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X- M, Samstag den 24. September 1892.

Abonnemcntsxreis:

halbjährl. Fr" 3. 50.
Vierteljahr!. Fr. 1. 75.

l^albjäl'rl. Fr. 4. —

vierieljährl Fr. 2. -
kalvjâdrl. Fr. 5. 30.

Schweizerische

irchsn-Weitung.

Adm'iickungsgcbükr,
10 Cts. die Petitzeile oder

deren Raum,
(L pfg. für Deutschland)

Erscheint jeden Samstag
1 Imogen stark m. monatl.

Beilage des

„Schweiz. Pastoralblattes-

Briefe l^nd Gelder

8anoti88imi Domini no8tri !.LlM8 l'apns Xill

Di'iZ'roi.à
VD N08^RI0

;nae Oki Natria amorem st euitum puotis8 ex
aeeamooe lieeat exeitare in edrmtiano popuio et augers,
toties Uos miritioa voiuptate et iaetitia pertunàimur,
iamquam «te en re Huas non 8oium per 86 ip8a pras-
stantÌ38Ìma S8t muitis^ue moàÌ8 truAitera, 8eà etiam
eu,n intimo animi i^03tri 8SN8u 8USVÌ88ÌMS eoneinit.
3aneta nimirum erZa Nariam pieta3, semei nt pasne
eum iaets 3uximu8, ers8esnte aetats, 3ueerevit alaeri8
vsiuityue in animo tirwiu8 : eo namexue iliu8triu8 menti
apparedat c^uanto iiia e88et et amors et donors âiZna,

^uam Veu8 ip8e amavit et àiisxit primu3, atcpis à
àiisxit, ut unam ex universitats rerum 8udiimiu8 eve-
etani ampiissimiscxue ornàm munsridu8 8ibi aàiunxerit
matrem. Dius autsm bonitatis in i^o3 densdeientiaspue
eompiura et 8pisnàiàa testimonia, quas 3umma eum
Aratia nee 8ins Iaerim>8 reeoràamur, esmàsm in I^odi8
pietatem et tovsrunt ampiiu3 et vsdementiu3 inesoàunt.
?sr muita enim et varia et kormiàoio8a puas ineiâsrunt
tempera, 8empsr aà eam eontuZimus, 3smper aà eam
intsnti8 oeuli8 eupiàmyue 8U8psximu3; omnicxuk 8ps et

metu, Iaetitii3 et aeerditatibus, in 8inu siue àep08iti3,
dsse tuit aaaiàua eura, oranài ab ea, Mìn8 vellet de-

niZna in mocium matri3 per omne tempu8 aàs33S et ii!uà
impstrars sximium, pe83S 1^08 ei viei88im àeàiti83imam
tilii voiuntatsm prodare. — Ddi âsinàe areano provi-
àenti8 Dei eon8ilio e3t taeìum, ut aà dane Deati Detri
Datkeàram, aà ip3am viàeiiest (ikriati personam in eiu3
Deeie8ia Zersnàam, S88umeremur, tum vero inZenti
munerie Zravitate oommoti, nee uiia 8U8tentati tiàueia
virtuti8 Màas, 8ud3iàia àiviuas opi8, in materna Vir-
Zini3 beati38imae tiàe, impsimiors 3tuàio tlazitars eon-
tenàimu8. 8pk3 autem i^o3tra, ZS8tit animu3 protiteri,
puum in omni vita, tum maxime in eupremo ^po8toiatu
kunAenào, eventu rerum numljuam non traduit truetum
vel ievamentum. Dx puo 8pS3 eaàem Üiodi3 muito nune
8urZit ereetior aà piura maiora^ue, au3piee illa et eon-
eiiiatriee, expetenâa, «zuae pariter 8aiuti edrmtiani
AreAÌ8 stpue Leelö8iae Ziorise teiieibu8 inersmenti8 pro-
Leiant. — L8t igitur reete opportunepue, Vensradile8
?ratre8, c^uoâ ineitamenta ciuaeàam univer8Ì3 titiis I^o8-

tri8, renovata per vo8 dortatione, aàdibeamu8, ut oeto-
drem proximum, Dominas no8trae et keginae au^u3tas
a 8aerum, viviäiors pistati3 sollertia, ciuam ne^
ee88itatö3 inArave8oente8 sxpo8eunt, stuclesnt eeledrare.

Huam muitÌ8 et(zuidu8 eorrupteiarum moài3 neczuitia
8seeuii eo taliaeitsr eonnitatur ut edristianam ticlsm st,
puas ip8am nutrit movet^us in truetu8, od8ervantiam
clivinae Ì6AÌ3, (iedilitet ae pror8U8 sveilat ex animi8,
iam patet nimium, iambus pa38im àominieu8 aZsr, te-
terrima veiut aMatua iue, iZnoratione liâei, srroribus,
vitii8 propemoàm 8iivsseit. t)uoà vero aà eog'itanàum
aeerbiu8 S8t, impreditati tsm arro^anti et noxiae tantum
abs8t ut trena inieet» aut iu3tae 8int poenae impositss
ad iis pui po88unt maximecsue àsdent, ut immo 3aspiu8
ex ip8orum vei eoeorâia vel patroeinio auZeri 8piritu8
vicleantur. Incls S3t eum eau8a âoisràm cle pudiiei8
âoetrivarum et artium palae8tri8 8ie âeâita opera eom
8titlltÌ8, in <zuidu8 nomsn eonties8oat aut vituperetpr
Dsi; àolsmium äs impucisntiore in à3 iiesntia cxuiâ-
übet in vu>KU3 sâsnài, «^uicilidst âseiamancii tidristo Deo
et Deeiemae prodro3um; neczus ea minu8 àolenâa eon
8oeuta in muiti8 rsmi88io et âs8iâia eatdoiieas prots8-
8ioni8, puae 8i non apsrta est a ûâe deksetio, eo eerte
eva8ura proeiivitsr S8t, eum dàs nidii iam vitas daditu
eonAruente. s)uam l^ui psrpenàat maximarum rerum eon-
ku8ionem et labem, non si protseto kuerit mirum, 8i iate
Zsnts3 àivinae animaàvsr8ioni3 ponders inZemi8eant at-
tlietas, metucsus zraviorum eaiamitatum anxias trepiâas
tsnsantur.

tamvero aà violatum Dsi numen piaeanàum, aà

sam^ue akksrsnàam czsuae mi8ers iaborantibu3 opu3 S8t

8anationsm, nidii 8sne vaiuerit msiiu8 c^uam pis per-
8everanteryue prseanài oMeium, moào 8it eum mtuàio
et actions edrmtianae vitae eoniunetum: puoà utrac^ue
in parts àueimu3 per m«à/e poti38ime
s83squenàum. — ^d ip8a rsi 8ati8 eoZnita origine,
cxuam praeelara monumenta iiluàant et eommsmoravi-
MU8 Ip8Ì non 8SM6Ì, praspoten8 VÌ8 SÌU3 lauàatur.
sZuo enim tempore ^ibÌAen8ium 8seta, inteZritatia tiàei
morumcxue 8peeie quiàem tautrix, re vera pertudatrîx
pe.38ima et eorruptrix, maZno multi3 Zentidus erat
exitio, in eam eon8osisrata8pus taeìions3 puZnavit De-

eis3ia, non eopii3 neizue armi3, Lsà interpàta praeeipus
8aerati88imi Ko8arii virtute, euiu8 ritum ip8à Dominieo
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patri Dsipai'a tcadidit pnopagandum; atqus ita de o,nui-
du» magniliev vistrix, suonum saiuti, tum psi: sain, tum

per simiiss dsinesps proesilas, sxitu ssmpsc Ziocioso

eonsuiuit. (Zaamàsm in koe i-scum st iiominum oursu

quem eonqusrimur, luetuosum csIiZioni, peimioiosissi-

muni rsi pubiieas, pari omuss pistais sanstam Dm

Dsnitrieem sommuniter impiorars sxorars oportst, ut
samdsm sius Dosarii virtutsm sssundum vota tastsmur

sxpsrti. — Dnimvsro quum prseando eont'uZimus, ad

Nariam, ad Natrsm Nissrieordias eont'uZimus, 0a in

no» akksotain, ut qualisumqus nseessitats, ad immortalis
prasssrtim vitas adsptionsm, promamur, illioo nobis st

uitro, no voeata quiqusm, prassto sit ssmpsr, atque ds

tdssauro iarZiatur iilius grattas qua inds ad initio do-

nata ost plena eopia a Dso, diZna ut sius matsr sxsi-
sterst. Das seiliost Zrstias eopia, isuae in muitis Vir-
Zinis laudibus est prsseiarissima, ionZe ipsa euneti»

tmminum st anAkiorum ordinidus antsosliit, Dkristo

una omnium proxima: àMKM s»à à à Mâ'Se/
sans/o, i/NKN//o /m/is/ /««,/KM à s/rK/à 8îMsi/ «s/

8K/àm n»///ornm : ««</ <//mn//o àà's/ /K»/?rm, </un</

8îMeers/ n// 8K/?//sm u?â?M /,omàm e/s /me

6886/ MKMMMN./ s/ /me 68/ à ///à/o e/ M /à/K 0/?'-

e/me^). Di no», iZitur, quum Zratia pisnam anZsiieo

prsseonio saiutamus, samdsmqus itsratam iaudsm in
eoronas rite eonnsotimus, diei vix potsst quam Zratum
optatumqus ksosrimus: totiss enim a noins msmoria
quasi sxoitatur tum di^nitatis eiu» sxesisas, tum initas
a Dso pen ipsam Dumani Asnsris rsdsmptionis; unds
stiam eommsmorata psndst divin a et psrpstua neeessi-

tudo, qua ipsa eum Dliristi qaudiis st doioribus, oppro-
driis st triumpins tsnstur in rebondis Iiominibus in-
vandisqus ad astsima. tZuod si Diiristo iisniZnissims
piaeuit tantam nostri prassstorrs »imiiitudinsm, ssisue
tiominis tilium atqus adso kratrsm nostrum dieses st

prasdsrs, quo tsstatior sua in no» misseieoi-dia pâtes-
eerst > 2)à«i/ o?mà /»>àà8 àà'i, »/ mà°i-
00^8 Mes/Nai'ias non aiitoe. sx so quad (üeeisti
Domini einsdsmqus teateis nostei siseta sst matse, iloe

»upea mates» omnss singulars inditum sst, ut missei-
eordiam nodi» prodsest sàndsrst susm. Id peastsesa
si dsdsmus tiiieisto quod nobisoum iu» sidi peopeium
quodammodo oommuniearit, Dsum voeandi st dadsndi
patesm, sidsm simiiitse dsdemus eommunieatum aman-
tissime iu», Naeiam voeandi st dadsndi matesm, t)oan-
do autsm natura ipsa nomsn mateis t'soit duieissimum,
in eaqus sxsmplae quasi ststuit amoeis tsnsei st peovi-
dentis, linZua quidsm kaud satis sloqui potsst, at peods
ssntiunt piorum animi, quanta in Naeia insidsat bsns-
volsntis aotuosasqus earitatis ttamma, in sa nimieum,
quas nobis, non bumanitus, svd a Odeisto sst matse.

*) 8t. ?!>, ox. VIII «««xee sabK. ««A«/,ca.
Sede. II, 17.

iVtqus ni»ito iiia magis nostea mnnia iialist eognita st

psrspsnta, qnidus ad vitam indigsamus peassidiis, quas
impsndsant pudties privatim pseiouia, quidus in au-

Zustiis in malis vsessmue, quam in primis sit aeris

eum aeseeimis kostidus de saints animas dimieatia l ia
bis autsm aiiisvs asperitatidus vitas, muito ipsa potsst
iaeZius, st vsdsmsntius sxoptat, solatium, eobue, au-
xiiia omns Zsnus eaeeissimis tiiiis absees. Itaqus sci

Naeiam non timide non esmisss adsamus, pse iiia
odssoeantss matseim vineuia, quidus eum Issu itsmqus
nodiseum eoniunetissima sst; peasssntem sins open,

quo peseationis modo siAuitioavit ipsa st pseaeesptum
badst, rsiiZiosissims invoesmus! tum seit mseita ia

tutsia optimas mateis sseuris iastisqus anin>is eonquiss-
esndum.

(Schluß folgt.)

Die liturgische Vesper.
Beleuchtung der M 41—45 der bischöflichen Agende über

Kirchenmusik.

(Fortsetzung.)

L. Die Liturgische Wesper im Mesondern.
1. Der Eingang.

Zuerst haben die Theilnehmer der Vesper in der Stille
ein Vaterunser nnd Ave Maria zu beten, wie dies auch bei

jeder andern Gebetsstunde stattzufinden hat. Die Gebetsstun-
den sind aber eine Entfaltung des Gebetes des Herrn, so daß

das Gebet des Herrn als eine Zusammenfassung des Stunden-

gebetes betrachtet werden kann und der Inhalt seiner sieben

Bitten den sieben Tagzeiten entsprechend erscheint. Auch Maria,
die unsere Mutter geworden ist und in inniger Beziehung zum

Erlösungswerke steht, wird angerufen, um uns ihre mäch-

tige Fürbitte zu sichern. Die hier zu beobachtende Rubrik
ist: Nachdem der Celebrant zum Hochaltare gegangen ist und

dort knieend ein wenig gebetet hat, begibt er sich zum Sitze;
dort betet er in der Stille das Dalsr oostsc nnd ^vs Naria
(bei Aussetzung des Allerheiligsten geschieht dies am Altare).
Beim Ausgange des Celebranten ans der Sakristei hat der

Organist ein feierliches Präludium zu spielen, welches aber

beim Abbcten des Datsv iiostsr und às Naria verstummen

soll; denn eine feierliche Stille wird dazu dienen, in die rechte

Gebetsstimmung zu versetzen.

Mit lauter Stimme stimmt nun der Priester an: Dsns,
in adfutorium msom intends! „Herr, merke auf meine

Hülfe!" Der Chor antwortet: Domins, ad adfuvandmn
ms ksstina! Dioi'ia Datin ete. „Herr, eile mir zu helfen!

Ehre sei dem Vater u. s. w." nnd fügt am Schlüsse ein ^.iis-
iusa bei, an dessen Stelle von Septuagesima bis Ostern ge-

sungen wird: Daus tibi Domins, i-sx astsrnas Zioinas!
„Lob dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit!" Inhalt-
lich ist dieser Eingang eine laut ausgerufene Bitte um gött-
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lichen Beistand, der Dank dem drcieinigen Gott und ein Opfer
des Lobes (letzteres im Alleluja und Daus tibi à.)

Die priesterliche Intonation geschieht stets choraliter, der

Chor kann auch mehrstimmig respondicren,

2. Die fünf Psalmen und Antiphonen.

Wenn nöthig, wird der Organist nun eine kurze Modu-

lation in die Tonart der ersten Antiphon spielen. Er hat da-

für zu sorgen, daß die Dominante (der vorherrschende Ton,
wie er namentlich in der Psalmodie charakteristisch hervortritt,)
womöglich bei allen vorkommenden Psalmtönen ganz oder doch

annähernd gleiche Höhe habe. In seiner „Choralschule" sagt

hierüber Kienle: „Eine fast nicht zu entbehrende Schönheit

bildet die tonale Einheit der Psalmodie, das Festhalten der

Dominante. Die Dominante ist im Psalmengesang der cen-

trale Punkt, der an Bedeutung die Finale weit überwiegt.

Man kann als solche us—e nehmen." Selbstverständlich muß

die Tonhöhe der Antiphon sich nach der Psalmhöhe richten oder

umgekehrt.

Zu jedem Psalme ist ein Antiphon (Wiederhall) zu singen,

welche demselben sowohl vorausgeschickt als nachgesetzt wird.

Die Antiphonen behandeln den Festgedanken; „durch sie

wird der gleichmäßige Gedankeugang des Psalmes den einzelnen

Fällen, Gelegenheiten, Bedürfnissen angepaßt; die objektive An-

dacht des Psalmes erhält eine individuelle Färbung" (Langer).
Die Antiphon wird gewöhnlich von einem Einzelnen (dem

Priester, Dirigenten oder einem geübten Sänger) intoniert bis

zum Astertskus und dann vom Chore beendet. *) „D i e

Antiphonen vor den P s a l in e n müssen g e s u n-

gen werden. Ist das Fest nicht âuplsx, so

wird die Antiphon nur angeschlagen d. h.

nur bis zum Stern gesungen; an Duplex-
Tagen ist sie ganz zu singen. Nach dem Psalm
wird die betreffende Antiphon wiederholt
und zwar entweder gesungen oder rezitiert
bez. s u p pli ert" (§ 42). In der Zeit von Septuagesima
bis Ostern fällt das Alleluja nach der Antiphon weg, während

zur österlichen Zeit (von Ostern bis Dreifaltigkeitssonntag
exkl.) jeder Antiphon, die kein Alleluja hat, ein solches beige-

fügt werden muß. Ich empfehle, die Antiphon bei der Repe-

lition entweder zu singen (diesmal ohne Intonation durch eine

einzelne Stimme), oder zu rezitieren. Das Supplieren durch

die Orgel, wobei die Orgel ein freies Jnterludium spielt und
der übergangene Text von Jemanden im Chore, für die nächste

Umgebung vernehmbar, gesprochen wird, mag im Chorgottes-
dienst, wie er von Stiften und Klöstern gehalten wird, gut
angehen, weniger aber in solchen Kirchen, zumal kleinern,

wo die Vesper auf der Orgelempore gesungen wird. Das Ge-

sagte gelte auch für den Hymnus und das Magnificat. Ist

*) Wenn pekuniäre Verhältnisse es unmöglich machen, jedem

Sänger ein Vesperale in die Hand zu geben, so mögen die Antiphonen
von einer erlesenen Zahl Sänger vorgetragen werden; nöthigenfalls
genügt eine einzige Stimme.

die Antiphon blos angeschlagen worden, so geziemt es sich, die-

selbe nach dem Psalme zu singen.*)
Die fünf Psalmen bringen die Gedanken und Em-

pfindungen, welche die Kirche bei dieser Tagesfeier vor Gott dem

Herrn anssprechcn will, zum herrlichen Ausdruck, ihre Freude,

Bitte und Hoffnung, ihren Dank, ihr Lob und ihren Preis.

Warum die Kirche für die Vesper, wie auch für die übrigen

Gebetsstunden die Psalmen gewählt hat? Der Grund liegt

im hohen innern Werthe der Psalmen, was schon oben ange-

deutet worden ist. Nebst dem bereits citierten Ausspruch des

hl. Basilius finde hier noch ein solcher des hl. AugustinuS

Platz: „Obgleich die ganze göttliche Schrift Gnade athmet, so

doch vorzugsweise das liebliche Buch der Psalmen. Wer darin

liest, hat ein Mittel, seine Wunden zu heilen. Wenn Einer

die göttlichen Gerichte fürchtet, so höre er den Psalmisten,

welcher spricht: Herr, richte mich nicht in deinem Zorne!
Wenn Einer ein Beispiel der Geduld zu sehen verlangt, so

lese er in den Psalmen: Habe ich Böses mit Bösem vergolten?

Wenn Einer Schutz will gegen die Anfälle der geistigen Feinde,

was sollte ihm mehr nützen, als Psalmengesang? Was soll

ich von der Kraft der Weissagung reden? Was Andere dunkel

verkünden, scheint dem Psalmisten offen enthüllt worden zu

sein; in den Psalmen wird uns Christus nicht nur geboren,

sondern nimmt auch auf sich jeues heilbringende Leiden, ruhet

im Grabe, ersteht von den Todten, sährt gen Himmel, sitzet

zur Rechten des Vaters. Fürwahr, der Psalm ist ein Segen

des Volkes, das Gebet der Gemeinde, die Stimme der Kirche,
das laute Bekenntniß des Glaubens, die wahre, geheiligte An-

dacht."

Einige Winke sür den Psalmengesang:
1. Das Psallieren geschehe ohne Uebereilung oder Ver-

schleppung, in angemessener, würdevoller Bewegung.
2. Das Asterisküs (>j<) in der Mitte der einzelnen Verse

ist genau zu beobachten.

3. Die Textesdeklamation sei sauber und wohlartikuliert
mit nur mäßig hervortretender Artikulierung. Hier gilt eben-

falls der über den Vortrag des Chorales ausgestellte Grund-
satz: „Singe die Worte mit den Noten so, wie du sie ohne

Noten sprichst."

4. Die Stimme sei nicht zu stark.

5. D ie beiden Kadenzen (Mittel- und Schlußkadenz) singe

man etwas langsamer und mit milder Klangfarbe.
6. Man gebe der vorletzten Hauptstelle Nachdruck und

halte sie etwas länger aus.

7. Die letzte Silbe der beiden Vershälften sollte, sofern
sie unbetont ist, nicht gedehnt, sondern leicht und kurz ge-

sungen werden, selbst wenn sie unter einer Notengruppe steht.

8. Zwischen den einzelnen Psalmversen dürfen nicht zu

lange Cäsuren gemacht werden, damit der Psalm nicht als
etwas Stückweises erscheine.

*) Man unterlasse nicht, den Sängerchor mit der Uebersetzung der

Antiphonen, wie auch der übrigen Vespergesänge bekannt zu machen. Es

gibt auch lateinisch-deutsche Vesperbücher, z.B. das -vllioium äivinum»
von Monsang.
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9. „Man lasse beim Gesang des Psalmen n»d cer Cantika

die erste oder zweite Silbe mit einem gewissen Nachdruck singcn

und ein wenig anhalten. Die erste, wenn sie betont

(gnonium) oder von der betonten durch mehr als eine Silbe

getrennt ist (kvneckixit) ; die z w e i t e, wenn sie betont ist

(stimittst). Die Lehrer der Psalmodie ratheu dies dringend

an, damit die Sänger einen festen Punkt haben, von welchem

aus sie gemeinschaftlich den Gesang des Verses beginnen" (Mohr).
49. Wird der Psalm ganz gregorianisch gesungen, so ge-

schieht dies am besten durch zwei Wechselchöre. Auch das

Psallicreu im Falsobordone-Stil ist zulässig; doch möchte ich

ratheu, erst das Magnificat in solcher Weise vorzutragen, um

dessen Feierlichkeit noch prägnanter in den Vordergrund treten

zu lassen (vgl. Agende § 43 *).

3. Das Kapitel.
Nach der wiederholten Antiphon zum fünften Psalme wird

vom Priester das K a p i t e l gesungen. Dasselbe ist eine ganz
kurze Lesung (ogMàm, Hauptstückchen) aus der hl. Schrift,
welche in Beziehung steht zur treffenden Zeit des Kirchenjahres
oder zur Tagesseier. In welchem Zusammenhange diese Lesung

zu den Psalmen stehe, erklärt der hl. Augustinus: „Wenn du

betest, so sprichst du mit Gott; wenn du liesest, so

spricht Gott mit Dir." Das Kapitel ist also die auf das

Psalmengebet antwortende Stimme Gottes. Der Chor ant-
wertet zum Ausdrucke des Dankes für das verlesene göttliche

Wort und der Bereitwilligkeit, ihm zu folgen, mit -vso
sreàs! » „Gott sei Dank! "

(Fortsetzung folgt.)

Die Krankheit des Protestantismus.

Die protestantische Presse beschäftigt sich sehr einläßlich
mit allen Begebenheiten der katholischen Kirche, und meistens
in einem feindseligen Geiste. Auch die Protestantischeu Pastoren
werfen ihre Blicke mit einer gewissen Verachtung oder mit Mit-
leiden auf uns Katholiken und sprechen mit dem Pharisäer im

Evangelium: „Herr Gott! wir danken Dir, daß wir nicht sind,
wie diese elenden, diese zurückgebliebenen Katholiken. Erst neu-
lich hat ein solch fortgeschrittener Pastor uns Katholiken tiefer
gestellt, als die Heiden, den Katholizismus wie ein neues Hei-
denthum behandelt und den Kampf gegen dieses Heidenthum

für nöthiger erachtet, als denjenigen gegen den offenen Un-
glauben.

*) Ein ausgezeichnetes, sozusagen unentbehrliches Hülfsmittel für
den Chor ist das -?saltsàm vsspertinuin- von Haberl (zwei Aus-
gaben: mit Choralnoten oder mit modernen Noten. 8V Pf., bei Pustet
Die Psalmtexte der Vesper und Komplet sind allen Psalmtönen bei den

Mittel- und Schlußkadenzen unterlegt; dadurch ist ein genaues Znsam-
mensingen bedeutend erleichtert. — Ueber die Theorie der Psalmtöne und
das Einüben derselben gibt trefflicben Aufschluß die „Anleitung zur kirch-
lichen Psalmodie" von Mohr (50 Pf., bei Pustet.) Ein sehr beachtens-

werther Aufsah über „die Einübung der Vesper" von Piel befindet sich

in der Zeitschrist «l'aslor donna» 1832, Heft l.

Dagegen lassen wir Katholiken die Protestanten ihre eige-

neu Wege gehen; wir nehmen gegen die protestantische Kirche

keine offensive, sondern höchstens eine defensive Stellung ein;
wir vertheidigen uns gegen ungerechte und böswillige Angriffe,
dagegen greifen wir die protestantische Kirche nicht an; wir aner-

kennen, daß wir mit den gläubigen Protestanten Vieles gemeinsam

haben, daß zwischen ihnen und uns mehr vereinigende als

trennende Fragen bestehen; wir wünschen, daß die protestan-

tische Kirche das aus der verlassenen Kirche mit hinüberge-

nominelle Erbtheil treu bewahre und nicht an das Reformer-

thuni abgebe.

Wenn wir heute von der bisher eingenommenen Haltung

gegen die protestantische Kirche abgehen, indem wir uns mit s

ihr beschäftigen, so geschieht es nicht in einem feindseligen,

sondern in einem wohlwollenden Sinne. Wir wünschen aller-

dings eine Rückkehr der getrennten Kirche in die alte Mutter-
kirche; allein wenn dieses zur Stunde nicht möglich und nicht

zu hoffen ist, so wünschen wir, die orthodoxe protestantische

Kirche möge vom Reformerthum sich nicht überwältigen und

sich nicht das aus der katholischen Kirche gebliebene Erbtheil
rauben lassen. Wir wünschen das in unserem eigenen Interesse;
denn wenn wir allerdings vom orthodoxen Protestantismus

nicht immer sehr freundlich und liebevoll behandelt worden sind,

so fürchten wir vom Reformerthum noch eine feindseligere Hal-
tung. Das ist auch sehr erklärbar; denn das Reformerthum

hat auch das den gläubigen Protestanten und den Katholiken

gemeinsame Erbtheil über Bord geworfen und steht uns nicht

nur fremder, sondern auch feindlicher gegenüber, als der ortho-

toxe Protestantismus.

Das Thema unserer Abhandlung macht es uns zur Auf-
gäbe, uns mit der gegenwärtigen Lage der protestantischen Kirche

zu beschäftigen; allein es soll, wie schon bemerkt, in einem

wohlwollenden Sinne geschehen und an der Hand eines Auf-
satzes, der unter demselben Titel im deutschen protestantischen

„Adelsblatt" in mehreren Nummern des laufenden Jahres er-

schienen ist.

Das protestantische Adelsblatt hat mit seiner Kritik nur
die preußische protestantische Kirche im Auge; aber was hier s

von der protestantischen Kirche Preußens gesagt wird, das gilt
von der protestantischen Kirche in ganz Deutschland und der

Schweiz.

Allgemein wird von allen einsichtigern Männern das

Schwinden der Neligiösität im Volke und zwar im p r ote-
st a n t i s ch e n Volke vorab bedauert. Der Grund dieser reli-
giösen Verarmung liegt in der K r a n k h e i t d e r p r o t e-

st a u t i s ch e n Kirche und zwar in einer Krankheil nach

Innen und nach Außen. Innerlich ist die prote-

stantische Kirche krank durch deu in sie cingedruugenen Krank-
Heits-Baccillus deö U n g l a u b c n s, des H a l b g l a u b e n s,
des unbeschränkten Kritizismus, der falschen
Lehrsreiheit, der Zucht- und Autoritätslosig
keit. Aeußerlich krankt sie schwer an dem Mangel einer ge-

nüg e n d en Verfassung, einer s e l b st st ä n d i g en
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Organisation, an dem Mangel der nöthigen
Einheit und Freiheit,

Zu ihrer Gesundung fehlt der protestantischen Kirche noch

immer im nothwendigen Maße Lust, Licht und freie Bewe-

gung; zu einem lebenskräftigen Dasein fehlt ihr die Selbst-
ständigkeit eines freien Handelns, die Ener-
gic desWollens und die Autorität des Könnens.

Die protestantische Kirche gleicht einem Kinde, dessen Geist

unverhältnißmäßig entwickelt, dessen Körper aber zurückgeblieben

ist, das trotz seines Alters noch nicht selbstständig zu gehen und

zu handeln gelernt hat, das, obgleich majorän, doch unter Vor-
mundschaft geblieben. Luther hat sein Kind wegen seiner In-
gend und der vielen ihm drohenden Gefahren der Obhut und

Pflege des Staates anvertraut: zwar nicht für immer; aber

der selbstgewählte Vormund gibt sein Amt nicht mehr ab.

Die protestantische Kirche leidet außer an Unselbstständig
keit auch an Einseitigkeit. Die Kirche soll das ganze

öffentliche, häusliche und private Leben mit dem evangelischen

Geiste durchdringen und dasselbe vor dem sittlichen Verfall be-

wahren. Allein der Liberalismus predigt der Kirche, die Reli-
gion sei Privat sache, sie gehöre in's geheime Kämmer-
lein. Die Kirche leidet an Unpopularität; ihr Christenthum ist

zu wenig praktisch; sie ist keine Volkskirche; sie betont

einseitig den Glauben, zu wenig das Thun; sie bringt das

lebendige Christenthum dem Volke zu wenig nahe. Die Kirche
ist eine bloße V e r st a n d e s k i r ch e ; die Religionswahrheiten
sind aber Gegenstand des Glaubens, nicht des Wissens, vorab

Sache des Herzens, weniger des Verstandes; die Predigten sind

zu theoretisch, zu abstrakt. Der Protestantismus, wie er jetzt

ist, steht den Zeitübeln machtlos gegenüber. Wiedergewinnung
des Volkes, des Verlornen Einflusses auf dasselbe ist die erste

Ausgabe der protestantischen Kirche. So lange aber diese bc-

vogtet, nicht Herr über sich selbst ist, kann sie sich aus ihrem

Zustande der Schwäche nicht erheben.

Eine Hauptursache der Schwäche ist der M a n g e l einer
Organisation und Versassung der Kirche. Es

fehlt ihr die nöthige Waffenrüstung, es mangelt ihr das

Schwert. Gegenwärtig ist sie eine Laterne am Staatsschiff,
von letzterem völlig beherrscht und genöthigt, alle Bewegungen
mitzumachen. Sie hat über sich und gegen sich ein P a r l a-

ment, das größtentheils aus Todfeinden der Kirche besteht,
ein G e h e i m r a t h s t h u m, dessen höchstes Ziel Oppor-
tunismus, einen Verwaltungsapparat, dessen ober-

stes Gesetz „Vorsicht und Reserve" ist. Das sind die Mächle,
denen die Kirche überantwortet ist. Ist es zu verwundern,
wenn der Geist sich verflüchtigt hat und das hohle Gefäß zu-
rückgeblieben ist? Es ist ein Widersinn, das Christenthum in
Uresi anzuerkennen und in pruxi ihm überall Hindernisse zu
bereiten, eine Kirche haben zu wollen, aber ihren Einfluß und
ihre Wirksamkeit in der Schule, im Haus, im öffentlichen
Leben zu hemmen. Wir müssen eine freie, einheitliche,
sich selbst regierende Kirche haben. Alle Reform-
versuche, die nicht diesen Zweck im Auge haben, führen nicht
zum Ziele. Freiheit der Kirche ist nicht erreichbar o h n e Ein-

heil derselben. „Wie jede Familie, wie vcr Staat eines

Oberhauptes, eines zielbewußten, leitenden und
mit der nöthigen Macht bekleideten ci n h eit-
lichen Willens bedarf, so auch die Kirche zur Dur ch-

füh r u n g ihrer Zwecke, zur A u f r e ch t h a l t u n g

ihrer S atzu u g e u, B e st r a f u n g ihrer Uebertre,
t u n z e n und Entscheidung b e st e h e n d e r Z w e i s e l

zur Vertretung nach Auße n." (Da ist freilich der

Weg nach Rom vorgeschlagen. Aber wird der Staat, unter
dem die Kirche steht, je dazu seine Zustimmung geben? Man
hat durch den Cullurkampf die katholische Kirche vom
P ap st trennen wollen; wird mau die r e f o r m i r tc
Kirche unter einen P a p st stellen wollen? Nachdem diese

einmal ihre Freiheit und Selbüständigkeit um das Linsenmuß
des Staatsschutzcs gegen den Papst verkauft hat, wer will den

Staat jetzt zwingen, der Kirche die Freiheit zurückzustellen, um
einen n c u e n P a p st zu machen oder dem alten P aP st

sich wieder zu ergeben?)

„Eine Kirche, die so machtlos ist, daß sie keine feste Au-
toriläl mehr besitzt, nicht mehr auf eine bestimmte Lehrnorm,

auf Lehr- und Kirchenzucht halten kann, muß über kurz oder

laug an Glaubenslosigkeit, innerer Spaltung und Zersetzung

zu Grunde gehen. Wenn die Satzungen der Kirche ungestraft

verletzt werden dürfen, wenn gar die Diener der Kirche selbst

die Gottheit Christi, das Fundament des Christenthums, leugnen

dürfen, wird man bald keinen Halt machen vor der Autorität
der weltlichen Obrigkeit."

(Fortsetzung folgt.)

Der zweite internationale Eongrest der Altkatholiken
in Luzern.

Am Kongreß nahmen merkwürdiger Weise Glieder aller

möglichen sog. christlichen Kirchen und Confessionen Antheil, die

in allen positiven Glaubenssätzen unter sich abweichen und nur
in einem Punkt unter sich einig sind, in der Opposition gegen

Rom und Papstthum.
Die Synode nennt sich selbst wieder altkatholisch.

So nannte sich die antivatikanische Bewegung im Anfang; man
anerkannte das katholische Dogma, wie es auf der Synode von
Trient fixirt war und bis 1870 gelehrt wurde. Selbst das

in der dritten vatikanischen Sitzung zu Rom ausgesprochene

Dogma wurde nicht bestritten, wohl aber das in der vierten

Sitzung stxirte Dogma über die Unfehlbarkeit und den Uni-
Versalepiskopat des Papstes. Man nannte die vatikanische Kirche
die neukatholische, die antivatikanische die altkatho-
lische Kirche, wie sie bis Juli 1870 bestanden habe. Später
wurde der Name mltk a t h o l i sch in christ katholisch um-
geändert. Mit diesem Ausdruck wollte man sich den nicht

römisch-katholischen christlichen Confessionen annähern; das

„christlich" sollte das gemeinsame Merkmal sein, das die neue

Kirche mit allen andern gemein hat, das „katholisch" das spe-

zifische Merkmal, das die neue Kirche von den übrigen akatho-
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tischen Kirchen unterscheidet. Allein diese Benennung, die sich

die neue Kirche gab, ist eine Ungerechtigkeit gegen die römisch-

katholische Kirche, welcher damit das Merkmal der Christlichkeit

abgesprochen wird. Damit ist gesagt, daß es einen doppelten

Katholizismus gibt, einen christlichen und einen um
eh r i st l i ch e n oder a n t i ch r i st l i ch e n. Merkwürdig
ist es, daß die Synode sich wieder den Namen „altkatho-
l i s ch" beilegt und die Aufgabe des Altkatholizismus nicht nur
negativ in die Opposition gegen das neue Dogma des Vatikans,
sonder» positiv in die Rückkehr zu dem wahren Katholizismus
der alten einen und n n g e t h e ilt en Kirche setzt.

Damit soll der Name Altkatholizismns erklärt und gerechtfertigt

sein. Die katholische Kirche ist die wahre Kirche gewesen bis

zur Trennung und Scheidung derselben, so lang sie die u n-

getheilte eine war.
Allein wie lang ist die Kirche die eine und u n g e-

theilte geblieben, wie lang also die wahre Kirche? Seit
wann datirt der Abfall? Die jndäisirenden und gnostischen

Sekten haben die Einigkeit der Kirche schon sehr frühe getrübt.
Der Arianismus hat am Anfang des vierten Jahrhunderts zu

einer großen Scheidung innerhalb der Kirche geführt. Im
fünften und sechsten Jahrhundert trennten sich die Nestorianer
und die Kopten von der Kirche. Im neunten Jahrhundert
trennte sich die griechische Kirche von der lateinischen und im

Anfang des sechszehnten Jahrhunderts die protestantische von
der römischen. Wie weit sollen wir zurückkehren, um die

wahre, a l t k a t h o l i s ch e, Eine u n g e t h e ilte Kirche

zu finden?
Noch auffallender ist die vom Präsidenten vor der Er-

öffnnng der Diskussion gemachte Bemerkung, „daß er Anträge
dogmatischer Natur weder zur Diskussion, nock zur Abstimmung

zulassen werde." Die Bemerkung wird ohne Widerspruch an-

genommen.

Damit begibt sich der Altkatholizismns ans ein Gebiet,

das keinen positiven Boden bietet und allen möglichen Rich-

tnngen offene Thüre läßt; er geht viel weiter als der anfäng-
lichc Protestantismus gegangen ist. Der Protestantismus an-
erkannte das apostolische, nicäisch-konstantinopolitanische und das

athanasianische Symbolnm und die sechs ersten allgemeinen

Concilien. Die Hauptdifferenz erhob sich über die Lehre von

der Rechtfertigung, von den Sakramenten und von der Kirche;
die übrigen Grnnddogmen blieben unbestritten. Die protesta»-

tische Kirche hatte ihre streng ausgebildete Dogmatik, die sich

vorzüglich auf den hl. Augustin stützen wollte.

Jetzt will man ein Christenthum und eine Kirche ohne

Dogma, ohne bestimmte Glanbenswahrheiten. Es wird der

Altkatholizismns in dieselbe Bahn getrieben, auf der sich das

protestantische Reformerthnm bereits befindet.

Als einziges Merkmal, woran sich die allkatholischen

Sekten erkennen und als einziges Bindungsmittel derselben er-

scheint die gemeinsame Opposition der romfreien Kirchen
gegen das Papstthum.

Kirch en-Chronik.

Schweizerischer Piustierein. Antwort des hl. Paters auf
das von der Niiisvereinsversnmmlnng in Ansiedeln an Ihn ge-

richtete Telegramm Seine Heiligkeit, Leo XIII., genehmigte

mit dankbarer und freudiger Rührung den Ausdruck kindlicher

Ergebenheit und die Wünsche von Seite des in Einsiedeln ver-

sammelten Piusvereins. Mit von väterlicker Liede erfülltem

Herzen segnet er den Verein, dessen Mitglieder und dessen

Unternehmungen, von denen er die reichlichsten Früchte hofft.

Kardinal Rampolla.

Solothnrn. Donnerstag, den 15. September, hielt die

s o l o t h u r n i s ch e K a n t o n a l - P a st o r alc o n f e r e n z ihre

ordentliche Jahresversammlung in Egerkingen. Dieselbe war

von 45 Mitgliedern besucht. Die Conferenzverhandlungen

wurden mit einer encharistischen Andacht eingeleitet. Neben den

alljährlich wiederkehrenden Geschäften, wie Comitebericht, Rech-

nnng. Wahlen, Bericht über das Studentenpatronat n. s. w.

waren die Hanpttraktanden: Referat über den „P e n s i o n s-

fond der G e i st l i ch e n", von Hochw. Hrn. D ompr opst

Eggenschwiler und St. Jo se f s a n sta lt, Antrag betreff

Gründung eines freiwilligen UnstütznngSvereins für dieselbe,

von Hochw. Hrn. Pfr. Widm er, Präsident genannter

Anstalt.
Der tit. Regierungsrath hatte eine Commission gewählt

zur jeweiligen Bestimmung der Beiträge, welche aus dem Pen-

sionsfond den Inhabern ärmerer Pfarreien zugewendet werden.

Die römisch-katholische Geistlichkeit ist in dieser Commission

durch die zwei Mitglieder Domprobst Eggenschwiler in Solo-

thnrn und Kammerer Propst in Hägendvrf vertreten. Der

Referent, Hochw. Hr. Dompropst Eggenschwiler, entwickelte die

Grundsätze, welche bei der Vertheilnna der Beiträge in An-

Wendung kommen. Die Versammlung sprach ihr volles Ver-

trauen anS zu ihren zwei Vertretern in der Commission und

anerkannte auch, daß gegenwärtig in der Suche nicht mehr mit

der Willkür früherer Zeit verfahren werde. Immerhin glaubte

sie, es sei eine Forderung der Gerechtigkeit, daß für die Zu-
kunft die Geistlichkeit selbst auch das Wahlrecht hätte für ihre

Vertreter. Das neue Comite wurde beauftragt, in diesem

Sinne mit der tit. Regierung zu verhandeln.

Der St. I o s e f s a n st a l t, welche Privatkranken-

pflege und Erziehung armer Kinder durch theodosianische

Schwestern zum Zwecke hat, spricht die Conferenz ihre volle

Sympathie aus. Der Antrag betreffend Gründung eines frei-

willigen Unterstützungsvereins für die Anstalt wird angenom-

men und der letztern ein Unterstütznngsbeitrag von Fr. 50 anS

der Confercnzkasse zugesprochen.

Das neue Comite wurde bestellt aus den Mitglie-
der» von Gän und Thal; es wurden in dasselbe gewählt die

Hochw. Herren: C. Schubert, Pfarrer in Neuendorf, als

Präsident; Joh. Fuchs, Dekan und Pfarrer in Kestenholz, als

Vizepräsident; U. I. Znmthor, Pfr. in Balsthal; U. I. Bobst,
î

Pfr. und Jurat in Herbctswil; G. Wyß, Pfr. in Matzendorf.



Luzern. Die hl. Uriesterezercitieit. (Schluß.) Freitag

Morgens acht Uhr begann die Versammlung des
Vereins der „P r i e st e r d e r A n b e t u n g", welcher

c. 80 Priester beiwohnten. Nach der BetrachtungS- und Aoo-

rationsstunde folgten die e u ch a r i st i s ch c n Vorlräge.
Hochw. Hr. Pfarrer O. G i slcr in Lunkhofen behandelte in

gründlicher und lichtvoller Darstellung das hl. Meßopfer
in seinem Wesen, in seiner Eingliederung in die gesammte

Heilsökonomie, in seiner Bedeutung für den Priester und das

Volk. Der Vortrag wird im Organ der „Priester der An-

betung", in der -Luelmristiu» im Drucke erscheinen. Hochw.

Hr. I o s. K ü u z l c, Pfarrer in Amden, Generaldirektor deS

Vereins des -4., beleuchtete in ausgezeichneter Weise die

Berechtigung und Bedeutung der eucharistischen Be-

wegung und des Vereins der 4.. Durch ergreifende g e-

s ch i ch tliche Bilder uno Thatsachen hat er nachgewiesen,

daß eine Sühnung der furchtbaren Frevel an der hl. Eucha-

ristie unsere hl. Pflicht ist. Hochw. Hr. Stadtpfarrer A. Wyß
in Baden hatte dem berühmten eucharistischen Congreß in Ant

werpen, am 16.—31. August 1890, beigewohnt. Er erfreute

nun die Versammlungen mit sehr interessanten Reminiscenzen

von diesem Congreß. Bischöfliche Hirtenschreiben, einzelne aus-

gezeichnete Reden, Bilder und Kunstwerke Antwerpens, die sich

auf die Eucharistie beziehen, waren der Gegenstand seiner Dar-

stellung. Wegen vorgerückter Zeit konnte Hr. Pfarrer Wyß

nur einen Theil seiner „Reminiscenzen" vortragen. Es wäre

gewiß den Lesern der „K.-Z." sehr willkommen, wenn er uns

einzelne interessante Episoden dieses denkwürdigen Congresses

zur Veröffentlichung mittheilen würde. Der Diöcesandircktvr

des Vereins der „Priester der Anbetung" erstattete noch kurzen

Bericht über den Bestand dieses Vereins in der Diöcese Basel-

Lugano. Derselbe weist im verflossenen Jahre eine sehr er-

sreuliche Zunahme auf. Die Mitgliederzahl im deutschen Theile

der Diöcese beträgt jetzt 277. Die Versammlung wurde ge-

schlössen mit einer sakramentalen Andacht in der Kapelle des

Seminars.
Die hl. Exercitien und die encharistische Versammlung' ist

vorüber; dieselben haben in allen Theilnehmern gewiß recht

heilsame und auch andauernde Eindrücke hinterlassen. Der
liebe Gott segne und kräftige alle die guten Vorsätze, die in

jenen Tagen in stiller Stunde vor dem eucharistischen Heiland

in der freundlichen Seminarkapelle gemacht worden sind!

— Zum ersten Male ist mit Schluß des verflossenen

Schuljahres eiu „Jahresbericht über das Töchter-
Pensionat und Lehrerinnen-Seminar Kaldegg

(Kt. Luzern)" erschienen. Es hat sich dieses Erziehungs-

institut in letzter Zeit in erfreulicher Weise entwickelt und ist

daher auch schon letzten Herbst vom Hochwürdigsten Bischof
Leonard und von sehr angesehenen Würdenträgern und

Mitgliedern des Luzernischen Clerus angelegentlichst empfohlen

worden. Weil die Jnstitutsgebäulichkeilen erweitert worden

sind, kann jetzt auch eine größere Anzahl von Töchtern Auf-
nähme finden. Das Pensionat hat den Zweck, den seiner Ob-

sorge anvertrauten Töchtern vor allem eine sittlich-religiöse,

t

dann aber auch eine ihrem zukünftigem Berufe augemcfsenc

wissenschaftliche und praktische Erziehung angedeihen zu lassen.

Es bestehen au dem Institut eine z w e i k l a s s i g e S e-

k u n d a r s ch ule, ein H a u s h a l t n n g s k n r s und ein

d r e i k l a s s i g e s L e h r c r i n n e n s e m i n a r. Im ver-

flossenen Schuljahre zählte das Institut 61 Zöglinge,
nämlich 12 in der Sekundärschule, 26 im HauShaltnngskurs
und 13 im Lehreriunenseminar. Das nächste Schuljahr be-

ginnt Montag den 17. Oktober. Der Pensionspreis beträgt

350 Fr. Für Licht, Bett, Wäsche, Benützung der Lehrbücher

kommen noch 15 Fr. hinzu.

Aargau. Samstag, den 17. d. M., verschied an einem

Lungenschlage der Hochw. Herr Fidel B r e m, Pfarr-
r.signat und Curat der Kaplanei Mellingcn, im Alter von 49

Jahren. Der Hingeschiedene war früher Missionspriestcr in
Amerika. In die Heimat zurückgekehrt, wirkte er als Hülfs-
Priester von Böttikon in der Seelsorge verschiedener Pfarreien
bei Verwaisung derselben; nachher war er Pfarrer von Stetten.

Letztes Jahr mußte er wegen fast gänzlicher Erblindung auf

seine Seelsorgestelle resigniren. Hr. Brem war ein tüchtiger

Kanzelredner und beliebter Beichtvater. Möge Gott dem schwer-

geprüften, dabei immer seeleneifrigen und gegen die Armen sehr

mildthätigen Seelsorger im Jenseits alles das vergelten, was

er zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen gewirkt

hat! Die Beerdigung fand Dienstag, den 20. September, in

Mellingen statt. 11. 1.

Rom. Am 16. Sept. ist Cardinal Eduard Ho-
ward gestorben. Er war 1829 in Hainton, Diözese Not-

tingham, geboren, wurde von Papst Pins IX. zur Cardinals-
würde erhoben, war Erzpricster deS Kapitels von St. Peter,
Bischof von Frascati und Protektor des englischen und des

armenischen Kollegiums iu Rom und verschiedener Ordensge-
genossenschaften in Italien, Frankreich und Amerika. In Folge
einer Gehirnkrankheit war sein Geist leider schon seit einigen

Jahren umnachtet. Howard ist der fünfundachzigste Cardinal,
der während den fünfzehn Jahren des Pontisikats Leo XIII.
ins Grab steigt. Von den durch Pius IX. erwählten Cardi-
nälen leben gegenwärtig noch nenn, im Ganzen nur 51 Car-

dinäle, während ihr Collegium aus 70 Mitgliedern besteht,

wenn es vollzählig ist.

Kalenderliteratur.

St. Ursen-Kulender. 40. Jahrgang. 1893. Druck und

Verlag der Buch- und Kunstdruckerei Union in Solothurn.
Der St. Ursen-Kalender ist sowohl bezüglich seines Inhaltes,
als seiner Ausstattung und seiner Bilder sehr empfehlenSwerth.

Der Inhalt ist auch dieses Jahr vorzugsweise der solo-
thurni scheu Geschichte entnommen. Sehr belehrende

und anschauliche Darstellungen sind n. a. folgende: Die Fran-
zosenherrschast im Kanton Solothurn und die Erschießung der



9
.>

vier Patrioten auf der Schützenmattc; die Kapelle zu Drei-
beinskreuz; die Belagerung von Solothurn im Jahre 1318;
die Topographie der Stadt Solothurn; Dornacherlied von

1499. Daneben bietet der Kalender allgemein Geschichtliches:

Eine orientirende Weltchrouik vom Jahre 189l/92; Siechen-

Häuser in der Schweiz; zur vierhundcrtjährigen Feier der Ent-
dcckung von Amerika durch Christoph Columbus; Schweizerin

4

scher Todtcnkaleuder vom Jahre 1899, nebst kleinern alispre-
chenden und unterhaltenden Artikeln und Anekdoten. Der
Kalender umfaßt 89 S. und kostet 49 Cts.

Das Gabenvcrzeichniß der Inländischen Mission folgt in

nächster Nummer.

Das

1
Für Hochw. Pfarr-Resignat und Curat der Caplanei M el lin g eil

Jidsl Hîrern,
findet der Siebente den 4. Oktober und der Dreißigste den 11. Okt.

Morgens 9 Uhr, in der Pfarrkirche Melliitgeit statt. 83

Mi- Ztuclirenklk lies l.>veums, lies Kymnasiums unli lier kealsàie

I A? Hit IVi ii
vas Lluclenten-veusionat ^n Vätern erökkuet seinen näollstsn llallrsseurs

mit ReZinn (les llunItiZen Ltnàisnsallrss
F. 18S2.

vs dsllnàot sied in àsm ebemaliZen Hôtel „LsIIsvns" in äusserst Kssnnàer
uuà aussiodtsrsielrer VaZs, obsckald àsr váiioks.

Unsers ködere Vsllranstalt umfasst nsdsn einem oomxletsn vxiio»»«iioi»
einen zivvsijädrigen I mit siàASnôssisoder Uaturitäts-Uomxstens, sowie
sine Neiìlî,«'toils mit danàelswissensodaftlioder unà teoknisoder
^.dtdsiinnK (als Vorseduls âsr xol^teednisedsn Leruksarten).

ver vsnsiousxreis pro gtuàisnjadr beträgt SSO k's., fur dlivktsvdwàsr
«00 Ir., in daibjädrlieden Rats vormmalllsn. Its<Iisu»i>^,
IVàsà« »»«I lilsiiisrs lilsiOs» - ««p»rat»rvi» «ioil
Ledul- oàer volleNenSslàsr sxistiren an unserer Anstalt niodt.

^.nmelànAen z^um Eintritts, sowie vesuods um UsdsrssnàunA àss
»»«l <Isr wolle man »eil. aàrsssiren an Nie

81' lies 8tuiienten-?ensionates in llueern.

^îî^îîîîîî
Katholisches Knabenpensionat

bei St. Michael in Zug.

Unter der h. Protektion Sr. Gnaden des Hochwnrdigsten Bischofs von Basel-Lugano.

Gymnasium, Realschule, Lehrerseminar, deutscher und italienisch-srauzösischer
Vorkurs, landwirthschaftlicher Kurs.

Pension und Tisch Fr. 500, II. Tisch Fr. 499. — Beginn des neuen Schuljahres den

3. Oktober. — Prospekte gratis und franco.

70^ — (N. 91S8 2.) Die Direktion.

Taufregister, Eheregister, Sterberegister
mit oder ohne Einband sind stets vorräthig in der

Buch und Kunstdruckerei Union in Solothurn.

Dergolder-Atelier
von

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

Solide und billige Ausführung. 82

Weihrauch
feinkörnig, wohlriechend, empfiehlt in Post-
kistchen à 4 Kilo Netto zu Fr. 7. 59 per Nach-

nähme franko Zusendung. (4

C. Richter in Kreuzungen, Ct. Thurgau,
Apotheke und Droguerie.

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


	

