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Samstag den 13. Januar l894.

Abonnementsprets:

Mr die Stadt Solothurn
Halbjahr!. Fr. 3. 83.

Vierteljahr!. Fr. 1. 78.

Franko für die ganze

Schweiz:
Halbjährl. Fr. 4. —

vierteljährl. Fr. 2. —

Für das Ausland:
Halbjahr!. Fr. 8. 33.

Schweizerische

eitung.

Mnriickungsgebühr:
13 Cts. die Petitzeile oder

deren Raum,
(iZ pfg, ftr Deutschland)

Erscheint jeden Samstag
1 Bogen star? m. monat!.

Beilage des

„Schweiz. Pastoralblatte»"

Briefe und Gelder

front»

Xlll
SI'UOIIS

(Lollàulàr.)

^.tqus käse propria et 3Ìngulari3 8oripturarum virtu8,
a «üvino attlatu 8piritu3 8anoti proteota, ea est Mae
oratori 8aoro auotoritatem aâclit, apoàlieam praebet
äieenäi libertatem, nervo3am viotrioemque tribuit elo-

quentiam. s)uÌ8quÌ3 enim âivini verbi 8piritum et rodur
eloqusnào retort, il!e, »nm to/Mà' à sern/o^e t««.t//m,
seÄ et m ààte st à chiêrtt// Sa»wto et ^ààalà muà^).
Huamobrem ii «lioenâi 3unt praepo8tore iinprovicleque
taeere, qui ita ooneion63 às religions babent et prae-
oepta àivina snunoiant, nibil ut tere atterant ni8i du-
manae 8oientiae et pruclentiae verbs, 8UÌ8 magi3 argu-
menti3 quam clivin'w innixi. Ì8torum soilieet orationem,
quantumvi8 nitentem luminibu8 langue3oere et frigoro
nsee83e e8t, utpote quse igne oareat 3ermoni8 l)ei ^),

eamàsmque longe abk38e ab ilia, qua clivinu3 8ermo
îpollet virtute: Và?/,s est e?îà sermo Sei st Moncv et

Ke//etr«öttmr unMt .//àà emet/M, et Iert/Me»s ?/s////e
«et ckà'sàem /mà/ne «e Mràs^). (Zusmqnam, two
etiam pruâentioribu3 a83eutisuâuiu 68t, ine.38e in 8aerÍ8

üitteri3 mire variam et ubersm magni3que clignam rebu8

eloquentiam: icl quocl àgu8tinu8 perviclit âi8srteque
arguit^), atque i'S8 ip8a oontlrmat prae8tanti83imorum
Iu oratoribu8 8aeri8, qui nomen 8uum a33iàae kiblio-
rum oon3uetuàlni piaequs meclitationi 8e praeolpue cle-

bere, grati veo gflirmarunt.
i)uas omnia 83. ?atro8 oognitione et u8u quum ex-

plorati88ima bakerent, nuuquam oe88arunt in clivinÌ8
Iûtteri8 earumque truetibu3 oollauclancli8. Ita8 eniwvero
orsbri3 ioeÌ8 appellant vel tbk8aurum Iooupleti88imum
cloetrinarum oaele3tium vei perenne8 tonte3 8aluti8°),
vel ita proponunt qua8i prata tertilia et amoeni88imo8

') I IllSSS. 1, 5.

^ 2) àem. XXIII. 29.

°) Hà IV, 12.

^ 7)e ckoe/e. c/î,Vs/. IV, 6, 7.

6) 8. LîluxA. à t?e«. à». 21, 2; ?»om. 66, 3; 8. VuA. à à-
2.

ê) 8. ^.tliàn. ex. /est. 33.

t>orto8, in quii)u8 Zrex àominiou8 aâmirabili moâo rs-
tioiatur et âeieotetur ^). iVpte oaàunt illa 8. tliernn^mi
aâ ttepetiannm olerioum: - Vivina8 8oriptura3 8aepiu8
ieZe, inm nunquam äe manii,u8 tui8 8aora Isotio âe-
ponatur: <ti3oe quoà âaoea3 8ermo pi'k8k/tsri 8erip-
turarum ieetiene eonâitue 8it » ^); oonvenitqus 8ententîa
8. ttreZorii Nagni, que nemo 8apientiu8 pa8tarum Le-
ole8iae àe8erip3it munera: °Ueee38e K8t, inquit, ut qui
acl eiiioium praeâioatieià exoubant, a 3aorae leotioui3
àulio non reoeâaut-^). — tlio ta,neu übet i^ugawtinum
aciînonentein incluoere, «Verdi Osi inansm e88e torin-
8K0U3 praeclioatorem, qui non 8it iutu3 auciitor-> eum-
que ip8um (ûregorium 8aori8 ooneianstorîdu3 praeei-
pientem, « ut in ,ûvîni8 8ermonibu3, priu3quam alii3 eo3
proférant, 8emetip808 requlrant, ne in8equsntk8 aiiorum
taota 8e âe8srant » 8eâ boo iam, ab exemplo et clo-
ouinento (tbri8t!, qui meM /«oero ot ckneere, vox apo-
8to.'ioa late praemonuerat, non unum atloouta Vimo-
tbeum, 8ecl omneni olerioorum orâinem, eo manriato:
âe?à â et ltoetràKS, àta à Msà emm/aràs,
eit te/Mâ sàem /«ries, et eus ts emàitt°). 8aìutis

^

proleeto perteotioni8que et propriae et alienae exinüa
^ in 8aori8 Intteri3 prae3to 8unt acliumsuta, oopio8iu8 in
?8alml8 oelsbrata: Ü8 tamen, qui act àina eloquia,
non 8oluni mentem altérant âooilsm atque attentam,
8k(i inteZrae quaque piaeque I,akitum volnntati8. lX'eque
evim eornm ratio übrorum 8ÌmiIÌ8 atque eommunium
putancla e8t; 8eä, quoniam 8unt ab ip8o 8piritu 8anoto
âiotati. re3que Aravi88ima8 eontinent multwque partibu3
reooncià et âillioiliore3, acl illa.8 propterea intLlll»e.nila3
exponencla8que 3emper esu8clem 8piritu8 «incliZemu8 acl-

von tu boo v8t l umine et gratia ez us: quae save, ut
clirini ?8altae frequenter in8tat auotorita8, luimill 8unl.
preoatione implorancla, eauotimonia vitae ou8tocliencla.

üraeelare igitur ex bi8 proviâentia exoellit Koole8iae,
cpias, »s eaetestis itte s«erorttM ttt>ror»??è t/cesKttr«s, c/,cem.

q 8. VUA. se»-m. 26, 24 ; 8. àln. à 5s. 0XVIII, seeui. 19, 2.
2) 8. Hier, cie v?I. etàe. acl Xsxoi.
°) 8. vrsA. U. ÂeAîi/. ^,ast. II, 11 («7. 22); XVIII 26

(«t. 14).
4) 3. à-?. se?-m. 173, 1.

°) 3. SrsA. N. àAut. pas/. III, 24 pi/. 48).
°) I tli-n IV. 16.

b 8. Lisr. iu âc/l. 1, 16.
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Hààs summ« /mmà'às
îA/eàsMoe^0- optimis semper et insl.il.utis et IsZibus
csvit. Ipss enim constituit, non soium msZnsm eorum
pscksm sb omnibus suis ministris I» quotidiuno sucnue

psuimodiue oklicio ieZendum esse et inente pis consists-

i-undsm, sed eornmdsm expositionsm et intecpretationsm
iu ecclesiis cnlbedrulibns, in monastsrüs, in convent! bus
aiiorum reZàrinm, in quibus studin commode viZsre
possint, per idoneos vires esse àdsndum; diebus autem
sattem dominicis et kestis solemnidns tictetes satniaribus
LvanZetii verdis pasei, restricte j assit 0- item prucientiae
debetur diliZentinequs tZeetesiae enitns it Is Leripturae
ssorae per astàm omnsm vividus et plurimae terax
ntititatis. — In quo, etiam aà drmanâa cloeumenta lier-
tntionesqne i>iostrss, suvnt eommemerars qnemndmodum
a reliZionis edristianae initiis, quotquot sanetitate vitae

rerumqne âivinarum seientia tloruornnt, ii saeris in
I/itteris mntti semper nssiduique kuerint. proximos ^po-
stolorum discipuios, in quibus diemsntem kemanum,
IZnatium ^ntiocbenum, pet^earpum, tnm ^potoZetas,
nominatim dustinum et Irenaeum, vidsmus epistotis et
tibris suis, sive aà tutetam sive ad eommenàtionem
pertinerent eatimtieorum ctoZmatum, e divinis maxime
I-itteris tidem, rodur. gratiam emuem pietatis areessere.
Lcbolis autem eateeketieis ae tbeoloAcis in muttis secti-

dus episeopornm exortis, ^.tsxanârina st ^ntieekena
ceieberrimis, quue in sis dadedatur institutio, non atia

preps re, nisi lections, explications, dekensione di^ini
verdi scripti continedatnr. Inde pierique prodierunt
patres et scriptures, quorum operosis studiis eZreZiisque
tidris consecuta tria circiter saecuta ita adundarunt, ut
aetas didticae exegnsevs aurea sure eu sit appettata. —
Inter orientates principem tocum tenet OriZenes, celeri-
tats intend et taborum Constantin admiradilis, cujus ex
pturimis seriptis et immense tlexaplorum opere dein-

ceps lere omnss dauserunt, ^dnumerandi plures, qui
busus disciplinas tines ampliltcarunt: ita, inter excelten-
tiorss tutit Alexandria (tlementem, d^rillum; pataestina
diusedium, d^rillum atterum; Itappadocia Lasitinm NaZ-

num, utrumque dregurium, diaàn?snnm et ülz-sseuum;
^ntiocdia .loannem iltnm ltlir^sostomnm, in quo busus

peritia doctrinae cum summa sloquentiu certavit. ülequs
id praeclare minus apud occidentales. In muttis qui se

admoctum prodavere, ctara pertulliuni et tt^priani no-
mina, Itilarii et ^mdrosii, peonis et dressvrii Nagnorum;
clarissima àgnstini et Ilieron/mi: quorum alter mirs
acutns extitit in psrspicienda divini verdi sentsntia,
uderrimusqus in ea deducenda ad auxitia catkolicae
veritatis, alter a sinZutari kidliorum scientia ma^nisqus
ad eorum usum taboridus, nomine Ooctoris maximi pras-
conio dcctesise est donsstatus. — Itx eo tsmpore ad

q Lîouv. tbriit. «SW. V, steered l.
âck. 1—2.

undecimnm usque saeculum, quamquam diqusmodi con-
tsntio studiorum non pari atque autea ardors ac t'ructu
vi^uit, viZuit tamen, opera prassertim tmminnm sacri
ordinis. duraverunt enim, aut quae veteres in Inac re
tructuosiora retiquissent detiZero, saque apte diZesta
ds suisqus aucta pervulZare, ut ad Isidore Ilispalensi,
Leda, ^tcuino lactum est in primis; aut sacros codices,
itlustrare Ztossis, ut Vaiatridus Ltrado et àsslmus
daudunensis, aut eorumdsm integritati novis curis con-
sutere, ut Petrus vamianus et dantrancus lecsrunt.

(dontinuabitnr.)

Zur Jesuitenfrage.
(Fortsetzung.)

Die Position des Zentrums, der Katholiken überhaupt,
ist somit eine rechtlich unanfechtbare: Gleiches Recht für alle

Staatsbürger; und das sind die deutschen Jesuiten so gut wie

irgend ein anderer Staatsbürger. Daß die Jesuiten zu den

besten Hülsstruppen der katholischen Kirche überhaupt gehören,

daß sie Männer ersten Ranges sind, bezüglich solider kirchlicher

und profaner Wissenschaft, daß sie mit einem Worte alle jene

persönlichen und Charaktereigenschaften besitzen, die sie den

Katholiken wünschenswert und begehrlich machen, das ist nun
einmal unanfechtbare Thatsache. Es ist darum für den ver-

nüustig und rechtlich denkenden Mann jeder politischen Schat-

tierung offenkundig, daß man schon laug die Gesellschaft Jesu
im Reiche der Denker und Philosophen minder als eine «misers
plebs» behandelt hat. Das stimmt auch für die Schweiz und

einige andere Länder. Was das Gewimmer der protestantischen

Professoren, Pastoren, Superintendenten und Publizisten gegen

die Jesuiten soll, erschein! als völlig unbegreiflich. Stecken

denn die guten Leute in den Kinderschuhen, ist ihnen die Fähig-
keit richtigen Denkens und richtigen Urteils so vollständig ab-

Handen gekommen, daß ihnen das einfältigste Ammenmärchen

über die Jesuiten so heillose Furcht einflößt? Wenn der Pro-
testantismus, sei er nun Landeskirche, oder eine beliebige Sekte,

auf so schwachen, lhönernen Füßen steht, daß die Anwesenheit

einiger hundert Jesuiten der Sicherheit und der festen Stellung
des protestantischen Bekenntnisses schon gefährlich wird und all-

gemeines Schütteln und Zittern hervorruft, so sagen mir dazu:

Nun ja; daß der Protestantismus bei seinem zentrifugalen,

subjektiven Standpunkt, bei seiner Zerfahrenheit eine unHalt-

bare Sache ist, das sollte nachgerade auch dem Blindesten ein-

leuchtend sein. Alles Winden, alles Drehen nützt da nichts;

— der einzige sichere Grund ist nun und immer die katholische

Kirche, dessen vorzüglichste geistliche Miliz die Jesuiten sind;
wir gestehen daö ohne Neid und Rückhalt zu. Daß der ratio-

nalisirende, atheistische Liberalismus und Radikalismus di^

Jesuiten, resp, ihr Wissen, ihre Schlagfertigkeit, ihr Licht fürchtet,

begreifen wir; denn die'Flunkereien und Sophismen, wodurch

diese die Welt zu bethören suchen, liegen denn doch auch zu

klar zu Tage. Über die seit drei Jahrhunderten angehäuften



Jesnitenfabeln sollte man eigentlich kein Wort verlierein Sie
sind tausendfältig widerlegt: und wer trotzdem sie heute noch

als baare Münze hinnehmen kayn, dem ist mit dem besten

Willen nicht mehr zn helfen; er ist entweder — wir wollen

die Sache gerade beim richtigen deutschen Namen nennen —

beispiellos dumm, oder dann trotz Wahrheit und Licht so völlig
erblindet, daß alles Demonstrieren und Perorieren dagegen ein-

fach Verlorne Liebesmühe ist. Solche Leute sind eben mit fixen

Wahngebilden völlig durchsättigt; mit ihnen kann nicht mehr

verhandelt werden. Nun aber nach dieser Abschweifung kehren

wir noch einmal in den Reichstag zurück.

Von den Sozialisten sprach B l o s: „Seine Partei stimme

für den Zentrumsantrag ans Gerechtigkeitsgefühl; sie glaube

an das liberale Märchen von den Jesuiten nicht; wenn es

vor Jahren in der Geburtsstunde des Gesetzes gegolten hätte,

den konfessionellen Frieden zu bewahren, so wäre es den Herren
nicht erlaubt gewesen, dem Gesetze die Zustimmung zu geben,

denn davon werde den Redner niemand überzeugen wollen, daß

das Gesetz zur Stärkung des konfessionellen Friedens beigetragen

habe. Daß die Jesuiten ihre Todfeinde seien, wüßten sie; aber

auf ein paar mehr oder weniger komme cS ihnen nicht an.
Was die „Staatsgefährlichkeit" des Ordens betreffe, so glaube
er und seine Partei hierin sachverständig zn sein. Nicht so

lange sei es her, daß die ersten Stellen in Preußen mit Jesuiten
besetzt gewesen. Friedrich II. habe sich zu Gunsten der Jesuiten
ausgesprochen und angeordnet, daß das allgemeine Verbot des

Jesuitenordens in Preußen unwirksam bliebe. Auch aus der

Zeit nach 1848 liege eine ganze Reihe von Anerkennungen

vor, welche bescheinigen, daß der Orden sich die größte Mühe
gegeben habe, die Sünden des Volkes, die es sich im selben

Jahre habe zu Schulden kommen lassen, dadurch gut zn machen,

daß er es zur Buße angehalten habe. Wer sich über den großen

Jesuiteneinflnß am preußischen Hofe informieren wolle, der möge
die Memoiren des Generals Gcrlach nachlesen; wenn man die

Verhandlungen des Jahres 1872 dnrchlese, müsse man sagen,

daß es noch selten eine so oberflächliche Begründung für eine

einschneidende Maßregel gegeben habe, als damals. Nach Nieder-

werfnng des äußern Erbfeindes habe man sich noch nicht zu

beruhigen vermocht und deshalb nach innern Reichsfeinden ge-
sucht. Zuerst seien die Jesuiten im Wege gewesen; dann sei

seine Partei an die Reihe gekommen. Bezüglich des den Je-
sniten vorgeworfenen Satzes, „der Zweck heilige die Mittel",
sei zn bemerken, daß man demselben heute in dem Geschäfts-
betrieb, in der Politik, in der Diplomatik und an der Börse
begegne. Bezüglich der Ausfälle ans die Erziehungsmethode
und die Schulen der Jesuiten könne man sagen, daß das „Rauhe
Haus in Hamburg" und ähnliche Anstalten akurat auf dem-

selben Standpunkte stünden. Wenn man von Jesuitenspionage
reden wolle, solle man sich auch an die schwarzen Listen halten,
die zur Vernichtung armer Arbeiter im deutschen Reiche zirku-
lieren, und sich an Hrn. v. Putikammer und seine Zwanzig-
groschenjnngens erinnern." Der Deutschhannoveraner Hoden-
berg als Mitglied einer Rechtspartei frägt nicht nach der

Zweckmäßigkeit, sondern nach dem Recht. Von diesem Stand-

Punkt ist er Gegner aller Ausnahmegesetze. Es sei ein Armuts-

zcugnis für die evangelische Kirche, wenn man durch Gesetze

à lu Jesuitengcsetz der Annahme Vorschub leiste, sie bedürfe

Gewaltsmaßregeln, um ihren Bestand zu sichern.

Der freisinnige Bart h steht den Bestrebungen des

Jesuitenordens nicht sympathisch gegenüber; er halte sie für
kulturfeindlich. Aber ans dem bisherigen Wege sei eine richtige

Bekämpfung der Jesuiten nicht möglich; denn heute sei der

JesuitiSmuS die herrschende Macht in der Kirche; das Gesetz

passe also in die heutigen Verhältnisse nicht mehr. Er stimme

für Aufhebung.
Der Abg. v. M a r q u a r d sen, (nat.-lib.) kann nicht

für Aufhebung des Gesetzes stimmen. Denn in einem Lande

mit konfessionell gemischter Bevölkerung würden Niederlassungen

der Jesuiten und der ihnen affilierten Orden den kirchlichen

Frieden stören. Das Gesetz hindere die Entfaltung des

katholischen kirchlichen Lebens keineswegs. Die Aufhebung
würde das nothwendige einmütige Zusammenwirken aller Freunde
der bestehenden Staats- und Gesellschaftorduung gegen die

drohenden Gefahren erschüttern. Gut! der hat den Katechismus

seines nationalliberalen Leibblattes gut memoriert.

Hr. Mir b ach von der Reichspartei hält die Lehren des

Jesuitenordens über das Verhältnis von Kirche und Staat mit
den Grundsätzen und Existenzbedingungen des modernen Staates

schwer vereinbar und meint, das friedliche Zusammenwirken und

Zusammenleben der verschiedenen Confessionen würde dadurch

gestört; er hege das volle Vertrauen zum Bundesrat, daß er

sich nicht bestimmen lasse, der Wiederznlassung der Jesuiten

seine Zustimmung zu geben. Der ist auch noch nicht bei der

fortgeschrittenen mitteleuropäischen Zeit angekommen!

Der konservative v. M a nte u f fel kann auch nicht zur
Aufhebung des Gesetzes stimmen, weil nach seiner Meinung
dies der Aufrechterhaltung des konfessionellen Friedens nicht

förderlich wäre, sondern in evangelischen Kreisen Beunruhigung

hervorrufen würde. Auch gelungen! auf die Beunruhigung in

katholischen Kreisen und auf Kränkung derselben kommt es also

nicht an!!
Dcr freisinnige Schröder kann sich mit der Aufhebung

des Gesetzes ebenfalls nicht befreunden und meint, man würde

im Interesse des Friedens ein gutes Werk thun, das Gesetz

bestehen zu lassen; man dürfe eine Organisation nicht wirken

lassen, die ausgesprochener Maßen auf die Vernichtung der

evangelischen Kirche gerichtet sei; zudem gefährde der Jesuiten-
orden die bürgerliche Freiheit; er wolle die Persönlichkeit unter-

drücken, nicht etwa blos innerhalb seines Mitgliederkreises,

sondern soweit seine Macht reiche. Der Antrag sei deßhalb

nach seiner Meinung abzulehnen. Es muß anerkannt werden,

daß sich auch die ablehnenden Voten zumeist eine gewisse Zurück-

Haltung auferlegt haben und sich zum Teil einer gewissen

Noblesse beflissen. Nur der letzte Redner, Schröder, Prote-
stantenvereinler, wäre nahe daran gewesen, auf den wider-

wältigen Hexensabbath des Jahres 1872 zurückzugreifen.

Und jetzt? Was nun? Wird nach der einmal erfolgten
dritten Lesung der Bundesratstisch den traurigen Muth haben.
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den Reichstagsbcschluß abzulehnen und das traurige Denkmal
ans einer glücklicherweise hinter uns liegenden häßlichen Kultur-
kampfepoche weiterhin bestehen zu lassen? Aber auch in diesem

ungünstigen Falle und bei diesem Schlußresultat wird, wie die

schon öfter zitierte „Köln. Vvlksztg." richtig bemerkt, der Wert
der Debatte darin liegen, daß einmal vor ganz Deutschland
und der ganzen zivilisierten Welt, und nicht zum mindesten

vor der in dieser Angelegenheit so entsetzlich befangenen protc-
stantischen Bevölkerung das Für und Wider des Ausnahms-
gesetzes wieder einmal hat besprochen werden müssen, und zwar
objektiv und nüchtern. Wenn in zahllosen Wahlreden, Brvchüren,

Zeitungsartikeln einem großen Teil des protestantischen Volkes

so unendlich viel Falsches von den Jesuiten vorgefaselt wird,
so kann man es den guten Leuten nicht verargen, wenn seine

Vorurteile gegen den berühmten Orden so bergeshoch geworden

sind. Die Abstimmung über den Antrag des Centrums ist

schließlich ein Prüfstein für die Höhe der kulturellen Entwick-

lung und die Freiheitlichkeit der öffentlichen Meinung in Deutsch-

land. Wir wollen auch das noch sagen: nachdem der Antrag
mehrheitlich angenommen, hat die Regierung auch durchaus

keine Entschuldigung mehr, wenn sie den Katholiken ihr Recht

verweigert und die Katholiken werden immer wieder kommen,

so lange, bis ihnen ihr Recht wird; und in andern Ländern,

wo die Verhältnisse ähnlich liegen, wird man ihnen folgen,

bis die volle Freiheit und das volle unverkürzte Recht für die

katholische Kirche, ihre Bekenner und ihre Orden erkämpft und

erstritten ist.

Die Basler Bischöse des 15. Jahrhunderts.
(Eingesandt.)

I.
Betrachten wir die Geschichtsbücher, die diese Zeit be-

handeln, so finden wir immer und immer wieder das alte La-

mento über die Bischöfe und die Prälaten. Wir begegnen Ur-
teilen ganz absonderlicher Art, z. B. : „Sehen wir uns in der

Kirche um, so stand es zunächst um die hohe Geistlichkeit nicht

besser, als um das Oberhaupt. Sie erkauften fast durch-

gängig ihre Stellen und entschädigten sich dann wieder durch

ähnlichen Wucher mit untergeordneten Stellen." H Derlei Ur-
teile sind nichts Neues; sie sind lediglich aufgewärmter Brei.

Wir können füglich mit Hasak (der christliche Glaube des deut-

scheu Voltes beim Schluß des Mittclalters x. X.) ^) antworten:

„Auch damals gab es viele Priester und Hirten, welche durch

Tugend und Wissenschaft gleich ausgezeichnet waren... Es ist

übrigens eine bekannte Erfahrung, daß die Namen der edelsten

Priester und Hirten kaum über die Grenzen ihres Weichbildes

bekannt sind, während der Name eines einzigen pflichtvergessenen

Mannes, besonders aus dem geistlichen Stande, weit und breit

in aller Munde ist." Übrigens hat schon Jakob Wimpheling,

der so strenge Beurteiler verweltlichter und unthätiger Geistlicher

geschrieben: „Ich kenne, Gott weiß es, in den sechs Diözesen

's Ullmann, Reformatoren vor der Reformation. Hamburg 1841.

Bd. 1. S. 1S3.

°) Regensburg 1868.

des Rheines viele, ja unzählige Seelsorger unter den Welt-
geistlichen, mit reichen Kenntnissen, namentlich für die Seelsorge

ausgerüstet und sitteurein. Ich kenne sowohl an Kathedralen,
als an Stiftskirchen ausgezeichnete Prälaten, Kanoniker, Vikarieu,
ich sage nicht bloß wenige, sondern viele Männer des unbc-

scholtensteu Rufes, voll Frömmigkeit, Freigebigkeit und Demut

gegen die Armen." H
Und wirklich, wenn wir unsere Bischöfe und Prälaten

jener Zeit betrachten, haben wir gar keinen Grund, uns ihrer

zu schämen. Im Gegenteil, wir dürfen behaupten, daß die

Fürstbischöfe aus dieser Zeit eine ehrenvolle Erwähnung verdienen.

Beginnen wir mit HartmannMönch von Mönchen-

stein (1419—1423). Er entstammte einer alten, vornehmen

Adelsfamilie, welche der Basler Kirche schon einige Bischöfe

gegeben hatte. Als Kanonikus des hohen Stiftes zu Basel

lebte er in seiner Kanonikatswohnung äußerst einfach; und dieses

sein einfaches Leben führte er fort, auch nachdem er zum Basler

Fürstbischof erwählt worden. Er behielt als Aufenthalt seine

Kanonikatswohnung und lebte meist blos mit einem Kaplan,
einem Scholaren, einem Diener und einer Magd. Da er

schon an Jahren vorgerückt war und die Gebresten des Alters

fühlte, bestellte er sich zwei Koadjutoren in seinen beiden Ver-

wandten Thüriug Mönch, Propst von St. Ursanne und Archi-
diakon von Basel, und Hans von Flachsland. Trotz alledem

ließ er es sich aber nicht nehmen, darauf zu dringen, der Kirche

von Basel diejenigen Lehen und Güter zu erhalten, welche ihr

wirklich gehörten. Es war dies um so nötiger, als die Mölisn
episeoMiis in traurigem Zustande war. Daß Bischof Hart-
mann in dieser Hinsicht seiner Pflicht mit aller Energie und

Festigkeit voll und ganz nachkam, beweisen die Affairen, welche

er z. B. mit Wilhelm von Arberg hatte. Altersschwach

resignierte er im Jahre 1423 und zog sich nach seinem Sitz

Fröscheneck bei Muttenz zurück, wo er schon früher gerne der

Betrachtung und dem Gebete obgelegen. Noch müssen wir bei-

fügen, daß er sich um die Entstehung der Karthause in Minder-

Basel (Kleinbasel) sehr verdient gemacht. So sehen wir also

in Bischof Hartmann, wenn er auch wegen feines hohen Alters

nicht große und weitgehende Pläne unternehmen konnte, doch

einen Mann, der alle Eigenschaften eines wahren Oberhirten

in vollem Maße besaß. Seine Frömmigkeit, seine Sittenreinheit

erheben ihn über jeden Tadel; seine Wohlthätigkeit gegen die

Armen beweist seine Herzensgüte, »nd sein Eifer für die Kirchen-

zucht stellt ihn den frömmsten Bischöfen seiner Zeit gleich. ^)

Um den finanziell traurigen Zustand der bischöflichen Curie

zu verbessern, hielt das Kathedralkapitel es für angezeigt, an

Stelle des verstorbenen Bischofs einen Mann zu wählen, der

nicht nur durch Frömmigkeit und sittenreines Leben, sondern

Riegger, ^.inosnitàs litter. 2, 280. 369, bei Janssen, Gesch.

des deutschen Volkes. Bd. 1. S. 629.

H Heine, àe Ràlisiini, Oliioinlis Llllrou. I. e. Nie. bei Schneller^

Die Bischöfe von Basel. Ein chronologischer Nekrolog. Zug 1839.

S. 46 ff.
2) Vautrey, Histoires àss svêguos às Lâls 1. I, x. 462.

U Schneller, a. a. O. S. 47.
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auch durch hohe Abkunft, sowie durch weitverzweigte Verbin-

dungeu mit den hervorragendsten Familien sich auszeichnete. H

Es war dies der Abt des von der Kaiserin Adelheid gegründeten

Benediktinerstiftes Selz in der Rheiupfalz, Johann von
Flecken stein. Am 29. Mai 1423 hielt er unter Assistenz

seines Bruders, des Bischofs von Worms, Friedrich von Flecken-

stein, und des Speirer Bischofs Rhabanus von Helmstatt mit
einem glänzendem Gefolge von 599 Rittern seinen Einzug in
die Stadt. Er that dies, um trotzigen Vasallen zu zeigen, daß

er eventuell auch im Staude sei, mit Waffengewalt ihren Über-

mut zu brechen. Es geschah also nicht aus Prachtliebe, noch

aus Hochmut oder Herrschsucht; verließ er doch in Selz
eine glänzende Stellung, um in Basel das vollständig in Zerfall
gerathene bischöfliche Haus in Besitz zu nehmen, das kaum für
ihn und seinen Kaplan genügend schützenden Raum bot, während

seine Residenz zu Delsberg so elend war, daß der Regen durch

das Dach auf Tisch und Bett des Prälaten siel. Sein Kaplan
und Geheimschrciber Nikolaus Gerung, dem er alle Geheimnisse

anvertraute, entwirft ein lebensfrisches, farbenprächtiges Bild
von ihm. „Er war bescheiden und arm, indem er sich mit
drei oder vier Dienern begnügte und jede unnütze Ausgabe
vermied. Er dachte keinen Augenblick daran, seine Verwandten

zu bereichern. Er war, mit einem Wort, friedfertig, fromm,
voll von Sanftmut; er konnte keine Bitte zurückweisen und

war für Alle zugänglich. Besonders war er bestrebt, die Miß-
bräuche im Klerus abzustellen. Neben einer großen Generosität,
die er, ohne jedoch verschwenderisch zu sein, ausübte, wußte er

doch weise sparsam zu sein. Die Armen hatten überhaupt
reichlichen Anteil au seinen Einnahmen." Wenn wir diese

Schilderung eines Augen- und Ohrenzeugen, dessen Zeugnis
wir volles Vertrauen schenken dürfen, lesen, müssen wir ge-
stehen, daß der Papst und das Kapitel zu Basel kaum eine

bessere Wahl hätte treffen können.

Seine erste Sorge war, das herabgekommene Hochstift
wieder zu heben. Deßhalb tritt er denn auch mit bcwunderungS-
würdiger Thatkraft auf gegen Graf Dieboldt von Ncuchâtel,
um die schönen bischöflichen Gebiete Goldenfels, St. Ursitz,
Spiegelbcrg, Falkenberg, Plützhausen, die dieser Graf pfand-
weise besaß, dem bischöflichen Stuhle wieder zu erwerben. In
einer Nacht wurden diese bischöflichen Gebiete und Pfand-
schaften wieder erobert, wobei die Basler, welche damals doch

einmal treu zum Bischof hielten, hilfreiche Hand boten.

Doch nicht nur um die weltliche Regierung und die

finanzielle Hebung seines Bisthums machte er sich verdient,
viel mehr noch lag ihm das geistige Wohl von Klerus und
Volk am Herzen. Unter seiner Regierung begegnen wir den

Synodalstatuten vom Jahre 1434, in denen mehrere Punkte
und Bestimmungen sich vorfinden, deren Zweck die Reformation

'von Hohen und Niedrigen ist, so z. B. über Leben und Wissen-
schaft der Priester, über die Wucherer u. s. w. ^).

') Schwarz, Kirchengeschichte von Straßbnrg. Bd. 1, S. 435.
9 A. Heusler, Berfassungsgeschichte der Stadt Basel. S. 345.
9 brouillât, monuments às l'unoisn êvsàs àe Lâls. 1. V,

x. 313 tk.

Noch während das Konzil zu Basel tagte, ging er nach

einer Regierungszcit von 13 Jahren und 7 Monaten in ein

besseres Leben über, im Jahre 1436, am Vorabend vor

St. Thomas. Die eigentliche Leichenfeier wurde aber erst im

darauffolgende» Januar durch die dem Konzil anwohnenden

Kardinäle, Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte in

Gegenwart der Vasallen der Kirche und des Klerus der Diözese

mit großer Pracht gehalten, bei welcher Gelegenheit einer der

anwesenden Doktoren eine Leichenrede hielt, in der er den Ver-

dicusten und Tugenden des Verblichenen das Lob sprach. Mit
vollem Recht kann man von ihm sagen: -Vests kuit monnekus,
ooràs monnrà àit,« H oder wie die kssileu snoim kurz,

aber vollständig zutreffend sich ausdrückt: »Vmt Umneeps à
Lpiseoputu pi-aeài-s meritus.»

Zum Jnitiativbegehren des Züricher Arbeitertages.

Daß die aus der Enzyklika -Herum iiovaimm» von

uns angeführten Stellen den Sinn haben, welchen wir ihnen

beigelegt, ist bis jetzt in der Presse nicht bestricken worden.

Auch der „Arbeiter" gibt zu, daß sie sich wenigstens gegen

die Initiative „deuten lassen" ; er wünscht aber, man möchte

auch die Stellen, welche dafür sprechen, nicht verschweigen.

-Möge der „Arbeiter" das gut machen, was wir nach seiner

Ansicht gefehlt, möge er diese Stellen anführen oder möge er

sich auf katholische Ausleger des Rundschreibens berufen, welche

dieses in seinem Sinne interpretieren. WaS wir aus der

Enzyklika ausgchoben, sind nicht etwa bloß aus dem Zusammen-

hang gerissene Stellen, vielmehr geht die ganze Tendenz der

päpstlichen Kundgebung dahin, die Grenzen für die Mitwirkung
des Staates bei Lösung der sozialen Frage festzusetzen; die an-

führten Stellen sind also Marksteine auf diesem Gebiete. Wie

die Enzyklika einerseits gegenüber den Vertretern des bloßen

„RechSstaatcS" eine Mitwirkung der öffentlichen Gewalt fordert,

so grenzt sie dieselhe auch ganz genau ein.

Was sodann die christliche Chantas betrifft, so verstehen

wir unter derselben nicht nur die Thätigkeit der Ordensschwestern,

sondern die Werke der Barmherzigkeit überhaupt. Auch Leo XIII.
hat in seinem Rundschreiben offenbar die allgemeine Liebes-

thätigkeit im Auge.

Im „Vaterland" wurde daS von uns angeführte Bei-

spiel von einer armen Mutter, welche aus ihrer Familie viel-

leicht Monate lang herausgerissen werde, beanstandet. Es

handle sich hier nicht um einen Zwang, sondern um eine an-

gebotene Wohltat, welche man annehiiien oder zurückweisen

könne. Es ist uns selbstverständlich nicht eingefallen, von einem

physischen Zwange zu reden. Daß die Fran nicht gewaltsam

durch die Polizei ins Spital gebracht werde, versteht sich von

selbst. Aber ein moralischer Zwang ist in einem solchen Falle

vorhanden. Thatsächlich wird ihr, wenn sie sich weigert, inö

9 Schneller a a. S. 4g.

9 x. 305.
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Spital zu gehen, nicht nur von Seite des Staates keine Hilfe
geleistet, sondern auch andere Faktoren werden sie im Hinweise auf
das Spital von der Unterstützung ausschließen. Sie muß also
entweder darben, oder ins Spital. —r.

Ki rchen-Clzronik.

Luzern. Der Präses der m a r i a n i s ch en C o n gre-
g àtio n Hochw, Herr C h s r h e r r D ü ret, neuere
wählter Propst, behandelte in seiner diesjährigen Neu-
j a h r s-A n s p r a ch e an die Herren Sodalen den Umzug
der Congregation vom „marianischen Saale" des Gymnasiums
in die Aula des neuen Kantonsschulgebäudes. Seit mehr als
anderthalbem Jahrhundert sind die Versammlungen und teil-
weise auch die gottesdienstlicheu Feierlichkeiten der Sodalität
inr „marianischen Saale" gehaben worden. Die Eröffnung
des neuen Kantonsschulgebäudes machte nun auch eine Änderung
des Versammlungslvkaleö für die Sodalität nothwendig. „Der
triftige Grund hiezu lag sowohl in unserer engen und stetigen
Beziehung zur studierenden Jugend, als auch in manigfachen
äußern und innern Verhältnissen unserer Aufgabe. Es gab
auch keine Möglichkeit mehr, den Fortgebrauch des bisherigen
„marianischen Saales" zü beanspruchen, indem die neue Be-
stimmnng der Gymnasiumsräume, die kantonalen Archive in
sich aufzunehmen, mit dem Zutritt des Publikums nicht wohl
vereinbar ist."

„Die hohe Negierung gewährte auch bereitwilligst, daß
die Rechte und Ansprüche der marianischen Congregation gerade
so, wie sie uns auf den bisherigen „marianischen Saal" als
rechtsmäßig erworben zukamen, ohne Eintrag nun auf die

zweckdienlich eingerichtete und zudem weit bequemer zugängliche
neue Aula des jetzigen neuen Gebäudes übertragen würden und
als übertragen gelten; und wir sehen darum auch zuversichtlich
einer ähnlicher Weise entsprechenden Sentenz des Tit. Großen
Rates entgegen."

Die Auswanderung von der altehrwürdigen Stätte, an
welche sich so viele Erinnerungen an die hier genossenen

Gottesgnaden und Heilsscgnungen knüpfen, kann sich freilich
nur mit Wehmut vollziehen. Gerade dieser Wechsel aber gibt
den marianischen Sodalen die eindringliche Mahnung, „uns
ebenfalls mit neuem Eifer zu beleben, mit erneuerter Energie
uns der Frömmigkeit und der Heiligung in Sinn und Wandel

zu befleißen, mit neuer Begeisterung an der erhabenen Aufgabe
unserer religiösen Sodalität zu arbeiten und ihren heilsamen

Einfluß in immer weiteren Kreisen geltend zu machen."

Er verkündet dieser Wechsel aber auch die Unbeständigkeit

aller menschlichen und irdischen Dinge; wir haben hier keine

bleibende Stätte. Darum sollen wir auch nicht an Das uns

hängen, was vergänglich ist, sondern nach Dem trachten, was
dem unvergänglichen Leben angehört, was endlose Seligkeit er-

wirkt. „Ja, das ist die Wissenschaft aller Wissenschaften, über

alle erschaffenen Dinge hinaus nach dem einzig wahren, höchsten

und unvergänglichen Gute zu verlangen; dasselbe aber zu er-

reichen und zu besitzen, ist aller Weisheit köstlichste Frucht."
Gottes Segen begleite die marianische Congregation in

ihr neues Heim!
St. Gallen. Die vom Großen Rate zur Prüfung der

k a t h o l i s ch e n O r g a n i s a t i o n aufgestellte K o m m i s s i on

hat in ihrer Mehrheit beschlossen, dem Großen Rate Nicht-
genehm! gung zu beantragen. Auch in zweiler Lesung

hat die Kommission mit gleicher Stimmenzahl an ihrem Beschluß

festgehalten. „Es handelt sich hier," sagt die „Ostschw.", „um
eine Kriegserklärung an das katholische St. Gallervolk, um

eine Störung deö konfessionellen Friedens, wie beide brutaler

seit Jahrzehnten nicht vorkamen."

Frankreich. Bomben und Religion. In einer

Unterredung über das jüngste Attentat in der französischen

Kammer richtete der Pariser Korrespondent des Berliner „Lokal-

Anzeiger" an den Senator Jules Simon die Frage,

welchen Ursachen er diese Krankheitserscheinung der

modernen Gesellschaft zuschreibe. Jules Simon erwiderte:

„Was speziell Frankreich anbetrifft, so glaube ich, daß' der

Krieg, der seit etwa zwölf Jahren hier gegen den Katholicismus

geführt worden ist, viel dazu beigetragen hat, den Anarchismus

heraufzubeschwören. Sehen Sie, ich bin ein Philosoph, ich

bin, obgleich ich in der katholischen Religion auferzogen worden

bin, weder Katholik noch Protestant; ich habe meine aus

philosophische Grundsätze basierte Moral, die ich mich aber

wohl hüten würde, den Massen zu lehren, denn sie würden

dieselbe nicht verstehen! Für diese sind die religiösen Grund-

sätze immer noch die besten, und man hat Unrecht gehabt, mit

der Verwelllichung der Schule bis an die äußerste Grenze zu

gehen und die religiöse Erziehung völlig aus der Schule zu

bannen. Ich will damit nicht gesagt haben, daß eine konfessio-

nelle Erziehung notwendig ist, namentlich bei uns in Frankreich

würde man die Pricsterherrschaft nicht ertragen; was man aber

bei uns sehr wohl ertragen würde, das ist die Gottcsidee und

die Lehre von einem zukünftigen Leben, und das sind die Grund-

sätze, die den Kindern im Hause von der Mutter, in der

Schule von verständigen Lchrwn eingeschärft werden sollten.

Nimmt man den Kindern auch diese Idee und erzieht sie völlig

im Unglauben auf, so zeugt dieser notwendig in der Masse

der geistig weniger entwickelten Individuen zunächst den Nihi-
lismuö und dann den Anarchismus!"

KirchenamMcher Anzeiger.
Bei der bischösl. Kanzlei find ferner eingegangen:

1. Für d i c S klave n - M i s sst o n :

Von Sr. Gnaden Propst Düret Fr. 20, Tobel 30,

Laupersdorf 20, Schwarzenberg 33. 10, Hergiswil 30, Hof-

stellen 8, Dänikon 23, Snlgen 13. 50, Leibstadt 11, Wohlen-

schwil 12, Berg 10. 50, Rothacker 6, Eggenwil 16. 50,

Hüttweilen 16, Hägendorf 45, Wohlen 152, Zuchwil 8, Sem-

pach 50, Courrendlin 30, Stellen 10. 50, Mümliswil 14,



Grindel 13 50, Eich 24, Sulz 24, Lnterbach 7. 40, Klein-

wcingen 28, Biberift 5. 50, Schutz 30, Noirmont 22, 60,

Sarmenstors 30, 20, Lengnau 18, Winznau 21, Root 59,

Münster Stiftskirche 50, Erschwil 5, Schupfcirt 14. 40, Sum-

men 26, Bremgarten 40, Ebikon 20, Pfaffnau 16, Oberwil

(Aargau) 13, Dietwil3I, ObergöSgen 8, Ballwil 22, Pomme-

ratö 14, Mellingen 32, Risch 35, Münster Pfarramt 47. 50,

Kirchdorf 50, Fischingen 30, Pelagiberg 10, Steinebrunn 11. 50,

Hl Kreuz (Luzern) 4. 40, Büßerach 21, Schüpfheim 70,
Berikon 26, Schongau 45, Gansingen 24, RomooS 14, Entle-

buch 40.
2. Für P e t e r s p s e n n i g:

Von Solothnrn Kirchgemeinde Fr, 121, Genevez 20,
Wahlen 12, Tübingen 10, I, H, Solothnrn 10, Sr. Gnaden

Propst Duret 50, Sarmenstorf 4, Luzern, Kleinstadtpfarrci 10,
Ebikon 28, Münster Pfaramt 30, ischwarzenbach 14, Risch

20, Büßerach 21.
3. Für das hl. Land:

Von Ehrendingen Fr. 20, Sulz 10, Sarmenstorf 17,
Ebikon 12. Schwarzenbach 8, Gansiugcn 11,

4. Für H e i d e n k i n d e r:
Durch Hochw. Hrn, Dekan Schürch Fr, 180. 60.

Gilt als Quittung.
Solothurn, den 11. Januar 1894,

Die Bischöfliche Aanzlci.

Inländische Mission.

», O r d e n t l i ch e ' B e i t r ä g c pro 1893
Fr, Ct.

Ucbertrag laut Nr. 1*): 55,168 42
Kanton Aargau:

1, von der Häfeli-Stiftung (durch die Bistums-
kanzlei) 125 —

2, von Baden 80, Birmcnstorf 40, Leibstadi-
Schwaderloch 32, Oberm:i 32, Schnei-
singen 40, Wohlen 11, Würeulingen 45,
Zufikon 45, Zeihen 18 343 —

Kanton Appenzell:
von der Pfarrei Appenzell 350 —

Kanton Bern, Jura:
Beurnevêsin 5, Boüconrt 12, Courtedoux 24. 40,
Chenevcz 44, Montiguez 14. 50, Pleignc 6, 75,
Rebeuvelier 5, Sanlcy 16, Undervelier 15 142 65

Kanton St. Gallen:
von Oberriet 46, 50, Pfäfers 37. 60, Wyl 400 484 10

Kanton Graubündeu (durch die Bistumskanzlci Chnr) :

u. Kapitel nächst Chnr: Chnr,
Pfarrei 346, Legat von N. N.
100, Seminar St. Luzi 73. 50 519 50
von Churwalden 9, Mastrils 7,
Trimmis 30, Unterväz 30, Zizers
105 181 —

k. KapitelDisentis: DisentiS 56.50,
Legat von sel. Ursula Caplazi 100
aus Somvix, Tavetsch 30, Truns
31. 50, rc. 376 70

e. Kapitel Gruob-Fellers 30, Jlanz
180, Obersaxen 57. 50, rc, 354 —

ch Die Schlußziffer von Nr, 1 lautete Fr, 56,368 12, wobei
aber übersehen war, daß in Nr, bl zuvor schon eine Anzahlung von
1366 Fr, aus dem Wallis mit-addiert worden. Diese Ziffer 1266
war also wieder in Abzug zu bringen, weil in Nr, 1 das Gesammt-
resultat verzeichnet ist.

4. Kapitel Lugnez-Cumbels 37. 40, '

Vàls 42, A>. 155 90
s. Kapipitel Misox-Calanca: Misox

30, Kollegium St. Anna in Ro-
veredo, Sanvitlvrc 23, ie. 239 40

1', Kapitel ob dem Sst)yn: von 20
Pfarreien 243 20

A. Kapitel unter dem Vchyn: Bonaduz
32, Ems 32, ec. 108 —

Ii. Kapitel Puschlav: Brusio 20, Le

Prese 45, Puschlav 57 und Pn-
schlav-Prada 17 139 —

i. Kapitel ehemals Vintschgau und
Engadin: Münster, Pfarrei 33,30,
Kloster 50, Samnaun 20 103 30 2380 —

Fürstentum Liechtenstein:
Rugell (für 92 und 93) 81, Schellenberg,
Pfarrei ,18, Kloster 30, Titesenberg, 10,
Vaduz 20

'
159 —

Kanton Luzern:
von einem Geistlichen 5, Stadt von Unge-
nannt 3, Bnchenrain 60, Ballwil Pinsverein
15, Jnwil 12, Pfarrei Münster 160, PinS-
verein daselbst 40, Schwarzen bach 15 310 —

Kanton Obwalden:
Alpnacht 75, Giswil 40, Engelberg 125,
Kerns 240, Lungern 86, Sächseln 70, Sar-
nen 490 1126 —>,

Kauton Schwyz:
Pfarrei Steinerberg 45 —

Kauton Solothurn:
Aus dem Kt, Solothurn Ungenannt 100 —
aus der Stadt Solothurn von A. R. 10,
von U. I, B. 2, von Ungenannt
200 212 -von den Pfarreien Aeschi 30, Büße-
räch 50, GäuSbrnnnen 4, Gretzen-
bach 60, Härkiugen 10, Hofstelten
20, 55, Jtenlhal 8, Kestenholz 20,
Oberdorf 24 60, Ramiswil 5, Ro-
dcrsdorf 10, Schönenwerd 13, Winz-
nau 32 287 15 599 15

Kanton Thurgan:
aus der Pfarrei Gündelhard 12, Wuppenan
98 110 _Kanton Wallis:
Dekanat Goms-Bellwald 24, Binn

7, Ernen 40, Münster-5 76 —
Dekanat Brig-Mörel 4 —
Dekanat Lenk: Pfarrei Gampel 5 — 85 —

61,427 32

Wir müssen alle Hochw. Pfarrämter und sonstigen Spcn-
der an das religiöse Werk der inländischen Mission bitten, in-
nert 8 Tagen noch allfällig.ausstehende Kollektbetreffnisse und
Gabe» einzusenden. Die Rechnung pro >893 muß nächstens
abgeschlossen werden. ' > Sst 1 -

1
>

Der Kaffter:
I. Düret, erwählter Propst.

Wir machen noch alle Raucher ans die sehr vorteilhafte Tabak-
f offerte von I. Winiger's Versandtgeschäft Boswyl aufmerksam.
> (Siehe heutiges Inserat.) 7
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Große MiimMe Congrégation in Lnmn.
Ungünstig zusammenwirkende Umstände hatten zur Folge, daß beim Druck des General-

Verzeichnisses der Mitglieder eine gehörige Controlle und Korrektur mangelte. Nebst etlichen

unrichtigen Vornamen, Adressen und Qualifikationen finden sich leider auch mehrere Aus-
lassungen, von denen wir folgende namhaft machen und restituirt wissen wollen:

Seite 4. Hochw, Hr. Estermann, Jakob, Kaplan in Eschenbach.

„ „ Staffelbach, Adalbert, Ord. Vax. in Sursee.

„ „ Fink, Alfred, Kaplan in Bischofszell.

„ „ Habermacher, Balth., Kaplan in Ettiswil.
„ „ Kaufmann, Reginard, Pfarrer in Göslikon.

„ „ Lütolf, Konrad, Kaplan in Maierkappel.

„ „ Widmer, Otto, Pfarrer in Gretzenbach.
Hr. Forster, Pharmazeut in Luzern.

„ Portmann, Jakob, Privat, in Entlebuch.
Or. fur. Joseph Zünd, Fürsprech, Sekretär der Handelskammer in Luzerm

16.
16.
17.
18.
20.
23.
25.
27.

6) Der Präses der Congregation.

kür den Noobrv. SesIsorAsr beim Nomiuuuion-IIutsrriobt babsu Xatsebetsu naeb
stsbsnds Liioblà bs^eiobuet:

Das IL0H1IN.11NÌ0l1^ÌIic1
in lier Vorbereitung auk und in der Danksagung für die erste bsiligs Kommunion.

Lia volIàâlAs kàt- ullti öotrg.edtuüs8bucd kür liis

von IlxoNo, «vinioK, Okarrsr.

I«. àâ. — Orsis brosek. Or. I. SS, Zsb. in OsinsnOr. S. In Osdersinbändsn
2U Or. S, 4, 4. 70 und Or. S. SS.

Aute kommunionàà
in der entlsrntsrsn und näberen Vorbereitung suk den grossen lag der ersten

ksiiigen Kommunion.

8.U8 «im ZrössökM Luets.

4l. Vutl. — Oreis brosob. 70 vts., geb. Or. 4.

Ilöbsrall, rvo sin Lind 2um ersten Nais der bsiliZen Xommunion sntZg^sn-
siebt, sollte man sebon jst^t obiges Onobiein ansobakksn, un> eine vürdiZe Vorbsrsi-
tunK bsrbeàUibrsn. Oas „Sàb. Lirobsnbi." sebrsibt: „Oür dis lîindsr selbst muss
das ZZüoblsin, rvsnn sie es rsekt bsnüt^en, eins unberseksnbar rsiebe (juslle des
Lebens rvsrdsn; dasselbe in ibrs Hände 2U bringen balte leb kür sin böebst verdienst-
volles IVsrb Asisliobsr LarwberznKbsit."

vàsn î. w.
2° Verl. des beil. L.xostol. Ltublss.

Keröer'scHe Wertcrgsbandlung, Ireiburg im Mreisgnu.
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wolfgarten, G., Declamationsbnch für christliche Bereine, besonders
Gesellenvereine. Dritte, verbesserte Auflage. 12. (XVIu. 670S.) Fr.3.20;
in Original-Einband: Leinwand mit reicher Deckenpressung Fr. 4.55. 4
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Guter Rllnlhtadak.
10 Kilos nur Fr. 2. 95 und Fr. 4. 30, feine
Sorten. 10 Kilo nur Fr. 6. 30 und Fr. 6. 80,
feine Sorten. 10 Kilo nur Fr. 8. 90 und
Fr. 9. 80 empfiehlt noch solange Vorrath

J> Winiger, Bosniyl,
(H29Q) 5 (Aargau).

Jür Mezug
von (63°

Wachs-
»iid Stttrill-KichenkttM

empfehlen sich bei guter und preiswürdiger
Bedienung

van Bärle ä- Wöllner,
Telephon 613 Dasei, Fasanenweg 42

Fabrik chem.-techn. Produkte.

Der tiotien LteiMiolikeit uiià äsn vsràrlîetisti ?kei68toi'-86minîl.?'i6n siiipkàls ieti
mein t^dritc-Oô^M in ?6°-

Làîêtr^sn lûàsrii uriâ Latins
136 bis 146 ein breit, von ?r. 6. 45 an por Netor, in eiZens tür äiossn (tsbraueb ans
feinsten WoilKnrnen fabrizierten 8pe/ia1-àrken. Reinste ?ärbnnZ.

Lsi Lg^nZ von ZSN2SU Ltäoksn till' Lsiningvö, Oonvietö ote. dsàtsnàs ?rsissrlnäLsignuZ.
W. Nà umMllM lràî I'. 4, ^abrib-vexot, ^Nrivli.

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


	

