hat sich der Anfang der Krankheit gezeigt. Am 24. Sept.
ist der Hingeschiedene bei Anwesenheil von 30 geistlichen
Mitbrüdern und vielem Volke beerdigt worden. Der Drei-
ßigste findet statt Mittwoch den 19. Oktober in Eggenwil.

k. I. I>.

Kalenderliteratur.

Der neue christliche Hauskalender für das Jahr Christi
1893. Sechzigster Jahrgang. Luzern. Druck und Verlag
von Gebrüder Räber. Auch dieser Kalender ist wegen seines
gediegenen Inhaltes dem katholischen Volke bestens zu em-
pfehlen. Lehrreiche Artikel sind u. A. folgende: Vom lieben,
heiligen Joseph, als Patron der katholischen Kirche, der christ-
lichen Familie, der Arbeiter, aller Bedrängten, der Sterbenden.
Zur vierhundertjährigen Feier der Entdeckung Amerika's durch
Christoph Columbus. Die j Kirchen der Stadt Luzern, in
ihrem historischen Ursprung, ihrer religiösen Bedeutung: I. Die
Stifts- und Pfarrkirche zu St. Leodegar und St. Mauritius
im Hofe; II- die St. Peterskapelle. Zum Bischofsjubiläum Sr.

Heiligkeit des Papstes Leo XIII. Auf gutem Grund und Grat,
eine populäre Darstellung über das Papstthum.

* "

Einsiedler Kalender für das Jahr 1893. 53. Jahrgang.

Benziger u. Co. Einsiedeln. Der Inhalt dieses bekannten

Kalenders ist sehr mannigfaltig, ernst und belehrend, wie:

dunkle Geschichten; die Lawine oder die brennende Lampe in

der Christnacht; etwas vom Schnaps und andcrm Geistigen;

das Schreckensjahr 1793. Ebenso bietet der Kalender Unter-

haltendes und Kurzweiliges, so: der Esel, der Sack und der

Stock des hl. Winock; „Frisch von der Leber weg" ; viele

Anekdoten. Der Bilderschmuck ist mannigfaltig und kunstge-

recht. Die Gesammtzahl der Illustrationen beträgt 80. Mit >

Farbendruck-Titelbild „Die hl. Familie" »ach einem Gemälde

von Rudolph Btättler. Preis: 50 Cts.

Der „Einsiedler Kalender" verfehlt auch diesmal nicht,

seinen niedlichen Begleiter „Benzingers Taschenkalender" mit-

zubringen. Preis: 25 Cts. Ein praktisches Kalenderchen,

das gar wenig Raum einnimmt

-t-

Regensburger Marieàleàr für das Jahr 1893. Ver-

lag von Friedrich Pustet in Regensburg, zu beziehen durch

alle Buchhandlungen. Preis inclusive Wandkalender: 50 Pf.
Der Regensburger Marienkalender verdient die beste Empfeh-

lung. Wir heben aus dem reichen Inhalt Folgendes hervor:

Die „Jahrcsrundschan (vom Juni 1891—Juli 1892)" gibt

uns eine klare Uebersicht der wichtigsten Weltereignisse. Die

Erzählungen: „Kein trockenes Brot" von M. Tockler und „Der
große Krach" von H. Keiler sind wahrheitsgetreue, lehrreiche

Gemälde ans der modernen Gesellschaft. „Die drei Freier",
eine Militärhumoreske, von Ferdinand Bonn, erfüllt ihren

Zweck der Erheiterung. Gemeinnütziges: „Heilkräftige Pflan-

zen" und „Gute, alte Heilmittel für das Volk." Eine färben-

reiche Xylographie nach dem Gemälde des Fr. M. Schmalzt

„Maria Vermählung" mit Text (Gedicht) von A. Baumgart-

ner, 8. 1. Als Extrabeilage in xylographischer Ausführung

von Feldweg: „Die Hochzeit zu Cana" von Paolo Veronese.

Briefkasten d. R. Es ist uns eine Korrespondenz zu-

gekommen bezüglich der Abstinenz au den drei Fronfasten-

samstagen außer der Fastenzeit. Die behandelte Frage ist ent-

schieden im „Kirchenamtl. Anzeiger", Nr. 28 laufenden I.
der „K.-Z." „Die drei Fronfastensamstage außer der Fasten-

zeit sind somit, was die Abstinenz betrifft, dispensirt, das Ge-

bot des Abbruches aber verbleibt in diesen Tagen." Es dient

dieses als Commentar zu Art. 3, Al. 7 der „Fastenverord-

nung."
„Kirchmeier und Kirchenräthe" folgt in nächster Nummer.

Ueber die treffliche Schrift von Hochw. Prof. j,

Schmid in Luzern „Petrus in Rom" folgt in nächster Nummer

eine einläßliche Besprechung.î
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Ptus-Annale».
Die September- und Oktober-Nummer mit

dem Fest-Bericht und sämmtlichen Reden und

Toasten vom Centralsest in Einsiedeln gelangt
Mitte Oktober zur Ausgabe.

Die Redaktion und Erpedition.

Inländische Mission.

n, Ordentliche Beiträge prol89J
Übertrag laut Nr. 37: 19

Aus der Pfarrei Berueck

„ „ „ Schüpfheim, erste Sendung

„ „ „ Schongau

„ „ „ Norschach

„ „ „ St. Niklaus beiSolothurn 23.—
von F. S. daselbst 20. —

„ „ „ Abtwil

V „ „ Hergiswil, Kt. Luzern

„ „ v Buttisholz, nachträglich von L. F. H

„ Lunkhofeu:

von Oberlunkhvfen

„ Uuterluukhofeu

„ Arni

„ JsliSberg

„ Rottenschwil

„ Werd

Sulgen
Steckboru

Schönholzersweilen, erste Sendung
Nenzlingen

Mühlau
Sarmeustorf

Vom Collegium in Sarneu, Hochw. HH. Professoren
und Studenten

Vom Frauenverein in Zuzgcn
Aus Lugano, vom Pinsverein daselbst 25. —

Sammlung durch L. D. 70. —
Von A. H. in Luzeru

„ Frl. H. in Lnzcrn

Fr. Ct.

063 31

150 —
90 -
80 —
44 —

43 —

71 —
65 —
20 —

einem Priester aus dem Kanton Aargan

„ Ungenannt ans Einsiedeln

v „ in Kriens
Ans der katholischen Missionspfarrei Horgen
Aus der Pfarrei Neuenhof Killwangen

Lintthal, zweite Sendung

Sulz, Kt. Aargau

Bußkirch

Bußnang

" „
" „

138

17 50
11 20
17

11

26

80

140
25 —

95

20
5

3 80
10

10
60

40
46
56
21

20

Aus der Pfarrei Hnttweilen

Fr.

32

Ct.

„ „ „ Gommiswald 58. -
Von Ungenannt 50. — 108

„ „ „ Tänikon 30

" k, An (Rheinthal) 52

„ Wittenbach 60

„ „ „ Nen-St. Johann 63

„ Goldingen 42 —
Vereinsbeiträge 23. — 65

„ Dietikon 130
kk „ Stadtpfarrei Baden 250

röm.-kathol. Genossenschaft Biet 50

„ „ Pfarrei Rüti-Dürnten 50

„ Sirnachkk „
von C. St., M. l). —^ 125

„ „ „ Bischofszcll 102

„ „ „ Langnan (Kt. Zürich) 80

„ Muolen (St. Gallen) 50
Durch den Kapitels-Dekan von March-Glarns:

Ans der Pfarrei Galgene» 114. —
Gabe von Ungenannt 50. —

„ Pfarrei Lachen

Gabe von Ungenannt

„ Pfarrei Nnolen
Gabe von Ungenannt

200. —
50.—
11. —
10. —

„ Pfanei Reichenbnrg 52. -
Wangen 45. -
Näfels 165. —

„ „ Netstal 80. — 757

90

Ans der Pfarrei Ermatingen 35

„ „ Filiale St. Pelagiberg 12

„ „ Pfarrei Menznan 60

» Arbon 200

„ „ „ Niederbnchsiten 15

„ „ „ Maseltrangen 30
» » „ Fischinge» 43

„ „ „ Mosnang 35

» „ » Ueßlingen 26

„ „ „ Fraucnfeld g0

„ „ Ernetschwil (bei Uznach) 32

„ „ „ FisliSbach 439

„ „ kathol. Pfarrei Würenlos 22

„ „ Pfarrei Horw, Ungenannt p. Briefmarken 2
Vom Frauenkloster Sta. Maria bei Wattwil 40
Ans der Pfarrei Untereggen 25

„ „ „ Weinfelden 27

„ „ „ Mettau 35

„ „ „ Hagenweil 45

„ „ kathol. Pfarrei Glarns 150

„ „ Pfarrei Mitlödi 40

40

50

60

23.670 95



b. Außerordentliche Beiträge pro 1392

isrühcr Missionsfond.)

Uebertrag lvut Nr. 37 :

Von Ungenannt in Beckenried

Bon einem Priester des Kts. Aargau (in Werth-
titeln) mil Vorbehalt lebenslänglicher Nutz-

nießung und für spezielle Zweckbestimmung

Von Ungenannt aus der Pfarrei Gommiswald
Ans Mnolen: Legat von Frz. Ant. Lösch, A.-Gem.-R. 40

„ „ Jgl. Jak. Eberle, Ebnat 10

„ „ „ Jos- Eigenmann
Ans Galgenen: Legat von Wwe. Kaut.-R. Hel.

Schnüriger sel.

Legat von Jgfr. Elisab. Keßler

„ » Joseph« Mäder

Fr. Ct.

25,773 50

50 —

10,000
50

20 —

50 —
5 —

10 —

Aus Siruach: Legat von B. Brühwiler sel.

Aus Hagenweil: Von Wittwe I. Ang sel.

Fr. Ct.
100 —
20 -

36,128 50

e. Jahrzeitenfond.

Uebertrag laut Nr. 37: 1200 —

Jahrzeitstistniig für sel. Wittwe Kathar. Meyer
in Wyl 200 —

1400

Der Kassier:

Z. Dliret, Chorherr.

Uatà làksâ in NuLÎsàà, 8àà.
fabrication religiöser Artikel

ÌI1

Dltäksm rmd StsIriNiasss, H0I2 und Llzrxs.

blmxksbls mein grosses langer, bosonàers ant bommsnàs In:
(lliiistkiiickleln, IVviliunâsgrnpps» uuà ganzen liiippsiickai stelluiixen mit Hirten

uuà KI. drei Königen.
Heiligen- nnà 11nrin-8tot»eu, Vnksi steliniigen, Anrin von I-onrdes. lingei. knisenà

NN«I stsbonà, Weidkessel nnà Uvàilloiis. iirnviiixe mit sobrvorü xolirtem,
gesoknitAtem oàer vsrgolàetsm Xreue:, 2um Hangen nnà LtsIIen, in grosser 4ns-
rvsbl, kür Xiecben, 8ovuts nnà Uaus.

Sämmtliebs. Usgsnstänäs sinà gans klein nnà in versokieàsnen grossen in kicksn-
dsinmasss oàer lein gàsst sxolz-obromirt), mit eiàebsr oàer reiober Vsrgolànng, auk
I/âgsr. Ksblsnâss evirà ant LesteUnng solort angslsrtigt.

I'reise ssbr billig: gegenstànàe von 6 bis 8 om. ?n 30 resp, bis 1 Aster Höbe
?.u 66 bis 106 10. nnà àariidsr, )s naob àsr 4nâbrnng. (79^

»ll âoêox/» «êâeir see»- .' ——

Kerder'scbe 'Wercagsherndkung, Ireiburg im Wreisgau.
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 85

Ringholz, O 0. 8. k.. Der selige Markgraf Bernhard von Baden
in seinem Leben und seiner Verehrung. Mit 3 Farbentafeln und 18 Abbildungen im
Texte. 3°. (XIV u. 266 S.) Fr. 6; geb. in eleg. Original-Einband: Leinwand mit
Rothschnitt Fr. 8.

Diese erste Darstellung des Lebens und der Verehrung des seligen Markgrafen
darf als die erste betrachtet werden, welche auf Grund aller erreichbaren Quellen und unter
Beiziehung der besten Hilfsmittel verfaßt wurde.

Bernhard, Der selige, Markgraf von Baden. Lithographirter Farben-
druck mit Text auf der Rückseite. Größe nnt Papierrand 65 X 165 mm. 56
Exemplare in einem Packet Fr. 2.

Inr Verbreitung unter des männliche« Jugend besonders geeignet.

haben:
Bei der Expedition der „Schweiz. Kirchen-Zeitung" ist erschienen und zu

St. Ursen-Aalender
für öcrs Icchr 1893.

Preis: 4V Cts.

Das

Nergoldkr-Alelier
von

Fr. Neureuter, Luzern,
empfiehlt sich der Hochw. Geistlichkeit für alle
in sein Fach einschlagenden Arbeiten: Fabri-
kation von Blumenvasen, Pyramiden, Kerzen-
stocken er., sowie kunst- und stylgercchte Reno-
vationen.

Solide und billige Ausführung. 82

Zu verkaufen:
HM- Ein bereits neneS amerikanisches Har-

monittm, eleganter Ausstattung, kräftigen,
vollen und reinen Orgclton.

Preis 666 Fr. Ankaufspreis 1000 Fr.
Umtausch gegen ein Piano. Nähere» bei der
Expedition. (0V-272) M'

Bei der Expedition der „Schweiz.
Kirchen-Zeitung" ist zu beziehen:

Der Ganz in's Klêr.
Gedicht von Joseph Wipfli,

Pfarrhelfer in Erst selb en.

32 Seiten 16° mit rother Einfassung und höchst

elegantem Umschlag in Nachahmung des Brokat
Papiers.

Gewidmet den Töchtern und ehrwürdigen Nonneu
von Instituts- und Pensionats-Schulen. Für
den billigen Preis ein eigentliches Prachtwerkche >

wie es bis jetzt nicht ans dem Büchermarkt zu
finden war.

preis <Lts.

Weihranch
feinkörnig, wohlriechend, empfiehlt in Post-
kistcheu à 4 Kilo Netto zu Fr. 7. 56 per Nach-
nähme franko Zusendung.
C. Richter in Kreuzlingen, Ct. Thurgau,

Apotheke und Droguerie.

Druck und Expedition der Buch- und Kunst-Druckerei „Union" in Solothurn.


	

