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Samstag den 29. Januar 18S8.

NdonntmentSpreiS:
Kur die Stadt Solothurn

Jährlich Fr. ». —.
Halbjährlich Fr. ». —.

Franko durch die ganze
Schweiz:

Jährlich Fr. S. —.
Halbjährlich Fr. ». -.

Für da» Ausland:
Jährlich Fr. ». —.

Schweizerische

eitung.

EinrückuilgSgebühr:
>0 St», die Petitzetle ode,

deren Raum,
l» Pf. für Deutschland).

Erscheint jeden SamStag

l Bogen stark.

Briefe und Gelder franko

8. L. In<M8iii0lû8

lllàà aâ piàiàill ybìtlllli alieà WiuK.
3. Leàis, ?oin. 6, pàK. 436

(?inis.)

i. Inter6um unun tantum tenìis examinan6un re-
peritur, et lîeet ab omni iure tentimonium unius n6

ö,lene probnn6um non a6mitì»tur, atìnmen ne eoniux
^ilnn nuptînn inire peroptnnn, vitam eoelib>;m gMre
6vj;utur, etinm UNÎN3 tentiinonium absolute non respuit
^upremn (lon^re^nìio in 6!iimen6in Iluiunmo6i eaniliun,
<t»lnmo6o ille te8tÌ8 reeensitin eon6itîonibun 8it pine-
ltìtun, nulli exeeptioni obnoxius ne prikteren eiu3 6e-

ponltio nliin j^rnvibunque !>(iininieuli8 tuleintur; nique
âiia extrinneeu nilminieula eolli^i oinliino nequeant,
t^"e tknnen eertum nit, niiiii in eiu3 te8ìimonio repe-
>'>>'>, quo6 non 8it eonjzruum utque omnino verinimile.

ii. <ioi>ti»LÌt etinm, ut te8ìe8 omnilno6n li6e 6i^ni
^^tilieentur, 80 ìempors non nunpeeto mortein eon-

ex nliorum attestnìione ì>uitivk38e, inti nutem vel
?uià iii)8ente8, vel quia obieiinl, vel nlinm oi> qunm-
Conque rntionabilem enunnm examiiinri nequeullt;

6ietn t!x nlieno ore, quntenun omnibus nliin in

eoneurrentibun eireumntniltiin nut naltem ur-
^ntioribun respon6ennt, nntin e38k ee»8entur pro 8e-
Mutne morìi8 pru6enti iuàio.

b. Veruin, Iiiìucl 8eine> experentin compertum lia-
t>etur, quo6 nee unu8 qui6em reperintur 'l'entis, qualin
^uprn a6ntruitur. iioe in ennu probntio obitun ex eon-

iLetui'is, prnenumplionibun, in>tieii8 et ii«tiuneti8 quibus-
^unxjng^ se6ula eerte et n6mo6um eautn inventi^ntione
^urn»6n erit; itn niniirum, ut pluribun iiine i»6e col-
^etis eorumque naturn perpenna, prout 8eilieet urjzen-
tiorn vel leviorn 8unt, 8eu propiore vel remotiore nexu
euin veritnte morti8 coniun^untur, iniie pru6entin viri
'uciieium kui e»ni(lem mortein nbirmn»6nin probnbilitate
>»nxima, 8eu inorilli eertitultine permoveri ponsit, t)u»-
l'ropter qunn6onnm i» ningulin en8ii>u8 liabeatur ex
t>uiunmo6i conieeturÌ8 8iinu> eouiuneti8 iunta probntio,
i<t pru6enti reli»quen6um e8t iu6iein nrbitrio; lieie
tnnien no» »t>8 re erit, pluren i»6ienre tollten, ex qui-
>>U8 illik 8ive urgenìioren 8ive etilu» Ieviore8 eolli^i et
baberi ponnint.

ltaque in prìmin illik priksumptiones investi-

gamine erunt, ^use per8onam ip3iu8 g88erti àetuneti
re8pieiunt, tjmxqne proteeto lseile Iisberi poìerunt a

eoniuneti3, iim!ei8, vieini8, et czuocsiio mo6o noti8 utriu8-
lzue eoniu^Î8. In quorum examine reljuiratur ecr. //r.

à ille, 6e euiu8 aditu e8t 8er>no, Koni8 moritiu8
imtiutu3 e83eì; pie reIÌAÌ08e(jue viveret; uxoremque
âilijzeret; nullam 8k8e oeeultan6i eau8am linderet;
utrum bons 8ìnli!lin po88iâeret vel nlin a 8UÌ8 propin-
ljui8, nut nliunâe 8pernre po88et.

6Ì8ee88erit nnnuentitiu8 uxore et eoniunctin;
«jiiik tune eiu8 aetnn et vnletuäo e83et.

à nliqunnâo et quo loeo 8erip8erit, et »um 8unm
voluntstein qunmpriinum re6e»i>6i nperuerit, nlinque
Kuiu3 Fenerin inâiein eollignntur.

^lin ex rerum n6iuneti8 pro varin «bnentise eau8n

eoIIÌAÌ inllieis 8ie poterunt.

K o/i â'/à'am n iluee militum reqniratur,
qè6 6e eo 8eint; utrum nlieui pu^nse interluerit;
utrum nli I>08tit)U8 t'uerit enptu8 ; num enntrn 6eseruerit
nut 6e8ti»ntione8 perieulo8N8 linduerit à.

K à inquirntur,
utrum tempore itinerin Fiavîn perieuln fuerint ip8i
8upernu6u; num 8olu8 prokeetun tuerit, vel pluritiu8 comi-
tntu8: utrum in rkAionem, n6 qunm 8e eonìulit, 8uper-
venerint 8e6itione3, belln, knme8 et pentilentim e/c. à.

8V à/«e,Â «Mrs««««, 8k6uln invent!-
ANtio lînt, n quo port» 6Ì8ee88erit; quinnm kuerint
itinerin noeii; quo ne eontulerit; quo6 nomen nnvin,
qunm eonneen6it; quin eiun6em nnvin Zubernntor; an
nnukra^ium teeerit; nn noeieìan, quik nnvin enutionem
kornnn 6e6it, pretiuin eiun nolverit; nliseque eireum-
ntantiik, ni quik nint, 6>li»enter perpen6n»tur.

8. b'umn quoque nliin a6!uìn n6minieul>n »räumen-
tum 6e obitu eonntiìuit, binee tnmen eon6îtionibu8,
nimirum: quoi n 6uobun nnltem tentibun t!6e 6iAnin
et iuratin eomprobetur; qui 6eponn»t 6e rnìionnbili
enunn ipniun knmie; nn eam neeeperint n mniori et na-
niore pnrte poPuli, et nn ipni 6e en6em tnmn reete
nentinnt; nee nit 6ub!iim illnin l'uinne eoneitntam nb

illÌ8, in quorum eommoàm inquiritur.
9. l'niulem, ni opun tuerit, prsetereun6s non erit

inventi^ntio per publican epbemeri6en, 6ntin vireetari
omnibus neeesnnriin personne inàiin, nini ob speeialen
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eireumstsntias saniori, ac pruâentiori consilio »liter
censeatur.

10. tlaaec omnia pro opportunitate easuum Laera
base Llongregatio âiligenter expenâere solet: cumque cle

re gravissima agatur, cunctis cequa lance libratis atque
insuper auâitis plurium ââleologorum, et iuris pro-
âentum sutkragiis, âenique suum iuâieium pronuneiat,
an cle tali obitu satis eonstet st nibil obstet, quominus
petenti transitas aâ alias nuptias concecli possit

11. blx bis omnibus lllcclesiastici prcesiâes eertam
âesumere possunt normam, quam in buiusmoâi iucli-
eiis sequantur. (Zuoâ si non obstantibus regulis bu-

eusque notatis res aâbuc ineerta et implexa illis vicie-

stur, act Lanetam Leâem reeurrere clebeunt, aetis

omnibus eum ipso reeursu transmissis aut saltern

âiligenter expositis.

lîsppoi't 8ui' I'inZti'uetion rkIigikU8k ljal>8 Ik8 6cols8

clu kiioeà lie kâle, pout l'annêe 1396/97.

Monseigneur,
Vous a vex âaigne agréer le rapport que .j'ai eu

l'konneur cle vous présenter, au scq'et cls l'instruetion
religieuse âans les écoles clu âiocèse. ^pràs l'avoir
examine et approuve, Votre Kranâeur a bien voulu

en clonner connaissance à Messieurs les âo^ens et, par
eux, aux cures cles paroisses. Il me reste encore à

vous exposer la manière clont les eatêcbismes se tont
et à vous soumettre quelques propositions qui me

semblent opportunes.

/. /lM/M Aâà/ sur /'e//se?A»/e?ne/î/ re/Meucr e/ /es

eî>eous/a?êees àus /esc/«e//es se /coure?// /es eeo/es e/u

â'oeèse c/s M/e, pu/- ruppor/ û /« re/ip/ou.

^'enseignement clu catêcbisme est tonâê sur les or-
clonnances clu concile île Irente (Less. 24, e. 4.) qui,
en 1362, le prescrivit à toute l'blglise, pour arrêter
les progrès cle l'kêrêsie et pour exciter et tortiller la toi
et la piètê clans le coeur cles llclèles. (les orclonnanees

procluisirent cl'beureux résultats pour la religion.
Llles étaient à peine promulguées que le grancl Laint
(lkarles Lorromê entreprit, avec les concours cle plu-
sieurs savants ìbeologiens, la rêâaction clu //uàà/nus
/lîomu/ms, qui lut introâuit âans toute la cbrêtiente,

par le pape pie V., en l'annse 1366.

pour se contormer aux âêcrets âu (loncile âe

Irente, nos szmocles âe Oelêmont (1383) et âe (ton-
stance (1606) prescrivirent la manière âe clonner l'en-
geignement religieux à la jeunesse st aux liâèles. pg
lZienbeureux Pierre panisius rèâigsa un catecliisme
qui tut mis entre les mains âes entants et qui servit
âe guiâe aux prêtres, l^on seulement ce livre tut
emploxê âans les écoles, mais il êtait encore explique
publiquement âans les églises, pour le bien commun
âes liâèles. Il âevint en si granâe estime parmi los

catboliques qu'après trois siècles, le peuple Luisse tut
bsureux â'en témoigner sa reconnaissance à l'autour,
par les pslêrinages, si nombreux et si bâillants, qui se

sont succeâès auprès âu tombeaux et cles reliques âu
L. Pierre tlanisius.

b,e L^nocle âe Oelêmont clôsigna les )ours âe cli-
maneke et âe têts pour l'enseignsment âu eatêeliisnis,
a prâà s/K/cc/c» //c/rcc, et il orâonna âe sonner les

cloebes pour en avertir les liâèles. — Vingt-six ans

plus tarâ (1609), lesxnoâe âe (lonstanee âètermina que
cet enseignement serait âonnè à miâi ou à 1 lieure.

^ partir âe cette époque, on commenta aussi à

taire le catêcbisme une ou cieux kois par semaine;
mais en carême seulement, parceque les écoles étaient
régulièrement tenues penâant eo temps là. 0e ne tut
que beaucoup plus tarâ que les eatêcbismes eurent lieu
penâant toute l'annês.

bss règles établies par le L^noâe île Lonstance
ont êtê en vigueur, âans la partie allemanâe, jusqu'à
nos )ours. Lllss turent aussi introcluites sans âitli-
culte âans les âo^ennês ullemanâs âe ààM/c.
//?7'sce/>- et /êr/r/cà/ qui, alors, n'appartenaient pas
encore au clioeèse âe tlonsìance. Mais il ne tut pas
si tacile âe les taire accepter clans les âo^ennês cle

langue tranyaise, surtout pour ce qui eoncernaitl'enseigne-
ment à So/àic/s,- car on no voulait pas consacrer
une lieure âe l'apràs-miâi à l'explication âu catè-
cbisnie. D'un côte, les entants sont souvent âans

l'impossibililè âe se renâre à l'ègliso âeux tois par
)our, à cause âe la âistanee qu'ils ont à parcourir
pour ^ arriver, O'autre part, cbaqve paroisse a ses

eontrèries, âont los réunions oiit lieu, pour l'orclinaire,
âans l'après-âiner. peu à peu, cepenâant, la coutume âe

taire le catêcbisme les climancbes et )ours âe tête

s'introâuisit partout; âans plusieurs paroisses, on le

taisait même après l'èvangile âe la granâ'messe.
Malgré cela, la- persécution religieuse, penâant laquelle
les catboliques ont montre tant âe liâêllìê à l'Itglise,
a prouve, â'une manière inâiseutable, la nécessite âe

vouer une attention plus spéciale à l'instruetio»
religieuse âes entants et âes aâultes. 0'ost pourquoi
l'autoritê ecclésiastique a llxè cm minimuin annuel âe

trente climancbes pour l'enseignsment âu catecliisme,
tout en respectant la louable coutume âe ebanter les

vêpres, â'organlser âes eontrèries et autres âêvotions
paroissiales, "toutetois, les nouveaux Ltatuts âiocêsains
âêelarent que ces âêvotions ne sauraient remplacer
l'instruction religieuse, et que Messieurs les cures sont
tenus âe veiller à ce que l'explication âu catêcbisme
n'en soit nullement entravée.

Actuellement l'instruction religieuse âans les

écoles est basêe partout sur les lois scolaires âe cbaque
canton; avant tout, il est nécessaire âe âonner ici un

exposé âe ces lois.



36

Dans les cantons do Lernn, do Lâle, de Tknrgovie
et à Leballouse, les entants sant astreints à fréquenter
l'ècole publique dès qu'ils ont atteint l'âge <le six ans
révolus. Nais les cantons de lucerne, de 8oleure, de

^obg et d'^i^ovie n'obligent les entants à fréquenter
l'ècole qu'à l'âge «te 7 ans. Dans le canton «le lucerne,
l'enseignement primaire est donnè toute l'annèe, pour
les cinq premières classes; à partir «le la sixième, les

rours n'ont plus qu'une «lurèe «le six mois. t)ans tous
les autres cantons, les cours ont lieu toute l'annèe:
on «lonne, à «littèrentes époques, «les vacances propor-
lionnées aux besoins de eliaque localité. Les entants
8ont obligés «le fréquenter l'ècole primaire jusqu'à leur
quatorzième annèe révolue; par exception, les cantons
cle Lerne, d'^rgovie et «le Tburgovie exilent une plus
longue ti'èquentation encore. Ln sortant «le i'ècole pri-
maire, les èlèves vont compléter leur instruction, jusque'à
l'àge «le 18 ou 19 ans, soit «lans les écoles secoinlaires,
^oit «lans les écoles (le perteetionnsment. D'autres
suivent (les cours particuliers (le cbant, «le gymnastique,
etc. «Zont les uns sont obligatoires et les autres tacultatits.

Du «loit trequenter l'ècole au inoins 7 ans; la

première annèe n'est guère qu'un cours préparatoire
cl'un ou «le (leux semestres. Du bien i'enseigneinent
clu eatècbisme est «lonnè siinultanèinent avec l'enseigne-
ment orilinaire, o» bien il «loit être (lonnè à part: cela

âèpentl «le la Direction (l'Lducsìion (le cbaque canton.

^ /.nccrne aeeorile une deini-journèe par seinaine pour
instruction «'eligieuse, et le plan d'étude prescrit trois
àeuigZ «le leyon, qui sont données soit par un eeelè-

élastique, soit par un maitre laïque, sous la (lireetion
clu curé. — «lonne deux de>ni-journèes pour l'en-
dignement «lu eaìècbisme. Ln outre, les instituteurs
î'l institut« ices sont tenus «le taire apprendre lu lettre
âc> eaìècbisme aux entants, ainsi que l'bistoire sainte.
^ eurè seul est cbargè «le l'explieation. De plus, ce
clernigi- est obligé «le taire, peinlant le caieine, un
'Murs de répétition sur tout ce qui a ètè enseigné à
^

^oole, et «le préparer les entants à la conkession et à

i eom«nunion pascale. — 8«àre n'a«l«net point l'ètuile
^ci eatècbisine (lans les classes et, «l'après l'article 7

c^ !a loi scolaire, il ne «toit être prélevé aucune beure
^ur le temps (l'ècole, ni pour l'enseignemenì «le la

''êligion, ni pour l'assistance à la 8" Nesse les jours
c^ seniaine — Dans le canton «/'D/v/oà, les entants
>'eyoivent nue leyon «le religion par semaine, «lans les

quatre preinières classes; (lans les classes plus élevées,
'I a âe beure en ètè, et «à«r bsures en liiver.
l-article 98 «le la loi sur les écoles or«lonne au curé
cle «lonner un soin particulier à l'instruetion religieuse
cle la jeunesse. II «loit en outre exercer une sur-
veillanee active sur l'èilucation publique et privée et
visiter trèquemment les écoles. H, la lin (le l'un née

cicolaii'e, il «loit présenter à l'Inspecteur un rapport

«lètaillè sur la con«luite religieuse et morale des

entants qui trèquentent les classes. — Ln
il n'^ a pas «le leyon «le religion «lans les écoles: les

après-àer <lu «nercredi sont laissés libres pour cels.

— Des écoles «lu Mrscâ, en Lâle-Dainpagne, ont «leux

bsures d'enseignement religieux par semaine, et tous
les entants sont obligés d'^ assister jusqu'à la kin de

leur quinmème annèe. — Dans le canton île Ze/me,
la loi scolaire accorde deux demi-jours, en biver, pour
l'instruetion religieuse: en ètè, il n'^ a que trois ou
quatre lieures d'école par jour. — ^ HcàMouse, les

entants doivent étudier la Lible en classe: l'explieation
du caìècbisms est donnée à part, Toutes les classes

commencent le 1" mai et tînisssnt à Pâques.

suivre.)

Das Konzil von Basel.
(Schluß.)

Die griechische Angelegenheit steigerte den Zwist; denn

der Papst und die Synode stritten sich um den Ort zum
Unions-Konzil. Ersterer wollte Fer r a r a, da der Mark-
gras von Este (Herr von Ferrara) sich erboten hatte, die

Kosten größtenteils zu übernehmen; die Basler dagegen

wollten die Unions-Synode in dem fernen Avignon ab-

gehalten wissen, und da Eugen nicht nachgab, wurde ein

Prozeß gegen ihn eingeleitet, der mit seiner Absetzung endete.

Bei diesen« traurigen Akte waren nur sieben Bischöfe an-
wesend. Der Präsident dieses Rumpfparlamentes aber, der

Kardinal und Erzbischof d'Allemand von Arles, hatte

aus die Sitze der abwesenden Bischöfe Reliquien legen lassen,

die durch Schweigen zustimmten!

Jetzt verließ der größere Teil der Prälaten Basel, be-

sonders Julian Ce s a rini und mit ihm Nikolaus
von Cusa, von nun an «Hercules psrtium Lugenü»
wie ihn Aeneas Silvius, damals Sekretär des Konzils, nennt.

In der Synode selbst traten jetzt Parteien auf; es

kam zu stürmischen Auftritten. Dadurch wurden viele gegen
die Synode eingenommen. Die Griechen waren inzwischen
nach Ferrara gekoinmen (1438), wohin der Papst ein

Konzil ausgeschrieben hatte (am 11. Sept. 1437)'. Das
Konzil nahm seinen Fortgang, und in Florenz wurde
1439 auch wirklich eine Vereinigung mit den Griechen zu
Stande gebracht. Der Papst hatte nicht versäumt, die
Väter von Basel nach Florenz einzuladen, sie aber weigerten
sich dessen. Auf Grund dieses Zwiespaltes kam es dahin,
daß die Synode von Basel ihn absetzte, Eugen IV. aber
die Synode für schismatisch erklärte und die Mit-
glieder derselben exkommunizierte. Die Synode
stellte einen Gegenpapst auf in der Person des Herzogs
Amadäus vonSavoyen, einen Einsiedler, Felix V.
genannt (1439). — Solveit war es in dieser traurigen
Zeit gekommen, daß eine Synode sich eine allgemeine

nennen konnte, obivohl sie voin Papste getrennt war, sowie
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sich Johann XXII l. und Benedikt XIII, Päpste nennen

konnten ohne Vereinigung mit der Kirche!

Jetzt kam es darauf an, für welche Synode sich die

einzelnen Nationen entscheiden würden. Hier finden wir
eine merkwürdige Erscheinung; die Fürsten der einzelnen

Staaten fanden in der Synode zu Basel teils manches Löb-

liehe, teils aber auch sehr Tadelnswertes, weshalb sie sich

mehr Eugen IV. zuwandten. Sie beobachteten so eine Art
Mittelstellung in folgender Weise: Die Synode hatte in

Basel inzwischen mehrere Reformen beschlossen, namentlich
die Reservationen, Provisionen, Annaten und Pallieugelder;
dann hatte sie alle Taxen nnd Kanzleigebühren aufgehoben

und die Appellationen nach Rom vereinfacht; nur die tlsnsW

majorss sollten nach Rom gebracht werden; in den weniger

wichtigen Fällen solle eine Appellation nur nach Einhaltung
des Jnstanzenzuges angenommen werden, und in diesen

Fällen sollte -lluàss in partibus- ernennen, d. h. Richter
in jenen Kirchen, von woher der Prozeß komme.

Diese und ähnliche Bestimmungen billigten die Fürsten,

gaben aber nicht undeutlich zu verstehen, daß, wenn Eugen IV.
sich solche Bestimmungen gefallen lassen wollte, sie ihn an-
erkennen und die Synode von Basel fallen lassen würden.

So sprach sich die französische Nation 1438 zu Bourges
aus. Die deutsche Nation erklärte sich anfangs 1438 für
neutral, dann 1439—1441 teilweise für die Beschlüsse von

Basel, und als Eugen IV. die Basler Beschlüsse mit einigen

Ermäßigungen anerkannte, betrachtete die deutsche Nation
ihn als Papst und kündete der Synode von Basel ihren

Schutz auf. Diese begab sich dann nach Lausanne und

löste sich 1449 auf.
Nachdem das Basler-Kvnzil von Eugen I V. als schis-

matisch erklärt worden, also die päpstliche Autorität nicht

niehr mit dem Konzil vereinigt war, hörte dasselbe natürlich
auf, ein allgemeines zu sein. Die einzelnen Nationen

trennten sich von demselben.

(Pfarrer Fr. Xav. Bürgi in Herznach.)

f Domherr A toys Walker.
(Eingesandt.)

Wenigen Priestern ist ein so langes, aber auch ein so

ruhiges und friedliches Leben beschieden, wie dem in der

Morgenfrühe vom letzten Sonntage dahier verstorbenen Dom-
Herrn Walker, der am 21. Juni 1897 geboren, ein Alter
von 90 Jahren, 7 Monaten und 1 Tag und vor kurzem
noch die Würde des Seniorates in der Bistumsgeistlichkeit
erreicht hatte.

In der Nähe von St. Verena dahier, Pfarrgemeinde
St. Niklaus, als Sohn einer Bauernfamilie geboren, wurde
der junge Knabe vom damaligen Pfarrer Pfluger in dort,
einem Stadtsolothurner in das Choralknaben - Institut des

St. Ursenstiftes gebracht, welches für den spätern Stiftskantor
die erste praktische Schule wurde, nicht nur im Gesänge über-

Haupt, sondern speziell für den Choralgesang, wie er damals

noch gepflegt und geübt wurde, und worin sich Kantor
Walker eine große Sicherheit erworben hat; mit Hilfe seiner

vorzüglichen Stimme, die bis ins hohe Alter standgehalten,
bildete er sich als Choraulis zu seinem spätern Amte vor-
züglich heran. Damals war das Solothurner-Kolleginm im

ganzen katholischen Schweizerland hoch angesehen und wurde

auch von katholischen Studenten bis nach St. Gallen hinaus

zahlreich besucht. Darum konnte auch der Student Walker
viele Bekanntschaften machen und freundschaftliche Beziehungen

knüpfen, die er als Priester noch lange unterhalten hat.

In der theologischen Lehranstalt, in welcher das Kollegium
gipfelte, vollendete er seine theologischen Studien und be-

suchte dann zur praktischen Vorbildung einige Monate das

Seminar von Straßburg. Erst 23 Jahre alt, erhielt der

Seminarist Walker unter den ersten Priestern von Bischof

Josef ' Salzmann die hl. Priesterweihe. Nach Basel als
Vikar berufen — und damals hielt es für neu geweihte

Priester noch schwer sogleich eine Stellung zu finden — war
der junge Priester, von einnehmendem Aeußern und mit guten

Umgangsformen, auch durch sein eifriges Wirken ein Liebling
der Basler Katholiken geworden und gerne hätten sie ihn
in Basel zurückbehalten. Dann war aber eine Kaplanei am

St. Ursenstift frei geworden nnd der Solothurner-Baslervikar
wurde im März 1832 als Kaplan an die vakante Stelle

gewählt, die er bis 1885 beibehielt. In dieser langen Zeit
hat der lebensfrische und lebensfreudige Stiftskaplan als

Kantor, als Katechet der Erst-Beichtstunden, auch als Prediger
in St. Ursen, und als Beichtvater eifrig im Stiftsgottesdienste
nnd in der Stadtseelsorge mitgewirkt. In der Predigtweise

hatte er sich den hochgeschätzten Theologie-Professor Weißen-
bach zum Vorbilde genommen; auch im Orgelspiele, in welchem

Kantor Walker eine große Fertigkeit und Tüchtigkeit erworben

hatte, entsprechend seiner frohen Gemütsstimmung nicht im

getragenen, ernsten, sondern mehr im heitern, fast unruhigen
Spiele mit rasch wechselnden Modulationen. Seine Freude

war es in der Fronleichnams-Oktav bei der Begleitung des

Uauà 8icm im Abendsegen in den Zwischenversen das Ge-

witter und die ihm folgende Ruhe in der Natur nachzu-

ahmen, sein Urteil über die Gesang- und Orgelspielweise seit

den bahnbrechenden Reformen in der Kirchenmusik durch

den deutschen Cäcilienverein war nicht das günstigste, er lebte

durch Gewöhnung und auch durch sein eigenes Naturell ganz

in der alten Richtung, die ihn so festhielt, daß er sich mit

der neuen nicht mehr befreunden konnte; wäre er übrigens
in der Zeit der Reform noch jünger gewesen, würde er

zweifelsohne dieselbe würdigen gelernt haben. Bald nach

seiner Wahl wurde Kaplan Walker auch zum Kuratgeistliche»

für die Gefängnishäuser erwählt, über fünfzig Jahre hat er

diese schwierige Pastoration ausgeübt, oft hat er aber auch

von den erfreulichen Erfahrungen gesprochen, die er als Seeh

sorger der Gefangenen gemacht habe; ein mitleiviges, teisi

nehmendes Herz des dort amtierenden Geistlichen war damals

um so notwendiger, als die Lage der zum Schellenwerk
urteilten eine ungleich schwerere war, und dieses Herz hatt?
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Herr Walker. In den Dreißigerjahren diente er dem Kantone

auch als Feldprediger.
Nach der Reorganisation des Bistums wurde Kaplan

Walker, schon fast ein Achtziger, im Jahre 1885 von der

hohen Regierung zum residierenden Domherrn des Standes
Solothnrn erwählt, in Anerkennung seiner durch mehr denn

^ Jahre erworbenen Verdienste. Diese Würde freute ihn
und er wußte sie zu schätzen. Schon längst war er

vom Predigeramte und auch von dem Christenlehrnnterrichte
Zurückgetreten, aber im Kantordienste woll'e er fortfahren,
so lange seine Kräfte es ihm erlaubten.

Im ganzen Kanton herum hatte H. Hr. Walker viele

geistliche Freunde, und bei Festanlässen, die früher freudiger
gefeiert werden konnten, fehlte er in diesen Pfarreien selten,

tvenn sein Dienst es erlaubte, dem er mit der gewissenhafte-
sten Pünktlichkeit oblag, besonders als Orgelspieler war er
v>kl begehrt und hierin diente er ge ne. Im Kloster Maria-
stein weilte er oft, mit den dortigen Aebten, besonders dem

Musikfreunde Abt Stöckli eng befreundet. Auch in der

Stadt Solothurn war er ein Förderer des Gesanges, auch

oußer dem Stifte und dem Choralinstitute, so im städtischen

^öcilienvereine, der damals unter der Direktion seines

Zünders, des Domkaplan Wohlgemut stand; auch im
^diestersemiuar lehrte er den Choralgesang. Er war ein

Witgrnnder der hiesigen Maiandacht; jahrein jahraus
übte er die Gesänge dafür ein und besorgte das Orgel-
spiel bis in sein hohes Alter hinein. Den hiesigen

Astern, besonders von diomini^ ,Ie«u und St. Josef,
er ein aufrichtiger Freund; in dem erster« förderte er

Gesang und Orgelspiel, im andern war er eigentlicher Hans-
lleund und in den letzten Jahren besorgte er auch in dort

êv täglichen Gottesdienst. Die hiesigen Klöster mit dem

opuzinerkloster sollen in einem zu ihren Gunsten errichteten
kstuniente mit einer beträchtlichen Summe bedacht sein,

vvch die inländische Mission.
Im öffentlichen Leben trat der Verstorbene wenig hervor,

^ lebte ganz seinem engern Lebensdienste; in vielen Fa-
^>lien war und blieb er ein verehrter Hausfreund. Als

uiderschaftsgeistlicher der St. Lukasgilde nahm er gerne
vud oft an dem jährlichen Brnderschaftsfeste teil und war
vbei als heiterer Gesellschafter gerne gesehen.

Eine nie ernstlich gestörte Gesundheit und einfaches,
v'oßiges Leben erhielten ihm bis in die letzten Jahre ein

Außergewöhnlich frisches Aussehen und ließen sein hohes
lter nicht erkennen, dazu half auch sein Naturell und daß

^gentlich aufreibende und zehrende Arbeiten und Sorgen
Nui nicht beschieden waren. Fast siebenzig Jahre bewohnte

^ sein bescheidenes Kaplanenhaus, auch noch als Domherr.
rst vor fünf Jahren fing das Alter an, sich geltend zu

uiachen, so daß er zu seinem höchsten Leidwesen seine ihm
îe gewordene St. Ursenkirche nicht mehr besuchen konnte,
r war nun ein ganz stiller Mann geworden in seinem
auschen, litt viel, aber geduldig und priesterlich ergeben. Je

anger je mehr sehnte er sich nach der Auflösung und Heimkehr

zu seinem Herrn, dem er fast so lange als St.Polycarp dienen

konnte. Die Erlösung brachte ihm das Fest von Maria
Vermählung. Er ruht nun bei der St. Nikolauskirche,

worin er am Feste seines Namenspatrons und zugleich an

seinem Geburtstage getaust worden war, in dem Grabe des

Pfarrers, der ihn getauft hat. Er ruhe im Frieden!

Die englische Hochkirche und die Heiligenbilder.
(Aus den „Stimmen aus Marm-Laach".)

Die -Revue cke I'^rt Rtiretieuue- teilt im zweiten

Heft des letzten Jahrgangs in einer englischen Korrespon-

denz als beachtenswertes Ereignis mit, daß man in Duckhurst

(Surrey) zum erstenmal seit der Reformation wieder ein

religiöses Denkmal auf öffentlichem Platze errichtet habe.

Die Statue — denn um eine solche handelt es sich — stelle

den Heiland als Tröster der zu ihm kommenden Betrübten

dar. Das Vorkommnis, von dem die genannte Zeitschrift
berichtet, hat in der That eine gewisse symptomatische Beden-

tung für den Wechsel der Anschauungen in der anglikanischen

Kirche. England ist nicht mehr das Land, in welchem alles,

was irgendwie nach poyoa'x (Papsttum) sebmeckte, als Inbegriff
alles Greuels und darum als im höchsten Grade verab-

scheuungswürdig galt. Einen Beleg hierfür bildet neben

manchem andern auch die interessante Wahrnehmung, in

welch weitem Umfang in den Kirchen nicht bloß ritnalisti-
scher, sondern überhaupt hochkirchlicher Richtung wieder

Heiligendarstellungen Aufnahme gefunden haben. Nachdem

die Reformation dem „papistischen Götzendienst" gar arg
zugesetzt und an manchen Orten mit Hammer, Axt und

Feuer dem Bildwerk gegenüber seinen Eifer ausgelassen;

nachdem dann die Puritaner unter den noch vorhandenen

Werken christlicher Knust und Frömmigkeit so grauenhaft

gewütet, daß schließlich nur wenig von der alten Herrlich-
keit mehr übrig war; nachdem dann zwei Jahrhunderte hin-
durch calvinistische Strenge und Haß gegen alles Katholische
die Kirchen von den „Götzenbildern" möglichst sauber ge-

halten: hat man in den letzten Dezennien nicht nur die

etwa noch vorhandenen alten Bildwerke sorgfältig restauriert,
sondern selbst neuen Darstellungen der lieben "Heiligen im

Innern und Aenßern der Kirchen wieder manches Plätzchen
bereitet. Bei verschiedenen Kirchen hochkirchlicher Richtung —
von dem ritualistischen ganz abgesehen — geschah das in
einem Maße, daß sie infolgedessen auf den Beschauer fast
den wohlthuenden und erbaulichen Eindruck unserer katholi-
schen Gotteshäuser machen.

Zn den Heiligendarstellungen in den anglikanischen
Kirchen liefern alle Klassen der seligen Himmelsbewohner
ihren Beitrag; die Mutter Gottes, die Apostel, die Evan-
gelisten, heilige Jungfrauen, heilige Märtyrer und heilige
Bekenner, alle stellen ihr Kontingent.^ Maria mit dem

Jesuskinde, die heiligen Zwölfboten und die vier Evan-
gelisten finden sich am häufigsten dargestellt. In den drei
letztgenannten Klaffen aber sind, wie leicht begreiflich, die

Heiligen der englischen Vorzeit bevorzugt; doch fehlen nicht
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einmal römische Päpste, wie St, Clemens nnd St, Gre-

gorius Magnus, der letzte wohl wegen seiner Beziehungen

zu England, Wiederholt begegnet man auch den vier großen

abendländischen Kirchenlehrern, deren Darstellung die Ueber-

einstimmnng der anglikanischen mit der Väterkirche zum
Ausdruck bringen soll. Gekennzeichnet werden die Heiligen
in dieser ihrer Eigenschaft ganz nach alter katholischer Weise

durch den Nimbus und die Unterschrift 8sint,
Verhältnismäßig am häufigsten finden sich die Bilder

der verklärten Himmelsbewohner ans den Glasgemälden der

Fenster; doch fehlt es keineswegs auch an plustischen Dar-
stellungen derselben. Bei einigen Kirchen haben solche sogar
eine recht ausgedehnte Verwendung gefunden. Allen voran
steht in dieser Beziehung Wohl sonder Zweifel die Käthe-
drale von Lichfield, die „Königin unter den englischen

Domen", welche nunmehr wieder wie einst im Aeußern und

im Innern in prächtigster Weise mit Heiligenstatuen ge-
schmückt ist. Am Mittelpfosten des zweiteiligen Hauptportales
an der Westseite prangt das Bild der Gottesmutter mit
dem Jesuskind; Heilige stehen ihr zur Seite in den Portal-
leibungen oder füllen die zahlreichen Nischen, die sich an

der herrlichen 'Fassade und den beiden Westtürmen hin-
ziehen, Heiligenstatnen sind auch auf Consolen an den

Strebepfeilern der den Chor abschließenden l^ci^ tllmpo!
(Liebfrauen-Kapelle), an den Innenwänden des Chores nnd

an denen der Kavelle angebracht. In letzterer sind es de-

zeichnenderweise Bilder heiliger Jungfrauen, welche sich

zwischen den Fenstern erheben; unter den Statuen der Chor-
Wandungen bemerkt man auch St, Christophorns. Selbst

St, Joseph mit der Lilie in der Hand hat als Statuette
in einer Kehle der Bogenleitung des Hauptportales, welche

mit dem Stammbaum des Herrn gefüllt ist, ein Plätzchen

erhalten. Allerdings finden sich an der Westseite neben den

Statuen der Heiligen auch die einiger protestantischer Bischöfe

und Dekane, Dieselben stellen indessen keine Verherrlichung
der Reformation dar, wie eine solche bei der statuarischen

Ausschmückung der Westseite einer andern Kathedrale —
aber unseres Wissens auch nur einer — beliebt wurde,

sondern sollen bloß die Erinnerung an Männer erhalten,
welche sich um den Bau irgendwie verdient gemacht haben.

Manch schönes neue Heiligenbild, darunter Maria mit dem

Jesuskind, schmückt auch wieder die Fassade des Querschiffes

von Westminsterabbey zu London. (Schluß folgt.)

Kirchen-Chronik.
Luzcrn, Ans dem Wiggerthal. (Einges.) „Aus

der katholischen Welt" bringt uns das „Vaterland" vom
18, dies die Nachricht, daß in der belgischen Diözese Tournai
im Priesterseminar zu Iloiuw bispeimnoe ein Kursus ein-

gerichtet sei, um zukünftigen Dienern Gottes Anleitung zu
geben zum landwirtschaftlichen Betrieb, zur Organisation
landwirtschaftlicher Verkanfsgenossenschaften, Geqenseitigkeits-

Versicherungen, Versicherungsgesellschaften w, Ja! im Kolleg

zu Vielon in der Provinz Luxemburg besteht eine umfang-

reiche Milchwirtschaft und Käserei, in welcher die zukünftigen

Seelsorger auch in diesem Zweige des landwirtschaftlichen
Betriebes praktische Anleitung erhalten.

Dies gemahnt mich an einen Satz in der verbreiteten,

unterschobenen Brnderklaus-Weissagung, Dort heißt es

unter anderm: „Der große Krieg werde dann beginnen,

wenn die Metzger Priester- nnd die Priester Metzgerkleider

tragen!" Doch Spaß bei Seite! Belgien mag in sozialer

Beziehung tonangebend sein und mag für vieles Gute wirken,

das läßt sich anerkennen. Aber es muß ein merkwürdiger
Anblick sein, wenn da die jungen der theologischen Wissen-

schaft beflissenen Belgier, die Sendung der Jünger mißkennend,

den Weinberg des Herrn im Mitchnapf oder unter der

Käsepresse suchen! Im neuen Testamente ist nirgends da-

von die Rede, daß der Heiland von einer Sendung der

Arbeiter ins Käsemacherthal (bei Jerusalem) sprach, sondern

er benannte sein künstiges Reich nnd die Arbeit in dem-

selben stets mit dem edeln Ausdruck „Weinberg,"
Die schweizerische katholische Geistlichkeit braucht nock

nicht zu den Sennen in die Lehre zu gehen. Die verstehen

ihr Geschäft so gut, daß sie auch ihren Nachkommen von

den Schätzen dieser Weisheit noch etwas überlassen.

Etwas anderes thut uns not! Wenn Dr, Beck sagt, daß

„jeder Pfarrer der von Gott gesetzte Zeitungsschreiber seiner

Gemeinde sei", sollte auch Gelegenheit, sich hiefür be-?

fähigen zu können, geboten werden; ein Lehrstuhl zur Jour-
nalistik nnd Schriftstellern thitt uns not! „Das vornehmste

Mittel, um die Lehren der Zerstörung-Partei zu verbreiten,

um durch Vorspiegelungen künftigen Glückes, durch Herab-

Würdigung der bisherigen Zustände, durch Ausfälle aus

diejenigen Personen, die in denselben sich besonders hervor-

gethan, diese Lehre beliebt zu machen, Anhänger ihnen z»

gewinnen, sind gegenwärtig d i e Z e i t n n g e n">

sagt Friedrich von Hurter, Es ist ja wahr! Der Redlich-

keit und Gewissenhaftigkeit wird bei Behandlung von That-
fachen der Vergangenheit und Gegenwart kein Wert zuge'

standen, sondern bloß nach der Gewandtheit oder der Frech-

heit genrteilt, sie für die Zwecke gerecht zu machen, „Wer

mißt also den Schaden von schlechten Zeitungen und Kalett-

dern", kann man da füglich mit Wetzel (Daheim)

ausrufen!
All diesem Thun gegenüber sind wir nicht kalt gestellt,

aber lahmgelegt. Tagtäglich haben wir Gelegenheit, Artikel

zu lesen, daß die Adern schwellen, „Wäre ich Zeitungs-

schreiber, deni würde ich das Näschen reiben", ruft s"

mancher geistliche Herr guten Willens aus, aber er wajß

sich nicht auf diese eisige Bahn. Man kann predigen, jm

aber die es nötig haben, kommen nicht; sie lesen indesst''

Zeitungen, Wir lesen auch, aber wir sollten hi»'
wiederum auch wieder gelesen werden. G>^

uns ^!mn »inten b'ridui-Mnsiij von der Kathedra ans A»'

leitnng, nicht zum Käsemachen, nein, zum ZeitungschreibeM
Slhwhz, Am 13, des kommenden Monats gelang



die neue Verfassung zur Abstimmung vor das Volk,
Bischof und Geistlichkeit haben nicht nur wegen der genug'
sa»> bekannten Klosterartikel, sondern auch noch wegen anderer,
die kirchlichen Freiheiten und Rechte beengender und geradezu

vergewaltigender Artikel gegendie Vorlage feierlichen Protest
erhoben. Der Hochwiirdigste Bischof hat in einem eigenen
Schreiben (wir werden es zum Abdruck bringen) die kanto

nale Geistlichkeit angemiesen, mit aller Energie für Verwer-
fnng der Verfassungsvorlage zu arbeiten.

Mit Recht erwartet man allgemein, daß das sonst so treu-
^tholisch gesinnte Schwyzervolk in dieser Frage stramm zu
Bischof und Geistlichkeit stehe, namentlich erwartet man dieß
vom E i n s i e d l e r v o l k e. Es ist ja klar, daß es in den

weitesten katholischen Kreisen ungemein peinlich berühren
wüßte, wenn der weltberühmte kath, Wallfahrts-
vrt M aria-Ei n siedeln nicht mit glänzender Mehrheit
auf Seite von Bischof und Kirche stehen würde.

Wir sind auch der festen Ueberzeugung, daß eine gegen-

wilige, der Kirche feindliche Stellungnahme in dieser prin-
hellen Frage gerade für Einsiedeln auch nach der mate-
viellen Seite hin unabsehbaren Schaden zur Folge haben
konnte. Interessieren wird es selbstverständlich und in erster
^inie auch, ans welche Seite sich die verschiedenen großen
katholischen Geschäftsherren in Einsiedeln stellen werden.

Natürlich erwartet man von diesen, daß sie in diesem gründ-
glichen Kampfe nicht nur die passiven Zuschauer spielen,
wndern energisch in den Kämpf eingreifen an der Seite von
Bischof und Geistlichkeit. Vorderhand wollen wir noch nicht
àiben, was uns von Lnzern her berichtet wird, es seien

vainlich an der jüngsten liberalen Versammlung in Goldan
auch Vertreter der großen katholischen Geschäftsfirmen an-
Lesend gewesen. — — Das könnte sonst gründlich

kaub aufwerfen in der katholischen Welt!

Deutschland. Genugthuung für die in China
Mordeten Missionäre. In der Büdget Koni-

w^îsion des Reichstags teilte Staatssekretär v, Bülow mit,
» die Verhandlungen mit der chinesischen Regierung zu

v gendem Ergebnis geführt haben:
k. Der bisherige Gouverneur der Provinz Schantung,

ll'uigheng, ist abgesetzt und ihm die Befähigung abgesprochen
vrden, je wieder ein höheres Amt zu bekleiden. Sechs von

vus bezeichnete obere Beamte sollen aus der Provinz Schau-
wig versetzt und bestraft werden. Gegen die an den Mord-
Men selbst beteiligten Verbrecher ist das Strafverfahren

'w Gange.
2, Für à der katholischen Mission und ihren Ange-

Men erwachsenden materiellen Schaden verspricht die chi-
v>esische Regierung die von der Mission geforderte volle Ent-
lMdigung in der Höhe von 3000 Taels zu zahlen,

3, Zur Sühne des Todes der Missionäre sollen drei
'vchen errichtet und mit einer kaiserlichen Schntztafel ver-

When werden, und zwar eine von den Missionären bereits
vgounene Kirche in Tsinnin, eine in der Stadt Tsaotschufu

und eine am Orte des Mordes selbst. Die chinesische Re-

giernng verpflichtet sich, für jede Kirche 66,000 Taels anzu-
weisen, für die beiden Kirchen in Tsaotschufu und am Orte
der That außerdem freie Bauplätze. Ferner werden zum Bau
von sieben sichern Wohnhäusern für die katholischen Missio-
näre in der Präfektnr Tsaotschufu 24,000 Taels angewiesen.

Alle diese Geldzahlungen erfolgen durch Vermittlung der

kaiserlischen Gesandtschaft, um die Missionäre vor Reibungen
mit den chinesischen Beamten zu bewahren.

4, Zum Schutze der Missionäre wird ein besonderes

kaiserliches Edikt veröffentlicht werden.

Dazu bemerkte Staatssekretär v, Bülow : Die chinesische

Regierung hat hiermit alle von uns in dieser Richtung ge-
stellten Forderungen bewilligt. Die hierauf bezüglichen Ver-
Handlungen sind von unsern Vertretern, der ihnen von mir
erteilten Weisung entsprechend, in fortgesetztem Benehmen
mit dem Stellvertreter des Bischofs Anzer geführt worden.

Gleichzeitig ist von uns soviel nur möglich der wertvolle
Rat des gerade in Europa anwesenden Bischofs Anzer benutzt
worden. Nach der Ansicht des Bischofs wird nämlich die

Gewährung der drei kaiserlichen Schntztafeln, eine in China
äußerst seltene Vergünstigung, wesentlich zur Erhöhung des

Ansehens der katholischen Missionäre bei der chinesischen Be-

völkerung beitragen. — Von Wichtigkeit ist die künftighin fort-
währende Anwesenheit deutscher Kriegsschiffe in der Kiao-
tschaubncht.

England. Die englische Schriftstellerin Mrs. Craigie
(Pseuvonym: John Oliver Hobbes) ist entschlossen, sich von
der Welt zurückzuziehen und ins Kloster zur Himmelfahrt
Mariä in Kensington einzutreten.

Amerika. Etwa 30,000 Personen sind, nach der Be-

rechnung des Kardinals Gibbons, im verflossenen Jahre in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika vom Protestai!-
tismns zur katholischen Kirche zurückgekehrt. Davon ent-

fallen über 1000 ans die Erzdiözese Baltimore.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Bei der bischofl. Kanzlei sind ferner eingegangen:

1. Für die Sklaven-Mission:
Von Luthern Fr. 20, Bischofszell 43, Tägerig 15,

Emmen 70, Hägglingen 32, Marbach 37. 25, Neuendorf
14, Münster (Stiftspfarrei) 97, Flumenthal 11, Nenz-
lingen 56, Littau 15, Kaiserstuhl 20, Selzach II. 65, Ther-
wil 19. 15, Döttingen 43, Hergiswil 25, Kloster Fahr 40,
St. Inner 16, Schüpfheim 66. 20.

2. Für Peterspfennig:
Durch Provinzial, 0. 0., Fr. 30.

3. Für das heilige Land:
Von Les Bois Fr. 54.

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

Von Neuenhof Fr. 5, Porrentruy 55.
Gilt als Quittung.
Solothurn, den 28. Januar 1898.

Die bischöfliche Kanzlei.



40

Inländische Mission.

a. Ordentliche Beiträge pro 1897. Ar. Ct.

Uebertrag laut Nr. 4: 83,459 49

Kt. Aargau: Baden, zweite Sendung 159 —
Sarmenstorf, nachträglich 9 —

Kt. Bern (Jura) : Buix 17, Damvant 10, Fahy
15, Fontenais 8. 25, Grandfontaine 10,

Miöcourt 2. 21, Montignez 3, Reclère 5,

Roconrt, Nachtrag 1. 40, Vendlinconrt,
Nachtrag 4. 25 75 11

Kt. St. Gallen: Andwil 82, Kirchberg 100,

Mörschwil 247. 90 429 90

Kt. Granbünden (mit Lichtenstein): Abschluß 1100 90

Kt. Luzern: Priesterseminar 50 —
Legat von sel. Jos. Ziswyler, Ebikon 50 —

Kt. Schwyz: Freienbach (March)
Kt. Thurgau: Emmishoseu 35, Kreuzlingen 13.10
Kanton Zürich: Missionspfarrei Bülach

Katholische Pfarrei Zürich, rechtsufrig *),
(mit Gabe von Fr. 100)

Fr. M
205 -

48 10

55 -
350 -

Schlnßresnltat Fr. 85,983 5t)/

vorbehalten die Verifikation der französischen Sammlung,
deren Liste noch nicht in unserm Besitz ist. Das Schluß'

resnltat des vorigen Jahres war: Fr. 88,194. 14. Del

Allerhöchste Lohne die Gaben Aller!
Mit nächster Nummer beginnt die Sammlungslist!

für 1898.

Der Kassier: Z. Düret, Propst-

*) In voriger Liste soll es heißen: Zürich, linksusrig, 63.

Neueste Sachen in gotischem und

romanischem Styl, billigst bei

ISosvk,
Wühle,,ptcriz. Lugern.

ZM- Muster franko. 7"

In den Ehestand
tretenden Pfarrkindern bitten wir die Hochw.

Herren Seelsorger zu empfehlen, das bei

Räber Cie. in Luzern in 5. und 6. Auf-
läge erschienene Schristchen: Sechs äkrüge
Wasser oder Wein, ein crnstsreundlichcr
Wegweiser zum glücklichen Ehestände, von
Pfarrer Fischer. Eleg. kart. 6V Cts., franko
65 Cts., in sehr schönem Geschenlband Fr. 1.69.
Bei gleichzeitigem Bezug eines Dutzend br.
59 Cts., geb. Fr. 1 35. (H 4 Lz) 8°

NKNIVI0siIIl1IVI5
à?r. 119,169, 299, 2 9, 399,499,575 bis 3999.

Harmoniums à 0r. 59, 79, 199, 125 sto.

IVir Zebs» neue uml alters Harmoniums
auvb in Amortisation »ml Niets per
Nouât à ?r. 4, 5, 6, 8, 19 ab. (142"

?5.S.ZASS
à l?r 559 bis 2299.

Wir Aeben solobe üu àsnssiben lZsclinKunKSii
ab, vis (lie Harmoniums

0s» Herren (lsistliebso, batbol. Klöstern
nnà Insiituten Aeväbren vir besonders
V orteils.

Vataloze stellen gratis 2ur VerkiiAUNA.

U à lie.. 8l. kâll.

It. Ursen Kalender für 1898.
Preis: 49 Cts.

Buchdruckern Union, Solothnrn.

Kitt kathlllischt Achter
mit guten Zeugnissen versehen, empfiehlt sich

bei der Hochwürdigen Geistlichkeit sür die

Kirchenschneiöerei.
Zu erfragen bei

«atharina Bürgisser, Kirchenschneiderin,
4' B a a r, Kt. Zug

Im Verlag der

Auch- k Kunstdruckerci Union in Solothnr»
ist erschiene» und zu beziehen:

Preis: broschiert 50 Cts.,
hübsch gebunden 80 Cts.

Gegen Einsendung von 55, resp. 85 Cts-,

portofrei.

Die Much- und Kunstdruckerei Union hätt M
alle römisch-katholischen Ufarrämter stets stl

bissigen Ureisen vorrätig: weiße Souverts mit ausge
drucktet Adresse der bischöflichen Kanzlei in Solothuril

Soeben im Verlage der Buch- und Knnstdrurkerci Unio» in Solo
thurn erschienen und zu beziehen:

à ZMZ iri's Nsà)
Gedicht von Joseph Wipsli, Professor.

—Zweite Auflage.

Tauf-Rcgistcr,
Erst-Kommunikanten-Register,

Firm-Rcgister,
Ehe-Register,

Sterbe-Register
crus Wunsch eingebunden

liefern in beliebiger Bogenzahl prompt in sauberer, solider Ausführung

Buch- und Runst-Druckerei „Unions
Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei „Union" in Solothurn.


	

