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U 33. Sanàg den 28. August 1897.
AbonntmtntSpreiS:

Für dir Stadt Solothurn
Jährlich ffr. «. —.

Halbiâhrllch ffr. ». —.
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Jährlich Fr. l!. —.
Halbjährlich Fr. ». —.

Für da? Ausland:
Jährlich Fr. ».
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l« PH sür Deutichland).

Srjcheint jeden LamSiag
l Bogen start.

Briese und Gelder jranto

Vl^^Iìglîll.lllllL l'Iì^'I'IìlIU^ ^lìs'.IIII'II'lttllM'I« 1^
^I'I.^llll'ltl gll»'lNI^ (îIHì.VI/^I/I^ lll^Vl'71'IONlM.

^0 XIII.
(?!»!».)

^XXX88X llxiiiilx X8l »xx mx«l«> xxili» Iixii» «Ixxxii

ixvxxx» n>lii>ûxxxxi, 8X«I rxliiiixiin ix8lilxlix»xin xxixxxi
xliri8lii>xix >>ixl»li8 8xx.8X8 rxiliilerx. I«! »i «Ix8il, »i

8»«>xi' liix Iiiililii» »mi «Ixxlxi'xxi »xixix» »x >li8xxxlixin

I>xi'v»cl»t sxvx»li>xx, xxi^xix <!»j»ixxlxi' ex tjiiiililixl
'Ixeliix» xlililiilx.8; «lilimiit 8îkj>x xxx8«'^xxxlx>' li»xä

k'xijruii. Iliilixxl xxii» lxi-x »x» tiuivlixx pxiiexln <Ii8-

ei>»Iiil!l',, x»«l«ix viliiri eix ill> ii«IxIx8Xl!»lil»x8 s>«>lxi'xxl,

»i.8i lizxx» «>xix«I»in lliviliti xxi'xni ixxxlilxi» »t«>xx »xi-
">>8 ixiie.i»xlxi'. tl»vxxiixin i^ilxr »xixiim', »x illuil,
«Ilxxi x»,,xl k>8t,, ix8liliw exllx» »x pixtuli», 8xxxx«l»8

I'nrlx» xl>lixx»l; xx xxx8li-ixl» ixexxlx» i>8 l»xlxmxi,xlx
>'el»i8, l,liw 8li!» l>e»Io8 e.allxxt, x,nxx8 xxrvx» virlxli»
xlxliil; XX illiix jii'lXi'Xsiloi'x» li>I»xiix8!X iliixll'ixix l»8li<li»

txiiixl xl 8^!IîiI>!>8 ii>»ixx8(>lix i iixxxlxr. xiixiixx 8ixl «Ix

V'i-l> il!-, »»^ixxli» »xllwili, xiiiiix à,xx à
xl ,IliX8 I>l'î«expìi8 i» xinxe» >,»>lx8 X8U8 vili«

xxxlxini»ii «Ixlixl. iVIxll»i3iix i^iliir ix.l'xxi «x^xilix
u>Iixxel»in l>al>x»l xxxxlxinli »xiini «xilvnil xinxxin iixlxin

^>tt>ch>Iixl>ix, tjliixvi.8 «Ixxi«>xx x» »il, rxlij^x ^ix»ilx>

ixlxiixxt itX ililinixxlxi', xixlxingxx xi»ix»l»lx 8>Iil ,lX

«u»vil»tx il» pxi-ex»ill, xl. i» »<lxlx»i:xxlixin !>xixii8

»xxlxx» I'xlix<>x»t.

^»»»«Ixgxi.Ixi» VXI'X ill I«X XlX8ilX 8,XI>I>X,' l»XPX»i>XiN

>'llxiil, xl. XXIXXl »lixiixi'xi» i?XXXI i> -xl I'xli>rix8»l» IX-

Vxxxin i»»lilxlixx<!l» IXilxilNX I el'xi i xx lx i', XXIX88X x»l

>">ix <ii»,.i,>lix!x XXX NIX,Ix .811»'» X88X Ixxxi», XXIX,1>IX

l>> !>!,ch,„xx> 8X«I x>!lj;l8lxl'ix llll» jl>'»vi lxils;! xxxiixtxn,

'l>n XXX l'xxi'il -III ill IXXXXI'i» illxxxx» il>»ix» K«i>e»iiX

iuil'x ix xl. »»e.lxiil»lx prxliiilu».
Vxxlix. XXX l»IXI-.»>I"> l-ixlxx, ll"«>">'^

^>!> illlîl I'xlijgx. t'xil lxxipx» illull, >X^il»I8

e"iu8,i>ix ^xixlixxii«, iin,)l i»ii8tZlix I'.-ti i8ixx8Î8, Cîliilxxi

xl. ^x.lx. ...,.xi-t il» 8X ll.Xi.IiÄiw a.-.xxx»»x<l-»x"l,

ul XXIXX uxlixttl'xlxi' »il 8»>>ixxliix l!18li^ix»> jlt'i V« Iii88«

xi,I8 «Ii.8l ij»li»!X liixrx»!» »ilxl)ll>8. ^X>5lI8l!>>i8 »xll l»

'^^i >»8li>xi'!tl«x'I.xn ilxxixi»8, «'.xlxi'ilixx !>I» illx >«>xli>ixt 8

^xe.x.88xrx8 >Ix8li i. rxxilixxix »lltXXiXliitt »li»8<>ii«' 8lii« i«i

«jlli>8 vxx»xl, xxivxi'8il.'llx8. tjlllll» ixipi.l litll.i l»

rxll^ixxxi» »I'klxrxxl, lirin»8 vxlut »XXX8 X88X voluxre
xl)i, «Ilixlx »X8pi«li«)<ilix xli,'i8li»»iv 8il^ix»ìiîv, ÎIIVXNX8

«Ixexlxxlxr. l'x»8i«x(Ii 8lixi>xi>i»i islix, >>>iik llox >xl>»i8-

ijiix 8»l;ri8 I>i'liiiil8 clxt'xiel)»t, l'rxxlii8 txlil Ililxä ine-
«lioci'x»; xxilx illixl etl'xeit, xl à ix8liluli »cixle»-
exiilx.8 x»'Iiii8 ix xllixix xonlixerxxlxi'. Ilive i» vxlx.8

xtiül» lxilxx» itxi»l>ilur, 8i viiil>x8 xxixil>»8 xxxlxx-
ilxli.8, «il ix 8xl>xli3, lix»8 mxili»8 vnennt, ix ^x>"ài8.
>^xxi8, »xg<Ixxiii8 3x» i'xlij;ixxi ilir» 8Xl'vxxlxi'. — I^ix-

«jxx luinex ill xxxitllll x»tjx»n>, exntxli» vel xpliin» »6

iiiilxin xîàrx xl in»xxln l»t>xi'XlN 8X8X,ipi, 8i »xi-
mxiln» exx8xx8ix <je8lâxrxlxr »lt>xx ix »MNllx exneor-
<Ii». tchiili xiiii» xllixixxl l>x»oiiiin llivi8!X virx8 »cl-

vxr8»8 xonixxelxin impxlxnl l>x8lixxi? ^xl gxitl »in-
«rxloliim lN'xclxi'il viilu», xl>i »xll» 8it xoximxxi» äi8-

xiiilix»? l^xuix vetlxxixntxi' lioilsinxr, xl, remelis
ilxpxrlxxi» xnxlrxvxl'8Ü8 p»rliuint>xx xxxlxnlixxibx»,
ljU»! l»xilx »»ilIIV8 >Ii88XXi»I'X j)X88X»l, (lx XUl'»»tlx I'^x-

«!>X8itl! l>xxx XNll>X8 XXX Xll' >.XX8XIlliaxt, xxllxli» Vl'l'iI)U8
ix i«I XXXIX t.xx8h>iixnl »X Xîixiilxm »sl'xi»xl vnlxxllltxin.
««à/// «V,.'«/'S »/àà in tàxà M^/s. ')

IliLX 8X»8il ill INXIIXIXINX8 8»xxli88ixii lixmini»
mxinxii» xl I'xe.xnlillix euil>8 xtixsin pi'iixel»!» exxmpl»
il« »xiixi» litX.i'Xlmt, xxxitexlljxx xix» »inxrein »»pixniikx,

lM« » xuiiliiil» Iixiiiixuin 8»Ixlx et Iüxelx8isx tligxilsle
lUXIItl» XXXll»»!» l'XXXtlttl. tlXNlillilNX» »XlXM, VX8,

Vxxx,»l»ilx8 I<>»ll'X8, (I>iîiô vx8lr» j)!'»; eetxi'i» »ollixi-
lililx X8t, 8X<!i«)8 XXX8XllX8 I>»l>ilxix8 glxi'ix»! lulixi'i» X

vii i.8 tixcli88ixii8 «>iiai»l)Ixi iixx». Lxti rein xxliilexi,
<ix»8i ix 8XX 8ÌXX >)X8il»XI, PIiX8l»I'X ii l»xlxi'iixt IN»-

xixix, i>iiixxin<i»x ln'îkàrx inxxxii ix8lilxxinlw iiivxx-
lxli» 8x»l Dxi >xxvi«Ixnli» pii«px8ili. (^xi, »i illxâ
»ixixixx, ixl. li>>«)ll vxlxiilni» l>l»xxit, 8eixxti»in, ljiiiv
ixinxl» »il »l> ix.8lili», xallitlilslein pxliu» ^x»i» 8»-

l'ixxìiîiix X88X »i>pxll»xii»in, »xl inxlix», »i »xiinx lie-
lixxi'ixl «jxxil K»< i ix l.iltxi'ix »l1ii'in»xt, ,<xà

,'tt ,/„/à rwn «à/à ')
ili8xx»l »rixi» <lx«.liixix non luin »<> j>i'iv»l» «xnixixkla
xli, ^xiixi »«I xoixiiixxxin 8»Ixlx.ni. l«',xl:tx8 »xlxin I»-
I»xii.8 ix«Ix8li iivt>xx 8XW eo8«lxin 8X I»lxi'X8 8pxr»re
jixlxi'iixl, <i>i08 ix 8IN8 xlixi xollxt;ii8 »lljxx i»8tiìuìi8
pelix» tlnxi8ix8 x»t exn8xoxlx8. xl âxcilx» »o mori^e-

>) Lp>>. IV, 3. >) 3»I>. XIII, 1.
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ros oxpeiinnlur iàleseeàs, Iionesìis mni ibus 0>-nuto8,

sli impiornm liominum kxemplis lonM ublioi l'knà,
ikìjuk; «le 3oic;ntiu uo cko virtuto 8«>!Iie.ito8. Onornin ii>

lìliimis ndi piot»8 u>tin8 i'aclie«8 ozzerit, kor« udorit
motn8 ne opinionnm pravità inlioiniilur nul il pri-
8tîiiil virtnto ckolloetunl. l>> Ili8 Iàlo8iu, i>> tii8 oivi!i8
300Ìktii8 8pem optimum roponot k»tiiro8 nlignumlo
o^roz;ia8 oivo8, gnorum 00N8iIio, prmlentiu, clootrin», ot

rorum civilinm orllo ot ckomo3tiose vitse triimiuillltn8
P038it 8kltvu 00N8i8tor0.

Huock rolignum o8t, I)oo optima mnximo, gui o8t

à/à«8, Liu8guo Virgin! Nntri, «pieo

««M/îà uppollutnr, ckeproontoro nllliil'ito l'otro dii»Ì8Ìo,
gui lloetriiuo laucko tum kono o8t <to Iüeoio8iu outlioliru
moritu3, proeo8 nckyikoumu8, ut votorum, guik pro ip-
8ÎU8 Loolo8ilo ineromonto uo pro kouo iuvontuti3 oou-

eopimu8, lieri eompoto8 lioout. là 8pe kroti, voi>Ì8

8inguii3, Venorntiià ^ratro3, ot oiero papulogue V68l.ro

univor30, nu8pieom oeolo8tium munorum et pilteriue
bonovoioutim Xo8treo t03tom, ^po8tolir,um Ilonoiiiotionom

perainiliiter impertimu8.
viltuni komm iìpucl 8. potrum ilio > XugU8ti

»inoooxovii, Po»tilleiltu8 Xo3tri iumo vioo8ium.

I.IÌ0 ?L. Xlll.

Der internationale Kongreß katholischer Gelehrter

zu Freiburg.
(Fortsetzung.)

Die allgemeinen Versammlungen des

wissenschaftlichen Kongresses fanden in dem sehr dazu ge-

eigneten, von der Genfer Landesausstellung stammenden

Pavillon Raoul Pictet statt. An der ersten derselben

(Dienstag den 17.) führte Bischof Eg ger von St. Gallen

den Ehrenvorsitz und hielt zur Eröffnung eine klardnrch-

dachte, ungemein eindrucksvolle Rede über die Bedeutung der

Wissenschaft. Wir geben dieselbe nach der „Ostschw." wieder:

Hohe Versammlung! Dieser Kongreß von Vertretern
aller Wissenschaften und aller Länder eröffnet uns den Ans-
blick auf das menschliche Forschen in seiner ganzen Ans-

dehnnng. Zunächst müssen wir staunen über den Eifer, die

Geduld und die zähe Ausdauer, welche taufende von Ge-

lehrten ausbieten, um mit dem Mikroskop und dem Fern-
rohr, in den Bibliotheken und Laboratorien, in den Ein-
geweiden der Erde und in den Ruinen längst vergessener

Kulturstaaten einerseits der Natur ihre Geheimnisse abzu-

lauschen und anderseits den Spuren der Völkergeschichte

nachzugehen. Welche Summe von Energie wird erfordert,
um für die Lösung unscheinbarer Detailfragen Wochen und

Monate und Jahre zu verwenden, um nach zehn mißlunge-
nen Versuchen zehn weitere anzustellen, bis endlich ein freu-
diges „Heureka" ausgerufen werden kann!

Fast noch staunenswerter als dieser unermüdliche For-
schungstrieb sind die glänzenden Erfolge, mit denen er ge-

krönt wird. Man kann es nicht billigen, aber einigermaßen
begreifen, wenn die moderne Wissenschaft der Versuchung zu
stv zer Selbstüberhebung nicht immer widersteht. Auch der
kalte Beobachter fühlt sich erwärmt und gehoben, wenn er
die ungeahnten Ergebnisse der wissenschaftlichen Bestrebungen

zu überschauen sucht. Sie nehmen sich in ihrer Gesamtheit
ans wie ein großartiger Hymnus auf die Herrlichkeit der

Schöpfung und die Größe des Schöpfers, ein Hymnus,
welchem die Entdeckungen und Erfindungen eines jeden
Jahres einige weitere Verse hinzufügen.

Aber leider bleibt dieser Jubelgesang nicht ohne be-

klagenswerte Mißtöne. Nicht bloß wird der Wahrheit durch
die menschliche Schwäche mancher Irrtum beigemischt, der

sich nicht ohne Mühe beseitigen läßt, sondern alle Gebiete

menschlichen Forschens bilden auch einen Teil jenes großen
Schlachtfeldes, auf welchem der lange Kampf zwischen dem

Reiche Gottes und dem Reiche der Welt ausgekämpft werden

muß. Es gibt eine Wissenschaft, welche Gott, der göttlichen
Offenbarung, dem Christentum, feindselig und selbst sieges-

bewußt gegenübersteht. Sollen wir dieselbe fürchten? Die
Wahrheit braucht die Wahrheit nicht zu fürchten. Die ge-
offenbarte Wahrbeit und die richtigen Resultate der natür-
lichen Erkenntnis können einander nie widersprechen. Was
die wissenschaftliche Forschung an erwieseneu Resultaten zu
Tage fördert, das muß und wird immer mit der über-

natürlichen Wahrheit in Einklang gebracht werden können

und zu ihrer Bestätigung dienen. Der Widerspruch ist stets

nur ein scheinbarer, der in der menschlichen Beschränktheit
seinen Grund hat, und darum nur ein vorübergehender, der

durch die bessere Erkenntnis beseitiget wird. Gerne würdigen
wir darum jedes Goldkorn neu gewonnener Erkenntnisse,

auf welchem Gebiete des Wissens es errungen werden mag;
denn schließlich erweist es sich als Gewinn für uns, als
Beitrag zum Ausbau der christlichen Wissenschaft. Freilich
sind diese Goldkörner allzu oft vermischt mit den Schlacken

unhaltbarer Schlüsse und Hypothesen, bedenklicher Irrtümer.
Eine irrgeleitete Forschung ist vielfach in den Dienst von
Tendenzen getreten, welche der Wahrheit direkte entgegenwirken.

Aber wie Chronos seine eigenen Kinder verschlang, so

werden diese Irrtümer von derselben Wissenschaft, welche sie

aufgestellt hat, wieder zerstört. Sie erliegen dem Scheide-
wasser ihrer ätzenden Kritik, und mögen auch neue Irrtümer
an ihre Stelle treten, so haben auch diese keinen Bestand,
während die Goldkörner der aufgefundenen Wahrheit blei-
bende Errungenschaften sind. Die Geschichte der Irrtümer
wird sich schließlich herausstellen als Apologie der Wahrheit.

Dieser Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum wird um
so besser und fruchtbringender verlaufen, je mehr sich die

katholische Wissenschaft bestrebt, der autichristlichen ebenbürtig

zu sein. Von jeher hat die letztere der erstem als Ansporn
gedient. Die Angriffe nötigen zur Abwehr, zur allseitigen
Erfassung der Wahrheit, zur Vertiefung des Wissens nnd

nicht umsonst sind die schönsten Leistungen der katholische»

Wissenschaft hervorgegangen ans der Diskussion mit der um
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gläubigen Wissenschaft. Die letztere erweist sich auch in
dieser Hinsicht als Teil jener Kraft, welche stets das Böse
will und doch das Gute schasst.

Ans dem Gesagten ergibt sich die große Bedeutung
internationaler Kongresse katholischer Gelehrter. Die Ge-
biete der wissenschaftliche» Forschung sind so ausgedehnt,
daß der Einzelne seine Kraft nur auf einen engen Kreis
hinwenden kann. Solche Kongresse sollen nun bewirken,
daß man bei seinen Detailstndien den Zusammenhang mit
dem großen Ganzen nicht vergißt, daß allfällige Lücken in
den wissenschaftlichen Bestrebungen ans katholischem Boden
erkannt und ausgefüllt werden und die nötige Allseitigkeit,
Einheit und Planmäßigkeit des Fvrschens gefördert wird.

Zweitens ist allgemein bekannt, wie die Gegner der
katholischen Wissenschaft in Bezug auf ihre Zahl und ihre
Mittel einen ungeheuren Vvrsprnng haben. Dieser Ueber-
kegenheit gegenüber sollen derarti e Kongresse auf unserer
Seite alle Kräfte, welche die Wissenschaft fördern können,
werben und anregen, sammeln und ermutigen, und so weit
thunlich, organisieren. Jeder Kongreß soll eine Art Heer-
schau sein, von welcher jeder Teilnehmer neue Anregung,
»ene Orientierung, neue Begeisterung mit nach Hause nimmt.

Wir stehen erst bei den Anfängen dieser Kongresse und
dürfen eine weitere Entwicklung derselben von der Zukunft
krwarten. Mögen sie unter den Katholiken aller Länder
»umer mehr Unterstützung finden, immer mehr Arbeiter ge-
wittnen, welche ächte Bausteine liefern zu jenem herrlichen
Tempel der Wissenschaft, auf dessen Front die Worte stehen:
^aiitiltj Oumini innnet in wtorinim!»

Der Kvngreßpräsident, Freiherr von H ertling, er-
lU'iff nun selbst das Wort. Einleitend gedackte er des

kchten Winter verstorbenen Rektors des Jnstitnt catholique
î» Paris, Monsign. d'Hnlst. Die Geschichte der internatio-
'wlen katholischen Gelehrtenkvngresse wird immer mit diesem

Namen verknüpft bleiben, denn er war's, der in einem be-

rühmt gewordenen Briefe an den Brüsseler Kongreß vor
drei Jahren ein klares Programm für die Bestrebungen
dieser Kongresse vorzeichnete. An dieses Programm knüpfte
övn Hertling an. Der von der Scholastik des Mittelalters
ausgesprochene, in der Enzyklika putois- neuer-
dings betonte Gedanke, daß sich natürliche und übernatür-
kiche Wahrheit — Wissen und Glauben — nicht wider-
sprechen können, wurde klar beleuchtet. Der Redner legte
dar, in welchem Sinne man von katholischer Wissen-
schaft sprechen könne und müsse.

»Gibt es nun eine katholische Wissenschaft? " so frägt sich

"an Hertling und antwortet! »Die kurzen Erwägungen haben

gezeigt, in welchem Sinne diese Frage zu bejahen ist. Unter
katholischer Wissenschaft verstehen wir die Wissenschaft kathvl.

^rlehrter, welche in allen wissenschaftlichen Fragen keine

andern Regeln kennen, als die des allgemeinen Wissenschaft-
kiche» Verfahrens, welche aber überall da, wo unbeschadet
d'eser Regeln der Standpunkt des Forschers seinen Ans-

"nck finde» darf und finden muß, nngescheut die Fahne

ihrer aus übernatürlichen Gründen stammenden Glaubens-
Überzeugung aufpflanzen, festdnrchdrnngen von dem Satze,

daß zwischen Glauben und Wissen kein Widerspruch möglich

ist, so lange der Glaube wirklicher, ans göttlicher Offen-
barung ruhender Glaube und das Wissen wirkliches, vor
keiner kritischen Prüfung zurückschreckendes, aber auch keiner

grundlosen Behauptung Raum verstattendes Wissen ist."
Der Dominikaner Professor U. B e r t h i er sprach

nach von Hertling über die Stadt F r e i b u r g in ihren
k ü n stl e r i s ch e n S e h e n s w ü r d i g k e i t e n und gab

in seinem Referat ein interessantes knnst- und teils auch

kulturhistorisches Bild der Zähringerstadt. Die Stadt selber

ist die erste Sehenswürdigkeit Freiburgs, mit ihrer roman-
tischen Anlage, ihren Festnngsmauern und Thürmen. In
feiner Kritik werden die bemerkenswerten Kuiistdenkmäler be-

leuchtet. Der kunstverständige Dominikaner wendet sich im

Verlaufe seiner Rede auch gegen eine versüßlichte und fabrik-
mäßige religiöse Malerei nach der Schule Deschwandens,

den er nicht als Künstler, sondern nur als Bildermaler
(iumgislo) gelten lassen will. Mit den Worten U. Berthier's
schloß die erste allgemeine Versammlung.

(Fortsetzung folgt.)

Landeswallfahrt der katholischen Schweizer zum Grabe
des sel. Petrus Canisins

und

55. Generalversammlung des schweiz. Piusvereins.

Im Verlaufe des ersten Festtages (Montag den 23. Aug.)
trafen die Schweizerpilger, wohl 3500 an Zahl, in der

Zähringerstadt mit Extrazügen von Bern her ein und be-

zogen ihre Quartiere. Knaben mit weithin sichtbaren

Standarten, ans denen die Namen der Quartiere zu lesen

waren, geleiteten die einzelnen Gruppen an ihre Wohn-
stätten. Ans abends 0 Uhr war eine Andacht in der Kolle-
giumskirche angesetzt. Herr Kanonikus Kleiser hielt eine

schwungvolle und begeisterte Empfangspredigt, in der er in
gedrängter Kürze das Leben des seligen Canisius schilderte.

Auf die Predigt folgte der Vortrag des Canisius-Liedes
(komponiert von Domherrn Walther in Solvthurn, Text
von Pfarrer Flury in Flumenthal), welches, trotzdem es

leider mit allzustarken Registern begleit t wurde, doch einen

sehr guten Erfolg hatte. Der improvisierte Pilgerchor, der
es vortrug, stand unter der Leitung des Herrn Kaniber-
Glutz von Hägendorf. Es folgte die Litanei des heiligsten
Namens Jesu und der sakramentale Segen.

Vor dem bischöflichen Palast war abends 8 Uhr in
Anwesenheit einer gewaltigen Volksmasse die Begrüßung des

Hochwürdigsten Herrn Diözesanbischoss und der übrigen
anwesenden Bischöfe. In formvollendeter Rede wandte sich

Herr Gerichtspräsident Adalbert Wirz, Vizepräsident
des Piusvereins, vom Balkon des gegenüberliegenden Hauses
an den Hvchwürdigste» Episkopat:
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„Wir begrüßen den Hochwst. Herrn Bischof von Lau
sänne. Seine Devise heißt: Via», puei«. Er führt nns

ans den Weg des Friedens. Wir begrüßen den Hochwst.

Herrn Bischof von Basel: Er ist der Führer znr mann-

haften That. — Virilitei' ngito. — Den Hochwst. Bischof

von Chur: das Vorbild nnseres hl. Gvttvertrauens. I»

Deo spornlx). Ans Gott setze ich mein Vertrauen. Die
Devise des apostolischen Administrators vom Dessin ist auch

die unsrige: Unies et eniitas! Glaube und Liebe.

Der Piusverein ist die Leibgarde des schweizerischen

Episkopates. Unser Verein ist ein religiöser Verein.—
Die Bischöfe sind die Säulen unseres Glaubens. Er ist

ein sozialer Verein. — Der Episkopat als Träger des

kirchlichen Lebens ist auch Träger der sozialen Wohlfahrt.
Er ist ein vaterländischer Verein. Die Oberhirten
sind die besten und wägsten Söhne des Vaterlandes und

die Hüter der echten Vaterlandsliebe.

Begeistert stimmte die Menge ein in das donnernde

Hoch. So muß es sein. Jede katholische Manifestation
muß beginnen mit einer Erneuerung des Trengelübdes a.i
unsere Hirten.

Kurz antwortete Namens seiner Mitbrüder Bischof

B atta glia, indem er dem Piusverein Glück zu seinen

Verhandlungen wünscht.

Unmittelbar nach der Begrüßung des Episkopats begab

man sich in die Canisius-Festhalle, das geräumige Pavillon
Raoul Pietet, welches Tausende aufnimmt und dort fand
die überaus gelungene Begrüßungsfeier statt. Zuerst er-

griff Kanonikus Klei ser das Wort, mit dem von der

Gesellschaft Jesu im 111. Jahrhundert eingeführten katholi-
scheu Gruße „Gelobt sei Jesus Christus" den ersten Abend

eröffnend. An erster Stelle hieß er die S o l o t h n r n e r
willkommen, als Vertreter des Schwesterstandes von Frei-
bürg, als der die zahlreichsten Pilgerscharen zum Grabe
des seligen Canisins senden e katholische Nachbarkantvn. Er
begrüßte sodann die übrigen Kantone, zuerst die nähern,
dann die entfernteren. Einen eigenen Willkvmmensgrnß
widmete er den Studenten, den Theologen, den Vertretern
der Presse, die keinen bessern Patron finden können als

Canisins. — Herr Zentralpräses des Piusvereins, Dr.

Rudolf von Reding, dankte in herzlichen Worten der

Stadt Freiburg für den erhebenden Empfang, den sie den

Pilgern bereitet. — Nach ihm betritt der rühmlichst be-

kannte Kapuziner I'. Cyprian die Bühne. Er sagt, er
habe der Einladung des Zentralpräsidenten gerne Folge ge-

leistet. Wenn der Oberst rufe, so dürfe der Soldat nicht

zögern. Es werde nns Katholiken zwar oft zum Vorwürfe
gemacht, daß sie mit den Männern des Auslandes lieb-

äugeln und das in Deutschland gerade von Solchen, die

nicht anstehen, ihrerseits einen Ausländer, den Schweden-

könig Gustav Adolph zu verherrlichen, der zudem »och ein

Verwüster Deutschlands war. Wir lassen nns durch diesen

Vorwurf nicht irre machen, ebensowenig als wenn man uns
entgegenhält, wir seien u l t r a m o n t a n. Ja, das sind

wir; wenn der hl. Vater genötigt wäre, Rom zu verlassen

und etwa in Amerika einen Zufluchtsort nehmen müßte,

dann wären wir sogar ultramarin. Bon Canisins
meinte l'. Cyprian witzig: „Seht, das ist nun einmal ein

Jesuit, den man nicht mehr anstreiben kann." Zum Schlüsse

ermutigt der Redner alle znr sichern Hoffnung, daß wir
im Zeichen des Kreuzes siegen werden. — Herr Nationalrat
Ben zig er läßt in poetischem Toaste die Stadt Freiburg
hochleben. Nach ihm spricht der württembergische Kathv-
likenführer Kiene, Vizepräsident der Abgeordnetenkammer

seines Landes, der sich als ein Vorbote des deutschen Pilger-
zuges vorstellt, der bald folgen wird.

Am zweiten Festtage (Dienstag den 24. August) be-

ganu um '/s8 Uhr das von Msgr. Battaglia, Bischof von

Chnr, zelebrierte Pvntifikalamt; im Freien, im großen Hof
des Kollegiums, vollzog sich die ergreifende Zeremonie,

î Der Altar war au die Außenseite der Grabkapelle des sel.

Canisius angelehnt. Der Hochwst. Herr Abt C o l u m b a n

von Einsiedeln predigte nach dem Evangelium nahezu

"/t Stunden über den Seligen, dem wir erstens nach Gott
unsern Dank, zweitens unsere Vorsätze und drittens
unsere Bitten darbringen müssen. Der Gottesdienst

unter freiem Himmel machte einen unvergeßlich erhebenden

Eindruck.

Das Uebrige des Vormittags war den Sektivnsver-
sammlungeu geweiht. Au der Versammlung für Recht,

Presse und Vereinswesen (Vorsitzender: Hr. Verhörrichter
Jost von Luzern) referierte Hr. Nativnatrat Dr. Schund

von Altdvrf über Kranken- und Unfallversicherung. Der
Entwurf vom Jahre 1893 hatte nach seiner Ansicht etwas

Staatssozialistisches an sich und wir können froh sein, daß

er gefallen ist.

Der Forrer'sche enthält die eine und andere Be-
stimmnng, die wir als engherzig bezeichnen müssen. Aber
die Katholiken sollen doch entschieden für die Idee eintreten.
Es wäre sehr bedauerlich, wenn der Entwurf gegen uns zu
Stande käme. Politik treiben sollen die Katholiken nicht
mit dem Projekte, sondern ihr Ziel soll einfach sein, den

Arbeiterstand in diesem Punkte zu heben und zu befreien.

Zum Schlüsse empfiehlt Redner den Katholiken auf's wärmste,
doch freiwillige katholische Krankenkassen zu gründen, die

durch Einführung von obligatorischen gar nicht überflüssig
werden. Es wird folgende Resolution angenommen: „Die
Sektivnsversammluiig für Recht, Presse und Vereinswesen
empfiehlt angelegentlichst die Gründung von freiwilligen
katholischen Krankenkassen mit Anschluß an den Zentral-
verband; namentlich die Geistlichen werden eingeladen, in

diesem Sinne zu wirken."
Das zweite Referat verbreitete sich über die Berück-

sichtignng der Nationalität und Internationale bei Be
Handlung sozialer Fragen, l'. Albert Maria Weiß, diese

Leuchte des Dominikanerordens in der Jetztzeit, war der

Referent. Mit jener Klarheit und jenein Feuer der Ueber-

zeugung, welche Früchte des tiefsten und gründlichsten Stu-
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diuiiis und daher einer ganz eminenten Sachkenntnis sind,
stellte der grundgelehrte Ordensinann 12 Sähe über sein

Thema auf, die er mit hinreißender Beredsamkeit und
Geistesschärfe begründete und erklärte. Wir lassen dieselben
hier ziemlich ihrem Wortlaute nach folgen. 1. Jede Nation
ist ein Organ ismns für sich, aber anch zugleich ein

selbständiges Glied am Gesamtkörper der Mensch-
heil. Also ein Mittelglied zwischen Individuum und Hn-
manität, wie aller Richtung Nationalökvnome» zugestehen,
oder christlicher: zwischen dem Individuum und dem Reiche

Gottes ans Erden. 2. Wie am Leibe jedes einzelne Glied,
so hat anch jedes Volk im Organismus der Menschheit
seine besondere Stellung, nämlich n. seine be-

sondere Aufgabe und besondern Pflichten; I». seine

besondern Kräfte und e. seine besondern Recht e. 3. Eine
Nation füllt ihre Stellung nur ans, nicht dadurch, daß sie

olles mögliche treibt, in alle Dinge sich mischt, überall auf dem

Plan sein will, sondern dadurch, daß sie ihre besondere
Aufgabe erfüllt. 4. Jede Nation muß also sowohl dem I n-
b > vid u u m und ihrem Volke, als auch der gesamten
Ni e n schheit gegenüber ihre Aufgabe und ihre Pflichten er-
süllen, d.h. Opfer bringen, Dienste leisten und sich einschränken.
5- An keinem Organismus sind alle Glieder einander gleich.
6- Daher muß jedes Volk in der Sozialpolitik möglichst nach

eigener Selbständigkeit und Unabhängigkeit streben.
^ Die Kraft einer Nation liegt also auf sozialpolitischem
Gebiete nicht in der Erzeugung von möglich st vielen
Tauschwerten, in der größtmöglichen Bereicherung

Landes, sondern in der Vermehrung der pro-
^ u k t i v en Kräfte des Volkes, soweit es die äußern Be-

dingungen gestatten. Darum ist der oberste Grundsah ge-

sunder Sozialpolitik, daß man, wie Bnrke es aussprach, nicht

'"""er ans das Erfinden von Neuem bedacht sei, sondern

"^glichst auf das Wiederherstellen des Verlorenen. Im
Weiche» Sinne sprach Washington. 8. Anch die Nationen
s'nd also nur ein Teil d e s G a n z en, und ihre Aufgabe

mitzuwirken zum Besten der ganzen Menschheit. 9. Unter-

Ordnung unter das Ganze dient nicht nur zum allgemeinen

^vhle der Gesamtmenschheit. sondern auch zum eigenen
âvhle der Nation. Trotzdem man hier die ganze
"wderne Diplomatie und Politik gegen sich hat, wird die

doch diesen Sah bestätigen. 19. Ein einseitiger
^ " tz e n den ein Volk für sich selber sucht zum Schaden

andern Staaten und der Gesamtmenschheit, wird stets

à Schaden der eigenen Nation. (Frankreich
ss'Uer Ludwig XIV., das moderne Italien!). 11- Die wahre

^"ternationalität besteht demnach nicht darin, daß man andere

^Uionen planlos nachäffe, nicht in einer allgemeinen Gleich-

'"acherei, sondern darin, daß jedes Volk — bei voller Wah-

^.'"g seiner auf die eigene Geschichte, den Volkscharakter und

Anderes sich gründenden Eigenart — sich nicht scheut,

"" sremder Interessen willen anch Eigenes preiszugeben oder

feinde Interessen positiv zu fördern, im Hinblick ans das

^"einsame Ziel der ganzen Menschheit. 12. Unsere Aufgabe

wäre es also, dahin zu wirken, daß das Prinzip der Natio-
nalität und der Jnternativnalität anders aufgefaßt würde,
als es heute von Seite» der Staaten geschieht. — Die Be-

gründung und Ausführung dieser Fundamentalsätze über die

vorschwebende Frage war eine meisterhafte. Wie herrlich
erstrahlten die Grundsätze christlicher Wahrheit auch ans einem

Gebiete, wo der Unglaube unseres Zeitalters so unverblümt
die liebloseste Eigensucht auf den Thron erhebt!

Ein drittes Referat bildete den Schluß dieser Sektions-
Versammlung. Herr Dr. Sigrist, Zentralpräses des schweiz.

Studentenvereins sprach über die Bedeutung dieses Vereins
für die studierende Jugend der katholischen Schweiz. Recht

glücklich wußte er sich »ach seinem hervorragenden Vorredner
einzuführen und wies in nngesuchten, mit Wärme und Ueber-

zengnng vorgetragene» Worten, sich wegen der vorgerückten

Zeit kurz fassend, auf die Gefahre» mannigfacher Art hin,
denen der Student ausgesetzt sei, ganz besonders an den

nenheidnischen, modernen Universitäten; dagegen bilde der

schweiz. Studentenvercin eine Schutzwehr. (Forts, folgt.)

Memorieren der biblischen Geschichte.

(Aus den katechetischen Blättern.)

I'. Kvneberg. der herzensgute Freund der Jugend, sagt

in der Vorrede zu einer seiner schönen Erzählungen für die

Jugend: „So, jetzt lies, junger Freund, und lerne nach

und nach die eingeflochtenen Gedichte auswendig! Du weißt

nur soviel, als du gelernt hast, und was du in jungen
Jahren dem Gedächtnis einprägst, kannst du noch im spätesten

Alter." (Das Wiedersehen im Felde. 2. Aufl. S. VII.)
Darum hat das Auswendiglernen in jedem Lehrplane eine

hohe Bedeutung. Wir finden in der „Schul- und Lehrord-
nung für die Vvlksklassen Oberbaierns" für alle Schulklassen
die Anweisung auf das Auswendiglernen und Vortragen
passender Sprüche und Gedichte. „Auswendiglernen und

Vortragen von Gedichten und kleiner Prosastücke. Memo-
rieren und Vortragen von klassischen Gedichten." Bei den

Richtpunkten wird in genannter Lehrordnung ausdrücklich
als Zweck angegeben: „Das Auswendiglernen hat anch eine

Grundluge für die Entfaltung des inneren Lebens der

Kinder zu bilden." (S. 39 ff. 95.) Demnach soll das Ans-
wendiglernen, wie es sich wohl auch von selbst versteht,
nicht bloß als Schnlexerzitium zur Stärkung des Gedächt-
nisses sein, sondern es soll das Gelernte auch geistige Nah-
rung bieten, oder was das nämliche ist: es soll der inneren

sittlichen Ausbildung des Menschen dienen. Deswegen heißt
es in den bereits angeführten Richtpunkten: „Es muß des-

halb einerseits bei der Auswahl des Stoffes mit aller Sorg-
fält zu Werke gegangen werden, anderseits ist auf das Ge-
lernte immer wieder zurückzukommen, so daß von dem einmal
Erworbenen nichts wieder verloren gehe." Die Kinder
sollen also ausgewählte Stücke wörtlich auswendig lernen
und sollen durch die stete Wiederholung einen sicher ans-
bewahrten Schatz mit ins Leben bringen.

Mit wie viel Recht, das zeigt die tägliche Erfahrung.
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Denn wie oftmals ist ein guter Spruch, zur rechten Zeit in
Erinnerung gebracht, wie ein Lichtstrahl, der Helle bringt
in die Finsternis der Seele, Trost in ein besorgtes Gemüt
und Stärke zu neuem Kampfe? Wie viel kann durch Bor-
trag von Gedichten in geselligen Vereinigungen zu edler,
bildender Unterhaltung beigetragen werden, wie oftmals
wirkt es mit zur Verhinderung des Bösen und zur Förde-
rung des Guten! Also ist das vvu den Lehrplänen der

Volksschule geforderte Auswendiglernen von poetischen Stücken

als sehr nützlich zu erachten.

Aber dann müssen wir mit noch größerem Nachdrucke

verlangen, daß auch die göttlichen Lehren, die dem Kinde
in der biblischen Geschichte dargeboten werden, dem Ge-

dächtnisse tief eingeprägt werden. Denn hier werden uns
die Großthaten Gottes erzählt in den Worten, wie sie der

hl. Geist eingegeben hat; hier hören wir die Lehren der

Heiligen des alten Bundes, von denen wir wissen, daß

der hl. Geist in ihnen spricht; im neuen Testamente ver-
nehmen wir nicht nur von den Heilsthatsacheu in den

Worten, in denen sie göttliche Wahrhaftigkeit erzählt, sondern

wir hören auch die verschiedenen Lehren, wie sie in mancherlei

Unterweisungen, Parabeln und Gleichnisreden aus dem

Munde des Herrn selber gekommen. Wenn nun schon auf
Worte eines klassischen Schriftstellers soviel gegeben wird,
daß sie für würdig erachtet werden, wörtlich auswendig ge-

lernt zu werden, dann müssen wir es doch wenigstens für
ebenso wichtig halten, daß die großen Thatsachen der Offen-
barung nicht geringer behandelt werden, und daß darum
der Wortlaut der heiligen Berichte dem Gedächtnis ein-

geprägt werde. Um so mehr ist dies zu betonen, als die

besten Ausgaben der biblischen Geschichte sicherlich jene sind,

welche, soviel es für Kinder nur möglich ist, in den Worten
der hl. Schrift selber sprechen. Daß wir Katholiken in der

Jetztzeit daran keinen Mangel haben, zeigt eine einfache Ver-
gleichung der biblischen Geschichte mit den besten Ueber-

setzungen der hl, Schrift, Es sei nur hingewiesen auf die

Vorrede zur fünfzehnten Auflage des hochschätzenswerten

„Praktischen Kommentars zur Biblischen Geschichte" von dem

Hvchwürdigsten Herrn Weihbischof »>'. Knecht, Da wird

man wohl zugeben müssen, daß in der biblischen Geschichte

den Kindern das Wort der Schrift vermittelt wird, und daß

darum die Forderung nicht unberechtigt ist, wenn wir für
wörtliches Auswendiglernen der biblischen Geschichte eintreten.

Wir könnten hier die unifassenden Lehrpläne einbeziehen,

in welchen für die protestantischen Schulen zahlreiche Ab-
schnitte der Bibel zu memorieren sind. Sie übertreffen wohl
alles, was je von katholischen Kindern zum Auswendiglernen

gefordert wurde. Soll wirklich der Wortlaut der Bibel

für die Protestanten von größerer Bedeutung sein als für
die katholischen Kinder? Nein, die katholischen Kinder haben

im Katechismus gelernt: „Die heilige Schrift ist eine Samm-

lung von Büchern, welche unter Eingebung des hl, Geistes

geschrieben und als Gottes Wort von der Kirche anerkannt

sind," Darnach soll mau auch das heilige Wort behandeln.

Die Alten haben es gethan. Wir weisen hin ans den

größten Kenner der heiligen Schrift aus dem christlichen

Altertum, den heiligen Hiervnymus, Er schreibt über die

Erziehung der Töchter an Läta (o. 12) : „Statt Edelsteinen
und Seidenstoffen liebe sie (deine Tochter) die Handschriften
der heiligen Schriften Zuerst soll sie das Psalterium
lernen; an diesen Gesängen möge sie sich erlustigen und in
den Sprichwörtern Salomons weise Lebensregeln sich an-
eignen; im Prediger gewöhne sie sich, das Irdische zu ver-

achten; im Job eifere sie den Beispielen der Geduld und

Tugend nach. Dann gehe sie über zu den Evangelien, die

sie nie aus den Händen legen darf; die Apostelgeschichte

und die Briefe der Apostel trinke sie mit ganzer Herzenslust.
Wenn sie die Vorratskammer ihres Innern mit diese»

Schätzen wird bereichert haben, lerne sie auswendig die Pro-
pheten, den Heptateuch (die fünf Bücher Moses, Jvsua und

Nichter)" u. s. w. Daß der Heilige sicherlich nicht die ganze

heilige Schrift ohne Auswahl auswendig gelernt wissen will,
sondern mit Beachtung des richtigen pädagogischen Taktes,

ergibt sich aus dem Schlußsätze seiner Belehrung über den

Gebrauch der heiligen Schrift für Unterricht und Erziehung:
„Zuletzt, wenn es ohne Gefahr geschehen kann, lerne sie das

hohe Lied ." Ebenso schreibt derselbe heilige Kirchenlehrer

an Demetrias, die in noch ganz jugendlichem Alter sich für
die ewige Jungfräulichkeit entschließt: „Setze Dir bestimmte

Stunden zur Erlernung und Lesung der heiligen Schrift
fest." (o. 15.) Wir wollen damit nicht gesagt haben, daß

der Heilige schon biblische Geschichten in unserm Sinne im

Auge gehabt habe, die gar oft mehr oder weniger von dem

Wortlaute der heiligen Schrift abweichen; sondern es soll

nur nachgewiesen sein, daß derselbe die Erlernung des Wort-
lautes der heiligen Schrift für angezeigt hielt.

(Schluß folgt.)

Kirchen-Chronik.
Liizcrn. An der zweiten Generalversammlung des

Vereins katholischer Lehrer und Schulmänner in Hvchdvrs

(am 12. August) verbreitete sich Hvchw, Hr. Kanonikus

Elmiger in Münster über die erzieherische und Missions-

thätigkeit des sel. U. Canisins. Herr Sekundarlehrer Fessler

von Hochdvrf sprach über die Gottesfurcht, ihre Bedeutung

für die Erziehung und die Mittel, sie in die KinderherzeU

zu pflanzen,

Zug. Auf bloße widerspruchsvolle Aussagen von Kin-
dern glaubten jüngst manche Leute au eine Muttergvttes-
erscheinung im Steinhauserwalde. Es hat daher der Hvchm

Herr Pfarrer und Kammerer l)r. Widmer vvu Baar Anlaß

genommen, das Vorgehen der Leichtgläubigen von der

Kanzel herab entschieden zu mißbilligen. Es sei das keine

Verehrung, wohl aber eine Verunehrnng der Mutter Gottes'

St. Galle». Im Verlaufe der letzten Woche habe»

15 Herren das Eintrittsexamen für das Priesterseminar

St. Georgen gemacht — eine Zahl, die seit laugen Jahre»
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nie mehr erreicht wurde und die Bürge dafür ist, daß für
längere Zeit kein Priestermangel zu besorgen ist; zumal
auch für mehrere Jahre die Zahl der Theolvgiebeflisseueu
sich ziemlich konstaut bleiben wird. — Acht geistliche Herreu
haben sich dem Pfarrkonkursexameu unterzogen. („Ostschw.")

— (Eiuges.) Auf Maria Bild stein. Station
Kaltbrunn-Benken, werden vom 13. bis 17. September von
einem Hochw. Pater der Eucharistiner in Bozen für Priester
eucharistische Exerzitien gehalten.

Granbiinde». Chur. Aus dem iX>ii>1iu6 Ililiwewuuis
der Churer b'alin otliaicma entnehmen wir die definitive Er-

Nennung des hochw. Herrn Prof. Franz .ìaver
M a rtp aus Schwyz, bisher Professor am dortigen Kolleg
«Maria Hilf", zum Moral-Professor am Seminar
des hl. Luzins in Chur.

^ (Eingesandt.) Die P r i e st e r e x e r z i t i e n im

Seminar des Visums Chur beginnen am 27. September,

'üinieldnngen sind zu richten an den Hochw. Herrn Regens.

Obwaldcn. Das „Nidwaldner Bolksblatt" schreibt:
»Der Kirchen- und Klosterbau in Tarnen ist zum v^flen
Abschluß gekommen. Er ist une Zierde des Landes und
ein Gegenstand der Freude für seine Bewohner. Zum be-

sondern Wohlgefallen gereicht dem Volke die im Barokstil
àfach, aber lieblich ausgeführte Kirche. Von hoher Schbn-
dnt sind die neuen Gemälde und die neu erstellten Altäre.
Das Gemälde des Hochaltars, von Hrn. Kunstmaler Vettiger

Uznach verfertigt, stellt den hl. Fidelis von Sigmaringen
Erbend dar, der als Mitglied der damaligen Schweizer-

^puzinerprovinz und als Erstlingsmartyrer der -pro-
i'UMnà tutsi- in Rhätien den Martyrertod erlitt. Seinem

Schutze ist die neue Kirche unterstellt Die Gemälde
der Seitenaltäre stammen aus dem Atelier des Hrn. Kunst-
nialer Kaiser in Staus. Das eine stellt die Gottesmutter
d"r, das Jesuskind ans den, Schoße haltend (Maria zum
Schnee). Ihr zu Füßen kniet der hl. Franziskns, die Blicke

"ach à,, gewandt, in Anbetung des göttlichen Kindes ver-
sunken. Jh.,, zur Seite ist die hl. Klara, mit dem Aller-
Eiligsten in der Monstranz ihre geistlichen Töchter vor der

Mißhandlung der Sarazenen schützend. Das Gemälde des

'"ken Seitenaltars stellt den hl. Antonius dar, wie er vor
Überraschung und Ehrfurcht ans die Kniee gesunken, mit

^'»bestrahlendem Antlitz und mit ansg spannten Armen das

^'snskind erwartend, das über die Wolken schreitend in seine

^'"e eilt. Eine Engelgruppe betrachtet voll Staunen die

àndcnszene der Begegnung. Auch diesem Kunstmaler ge-
"hrt volles Lob und Anerkennung " Der Altar-

Hr. Holenstein in Wyl ist der Schöpfer der in

^'chenhvlz schmnckvoll erstellten Altäre und Kanzel. „Mit
^"cher Ornamentik und Vergoldung sind die letztern tadcl-
"s in ihren Teilen, tadellos in ihrer ganzen Ausführung.

präsentiert sich der Tabernakel so recht als Mittelpunkt
sì ganzen Kirche, und zieht in seiner reichen Vergoldung

Aufmerksamkeit der Kirchenbesucher auf sich- Der junge

it.. -

Künstler hat es verstanden, jene Stilart zu wähle», welche

bei Kunstkennern und Volk gleich guten Anklang findet."
Zürich. Monsignvre JosephBurtscher, Pfarrer

von Rheinau, hat seine Stelle als Zentralpräses der katho-

lischen Männer- und Arbeitervereine vorläufig niedergelegt.

Gesundheitsrücksichten haben ihn dazu bewogen, da ihm,
wie er im letzten „Arbeiter" erklärt, die Aerzte Schonung

geboten. Die Geschäfte des Verbandes besorgt bis auf
iveiteres der Vizepräsident, Herr August Lautenschlager in

Zürich.
— Das „Kirchenblatt für die reformierte Schweiz"

beklagt sich in seiner Nummer vom 30. Juni d. I., daß die

Zürcher Protestanten den Katholiken gegenüber nicht eifriger
vorgehen. In Form einer Prophezeiung spricht es den

Wunsch aus, diese Lauheit werde sich bald ändern: „Aber
die Zeit wird kommen, wo ohne alles amtliche Zuthun der

lang gehäufte Unwille gegen die ultramontanen Umtriebe mit

explosiver Kraft beim Volke ausbricht." — Was

soll den wohl in Zürich geschehen? Sollte etwa der Kanton

mit Gewalt von den Katholiken befreit werden, nach der

Intention des „Kirchenblattes"? — Wir wolle» unterdessen

zuwarten!

Italien. Ein wissenschaftlich gebildeter Landpfarrer in

Piémont, der auch den Landbau trefflich verstand, wurde

von der Regierungsbehörde angefragt, was nach seiner An-
ficht die Ursache der Traubenkrankheiten sei. Statt einer

anderen Antwort schrieb er die 13 ersten Verse des 24.

Kapitels des Propheten Jsaias wörtlich ab und sandte sie

an die Fragesteller. Es wird darin vom Gericht Gottes
über Juda und die Welt gehandelt.

Oesterreich. Wien. Die Regierung und der Wiener
Gemeinderat haben beschlossen, in der Hauptstadt neun neue

katholische Kirchen erstellen zu lassen und drei der alten zu
vergrößern. Gleichzeitig findet eine Neuorganisation der

Stadtpfarreieu statt, so daß keine über 30,000 Mitglieder
zählen wird.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Die diesjährigen Diözesan-Priefterexerzitirn werden

vom 0. bis 10. September im Kollegium S t. Michael
in Zug abgehalten werden.

»
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Bei der bischiifl. Kanzlei sind ferner eingegangen:
1. Für das P r i e st e r - S e m i n a r :

Von Steinebrunn Fr. 20, Arbvn 25, Jnwil 441. 70,
Mühlau 25, Rohrdvrf (dritte Send.) 5, Dietwil 150,
Pfeffingen 20.

2. Für Pe t e r s p f e n n i g:
Von Bremgarten Fr. -0, Römerswil 24.

3. Für das heilige Land:
Von Jnwil Fr. 15.
Gilt als Quittung.
Solothurn, den 26. August 1897.

Die bischöfliche Kanzlei.



<ch. »àMjinit ». A M»«!. Z» L-U-SSS:
Unter der h. Protektion Sr. Gnaden des Hochwurdigsten Bischofs von Besel-Lugano

Gymnasium, Lehrerseminar, Realschule, deutscher Borknrs (obere Primär- und
Repetitionsschulstufe), französisch-italienischer Kurs, landwirtschaftlicher Unterricht. Beginn des

neuen Schuljahres den 4. Oktober. Prospekte gratis und franko.

(H 2590 Lz.) (97') Die Direktion.

70,WO Liter Natnrlvein,
wegen Keller-Umbau Liquidationspreise wie
(H1928Q) noch nie dagewesen- 98
Span. sein, weiss Tiichwciu 199 Liier Fr.-29.59

Andalusier, weist, Hochs. „ „ „ W —

„ Hellrot Mvntagner,
seinst „ „ „ 27.-

„ Alicante, hochsein, rot
Coupierwein „ „ „ 82.59

Malaga, echt, 4jähr., 10 Liter-Fass „ 15.29
Starke, bereits neue 999 Liter

haltende Weinfässer „ 14.59

I. Winiger, Boswstl (Aargaul
A. 'Winiger, z Billig-Laden, Napperswttl.

In der Buch- und Kunstdruckcrci Union
in Zololhurn ist zu beziehen:

ktMkMDl lNlii UMM ljrdtl!
mit eineul Unhauge von predigten

von

^Nelchior Schltunpf,
ehemaliger Domherr und bischösl. Kommissar-
Dekan und Pfarrer in Steinhausen: heraus,
gegeben von Karl Joses Schlnmps, Psarr-Re
signât, in Mellingen.

Breis Ar. l.—

Em p sehlu n g.
Aus den Mitgliedern des Paramenteuver ins haben sich einige entschlossen, der

Anfertigt«»!» ne»«er Paramente »ach bewährtem Schnitt und Mustern, sowie der sorg-
sättigen Reparatur älterer speziell sich zu widmen. — Alles unter der Aussicht des Direktors
der Paramentenverwaltung siir die inländische Mission. Die Preise werden aus's billigste be-

rechnet Austräge nimmt zu jeder Zeit gerne entgegen

952 I. Frid. Jacober, Stiftskaplan in Luzern.

»er
»<",»,llcha«»
>»>r Nischen

in
>»>A»-rs«tz»»g.

htrau^qe.,eben
der Oberleitung von

Or. Daleiilin tzhalhoser.
Bollstiiiidig in »» Bänden.

Jeder Cudskridciit erhält die 5 letzten
^usnde groll«. Z-de Woche erschein! > Band
Preis des goiizen Alertes drosch. M. ISI.o».
in Ganzleinwand geb). M L25KO,
in Hald'rnn.r qedd AI. »l S».

o'orkioer Poariohlim, we I-re Preis-Ermösiigiing

Z»»»,»I»I«r»«LIrch»n»»ler sowie jede-e!n>eliie A in» ill .inch ei n>»s» länffi ch.

»
«i
«e
«<

»
«<

»!

»
«

«
«<

Ritheret liber diese »»»» Kndsleiplion .ins da« Ihr jeden Theologen
wichtige, von den höchsten t,rch>lt»en Vulvritälen auf'» wärmste empfohlene
vatridische Sommelwert enlhäil unser ?r«l,et> sowie unser t»e>»r Zterichl
iid-r die .Pidliolhet der ttirchenväter" sa» S.), welcher groll« uno sronto,
serner unser »»»sithrlicher Zlericht sl» S.), welcher gegen Einsendung von
»o Ps. durch jede «uchhondlung oder direkt von »er verlag«handl»»t tu
beziehe» ist.

»donnewent« ous die .He», «ndltrch«,»» ,»f die »„»-»n««»»« »er
»Idliolhek »er »irchenvtler- »!»»« jede vuchhondln», des In- nn» >»«-
londe« entlegen.

im Kanton N a r g au werden hiemit zur
Besetzung ausgeschrieben. Besoldung Fr. 1599
bis 1799. Anmeldungen sind nebst Beilage
der Zeugnisse iiber Gymnasial- und theologische
Studie», über sittliches Verhalten und bis-
heuge Wirksamkeit an das Präsidium deS

römisch katholischen Synodalrates, Herrn Ober
richter Keller in Bremgarten, zu richten.
Nähere Auskunft erteilt der Unterzeichnete.

Lunkhose», de» 24. Auguil 1897.
Der Sekretär des Synodalrates:

s96-s Q. Gisler, Psr.

13.090 Kilo Tabak.
Wegen tttnlxnt Lignidationspreise.

19 Kilo fein geschnitt. amer. s.H4924Q>9!>
Tabak Fr. 4.19». 4.99

>9 seine Sorten „ 0.89 „ 7.09
19 „ Hochseine Sorten „ 9.29,, 19.09

Jeder Besteller erhält noch 199 Cigarr n

und eine wertvolle Tabakpfeife gratis.

I. Williger, Voswttl (Aargan)
A. Winiger, z Billig-Lade», Rapperstvttl.

?aìsnd»Orti11oii <>l lîi l I-

i8t l!Z8 bö8tö unll voltöilllzftö8te.

/»r l-iskerunx einpllelllt aiel» (72°)

Nlt«r« im«» iiviiv —
à à 79, 89, 119, 299, 209, 899, 825, llW,

599, 575, 099 etc. ete. xeben wir, »»»xee
Mi^eu Raar, aneli i» itlivt,« »»<1 ì»x»e
ti-unti,»» à Rrs. 8, 4, 5, 0, 7, 8, 9, 19 plck

äluiiat. ab. (48'°)
»««Ilkst« N«0i«»io»tî. —

Reparaturen pronipt um! ^ewissenliatt.

kl. (inllcu. ticl»!'. 1l»2s << < ><'

Gotd-Tranben
(Prachtsware) »er Kiste zirka 5 Kilos »>9

Fr. 8. ll» empfiehlt (H4920Q)
P. Jo>»o-Winiger, Mnri.

Im Verlage der Vnch- und Ku»iî
druckcrei Union, Solothnr», kann be>!

zogen werden :

Sl.Ariì'nâàdel
pro l8îttî.

H'veio 40 Gto. ^

îltcich illustriert.

Llumsnfabrik ^ LàiA ^ ciS fleurs
Obige Firma, eine der ältesten in dieser Branche, empfiehlt sich

der hochw. Geistlichkeit, sowie den Wohlthäter» und Freunden des
Kirchenschmuckes zur Ausertigung von Vouqnets, »kränzen, Gnir»
landen »c. z» kirchliche»« Zwecken. — Bestandteile werden eben-
aus geliefert. Geschmackvolle und solide Aussührung wird zugesichert.

1,a maiumi mentiooiibk ei-ilmumn, uno ilo pln.n aiwiknueg im
8« reeninmanilö aux Rvv. tüüilögia.^l.igiiog aiimi gn'anx amateur^ .s

<I>!k!»rati»»8 il'öpslweü p»nr la lalirivaiimi et livraison «ls »< ('.
ol'o-jrli?«-?«. U» livre auaai leg parties pcmr la taiirie.at.jn». ^
«ntiim eoliils et liie» sui^nêe.

Druck und Expedition der Buch« und Kunftdruckerei .Union" in Srlvtbuin.


	

