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H 83. Samstag den 1.1. Angnst 189«.
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Briefe und Gelder franko

I.L0XI8 ?4I>^ XIII.

(Lontinnutur.)

Ilis tîicclesia praeceptis institut», sui memor ollieii,
nil,il e^it stmiio et contentions Miqore, quam ut itttej;ri-
tatem lidei omni <ix parte tusretur. Ilinc perduellium
tiabere loco et procul amandare a se, qui tie quolidet
«loctrinae suas capita nan seeum unu sentirent, ^riani,
Itlontanistae, ?Iovatiani, vuartadeeumani, vut^ediani
«leite «ioetrinltin catlioli«:am non penitus omnem, sed
partem aliquam deseruerant: daereticos tamen decta-
ratos, eiectosque ex IZcctesiae sinu quis ignorât fuisse?
Limilique pnlicio «liunnnti, quotquot pravorum do^ma-
tnni auctores variis temporidus posteil eonseeuti snnt.
-I^ilnl perieutosius Iiis kaereticis esse potest, qui cum
inte^le per umnia decurrant, uno tamen verdo, ac si
veneni gntt-l. meram illnm ne simplieem lidem vomi-
nicae et exinde apostolicae traditionis inlieinnt. - Idem
semper vcclesiae mos, idque snnetorum vatrum eon-sent,ente chdicia: qui scilicet communionis «:atdolieae
oxpertem et ai) àlesia extorren. datiere eonsueverunt
«I»icumque n doctrina, nutlientieo nia^isterio proposita
vel minimum àessisset.vpipdanius.àxustinus, 'l'I.eo^
«loretns Iinereseon sni quisque temporis maMnin'recen-
suere nnmernm. à ^UMStinus anin.a.ivertit posse
Mne.--. ...valescere, quoru.n vel uni si quis assentiatur,

>Pt«e nt> nnitnte entt.otien se^un^itur: «à omnis
«pu >stn (nnmerntns videlicet I.nereses) „m, credit con-
sequenter dedet se ekristiannm entt.olicum p.m putarevel dleere. t'osslìnt enim et Ilsereses nline, quae in
tioc opere nostro eommemoratae non snnt,' vel^esse
ve> lieri. quarum aliquam quisquis tenuerit, ct.ristianus
cntliolieus non erit.«^)

Istnm tntnndne unitati, de qua dicimus, institntn.n
ll'Vi.i.tus rntionem ur^et dsatus Paulus in epistoln ad
"ch'.es.os; >.I,i primum manet, nnimorum concordinm
ma^n. stnd.o conversandam: solliciti servsre unitatem
sp.r,us v.nculo pacis:->) cumque concordes ani.ni

esse omni ex pnrte non pà„t, ,.isi mentes

') ^„otor Vrues.à «te 0rt>....toxn eontru Ztriunou. ')
Iluereàg, 88. ') IV. 3 es. ue«,.,.

^°'"ru ZV,.um...

de tide eonsentinnt, nnnm npnd omnes vntt esse tideni :

IInns vaminns, nn» tilles: nc tnm perfects quidam unsm,
nt errandi diserimen omne protiitieat: «M zam non
simns parvuli duc tun n tes, et cireumt'sramur omni vento
doctrinne in nequitia Iiominum, in nstntin nd eireum-
ventionem erroris.» ldczue non sd tempus servnri docet

oportere, sed «donee oeeurnmus omnes in unitatem
lideì... >" mensurnm aetntis ptenitudinis Ctiristi.- 8ed

epismodi nnitntis udinam desus Cdristus posuit princi-
pium inctionnltne, praesidium enstodiendae? In eo vide-
licet, quod, «Ipse dédit «zuosdnm «juidem ^postotos...
alios nutem pnstores, et doctores, nd consummntionen,
ssnctorum in opus ministerii, in nediticntionem cor-

poris litiristi.» (tunre vel inde atz ultima vetustnte

tianc ipsam re^utam doctores vatres^ue et seliui con-
sueverunt et uno ore defenders, vrigenes: -(junties
nuteM stineretici) eanonieas proterunt seripturas, in

>p,it-ns omnis eìnistianus consentit et credit, videntur
dicere: ecce in domilius verbnm est veritatis. Led nos

itlis credere non dedemus, nec exire n prima et ec-
etesiastica traditions, nec aliter credere, nisi «jnemad-
inoâum per successionem vectesiae vei tradidernnt
nodis..Irenaeus : » Initia vera est ^postolorum
doetrinn.... secundum sueeessiones episeoporum.... (juae

pei'vcnit usque ad nos custoditione sine tictione scrip-
turarum traetatio plenissima.» ^ertultianus vera:
«Constat proinde, omnem doetrinam, qnae eum iltis
Ceolesiis apostoticis matricitius et ori^inalilnis lidei

conspirât, veritati deputandam, sine dudio tenentem

quod vcelesiae ad ^postotis, ^postoti a Cdristo, vliri-
stus a veo accepit.... Communicamus cum vcelesiis
apostolieis, quod nutli doetrinn diversa: doc est testi-
nwnium veritatis.» ") zt.tque vilarius: -8i»nilicat (Cdri-
stus e navi docens) eas, qui extra vcelesiam positi snnt
nullam divini sermonis capers posse inteltiAentiam.
Mvis enim vcctesiae t^pum praelert, intra quam ver-
dum vitae positnm et praedicatum di qui extra sunt
et arenas modo steriles atque inutiles adjacent, intel-
tigere non possunt.-^ Uutinus Vregorium M-zian/.enum
laiàt et vasilium, quod «sotis divinae seripturas votu-

') Vstus lntsrpràtio (!<»unionsunion»» in Itlusà., 4g.
>) pons.ru Ilusreseu. til,. IV, ou>>. 33, n. 8. Ile prusseript. eux.
XXI. ') (loiuinent. in îtluttli. XIII, n. I.



tinuißus opövsm clsbsut, esrumquö iulelUZeutism neu
ex propvis prsesumptieue, seâ ex msjoi'um soriptis et
suetouitste sequedsutur, ques et ipsos ex sposlolis sue-
eessioue iutelliZeucli i-eZulsm suseepisse oonslabst.» st

tZusmàem, ici quoll ex iis, quse lliots sunk. sppsret,
iustituit llesus Oiii'islus in Oeolesis vivum, sutlienlieum,
illemque peuenue magisterium, quoll suspte poteslste
suxit, spiritu veuitstis iustruxit, ruirseuiis eoullrmsvit:
ejusque prseeepts lloetiiuse seque seeipi se sus voluil
Zosvissimeque impersvit. — (Zuoties iZitur Kusus vevbo

rusgisterii ollieituu, trsllitse lliviuitus lloetriuse eomplexu
koe eoutiueui vel iliull, ici quisque llsbet esrto eeeciees,

verum esse: si t'slsum esse ulio mollo posset, iiluci eon-

sequstur, quoll sperte repuAnst, errons in koinine ipsum
esse suetorem Oeuiu: Ooinine, si error est, n te cieeepti

sumus. st Ils omni smots llubitsulli esusss, ullsmue ex
iis veritstlbus potest euiqusm Iss esse respuere, quin
se àet lloe ipso prseeipiìem in spertsm llseresim? quin,
sesuuetus sb Ooelesis, lloetriusm àristisnsin uns èom-

plexione repulliet universsm? Os quippe est usturs
llllei, ut nibit tsm repu^net qusm ists erellsre, ills
reiieere. Oillem enim iOoelesis prolitetur esse «virtutem
supernsturslem, qns, Oei sllsuvsnte et sspirsnte ^rstis,
sb eo revelsts vers esse erellimus, non propler iulrin-
seesm rerum veritstem nstursii rslionis iumine per-
speetsm, sell propter suetoritstem ipsius Oei reveîsntis,
qui nee t'slli nee tsiiere polest.-st 8i cpiici igilur trs
ciituni s Oeo iicpiest suisse, nee tsmen rieciitur, uitiii
omnino tiàe àivius ereciitur. Huoll enim .iseobus -4po-

stolus lle lleiioto sulliest in Zenere morum, illem cie opi-
nionis errors in Zenere lillei sulliesullum : Ouieumqus...
ollenllsl... in uno, t'setus est omnium reusist imo «te opi-
nionis errore, muito msZis. Omnis enim vioists iex
minus proprie 6s eo ciieitur qui unum peeesvit, propteres
quoll mssestslem Oei leZum Istoris sprevisse, non nisi

interpretsmi s voluntste, villeri potest. Oonlrs is, qui
veritstibus llivinitus seeeptis vel uno in espite âissentist,
verissime lillem exuit kuullilus, quippe qui Oeum, qus-
tenus summs veritss est et -proprium molivum liâei-,
reeusst vereri: «in muitis meeum, in psueis non meeum:
sell in bis psueis, in quibus non meeum, non eis pro-
sunk muits, in quibus meeum.-st ^e ssne merito: qui
enim sumunt cie lloelrins ebristisns, quoc! mslunt, ii
sullieio suo nituntur, non iiâe: iillemque minime «in esp-
tivitstem reciiZentes omnym inteiieetum in obsequium
Obristi,» sibimetipsis vérins obtempersnt, qusm Oeo:

«s)uì in Ovsngelio quoà vuitis, ereciitis; quoci vultis,
non ereciitis, vobis potius qusm kvsnZeiio ereciitis.» °)

(tiontinusbitur.)

') tlist. Keel. lit,. II, vîìp .9. ") Riá^rà. à« 8. Viet.ors, 11g 'Irin,
là I, en.p. 2. done. Vnt>. sess. III, esx. 9. II, 19. °) 8. à-
KNStilwS, in ?snt 1,1V. n. 19. II. dnrimli. X, 5.

Die Dio;esan-Synode zn Lnzern.
Vom 14. bis 16. April.

(Fortsetzung.)

3. Wenn Stürme dem Schiffer sich zeigen und Ge-

fahren bereiten, so sammelt der Kapitän seine Mannschaft,

gibt Weisungen, läßt alle Schiffsteile und Räume prüfen
und befestigen, damit er ja das Glück habe, mit Allen sicher

zum Porte zu gelangen. So zeigten sich auch im Laufe
des 15. Jahrhunderts viele und ernste Gefahren und ließen
einen noch nie erlebten Sturm erwarten. Er verbreitete sich

über den Bereich der ganzen katholischen Kirche. Der Ge-

schichtschreibnng ist es zugewiesen, ihn in allen seinen Ur-
fachen und Wirkungen darzustellen. Hier kann es sich nur
darum handeln, in kurzen Fingerzeigen anzudeuten, wie er
die Kirche des Bistums Bafel bedrohte.

Wohl recht verderblich, bei der Bevölkerung wie beim

Klerus, wirkten nach dem Basler Konzil 1431 die Kämpfe

gegen Papst Eugenins IV. und die ungerechte Erwählnng
des Gegenpapstes Felix V., womit sogar Bischof Friedrich

zu Rhein einverstanden war. Und wenn noch manche Be-

ziehung zum würdigen Oberhaupte bewahrt blieb, so wurde
sie leider 45 Jahre später durch die ärgerliche Konzilsposse

noch vielfach vermindert. Ein degradierter Erzbischof An-
dreas von Krain wußte, unter vorgeblichem kaiserlichem und

selbst päpstlichem Auftrag, eine Fortsetzung des Basler
Konzils einzuleiten und mißbrauchte die irre geleitete Stim-
mung der Bürger sehr zu Ungunsteu des päpstlichen An
sehens durch Pamphlete und Schmähungen Die Basler

hätten eben wieder gerne eine solche Versammlung gesehen.

(Der Unglückliche endete am 13. Nov. 1484 im Kerker durch

Selbstmord.) Gefährliche Wirkungen hatte ferner für den

Basler Bischof die Absicht Kaiser Maximilians I., die Eid-
genossenschaft dem schwäbischen Kreise einzuverleiben und

wieder enger dem deutschen Reiche anzuschließen. Alle fünf
Schlachten endeten zu Ungunsten der Deutschen, damals

Schwaben genannt. Von daher datiert der geschichtliche

Name: Schwabenkrieg und kräftigte in unglaublicher Weise

das Bewußtsein der Stärke und Ueberlegenheit der verbün
deten Schweizer. Obgleich Bischof Kaspar zu Rhein, als

damaliger Oberhirte zwar strenge, Neutralität beobachtete, so

konnte er doch nicht hindern, daß Basel 1501 in den Bund der

Eidgenossenschaft eintrat, bald die Stadtverwaltung und alles,

was dazu gehörte, au sich zog und dem Bischof kaum mehr
als den Fürstentitel übrig ließ. Die traurige Folge dieser

Mißachtung 'der kirchlichen Autorität zeigte sich bald nach

20 Jahren beim Abfalle Basels von der alten Kirche! Zu
all diesen Ereignissen traten noch andere Uebelstände, welche

die bischöfliche Wirksamkeit allseitig lähmten, nämlich eine

allmälig angewachsene finanzielle Verschuldung und der Geist

der Frivolität, des Unglaubens, der Empörung gegen alle

Autorität, von Deutschland genährt und durch Pamphlete in

Bild und Wort allüberall verbreitet. (Jansen.)
In Anbetracht dieser Stürme und Gefahren sammelten

die damaligen Oberhirten, zunächst der kluge und fromme



Kaspar zu Rhein, seine Priester und hielt mit ihnen wieder-

hvlte Beratungen, „Die Krvne der bisherigen Bischöfe aber",
wie Ch rist o p h von Uten heiin (1502—1527) zu-
folge hoher, wissenschaftlicher Bildung und tiefinniger From-
migkeit" genannt wird, begann die bischöfliche Uebernahme

mit Abhaltung einer sehr umfassenden Synode, Die vor-
züglichen Ratgeber und Gehilfen waren der berühmte Pre-
diger Geiler von Keifersberg und der um die Pädagogik
hochverdiente Professor Wimpheling, mit welchen er längst
schon in vertrautester Freundschaft stand. Vorerst ließ er

durch letztern alle bestehenden Syuodal-Statuten sammeln
und setzte dann die Beratung 1503 ans den 24, Okt. in
der Bischofsstadt fest. Man darf annehmen, daß auch ans
die Verordnungen der Mainzer Synode, welche am 11. Nov.
1451 von Nikolaus v. Cnsa geleitet wurde, Rücksicht genommen
worden sei. Die Statuten sind in 33 Titel abgeteilt und
berühren die wichtigsten Fragen, wie Pflicht und Zeitbedürf-
nis sie erheischten. Wichtig war besonders die Verordnung,
daß die Pfarrer an allen Sonntagen den Gläubigen die be-
treffenden Perikvpen in der Muttersprache erklären, bei Be-
ginn der Fastenzeit dieselben über die Ablegnng einer guten
Beicht unterrichten, sowie auch ihre Pfarrangehörigen zur
Anbörnng der Predigt und Christenlehre an Sonn- und
Festtagen ermähnen sollen. Die fleißige Verkündigung des
Wortes Gottes wurde eingeschärft und dem Prediger an's
Herz gelegt, öfter zur Heiligung der Familie und zu einer
guten Kindererziehung zn mahnen und sich der Rechte der
Armen, Witwen und aller hilflosen Personen anzunehmen.

4, Ungeachtet der eifrigsten Bemühnngen von Seite des
Bischofes, selbst auch eine Zeit lang von Seite der Regierung
und Universität, konnte die Reformation gleichwohl allmälig
in Basel Einlaß erlangen. Gerade Männer, wie Capito
Pellikau, Oeeolampad, Stör n, f. w., die der Bischof
berufen hatte, um ihm im Kampfe gegen die Neuerung bei-
zustehen, verbündeten sich insgeheim mit Zwingli in Kürich
und beförderten sie auf alle Weise. Am Aschermittwoch ^1525,
wo Vvlkshanfen die Kirchen plünderten und die uncrseü-'
liehen Werke der alten Kunst und Pietät ans 12 Scheiter-
Haufen verbrannten, wurde leider der Abfall von der ka-
thvlischen Kirche zur vollendeten Thatsache. Diese Ereignisse
führten notwendig ivieder zur Berufung einer Diözesan-
Synode, welche dann unter Bischof Jak. Christophor Blarer
von Wartensee im Jahr 1581 zu Delsberg zu stände kam.
Sie ist in den Grundzügen skizziert in Nr. 14 dieses Blattes
und bildet die Einleitung zur Artikelserie, welche die Dar-
stellung unserer Lnzerner Synode zum Gegenstand hat. —

^ Ein Wort über Priesterexerzitien.
Nicht wahr, Herr Pfarrer. Sie habin doch auch schon

Gedanken geäußert oder doch sicher empfunden, wie folgende:
Gerade diejenigen, welche die Predigt am allernotwendigsten
hätten, die kommen mir nicht; gerade diejenigen jungen
Christen, welche in dem Religionsunterricht noch am meisten
zn lernen hätten, sind am häufigsten abwesend; gerade die-

jenigen noch nicht ganz abgestandenen Katholiken, welche den

öftern Sakramenteneinpfaug am nötigsten hätten, erscheinen

am spärlichsten an den Quellen der Gnade. Ja, so ist's

leider; aber wir verwundern uns nicht allzusehr darüber;
wir huldigen eben nicht der liberalen Anschauung von der

Vollkommenheit und Unverdvrbenheit des Menschengeschlechtes,

sondern als katholische Christen wissen und glauben wir,
daß die Menschheit im Zustande der gefallenen Natur ist

und sich die Folgen jenes ersten Falles fortwährend zu er-
kennen geben.

Doch was hat denn das mit den Priesterexerzitien zu

thun? Gestatte mir der Leser, an die geäußerten Gedanken

noch ein weiteres Glied anzufügen, das etwa folgendermaßen

lautet: Gerade diejenigen Priester, für welche die Exerzitien

am heilsamsten wären, erscheinen am seltensten oder gar nie

au denselben. — So ist der Zusammenhang zwischen Titel
und Einleitung gefunden! — Die ausgesprochene Behaup-

tnng bedarf keiner Begründung; auch ein kleiner Kreis von

Bekannten liefert zur Genüge den Jnduktionsbeweis.
Exerzitien sind bekanntlich die Seelenkuren der Priester,

wie die Missionen für das Volk. Aber soll denn der Arzt
selber auch Kuren machen? Ganz gewiß, so oft er's nötig

hat! Das ist also die große Frage: Hat der Seelenarzt,
der Priester, Exerzitien notwendig?

Wenn es Gottes Wille ist, daß sich die Christen heili-

gen («linse est enim voluntns Dei snnetilleutio vestra.»
1 'I'liess. 4, 3), so gilt das für den Priester in erhöhtem

Maße, weil er an der Heiligung anderer zn arbeiten hat
und dafür verantwortlich ist. Es müssen ihm deshalb auch

außergewöhnliche Heiligungsmittel zn Gebote stehen, um sich

den verhängnisvollen Wirkungen der Geringschätzung des

Alltäglichen (gnotiànn vileseuut!) zu entziehen, denen wir
Priester in so hohem Grade ausgesetzt sind.

Nur allzuleicht kann der Priester in den Sorgen um
die Heiligung der anderen in der eigenen Heiligung nach-

lässig werden, und dann leidet naturgemäß auch das Heili-
gungswerk der ihm anvertrauten Herde darunter; seine

prieflerlichen Gewalten bleiben ihm wohl, aber er wird lau
und saumselig in deren Gebrauch und das schlägt Wellen

in weitem Umkreise.

Die Exerzitien sind also geradezu notwendig zur Er-
Haltung des p r i e st e r l i ch e n Eifers, ohne welchen

für uns das erschütternde Wort des göttlichen Lehrmeisters
über die Lauheit noch mehr gilt als für die Laien. Unsere

hl. Kirche hat es nicht unterlassen, ihre Stimme zu erheben,

um den Priestern die Wichtigkeit der Exerzitien an's Herz

zu legen. Die Kardinalskongregation des hl. Konzils von
Trient hat in einem Rundschreiben vom 1. Februar 1710
folgendes über die Priesterexerzitien geäußert: «Dintui-nn
exporientin eompertum est, nck retinenckam conser-
vaiànigue sacerckotalis orckiiiis ckignitàm et saiieti-
iiianiam niagnopere eouckueere, ut eoelesiastiei viri spiri-
tualibus exereitiis aliguainlo vaeent, guibus quickguick

uni, «le munàu pulvere oonlraetum est, eommocke
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ästsi'gitui', seolssias tiens Spiritus ropnrntur, mentis
noies nä äiviimrum rerum oontempintioiiem extviiitur,
reote snnotegus vivenäi normnm vel instituitur vei
oonürmntnr.- Papst Pius IX. hat im ersten Jahre seiner

Regierung (1846) die Priesterexerzitien als eine zur Erhal-
tung der Würde und Heiligkeit des Priesterstandes in hvch-

stein Grade geeignete Einrichtung empfohlen. Nach dem

für das Vaticanum vorbereiteten Schema äs vitn et Iio-
»estate oierieorum sollen die Bischöfe omni stuäio dafür

sorgen, daß die Priester an den Exerzitien teilnehmen. Un-

sere Diözesanstatuten bestimmen, daß die Priester unter 60

Jahren wenn möglich jedes Jahr geistliche Exer-
zitien mitmachen. (399, a.)

Der zu den größten geistlichen Rednern zählende 0.

Ravignan, 8. 1., schätzte die Exerzitien, die er geben konnte,

höher als seine Kanzelreden, und als er infolge einer Krank-

heit genötigt war, einen Teil seiner Arbeit niederzulegen, da

verzichtete er auf die Konferenzen, behielt aber die Exer-
zitien bei.

Unglückliche Priester, die auf Abwege geraten, sind fast

ausnahmslos solche, welche keine Exerzitien machten. Gene-
r alinspektion und innere Reform hat jeder

nötig und das bieten eben die Exerzitien! Angenehm ist's

allerdings nicht und sagt unserer Natur nicht zu, so mit
rücksichtslosem Freimut in uns selbst hineinzublicken. Aber
das ist ebensowenig ein Entschuldignngsgrund für das Fern-
bleiben, als wir solches bei den Gottesdienstversänmern

gelten lassen, die eben auch nicht gerne in sich selber hinein-
schauen und darum kirchenscheu werden.

Es scheint übrigens in mehr als einem Punkte eine

Aehnlichkeit zwischen Priestern, welche die Exerzitien meiden

und den Uebertretern des 2. Kirchengebotes zu bestehen.

Wohl gibt es noch kein ausdrückliches Kirchengesetz, das

unter schwerer Sünde alle Jahre oder alle zwei Jahre Teil-
»ahme an geistlichen Uebungen vorschreibt. Aber die Unter-

lassung kann aus andern Gründen schwer werden, gerade

lvie Predigt- und Christenlehrversäumnis. Das Gebot der

christlichen Selbstliebe verpflichtet uns vor allem zur Sorge

für unsere Seele. Wir sind sud gravi gehalten, schweren

Schaden von ihr abzuhalten und die hiezu gebotenen Mittel
zu ergreifen. Und ans diesem Grunde ist mancher Priester
unter schwerer Sünde verpflichtet, Exerzitien mitzumachen,

so gut als mancher Christ zum Anhören von Predigt und

Katechese!

Doch sehen wir von diesem Falle ab; das ist sicher,

daß die Exerzitien für jede Priesterseele eine der größten

äußern Gnaden bilden. Sie sind eine Wohlthat, von
der auch den ihm Anvertrauten reichlicher Segen zuströmt.
Wie manch' herrlicher Erfolg in der Seelsorge führt seinen

Ursprung auf die Entschlüsse in der gnadenreichen Exerzitien-
zeit zurück! Mögen daher recht viele Priester unseres Bis-
tums auch diesen Herbst die ihnen gebotene Gelegenheit
wieder benützen und da neuen Mut und neue Kraft schöpfen,

wie sie kein Studieren und Agieren je zu bieten im

stände sind!

Der Emser-Koiujreß und die Emser-Puuktationen
von !78K.
(Fortsetzung.)

II.
Die drei rheinischen Churfürsten und Erzbischöfe führten

in ihren Diözesen in Liturgie, Disziplin, Bruderschaften,

Ordenswesen die Grundsätze der Aufklärung gründlich durch,
und was später Wessenbnrg im Bistum Konstanz hierin
leistete, war nur ein Abklatsch ihres Thuns. Sie wollten
aber auch in der äußern Kirchenregierung nicht zurückbleiben
und sich die Lehren des Febronius zu nutzen machen.

Schon 1769 wandten sie sich auf einem Kongreß zu Koblenz
in 31 Desiderien, welche, wie oben bemerkt, Honthein selbst

auf Grund seines Buches verfaßt hatte und welche vor-
nehmlich gegen den apostolischen Stuhl gerichtet waren, an

Kaiser Joseph ll. Der Widerspruch gegen das Oberhaupt
der Kirche trat aber noch stärker hervor auf dem Emser-

kongreß.
1. Die Veranlassung dazu bot die auf Wunsch

des Churfürsten Karl Theodor von Pfalz und Baiern, 1785

in München neu errichtete päpstliche Nuntiatur. Der Chnr-
fürst verlangte eine solche wegen der eigentümlichen kirch-

lichen Verhältnisse seiner Staaten. Diese hatten nämlich
keine eigenen Bischöfe, sondern standen unter der Jurisdiktion
auswärtiger Bischöfe, die zugleich Reichssürsten waren, was

zu Jnkonvenienzen führte. Karl Theodor verlangte nun zu-
nächst von ihnen Kommissarien oder Generalvikare für seine

Gebiete, was ihm nicht gewährt wurde. Darauf errichtete
der Papst die Nuntiatur in München und bestimmte Zogliv,
Erzbischof von Athan i. p., als Nuntius. Zu gleicher Zeit
kam ein neuer Nuntius, Bartholomews Paeca, Erzbischof
von Damiette i. p., nach Köln.

„Nun fragten die drei rheinischen Erzbischöfe, der Erz-
bischvf von Salzburg und der Bischof von Freising, in
dessen Sprengel München lag, in Rom an, ob der neue

Nuntius nur als päpstlicher Gesandter oder mit Fakultäten
versehen, erscheinen werde. Als das letztere bejaht wurde,

^

führten sie Klage beim apostolischen Stuhl über Beeinträchti-
gung ihrer Gerechtsame und legten gegen die Absendnng
eines Nuntius mit besondern Vollmachten Verwahrung ein.

Der Papst wies ihnen die Grundlosigkeit ihres Auftretens
nach und auch Churfürst Karl Theodor gab ihnen die feier-
liche Versicherung, daß die deutsche Kirchenverfassung da-

durch keine Aenderung erleiden werde. Damit nicht zu-
frieden, wandten sich die drei rheinischen Churfürsten an »

Kaiser Joseph ll., der sie seines vollen Schutzes versicherte
und erklärte, er werde keine Schmälerung der Reichsbischöfe
in ihrer Jurisdiktion gestatten und die päpstlichen Nuntien
nur als politische Abgesandte anerkennen, ja er forderte die

Erzbischöfe unter Mitteilung seiner in Rom abgegebenen
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Erklärung zur staudhaften Verteidigung ihrer Rechte, d, h,

zum standhaften Widerstand gegen den Papst auf."
Die Erzbischöfe begannen sofort gegen die inzwischen

angekommenen Nuntien aufzutreten. Churfürst Max Franz
von Köln verioeigerte Paeca die erbetene Audienz und die

Entgegennahme seiner Beglaubigungsschreiben. Auch die

Erzbischöfe von Mainz und Trier ließen die ihnen zuge-
sandten Beglaubigungsschreiben unbeantwortet. Trotzdem

begannen sowohl Pacea als Zogliv alsbald ihre Nuntiatur-
rechte auszuüben, ohne aus die Proteste der Erzbischöfe zu
achten. Letztere suchten nun, im Vertrauen auf den zuge-
sicherten kaiserlichen Beistand, nicht nur die Nuntien in
Deutschland unschädlich zu machen, sondern auch ihre „ur-
sprünglichen" Rechte gegen die auf „Pseudvsidv," gestützten

„römischen Äumaßuugen" sich zu viudizieren- Der Feld-
zugsplan sollte auf dem Kongresse zu Eins entworfen werden.

(Fortsetzung folgt.)

Die Organisation der Bernfsständc nnd die Stellung
des Klerus dazu.

(Fortsetzung.)
2. Das Mel der Äestütigung des Klerus oder Kereinspustoration.

n. Die Arbeit ist des Menschen würdig. Vor
allem soll dem Arbeiter beigebracht werden, daß die Arbeit
ehrenvoll sei und der Würde des Menschen entspreche. Es
ist heute eine bereits tief eingewurzelte Neigung, daß sehr
viele, wenn nicht reich sein, so doch reich scheinen wollen.
Deshalb die traurige Erscheiuuug. daß man oft unsinnige
Ausgaben macht; das Geld nicht mehr zu schätzen weiß-
der Aufwand in den Kleidern. Kaum ist der Arbeiter aus
dem „Ruß" und „Rauch" der Fabrik entlassen, wirft er
sich in bessere Kleider, um im „Sonntagsstaat" durch die
Gassen zu spazieren. Jeder will „Herr" angeredet werden;
er sckämt sich, geflickte Kleider zu tragen :c., da soll man
ihm wieder zum Bewußtsein bringen, es sei keine Schande,
im Schweiße seines Angesichtes sein Brot zu verdienen und
schwielige Hände herumzutragen, sondern es sei eine Schande,
Müßiggang zu treiben und auf anderer Kosten fett zu

werden!
Der hl. Josef bat gearbeitet, die Mutter Gottes hat gear-
beitet, die Apostel haben gearbeitet! Es ist ein ehrendes
Geschäft, zu arbeiten und dem Willeil Gottes entsprechend.

„Arbeit ist des Blutes Balsam,
Arbeit ist der Tugend Quell."

b. Der Priester soll das Vertrauen des
Volkes wieder gewinnen. Das Mißtranen ist die

Axt am Baume der Liebe. Man soll dem Volke zeigen,
daß sein Wohl und Weh einem am Herzen liegt. Gar
mancher hat hören müssen: „Wir müssen sie (die Priester)
uvch verhalten." Das ist Mißtrauen, Verachtung. Gerade des-
halb soll und kann man das Volk wieder gewinnen, wenn
man es in Vereinen aufklärt über Fragen, an denen es ein

materielles Interesse hat. Abel, 8. R, sagt, das
Zutrauen wird nur dadurch wieder errungen, daß man dem

Volke nicht nur von den zehn Geboten Gottes, sondern auch

von den Geboten des Magens spricht. „Denn", sagt er,

„beim Volk geht es nicht vom Verstand zum Herzen, sondern

vom Magen in das Herz und vom Herzen in den Ver-

stand." Ganz richtig!
Die Sozialdemokraten unterrichten ihre Leute und klären

sie auf. Das sollen wir auch thun, lernen wir dies von

ihnen. Wir sollen dein Volke zeigen, daß wir ein Verständ-

nis und offenes Auge haben für wirtschaftliche Fragen!
Wie oft rufen die Gegner dem Volke zu, „daß der Klerus

nicht fähig sei, über sozial-politische Fragen zu reden; daß

er überhaupt unfähig sei." Wenn einer in den Studien-

jähren Talent zeigt nnd Priester wird: es ist schade, er

hätte Advokat werden sollen :c. Durch solche Phrasen sucht

man systematisch das Volk vom Klerus zu trennen und teil-
weise ist das schon gelungen. Da gibt nun der Verein dem

Priester Gelegenheit, mit der arbeitenden Männerwelt in

persönliche Berührung zu treten und sie durch eine liebens-

würdige Behandlung an sich anzuketten.

o. Gelegentliche religiöse Winke. Wer hat

noch nie über schlechten Predigtbesuch geklagt! Im Vereins-

Hans nun hat man die Männer, gerade die, welche einen

sonst fliehen. Manches kann man sagen, manchen religiösen Wink

einflcchten, was sonst unterbleibt. Manches könnte man in der

Kirche nicht einmal sagen, weil es nicht paßt für die hl. Stätte.

Es wird oft das Verlangen laut, daß der Priester ins Wirts-
haus komme, „um seine Leute zu suchen", wie man sagt;

„um sie kennen zn lernen; mit ihnen Fühlung zu haben."

Hier im Vereine hat man sie und kann mit ihnen reden

auch ganz gut ohne Bier. So kann man gewiß ungesehen

viel Gutes stiften einerseits nnd anderseits:
<l. Viel Böses verhüten. Man hat so oft gegen

das „Vereinswesen" sich geäußert nnd es einfach „Vereins-
meierei" geheißen, als ob damit etwas bewiesen wäre. Ich
denke beispielsweise an einen Jünglings- und Gesellen-

verein! Da hieße es nun wirklich die Augen verbinden,
wollte man nicht sehen, wie viel Gutes da gestiftet und wie
viel Böses verhütet wird. Zuerst allerdings muß gesät

werden, bevor die Frucht kommt, bis ein Erfolg sichtbar
wird. Dann aber schießt die Saat in die Halme, dann

blüht sie und erst später kommt die Frucht. Wenn das an
und für sich schon wahr ist, bestreite ich geradehin, daß
nicht von ansang au Gutes geschehe und Böses verhütet werde.
Wenn ein Priester Sonntag Nachmittags oder Abends llO
bis 50 oder mehr Jünglinge oder Gesellen bei einander hat
und bei ihnen ist, kaun da viel Böses geschehen? Die einen
lesen, andere schreiben, zeichnen, spielen, rauchen, plaudern,
singen! Wem sollte da das Herz nicht lachen bei diesem

Anblick; wenn man sieht, wie seelenvergnügt diese jungen
Leute sind; wenn man sieht, daß sie so früh schon heim-
gehen, still, ruhig und ein ruhiges Gewissen mit heim-
nehmen! Ist das nicht Erfolg, nicht Frucht? Ist der
Priester nicht in der That ein Schutzengel gewesen? Wenn
er auch gar nichts direkt Gutes gestiftet hätte, was doch
wahrlich nicht viel Herz und Verstand braucht bei solcher
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Gelegenheit,, ist es für ihn nicht ein Trost, wenigstens
viel Böses verhütet zn haben? Ist denn nicht

Böses verhüten, Gntes stiften? Während man nnn so die

jungen Lente heranbildet, allerdings oft mit bittern Ent-

täuschungen und nur im Schweiße des Angesichtes, so be-

reitet man sie indirekt vor für die Männervereine, d, h.

man erhaltet in ihnen die guten Grundsätze, beseitigt die

Irrtümer, hebt Mißverständnisse, bildet junge Männer

heran, welche den Priester zeitlebens nie mehr vergessen und

ihn in dankbarem Andenken bewahren. Wie vielen hundert
und tausend Jünglingen sind diese Vereine gleichsam ein

Rettungshaus gewesen, während sie sonst verloren gegangen
wären. Im Jünglings- und Gesellenverein wird gelernt wieder

zu beten, in die Kirche zu gehen; wieder besser über den

Priester zn denken. Unzählige sind später branchbare Männer,
glückliche Familienväter, nützliche Staatsbürger geworden.—
Wie viele Familien hat man erst durch die Jünglinge ge-

Wonnen, weil mancher Vater sah, was der Verein seinen

Söhnen und durch sie der ganzen Familie genützt hat!
(Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Chronik.

Schweiz. Katholische Lehraustaltrn. Dem Jahresbericht
der weltbekannten Lehranstalt Maria Einsiedeln geht

eine anziehende Lebensbeschreibung des verstorbenen Abtes

Basilius voraus, die aus der Feder von L. Bernhard Benziger

stammt. Dem Schnlberichte entnehmen wir, daß das Gym-
nasium im ganzen 211, das Lyzeum 74 Zöglinge zählte,
184 wohnten im Stift, 101 im Flecken Einsiedeln. Der
Heimat nach gehörten von den 285 Schülern 243 der

Schweiz und 42 dem Ausland an.

Kolothurner waren 9 unter den Schülern. Die Aka-

demie der mariamschen Sodalität, in die rhetorische und

philosophische Abteilung geschieden und unter die Leitung

von Lehrern gestellt, bot den Mitgliedern Gelegenheit zu be-

sonderer Pflege der deutschen Sprache in Prosa und Poesie.

Die rhetorische Abteilung brachte in einer öffentlichen Ge-

denkseier des 8. Zentenariums des ersten Kreuzzuges in Ge-

dichten und dramatischen Szenen Bilder aus jener Zeit zur
Darstellung. Die Aufführung einer Oper, einer Tragödie
und kleinerer Lustspiele förderten Musik und Vortrag. —

Die Zahl der Schüler, die am Kolleg Ma ria-Hilf
ill Schwyz studierten, belief sich im verflossenen Schuljahr
auf 326; davon waren 238 Schweizer und 88 Ausländer.

Am stärksten waren außer Schwyz (73) die Kantone St. Gallen

(41) und Graubünden (37) vertreten; dann kamen Genf,

Svlvthurn und Tessin (je 10). Die marianische Sodalität
an der Gymuasialabteilung hielt nebst den statuarffchen Ver-
sammlungen alle 14 Tage akademische Sitzungen. Mehrere
musikalische und deklamatorische Unterhaltungen, nebst dra-
matischen Aufführungen fanden statt. —

Die kantonale, der Leitung der Benediktiner anvertraute

Lehranstalt Obwaldens in S a r ne n war von 208 Schwei-

zern und 21 Ausländern besucht. Unter den Schweizerkan-
tonen sind mit Ausnahme von Schaffhausen, Glarus,
Neuenburg und Genf alle vertreten, am stärksten Luzern,
mit 51 Schülern, am schwächsten Basel und Waadt mit je

1 Schüler; Solvthurner studierten 9 in Tarnen. Das Pro-
fessoren-Kolleg erlitt durch den plötzlichen Tod des Profes-
sors der Geschichte, Aesthetik und dentjcheu Sprache, U. Leo

Fischer, der sich durch fünf Gedichtsammlungen unter den

deutschen Dichtern einen Namen von gutem Klänge erworben,
einen herben Verlust. Von den Zöglingen legten 13 Ob-
tnrienten des zweiten philosophischen Kurses die Maturitäts-
Prüfung ab.

Dem Jahresbericht ist eine wertvolle, mvralisch-philvso-
phische Skizze über Confueins von U. Gregor M. Schwander,
0.8. U., beigegeben, deren Endergebnis am Schluße dahin geht,

„daß man bewundernd den klaren und tiefen Geist dieses

hervorragenden Mannes anerkennen muß, der meist so schön

und, wenigstens in der speziellen Ethik, ziemlich allseitig

richtig die Sittlichkeit erfaßt hat und unzähligen seiner

Stammesgenvssen hierin ein edler Lehrer geworden ist; an-

dererseits aber kann man gerade bei diesem im Denken und

Beobachten so außerordentlich geübten und zugleich mit einem

höchst aufrichtigen Herzen begabten Weisen wiederum so

recht deutlich sehen, daß die menschliche Vernunft in der

moralischen Unmöglichkeit sich befindet, ans sich allein alle

Wahrheiten des natürlichen Sittengesetzes ganz sicher, ohne

Beimischung von Irrtum und allgemein zu erkennen. «8u-

ludl'iter erZ» äivin» provillit àmonlm, nt an alinm,

yuaa rnliv invodcki^m'k pàick, licka lanaulln pimooiparal. »

(8. ll'llom. 0. (1. I. 4.) -
Das schöne, neue Kollegium des hl. Fidelis in Staus,

an welchem die ehrw. V. V. Kapuziner in einem Vorkurs
und sechs Gymnasialklassen Unterricht erteilen, erfreute sich

auch dieses Jahr einer verhältnismäßig großen Schülerzahl.
Es besuchten dasselbe 113 Studenten ans den Kantonen

Unterwalden, St. Gallen, Aargan, Lnzern, Appenzell, Uri,
Schwyz, Basel, Bern, Graubünden, Wallis, Zug, Freiburg,
Glarus und Thurgau und 9 Ausländer. Von der maria-
nischen Akademie, die alle 14 Tage Sitzungen hielt, wurde

am 17. Mai anläßlich des 150. Jahrestages der Heilig-
sprechnng des Schutzpatrons der Anstalt eine öffentliche Fest-

feier abgehalten. Svdalitätsversammlungen fanden regel-
mäßig statt und in der Fastenzeit boten die geistlichen Exer-
zitien allen Studenten Gelegenheit zu einer heilsamen

Seelenkur. —
Die Schülerzahl des Gymnasiums im Benediktinerstift

zu E n g elb e r g betrug im verflossenen Unterrichtsjahre
82; sie verteilten sich auf die Kantone St. Gallen (28),
Luzern (15), Schwyz, Thurgau (je 6), Ob- und Nidwaldeu
(je 5), Appenzell, Uri (je 2), Aargau, Freiburg, Glarus,
Tessin, Wallis und Zug (je 1) und das Ausland (7). Geist-

liche Exerzitien, monatliche Versammlungen der mariamschen

Sodalität förderten das religiöse Leben. In öffentlicher

Sitzung feierte am 31. Mai die marianische Akademie das
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achte Zentenarillin des ersten Kreuzzuges durch poetische Vor-
träge. Auch die Stenographie fand ihre Pflege.

Auö der Westschiueiz. sKorresp.) Nur zu oft schicken

leider katholische Eltern aus der deutschen Schweiz, aus

Süddeutschland und aus dem Elsaß ihre Kinder zur Erler-

nuug der französischen Sprache in gewisse Schulen und

Pensionate, wo dieselben oft manchen Gefahren für Glaube
und Sitten ausgesetzt sind. Es gibt nun in Freiburg und

in der übrigen Westschweiz zahlreiche katholische Pensionate,
die billiger sind und wo man den gleichen Zweck erreicht.

Absichtlich wohl wurde seit Jahren die Ansicht verbreitet,
als ob man in Freiburg kein reines Französisch spricht;
das mag vor 60 Jahren der Fall gewesen sein; jetzt spricht

man in Freiburg in den Schulen und Familien nach dem

Zeugnis gewichtiger Männer der Litteratur ein besseres

Französisch, ohne Accent, als in der übrigen Westschweiz.
Wer über die verschiedenen Pensionate Auskunft haben will,
wende sich an Herrn Chorherr Kleiser in Freiburg, dem die
Direktion des Sprachlehrlingspatronats vom Piusverein
übertragen ist.

Vorzügliche Gelegenheit zur Erlernung der französi-
sehen Sprache bietet das Kolleg St. Michael für deutsche!
Studenten, welche zugleich Litteratur- oder Realstudien
machen oder fortsetzen wollen. Als Pensionat für solche
Studenten dient das C a n i si n s h a u s; Preis 50 Fr.
per Monat Für Aufnahme und Prospekte wende man sich
an dessen Direktion: Herrn Chorherrn I. Kleiser, ap. Mis-
sionär. Beginn des Schchjahres am 27. September.

Zürich. Was für Le h rbücher mvglich sind'In seinem „illustrierten Lehrbuch der Welt- und Schweizer-
gesch.chte für Sekundär-, Real- und Bezirksschnlen sowie
für die obere Stufe der allgemeinen Volksschule" schreibt
Prof. Dr. Ulrich Ernst Seite 189 und 140 unter andern,
folgende empörende Unwahrheiten über die Jesuiten:
.J'lni meisten Anstoß erregte ihre gewissenlose Sittenlehre.
Sie geht darauf hinaus, alles, auch das Schlechte, die Lüge
und das Verbrechen zu erlauben, wenn es sich um einen
heiligen Zweck handelt, d. h. um den Kampf gegen die
Ketzerei. Nur soll dabei kein Aergernis gegeben werden.
Die Jesuiten haben ohne Scheu den Satz befolgt, daß der
Zweck das Mittel heilige." Mancher König, der'

unbequem
wurde, ist ihnen zum Opfer gefallen. Ue-berall haben sie
zwischen Katholiken und Reformierten Zwietracht und Haß,
Verfolgung und Bürgerkrieg angefacht. Nicht umsonst sind
die Jesuiten in der Welt am meisten gefürchtet worden."

Was ist da größer, Unwissenheit oder Bosheit?

Italien. Rom. Was sich aus den Verhandlungen der
ersten beratenden Kommission in betreff der Giltigkeit der
anglikanischen Weihen ergeben hat, ist laut neuern
Berichten noch ein Geheimnis, und alles, was die Zeitungen
über sichere Ungiltigkeitserklärung der Weihen oder über Ver-
schiebung der Entscheidung berichtet haben, ist unzuverlässig.
(Mau rektifiziere darnach auch unsere Notiz in Nr. 29.) ^

Das Gutachten der genannten Kommission wird nun der

Kardinalskommission des hl. Offiziums unterbreitet werden.

Der Papst selber beschäftigt sich mit der Sache persönlich

auf's angelegentlichste.

— Dem „Vaterland" schreibt sein Römer i-Korre-
spondent: Der Advokat Seala, der Redaktor des „National-
Couriers", überreichte dem Papste 25,000 Lire für den

Unterhalt und den Loskauf der italienischen G e-

fang en en in Afrika, das Ergebnis einer Kollekte der

genannten Zeitung. Leo XUI. lobte den Eifer des Re-

daktors und die Opferwi ligkeit der Abonnenten und sprach

die Hoffnung aus, bald günstige Nachrichten zu erhalten
über die Entschließungen des Königs Menelik in Bezug auf
die Gefangenen, um dann die gesammelten Gelder ganz im

Sinne der edlen Wohlthäter zu gnnsten der „armen Brüder
in Afrika" verwenden zu können. — Als vor wenigen

Jahren Unteritalien und Sizilien durch das Erdbeben heim-

gesucht wurden, schimpften die Regierungsblätter, daß die

Klerikalen ihre milden Beiträge für die Beschädigten nicht

an die offiziellen Komitees, sondern an die Pfarrherren und

religiösen Genossenschaften der vom Unglücke betroffenen

Laudesteile einsandten zur Verteilung an die Beschädigten.

Nachdem jetzt aber erwiesen ist, daß von den unter Crispis

und Linas „hoher Protektion" zu gleichem Zwecke gcsammel-

ten Geldern ungezählte Suinmen verschwunden sind zu un

bekannten Zwecken, lassen auch die rotesten Stürmer die

schwarzen Sammler in Ruhe gewähren. Erfahrung macht

klug.
D̂eutschland. Der Zentralvorstand des Afrikavereins

deutscher Katholiken beschloß die Verteilung von 75,000
Mark an die Missionen in den deutschen Schutzgebieten.

Die Einnahmen ergaben 80,441 Mark. Die Gesamtzahl

katholischer Missionäre europäischer Herkunft in den Schutz-

gebieten beträgt 208 Priester, Brüder und Schwestern.

— Am 28. August findet in Fulda die Jahrcsver-
sammlung der preußischen Bischöfe statt.

— Der älteste Priester Deutschlands scheint der Hochw.

Pfarrer und Dechant Alois Hofbauer in Stranding, Baier»,
zu sein. Derselbe steht im 98. Lebensjahre; am 1. Mai
d. I. waren 72 Jahre seit seiner Priesterweihe verflossen.

Der Priestergreis ist noch recht rüstig.

Kirchenamtlicher Anzeiger.

Der Hochw. Geistlichkeit der Diözese Basel-
Lugano zur Kenntnis, daß die diesjährigen Priester-
Exerzitien in Lnzern abgehalten werden und zwar
vom 2 4. bis 28. August. Anmeldungen sind an Hochw.
Herrn Regens Dr. Segesser zu richten. Beginn Montaa
den 24. Abends.

Freitag den 28. August Vormittags findet die
eucharistische Versammlung der ^1. für die Diö-
zese Basel statt.

Die bischöfliche Kanzlei.
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Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei „Union" in Solothurn,

ver koken (Z-sisìlivkàit! nnà àen vrisLdsr-Lkrning.risn empkekien wir unser knkrik-vu^er in
^«I»ìvî»rZlvi» l iielx i ii Wr liöeke, 133/143 eni breit, von ?r, 6. 45 bis b'r. 13. 13 per Bieter.

>»<Iirv:i,5« ii tor Ilsinkieiàer, 133/143 em breit, von vi 6. 65 bis vr. 19. 65 per Aeter.

Alvrii»»« lür Loutunsn, 149 em breit, von 5K-. 4. 95 bis 8.93 per Neter.

Abgabe jeclor bslievigon btetorrabl. Usl ^knadmo von gonrsn Stücken pi-oioormässigung uncl clii-oktor Vorsanckt st, fgbrik.

NW- I«ust«i' umgedàt kkà! (20^) àtjkll^SkIIsàtt k". MM-vkM, ^Urictl.

Gine große L^uswclht

kàDUIkàZ? àZKZidNtzàs?
in allen Preislagen

ist soeben angelangt und in unserem Bureau zum Berkauf ausgelegt.

Auch- und Sunft-Iruckerei Mnion.

M«I. MkW»M àki A. Ràl. U
Unter der h. Protektion Sr. Gnaden des hochwürdigsten Bischoss von Basel-Lugano.

Deutscher (obere Primär- nnd Repctitionsschnlstnsej und französisch italienischer Vor-
kurs, landwirtschaftlicher Kurs; Gymnasium, Realschule, Lehrerseminar.

Beginn des neuen Schuljahres den 1. Oktober. — Prospekte gratis und franko.
07« (II 18S5 62,) Vie- />àkà,i.

IàîK»IâIit
valknI-lÄrrilloii

I8t ljg8 bö8tö lINl! V0stkiIllà8lK.
Xrrr I-iolerunK omzillelllt 2iolr

àQlivri»»»»»!»,

(Ill 8241-2., (Kl>°)

Großer Kaffee-Abschlag
5 Kg. Santos, fei» Fr. 0. 20
5 Kg. Campinas, extra schon „ 10.40
S Kg. Perlkasfee, hochfein „ 12. 20

l>8 (II 3222 (j) .1. Winiz-er, Iîo8,vzl (Narg.)

Kirchen-Teppiche
in großer Auswahl und billigst notiert
empfiehlt zur gest. Abnahme

M i'ih len p latz, LN zcrn.
31 >i. Musterseildungeu bereitwilligst

29 franko.

IM?" Soeben ist erschienen nnd bei allen Buchhandlungen nnd Kalender-
Verkäufern p> haben:

Benzigers

MàMà
für das Jahr 1897.

Groß Quartformat in mehrfarbig ge-
drncktem Umschlag, 1 Chrom o-Titel-
bild, 4 ganzseitigen Einschaltbildern,
l!l> Text-Illnstrationen nebst farbigem

Taschen- oder Wandkalender.

Der Text des Kalenders ist außer-

ordentlich reichhaltig. MM" Acht
illustrierte Erzählungen bester

Autoren bieten die auserlesenste
Unterhaltungslektiire. Ueberdies ent-

hält er: Kalendarium mit Land-
wirtschaftlichem und Bauernregeln,
Familienchronik, Verzeichnis der

Heiligen, Zinstabellc, Rätsel-Rebus, vollständige« Märktcverzeichnis und ein

wirklich prächtiges Titelbild in Farbendruck: „Himmelfahrt Maria".

Zum Preis von 69 Cts.
bei allen Buchhandlungen und Kalenderverkänfcrn zu haben.


	

