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Ik 8. Äamstag den 23. Februar 189à.

Adormtmenlsprei«:

Für die Stadt Solothurn
haldjâhrl. jr S. K0.

Vierteljahr!. Fr. 1. 7K.

Franko für die ganze
Schweiz:

Halbjahr!. Fr. 4. —

Vierteljahr! Fr. 2. —

Für das Ausland:
yalbjährl. Fr. k. vv.

Schweizerische

eitung.

Mnrückungsgebiihr:
tV <Lt». die petitzetl» ode«

<v pfg fà v,»stchl<n>»)

«rsch-int jed.n Samstag
l Bogen stark m. inonatl.

Beilage des

„Schweiz. Pastoralblatt»«*

Brief» und Gelder

fnà

Venerabilibus fraìribus /trelnepiscopis ei ^piscopis ssoskisrata-

rum âmei-icse 8eotentriongIiL Livitsìum I.va I'I' XIII.
Venersbiles Araires

8aluiem ei Aposiolicam Leneclietionem.

fLoiiiinas.tar.)

l^ns vero, quoad per tempora licuit, conservars ac

tundai^e, lirmius rem catbolicam apud vos, numqusm
prietsrniisimus — Dsc äs causss duas potissimum rss,
quod probe nostis, SMressi sumus: alteram provsbsrs
studia doctrinarnm: älterem, rei catbolicse elbcere ad-
ministrationem pleniorem. 8cilicst eist universitatis
studiorum domicilia plura numerabantur, saque insignia,
faciendum tamen duximus, nt uuum aliquod existerst
8sdis Xpostolicm auctoritate institntum, idemque omni
jure légitima a nobis auctum l in quo doctorss catbolici
studiosos sciendi srudirent, principle qnidem pbilopbi-
cis ac tkeologicis, deinde vero, ubi re3 ei tempora sive-
riet, eetsrÌ8 quoqus disciplinis, Ü8 (nominatim quas
nostra 3o l peperit sut perlscit mtas. ÜMms àm er?«

à'u mâ«K sii, si me/ia reeeMurîtm àeWàKVAM ae-
oesserii euMà. Videlicet in bocHam celeri ingenio-
rnm cursu, i» tanta cupiditats sciendi tain là kusa,

samdemqus per 8e laudibili atque^ bonesta, nnie/re
decst catkolicos bomines, .-Z ideoque in-
strant 8k oportet ab omni elegantis doctrinae, acriter-
que exerceaut animam in explorations veri, et totin8,
quoad pote8t, indagations natures. (Zünd omni tempers
idem IZcclesia voluit: ob samque rem ad prolerendos
scisntiarum lines omnino tsntum conterre consuevit,
quantum opera et contentions potuit. Igitur per litte-
ras die VIl Nartii an. NDLL0DXXXIX ad vos, Vene-
dilö8 Vratrss, datas K^mnasium magnum cupià ma-
jorem disciplinarum suventuti rite con3titnimu8 >Va-
sbingtoni, in urbe principe; quam quidem peroppor-
tunam bore 8edem studiis optimi8, vosmstipsi maximo
numero signilicastis. De qua re ad venerabits8 kratre8
Xo8tro8 8. k. IZ. (iardinals8 cum reterrsinu8 tion8i-
8torio^), veils Xo8 deciaravimu8» ieZi8 in8tar eo in
A^mnamo babeat, ut srnditio et doctrina consunAatnr
enm incoiumitate tidei, neque minu8 ad reliZionem
quam ad arteg optima» intormentur adotö8cente8. Id-

*) vis XXX Vsvswdr. an, UV0LLVXXXIX.

circo recta; 8tudiornm ratiom, ac disciplinée ainmno-
rum tuendie prm688e snssimns tmderatarnm civitatum
IZpi8C0p03, collala Xrcliiepiscopo llsltimoren8i Laiicellaii,
ut loqnuntur, potestate ac munere. — Lt initia qui-
dem, Dei beuelicio, satis lseta.- Xulla snim interriecta
mora, cum siecularia sollemnia ob memoriam ecclesia-
sticB Ilisrarcbise a^eretis, exorsm laust!« omnibus,
prsesente DeZato Xostro, sacrm disciplinaz. bix eoque
tempore elaborare novimus in tradsuda tllevlo^ia spec-
tatos virus, quorum in^snii doctrinmque laus insi^ni
erz;a 8edein Xpostolicam lide obervautiaque cumulatur.
Xsque vero diu est, cum rescivimus, pii sacerdotis
liberalitate extructas ab iucollato mdes scieutiis litte-
risque tradeudis, clericorum simul et laicorum com-
modo adolsscentium. bl cusus viri exemplo facile con-
lidimus sumpturos, quod imitsntur, cives: non enim
linots Xobis indoies Xinericanorum: nequs fuZere sos

potest, quidquid in sa re collocetur liberalilalis, cum
maximis in commune utilitatikus compensari.

blx bususmodi Diesis, ques variis temporibus Ülc-

clesis romana aut ipsamet princeps instituit, sut insti-
tuta prodavit leZidusque auxit, nemo est nescius quanta
in omnem Duropam et doctriine copia et vis bumani-
tstis effluxsrit. Dodieque, ut siteamus de ccteris, satis
est Dovaniense meminisse: ex quo universe LelZarum
Zens increments petit Prosperität!» et Alorise prope
quotidians, damvero par ac similis copia utilitatum
facile est a maZnv luceo WasbinAtoniensi consecutura,
si doctores psriter atque alumni; quod minims dubi-
tsmus, prgeceptis Xostris paruerint, iidemqne, Kmâ
pnràm sfêâ« ei eunààmà«, opinioliem sibi a

populo, s LIero conciliarint.
Daritsti vestree, Venerabiles l^ratres, ac benktlcen-

Use populari commendatum boc loco volumus (ivIlsAium
urbanum adolescentibus ex Xmsrica septentrional! ad
sacra linZendis, quod ?ius IX decessor Xoster condidit,
quodque ipsum Xos, per litteras die XXV Octobri msnse
an. lVIDLLLbXXXIV datas, constitutions le^itiina tir-
mandum curavimus: so vet maxims quod communem
de ipso expectstionsm baud sans tet'eliit exitus. Vestes
estis vosmetipsi, non lonZo temporis decursu, com-
plurss inde extitisse sacerdotss bonos, in iisque nec
dessse qui maximes sacrse diZnitatis Zradus virtute
adepti doctrinaque sint. guare vos omnino arbitramur



Isotui'os operrs prstium, si psrrsxsritis Isetos säolss-
esntss buo mittsre in spsm Leelssiis institnsuäos: cxuss

enim et inAknii opss st snimi virtulss in nomsns uà
psi'svsrint, sss siiqusnäo expliesbuut äomi, stizus in
oomunsm skksi-ent utiiitstsm. (Dontinusbitur.)

Die Bußtheorie der alten Kirche, wie sich darstellt in

den Schriften des hl. Bngnstinns.
(Fortsetzung.)

Wir haben im Nachstehenden die neueste Originalausgabe
der Werke des hl. Angustinus von Cailloux zu Grunde gelegt.

Diese Ausgabe bildet einen Teil der «Doilsetio sst. Doolssiss

Dslrum- von Cailloux und umfaßt die Bände 108—148 des

ganzen Sammelwerkes.

Der hl. Augustinus handelt in seinen zahlreichen und um-

fassenden Schriften sehr oft von der posnitsntis, der Buße,

als Mittel und Bedingung der Sündenvergebung. Besonders

geschieht dieß in seinen ssrmonss, d. h. Predigtvorträgen.
Bei gewissen feierlichen Anlässen, welche der Festkreislaus der

alten Kirche darbot, war dieß bei ihm feststehende Übung ge

worden, weil durch den Zweck der Feier gefordert. So finden

wir unsern Gegenstand regelmäßig behandelt -in ti-säitious

s^mboli-, «in rsääitions s^mboii- und »in trsäitious
orstionis äominioro-, wie die tsrmini für diese Anlässe

heißen. Am Montag nach dem fünften Fastensonntag wurde

das 8^mbàm „tradiert", d. h. das s^mdolnm wurde den

Lompstsutss laut vorgebetet, hieraus pflegte der hl. Augu-

stinus die einzelnen Artikel zu erklären, das hieß «in trs-
äilioni s^mdoli.» Nach acht Tagen mußten die Lomps-
tentes das S^mbolum ihrerseits einzeln aufsagen, ohne daß

sie es, wie der hl. Augustinus ihnen einschärft, hatten ans-

schreiben dürfen, das hieß in rsääitioni s^mboii. Dieser

Feier folgte dann die trstiäio der orstio Dominies, das

„Vater unser", ebenfalls von einem erklärenden Vortrag
des Bischofs begleitet. Bei dem Artikel: ereäo — i-emissio-

nsm pseostoi'um, sowie bei der fünften Bitte des „Vater
nnser" pflegte der hl. Augustinus die Lehre von der Buße

einzuflechten. Zu jedem dieser Anlässe sowie zu den Haupt-

festen des Jahres besitzen wir ganze Reihen von ssrmonss
des heil. Augustinus. Sodann handeln zwei große ssn-

monss, nämlich serm. 351 und 352 sx pi-ot'ssso nur von

der Buße unter dem Titel -äs ntiiitsts posnitentà SASnà».
(Diese beiden Reden sind wahrscheinlich identisch mit den bei

den Alten viel zitierten »libri äs vsrs st Islss xosmlsntis-,
unter welchem Titel Cailloux keine Schrift des hl. Augustinus

enthält.) Übrigens wird auch in diesen beiden Vorträgen unser

Thema nicht didaktisch beschreibend, sondern zum Zweck der

Exhortation behandelt, darum ohne Eingehen auf die Details
des äußern Verlaufs der einzelnen Bußakte, deren Kenntnis

vielmehr vorausgesetzt wird.
Außerdem bieten viele Homilien über Psalmen und Evan-

gelien, namentlich der ssrmo äs ässu in äomo Dksrisssi

st NsZästsna, äs tribus mmini s susoitstis (ssrm. 98,

Bd. 18) u. a. Stoff für unsere Frage. Die Briefe des

hl. Augustinus, welche uns überhaupt^ den Kirchenvater am

nächsten rücken in seinen praktischen Pastoralarbeiten,H seinen

gelehrten Studien, in seinen Kämpfen sals msilsns bssrsti-i

oorum, als Reformator der Kirche von Hippo und überhaupt

Afrika, als das theologische Orakel seiner^Zeit/'dem vorfallen
Seiten Fragen der theologischen Spekulation, der Exegese, der

Disziplin u. s. w. vorgelegt werden, — wie so die Briefe den

hl. Augustinus und seiner Zeit unserer Anschauung am nächsten

bringen, so sind sie insbesondere^anch keinsIDenkmal Wer alten

Bußtheorie und -Praxis, wie der hl. Augustinus sie kannte.

Soviel über die Frage, w o das Zeugnis des hl. Augu-
stinus über die Buße zu finden ist. Nun zurWanpisache, zum

Inhalt dieses Zeugnisfes oder zur Frage, was bezeugt der

hl. Augustinus von der Buße der alten Kirche,^und in welchem

Verhältnis steht diese Bußdiszipliu zur Disziplin der späteren

und zur jetzigen Zeit.
II. Das Wesen der B u ß e im allgemeinen be-

stimmend, hebt der hl. Augustinus besonders zwei Momente

an derselben hervor, daß sie sei und sein müsse 'eine Selbst-
bestrafung und eine Verdemütigung. So heißt es 8srmo IS

i. Ans. Dos tibi äieit (so. Dsus): Dunisuäum sst psoos-
tum sut s ts sut s ms. Duuitur si'KO psoostum sut sb

bomins pssnitsuts sut s Dso juäiosnts."' Andererseits be-

ginnt 8srmo 331 äs ut. pmn. SA., indem auf,'den Pöni-
tenten die Worte angewendet werden: Dsus^rssistit (suprsr-
bis, kumitibus äst Arstism undjstui ss sxsitst, bumilisdi-
tur. Dieses Gesetz der sittlichen Ordnung^erfülle sich im

Prozesse der Buße.

Im Einzelnen pflegt der hl. Augustinus drei Arten
von Buße zu unterscheiden und damit drei Arten von re-
missio psoostorum. «Vrss sutsm sunt setionss pmni-
tsntim. 8uut usità in Loolssis Dsi st äiiiAsntsr
sttsnäsntibus notsö'. 8srmo 331, 2. Vriplsx oonsiäe-
rstio sZsnäm posnitsutim in ssei-s soripturs iuvsnitur.
8srmo 332, 2.

Die e r st e A rt vo n Buße wird näher also be-

stimmt (ssrmo 331, 2): Uns sst, Wis novnm bo-
minsm psrturit, äonse psr 'bsptismum sslutsrs om-
nium prsstsritorun» tist sbiutio psoostorum — also eine

der Taufe vorausgehende Buße. Sie ist unerläßlich für

den, der zum Gebrauch der Vernunft gekommen ist: «lZui jsw
srbitsr voiuntstis sum eonstitutus sst, eum soosäit sä

ssorsmsntum tiäslinm, nisi oum pcsnitsst vitss värst,
»âm non potsst iuebosrs- (I. e.).

Die unmündigen Täuflinge bedürfen dessen nicht, an die

Stelle ihrer eigenen Bußgesinnung tritt »sorum träss, s <zui-

bus oKsruntur. - t. e. Wie sie durch andere in das Sünden-
Verderbnis hineingezogen worden sind, so sollen sie auch ge-

reinigt werden «sliorum intsrroMlions st rsspousions.-
Auf diese erste Art der Buße wird (als Schriftbeweis) das Wort
des hl. Petrus bezogen: « Doenitsntism sZits, st dspàetur
uuus c(uis<zus vsstrum iu uomius Domini nostri ässn
Dbristi- Apgesch. II, 38. Ja das Wort Christi selbst stütz



V9

diese Forderung. -?«Vniwn1ium u^ite, uppi-opinHllgvil, enim

reZnum ecklorum-, und^das strafende Wort des Vorläufers:
»kenerntio viperai-um <znis ostenffit vodis t'uAörs s vsir-
tnra ins? ^ueits suZo ki-notum ffiZnnm pcLnitsntiB. -

fSkrirx) 3öl. e. 2.) Weiter ausgführt wird noch der Schrift-
beweis für diese Art von Buße ssrino 352 2 ff., wo ins-

besondere der Durchzug durch das rothe Meer in sehr tief-

sinniger Weise als Vorbild der Taufe erklärt wird unter Be-

zugnahme auf I. Kor. 10, 1—5. ,,Unsere Väter waren alle

unter der Wolke"

Mir dieser ersten Art von Buße hat sich die Polemik

gegen das katholische Bußinstitut nicht befaßt und so mag es

auch für uns genügen, auf den großen Ernst hinzuweisen, der

schon bei der Bestimmung des Wesens der Buße im allge-
meinen wie dieser ersten Art von Buße hervortritt, und der

auf den ersten Blick kontrastiert mit der Tendenz der anti-
katholischen Polemik, die darauf zielt, dem Sünder all und

jedes abzunehmen, was irgendwie wie Strafe, Überwindung,
Verdemütigung aussieht. Dagegen verbindet sich ein wichtiges
polemisches resp, apologetisches Interesse mit der „zweiten Art
von Buße." (Fortsetzung folgt.)

Totenhalle.
Die Influenza, der „schwarze Tot" der Neuzeit, wandert

durch das Land und will ihre Opfer haben. „Siehe, nun
werd' ich im Staube schlafen; und wenn du mich morgen
suchest, so bin ich nicht mehr!" (Job 8.) Das ist der Text
zum Scheidegruß für Manchen, der sich noch Jahre des Wir-
kens versprochen hatte.

In Lugano starb Professor Giovanni Manera,
eine Hauplzierde des Tessiner Klerus. Bis zum Sturze des

konservativen Regimentes war er Rekror des Gymnasiums und

Lyzeums zu Lugano und Professor der Geschichte. Eine der

ersten Gewaltthaten des durch den Septemberputsch zum Siege
gelangten Radikalismus war die Beseitigung des edlen, tüchtigen
Mannes von seinem verdienstvollen Wirkungsfelde. Seither
war Manera Professor am Priesterseminar. Man muß den

Mann gekannt haben mit dem seelenguten, gemütvollen Wesen,
man muß ihn erzählen gehört haben über das heiße Ringen,
Mann an Mann auf dem Gebiete der Erziehung, der Presse,
der Tagespolitik, in welchem Jahrzehnte lang die Wägsten und
Besten der Tessiner Geistlichkeit ihre Leibes- und Geisteskräfte
dem mit allen Mitteln kämpfenden Radikalismus entgegenge-
stellt haben. Wenn Manera von seinem Schüler Rossi sprach,

von dem idealen Jüngling, den der Radikalismus meuchelte,
weil er der „kommende Mann" war, dann glänzten ihm Thrä-
»en im Auge. Als Redner voll Kraft und Feuer bekannt, hat
Manera einen wohlverdienten Triumph erfochten in den trau-
ngen Tagen des Tessiner Prozesses vor den Zürcher Afsisen.
Ihres Sieges zum voraus sicher, ließen die Advokaten Forrer
und Kurz in ihren Vorträgen allen Impulsen des Hasses gegen
die katholische Partei des Tcssin ganz freien Spielraum. Da
nun Forrer hieb« auch den Patriotismus des Tessiner Klerus

verdächtigte nach bekannter liberaler Manier, da e-hob sich

Abbate Manera in unbeschreiblicher Erregung und doch seine

Stimmung vollständig im Zügel haltend. Aus seine,-. Augen

sprachen die Blitze heiligsten Zornes. Es war einer jener

Momente, in denen ein ächter Rednergeist seinem schäumenden

Rosse die Sporren gibt und die Zügel schießen läßt. Die
Rede, die wie ein Feucrstrom aus seinem Munde zu donnern

begann, war wohl der schönste Lichtpunkt in dem Nachtbilde

jener trüben Tage. Als er geendet, ertönten schüchterne BravoS

selbst von den Lippen erklärter Gegner, Jedermann fühlte, der

„Pfaff" hatte gesiegt, und der Löwe von Winterthur war mo-

ralisch gebodigt.

Am vorletzten Sonntag den 10. Februar sah Basel
einen Leichenzug so imposant, wie man dort seit Jahrzehnten
keinen gesehen. Fast alle Männer der katholischen Genossen-

schaff gaben ihrem geliebten Präsidenten I. I. H au s er-
Bu singer das Ehrengeleite zur letzten Ruhestätte. Der
Mann hatte die Ehrung gar wohl verdient. Er gehörte zu

jenen katholischen Laien, deren die Kirche besonders dort, wo

sie in mühsamem Ringen ihre Position erkämpfen muß, gar
sehr bedarf. Von Haus aus Kaufmann und im Vollbesitze

jener rastlosen Emsigkeit und Gewandtheit, welche zu den Stau-
destugcnden des Kaufmanns gehörten, dazu die Redlichkeit und

Seelengüte selber, von feinen und gebildeten Umgangsformen,

stellte Hauser seine ganze Willens- und Geisteskraft in den

Dienst der katholischen Gemeinde. Er gehörte der Vorsteherschaft

seit 1857 als Mitglied an und war Präsident von 1884 bis

zu seinem Tode. Wie oft habe ich in meiner Stellung als

dortiger Vikar den lieben Herrn Hauser bewundern müssen.

„Ein Mann ein Wort" war ihm nicht nur Geschäfts-, son-

dern Lebensprinzip. Was er einmal zugesagt, das führte er

aus trotz tausend Hindernissen. Ganze Tage, ja Wochen nnd

Monate verbrachte er auf dem Bauplatze der Marienkirche.

Der Bau lag ihm am Herzen als die Freude und Ehrenkrone

seines Lebens. Die schöne Festschrift, die bei der Einweihung
erschien, ist größtenteils sein Werk. In rastloser Emsigkeit

stand er dem ehrwürdigen, opferfreudigen Seelsorger, Herrn
Pfarrer Jurt, zur Seite. Er liebte und achtete den Klerus
und wenn er auch dem letzten Vikar eine Freude bereiten oder

einen Dienst leisten konnte, so war der Herr Präsident gar

gerne dabei. Auch ein dornenreiches Arbeitsfeld zu bebauen

wird dem Priester süß, wenn er Männer an der Seite hat,
denen der Katholizismus ins Mark der Seele gedrungen, welche

Sinn und Verständnis haben für die Erfordernisse des Jugend-
Unterrichtes, des religiösen Vereinswesens, der Armenpflege, der

Presse :c. Zu diesen Männern, deren es gottlob in Basel
eine schöne Kerntruppe gibt, gehörte besonders Herr Hauser.

Bis zu seinem Tode interessierte ihn der Gang und Fortschritt
der katholischen Gemeinde. Noch kürzlich schloß er zu recht

günstigen Bedingungen den Kauf des Bauplatzes für eine

dritte Kirche ab; und sterbend testierte er der ihm so teuren

Klarakirche einen Fond für neue Fronleichnamsaltäre. Ruhe
sanft, edler, wahrhaft guter Mann! Die Basler Katholiken
wissen, was sie an Dir verloren haben. Deine Hand war
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fest, dein Blick klar, dein Herz gut! Wir werden Deiner
nicht vergessen. Nun ruhst Du von deinen Arbeiten aus am

Herzen des Erlösers, für den Du bis zum Tode gedient, dessen

Kirche Du geliebt mit der ganzen Innigkeit und Thatkraft eines

Männerherzens. Die Glocken der Marienkirche singen Dir
den Grabgesang und in taufenden katholischen Herzen steht

dein Bild als die Verkörperung der Devise: Lists in Ms,
vil-ilitsr sZits st esnkoàmini!

Betrachten wir kurz noch zwei verstorbene Männer, die

unserm Glauben nicht angehört, die aber voch unsere Hoch-

achtung verdienen.

Emil Frey, der im blühenden Jugendalter von 39

Jahren stehende Direktor der schweiz. Rentenanstalt in Zürich
wurde zum jähen Schrecken aller seiner Bekannten durch die

Influenza letzte Woche hingerafft. Er war ein Kenner des

Finanz- und Rechnungswesens, der trotz seines jugendlichen
Alters als Auktorität galt. Von Hausbaus zwar liberal, be-

saß er die abgeklärten, genialen Köpfen eigene Objektivität des

Urteils, und sein edles, gutes Herz machte ihn auch dem Geg-
ner gegenüber gerecht und aller Vergewaltigung abhold. Er
war ein gescheidter und ein braver Mann, ein treuer Freund
des Vaterlandes. Sein letzles Werk, eine wahrhaft große

That, die ihren Urheber unvergeßlich macht, war die „schwei-
zerische Volksvcrsicherung mit Hülfe der eidgenössischen Post."
Hätte Frey weiter gelebt und mit der ihm eigenen Rührigkeit
und mit der unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit seines Wesens

diese seine Herzensangelegenheit fördern und allseitig in Aus-
nähme bringen können, so hätte er auf einfache, solide Weise
die unendlich schwierige, wichtige Frage der Alters- und In-
validitäts-Versicherung via kseti gelöst. Auch für die bevor-

stehende Kranken- und Unsallversicherungsgesetzgebung bedeutet

der Tod Emil Frey's einen harten Verlurst. Wir haben alle

Ursache, am allznfrühen Grabe dieses Mannes zu lrauern.
Ebenfalls im Kt. Zürich, in Bülach, starb Nat.-Rat

Scheuchzer, der allen Schweizern bekannte Redaktor der

„Bülacher Dielsdorfer Wochenzeitung." Demokrat vom Kopf
bis zum Fuß, gehörte er zu den Konsequenten. Er zog —
gelegen oder ungelegen — die Konklusionen aus den Vorder-
sätzen. „Gleiches Recht fürlAlle" — und fort mit jeglichem

privilegierten, regimentsfähigen Zvpfjunkertum — das war
seine Parole. Wie energisch ist er im Nationalrate mehrmals
gegen die Bergewaltigung'sFes Tessiner Volkes aufgetreten.
Wie oft hat erZmARate nnd in seinem Blatte mit dem ihm
zu Gebote stehenden kaustischen Witz hineingezündct in die

Nebelwolken liberaler! Phrasologie und Versorgungspollik. Ab-
gesagter Feind ° aller Schnülimännerei, ein gesunder, starker

Charakter, gehörte er zu den Leuten, die ehrlich das Wort
proklamieren : "„Es werde Licht!" k.

f Hochtv. Herr Kaplan I. A. Steinegger
wurde geboren insLachen, Kt. Schwyz, den 14. Dez. 1838.
Die musikalischen Anlagen des^ Knaben kam n zur ersten Ent-

Auf Wunsch. wird dieser Nachruf im „Chorwächter" auch
hier nachträglich noch abgedruckt. D. R.

Wicklung im väterlichen Hause, noch mehr aber an der Kloster

schule Einsi^dsestn, wohin der Knabe mit zwölf Jahren

zog. Seine Fähigkeit im Gesang sicherte ihm eine Stelle unter

den „kleinen Sängern", die beim täglichen Hochamte mitzu-

wirken hatten. Gesangunterricht erteilte ihnen der damalige

Kapellmeister Clemens, dem Herr Steinegger zeitlebens ein

liebevolles Andenken bewahrte. Auch in der Instrumental-
musik machte der junge Gymnasiast erfreuliche Fortschritte, so

im Violinspicl, besonders aber im Klavicrspiel. Von Hause

wurde ihm ein eigenes Instrument nach Einsiedeln mitgegeben,

das er in einem Schulzimmcr aufstellte und worauf er nach

Belieben üben konnte. Seine Fortschritte in der Musik sicher-

ten ihm von Seite des Kapellmeisters die Stelle eines „Kapell-
knaben". Auch während seiner philophischen und theologischen

Studien pflegte er die Musik und vor allem den Gesang, be-

gabt mit angenehmer Tenorstimme, unterhielt er manche ge-

sellige Kreise auf's Köstlichste.

Zum Priester geweiht, fand er seine erste Anstellung in

Glarus als Kaplan. Im Jahre 1867 wählte ihn die Psarr-

gemeinde Frauenfeld als Kaplan und Chordirigent, in

welcher Herr Steinegger bis 1891, volle 24 Jahre wirkte.

Der Anfang seiner hiesigen Thätigkeit fällt in die Zeit der ^

kirchenmusikalischen Reform durch Franz Witt. Gleich von

Anfang an ging der junge Dirigent auf die Reform ein und I

machte den ersten Dirigentenkurs unter Franz Witt in St. Gal-

len mit (ebenso den zweiten St. Galler Kurs und denjenigen

in Konstanz). Allein da hatte Herr Steinegger gegenüber den

damaligen Verhältnissen schwierigen Stand. Ein Kircheuchor-

Mitglied, das damals als junger Gymnasiast unter den Jnstru-

mentalisten mitwirkte, Übermacht uns folgende vcrdankenswertc

Mitteilungen über den damaligen Zustand der Kirchenmusik in

Frauenfeld:
Als Herr Steinegger im Herpst 1867 nach Frauenfeld

berufen wurde, steckte man hier noch ganz in den Traditionen

der uukirchliche» Kirchenmusik. Bühler, Donat Müller, Bauer,

Drobisch, -Wytzka, Kempter, Robert Führer, Schiedermayer,

Emerig zc., waren ausschließlich sn voZus. Die Messen

dieser Autoren wurden an Sonn- und Feiertagen während des

ganzen Jahres mit Ausnahme der Fasten- und Adventsonntage

aufgeführt. Von Wechselgcsängen keine Spur. Zur"Seltcn- ^

heit kam ab und zu, ein Offertorium, natürlich auch mit^Or-
chester zu Gehör. Die Vespern wurden an gewöhnlichen

Sonntagen choraliter gesungen, an Festtagen warenAmusizierte

Vespern von Pausch, Emerig, Kempter, Schmid zc. Regel.

Zwischenhinein ertönten die ohrenkitzelnden Hymnen von

Ohnenwald.

Während aber die Messen zumeist mit anständig, sogar

gutbesetztem Orchester und nach vorausgegangenen Proben auf-

geführt wurden, nahm man es mit den Vespern weniger genau

und nicht selten bestand die ganze Jnsirumentalleitung dieser

letztern in zwei Geigen, Baß, einer Klarinette oder Tromba.

Vorgänger des Herrn Steinegger in der Direktion des

Kirchenchors war Herr Karl Wüest während der. Organisten-

dienst seit dem Tode des Herrn Benedikt Höllenstein
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(7. Mai 1866) durch Herrn O. Plazidus Bumbacher besorgt
wurde, die großen Verdienste des letztern um die Hebung des

Frauenfelder Musiklebens im Allgemeinen und speziell um die

Förderung der Kirchenmusik — natürlich im alten Sinne —
sind und bleiben hier unvergessen.

Diesen Mitteilungen, die nicht blos lokaler Natur, son-
dern von allgemeinem Interesse sind, wird derZLeser unschwer
entnehmen, daß Herr Steinegger keine stosige Stellung hatte.
Als junger Direktor sollte er die neue Richtung durchführen
mit einem Personal, das schon jahrelang in der allen Richtuna
gewirkt und sich hineingelebt hatte. Und dennoch ist es ihm
gelungen, nicht durch schroffes, sondern durch allmäliges, kluges
Vorgehen und durch lebhafte Unterstützung der jünger»' Kräfte
im Kirchenchor. Die Pfarrei Frauenfeld ,'ist daher dem ver-
storbencn Dirigenten zu großem Danke verpflichtet.

Wenn auch die Kirchenmusik die Hauptaufgabe des Chor-
dirigenten war, so fand Herr Steinegger noch Zeit, seine must-
kalischen Kräfte andern dienstbar zu machen; sämtliche hiesige
Musikvereine bewarben sich oft um seine Mitwirkung bei außer-
ordentlichen Anlässen. Zudem zählen seine Schüler im Klavier-
spiet nach Dutzenden unter beiden Konfessionen.

Nachdem ihm sein Gesundheitszustand in den letzten
Jahren energisch die Niederlegung seiner Stelle gebot, lebte er
noch drei Jahre als Psründner auf der v. Rüpplin'schen
Kaplanei. Auch jetzt war seine Vorliebe für Kirchenmusik
noch nicht geschwunden und er half gerne aus, soweit seine
reduzierten Kräfte es gestatteten. Noch immer fühlte er sich
von einer gefälligen Kirchenkomposition mächtig ergriffen und
sagte dann ost im traulichen Verkehr: Was kann es wohl
Schöneres geben, als ein frommes Gebet in weihevollen Tönen?
Etwa zwei Jahre vor seinem Tod- verschenkte er auf Ableben
hin sämtliche profane Musikalien sàm Amtsnachfolger, die
kirchlichen Kompositionen dem Kirchenchor. Letzterer wurde
auch von den Verwandten des Verstorbenen mit einer hübschen
Gratifikation beschenkt.

Am 10. Juli morgens holte Gott seinen Sänger zu sich
Ewigkcü, wo er, wie^wir hoffen dürfen, in das Loblied

der Verklärten einstimmt. Bei Ueberführung der Leiche nach
dem Bahnhof spielte dic^hiesige Stadtmusik den Trauermarsch
v. Bethoven; am kirchlichen Gedächtnis In Frauenfeld erklan-
M zwei Lieblingsnummern des verstorbenen Direktors, die ihn
oftmals zu Thränen rührten: Das Requiem v. Könen und
eben desselben Mottet: 8nlvs punis für drei weibliche Stimmen

k. i. x.

Das hl. Haus Loreto und sein 600jährigcs Jubiläum
der Uebertragung.

Elnige katholische Zeitungen haben einen Artikel über das
hl. Haus in i orelo abgedruckt, der den Annalen des Werkes
vom hl. Paulus entnommen ist. ADie Beraubungen des hl.
Hauses, welche dadrin so drastisch geschildert sind, waren schon
öfter Gegenstand öffentlicher Besprechung und der Entrüstung;
dieselben dürfen uns nicht abhalten, jetzt beizutragen zu der so

notwendigen und gewiß Gott wohlgefälligen und vom heiligen

Vater empfohlenen Restaurierung und Schmücknng der ehr-

würdigen Kathedrale, welche das hl. Haus überschirmt. —
Die Gaben, welche au das Komitee für Restaurierung der

Chorkapelle, die von jetzt an „Kapelle der deutschen
Nation" genannt ist, gespendet werden,Z fallen^ nicht in die

Hände der italienischen Regierung, sondern werden direkt den

Künstlern als Zahlung für geleistete Arbeit ausgefolgt.
Deutsche Künstler sind es, welche mit der Ausführung

der meisten Arbeiten betraut sind, vor allem der berühmte, in
echt christlichem Geiste schaffende Maler^Prof. L. Seiz, dann

der Tyroler Bildhauer Tschager, der das Chorgestühl und den

päpstlichen Thron anfertigt. Ebenso sind die BruderschaftSbei-
träge für die „Erzbruderschaft vom hl. Hause" jeglicher Ge-

fahr entzogen, tu unrichtiger Weise verwendet zu werden. In-
soweit nämlich diese Gelder aus Landen deutscher Zunge ein-

fließe», komme» sie alle der „Kapelle deutscher Nation" zu-
gute. Das Komiteemitglied, Msgr. On. Glatzfeld, Sekretär
des Kardinals Melchers, wird von allen Geldsendungen be-

nachrichligt und hält genaue Kontrolle.
Wir dürfen uns hievon nicht abhalten lassen durch den

Gedanken, daß von Rechtswegen die italienische Regierung
diese Ausgaben leisten müßte durch Herausgabe der von ihr
beschlagnahmten Mittel; denn aus demselben Grunde dürfte
dann auch dem hl. Vater der Peterspfennig vorenthalten werden.

Zum Schlüsse möchten wir alle schweizerischen Katholiken
ersucht haben, das Haus der hl. Familie zu Loreto in diesem

Jubeljahr mit einer kleinen Gabe zu beschenken, wenn es nicht

schon geschehen ist, oder in die Erzbruderschaft des hl. Hauses

einzutreten. — Anmeldungen hiezu, sowie Gaben nimmt der

Unterzeichnete.entgegen und übermittelt sie an die betreffenden

Kassiere.

Or. I. Jac. S i m o n e t,
Prof. und Präfekt in Schwyz, Komiteemitglicd.

Kirchen-Chronik.
In seinem Fastenmanìmt behandelt der Hochwürdigste

Bischof von Basel-Lugano „die Erziehung der her-
anwachsenden Jugend" und zwar in den zwei Teilen: 1. Die
Arbeit, 2. die Arbeiter (Seelsorger, Eltern, Jugendvereine).
Der Hochwürdigste Bischof von St. Gallen behandelt

„die Sorge der Eltern für Leib und Seele der Kinder", und

zwar teilt er den Stoff, aus dem er, wie er ausdrücklich her-
vorhebt, nur eine bescheidene Auswahl treffen könne: 1. leib-
liche, 2 geistige Erziehung. — Da dieser sehr praktische Er-
laß in unserer großen Diözese wenig verbreitet wird, werden
wir im nächsten „Pastoralblalt" einiges daraus abdrucken,
anderseits für die Leser anderer Diözesen einen Abschnitt über
die marianische Kongregation und die Jünglingsvereine aus
dem Erlasse Msgr. Leonhard Haas mitteilen.

Msgr. Molo beleuchtet in seinem Fastenbriefe die

von den Kirchenfeinden inszenierten^Angrrffe auf die Kirchen-
gesetzgebung und warnt das katholische Tessiner Volk eindring-
lich gegen die Annahme des radikalen Vorschlages bei der be-

vorstehendenAVolkSabstimmung. ".Bekanntlich hat ihm der hl.
Vater in dieser Sache ein eigenes Aufmunterungsschreiben zu-
geschickt.

Freiburg, st Der Senior des Diözesanklerus, Johann
I o sfe f K i l ch o e r ^ geboren stden^ll. September! 1807 In
Liebistorf, ist im 50. Priesteramtsjahre gestorben. Zuerst war
er Vikar in Bern, dann in Plaffeyen, 1841—1845 Pfarrer
in Plaffeyen und von da an Seelsorger der wichtigen und
großen Pfarrei Ueberstorf. Vor kurzer Zeit hatte er aus



Altersrücksichten das Pfarramt mit der Kaplanei der Gemeinde
vertauscht. Er war ein frommer, würdiger und sehr geachte-
ter Priester, U. I.

— Am Montag wurde Franz de Weck-de Sur-
beck, Präsident des kantonalen Piusvereins, beerdiget. Der-
selbe hat überall in Werken der Nächstenliebe und oer Reli-
gion sich ausgezeichnet. Ein Sohn ist Chorherr an der St.
Niklauskirche. II. I.

Waadt. In dem vor einigen Jahren in Aufschwung
gekommenen Kurort Leysin (à lu Davos für Winter und
Sommer) wurde von dem Hotel aus, gerade unterhalb des-
selben, eine schöne Kapelle errichtet und letzten Sonntag bene-

diziert, Hockw. Hr. Professor Python von Freiburg, seit

Jahren leidend, ist schon längere Zeit dort als Kurgeistlicher
angestellt. Die Festpredigt hielt Abbs Richte aus der Diözese
Straßburg.

Wallis. Anläßlich der Wabl eines Koadjutors oum
Mi'« 8U<m«si«nsii erinnern die Blätter an das hohe Alter der

Walliser Diözese. Bischofssitz war in der Römerzeit Martinach.
Ein Bischof Theodor von Octodurum nahm teil am Konzil
von Aqnileja im Jahre 381 und dem von Mailand 390.
Sitten wurde 580 Bischofssitz. Bischof Theodor, der als der erste

in Sldunum residiert haben soll, wohnte dem Konzil von
Macon 595 bei. Vor der Reformation ersteckte sich die Diö-
zese über einen Tell des östlichen Waadtland und in den

heutigen Kanton Freiburg. Der Bischof war weltlicher Fürst;
Karl der Große gab ihm die Regierung über das Wallis und
den Grafentitel, welche Schenkung später von Karl bestätiget
wurde. Bis 1839 saß der Bischof in der Walliser Gesetz-
gebungsbehörde und hatte vier Stimmen.

Seit Alters wählt der Große Rat aus einem Vierervor-
schlag des Domkapitels und zwar in der Kathedrale.

Die Wahl selbst hat am Dienstag einige Ueberraschungen
bereitet. Das Domkapitel schlug vor: Generalvikar Blatter,
und die Domherren Grenat, Escher und Abbet, Pfarrer in
Sitten. Im ersten Wablgang erhielt Abbet 43, Blatter 38,
Grenat 19 Stimmen. Bewegung! Zm zweite» Wahlgang
wurde Dr. Abbet mit 54 Stimmen gewählt, Blatter erhielt
31. Der Regierungspräsident Leo v. Roten verkündete ihm
offiziell die Wahl und beglückwünschte den Gewählten. Der-
selbe zählt zirka 50 Jahre, ist gebürtig von Fülly. In seiner
Antwort verhieß der neue Koadjutor und zukünftige Diözesan-
bischos zum Wohle des Landes nach Kräften zn wirken; er
rechne auf die Mithülfe des Domkapitels. Für ihn stimmten
besonders die Unterwalliser, während die deutschen Oberwalliser
für Domherr Blatter eintraten, dessen Wahl man gesichert
hielt, (lili sntru paps, «so« eursiinui«

In einem Schreiben an den Staatsrat hatte der Kardi-
nal-Staatssekretär Rampolla ausdrücklich das Wahlrecht des

Koadjutors, das an und für sich dem Papste zukäme, der welt-
lichen Staatsbehörde wie bis anhin zuerkannt. Es sei das
erste Mal, daß eine bestimmte Anerkennung dieser Wahlbehörde
vorliege. Der bisherige, durch Jahrhunderte beobachtete Modus
erklärt sich aus der Eigenschaft, da der Bischof zugleich welt-
licker sWahl-) Fürst des Wallis war (0om«8 et pumkeeiim)
und als solcher von der Tagsatzung der Volksertreter gewählt
wurde.

Der Gewählte ist der Sohn des ehemaligen radikalen Re-
girungsrates Abbet, dessen Haltung den Sohn sehr betrübte,
weßhalb vielfach er sich für das Priestertum entschlossen habe.
Von Jugend an zeichnete er sich durch Tüchtigkeit und Gelehr-
samkeit aus, seine theologischen Studien machte er in JnnS-
brück, wo er den Doktortitel der Theologie erwarb, hieraus

Professor am Priesterseminar wurde. Seit etwa 15 Jahren
versieht er mit Auszeichnung die Pfarrei Sitten. Sein Vater

war in den 40er Jahren Präsident der „Jungen Schweiz",
die damals so viel von sich reden machte. Von dieser radikalen
Gesellschaft halte Msgr. Jardinier, damals Pfarrer von Trois-
Torrents, viel zu leiden, wollte man ihn ja in der Rhone er-
tränken und vor die Kanonen stellen! Heute wurde Abbetts from-
mer und seeleneifriger Sohn auch mit den Stimmen der libe-
ralen Unterwalliser zum Weihbischof gewählt und die Wahl
wird allgemein als eine ausgezeichnete angesehen, zu der dem

Wallis zu gratulieren ist. Denn der zukünftige Bischof von

Sitten verfügt nicht nur über bedeutende Gelehrsamkeit, Er-
fahrung und Frömmigkeit, sondern kennt auch genau die Ge-

fahren, geistigen Strömungen und Bedürfnisse unserer Zeit.
Es wird daran erinnert, daß auch bei der Wahl Msgr. Jar-
diniers vor 20 Jahren der Gewählte der Letztvorgeschlazene

war. Domdekan Blatter ist zwar noch sehr rüstig, aber 75

Jahre alt. Das Volk nahm die Wahl des beliebten Pfarrers
mit großer Freude auf, man hatte kaum gedacht, daß Chorherr
Abbet sich auf der Vorschlagsliste befand. Die deutschen Ober-
walliser sind freilich etwas unzufrieden, weil sie die Hegemonie

zu führen gewohnt waren und man seit Jahrhunderten der

Uebung folgte, daß mau zwischen deutschen Ober und fran-
zösischcn Unterwallisern abwechselte. Jetzt lassen die Unter-
walliser ihre Uebermacht fühlen und vergelten die einstige Herr-
schaft der Deutschen!

Wir entbieten dem neuen Gliede des schweiz. Episkopates
die ehrerbietigsten Glückwünsche. v«us eoimsrvst «um st
vivikieet «um!

Deutschland. Württem ber g. Bei den Stichwahlen
erlebte man auch da die Erfahrung, daß sich alle Parteien
aus jeglichen Kandidaten vereinigten, wenn es nur gegen das

Zentrum ging, selbst auch auf die Sozialisten. Die protestantische
Geistlichkeit bethätigte sich sehr eifrig gegen das Zentrum. Der
Dekan B. von Geislingen warnle in einem eigenen Aufruf
die Evangelischen gegen das Zentrum. Rottweil stimmt- zu

..2/s für das Zentrum, trotzdem der katholische Stadtpfarrer
Gegner des Zentrums ist! Die Haltung der protestantischen
Konservativen zeigt von neuem, wie sie den Kampf gegen den

Umsturz verstehen!

— Mainz. Der bekannte Kanzelredner Alphons,
Guardian des hiesigen Kapuzinerklosters, ist infolge Schlag-
anfalleS gestorben.

In Portugiefisch-Jndien, deren Hauptstadt Goa, wurde
jüngst ein Provinzialkonzil abgehalten. Sitzungen wurden ge-
halten am 23. Dez., am 27. Dez. und am 13. Januar.
Der Generalgouverneur der Kolonie wohnte den Sitzungen
der Kirchenversammlungen jeweilen bei und die Regierungs-
truppen besorgten in Prsnä« tenu« den Ehrendienst.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Bei der bischösl. Kanzlei find ferner eingegangen:

1. Für die Sklaven-Mission:
Von Kleinwangeu Fr. 12, U.-Endingen 27. 50, Röschenz

11. 70, Kirchdorf 40, Nottwil 20, Schneisingcn 13. 50,
Ölten (Uug.) 50.

Gilt als Quittung.
Solothurn, den 20. Februar 1895.

Me bischöfliche Kanzlei.



6s

Der bobsn Llsisblioiblrsili und don ?rissbsr-Ssllaiiisrisli omptoblo iob moin I^sbidk-I,g»gr in

>i«Ii„!iix« i» liirlxii, Mr tìôoke, 133/143 ein dreit, von ?r. 6. 45 bis in. In per Nëter.

^i« I>«!,>,,» lui Leinkleiàsr, 135/143 ein breit, von k'r. 6. 65 bis ?r. 19. 93 per Nàr.
>»« Ii,v:ii 5« » VI« > i»n> «lankle« Mr 8ontiinen, 149 ein breit, von Vr. 4. 95 bis br, 8. 93 per iVIeter.

àdgsbe jscier beliebigen iVietsrrabi. Lei ^bnskme von gongen Stücken proisermässigung und ciirsktsr Versanci! sb psdrik.

lilàer iimzààt bMo! (1i^) k'a.dâ-Dêpvt, Türictl.

liil! ISgl.

Atelier à làedlià Kunst

Hràîilnxr,
Vìêi"ivzr1 (Lt. ÄiA

Silberne »loäallle.

Lmxkölils miob iler Mtl. lloobwäräi^su tlsistiiebireit sur iV«,,»ut«rt>A»i>A i» u»vi» sinsobiaxondsi» ^ibsiie».
Nein Atelier ninàsst Nnierei, Vei goltlrn-oî, Niiillinnvi oi und svlli «!»«>«!. Lin dessbaib in dsr bs.AS, nils mir ukertrsFune»

Arbeiten allein snssuküliren und ist es mein Bestreben, sovvold in litnrxiseber, als auà in iinnstlsriseber Liusiekt nur Vidlendeivs

M leisten.

Renovationen werken AevvisssnUakt dssor^t unk übernekme ick sovvokl ein^einc

?iAuren uls Zun^e /vltÄrc unk Kircken.

Kins Hpvàlitlît IU6ÌN6L (löZekäs 8Înà äi6 KlSillASN Onàdsr.
Naobo Akin? besonders dlU'Mil' anfmorüsilm. pbotosrapbioen öte. sieben portokrei smr Vnsiebl. iiur Ver-

MZnnA. — keksren^sn sieben mir von vielen llorron Ueistiieben 2nr Leiie.

Um süiiZes Vsrlranon biitet srZebensi 7

p. lirntl-Unzr.

e. IkiieX'8
i>sUU8VIUU b. Ulmûtîî,

trnnsx.
klasmosaik bl Kräder

nnà
k. tourdes-kliärs

(Lirotten)
IZr»«I>AUIIN

wurde von seiner kleiliAksit
Laxst loo Xiii. ansAs^siebnet.
LisisrunK unter Uarantie.

iilustririe ersisooursnis
franko. 115^

àek äsn Llzktvs!?: als Xunst-
SeAsnstanâ ^oUkuel.

Stelle gesucht. Ein Geistlicher, geb. 1865, derzeit in Rom, der sich von einer
Krankheit erholt und nun auf Anraten des Arztes eine Luft-

Veränderung machen sollte und zwar auf mehrere Monate, sucht fur dièse Zeit in einer Pfarrei
oder Institut oder Kloster eine Stelle, wo er, wenn auch tüchtig, den ganzen Tag zu arbeiten
hätte. Besoldung nach Übereinkunft. — Allfällige Offerten sind an das katholische Pfarramt
IN Adliswil bei Zürich zu richten. 14»

Bei der Erpedition der „Schweiz. Kirchen-Zeitung" ist zu haben:

St. Ursen-Kalender für das Jahr 1895. Preis: 40 Cts.

Raucher! Achtung!
Diese Annonce erscheint nur 1 Mal!

Cigarren fast zum halben Preise:
übt) feine Rio Brésilien nur Fr. 6. 70
SlX) feinste Habana-Sport „ 7. 6(1

500 echte Flora-Kncipp „ 3. 50
Jeder Sendung wird noch 1 kostbare Meer-

schäum-Cig.- Spitze gratis beigelegt. sH50SQj
15) Cigarrcnsabritiager in BoSwyl sAargaus.

irchcn Teppiche
in großer Auswahl und billigst notiert,
empfiehlt zur gest. Abnahme

Mühlenplatz, Luzer«.
iW. Mustersendungen bereitwilligst

29 franko.
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Jesus meine Frrà
Ein Gebetbüchleiu für die katholische

Schuljugend

non Augustin Durft, Pfarrer.
Mit bischöflicher Approbälioit.

Mit Ehromobild. 24V Seiten. Form. IV,
1V2X64 min.

Gebunden in Einband 12V. Far-
biges Jmit. Leder-Papier ver-
goldet, Goldschnitt. 55 Hts.

Gebunden in Einband 124. Jmi-
tation Kalbleder, Papier farbig,
Golddruck und Goldschnitt

50 Hts.
Gebunden in Einband 305. Eng-

lisch Leinwand, Feiugoldlchnitt
?» His.

Aas betende Kià
Ein Gebets-, Unterrichts- und Beicht-

Küchlein für die liebe Jugend.
Mit den am AHeine gebräuchlichen Andachten,

von I. L. ZZrunner, Pfarrer.

Mit 1 Ehromobild.

Geb. in Einb. 12V.

Kommet zu Jesus.
Katholisches Gebetbüchlein für die liebe

Jugend. No. 1376. 36 Seiten mit 3

Holzschnitten. Format III.

Gebunden in Einband 191 Z. Farbig
Papier, Rücken und Decken mit reicher
Goldverzierg. (ohne Futteral) 15 Hts.

Ver WGintmMt
und die Zeichte der Kinder.

Eine thevretisch-prMische Besprechung

tnr Seelsorger.

von Fr. Dom. Rreienbühl,
Priester der Diöcese Cbur.

Mi» OruàwìMgung des hochiv. Bischofs
von Cyur.

116 Seiten. 8°. In gedrucktem
Umschlag brosch. 75 Hts.

Alles, was auf die Vorbe-
reitung der Kinder zur Beicht, sowie
auf die Ablegung derselben Bezug
hat, wird einer gründlichen Be-
sprechung unterzogen und demSeel-
sorger mancher gute Wink gegeben.
Wir wünschen, daß diese Schrift,
welche sich als die Frucht fleißigen
Studiums und langjährigen prak-
tischen Wirkens erweist, in den Hän-
den aller Geistlichen Ware.
Frankfurt a. W., Anzeiger f. die kathol.

Geiltlichkeit Deutschlands, Do. 4, 1891.

283 S. Formal III, 94X53 min.

Farbiges Papier mit reicher Gold-
Verzierung, Goldschnitt 5» Hts.

Kurze Nnhattsangabr:
Die notwendigsten Gebete und Lehr-

stücke. — Morgengebet — Abendgebet —
3 Meßandachten — Lateinische Altar-
gebete — Nachmittagsandachten — Ver-
schiedene Gebete — Der hl. Kreuzweg. —
Unterrichtsbüchlein, enth. Unter-
richt von Gott, Kernspriiche, Tagesord-
mmg eines braven Kindes. — Beicht-
büchlein, enth. eine Anleitung zur Ver-
richtung der heiligen Beicht, Vom heiligen
Sakrament der Buße, Beichtgebete :c.

Manna der Jugend.
Ein Gebet- und Lehr-Büchlem für schul-

Pflichtige Knaben und Mädchen.

Durchgesehen »nd tlevoruiortet von

Or. I. F. Knecht, Domkapitular zn Äeiburg i. B.

Mit Farbendrnckbild und 22 Holzschnitten.
24V Seiten. Format V.

Gebunden in Einband 124. Jmit. Kalb-
leder, Papier, Rücken und Decken Gold-
druck, Goldschnitt 50 Hts.

Gebunden in Einband 3V5. Englisch Lein-

wand, geprägt und vergoldet, Feingold-
schnitt ?» Hts.

Seichtbnchlein.
Vollständiger Leitfaden für den

Beichtunterricht und die Beichte
der Kinder,

à tintechete», Ellern und Rinder,

von Fr. Dom. Rreienbühl,

48 Seiten. 16<k In englisch Lein-
wand gebunden 40 Hts.

Vorliegendes Büchlein
bringt die Erfordernisse einer guten
Beicht dem kindlichen Verständnis
sehr nahe; fleißiges Benutzen und
Einprägen der gegebenen Regeln
und Winke wird durchgehends die

Beichten auch der Folgezeit sicher-
stellen.
Stimmen aus Maria Lauch, Jahrgang 189l.

Dieses ebenso schön ausge-
stattete wie durchaus zweckmäßige
Büchlein können wir Eltern und
Katecheten nur bestens empfehlen.

Kiich-r.Warkt, Irefeld, No. II, 1890.

Die Meà Unschuld.

Ein Gebet-, Unterrichts- und Beicht-
büchlein für die liebe Jugend

von I. L. Vrunner, Pfarrer.

kehr- und EMbülhlei»

Wit bischöflicher

Approbation.

Mit Ehromobild

132 Seiten. Format III, 94X58 mm.
Geb. in Einbd. 1V3. Leinwandartiges

Papier, vergold., Goldschn. 30 Hts.
Geb. in Einbd. 118. Leinwandartiges

Papier, gepr., Goldschnitt 35 Eis

für katholische Schulkinder, welche noch

nicht zur heiligen Kommunion gegangen,
von Or. Joh. praxmarer.

Ml» bischöflicher Approbation.

Mit Farbendruckbild. 128 S. Form. Ik,
72X4K mm.

Gebunden in Einband 103. Leinwandartiges
Papier, vergoldet, mit Goldschnitt ZZ

Kà, lobet dm Zerrn.
Lehr- u. Gebetbüchlein für fromme
Kinder u. zunächst f. Erstbeichteiide.

von Job. Ming. Pfarrer.

Mit einem Wd.

24V S. Form. Ill,
34X59 mm.

Gebunden in Einband 118. Leinwand-
artig geprägt farbig Papier, reich ver-
goldet, Goldschnitt 4» Hts

Geb. in Einbd. 4V2. Schwarz gerippt
Leder, vergold., Goldschnitt 55 Hts.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

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


	

