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Samstag den 29. Zannat

Adonnementspreis:

Für die Stadt Solothurn
Halbjährl. Lr. 3. 53.

Vierteljahr!. Fr. 1. 75.

Franko für die ganze

Schweiz:

Halbjahr!. Fr. 4. —

Vierteljahr!. Fr. 2. —

Für das Ausland:
Halbjahr!. Fr. 5. 33.

Schweizerische

eitung.

Kiiu'ückmizsgebühr:
!3 Cts. die petitzeile oder

deren Raum,
(8 pfg. fâr Deutschland)

Erscheint jeden HâNtstag
l Bogen stark m. monat!.

Beilage des

„Schweiz. Pastoralblatte»*

Briefe und Gelder

franko.

^0^18 XIII
OL S^UOIIS

(Loutiuns-tur.)

8seeulo autom âuoâeeimo allkAorieam 8ripturao
onarrationom bona euin Imà plerique traetarunt; in

eo Asnoro 8. IZornarâus cotoris sacile anteeossit, euius

etiam sormonos nibil props nisi âivinas ll>ittoras sa-

piunt. — 8eà nova ot laotiora increments ox âiseiplina
accessere Ko/mààu?'»?». t^ui, otsi in Zormanam vor-
sionis latinae leetionem stuâuorunt inquiroro, eonloeta-

que ab ipsis t/nr?'ôrà'à àià/à iâ piano tsstautur,
pins tamen stnàii inâustriaequo in intorpràtione ot

explanations colloeaverunt. (iomposits snim âilueiâo-

que, nibil nt mslius antea, sacrorum verborum sensus
varil âistineti; cuiusquo ponâus in rs tkooloAica per-
pensum; âolinitas librorum partss, arZumeuta partium;
investiZata seriptorum proposita; expiirata sontontia-
ruin inter ipsas noeossitucio et connexio: quibus sx
rebus nsmo nnns non viâet quantum sit inminis od-
scurioribus ioeis aâmotum. Ipsorum prastorsa cls

8cripturis iootam âoetrinae eopiam aâmoâum proâunt,
tnm âe tkoolozia libri, tuin in easâem eommontaria;
quo etiam nomino Vbomas Aquinas inter eos babuit
paimam. — ?ostquam vero tllomons V âocos.sor Kostor
^tbeuaeum in Ilrbe ot coloberrimas quasquo stuâio-
ru>n llnivorsitatos iitterarnm orieutalium maZistoriis
auxit, exquisitius liominos nostri in nativo llibliorum
eoâiee ot in exompiari latino elaboraro eoepsrunt. Ile-
voeta âeinâo act nos eruâitiono (lraseorum multoque
niseis arts nova ìibraria soliciter inventa, enltus 8crip-
tnrae sanetae latissimo aeerovit. Niranâum est onim
quain brovi aotatis spatio multiplieata praelo sacra
exempiaria, praeeipue, catbolicum orbem quasi
complsverint: aâoo por ià ipsnm tempos, contra quam
bicclesiao Iiostos ealumniantur, in bonore et amoro
erant âivina volumina. — Koque praeterennciem est,
ipnrntus âoetorum virorum numerus, maxims ex reli-
Ziosis tamlliis, a Viennensi (loucilio sà Vriâontinum, in
roi bibliese bonum provonerit: qui ot novis usi sub-
siâlis et variae eruâitionis inAeniique sni seZotom con-
lorontos, non moâo auxerunt contestas maiorem opes,

seâ quasi uiuuieruut viain aâ praestantiam subseeuti
saeeuli, quoâ ad eoâem Vriâentino ellluxit, quum no-
bilissima ?atrum aotss propemoâum reâiisso visa ost.
Kec onim quisquam iZnorat, Kobisquo ost memoratu
iucunâum, âecossores Kostros, a ?io IV aâ (ilomen-
tom VIII, auctoros suisse ut insiAnos illao eâitionos
scloruarentur versionum vstsrum, Vuli-atae st ^loxan-
ârinae; quao «ioinàe, 8ixti V oiusàomquo (ilomentis
iussu et auetoritate, emissae, in communi usu ver-
santur. ?or eaâom autom tompora, notum ost, quuin
versionos alias lîibliorum antiquas, tum pol^glottas
^.ntuorpionsom et parisiensom, cliligontissims esso
oàitas, sineorae investiZanclae sontontiae peraptas: nec
uilum osss utriusque Vestamenti Ilkrnm, qui non plus
uno naetus sit konum explanatorsm, neque ^raviorem
uilam âo iisàom robus quasstionem, quae non inulto-
rum ingénia soeuuâissime sxsreusrit: quos inter non
pain,, liqyg stuiiiosiores 8s. pat,m m, nomen sibi seeere
eximium. Kequo, ox ilia âomum aetate, ässiclorata
ost nostrornm sollortia: quum clari sulnmio viri âe
iisliem stucliis ksne sint meriti, sacrasque lutteras
contra commouta, ex pdiloloZia et tiniti-
mis liiseiplinis «letorta, simili arAumontorum Zen ere
vinclicarint. — llaoe omnia qui probe ut oportet con-
siclorent, äabunt proloeto, Lcelesialn, noc uilo uuquam
proviclontiao moâo âot'uisso, quo âivinao 8eripturao
sontos in lllios suos salutaritor âerivaront, atque illu«1
praesiâium, in quo âivinitus aâ eiusâem tutolam âe-
cusque loeata est, rotiuuisse perpetuo omnlque stuâia-
rum ope oxornasse, ut nullis externorum bominum
inoitamentis sZuorit, sZoat.

lam postulat a Kobis instituti consilii ratio, ut
quae bis âe stuâiis reete orâilianâîs v!âeantur optima,
ea vobiseum eommunicemus, Venerablles Vratres. Seâ
princlpio quale aâvorsetur et instot bominum Agnus,
qulbus vol artibus vol armis eonliâant, întorost utique
boe loco recoZnoseoro. — 8eilieot, ut antoa cum lis
praoeipuo res t'uit qui privato iuâicio kreti, âivinis tra-
âitionibus et maZisterio Lecieslae repuâlatls, 8erîptu-
ram statueraut unieum revelationis lontem supremum-
quo iuâieem bâei; ita nune ost eum Ilationalistis, qui
eorum quasi lllii ot boreâos, item sententia lnnixi sua,
vol bas lpsas a patribus acceptas clnnstianao liâei reli-
quias prorsus abioeorunt. Divinam onim vol revo-



lluionem vei in8pirulinnem vei 8oriploi-n»r 8uernm,

oninioo oiiunc nec;nnl, »eqc>e niin pro>r8ci8 cnc o83e ciielU

lunl. nisi iimnincun nrlilioiu el eommenlu: i>in3 cciini-

rum, non veru8 A08îurcim rerum nnrrnlione8, 3ecl nui

iue.pln8 kui)uiu3 an!, Iii8loriu8 menàee8; eu, non vain
einia et orueuiu, seit ant eo»lic1u3 po8l eventns prue-
âietiones ant ex uuluruli vi prue8eu8lone3 ; eu, non

vein nomiuitj miruruiu virluli8que clivinue o8leulu, 3eci

ucimirulliliu c^uuclum, nequuquum natneae viinbus muioru,

ant pi-aesti^las et mxtkvs quo3ciu>n: evuu^eliu et 8criptu

upo8toliou aln8 pians uuc:torU,ci8 tridueuciu. — IIn!n3-

mocli p.ortenta errorum, quii>u3 8uoro8uuàm àiviuo-

rum I4ì>rorum veritutenr pntant eonveiii, tumquum cie-

ereloriu prcmuutiutu uovue ouiu3cinm 8e/ön//,«ö //,/»er«s,

obtruàcl: quue tumeu aàeo iueertu ipmmet Iiadent,

ut sî8àem in rài8 erobrici8 iinnintent et 8uppleant.

(fuum vero tain impie cie Heu. cie (ll>ri3to, àe liivan-

n-eiio et reiiquu 8eripturu Zsntiant st prusàeut, non

«ts8nnt ex ii8 qui tlieoloZi. et elnn8tiani et evanKsiiei

iiuberi veiiict, et Ircme3ti38imo nomine odtenciant in8o-

Ienti8 inAsnii temerilulem. iii3 uclciunt 8K3S eoumlio-

rum purtieipe3 uâiutors8que e eetei'Ì3 «ii3eipiini8 uou

pauei, quo8 euciem reveiuturum rercuu iutoieruuliu aà

oppuZnationsin Libliorum 8imi>iter trullit. 8atÍ3 autem

clepiorure non p083UU)U8, quum iatiu3 in ciik8 ueriu8-

«pie Icueo oppuZnatio gerutur. (lerilccr in eruciito3 et

Zruve8 iiomins8, quumquuuc iili non ita ciislieuiter 8ibi

p033unt ouvere; at maxime eoutru iucioetorum vuÍAN8

omni eon3ilio et urte iukeu8i Iw8ts8 nitnntnr. Ti5ri3,
>iksUi8, (iia>ni8 exitiaie viru3 iuluuciuut; ici eonoionibu3,
ici 8el'moniim8 iu8iunuut; omnia iuur pervu8ere, et mni-
ta8 tenent, ub8lruetu8 ai) tieeie8iae luteiu, acioie8<:entinm

3eiioia3, ubi oreclulu3 mo>ie8que mente8aci eontvmptionem

8eripturue, pen iuciibrilim etiam et 8LurriIs3 ioeo8, cie-

pnavant mmene. — l8ia 8uut, Veuersdiik8 Vrutrk8, quue

eommune pu8torule 8tuciiuin pecnnoveant, inoencient; ita

ut tiuie novae/«/«/ ,cu?m'«/s sr/enàs') uutiquu ilia et

vera opponaiun, ciuam a (iiiàto pen ^po8toio3 aeeepit

Koe>e8ia, atqus in ciimieatione tanta iàonei <islen8ons3

8enipiunas 8aenae exun^aut,
Itaque ea pnima 8it ouna, ut in 3aeni3 8eminanii3 vei

^ceaàemii8 à omuino tnaàautnn ciiviuae I/>itenae, cpiem-
acimoàum et ip8iu8 gnavita8 àeipiinae st temponnm ne-

es83ita8 acimonent, (iuin8 nei eau8n, niici! pnoteeto cieiiet

e.88e anticiuiu8 maAi8tnonun) âeleotions pnucienti: aci koe

snim MUNN3 non ilomine3 ciuiciem cie muitm. 8eci tais8
a38umi oppontst, cpn)8 maAuu8 ainon et ciintunna oon8ue-
tuào iiibiionum, atqcle oppontunu8 cìoetninae onnatu8 eoin-
menâsdiie3 taeiat, panö3 otlieio. Uecjue miuu3 pno8pieien-
cium mature S8t, tionuui po3tea ioeum Mi 8iut exeeptnni,
luvenit icieineo, nbi eommocium 3it, ex ainmà optimae
3pei, tiieoioZiae 3patium ianâate smen8i8. nonnuiio8 cii-

vini8 Ini)ni8 toto8 aciciiei, taeia ei8cìeni pìenionm > ccici8-
clauc 8tcniii uiicpucnciiu iaeuitaie, ita cieieeti in8tituticjue
cìoetons8, eoinmi88um munu3 acieant ticienten. in quo ut
ven8eutun optime et oon8entaneo8 inuetu3 eciueant, aii-
qua ip8i8 cîoeumenta pauio explieatiu8 impentine piaeet.
— llrZo inASnii8 tinonum in ip8v 8tuäii liming 8io pno-
3pic;iant, ut iuciieium in eÎ3, aptum paniten Ii>ii)ni3 ciivinÎ3
tuenâi8 atque annipienciae ex ip8i8 3ententiae, oontonment
8eciuio et exooiaut. ilue pentinet tnatatu8 à
//u?Zö, ut ioquuntun, /)//,//n«, ex quo aiumnu8 eommociam
iiabet opem aci inteZnitatem auotonitatemque Likiiorum
eonviuoenciam, aci le^itimum iu iiii8 8kN8um inve8tiAan»
àum et a886quenàm aä ooeupamia eaptio8a et naciieitu8
evoiienâa. (iuae quanti moment! 8it iii3po3ite 8oienten-
que, eomite et aciiutnios tkeoioFia, S88S initia cìi8putata,
vix attinet clieene. quum tota eontinenten tnaeiatio 8enip-
tunae neiiqna I)i8ee vei t'unciamentm nitatun vei iumini-
bu8 eians8eat.

((iontinuabitnn.)

Die Basler Bischöfe des 15. Jahrhunderts.

II.
Am 20. Dezember 1436 entriß der Tod den Bischof

Johann von Fleckenstein seinen weiteren Plänen. Sein Nach-
solger wurde Friedri ch zu Rhein, der einem alten
Basler Geschlechte angehörte. Er wurde im Ansang des Jahres
1437 nur von einem Teile des Domkapitels zum Bischöfe er-
wählt, indem die übrigen Stimmen dem Burkhard von Rathsam-
Hausen zufielen. Da die Wähler nicht einig wurden, legten
sich die Konzilsväter ins Mittel und brachten dadurch die Ent-
scheidung für Friedrich herbei, der dann auch durch Papst
Eugen IV. bestätigt wurde. Es bildet die Regieruugszeit dieses

Bischofs so ziemlich den dunkelsten Punkt in der Geschichte der
Basler Bischöfe aus dem 15. Jahrhundert. Friedrich zu Rhein
war zwar ein sehr kluger, in den weltlichen Geschäften äußerst
bewanderter Herr, angeschen beim Adel seines Landes, über-
Haupt bei den Großen in hoher Gunst stehend und tüchtig zum
Regiment. Was ihm aber fehlte, war die väterliche Liebe seinen
Unterthanen gegenüber; darum meldet denn auch ein Chronist,
des Bischofs Tod sei ein Gegenstand der Freude gewesen für
Volk und Klerus, und besonders für den letztem, dessen wider-
spänstige Mitglieder er ins Gefängnis und in Ketten warf und
mit ausnehmender Strenge behandelte Auf die Pläne seines
Vorgängers eintretend, löste er manche verschuldete Besitzung
los und befestigte die Schlösser Kallenberg, Goldenfels und
andere, die in Verfall geraten waren, durch neue Werke. Wohl
konnte man erwarten, daß Friedrich auch in anderer Beziehung
für sein Bistum thätig sein werde: er wäre es in der That
auch gewesen, wenn er nicht durch anderweitige Beschäftigung

?im. 6, 20. fi N. Geruiig, Chronikon S. 7.
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allzusehr in Anspruch genommen gewesen wäre; vorab gehören

dahin die Zwistigkeiten des Herzogs Albrecht von Oesterreich

nnd der Edelleute des Landes und der Stadt Basel, zu deren

Gunsten er in Kolmar als ein so wohlwollender Schiedsrichter

sich zeigte,')
Ein freilich sehr bedenkliches Licht wirft ans den Bischof

der Umstand, daß er an dem Kampfe gegen den rechtmäßigen

Papst Enge» IV. und an der Erhebung des Afterpapstes

Felix V. sich beteiligte. Wie scharf und schroff man auch

immerhin das Benehmen Friedrichs in dieser Angelegenheit be-

urteilen mag, zu seiner Entschuldigung muß doch gesagt werden,

daß er durch die Absenkung seines Osfizials nach Rom und

durch die Obedienzleistung dem Papste Nikolaus V. gegenüber

diesen seinen Fehltritt einsah, bereute und wieder gut machte.

Daß er während seines ganzen Episkopates die bischöflichen

Funktionen nie selbst verrichtete, lag ihm bei seinem Tode sehr

auf dem Herzens) xZ ^ vies allerdings eine weitver-

breitete Sitte der Bischöfe jeuer Zeit, läßt sich aber dessenum

geachtet keineswegs entschuldigen.

Großes Verdienst erwarb sich Friedrich zu Rhein durch
die Anfertigung des sogen, liber inureuruiri, worin wir eine

genane, detaillierte Angabe der Kirchen, Kapellen, Klöster nnd

Stifte unseres Bistums finden. ^) Daß er es mit den Pstich-
ten der Geistlichen den ihnen anvertrauten Seelen gegenüber

ernst meinte, beweisen uns die Statuten des Kapitels Buchsgau
vom Jahre 1442.

Daß Friedrich trotz seiner Härte und Strenge dennoch ein

warmfühlcndes Herz für das Elend und die Not seiner Unter-
thanen hatte, ersehen wir aus der Stiftungsurkunde des Ho-
spitals zu Delsberg vom 15. Sept. 1447. ^) Wir lesen darin
unter Anderum «tlum mocliu vitu in morte simus, nulli-
que sit Korn mortis vertu, opus 68t, operu uostru doua
sutieipure, ns bora mortis subito preoovupemur, et juxt»
ckietum upostoii die, eternorum intuitu semiusre in tor-
ris, ut roclâeuto Domino, eum kruetu multiplivà re-
volliAere vàsmus in (lotis, lirmsm spom, liàeimm
tknentes, quoä qui puree semiuut, pures et motet, et
qui semât in deueilietionibus, clo boueäivtiouibus
motet et vitum otornum.» Da er nun aus Erfahrung
wisse, daß unter den ihm Unterstehenden so viele seien, die trotz
aller strengen Arbeit im Alter dennoch darben müssen, wolle

er, von väterlichem Mitleid gerührt, diesem Uebel abhelfen
durch die Errichtung des Hospitals zu Delsberg, damit es

diesen Leuten weder geistig noch körperlich an etwas gebreche.

Wenn wir nun auf sdas Leben dieses Bischofs zurück-
blicken, so müssen wir offen gestehen, daß wir an ihm viele

tz Andreas Heusler, Verfassungsgeschichte der Stadt Basel im
Mittelalter. Basel 1860. S. 349.

4 Ls-silsa Saera. lZruntruti 16S3, p. 319.
ch Vautrez, Histoire àss övsguss às Lâls. Einsied. 1884.

Vol. I. zn ,604.

tz 4'ronitlat, monuments lls t'auvisn àvêods äs Ilâls. ?or-
rentru)' 1867. B. V. i> 111.

b) Ebd. V. ». S35. kk.

Fehler und Schwächen, andererseits aber auch wieder recht

tröstliche Lichtseiten finden.

Friedrich zu Rhein wurde am Vorabend vor Dreikoni-

gen im Jahre 1451 in einer Kapelle des Münsters in einem

zierlichen Grabe, das er selbst bei Lebzeiten hatte machen lassen,

mit großer Feierlichkeit beigesetzt.
^

Große und allgemeine Hochachtung genoß der väterliche

und friedliebende Bischof Arnold von R otber g (1451

bis 1458) ') Einer wohlangesehencn Basler Familie ent-

stammend, war er Doktor der hl. Rechte und Dechant des

Domstiftcs; schon zur Zeit des Konzils hatte man ihn in

Anbetracht seiner Tüchtigkeit zum ààitvr Uuusurum gemacht,

und er wurde nun einstimmig vom Kapitels zum Bischof

erwählt Er suchte vorzüglich die in vollständigen Ruin

geratenen bischöflichen Gebäude zu reparieren. Im Kloster

St. Leonhard nahm er wichtige Verbesserungen vor, und bc-

setzte es mit Stiftsherren. Arnold hatte am 17. Juni 1451

der Stadt Basel die Handveste erteilt; bald jedoch begannen

die Streitigkeiten über das geistliche und weltliche Gericht ihren

Anfang zu nehmen, doch suchte er den Streit so v.el als

möglich in Güte auszugleichen. ^) Unter den vielen Tugenden,

welche ihm seine Zeitgenossen nachrühmen, sind es besonders

seine Leutseligkeit, Freundlichkeit, ^>ittenreinheit. Frömmigkeit

und der Eifer für seine bischöflichen Amtsverrichtungen; nahm

er doch, was seit langer Zeit nicht mehr geschehen war, die

bischöflichen Funktionen in eigener Person vor.

Da er verhältnismäßig noch nicht alt war, erwartete man

von ihm noch viele zum Nutzen und Fromme» des Bistums

gereichende Unternehmungen; aber sein unerwarteter Tod im

Mai 1458 vereitelte all' diese Hoffnungen. Der là và
dàoàlis àsiloeusis bemerkt über ihn: «Optutissrmus

episeopus, lumeu uràentissimum, pneis Mlàr, nrm-

àsnte qui semper ore ouuotis iàmlissimus, que và
intosrità, bonolioeutiki, bumilità, beiieàà, bo-

uiFlàto, non soium suo e.upituio et vloro, cherum otrnm

vnssnlis et militibus suis no uuiverso populo prnesui

Ai-ntissimus luit ° Z J'l Uebereinstimmung damit sagt auch

das Basier kleine Weisbuch: „an desselben Herrn Abgang der

Stadt und dem Lande übel beschäl), denen er ein frommer

geistlicher Fürst und zu allen Zweiungen gütlich oder rechtlich

hinzulegen willig und unverdrossen gewesen ist, dessen Swele

Gott gnädig sein wolle." ")

Soziaide,nokratie und Anarchismus.
(Korrespondenz.)

Es kann die Frage gestellt werden, ob diese beiden revo-

lutionären Richtn»„cu nicht in einem innern Zusammenhang

tz Kirchenlexikon. Bd. 1. 2. Aufl., Sp> 2079.

ch Heusler a. a. O., S. 393.

ch bei Vautrey a. a. O. Vol. II. x. 6.

Basler Weisbuch S. 92 im Staatsarchiv zu Basel.
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stehen. Die Sozialisten haben wiederholt erklärt, dab sie den

anarchistischen Grundsätzen und Zielen fremd seien und deß-

halb die Gewaltthätigkeiten und Verbrechen der Anarchisten ver-

abscheuen. Es ist auch bekannt, daß die Sozialisten — bc-

sonders bei ihrer letzte» allgemeinen Versammlung in Zürich —
sich entschieden gegen das Vorgehen der Anarchisten ausgespro-

chen haben. Es kann aber nicht gelängnet werden, daß beide

Teile darauf ausgehen, die jetzige Staats- und Gesellschafts-

ordnung zu beseitigen; sie arbeiten also gemeinsam an der

Zerstörung der heutigen Kultur.

Der Sozialismns darf mit vollem Recht als die Vor-
schule des Anarchismus bezeichnet werden. Die Sozialisten
reden den Arbeitern jahraus jahrein in Wort und Schrift zu,
daß sie von den Fabrikherrn und vom Kapitalismus ausge-
beutet werden, daß der Fabrikherr einen Teil des Arbeitser-

träges zurückbehalte, damit er schlemmen und prassen könne.

Dem Arbeiter wird immer gesagt, daß er ganz behaglich leben

könnte, wenn ihm der volle Arbeitsertrag ausbezahlt würde;
daß er aber nur dann zu diesem behaglichen Leben gelange,

wenn die Kapitalherrschaft und die heutige Staats- und Ge-

sellschaftsordnnng von Grund aus zerstört und der neue sozial-
demokratische Staat mit Kollektivarbeit und womöglich auch mit
kollektivem Genuß eingeführt sei. Diese Grundsätze und Lehren
werden den Arbeitern fort und fort in geschlossenen Zirkeln
und in öffentlichen Versammlungen, in Zeitungen und in einer

Flut von Schriften verkündet.

Daher darf man sich nicht wundern, wenn der arme, ge-
plagte Arbeiter schließlich ungeduldig wird und zu wissen ver-

langt, wann denn endlich der Tag dieser schönen Zukunft au-
brechen werde. Allein die sozialistischen Führer können dar-
auf keine Antwort geben und müssen sich damit begnügen, die

Arbeiter mit allerlei Versprechungen hinzuhalten.

Unter den Sozialisten gibt es aber gar viele, denen diese

wohlseilen Versprechungen eines zweifelhaften zukünftigen be-

haglichen Lebens zum Eckel geworden. Diese Parteigenossen,

zu welchen die Anarchisten gehören, sagen dem Arbeiter,
daß die bekannten Sozialistenführer nur gemeine Betrüger seien,
die auf Kosten der Arbeiter gut leben, aber denselben niemals

Hülfe bringen werden; dagegen werden die Arbeiter nur auf
dem Wege der Gewalt und der revolutionären That von ihrem
drückenden Elende erlöst werden. Durch diese aufhetzende

Sprache wird mancher Arbeiter, der früher der Sozialdemo-
kratie angehört, in das Lager der Anarchisten hinübergeführt.

Wer trägt nun die Schuld, daß der Arbeiter zu einem

Anarchisten umgewandelt worden ist? Die sozialdemokratische

Propaganda hat ihn durch ihre Aufreizungen zum Klassenhasse

dazu vorbereitet und darum darf man die sozialistischen Wüh-
lernen wohl mitverantwortlich machen für die anarchistischen

Attentate und Verbrechen; denn sie, die Sozialdemokraten,
haben in den Herzen der Arbeiter, die mit dem Leben hart
ringen müssen und bei ihrer geringen Bildung um so empfäng-

licher sind für alle Lehren, welche ihnen bessere Zukunft ver-

sprechen, den Keim zur Gesetzesverachtuug und zur Ausübung

von Verbrechen und Gewaltthaten gelegt. Diese Anschauung

hat auch kürzlich die „Neue Zürcher Ztg." ausge-

sprechen.

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichtes^)

vom 1. November 1893 in Sachen des Kirchgcmcinderates
der k a t h o l i s ch e n K i r ch g e m e i n d e L a u f e n - Z w i n-

gen gegen den Regierungsrat des Kantons Bern betreffend

Verfassungsverletznng.

Sitzung vom 1. November 1893.

Anwesend die Herren Bundesrichter Broye, Präsident der

II. Abteilung, On. Morel, Stamm, Bläst, Clausen, Cornaz
und Bezzola.

In Sachen des Kirchgemeinderates der katholischen Kirch-
gemeinde Laufen-Zwingen, Namens dieser Gemeinde, Rcknrren-

tin, vertreten durch den Advokaten L. S ch o l e r in Laufen,

punkto Verfassungsverletzung, haben sich aus den Akten folgende

Thatsachen ergeben:

á Am 15. Februar 1891 faßte die katholische Kirch-

gemeindcversammlung Laufen-Zwingen anläßlich des Ablaufs
der Amtsdauer des damaligen Geistlichen den Beschluß, die

Pfarrstelle ausschreiben zu lassen und wählte sodann im No-
vember gl. Is. an Stelle des bisherigen christkatholischen einen

römisch-katholischen Seelsorger. Die christkatholische Minorität
konstituierte sich daraufhin als „christkatholische Genossenschaft

der Kirchgemeinde Laufen-Zwingen" nud richtete sud 1./14.
Sept. 1892 an den Regierungsrat des Kantons Bern das

Gesuch: „Derselbe möge in Hinblick auf § 6 Ziffer 3 des

Kircheugesetzes dem Großcu Rate eiu Dekret vorlegen und dessen

Annahme empfehlen, wonach die christkatholische Genossenschaft

von Laufen als selbstständige Kirchgemeinde anerkannt und die

Grundsätze der Vcrmögensausscheidung zwischen der alten und

neuen Kirchgemeinde festgestellt werden." Zur Begründung
dieses Gesuches wurde der Umstand angeführt, daß die Christ-

katholiken ungefähr die Hälfte der Gesamtbevölkcrung der Kirch-

gemeinde ausmachen. Die zur Vernehmlasfunz auf dieses Ge-

such aufgeforderte Kirchgemeinde faßte darauf am 5. Februar
1892, nachdem sie in thatsächlicher Beziehung zunächst festge-

stellt, daß die Gesnchsstellerin einige Familien mit Unrecht als

ihr zugehörig in Anspruch genommen hatte, folgenden Be-

schluß:

1. Es ist Sache des Großen Rates, die christkatholische

Genossenschaft von Laufen als selbstständige Kirchgemeiude an-

Z Wir geben einem Urteil des h. schweiz. Bundesgerichts, wie
es vom „Birsthaler" veröffentlicht worden, Raum um der Bedeutung
des Entscheides willen. Das Urteil wird begründet zum Teil durch

Berufung auf spezifisch bernisches Recht und die dortige Gesetzgebung

und zum Teil durch Erwägungen allgemeiner Natur, die in der Folge
als Präjudiz in solchen Streitfragen angerufen werden können. Nach

beiden Richtungen vermögen wir dem Urteil nicht zuzustimmen und

behalten uns deßhalb vor, wenn der ganze Text vorliegt, ans dasselbe

zurückzukommen.
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zuerkennen oder nicht und deren Pfarrer durch den Staat be-

solde» zu lassen oder nicht. Die Kirchgemeinde resp, die römisch-

katholischen Einwohner von Laufen haben sich darüber nicht

auszusprechen.

2. Die heutige Kirchgemeindcvcrsammluug von Laufen-

Zwingen protestiert jedoch gegen den Anspruch der Altkatholikcn
oder der christkatholischen Genossenschaft am Kirchenvermögen
und sie anerkennt nicht, daß in dem bestehenden bernischen

Staats- oder Kirchenrecht der Satz enthalten ist, wonach eine

neu sich bildende religiöse Genossenschaft Anspruch auf Mit-
genuß und Miteigentum am Kircheuvermögen der Kirchgemcinde

habe, aus welcher sie ausgetreten ist; sie anerkennt nicht, daß

die Administrativbchörde einen solchen Satz anzuwenden befugt
ist, ehe und bevor ein allgemein verbindliches diesbezügliches

Gesetz vorliege. Eventuell wird beantragt:

3. Verweisung aller daherigen Rechtsansprüche an den

Z'vilrichter.

Am 23. April 1893 erließ der Große Rath des Kantons
Bern „in der Absicht, den unter den Angehörigen der bisher!-

gen Kirchgemeinde Laufen zerstörten konfessionellen Frieden
wieder herzustellen und dauernd zu befestigen, in Anwendung
des § 6 Ziffer 3 des Gesetzes über die Organisation des Kir-
chenwcsens vom 18. Januar 1874, auf den Antrag des Re-

gierungsrates" ein „Dekret betr. Anerkennung der christkatholi-
schen Genossenschaft von Laufen Zwingen als Kirchgemeinde,"
dessen hier hauptsächlich in Betracht kommende Paragraphen
folgendermaßen lauten:

8 1. Die christkatholische Genossenschaft der Kirchgemeinde

Laufen-Zwingen wird als Kirchgemcinde anerkannt.

§ 2. Demgemäß wird die bisherige Kirchgemeiude Laufen
in Betreff der mit den Kultusangelcgenheiten zusammenhängen-
Gegenstände in zwei Kirchgemeinden aufgelöst, nämlich in:

n. eine römisch-katholische Kirchgemeinde;
d. eine christ-katholischc Kirchgemeinde.

Jede dieser Kirchgemeinden umfaßt die innert den Grenzen
der bisherigen Kirchgcmeinde befindlichen Bewohner, welche der

betreffenden kirchlichen Namensbezeichnung angehören.
§ 7. Ueber das der bisherigen Kirchgemeinde Laufen an-

gehörende Vermögen hat zwischen den beiden Kirchgemeinden
eine Ausscheidung stattzufinden. Zu diesem Zwecke werden die

beteiligten Gemeinden in erster Linie an eine gütliche Verstän-
digung gewiesen. Der Ausscheidnngsvertrag unterliegt der

Sanktion des Regiernngsrates.
8 19. Gegenwärtiges Dekret tritt sofort in Kraft. Der

Regierungsrat ist mit Vollziehung desselben beauftragt.

tk. Gegen dieses am 3. Juni dem Kirchgemeinderat durch
den Regiernngsstatthalter von Lausen amtlich eröffnete und
gleichen Tags im Amtsblatt publizierte Dekret erklärte der ge-
nannte Kirchgemeinderat den Rekurs an das Bundesgericht und

stellt in seiner Einlage vom 31. Juli 1893 folgende Rechts-
begehren: Das Bundesgericht möge erkennen:

1. Das Dekret des Großen Rates betreffend Anerkennung
der christkatholischen Genossenschaft von Laufen-Zwingen als

Kirchgemeinde vom 28. April 1893, publiziert und amtlich er-

öffnet am 3. Juni abhin, sei aufgehoben;

2. eventuell und für den Fall, daß nicht das ganze De-
kret aufgehoben werden sollte, sei doch § 7 desselben, welcher

die Kirchgemeinde znr Vermögensausscheidung verpflichte, auf-

zuhcben.

Alles unter Kostenfolge.

Zur Begründung dieses Petitums wird ausgeführt: § 89

der bernischen Staatsverfassung vom Jahre 1846, welche zur

Zeit des Erlasses des angefochteuen großrätlichen Dekretes noch

in Kraft bestand, gewährleiste ausdrücklich „die Rechte der be-

stehenden evaugelisch-reformiertcn Kirche in den zu ihnen sich

bekennenden Gemeinden." Daraus ergebe sich für den Großen

Rat, der zu Errichtung von Kirchgemeiuden kompetent sei, die

verfassungsmäßige Pflicht, nur Kirchgemeiuden der gewährleiste-

ten Konfessionen zu errichten. Solche seien aber im Sinne
der Verfassung von 1846 eben nur die evangelisch-reformierte

und die heutige römisch-katholische; eine andere Auslegung der

im Text genannten Verfassnngsartikels gebrauchten Worte

„römisch-katholisch" sei verfassungswidrig. Daran könne § 6

Ziffer 3 des Kirchengesetzes, in dem er dem Großen Rat das

Recht zuspreche, Kirchgemeinden auch außerhalb der anerkannten

Landeskirchen zu errichten, nichts ändern; gegenteils sei der-

selbe gleichfalls verfassungswidrig. Art. 69 der gleichen Vcr-

sassung gewährleiste ferner den Gemeinden ihr Vermögen als

Privateigentum. Die Frage, ob austretende Mitglieder einer

Kirchgemeinde Anspruch an deren Vermögen hätten, falle daher

nicht in die Kompetenz des Großen Rathes. Derselbe sei nur

zur Errichtung neuer Kirchgemeiuden, nicht dagegen zur Ord-

nung der daraus entspringenden zivilrechtlichen Fragen befugt.

In der Vereinigungsurkunde des ehemaligen Bistums Basel

mit Bern vom 23. November 1815 seien die Kirchengüter der

Kirchgemeinden ausdrücklich als deren Eigentum anerkannt und

sei gesagt, daß dieselben ihrem Zwecke gemäß verwendet werden

sollen. Dieselbe Bestimmung finde sich in Verfassung und

Kirchengesetz. Die Zuwendung eines Teiles dieses römisch-

katholischen KirchcnvermögenS an die Christkatholiken entfremde

dasselbe seinem römisch-katholischen Zweck und enthalte somit

eine Verletzung der Vereinigungsnrkunde, der Verfassung und

des Kirchengesetzes zugleich.

<1. In seiner Vernchmlassuug vom 19. August 1893

hält der Regierungsrat obigen Ausführungen seinerseits ent-

gegen: Die behauptete Verletzung des § 89 der Kautonsver-

sassung durch § 6 Ziffer 3 des Kirchengesetzes und das in

Anwendung desselben erlassene Dekret vom 28. April 1893

bestehe in Wirklichkeit nicht, indem gen. Verfassungsartikel nur
eine Garantie der anerkannten Kirchen in ihrem gesetzmäßigen

Bestände, in der freien Ausübung ihres Kultus und in ihrer

Wirksamkeit innerhalb des Staatsorganismus enthalte und

keineswegs ein Verbot der Errichtung von Kirchgemeiuden au-

ßerhalb der Landeskirchen involviere. Es lasse sich übrigens
die Frage aufwerfen, ob der heutige ChristkatholiziSmuS nicht

ebenso gut als die heutige römisch-katholische Kirche in der im

Jahre 1846 verfassungsmäßig gewährleisteten römisch-katholi-
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schen Kirche einzubegreifen sei. Was die in § 69 enthaltene
Garantie des Gcmeindevermögens als Privateigentum betreffe,
so ständen gemäs konstanter bundesgerichtlicher Praris solche

Vermögensverhältnisse (trotz dieser ungenauen Bezeichnung als

Privateigentum) nicht unter der Herrschaft des Zivilrechts,
sondern des öffentlichen Verwaltungsrechts und sei die zur
Kreirung einer neuen Kirchgemcinde kompetente Behörde auch

befugt, die mit diesem Akte zusammenhängenden Vermögens-

rechtlichen Fragen zu ordnen. Was endlich "die letzten Be-
schwerdepunkte betreffe, dem zu Folge durch die Ausscheidung
der Christkatholiken aus der bisherigen Kirchgemcinde Laufen
dieselbe in ihrem bisherigen Bestände und in ihrem zu römisch-

katholischen Zwecken bestimmten Vermögensbesitz der Verfassung
und der Bereinigungsurkunde von 1815 zuwider gestört werde,
so sei die Berufung auf letztern Akt entgegenzuhalten, daß der-

selbe keinen Bestandteil des bernischen Verfassungsrechts bilde.
Die Verfassung sei deswegen nicht verletzt, weil durch die in
Folge der Glaubensspaltung eingetretene Ausscheidung in zwei
verschiedene Religionsgenossenschaften thatsächlich die bisherige
Kirchgemeinde ohne irgend ein Zuthun des Großen Rats und

vor dessen Dekret verschwunden gewesen und durch zwei neue

Kirchgemeinden ersetzt worden sei, so daß der Behörde in
dieser Beziehung nur mehr die Anerkennung der vollendeten

Thatsache und die Ordnung der daraus notwendig sich ergeben-
den Vermögensfolgen oblag. Der Regierungsrat trägt daher
auf Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge an.

(Schluß folgt.)

Kirchen-Clzronik.
Luzern.^ (Stift Münster. (Eingcs.) Zufolge Dekret

des Großen RatesI wird seit Neujahr die Verwaltung des

Sliftsvermögcns, die seit 1834 von einem geistlichen, seit 1852
von wclllichen^Verwaltern geführt worden ist, von einemjAus-
schuß des Stifts besorgt, bestehend in Propst, Kustos, Senior,
Sekretär und einem vom Hochw. Kapitel frei gewählten Mit-
gliede (Herr Stäuderat Adam Herzog). Dieser Kommission
unterstehen! der Kassier (der bisherige Verwalter), der Bau-
inspektor (Propst), der Bannwart (Hochw. Hr. Organist
NiklauS Estermann), und die Pfleger der nicht inkorporierten
Fonds. Dem Regierungsrate des Kantons Luzern steht die

Oberaufsicht zu über die Verwaltung des(Stiftsvermögens in
Bezug auf Geschäftsführung, Leitung des Rechnungswesens,

Obsorge für die Erhaltung des Gutes. Ausgaben können Ver-
waltung und Kapitel stiur innert dem ^ von der Regierung ge-

nehmigten Büdget beschließen. Ein (grundsätzlicher Bruch mit
der seit 1834 eingeführten Staatsverwaltung ist nicht cinge-

treten, nur die Art und^Weise, sielauszuüben, ist eine für
das Stift etwas ehrenvollere geworden.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
B r o d scg n u n g an S t. A g ath a - Fest. Da

mancherorts diese Segnung in einer wenig den Vorschriften

und dem Geiste der Kirche entsprechenden Art vorgenommen

wird, so sei die Hochw. Geistlichkeit hiemit aufmerksam ge-

macht, daß das zu Segnende von Denjenigen selbst (oder von

speziell von ihnen „Beauftragten") zur Segnung

zu bringen ist, welche den Segen verlangen.
» S

Bei der bischöfl. Kanzlei find ferner eingegangen:
1. Für die Sklaven-Mission:

Von Bûron Fr. 18, Mühlau 20, Luzern Ungenannt 10,
Bure 13, Rohrdorf (innere Pfarrei) 25, Künten 18, Belli-
ko» 10, Fahr, Kloster, 12, Neudorf 40, Muri 40, Bischofs-

zell 86, Sins 17, Wahlen 10. 15. Fulenbach 10, Hägeudorf

(II.) 5, Breitenbach 12, Rhcinfeldeu 6, Hochdorf 71, Hell-
bühl 13, Beurnevösin 6, Auv 46, Rothenburg 54, Hitzkirch

100, Tägcriz 18, Udligcnschwil 13, Meltingen 5, Altishofen

7, Großdietwil 25, Reiben 22, Walchwil 30, Zug 55, Cham

80, U.-Aegeri 24, Baar 74, Steinhausen 12. 50, Sarmens-

dvrf 40 (nicht 30 wie in Nr. 1 der „K.-Z."), Kaisten 12,

Escheuz 20, Ettiswil 15, Meuznau 25, Zufikon 30, Sursee 64,

Menzingen 40, Picjsikon 21.

2. Für P c t e r S p s e u n i g:
Von Bure Fr. 21, Gormund 5, Bern 50, Neuheim 9,

Walchwil 20, Menzingen 37, Chain 100, Zug 217, Risch

20, Steinhausen 35, U-Aegeri 30, Baar 37, Allenwinden

8, Altishofen 30.

3. Für das hl. Land:
Von Bure Fr. 15, Meltingen 5, Altishofen 10, Groß-

dietwil 16. 50, Luthern 14, Neiden 21, Schötz 20, Walch-

wil 20.

Gilt als Quittung.
Solothurn, den 18. Januar 1894.

Wie Wschöfliche Aanzlei.

Inländische Mission.

». Ordentliche Beiträge pro 1833.
Fr. Ct.

Ucbertrag laut Nr. 2: 61,427 32

Kanton Aargau:
aus der Pfarrei Möhlin 20, Wettingen 85 105 —

Kanton Bern (französische Kollekte):

von St. Braix 54, Breuleux (V. Fr.) 7. 50,

Montfaucon 47. 20 108 70

Kanton St. Gallen:

von Ballgach (dabei 15 Fr. von H. Oe. und

5 Fr. von I. Z.) 109 —
von Bütschwil (dabei zwei Legate zu 50 Fr. von

G. und E. sel.) 300 —

von Kirchberg 70. 50, Marbach 136, Nieder-

büren 12, Oberhclfensschwil 6. 50, Schännis

80, Tübach 21. 30, Weesen, Pfarrei 26 und

Kloster 20 372 30

Kanton Genf (franz. Kollekte):
durch Hrn. Grosset 34. 85, von Ungenannt 50,

„ „ Gignoux n. V. 50, La Plaine 3. 70 138 55
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Fürstentum Lichtenstein :

von Triesen (östcrr. 10 Gulden-Schein)

KantonZLuzern:
au« der Stadt Luzern: Ungenannt

„ Pfarrei Kriens

„ „ „ Nendorf (Legat von I, Erni selch

Kanton Neuenburg:

von Cerneux Pèquignot 30, Chauxdefonds 76,

Cressier-le-Landeron 20, Flenrier 15, Fon-

taines 51. lc Locle 19, Neuchâtel 105. 10

Kanton Schwyz:
aus Morschach 40, Rothenthurm 16

Kanton Solothurn:
aus der Stadt Solothurn 21, Gempen 6. 70,

Gretzenbach 5

Kanton Waadt (französische Kollekte):

von Assens 29. 20, Bottens 7. 50, Eschallens

23, Lausanne 194, Montreux 67. 20, Morgeö

30, Polliez-Pittet 11. 50, St. Croix 10, Val-

lorbes 12, Averdon 40

Kanton Wallis (französische Kollekte):

u. Dekanat Sitten: Pfarrei Saviese

d. Dekanat Sierre: Lenz (Gabe des Hrn. P.
Aug. Reh) 200, w.

o. Dekanat Vex: Pfarrei St. Martin
à. Dekanat Ardon: Vctroz-Plan-Conthey

o. Dekanat Vrig: Ried

k. Dekanat Monthey: Champery 28. 50, Troiö-

torrents (Gabe von Ther. Donnet) 100, Ve-

vossay 24

Durch Hochw. Hrn. Dekan Zenklusen: aus Visp

Kanton Freiburg (französische Kollekle):

n. Dekanat Freiburg, an Gaben (wobei löbl.

Kloster zur Visitation 50, Schwestern à
lZon Lseours 50, Gräsin Schercr-Boccard

25, Hochwst. Monseign. Piller sel. 50. rc.

Ferner: Kollegium St. Michael, Professoren

und Schüler

Universitätskonvikt

Diözesan-Seminar, Hochw. Prof. u. Alumnen

Bürgerspital

Hunrlà' cles Ulnees

rus às Unusnniis st rue cks8 Uines8

(li'nnä'i'Uö et rue cies 1üfion8ö8

Gasse der hängenden Brücke

Murtner-Straße und Nidaner-Platz
UInneUe st. àiveviile

Verschiedene Gaben (abzügl. 3 Fr.)
5. Dekanat Stässis:

aus Bussy, Cheyres, Font, Lully, Montbrelloz,
Montct und Rueyres les Prez

e. Dekanat Grcyerz:
aus Albeuve, Estavannens, Grandvillars,

20 20

15 —
10 —

150 —

306 10

56 —

32 70

424 40

10 —

221 75
3 -

10 —
3 -

152 50

20 —

207 —

36 60

53 —
40 —
25 —

222 85
200 —
140 50

128 20
101 10

53 30

65 40
33 -
94

GruycweS <65 Fr.), Lessor, Moutbovon,
Neirivue Villnis-sur-^out 202 95

ck. Dekanat Romont:
aus Billens, Châtelard, (lknvnnnss Is8 ?oi-l8,
Lajoux, Massonnens Müziöres, Siviriez, Vil-
laraboud, Villaz St.-Pierre (37), Vuisternens-
devant-Romont (40), 153 50

6. Dekanat Unrk-Ilài:
Avry-devant-Pont, Bulle (110), La Tour dc

Trême (41), Marsens, Ungenannt Fr. 100,
Morlan, Riaz, Sales (28. 50), Vnadens,
Vuippens (33) 353 55

k. Deutsches Dekanat:
Alterswil, Bösingen (117), Chevrilles, Recht-
halten (33), Hcitenried, Plasfeyen (37. 25),
Plassclb, Schmitten (40), St. Anton, St. Sil-
vester, Tafers (35. 30), Wünnewil (29. 55) 380 40

Z. Dekanat Aventicum:
Carignan, Domdidier, Gletterens, Lschelles
30 und Ungenannt 50, Montagny, Villarepos 108 30

6. Dekanat Znià-Oi'oix:
Barbarêche (27), Belfaux (96. 50), Cor-
mondes, tlrs38iöi'-8Ul'-Nt)i's1, Givisiez (35),
Grolley, Lossy, Matran, Murten, Pensier,
ViI1nr8-8ur (íiâne 257 75

i. Dekanat St. Heinrich:
Attalens(55), Châtel-St.-Denis 100, Le Cröt
(mit 50 Fr. von Mme. Mtte. Currat) 81. 65,
Progens, Promasens (60), Porsel, von Un-
genannt 100, Remaufens (50), St. Martin
(60), Semsales (30. 60), Ursy 579 25

ü. Dekanat 8t<z. Nnrie:
Arconciel, Ependes, La Roche, Pont-la-Ville,
Praroman, Treyvaux (61. 60), Zsnanver 134 45

I. Dekanat St. Protasius :

Antigny (36), Ecuvillcns (31), bi8wvnzegl--
le-tlidloux, Neyruz, Orsonnens (34), Posat,
Villargirond, Villarsiviriaux, Vui8tsrr>en8-

(32) 194 65
m. Dekanat Bellegarde:

Bellegarde (32. 50), Botterens, Broc (29),
Cerniat, Charmey (35), Corbières, Crüsnz,
Hauteville, La Billette, Karthause Valsaint
(25), 165 90

n. Dekanat St. Odilo:
Aumont, Cugy, Fetigny, Menières, Nuvilly,
Surpierre (25), Vuissenö 91 10

o. Dekanat St. Ulrich:
Lentigny, Mannens, Grandsivaz, Ponthanx,
?rk2-vkr8-i)lorsg?! (30), Tor»^ lö-lli-ninl,
Torn^-Uiltst, Vallarimboud 100 10

Im Unbestimmten (franz. Koll.) Gabe von 100,
und von 30 Fr. 130 —

68,247 37

(Fortsetzung folgt.)

?8. Leider stehen noch Beiträge aus, die wir sicher er-
warten. Mögen die Säumenden bedenken, daß das Werk der

inländischen Mission bedeutenden Nachteil erleidet, wenn Rech-

nungs- und Berichtsgabc sich hinauszögern I

Der Kassier:
Z. Düret, erwählter Propst.

Titel und Inhalt sind dieser Nunzmer beigelegt.
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Lei ökilUA von ZM2SN Lkiivksu Ml' Lömiligl-K, Honvlà ote. dsâsutsriàs VrsissrmàssiZunZ.

M. àà umMàt lrà! I'. dìdâ-vsiM, ^îîri«Ii.

Ausverkauf.
Die rühmlichst bekannte Firma D. Segesser â Cie. in Luzeril hat noch

einen Resten I- Kirchenkerzen aus der Fabrik Biauchetti in Locarno zu

Fabrikpreisen abzugeben.

Prima Referenzen u. a. von Hochw. Herrn Commissar und Regens

Segesser in Luzern stehen zu Diensten. (H19Lz) 3

Das Depot befindet sich bei Herrn C. Wolf, Buchhalter, Brauerei
Lädeli, Luzer» und sind gest. Bestellungen an denselben zu richten.

_à_IîS «4»« Hiì1t^rr»iîî«4
à àn Iloedrv. SseisorZer beim Xoinmunion-IInterriodt baden Ratsebeten naeb
stebends Lüeillsin bsizeiobnet^

Das 1^014114IHN ioiààâ
ln der Vorbereitung auf uns in Use Danksagung sûr sis erst« bsiligo Kommunion.

Lia volIàliiAs bebet- uaà LetrâebtullZeblled liir à iugentl

von II,«<»<><», «vi»in^, Rlarrer.
4t». Vnü. — Rreis broseb. Rr. I. iî», Asb. in Reinen ?r. S. In Redsreinbändsn

un Rr. !î, 4, 4. 7« und Rr. S. îiS.

Vg8 Autv koinmunionkinä
in der sntssrntsrsn uns nsbersn Vorbereitung nui lien grossen lag Usr ersten

tieiligsn Kommunion.

àûlls äU8 à groesereit öuebe.

44. àll. — Rreis broseb. 7V Rts., Akt). ?r. 4.

Ilsberall, rvo ein Rind -^llin ersten Nais (ter bsiiiKsu Xommnnion sutZs^sn-
sieill, sottts men sebou jst^t obiZss Rüoblein ansvbaiksn, um sine vvürdiAS Vordere!-
tun-5 berbeisiusnbrsn. Das „SaRb. Xirebenbi." sebrsibt: „Rnr clis Rinder ssldst muss
das Lüeillsin, wenn sie es rsodt benutzen, eins unbsrsobenbar rsivde (jnslle des

Segens vsrdsn; dasssibs in idrs Rands em bringen baits ied kür ein köobst verdienst-
volles Werk ßsisliebsr Larmbsr^iKkeit."

It4.uiriZ.nn'Lc1is vülniM i.
2' Verl. des dsii. Rxostoi. Studies.

Taufregister, Cheregister, Sterberegister
mit oder ohne Einband sind stets vorrätig in der

Buch und Kunstdruckerei Union in Solothurn.

Jür Wezug
von ik3"

Wachs-
lind 51

empfehlen sich bei guter und preiswürdiger
Bedienung

Van Bärle ck Wöllner,
Telephon 613 Da^el, Fasanenweg 12

Fabrik chem.-techn. Produkte.

Viel tistzlä verloren
Iiat, vsr seine tAZarren niodt von der bllÜA
stsn Huells, der Rirma -j4. I»ti»,Ioin in
Laset beniebt. Rlleriers ^u Spottpreisen Za-
rantiert aus leinstsn übsrsesisebsn Rabaksn
vsrlsrtiKt:
RXRR^RO, selir lein xr 100 St. Rr. 1. 80
LRLXRX, doedlein

^ 100 „ ^ 2. —
RRR8V, ssdr pikant 100 „ ^ 2. 50
ARRRRS, iwodlsin „ 100 „ „3. —
LXHdà, Ist. Lremer statt 20 Hr. ,5. —

„ 20 „ Id.-Sende von 200 St. an drei. Lei 1000 extra
5 °/o Rabatt. 4. 44iii»Ivii,, 4ts«v4. s90'°

aoâk8rriit>r

^ ^ I laO
^

'"IMgAumch.
/FA5. î.

Weihrauch
einkörnig, wohlriechend, empfiehlt in Post
kistchen à 4 Kilo Netto zu Fr. 7. SO per Nach
nähme franko Zusendung. 4

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

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


	

