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U 43. Samstag den 28. Oktober 189S

AbsnnemcntSstreiS:
Für die Stadt Salochurn

Jährlich Fr. s. —,
Halbjährlich Fr. 3. —.

Franko durch die ganze
Schweiz:

Jährlich Fr, S, -,
Halbjährlich Fr, s, -,

Für da« Ausland:
Jährlich Fr, 9,

Schweizerische

eitung.

EinriickuilgSgcbiihr:
10 Cts. die Petitzeile oder

deren Raum.
<« Ps, iür Tcutichland»

Ericheint jcd,n
l Bogen start

Briete und Beider jranto.

88. Ititmim
âe Oultu 88. Loràis Issu ampUiicunâc».

lime Doming,
bits! grstum semper mibi suit otlieium eommuni-

esndi eupi Deelesim Drmsilibus es, «zum supremus eins-
dem Dsstor ill is signidesnds prmseripseril ; grstissi-
m am modo seeidit pstekseere singulis 8serorum Vnti-
tistibus susvissimsm snimi voluptstem, «zusm 88mus
D. X. Imo D. Xlll. psreepit ex promulgstione novissi-
mm sum Dpistolm blne^eliem, «zus Universum bums-
num M»us 8serstissimo Dordi D, X. issu Dkristi so-
lernn! ritu lievovencli suetor luit. Xovit enim «zusnts

iinimi propensions, «zuo eonsensu voluntstum tuerint
sm- littsrm sb omnibus tum psstoribus tum liciolium
gregibus reeeptm, et, «zusm prompts se stuliiose kuerit
illis ubi«zue obseeundstum.

Ipsemet situe 8ummus Dontitex eunetis exemplo
prmivit; et sd sues Vstiesnss Relies, in sseello, eui »

Osulo V. nomen est, instituts per Ipsum suppliestione,
Universum terrsrum orbem divino Issu Dordi obtulit
et devovit. Duius sxemplum seeutus romsnus popu-
lus, msgns tre«zuentis eonvenit in Dstrisrebsles et mi-
nores Dssiliess, in templs czumlibet eurislis, in mdes

sserss props singulss; ibi«zue solemnem eonseerstionis
tormulsm itersvit, unolzue veluti ors eontirmsvit.

Drotinus sllstm sunt undilzue litterm, et «zuotidie

stteruutur, nuntisntes, eumilem eonseerstionis ritum,
psri studio se pietste, persetum kuisse in unsrzusczue
dieeeesi, imo in singulis terme seelesiis; neczue ltslim
solum et Duropm, sed et regionum msxiine dissitsrum.
Duius univers! esìkoliei popuii consensus in obsseun-
dsndo votis et voiuntsti supremi omnium Dstris, pro-
teeto lsus msxime debetur sseris Drmsulibus, «zui suis
gregibus eiusmodi in re suetores tuerunt se duees.

Duspropter, 8ummi Donìitieis obse«zuens desiderio,
'l'ibi st singulis, «zui tum subiseent poteststi, snimsrum
regimen gerentibus, Dius nomine, msgnopere grstulor
et grstiss sgo.

8i«zuidem, ut in iisdem sne^elieis littsris Destissi-
mus t'ster edieit, uberes iueundissimosczue truetus,
nedum in singulos ebristilideies, verum et in univsr-
ssm eiiristisnsm tsmilinm, imo et in omne genus bo-

minum, ex lise solemn! oblstione derivsturos eonlidit,

et nos eum Da eonlidimus. Dmnes enim intime per-
sentiunt «zusm neesssarium sit, ut Isngueseens nimium
tides vividius oxeitetur; ut sineerm esritstis srdor
ignesest; ut exultsutibus nimium eupiditstibus trens
iniieisntur, moribusizue in dies eontsbeseentibus me-
diesminis nonnibil skkerstur. Omnium in votis esse

debet, ut bumsns soeietss susvissimo Dbristi imperio
subiieistur, DiuSlZue regium ius, divinitus Di in omnes
gentes eollstum, civiles etism potsststes eognosesiit et

rsveresntur; «pio list ut Deelesis Dbristi, «zum regnuln
Ipsius est, msgis msgisizue smplitieetur et es pertrus-
tur libertste et «zuiete, «zum sd novos us«zue triumplios
eompsrsndos prorsus est ei neeesssris. Vd boe denitzue
sb omnibus enitendum est, ut innumerss grsvissimss-
«zue iniuriss, «zum «zuotidie, in universo orbe, divinm
msiestste sb ingratissimis bominibus inkeruntur, com-
penssre piis operidus se repsrsre studesmus.

Verum ut concepts spes novss in dies vires se-
«zuirst, se bonum eiusmodi semen sMuenter germinet.
uberioremlzue stierst messem, neeesse est ut ism ex-
eitsts pietss ergs sserstissimum divini kedemptoris
Dor stsbilis perseveret, imo slstur indesinenter. Don-
stsns enim perseversntis in preeibus «zusmdsm, ut sie

Ivlzusr, vim stkeret duleissimo lesu Dordi, ut esrum
reeludst tontes grstisrum, «zuss Ipsemet eupidissime
elsrgiri desiderst, «zuemsdmodum Z. Nsegsritm ^ls-
eoczue, smsntissimm sum, signiliesvit non semei.

Ousmobrem Lummus Dontikex, ine usus sum vo-
luntstis interprets, ^mplitudinem Vusm et univers!
estkoliei ordis sserorum ^ntistites vebem enter borts-
tur, ut, emptis siseres insistentes, es exeogitent et
eonstitusnt, «zum, pro vsris ioeorum se temporum eon-
ditione, sd optstum tinem sssölzueadum msgis eondu-
eibilis videantur.

Ipse vero Lestissimus ?ster eommendst «zusm
msxime eum morem, «zui ism in piuribus eeelesiis ob-
tinuit, ut per integrum mensem lunium vsris pietstis
obsklzuis divino Dordi publiee prâtentur: «zuod ut lu-
bentius pertieistur, tbessuros Deelesim resersns, ter-
eentorum dierum induigentism ebristitidelibus impertit,
toties luersudum «zuoties sseris eiusmodi exereitiis
intertuerint; plensrism vero iis «zui ssltsm deeem in
mense vieibus idipsum prmstiterint.

iüagnopere etism in votis bsbet 8snetissimus Do-



minus, ut praxis, aits ooi»me»dala, ar pluoidus iam in

loris usurpata, qua, prima quaiibel sexla t'rria ruiusvis
meusis nonnuiia obsequia pora^untur in iionorem
sanotissimi tiordis, largius assidue propa^eturi rseitatis

pnbiiee l^itaniis, quas nuper lpse protiavit, et iterata
ronseerationis formula a se propasita. 1>uw praxis in

eiiristiano populo angeseat, et quasi in morem transeat,
iu»is erit et loequens atlirmatio diviui iilius ot regii
iuris, quod Liiristus in omne liumanum genus a ?atre

aerepit, et ockuso sanguins aequisivit. (Zuilius obsequiis
ipse lenitus, utpote qui dives est in miserieorclia, mire-

que propensus act lmmines beneliriis rumnlanclos, et

eorum nequitiw oklivisretur et ipsos nedum ut ticieles

subditns, vernm ut amieos et tilios earissimos am-

plortetur.
prseterea Ueatissimus 0aleo velmmenter exoptat

ut adolescentes, ii maxime qui litteris soientiisque
slant operam, in eas societates eougoegenlur, quie pii
err/«« vet sà/à a /es/s t/onck nnnrupantur.
(ionstant nimirum ex illo äeleotorum acloleseentium

agmine, qui, tlato sponte nomine, statuts per liebdo-
maciam à et liora, in i-eäirulns ant templa, ant ipso-
runi litterariorum Initoruin sarella ronveniunt, idique,
aliruius saeerclotis cluctu, pia quwdam in Imnorsm
ssrri Uordis lesu exerritia devote peragunt. 8i gratum
arreptumque divino kecleinptori pium quodvis aeeidit

ndsequium, quod ipsi a suis lidelibus exliibeatur, iu-
runctissimnm protect» iiluci est, quod e iuvenili pee-
tore elioitur. blee vero sermone assequi possimus,
quantopere ict ipsum iuvenili eidem retati sit protu-
turum. ^ssidua enini «tivini Lorclis rontemplatio, et

penitior virtutum eius et inettaliilis amoris eognitio
nequit t'erveseentes iuvenum rupiclitates non träniere,
et virtuti seetandw stimulos non adiieere. — l)ui
pariter eeetns iniri ae trequeutari poterunt inter acinltos,
in iis quee, varii generis, 8'ne/e^às rêo/à nunou-

pan tu r.

Ueterum piee eiusmolti exereitationes, lpias me-
moravimus, nullimoclo a 8anetissimo ?atre indieuntur;
seit omnia lpse episeoporum prudentiee et sagaeiìati

permittit, in quorum studiosa propensissimaque volun-
täte plane eonlidiìi illncl uniee exoptans, ut in popnlis
riiristianis pietas erga sarratissimuin Lor Oainini lesu
indesinenter lloreat et vireseat,

Interim ^mplitudini ll'ua diuturnam ex anima
telieitatem sdpreeor.

^mplitudinis ll'uw uti Krater

lioiiiîs, sx 8erret»riîs 88. Ritaum OoiiAreAistivnsm

à xxi. luiü »»no Uveec?i.xxxxix.
O Lxiooxus dîurd.

8. /t. 0'. /'ree/ee/tts.
D. 8. lî. 0. 8erretarilis.

Die Zentritlversammluug der katholischen Männer-
nnd Arbeiterliereine in Baden (2l. nnd Okt.).

An der Delegiertenversammlung waren etwa 50 Vereine

durch ungefähr 100 Delegierte vertreten. In Abwesenheit
des durch Krankheit verhinderten Zentralpräsidenten, Herrn
Dr. Feigenwinter, präsidierte Hochw. Herr Pfarrer Weber

aus Basel.

Die Versammlung äußerte sich über die wichtige Frage
einer Verschmelzung mit dem Schweizerischen Ka-
t h o l i k e n v e r e i n oder eines Anschlusses an denselben.

0. R u f in, 0. 0., der den hochwürdigsten Herrn Diözesan-

bischof vertrat, war der Ansicht, es solle der Schweizerische

Katholikenverein wieder zu seinem bisherigen Namen zurück-
kehren. Alle Vereine zusammen hätten dann den allge-
meinen Schweizerischen Katholikenverein zu bilden; der

Sprechende empfiehlt im Namen des hochwst. Herrn Bischofs

zum Znsammentritt mit dem Katholikenverein. Der Gene-

ralsekretär des Schweiz. Katholikenvereins, Hochw. Hr. Pfarrer
Peter von Triengen, gesteht zu, daß man in diesem

Vereine nicht richtig vorgegangen sei, indem man keine Ver-
treter der übrigen katholischen Verbände der Schweiz zur
Statutenberatung beizog; man könne nun aber die Statuten
nicht mehr ändern. Von Verschmelzung könne man jetzt

nicht mehr reden und es bleibe nichts anderes übrig, als

getrennt zu marschieren in gegenseitiger Sympathie; gründ-
sätzlich sollten sich aber die Männervereine au den Katholiken-
verein anschließen unter Beibehaltung selbständiger Organi-
sation; die Mitglieder der Männervereine wären dann „gleich-
sam eine Art Ehrenmitglieder" des Katholikenvereins. Mon-
signore B u r t scher betont, daß sich die einzelnen Vereine

durchaus auf deu Standpunkt der Koordination stellen

sollten. Hochw. Herr Kanonicus L o retz hebt hervor, daß
eine Vereinigung nur auf dem Boden der Ausscheidung der

Gebiete erfolgen könne; es sei nach seiner Ansicht ein großer
Fehler gewesen, daß der Katholikenverein alle möglichen Ge-
biete in seinen Bereich gezogen habe. Auch Hochw. Prof.
0r. Be ck befürwortet eine Arbeitsteilung. Hr. Nat.-R.
Dr. S ch m i d ist ebenfalls nicht für eine Verschmelzung
mit dem Katholikenverein; dieser und der Männerverein
seien zwei gleichberechtigte Brüder. Der Teilung der Ar-
beitsgebiete kommt auch Hochw. Hr. Pfarrer Peter in-
sofern entgegen, als er sagt, der Katholikenverein werde

sich iurhr an die bäuerlich«» und bürgerliche Bevölkerung
halten, während die Männervereine mehr den Arbeiterstand
im Auge haben sollten.

Ein Antrag auf Verschmelzung mit dem Katholiken-
verein oder Anschluß an denselben wurde nicht gestellt.

Das Verbandsorgan „Der Arbeiter" verzeichnet
einen kleinen Abonnentenrückgang, aber trotzdem einen Ein»

nahmenüberschuß. Es zählt 2950 Abonnenten. Die Frage,
ob dasselbe obligatorisch zu erklären sei für alle Mitglieder,
wird einer Urabstimmung in den Sektionen unterbreitet werden.

Der vom Zentralkomitee ausgearbeitete Statuten»
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e n t w » r f wird mit wenigen Abändernngen nugeiwmmen;
ebenso beschließt die Delegierteuversainmlnng, der katholischen

Arbeiterschaft den Eintritt in den schweizerischen
G e w e r k s ch a f t s b u n d zu empfehlen, wenn derselbe

wirklich neutral wird.

Zwei längere Referate von Hrn Nat.-R, Dr. Schmid
und Hrn, Arbeitersekretär Greulich verbreiten sich über

den Entwurf eines schweiz. Kranken- und Unfallversiche-

rungsgesetzes. Man beschließt, eine allfällige bezügliche

Referendumsbewegung zu unterstützen.

Der Delegiertenversammlung folgte Sonntag nachmit-

tags die Generalversammlung, wozu sich 500—690 Männer

einfanden, Herr Fürsprech Dr. Wyrsch hielt die Be-

grüßungsrede. Prof Dr, Beck sprach über das GeWerk-

schaftswesen; er trat den Bedenken über die neutralen Ge-

werkschaften entgegen, Herr Arbeitersekretär Greulich
legte die Punkte dar, in denen unser Fabrikgesetz
revisionsbedürftig sei. Sodann verbreitete sich Herr Nat.-R.
l)r. D ecu r tin s über die D o p p e l i n i t i a t i v e und

hielt das Schlußwort, Die Beschränkung der Referate an

der Generalversammlung auf drei war im Interesse der-

selben; hätten alle fünf abgehalten werden können, so wäre

sie nur zu ermüdend geworden.
Die Zentralversammlung der Männer- und Arbeiter-

vereine bot ein erfreuliches Bild rührigen Schaffens und es ist

sehr wohl zu begreifen, daß dieselben ihre Selbständigkeit

nicht aufzugeben gesonnen sind. Mögen sich alle katholischen

Verbände der Schweiz in nicht allzuferner Zeit zu einem

allgemeinen schweizerischen Katholikenverein zusammen-

finden, nicht unter der Hegemonie eines einzelnen Ver-
bandes, sondern als gleichberechtigte Brüder, wie es der

einstimmige Wunsch der Delegierten in Baden zum Ausdruck

brachte.

Die Predigttveise in den Städten.

Das „Oberrheinische Pastoralblatt" (früher „Freibnrger
kathol, Kirchenblatt") veröffentlicht einen größern Artikel

von Pfarrkurat Konstantin Brettle über die Seelsorge in

unsern großen Städten. Manches in der trefflichen Arbeit

gilt für die Stadtseelsorge überhaupt; so der Abschnitt über

die Predigtweise in den Stadtpfarreien, worüber folgendes

gesagt wird, das gewiß manchem unserer Leser erwünschte

Belehrung bietet.

„Die apostolische Predigt, getragen vom Wehen des

heiligen Geistes, hat die heidnische Welt aufgerüttelt und

umgewandelt. Die Neuzeit mit ihren Ansätzen eines weit

schlimmeren Heidentums kann des Mittels apostolischer Pre-
digt nicht entbehren; denn allezeit gilt: tickö8 ax anckitu.

Die Bedeutung der Predigt für die Past ora-
tion unserer Städte kann nicht genug eingeschärft

werden, Sie ist mehr als irgendwo ein Hanptmittel seel-

sorglicher Thätigkeit. In der Stadt wirkt alles zu-

saminen: Un- und Irrglaube, falsche Wissenschaft, Litteratur,

Tagesblätter und Theater, Vereine und die Religivnsmen-
î

gerei in gemischten Ehen, um deu übernatürlichen Glauben
und den Ernst des christlichen Sittengesetzes zu untergraben.

Auf dogmatischer, praktischer Grundlage mit

apologetischer Tendenz wird sich mit Vorliebe das

Thema bewegen müssen. Es wäre ganz verfehlt, hochwissen-

schaftliche Themate zu behandeln. Unser gebildetes Stadt-
Publikum steht in Glaubens- und Religionssachen keineswegs

auf besonderer Höhe. Im Gegenteil! Und eui bonum, so

möchten wir fragen, wenn wir nach Art der französischen

und italienischen Conferenciers mit Vorliebe in den Vor-
hallen des christlichen Glaubens, in den prosmliulis lickei

mit möglichst viel ssprit und politö^s uns bewegen

wollten? Die ständigen Hörer unserer Predigten würden

in ihrem Glaubensbewußtsein vielleicht nur verlieren, und

die große Zahl der „Gebildeten", die keine Hauptpredigt
besucht, kann nichts gewinnen. Darum empfiehlt sich jener

Mittelweg, den der römische Katechismus in der Einleitung
andeutet mit den Worten: Der Prediger soll den G e-

bildeten volle geistige Sättigung bieten,
dabei die Kleinen jedoch nicht verhungern lassen.

Den gefährlichen Boden der sozialen Predigt-
weise zu betreten, setzt gründliche wissenschaftliche BeHerr-
schung der sozialen Frage, praktische Erfahrung und viel

Klugheit voraus, Grund genug, daß jugendliche Homileten

ihn selten und nur an der Hand erfahrener Führer betreten

sollten. Andernfalls möchten bei der Zusammensetzung un-
seres Publikums die letzten Dinge ärger werden, denn die

ersten.

Obenan sollte die katechetische Predigtform
gestellt werden, Ihr instruktiver Charakter mit eindring-
lichen, solid fundierten Anwendungen ist unserem städtischen

Publikum so recht kongenial, Sie gibt Gelegenheit. Irr-
tümer zurückzuweisen und das Glaubensgebäude stets ans-
zubauen und zu vertiefen, Sie zwingt den Homileten zu

tüchtigem Studium, logischer Disposition und bewahrt vor
homiletischen Gemeinplätzen, Sie ist auf Kanzeln, die von

mehreren Homileten betreten werden, eine heilsame Zucht,
welche uns zwingt, einheitlich und nach gewissen Zielen hin
systematisch und harmonisch zu arbeiten. So läßt sich in
jedem Jahre irgend ein Teil der Glaubens-, Sitten- und

Gnadenlehre und der Liturgie zusammenhängend behandeln

nach bestimmtem Plane. In der Nichtbeachtung dieses

Grundsatzes dürfte überall, wo mehrere Geistliche auf einer

Kanzel wirken, wohl auch ein Grund homiletischer Unfrncht-
barkeit liegen.

Schließlich sei einem Gedanken hier noch Raum ge-

geben, der freilich nicht durchweg wird adoptiert werden.

Die Erfahrung zeigt, daß die A b e n d p r e d i g t e n um
7 oder 8 Uhr in den Städten sehr beliebt sind. Sowohl
in der Fasten als im Mai findet sich ein zahlreiches Audi-
torium auch aus den höheren Ständen ein. In den großen

Städten der Rheinlande, dann namentlich in England findet
sich die Abendpredigt, Sie hat ihre zweifellose Berechti-
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gung, wenn man die Lebensweise »nd Verhältnisse unserer

höheren Stände bedenkt. Auch mancher Scheue besucht zur
Abendstunde das Gotteshaus, um wie weiland Nikodemus

Gottes Wort zu hören. Gewiß ist die Abendpredigt ein

großes Opfer für den Klerus, ja vielerorts ans Mangel
an Kräften unmöglich; sie ist auch eine gewisse Konzession

an die Bequemlichkeit des Publikums; doch sprechen ge-

wichtige Gründe für deren eifrige Pflege in unseren großen

Städten wenigstens."

ch Tilman Pesch 8.
(„Kölnische Volkszeitung".)

Am 18. Oktober, morgens etwa nach 5fls Uhr ver-
kündete das Glöcklein des Jesuitenkvllegs zu Valckenburg,

holländ. Liniburg, in der Nähe von Aachen, das Hinscheiden

des 1^. Tilman Pesch 8. >l.

Zu Köln a. Rh. am 1. Februar 1836 geboren, hatte

er noch nicht die Gymnasialstndien in seiner Vaterstadt

vollendet, als er den Beruf zum Ordensstande in sich fühlte.
Er folgte diesem Rufe mit Entschlossenheit und trat, noch

jung an Jahren, am 15. Oktober 1852 ans der Friedrichs-
bürg bei Münster i. W. in das Noviziat der Gesellschaft

Jesu ein. Nach dem Noviziate vollendete er seine Studien
in den Ordenskollegien zu Paderborn, Bonn und Maria-
Laach und wurde am 13. Januar 1866 von Bischof Ketteler

zum Priester geweiht.

Mit reicher Begabung verband er einen ebenso großen

Eifer, durch Arbeit für Gott und die Kirche seine Talente

fruchtbar zu machen. Nach vollständigem Abschluß seiner

Studien und geistigen Ausbildung wurde ihm 1867 zu

Maria-Laach das Lehrfach in der Philosophie anvertraut,
damit er seine jüngeren Ordensmitbrüdcr in diese Studien

einführe. Wiewohl er dieses Amt zu großer Zufriedenheit

seiner Oberen und seiner Schüler verwaltete, so mußte er es

doch nach zwei Jahren mit einer ganz anderen Thätigkeit,
der Aushilfe in der Seelsorge, vertauschen. Auf diese Weise

war er mehrere Jahre in Aachen thätig. Hier entwickelte

er einen regen Eifer besonders in Belebung und Leitung

religiöser Vereine, und gewann sich so sehr die Achtung und

das Vertrauen der Beteiligten, daß er bis zu seinem Tode

zumal bei den kaufmännischen Vereinen und den Marianischen

Kongregationen in Aachen und Umgebung in gesegnetem An-
denken blieb.

Das Jahr 1872 vertrieb die Gesellschaft Jesu vom

deutscheu Boden und warf die deutsche Ordensprovinz aus-
einander. So wurde die Thätigkeit in Aachen gewaltsam
beendet. U. Pesch arbeitete jetzt zunächst eine Zeit lang mit
an der Redaktion der „Stimmen aus Maria-Laach", welche

als periodische Zeitschrift kurz zuvor ins Leben getreten

waren. Er mußte aber bald wieder den Posten eines Lehrers
der Philosophie übernehmen in dem Hause der Verbannten

deutschen Ordensprovinz zu Blijenbeek in Holland. Dort
blieb er die Jahre 1876 bis 1888, weilte 1888 bis 1895

in Exaeten bei Rvermond und siedelte im Herbste 1895 nach

Valckenburg über.

Der Arbeitskraft und dem Schaffeusdrange des 1'. Pesch

genügte das stille Lehrfach- nicht. Wo sich eben die Ge-

legenheit zeigte und die Möglichkeit bot, war er nebenbei

thätig in öffentlichen Vorträgen und Kanzelreden und Ab-

Haltung der hl. Exercitien für Priester oder religiöse Genossen-

schaften. War er wieder heimgekehrt, so benutzte er alle

freien Stunden, die ihm das Lehrfach ließ, um sein Wissen

und Können durch litterarische Arbeiten für weitere Kreise

nutzbar zu machen. Um für diese Arbeiten mehr Muße zu

haben, wurde er 1884 des Lehrfaches enthoben. Was er

an schriftstellerischer Arbeit geleistet hat, zeigt eine große

Reihe von ihm herausgegebener Werke.

Abgesehen von mehreren Ergänzungsheften zu deu

„Stimmen aus Maria-Laach" und einer Reihe von Artikeln
in der Zeitschrift selbst, ist hier besonders die auf breiter

Grundlage angelegte ?lulosoptna Imosnsis zu nennen, die

U. Pesch mit ins Leben rief und von der er die meisten

Bände verfaßt hat, nämlich die Inslitntioiies piiilvsopllmL
natnialis, in zweiter Auflage, zwei Bände die Institutionen
io^iosles in drei Bänden, die Institutionen ps^eüolo^nme
in drei Bänden. In wissenschaftlichen Kreisen ist wohl in

noch weiterem Umfange das deutsche philosophische Werk

bekannt „Die großen Welträtsel", „Philosophie der Natur".
Es dient zur vorzüglichen Verteidigung der christlichen Philv-
sophie gegenüber der unchristlichen und materialistischen Richt-

ung der Neuzeit. Auch die Gegner mußten die Bedeutsamkeit

dieser Arbeit anerkennen; sie bekundeten das durch die Be-

nennung des?. Pesch als einen „Janssen der Philosophie".
Nicht minder gewachsen zeigte sich Pesch den Gegnern des

Christentums und der Kirche ans dem theologischen und

apologetischen Gebiete. Bekannt sind die von ihm Pseudonym

unter dem Namen „Gottlieb" herausgegebenen Briefe aus

Hamburg, welche eine wahre Rüstkammer sind für Ver-
teidignngswaffen gegen die Angriffe, die immer von neuem

gegen die katholische Kirche gerichtet werden.

Bei aller Gelehrsamkeit jedoch und der großen Schlag-
fertigkeit blieb der Verstorbene immer ein demütiger und

frommer Ordensmann. Darum war auch sein eigentliches

Lieblingswerk unter allen den Bänden, welche er verfaßt hat,
nicht eines der gelehrten Werke, sondern jenes bescheidene

Büchlein: „Das religiöse Leben", ein Begleitbüchlein mit
Ratschlägen und Gebeten, zunächst für die gebildete Männer-
Welt. Tausende von katholischen Männern haben aus dem

in neun starken Auflagen verbreiteten Büchlein religiöse An-

regung und Andacht geschöpft und schöpfen sie noch. Aehn-
lichem religiösem Zwecke dient auch der Band: „Christliche
Lebensphilosophie", Gedanken über religiöse Wahrheiten.
I'. Pesch krankte schon sehr, als er das letztgenannte Werk

in Angriff nahm. Er stellte darin die Gedanken zusammen,

welche er in der langen Reihe von Jahren für religiöse

Vorträge und Ansprachen gesammelt hatte. Welch zeitgemäße

Arbeit er damit noch am Ende seines Lebens geleistet hat,
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zeigt der Erfolg, daß m der Zeit von 1895 bis 1898 vier

Auflagen nötig wurden.

Gott hatte dem Hingeschiedenen noch eine lange Leidens-

schule zugedacht. Schon vor vielen Jahren, wahrscheinlich

infolge seiner Anstrengungen, bei denen er ein Sichschvnen

nicht kannte, traten die Anzeichen der Diabetes bei ihm auf.

Keine ärztliche Hilfe konnte den Fortschritt der Krankheit

aufhalten. Im letzten Jahre hatte diese so sehr alle Glieder

ergriffen, daß der Kranke ans einen Fahrstuhl beinahe fest-

gebannt war. Bei all diesen Beschwerden und Leiden,

welche die Krankheit mit sich brachte, blieb der Verstorbene

ein Muster der Geduld; er verlor nicht seine Heiterkeit,

zeigte in seinem Leiden immer noch heitere Laune und

Scherz. Für alle, die ihn sahen und ihn kannten, war er

gerade in den Jahren seines Hinsiechens und seiner ge-

zwnngenen Unthätigkeit umsomehr ein Gegenstand der Er-
bauung, je schwerer sein natürlicher Thätigkeitsdrang ihm

das Opfer machte, welches Gott von ihm forderte. In den

letzten Tagen seines Lebens ging der Verfall all seiner

Kräfte in raschen Schritten voran, bis ein ruhiger Tod

seine Seele ins bessere Jenseits trug, nm ihm, wie wir
hoffen, den Lohn für die überstandenen Arbeiten und Leiden

zuzusichern. 11. I. 1'.

son» los yeux «los prêtres «luiis lo cycle liturgique de

l'ollioo quotidien et doivent nulunl que possible être

exposes aux lidèles dans In prédication. De n'est pas,
sans cloute tout n knit n tort, qu'on n knit à In prèdi-
ontion contemporaine le reprocbe d'être une parole trop
bumaine, ou l'iinagi nation et In sentimentalité ont pris
trop souvent In plnee cle la grande Ideologie traditionelle,
basèe sur les saintes Dcritures. Une étude, un common-
taire sérieux et approkoncii «lu Nissel romain nous prè-
servers «Ze ce «lancer. Dt si, pour nous on convaincre,
nous voulons jeter un coup «Z'oeil sur le mode de prèdi-
cation dos maîtres dans l'art de la prédication, nous

verrons qu'aucun d'eux n'a cirercliè ailleurs que dans

l'Dcrituro sainte son inspiration et ses enseignements.
Notre seigneur.lèsus-Obrist n'a pas usè d'une autre

mètkodo. D'exposition et la dèkonse du cliristianisme

par les saintes écritures est un système divin. Ives

disciples d'Dmmaus gui n'avaient point reconnu de

prime abord leur divin Mitre disaient: « Notre coeur

n'êtait-il pas tout brûlant au dedans de nous lorsqu'il
nous pariait dans le cbemin et nous découvrait lésons
des écritures?- ^ cbaque instant dans l'Lvangile, Notre

seigneur invoque le témoignage do l'sncien Testament.
Ooinme .lèsus-Obrist, les Apôtres usent de la mètbode
du commentaire dos écritures. suintDkilippe explique
le livre d'Isaïe auprès de l'Dtbiopivn, ministre do la

reine Oandace, et saint Paul, le grand tlièologien et

tbèoricien de la prédication nous dit: ° prcedica vorbum -,
et nous entendons bien qu'il s'agit de la parole do Dieu.
Or, la parole cke Dieu, « sa langue naturelle - seìon la

belle expression do Lossuol, c'est l'IZcriture, et si la
prédication ne s'en inspirait largement, nous osons pros-
que dire uniquement, comment sera-t-elle la parole
de Dieu?

Un cbacun sait que st. .lean Okrysostome a coin-
mentè dans une interpretation populaire et toute prati-
que l'Dcriture presque tout entière, son tbème prèkèrè,
c'est le kait biblique. N'a-t-il pas tire buit discours do
la parabole du mauvais riebe et do Danaro, et'trois
komèlies du seul incident do saül épargne par David?
Ot st. Augustin? quel usage a-t-il kait de l'Lcriture?
II la veut, il la met partout. » D'idéal à poursuivre,
dit-il, c'est la sagesse éloquente : mais plutôt que la

seule eloquence, mieux vaudrait la sagesse toute seule,
et la sagesse, c'est l'Ocriture possédée de mémoire, mais

comprise avant tout.- Dt si nous nous rapprocbons des

temps modernes,'si nous Interrogeons ces prédicateurs
du 17' siècle, que nul peut-être n'a dépassé en doctrine
et on éloquence, nous verrons Dossuet exploiter à kond

l'Dcriture et avoir le courage à soixante ans d'entre-
prendre l'ètude aride de la langue bèbraïque pour con-
kronter d'une manière plus exacte los textes et les

versions. D'Ocriture étudiée à tond est la première
korce de Dossuet. O'est dans la Dible qu'il trouve ce

l e eoinitîli
considéré comme une des sources do l'eloquence sacrée.

jTlìè»« êpiseoxà xonr 1808.)

Da prière est pour l'bomme le premier des biens.
01 le est sa lumière, sa nourriture, sa vie même, puis-
qu'elle le «net on rapport avec Dieu qui est lumière,
nourriture et vie. Nais l'bomme, do lui-même, ne sait

pus prier comme il kaut. II a besoin, comme lo dit
st. Paul, dans son êpitro aux komains (cb. 8. v. 26.),
de cet Osprit do grâce et do prière, qui prend plaisir
à aider notre kaiblosse, suppliant en nous par un gê-

missomeut inénarrable. Or, c'est dans l'Ogliso que
réside cet Osprit divin. Des prières do ì'Oglise sont
donc des plus agréables à l'oreille et au coeur de Dieu,
et partant, elles sont les plus puissantes. Toutekois
la prière liturgique ne vaut pour lo salut des nations

qu'autant qu'elle est comprise par les lidèles qui s'y
joignent. Dour être comprise, il kaut qu'elle soit ex-

pl iquèe, coin montée. D'est l'ceuvre de la prédication,
presque l'uniquv source de la predication doit être

l'Ocriture sainte; lo Nissel romain ost la quintessence
do ì'Ocriture sainte dont l'Oglise catbolique seule a

gardé le dépôt intact, et partant, elle est pour le prèdi-
cateur une mine d'autant plus riebe; d'autant plus
kèconde qu'il s'ekkorcora davantage d'en kaire comprendre
au peuple le sens littéral, moral ou mystique.

Des plus beaux enseignements qui kont l'objet de

la prédication: le dogme, la morale, les panégyriques
de la ste. Vierge ou des saints, sont mis cbaque jour



tccsou cl'iclêvs nobles et pcêciccs qui luit lo t'vnäs äe

sou Milice 9'est Dile qui, ei> uiäuut su puissance native,
acliève en lui le tbêoloFien, le penseuc, l'ocateur, le

poète et, l'eci'lvain. ilouräaloue est uu luiniliec cle l'Dcci-
tuiw comme Lt..leun9bc^sostome,8t.>V««^ustin etllossuet;
et, ssns nous atta«Nec à nommer tous les Leces äe

l'êloquence sacrée, nous ne rappellei'ous plus que cette

paiole «le Dêon Xllt, Is gurclien actuel äs la äoctrine
catbolique. « D'est, äit-il, cette vertu propre et singm-
lièie äes écritures, provenant «tu souille äivin äs l'Dsprit,
qui äoune l'autoritê à l'orateur sacre, inspire la liberté
apostolique äe sa parole et renä son eloquence nerveuse
et entraînante àssi äniveut-its âtre reZaräes
coin ms dien inconsiäeres et agissant à redoui's äe es

qui convie««t, les preäicateurs qui, a^ant à parier äs !a

religion et äss préceptes äivins n'apportent presque
rien que tes paroles äe la science et äs la pruäenee
liumaine et s'appuient plus sur leurs propres arguments

que sur les arguments äivins. seule la parole äe

Dieu est vivante et pénètre plus qu'aueun Zlaive à «toux

trancbants, jusqu'à la äivision äe l ame et äs i'esprit:
> Vivus est enim sermo Del et ellicax, et penetrabilior
omni Zlaäio ancipiti et pertinASns usque aä äivisionem
anlmse ae Spiritus. »

tin prêtre eminent, verse clans l'art äe bien äirs,
avait rompris cette parole, lorsqu'il écrivait à Ngr. ?ie,
êvêqus nomme äe Poitiers: « so^eü â'^tllènes, so^eî: äe

liome, mais surtout so^e/, äe Jerusalem, soxe^i biblique.
Des t'ormes grecques et romaines sont une belle partis
«lu beau; mais le beau complet n'est pas clans les

livres sacres.»

Dt maintenant, quoique au premier aborä, nous
semblons peut-être nous écarter äe notre question pre-
mièro, il nous reste à ciire que le Nissel romain, êtant

en quelque sorte la moelle äes saintes écritures, est
bien la source la plus riebe äe l'eloquence sacrée. Des

clerniers otqets äont nous nous avisions äe nous servir
sont ä'oräinaire ceux que nous avons sous la main.
Xous sommes parkois si tort en peine äe trouver clos

iclèes et I'bl»Iise a réuni clans le rituel, le bréviaire et

surtout le missel la tleur cle l'Lcriture; et la liturgie
inêclitee, expliquée clans son ensemble ou clans ses par-
ties ottre à la parole evangelique une source inépuisable.
Il / a là un tonäs soliäe, une poésie sérieuse et une
piêts äe bonne aloi. Xous «levons tour à tour enseigner
le «lo^me, la morale, exalter la sainte Vierge et les

saints, inspirer aux âmes pieuses certaines clêvotions

spéciales, comme le sacrê-tleeur, le scapulaire, le lio-
saire ouvrons le Nissel romain, nos matériaux
sont là, nous n'avons qu'à apprenäre par l'êtucle à les

utiliser. (.-v suivis.)

Kirchen-Chrvnik.

Schweiz, àtholikeilbcreiil. (Eiliges.) Folgende katholische

Vereine haben sich angeschlossen. Kanton St. Gallen: Ka-

tholikenverein der Stadt St. Gallen mit 790 Mitgliedern;
Katholikenverein Kirchberg mit 219 Mitgliedern; Kathol.
Männerverein Au; Katholikenverein Marbach, Kt. Luzern;
Katholikenverein Surenthal mit 399 Mitgliedern. Fran-
zösische Schweiz: „Verband der romanischen Katholiken-

vereine", 28 katholische Vereine und Gesellschaften mit 3999

Mitgliedern.

Schweizer. Pilgerfahrt nach Rom. (Einges.) Anläßlich
des großen Jubiläums, welches Leo Xlll. fiir das Jahr
1999 ausgeschrieben hat, werden ans allen Ländern Pilger-
züge in die heilige Stadt veranstaltet. Mit der Organi-
sation eines Pilgerzuges aus der Schweiz hat der Episkopat
den „Schweiz. Katholikenverein" betraut. Den 17. Oktober

hat sich in Lnzern das Pilgerkomitee konstituiert. Es wurden

gewählt als Präsident: Hr. Adalbert Wirz in Tarnen, als

Kassier: Hr. Kriminalrichter Dr. Zelger in Lnzern und als

Pilgerführer: Hr. Nepomuk aus Doswald in Luzern. Für
alle Kantone wurden Anmeldungsstellen bezeichnet. Diese

und das nähere Programm werden später veröffentlicht.
Als Zeit für die „Schweiz. Romfahrt" ist Ende September
und Anfangs Oktober 1999 in Aussicht genommen.

Solothurn. Am 24. Oktober versammelte sich die Re-

giunkelkonferenz S 0 l 0 th u rn - Leber n - K rieg stetten
unter dem Vorsitze des Vizepräsidenten Hochw. Hrn. Kaplan
S t a m p fli in Solothnrn. Hochw. Hr. Pfarrer Kocher
in Grenchen behandelte mit viel Gelehrsamkeit die erste

bischöfliche These für das laufende Jahr lVerba 8. pnuli
kam. 8. 18—23), eine zweite fleißige und praktische Arbeit

von Hochw. Herrn Pfarrer Kofmel in Selzach hatte die

Sakramentalien zum Gegenstand.

Ein wichtiger Verhandlungsgegenstand wurde erledigt
durch die Neugestaltung der Konferenz; infolge bischöflicher

Verordnung hatte sich dieselbe zn teilen; ob in zwei oder

drei Teile/wurde dem Ermessen derselben unterbreitet; mit
11 gegen 8 Stimmen entschied man sich für eine Zwei
teilung: S 0 l 0 t h n r n - L e b e r n einerseits und Krieg-
stetten anderseits.

Freiburg. Im Marien he im in Freiburg finden

stellenlose deutsche Dienstboten und solche, welche ans einen

Platz warten wollen, stets freundliche Aufnahme. Kost und

Logis per Tag ist 1 Fr. Die daselbst wartenden Dienst-
boten finden gute Plätze, da Herrschaften täglich um gute

Dienstboten Nachfrage halten. Diese mögen sich mit einem

pfarramtlichen Zeugnis versehen. Das Marienheini ist in

Mitte der Stadt im Hause des Hrn. Dr. Cuvny -rue äcs

Dpouses« 138. Man möge sich zur Aufnahme und für
Plazierung entweder direkt an die Direktion des Marien-
Heims oder an Hochw. Hrn. Prälaten Kle i s er, Direktor
des Patronats des Piusvereins, wenden.
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Deutschland. Die nächstjährige Generalversammlung der

Katholiken Deutschlands soll einem in Neisse gefaßten Be-

schluß gemäß in Bonn stattfinden. Zu einer allgemeinen

Vorbesprechung über die Ausführung dieses Beschlusses hatte

Monsignore Dechant Neu, Pfarrer von St, Martin, auf

Donnerstag nachmittag in den großen Saal des Bonner

Bürgervereins eingeladen. Außer einer großen Anzahl ange-

sehener Bürger hatte sich der Klerus Bonns fast vollzählig
eingefnnden, ferner die Herren der katholischen theologischen

Fakultät, Gymnasiallehrer, Rechtsanwälte, die in Bonn woh-
nenden Abgeordneten van Bleuten, Rügenberg w, Die

Präsenzliste wies annähernd 250 Personen auf, Herr De-

chant Neu eröffnete die Versammlung und teilte mit, daß er

vom Grafen Droste angefragt worden sei, ob Bonn die Ver-

sammlung der Katholiken Deutschlands bei sich aufnehmen

wolle. Er habe in der festen Voraussetzung, daß in der

heutigen Versammlung freudig zugestimmt werden würde,

mit Ja geantwortet, (Schallend S Bravo.) Einstweilen bilde

die Auswahl des Platzes, wo der Saalbau errichtet werden

solle, den wichtigsten Punkt. In Neisse sei der Saal, in
dem 6000 Personen mitunter anwesend waren, zu klein ge-

Wesen, Bonn werde gewiß mehr Teilnehmer aufweisen; es

müsse deshalb ein enorm großer Saal geschaffen werden,

Herr Dechant Neu wurde als Ehrenvorsitzender der vor-
besprechenden Versammlungen gewählt und ihm anheim-

gegeben, im Verein mit einigen Herren die Platzfrage zu

erledigen.

— Bischof Dr. Si mar von Paderborn wurde zum

Erzbisch of von Köln gewählt. — Hubertus Theo-
phorus Simar ist geboren am 14, Dezember 1835 in

Eupen, Reg,-Bez. Aachen, und wnrde am 2. Mai 1859

zum Priester geweiht. Im Jahre 1880 wurde er zum
ordentlichen Professor der Theologie an der Universität Bonn
ernannt, nachdem er bereits seit 1865 außerordentlicher

Professor war. Am 25, Juni 1891 wnrde er zum Bischof

von Paderborn gewählt.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Erlasse »nd Entscheidnngen geistlicher und Nieltlicher Behörde».

In llrooessionibus tbeoptioricis non lieet dekerre imagines
k, !VI. Virginis et 8-motorum, Lnsiteen. et lmAnnen. Umns
vominus Leonardos Uaas Lpiseopns Uasiteen. et Du-

Zanen. 8aerw Uitunm dan^reZntioni en guw seguuntur
kumititer exposuit, nimirum: in guibusdam toeis dive-

eeseos öasiteensis et Lnganensis extnt inveterata a

sneeutis eonsuetudo eireuint'erendi in proeessionitms
tlieoptiorieis, prwsertim die lesto 88, Lorporis (ttiristi,
statuas vet retiguins 8anetorum et masorem sotemni-
tntem. l)uum vem llwe eonsuetudo minime respondent
ritui romano, imo speeinli 8, k. 0, Deereto 17, .tunii
1684 protiideatur, praelatus episeopus die 12. dunii
nnno elnpso monitum nd vlerum dimeesanum direxit
tiujus tenoris: »Keminerint Uli, tyirnetii prolntntnm

esse (8. 11, 0, 17, .Innii 1684), ne instrumenta passiv-
nis Doniini vet lleüczuiw vet statuas 8n»etorum eireuin-
t'ernntur in prooessione 88. 8i>eramenti, guia totns
eultus in iisdem nd Venerabite 8aeramentum dirigi
debet.» (luum vero nonnutti parootii, et prsesertim
(lnpitulum Lsuonieorum Lottegiatw Leetesiw nd 8, Leode-

gnrium l.ueerniL exoptent, nt antigua eonsnetudo eon-
tinnari possit, sattem ex ^postotiea dispensations, idem

Lpiseopus, prsedictis votis expositis, sotutionem se-

gueutis dubit ab ipsa 8nera llonZreAatione etllngitnvit,
nimirum: ntrnm in kesto 88. Lorporis (lliristi esusgue

Detnvn, guando llt proeessio eum 88. Luellarisriw 8a-

oramento et in atüs prooessionibus ttieoptrorieis, tieent
dekerre imagines U, tUariae VirZiuis ae

' 8anetorum?
Lt 8nora eadem LonZreZatio ad retationem 8eeretni ii,
andito stiam voto Lommissionis titurgiene reczue seen-
rate perpensn, proposito dubio rsspondendnm eensnit:
serventur Oeereta, prwsertim in una Voneta 17. duuii
1684 et in altern ^tmeiren, 31. .tannnrii 1896. àpie
ita reseripsit, die 1. .Intii 1898. 0. (tard, tlla^etla,
Lp. ?i wnestinns, 8. ll. 0. prsekeetus. Oiomodes paniei,
8. II. 0. 8eeretarins. (L, ch 8.)
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Bei der bischöfl. Kanzlei sind ferner eingegangen:

1, Für den Peterspfennig:
Von Meierskappel Fr. 37.

2. Für das P r i e st e r - S e m i n a r :

Von der Regiunkel Hochdvrf Fr. 52, Tramelan l0.
Gilt als Quittung.

Svlvthurn, den 26. Oktober 1899.

Die bischöfliche Kanzlei.

Inländische Misston.

a, Ordentliche Beiträge pro 18M,
Fr. Cr.

Uebertrag laut Nr. 42: 47,041 87

Kt, Aargau: Wittnau 72 50
Kt, St, Gallen: Eschenbach 212, Niederwil 65 277 —
Kt, Luzern: Luzern, Kleinstadtpfarrei, Kirchenopfer 755 —

Ballwil 40, Ebikon 60, Geis 1, Rata 5.20,
Rothenburg 183. 10 288 30

Kt, Solothurn: Neuendorf 40 -
Kt. Thnrgan: Arbon 100, Frauenfeld 100 200 -
Kt. Uri: Spiringen 35 -
Kt, Zug: Oberägeri, Hauskollekte 330 —

„ Filiale Hauptsee, Hauskvllekte 78 —

„ von Ungenannt, durch Hrn.
Kapl. Hürlimann 50

Walchtvil 150 -
Kt, Zürich: Wädensweil 102 -

49,419 67

Der Kassier: Z. Dnret, Propst,
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Anzeige.

Po»»» <». (Ibtober i> c a» befinde»» stch »»»eine Gcschäftslobale
und Wob»»»»»»g: 1!ö»nerstenl-c !t»v. Parterre, Gbach. — Uenbnn
von KO. Stiideli und Probst. im-

h»!lis!ilàrk> Ad. Kre»»;er,

Frinjìks vkgetab. Kirilirnöl str Gch-W.
H'citent Knilton.

liefert unter Garantie für Brennfähigkeit, für Docht Nr. » zn Ar. t. 20, für Nr. A

zu 95 Cts. per Kilo (in Gefässen von 9 Kilo per Post, 20—25 Kilo per Bahn). Nicht
konvenieiendes Oel wird zurückgenommen.

Antvn Nchermmm, Stiftssukristatt, Lnzern.
NZ. Viele Zeugnisse sür die Vorzüglichke t meines Oeles zur Einsicht. (H3t>38Lz) 102°

Soeben ist erschienen und durcb die Buch- und Kunstdrnckerei „Union"
in Solothurn zu beziehen:

St. Ursm Kaleàr pro
Mild UWnt Prris

Wrederverkâufor erhallet» bedeutende»» Wabatt

bis à ^linstllslieltkskî

kmptioillt sieh llcr Uoohw. keistliotlkeit

uncl rrsunclön ?um Druck von:

lriìNXVII ^ 0l It6N d»- Lì'Oàtl'VNd«^«»^^

/vàekiit'tvn

^ il'CtlZiU'UN

nttä eommei/iellen I)i ueksuàvn .jed^r Art
in ein» unck inekoksokigen Kuskiiknung.

XosbsllbsrselillllllASll, sowis àubsslilllsss
gsàsr ^.rt auk tArull.U1s.AS 2:u lllltsrdrsltsll-

Usr VorlsASll vesrUsll Asrlls srbsilb.

Aie Much- und Kunstdruckerei Hlniou hält für
alle römisch-katholischen Pfarrämter stets zu

billigen preisen vorrätigweiße Aouverts mit aufge-
drnäiter Adresse der bischöffichett Aanzlei in Aolothnrn.

A.Bättig, Vliiiilknfahrik,

Sempach.
Obige Firma, eine der ältesten in dieser

Branche, empfiehlt sich der hochw Geistlich-
keit, sowie den Wohlthätern und Freunden
des Kirchenschmuckes zur Anfertigung von
Bouquets, Kränzen, Guirlanden lc.
zu kirchlichen Zwecke»». — Bestandteile
werden ebenfalls geliefert. Geschmackvolle und
solide Ausführung wird zugesichert. Kss

Ne»»este Sachen in gotischem und

romanischem Styl, billigst bei

Z. Vosvk,
Wühtenplah, Luzern.

KMH- Muster franko. 12 >"

Hanshiilterin.
Gebildete Witwe mit guten Empfehlungen

wünscht Stelle in einem katholischen Pfarr-
Hause oder besserer Familie zur Führung des

Haushalts. Offerten unter L. 1'. !22 an die
Expedition. 106*
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Zxs2ia1gSLobätt für kirobl. àbsitsn

in Mosaik und Thonplatten

F. I. Stenz-Zürcher, Men zing en.

Niemand versäume gegen

Gtiedsucht
und äußere Verkältnng das unüber-
tresstiche Heilmittel von Ballh. Amstaldcn
in Sarncn zu verwenden. Seit 30 Jahren
im Gebrauche, erfreut sich dasselbe einer
stets wachsenden Beliebtheit. Tausende

echter Zeugnisse von Geheilten des In-
und Auslandes können beim Verfertiger
auf Wunsch eingesehen werden.

Preis einer Dosis Fr. 1. 50. Für ein
bereits lange angestandenes Leiden ist eine

Doppeldosis à Fr. 3 erforderlich.
Depot:

Schichte à Forster, Apotheker, Solothurn.
(H3300Lz> (107 ch

In der Buch- und Kunstdrnckerei
Union in Solothurn zn haben:

Der Klerus
und die soziale Frage.
Moral-soziologische Studie von Professor

Or. Jos. Scheichcr.

II. Auflage. Preis Fr. S.

Drnck und Expedition der Buch- und Kunstdrnckerei „Union" in Solothurn.

(Kiezu eine ZÜett'age.)


	

