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M 39. Samstag den 24. September 1892.

Abonncmenlspreis:

Mr die Stadt Solothurn
Halbjahr!. Fr 3. 50.

Vierteljährl. Fr. 1. 75.

Franko für die ganze

l^all'iäl'rl. Fr. 4. --
vierreljährl Fr. 2. —

iiir das Ausland:
Hall'iádrl. Fr. 5. 30.

Schweizerische

eitung.

Äinriickungsgcbiihr ^

10 Cts. die Petitzeile oder

deren Raum,

(6 Pfg. für Deutschland)

«erscheint jeden Samstag
1 ?aogen stark m. monatl.

Beilage des

„Schweiz. Pastoralblattes"

Briefe i^nd Gelder

8anoti88imi Domini no8tri l.^DIiii8 k'apas XIII

D?I8L0I^ Dlscî'X'cîvIOL.
VS »03L.RI0 U^RI^.1.1.

Uagnae vsi Uatris amorsm st eultum quoties ex
oeeasions liesst exeitare in ebristiano populo et augere,
toties l^os miriliea voluptate et laetitia perlundimur,
tamquam lie ea re quae non solum per se ipsa prae-
stantissima est multibus modis lrugitera, sed etiam
eum intime animi l^ostri sensu suavissims "eoneinit.
Laneta nimirum erga Nariam pistas, semel ut paens
eum laets suximus, ereseente asiate, sueerevit alaeris

valuitque in animo ürmius: eo namque illustrius menti
apparebat quanta ilia esset et amore et bonore digna,

quam veus ipse amavit et dilsxit primus, atqus ita
dilsxit, ut unsm ex universitate rerum sublimius eve-
etam amplissimisqus ornatam muneribus sibi sdiunxerit
matrem. Lius gutem bonitatis in l^os denelloieutiaequs
oompiura et splendida testimonia, quae summa eum
gratia nee sine iaerimis reeordamur, esmcism in blobis

pistatsm et koverunt ampiius et vebementius ineendunt.
?er multa enim et varia st lormidolosa quae ineiderunt
tempora, semper ad eam eonlugimus, semper ad eam

intentis oeuiis eupidisque suspsximus; omnique spe et

metu, iaetitiis et aesrbitatibus, in sinu eius depositis,
base tuit assidua eura, orandi ab ea, Nobis vollst be-

nigna in modum matris per omne tempus adesse et illud
impetrare eximium, posse bios si vieissim deditissimam
tilii voluntatem probars. — Ilbi dsinde areano provi-
cientis vei eonsilio est àetum, ut ad bane vsati vetri
llatkedram, ad ipsam videlicet llbristi personam in eius
veelesia gerendam, assumeremur, tum vero ingenti
munsris gravitate eommoti, nee ulla sustentati lldueia
virtutis blostrae, subsidia divinae opis, in materna Vir-
ginis deatissimae bde, impensiors studio llagitare eon-
tendimus. 8pes autem blostra, gsstit animus proliteri,
quum in omni vita, tum maxims in supremo ^.postolatu
kungendo, eventu rerum numquam non babuit kruetum
vei levamsntum. Lx quo spes eadem blobis multo nune
surgit ereetior ad plura maioraque, auspice ilia et eon-

eiliatriee, expetenda, quae pariter saluti ebristiani
gregis atque veelesiae glorias kelieibus ineremsntis pro-
lleiant. — vst igitur reets opportunequs, Vsnerabilss
vratres, quod ineitamenta quaedam universis dliis blos-

tris, renovata per vos bortatione, sdbibeamus, ut oeto-
brem proximum, vominas nostras st lZsginae augustae
a sacrum, vividiore pietatis sollertia, quam ne-
eessitates ingravsseentes sxposeunt, studeant eelebrare.

<)uam multis etquibus eorruptelarum modis nequitia
sseeuli eo tallaeitsr eonnitatur ut ebristianam lldem et,
quae ipsam nutrit movetque in lruetus, odservantiam
divinae legis, debilitst ae prorsus svellat ex animis,
iam patet nimium: iamque passim dominieus ager, to-
terrima velut alllatus ius, ignorationo lidei, erroribus,
vitiis propemodum silveseit. s)uod vero ad eogitandum
aeerbius est, improditati tam arroganti et noxiae tantum
abest ut lrsna inieeta aut iustas sint poenao impositae
ab iis qui possunt maximeque dsdent, ut immo saepius
ex ipsorum vel soeordia vsl patroeinio augeri Spiritus
vidsantur. Inde est eum causa dolendum de publieis
doetrinarum et artium palaestris sic dsdita opera eon-

stitutis, in quibus nomsn eontieeseat aut vituperetur
vei; dolendum de impudsntiore in dies lieentia quid-
libet in vulgus edendi, quidlibet deelamandi (lkristo Oeo

et veelesias prodrosum; neque ea minus dolonda eon

seeuta in multis remissio et dssidia eatbolieae proles-
sionis, quae si non aperta est a lids dsleetio, eo eerte
evasura proeliviter est, eum tide nibil iam vitas babitu
eongrusnte. s)uam qui perpsndat maximarum rerum eon-
tusionem et labsm, non ei prokeeto kuerit mirum, si late
gentes divinae animadvsrsionis pondéré ingsmiseant ak-

klietae, mstuque graviorum ealamitatum anxias trépidas
teneantur.

lamvero ad violatum vei numen plaeandum, ad

eamque akkersndam quae misers laborantibus opus est

sanationem, nibil sane valusrit mslius quam pie per-
soveranterque preeandi oldeium, modo sit eum studio
et actions ebristianas vitas eoniunetum: quod utraque
in parts dueimus per potissime
assequendum. — ^.b ipsa rei satis eognita origine,
quam praselara monumsnta illustrant et eommsmoravi-
mus Ipsi non ssmsl, praepotens vis eius laudatur.
(Zuo enim tsmpore ^.lbigsnsium seeta, integritatis lidei
morumque specie quidsm lautrix, re vsra pertudatrix
pessima et eorruptrix, magno multis gentibus erat
exitio, in eam eonseeleratasque kaetionss pugnavit ve-
elssia, non eopiis neque armis, ssd intsrposita praeeipue
saeratissimi kossrii virtute, euius ritum ipsa vominieo
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pati-i Dsipara tl-aäiäit pi-opaZauäum; alpus it.a cie oiuni-
bus magnifies vietrix, suorum saiuti, tum per eam, lum

per similes lleineeps pl-ooslias, exitu semper gloriaso
eousuluit. Duamàem in boe rerum st bominum eursu

puem eonquerimur, iuetuosum i-eligioni, peinioiosissi-
mum rsi pudiieae, pari omnes pistate sauetam Dei

Denitr-ieem oommuniter implorare exorai-s opm-tet, ut
eamàem sius Dosai-ii virtutem seeuncium vota iaetemui-

experti. — Dnimvevo puum pi-eeanäo eonlügimus, all

Naviam, aà Natrem Niserieoràe oonkugimus, à in
nés akkeetam, ut puaüeumpue neesssitats, »6 immoi-taiis

praesertim vitas acleptionem, premamur, iliioo nobis et

uitro, ne voeata puipusm, praesto sit semper, atpus cle

tdesauro iargiatur illius gratiae pua incls sb initie «te-

nà est plena eopia a Dee, àigua ut eius mater sxsi-
steret. tlao seilieet gratiae eopia, «suas in multis Vir-
ginis iauâidus est praeoiarissima, longe ipss eunotis
bominum et angelorum orâinibus anteeellit, Dbristo

una omnium prexima : àMM» ràn ss/ i»

samá, Aîtaà àK«/ à/àm ck Araà «ck

«Kà/em miâeâm.- ss</ Mâà ààm, Woe/

«ri àîàâ ckr muà, à
rsss/ màmAM,' «/ /me e«/ à Dà's/o e/ à //eaà IVr-

Ame*). Di nos, igitur, puu m gratia plenam angelieo

praeeonio salutamus, eamllempus iteratam lauäem in
eoronas rite eonnsetimus, «tiei vix potest puai n gratum
optatumpue leeerimus: totiss enim a nobis memoria
puasi exoitatur tum ciignitatis eius sxeeisao, tum initae
a Deo per ipsam bumani generis reäemptionis; unàe
etiam eommemorata peuclet âivina et perpétua neeessi-

tuào, pua ipsa eum Dbristi gauciiis et beloribus, opppo-
driis et triumpbis tenetur in regeuäis beminibus in-
vanàispus aà asterna. stsuoll si Dliristo deniguissime
plaouit tantam nostri praesekerre similituàem, sepus
bominis tiiium atpue aäeo tratrem nostrum clieere et

praebere, puo testatior sua in nos miserieorà pâtes-
eeret, OeöuÄ Fer umà /r«/âts ààr», „4 m/ssri-
eers Narias non aliter, ex eo puoä Lbristi
Domini eiusâempue Ira tri.s nostri slseta est mater, boe

supra matres omnss singulars inâitum est, ut miseri-
oorâiam nobis procleret eikunâeret suam. Ici praeterea
si àebemus Dkristo puoà nobiseum ius sibi proprium
puoàmmoâo eommuniearit, Deum voeanài st kabenài

patrem, eitlem similiter àsbemus eommunieatum aman-
tissims ius, Nariam vooanâi et babsncli matrem. (Zuan-
cto autem natura ipsa nomen matris teeit âuleissimum,
in eapue exemplar puasi statuit amoris tsneri et provi-
âentis, lingua puiâem bauà satis elopui potest, at probe
ssntiunt piorum snimi, puanta in Naria insicleat dene-
volentis aetuosaspue oaritatis llamma, in ea nimirum,
puas nobis, non bumanitus, sell a (lkristo est mater.

*) 8t. Id. ox. VllI
»») Seà^. II, 17.

^tpue mnito illa magis nostra omnia babet eognita et

perspeeta, «piibus aà vitam incligsamus praesicliis, puas
impenàeant publies privatim perieula, puibus in au-
gustiis in malis versemur, puam in primis sit aeris

eum aeerrimis iiostibus àe saluts animas climieatio: in
bis autem aliisve asperitatibus vitae, multo ipsa potest
largius, et vebeinentius exoptat, solatium, robur. au-
xilia omne genus earrissimis liliis atterre. Itapus acl

Nariam nan timiàe non remisse abeamus, per illa
obseerantes materna vineula, puibus eum Issu itempus
nobiseum eoniunetissima est; prassentem sius opem

puo preeationis moào signilloavit ipsa et peraeeeptum
babet, rsligiosissime invoeemus: tum erit merito in

tutela optimas matris seeuris laetispue animis eonpuies-
esnâum.

(Schluß folgt.)

Die liturgische Vesper.
Beleuchtung der W 4l—4ö der bischöflichen Agende über

Kirchenmusik.

(Fortsetzung.)

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

Zuerst haben die Teilnehmer der Vesper iu der Sülle
ein Vaterunser und Ave Maria zu beten, wie dies auch bei

jeder andern Gebetsstunde stattzufinden hat. Die Gebetsstun-
den find 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 Datei- riostsr und ilrve Naria
(bei Aussetzung des Allerheiligsten geschieht dies am Altare).
Beim Ausgange des Celebranten aus der Sakristei hat der

Organist ein feierliches Präludium zu spielen, welches aber

beim Abbeten des Datei- noster und às Nai-ia verstummen

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

Gebetsstimmung zu versetzen.

Mit lauter Stimme stimmt nun der Priester an: Deris,
in aàjiitoi-ium msiim iotsmle! „Herr, merke auf meine

Hülfe!" Der Chor antwortet: Domine, aâ alljuvaiiàm
me lestina! Dloria Datri ete. „Herr, eile mir zu helfen!
Ehre sei dem Vater u. s. w." und fügt am Schlüsse ein it.lle-
luja bei, an dessen Stelle von Septuagesima bis Ostern ge-

sungen wird: Daus Mi Domiue, i-sx aetei-uas glorias!
„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 vrcieinigen Gott und ein Opfer
des Lobes (letzteres im ^iisluju und Duns libi sie.)

Die priesterliche Intonation geschieht stets choraliter, der

Chor kann auch mehrstimmig respondieren,

2. Die fünf Psalmen und Antiphonen.

Wenn nöthig, wird der Organist nun eine kurze Modu-

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

sûr 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 „Choralschnle" sagt

hierüber Kicnle: „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 ns—e nehmen." Selbstverständlich muß

die Tonhöhe der Antiphon sich nach der Psalmhöhe richten oder

umgekehrt.

Zu jedem Psalme ist ein Antiphon (Wiederhat!) zu singen,

welche demselben sowohl vorausgeschickt als nachgesetzt wird.

Die Antiphonen behandeln den Festgedankeu; „durch sie

wird der gleichmäßige Gedankengang 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 Asteriskus und dann vom Chore beendet. *) „D i e

Antiphonen vor den P s alinen 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; anvnpisx-
Tagen ist sie ganz zu singen. Nach dem Psalm
wird die betreffende Antiphon wiederholt
und zwar e n t w e d e r g e s u n g e n oder rezitiert
bez. s u p pli ert" (§ 42). In der Zeit von Septuagesima

bis Ostern sällt 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-

tition 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

P 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 augeschlagen worden, so geziemt es sich, die-

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

pfinduugen, welche die Kirche bei dieser Tagesfeier vor Gott dem

Herrn aussprecheu will, zum herrlichen Ausdruck, ihre Freude,

Bitte und Hoffnung, ihren Dank, ihr Lob und ihren st reis.

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 heile». 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 jenes heilbringende Leiden, ruhet

im Grabe, ersteht von den Todten, fährt 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 für den Psalmengesang:
1. Das Psallieren geschehe ohne Uebereilung oder Ver-

schleppung, in angemessener, würdevoller Bewegung.
2. Das Asteriskus (ff-) 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 aufgestellte Grund-
satz: „Singe die Worte mit den Noten so, wie du sie ohne

Noten sprichst."
4. Die Stimme sei nicht zu stark.

5. Die beiden Kadenzen (Mittel- und Schlußkadenz) singe

mau 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-

sungeu 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 Stückwcises erscheine.

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

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

gibt auch lateinisch-dentsche Vesperbllcher, z.B. das -OMàm àinnm-
von Moufang.
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9. „Man lasse beim Gesang des Psalmen und cer Cantika

die erste oder zweite Silbe mit einem gewissen Nachdruck singen

und ein wenig anhalten. Die erste, wenn sie betont

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

getrennt ist (Lkiivckixit) ; die zweite, wenn sie betont ist

(Lmitlst). Die Lehrer der Psalmodie rathen chies dringend

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

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

schieht dies am besten durch zwei Wechselchöre. Auch das

Psallicren im Falsobordone-Stil ist zulässig; doch möchte ich

rathen, erst das Magnificat in solcher Weise vorzutrage», um

dessen Feierlichkeit noch prägnanter in den Vordergrund treten

zu lassen (vgl. Agende § 43 *).

S. 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 (euMutum, Hauptstückchen) ans der hl. Schrift,
welche in Beziehung steht zur treffenden Zeit des Kirchenjahres
oder zur Tagesfeier. In welchem Znsammenhange 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-

wortet zum Ausdrucke des Dankes für das verlesene göttliche

Wort und der Bereitwilligkeit, ihm zu folgen, mit -vso
Ki'nàs! » „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 protestantischen 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 »pssltsàm vssxsi-tinam- von Haberl (zwei Aus-
gaben! mit Choralnoten oder mit modernen Noten, 80 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 treffluben Aufschluß die „Anleitung zur kirch-

lichen Psalmodie" von Mohr (50 Pf., bei Pustet.) Ein sehr beachtens-

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

in der Zeitschrift -Pastor bonus» 1832, Heft 1.

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-

thunr abgebe.

Wenn wir heute von der bisher eingenommenen Haltung

gegen die protestantische Kirche abgehen, indem wir uns mit

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 Neformerthnm 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 Neformerthnm noch eine feindseligere Hal-

tung. Das ist auch sehr erklärbar; denn das Neformerthnm

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

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 Reliziösität im Volke und zwar im p r o t e-

st a n t i schcn Volke vorab bedauert. Der Grund dieser reli-

giöjen Verarmung liegt in der K r a n k h e i t der pro te-
st a n t i s ch e u Kirche und zwar in einer Krankheit nach

Innen und nach Außen. Innerlich ist die prole-

stanttsche Kirche krank durch den in sie cingedruugeuen Krank-

Heits-Baccillus des U n g l a u b e u s, des H a l b g l a u b e n s,
des unbeschränkten Kritizismus, der falschen
L e h r f r e i h e i t, der Zu ch t- und A u t o r i t â t s l o s i g

keit. Aeußerlich krankt sie schwer an dem Mangel einer g e-

nügendeu Verfassung, einer selbstständigen
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Organisation, an dem Mangel dcr 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-
stân dig keit eines freien Handelns, die Euer-
gie desWollens und dieAutorität des Könnens.

Die protestantische Kirche gleicht einem Kinde, dessen Geist

uuverhältnißmäßig 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 Un selbstständig

keit auch an Einseitigkeit. Die Kirche soll das ganze

öffentliche, häusliche und private Leben mit dem evangelische»

Geiste durchdringen und dasselbe vor dem sittlichen Versall be-

wahren. Allein der Liberalismus predigt der Kirche, die Reli-
gion sei P r i v a t s a ch e, sie gehöre in's geheime Kämmer-
lein. Die Kirche leidet au UnPopularität; ihr Christenthum ist

zu wenig praktisch; sie ist keine V o l k s k i r ch e ; 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 Verfassung 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 Mächte,
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
ttissi anzuerkennen und in prsxi 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 ohne Ein-

h e it derselben. „Wie jede Familie, wie dcr Staat eines

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

füh r u n g i h r e r Z w ecke, zur A u f r e ch t h a l t u n g

ihrer Satzungen, Bestrafung ihrer Uebcrtre,
t u n g en und E n t s ch c i d u n g b e st e h e n d e r Z w c i s e l

zur Vertretung nach Außen." (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 Culturkampf die katholische Kirche vom
Papst trennen wollen; wird man die r e f o r m i r te
Kirche unter einen Papst stellen wollen? Nachdem diese

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

Staat jetzt zwingen, der Kirche die Freiheit zurückzustellen, um
einen n e u c n P apst zu machen oder dem alten Papst
sich wieder zu ergeben?)

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

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

lang 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 dcr Autorität
der weltlichen Obrigkeit."

(Fortsetzung folgt.)

Der zweite internationale Eongrest der Altkatholiken
in Luzcrn.

Am Congreß 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; mau
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 fixirte Dogma über die Unfehlbarkeit und den Uni-
Versalepiskopat des Papstes. Man nannte die vatikanische Kirche
die neukatholische, die antivatikauische die altkatho-
lische Kirche, wie sie bis Zuli 1870 bestanden habe. Später
wurde dcr Name altkatholisch 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-

zisische Merkmal, das die neue Kirche von den übrigen akathv-



tischen Kirchen unterscheidet. Allein diese Benennung, die sich

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

katholische Kirche, welcher damit daö Merkmal der Christlichkeit

abgesprochen wird. Damit ist gesagt, daß es einen doppelten

Katholizismus gibt, einen christlichen und einen nn
ch r i st l i ch cn oder a n t i ch r i st l i ch c n. Merkwürdig
ist es, daß die Synode sich wieder den Namen „a l t k a t h o-

l i s ch" beilegt und die Aufgabe des AltkatholiziSmns nicht nur
negativ in die Opposition gegen das neue Dogma des Vatikans,
sondern positiv in die Rückkehr zu dem wahren Katholizismus
der alten einen und n n g e t h c ilt cn 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 n n-

getheilte eine war.
Allein wie lang ist die Kirche die ei nc und n n g c-

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

Sekten haben die Einigkeit der Kirche schon sehr frühe getrübt.
Der Arianiömns 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 nennten 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-

öfsnnng 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 Altkatholizismus ans ein Gebiet,

das keinen positiven Boden bietet und allen möglichen Rich-

tnngcn offene Thüre läßt; er geht viel weiter als der anfäng-

liche Protestantismus gegangen ist. Der Protestantismus an-

erkannte das apostolische, nicäisch-konstantinvpolitanische 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 protestait-

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, ans der sich das

protestantische Rcformerthum bereits befindet.

Als einziges Merkmal, woran sich die allkatholischen

Sekten erkennen nnd als einziges Bindungsmittel derselben er-

scheint die gemeinsame Opposition der romfreien Kirchen
gegen das Papstthum,

Ki rchen-Chronik.

Schweizerischer Pinsberein. Antwort des hl. Waters aus

das von der Ninsvereinsoersaminlung in Einstrdeln an Ihn ge-

richtete Telegramm Seine Heiligkeit, Leo XIII,, genehmigte

mit dankbarer nnd freudiger Rührung den Ausdruck kindlicher

Ergebenheit nnd die Wünsche von Seite des in Einsiedeln ver-

sammelten Piusvereins. Mit von väterlicher Liede erfülltem

Herzen segnet er den Verein, dessen Mitglieder nnd dessen

Unternehmungen, von denen er die reichlichsten Früchte hofft.
Kardinal Rampolla,

Solothurik. Donnerstag, den 15. September, hielt die

s ol o t hurn i sch e Ka n tona l-P a sto r alc on f e r c n z ihre

ordentliche Jahresversammlung in Egcrkingen. Dieselbe war

von 45 Mitgliedern besucht. Die Conferenzverhandlungen

wurden mit einer encharistischen Andacht eingeleitet. Neben den

alljährlich wiederkehrenden Geschäften, wie Comitebericht, Rech-

nung. Wahlen, Bericht über das Stndentenpatronat u. s. w,

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

fond der Geistlichen", von Hochw. Hrn. Dompropst
Eggcnschwiler und St, Jo se fSa n stalt, Antrag betreff

Gründung eines freiwilligen Unstützungsvcreins für dieselbe,

von Hochw. Hrn. P f r. Widm er, Präsident genannter

Anstalt.
Der tit. Regiernngsrath 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 Dowprobst Eggenschwiler in Solo-

thurn und Kammerer Propst in Hägendorf vertreten. Der

Referent, Hochw. Hr. Dompropst Eggenschwiler, entwickelte die

Grundsätze, welche bei der Vertheilung 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 Willtür 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 lit, 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 Unterstütznngsvereins für die Anstalt wird angenom-

men nnd der letztern ein Unterstütznngsbeitrag von Fr. 50 aus

der Conferenzkasse zugesprochen.

Das neue Comite wurde bestellt aus den Mitglie-
dern 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,

Psr. nnd Jurat i» Herbetswil; G, Wyß, Pfr. in Matzendorf.



Luzer». Die hl. Uriesterekercitiei», (Schluß.) Freitag

Morgens acht Uhr begann die Versa m m lung 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 Adv-

rationsstunde folgten die e u ch a r i st i s ch e n Vor lr âge.
Hochw. Hr. Pfarrer O. G i sler in Luukhofen behandelte in

gründlicher und lichtvoller Darstellung das h l. Meßopfer
in seinem Wesen, in seiner Eingliederung in die gesauimte

Heilsökonomic, in seiner Bedeutung für den Priester und das

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

bctung", in der -Lueirsristiu» im Drucke erscheinen. Hochw.

Hr. I o s. Kün zle, Pfarrer in Amden, Generaldirektor des

Vereins des beleuchtete in ausgezeichneter Weise die

Berechtigung und Bedeutung der euchariftischen Be-

wegnng und des Vereins der 4c. Durch ergreifende g e-

schichtliche Bilder uns Thatsachen hat er nachgewiesen,

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

ristie unsere hl. Pflicht ist. Hochw. Hr. Stadtpfarrer A. W yß
in Baden hatte dem berühmten euchariftischen Conzreß in Ant

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

nun die Versammlungen mit sehr interessanten Reminiscenzen

von diesem Congreß. Bischöfliche Hirteuschreiben, 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 Diöcesaudircktor

des Vereins der „Priester der Anbetung" erstattete noch kurzen

Bericht über den Bestand dieses Vereins in der Diöcese Basel-

Lugano. Derselbe weist im verflosseneu Jahre eine sehr er-

frculiche 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 eucharistische Versammlung ist

vorüber; dieselben haben in allen Teilnehmern 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 euchariftischen Heiland

in der freundlichen Seminarkapelle gemacht worden sind!

— Zum ersten Male ist mit Schluß des verflossenen

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

(Kt. Lnzcrn)" 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 Justitutsgebäulichkeiten 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,

n aber auch eine ihrem zukünftigem Berufe angemessene

enschaftliche und praktische Erziehung angedeihcu zu lassen,

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

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

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

flossenen Schuljahre zählte das Institut 5 1 Zöglinge,
nämlich 12 in der Sekunvarschule, 26 im Haushaltungskurs
und 13 im Lehrerinnenseminar. 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

Lungeuschlage der Hochw. Herr Fidel Brem, Pfarr-
r.signat und Cnrat der Kaplauci Mcllinge», im Alter von 49

Jahren. Der Hingeschiedene war früher MissionSpriester in
Amerika. In die Heimat zurückgekehrt, wirkte er als Hülfs-
Priester von Böttikon in der Seclsorge 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

Kauzelreduer 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. l. U.

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

tiugham, geboren, wurde von Papst Pius IX. zur Cardinals-
würde erhoben, war ErzPriester des Kapitels von St. Peter,
Bischof von Frascati und Protektor dech englischen und des

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

Jahren umnachtet. Howard ist der fünfuudachzigste Cardinal,
der während den fünfzehn Jahren des Pontifikats 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 ans 70 Mitgliedern besteht,

wenn es vollzählig ist.

Kalenderliteratur.

St. Urseu-Kuleuder. 40. Jahrgang. 1893. Druck und

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

Der Inhalt ist auch dieses Jahr vorzugsweise der s o l o-

thurnischcn Geschichte entnommen. Sehr belehrende

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



vier Patrioten auf ter Schutzenmatle; die Kapelle zu Drei-
beinskreuz; die Belagerung von Solothurn im Jahre 1318;
die Topographie der Stadt Solothurn; Tornacherlied von

1499. Daneben bietet der Kalender allgemein Geschichtliches:

Eine orientirendc Weltchronik vom Jahre 1891/92; Siechen-

Häuser in der Schweiz; zur vierhundertjährigen Feier der Env
deckung von Amerika durch Christoph Columbus; Schweizer!-

scher Todtcnkalender vom Jahre 1899, nebst kleinern anspre-

chenden und unterhaltenden Artikeln und Anekdoten. Der
Kalender umfaßt 89 S. und kostet 49 Cts.

Das Gabenverzcichniß der Inländischen Mission folgt in

nächster Nummer.

Das

t

Für Hochw. Pfarr-Resignat und Curat der Caplanei Melliltgcn

Iiöel HZrem,
findet der Siebente den 4. Oktober und der Dreißigste den 11. Okt.
Morgens 9 Uhr, in der Pfarrkirche Mkllillgcil statt. 83
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Uergolder Atelier
von

Fr. Neurenter, Luzern,
empfiehlt sich der Hochw. Geistlichkeit für alle
in sein Fach einschlagenden Arbeiten: Fairi-
kation von Blumenvaseu, Pyramiden. Kerzen-
stocken sowie kunst- und stilgerechte Reno-
vationen.

Solide und billige Ausführung. 82

tUe Auàeià clk8 l.>vkum8, clö8 K>mna8ium8 unä llei- Kka>8vliule

in r ^ ix
vas 8vuäsntön-?susiouot ^n Vu^sru eröffnet seinen usvbstsn labrsseurs

mit LsAinn ües lcünktiAkn gtuàisujàss
!«»i S. 4d«4<»K»«r I8S2.

Ls beânàet sieb in àsm sbemsli^sn Lötet „Lsllsvus" iu liusssrst gssunäer
uuü sussioktsrsioker VnKS, oderbalb àsr Lêirebs.

Unsere trübere I.viiranstîìlt umfasst neben einem eompteten
einen nvveijsbri^en mit eickKSnössisober Usturitàts-Lîomxstens, sowie
eins »«vIiskIsssiA« mit bsnüslswissensebaftliobsr unü tsobnisobsr
^.btkeiiunA (ais Vorsàis âsr xoi^teebniseksn Lerufssrten).

ver Lensionsxrsis pro Ltuàisnsà beträgt SSO für LivbtsobwsLsr
«00 ü'r., in boibjädrlioben Rote vorzurrabiell. I,i<I>r, »«K^UIIS, «vâteuiliiA,
HVà»«!»« «»Nt Irleiixrrv liUsiSer - k«p»r»t»rvi» «iock
8obui- oâer LolIeKienKelàsr sxistirsn an unserer Anstatt niokt.

àmsiàuuAen ^um Eintritts, sowie Lesuvks um IIsbsrssrànA àes I-r«-
,,»l> «ier II>tii>s<»r«l»ui>L wolle man Kkâ. oàrsssiren an üis

ü>2F'St?t2c)lll
81' ües Stuüsnien-l'eoslonates in barern.

Katholisches Knabenpenstonak
bei St. Michael in Zug.

Unter der

Gymnasium,
Protektion Sr. Gnaden des Hochwürdigsten Bischofs von Basel-Lugano.

Realschule, Lehrerseminar, deutscher und italienisch-französischer
Vorkurs, landwirthschastlicher Kurs.

Pension und Tisch Fr. 599, II. Tisch Fr. 499. — Beginn des neuen Schuljahres den

3. Oktober. — Prospekte gratis und franco.

70» — (L. 9158 2.) Die Direktion.

Taufregifter, Cheregister, Sterberegifter
mit oder ohne Einband sind stets vorräthig in der

Buch und Kunstdruckerei Union in Solothurn.

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" iu Solothurn.


	

