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H 34. Tunisian den 22. Antust

Abonnementspreis:
Für die Stadt Solothurn

Jährlich Fr. K,

Halbjährlich Fr. i>.

Franko durch die stanze
Echwciz c

Jährlich Fr. <! -.
H>il>iäh"lich Fc. :!. -.

Für das 'Ausland:
Jährlich Fr. d. -.

schweizerische

ircden

EinrückungSgebühr:
,0 CtS. die Petit.?eile oder

deren Raum,
<» Ps. für Deutschland!.

Erscheint jeden Tamötag
I Bogen start.

Briefe und Neider srnnko

I.K0NI8 XIII.
IXV«II<ì

((fontiiiuutur.)

<s»oeir«'.a niliil spätres in tloni.ilio Vatieano eontliclere
iillvi, se<l institutnm «livinum, veterem atque ennstantem
I'irr.Iesiae àtrinam, ipsamque liài naturam s qunti
»"nt, «um illuii cleerevere: .^icl« .iivina et eatl.nliea
ea omn.a ere^encla sunt, quae i,. verbo i)ei soripto
vel trallito eontinentur, et ab dwelesia sive solemni
suciieio, sive or«li»ario et universali ma^isteria Win-
ijuam clivinitus revelata proponuntur:
appareat omnino in dieelesia sua ve»e veum unitatem
tiilei eompertumque sit eususmoäi eam esse. et quo prin-
eipio tuenilam ipse iusserit, lieeat Nodis, quotquot 8unt
qui noil kmimum iniiuxerint aures veritati elauilere, üs
^iiLustin, verdis atwri: .(lum izzilur wntiim auxilium
»e>, tantum prokeetum lrurtumque vicleamus ^udita
l'imu8 nos esus àlesiae eoniiere Zremio, quae usquea,i eontessionem ^neris dumani ab apostoliea Leite
per 8iieee88lnne8 episeopormn, t'rustra liaeretieis eireum-
latrantibus, et partim plekis ipsius suilieio, partim a,,n-
eiliorum gravitate, partim etiam miraeulorum masestate
«lamnatis, enlmen auetoritatis odtinuit? Cui „olle prima»
«lare, vel summse prowcto impietatis est, vel praeeipitis
nrrn^,,iwe... IZt si unaquaeque àiplina. quamquamv>I>8 et tae.Iis, nt pereipi possit, lioetorem ant mams-Irnm requirit: quni temerariae superbiae plenius mmm.I.vl.mrmn saeramentorum libros et ad interprotil.us
s...» nolle eognoseere, et ineo^nitas velle ilamnare?.^

Iloe i^itl.r sine ulla äukitatione est oMeium iZrele-
siae, eiiristiana.n .iortrinam tuer! vainque propa-nue in
terrain atnue ineorruptam. 8e^ nequaquam i» isto sunt
omnia: ilnn ne lînis quià, eusus eaussa est àlesia
institut-., oilieio isto eoneluiiitur. i)uanàoquiclem, ut
.lesus 0bristus pro salute dumani Mneris se ipso cie-
vovit, atque i.ue, quae âoeuisset quaeque prae.epîsset.
^"n...n retui.t, sie zussit àlesia.n quaerere veritate
lloetr.l.ae quo !.o,ni»es e..m sanetos eMeeret. tu,n sal-^wnti ma^nitlniinem atque exeellentiam

q 3088. 3, eiìp. 3.

') 5. àlpá !'« .Nilitnte aroclonlii, cm,,. 17. n. 5>.

propositi eonsequi sola lläes nulio moclo potest: gsl

liideri neeesse est eum Lei eultum chistum ae pium, qui
lnaxiliie saorilleio llivino et saeramentorum eominunioa-
tione enntinetur tum etiam sanetitatem le^um ae clisei-

plinae. l»ta i^itur omnia inesse in lileelesia oportet,
quippo quae Lervatoris munia in aevum persequitur:
relit;ionvin, quam in ea velut ineorporari ille voluit,
mortalium Zeneri omni ex parte absolutam sola prae-
stati iìemque ea, quae ex ortlinario proviclentiae eon-
silio snnt instrumenta salutis, sola suppeäiäat.

^t vero quo mnäo äoetrina eaelestis nunquam kuil

privatorum arditrio inMniove permissa, seit prineipio a

.lesu traklita, cleineeps ei separatim, àe quo âietum est,
eonlMvniwta maizisterio: sie etiam non sin^ulis e po-
^nlo eliristiano, verum àeleetis quidusclam «tata clivinitus
laeulws «st perlieiencli atque aàinistranâi àivina m.v
steril una eum rezeniii subernanâique potestate. ?ieque

eniH nisi a,l ^postolos IsZitimosque eorum sueeessores
es Pertinent a.tesn (idristo äieta : -lZuntes in muinium
Universum, prae.iiieate Lvan^elium... baptisantes eos...
lloe Weite in meam eommemorationem... Quorum re-
miseritis peeeata, remittuntur eis.» Limilique ratione
no» nisi ^postolis, quique eis sure sueeessissent, man-
âavit ut paseerent, doe est eum potestate referent uni-
versitatem eliristianorum, quos doe ipso eis subesse
äebere atque odtemperare est eonsequens. (Zuas quiclem
ollieia apostoliei muneris omnia ^eneratim ?auli sen-
tentia eompleetitur: Lie nos existimet domo ut mini-
stros ridristi, et «iispensatores m^steriorum Oei. ')

t^uapropter mortales.lesus (idristus, quotquot essent,
et quotquot essent tuturi, universes aâvoeavit, ut àeem
se ou nniemque servatorem sequerentur, non tan tu m se-
orsum sin^uli, se«i etiam eonsoeiati atque invieem re
ainmisque suneti, ut ex multituàe populus existeret
sure soeiatus: liliei, linis, rerum a»i tinem iâonearum
eommiinione unus, uni eiiiemque subseetus potestaìi.
tsuo ipse weto prineipia naturae, quae in dominidus
soeietatem sponte ^i-rnunt, perwetionem naturae eon-
sentaneam aäepturis, omnia in IZeelesia posuit, nimirum
ut in ea, quotquot lilii l)ei esse aäoptione volunt, per-
wetionem liiAiiitati suae eonzruentem assequi retinere
aii salutem possent. keelesia i^itur, i,l quoii alias atti-
ximus, (iux dominidus est ail eaelestia, eiiiennsue lioe

') I Wàt.I,. IV, I.
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est cumins sssignalum a I)ec> ut cke Ü8, quae reU^ionsm
attinAunt, vicksat ipsa ut slàat., et rem oliristianam
Uders expeclitscpcs jncUeio suo ackministret. Ouooirea
àelesiam ant non reote nernnt mit inique ei'iminantnr
qni eam inscmulant, veils se in eivitatum editions« in-
kerne, nut in jura potentatus invaàsre. Imo Dens per-
t'eeit, ut Leelesia esset omnium dooietatmn ionZe prae-
stantissiins: nam quol petit ipsa larnquam linem, tante
nobilius est qnani qneci esteras petunt soeietates, qnante
natnra Zratia ciivina, rebusczne eacineis immortaiia sunt
praestabiliors bona. — Lr^o Leolesia soeietas est ortu
ciivina: tine, rebusczue lini proxime aclmoventidns, super-
natnraiis: qnoct vero eoaleseit lieininidus, iinmana eem

innnitas est. lcieoczue in saeris litteris passim viiiemus
voeaduiis soeietatis perksetae nnneupatam. biominntur
enim non mocio vomns Dei, eivitas snpra montem posits,

quo eonvenire Zentes omnes neeesse est: sect etiam

Ovile, eui prassit pastor unus, et quo reeipere se oves
Dbristi omnes clskent: imoUsZnnm quocl suseitavit Dens,
qneciqne statut in aeternum: äeniqns Dorpus Diiristi,
m^stioum iliuci qniciem, sell tsmsn vivum apteqne eom-
positum, mnltisqne eonllstnm memdris; quae membra
non eumcîem aetum babsnt: eopulata vero inter se,
Aubernante ae modérants eapite, eontinsntur. .tamvsro
uulla bominum eoZitari potest vsra ao psrkseta soeietas,

quin potestate aliqna summa reZatur. Debet iZitnr .Issus
Dbcistus magistratum Deelesiae uiaxiincun praeteeisse, oui
obectiens so subjeeta omnis esset obristianorum muiti-
tucio. (Zua be oaussa sieut ab unitatem Leeissise, cpia-
tenus est ooetus lictelium, neeessario unitas lictei reqni-
ritur, ita aà ipsius unitatem, qnatenns est ctivinitus
eonstitnta soeietas, rsquiritnr jure bivino unitas rsZi-
minis, quae unitatem eommunionis ellleit et eomplseti-
tur: -bieeiesiae autein unitas in ciuobus attenctitur: seiiieet
in eonnexione membrorum Deolesiae ab inviesm seu

oommunicatione, et itsrum in orciine omnium mem-
brorum Leelesiae act uuum eaput - H — IZx qqo in-
tel>i!;i lieet, exeibers bomines ab IZeelesiae unitate non
minus sebismats, quam kaeresi: -Inter baeresim et

sekisms boo esse arbitrantur, quocl Iiaeresis perversem
âoAma babsat: sobisma propter episeopatsm clisssn-
sionem ab Leelesis separetur. » tZuibuseum Ziia .lo-
annis Dkrzisostomi in eambem rsm sententia ooneorctat:

vieo et protestor, bieelssiam soinbere non minus esse

matum, quam inctieere in baeresim.t^uamobrem si

nulls potest esse bonesta baeresis, pari rations sobisma
nulium est, quock possit jure laotum victeri: «l^on est

quiequam Zravius saorilsssio sekisniatis... praeeickencias

unitatis nulls est justs neeessitas.» H (Dontinuabitur.)

') L. ?tuunas 2.» L.kls Pi. XXXIX, n,. l, °) 8. Iljginnvmus
„Lommeutg-r. in nd "litum" es-x. Ill, v. It)—II. ") Hom.
XI. „in lipist.. nil IZplisz., n. 5. y 3. àKnstinns „Oontrn IZpist.
pnrnuzninni" lib. II. vnp. II, n. 25.

Die Diö;esan-Synode ;u Ln;ern.
Vom 14. bis 16. April.

(Schluß)
Die Schlußbetrachtung wendet sich letztlich der Be-

s ch a f f e u h e it d e r K o u st i t u t i o n e n zu, und berührt
noch im Allgemeinen das Verhältnis, in welches sich

Volk, Regenten und Klerus zu ihnen ge-
stellt haben.

1. Die Konstitutionen haben eine materielle und eine

formelle Seite. Zur erstern gehören die Vorschriften, Lehren,

Verbote n. s. w. Dieselben sind dem Privatstudium über-

lassen und können hier nicht zur Erörterung gelangen. Was
die formelle Beziehung derselben betrifft, so macht sich

zwischen den ältern und den neuern Konstitntionen eine

große Verschiedenheit, immerhin bei allen ein schöner Fort-
schritt geltend. Die Satzungen der drei ältern Synoden
haben weniger dogmatischen, moralischen und liturgischen

Inhalt. Sie setzen die Kenntnis desselben voraus. Da-

gegen stellen sie feste Marksteine, innert welchen sich der

Klerus nach Theorie und Praxis zn bethätigen hat und

über welche hinaus er nicht ohne Sünde und Aergernis,
ohne Schaden und Pflicht-Verletzung gehen darf. Daher

beginnen die speziellen Verordnungen meist mit: „Soll, man

muß, es darf nicht, es ist verboten, oder geboten." Schon

instruktiver lauten die Satzungen der Synode, welche

Christoph»? v. Utenheim gegeben hat. Ihnen liegen die

Reform-Vorschläge des päpstlichen Legaten Nicolans v. Cnsa

zn Grunde und eine Menge von Synoden, welche von Popst
und Konzilien angeregt waren, dienten ihnen zum Muster.

Im Unterschied von allen frühern lauten die Statuten der

Delsberger und Luzerner Synode in vollständig doktrinärem

Sinn. Ihr Gegenstand ist das Dogma, der Ritus, das

Recht der Kirche. Daraus ergibt sich die Vorschrift, die

Pflicht, oder das Verbot von selbst, und nur in wenigen

Fällen findet positiver oder negativer Befehl statt. Diesen

großartigen Fortschritt verdanken wir dem hl. Konzil
von Trient und der seitherigen allseitig wirkenden Thätigkeit
der kirchlichen Wissenschaft und Gesetzgebung. In diesem

Sinn übergibt Bischof Blarer am 1. August 1583 die

Statuten dem Klerus mit folgenden Worten: „Sowohl der

gegenwärtige Zustand der Kirche, sowie die Rücksicht des

Amtes, in welches wir, unter Gottes Fügung, gesetzt sind,

fordern von uns, daß wir diejenigen Mittel, welche von den

Vätern des Kvnzils von Trient zur Unterstützung und Ver-
besserung der Kirche als heilsam erkannt worden sind, „mit
allem Eifer und Fleiß anwenden müssen." Und nun legt
der Oberhirt in den 58 Traktaten der Konstitutionen Alles

vor, was das Konzil zn Handen des Klerus in Lehr-Be-
schlüssen und in den Dekreten «le Uekermatinne für den

Glauben, die Liturgie und die kirchliche Gesetzgebung ver-
ordnet hat.

Inzwischen sind von dort an bis heute zwei Kräfte
oder Faktoren nicht nnthätig geblieben: einerseits die Zeit,
welche im Wechsel dreier Jahrhunderte in den politische»
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Gestaltungen, dm Sitte» mid Gewohnheiten so viele Ver-
ändernngen mitgebracht hat und anderseits die Kirche,
welche unter Erleuchtung und Führung des hl, Geistes nn-
ablässig bestrebt war, alle Stürme und Gefahren abzu-

wehren, alle Wunden und Eingriffe von Seite der Feinde

gut zu inachen, und für alle Veränderungen und Bedürf-
nisse von Ort und Zeit diejenigen Vorschriften und Erlasse

zu geben, wie sie Gottes Wille, die Wohlfahrt der Gläubigen,
die Sicherheit des Glaubens und die Erhabenheit des Kultus
verlangten. Aus diesem reichen Schachte oder Schatze hat
unser Oberhirt Levnardus nach Maßgabe seiner verschiedenen

Lebensstellungen als Seelsorger, als Professor und als Se-
minar-Regens geschöpft und in die Statuten niedergelegt,
die abhin bei der Versammlung vom 14. —16. April als
Vorschriften begrüßt und als Richtschnur für den Glauben
und unser Verhalten nach allen Beziehungen der Priester-
lichen Verrichtungen übernommen worden sind. Inhaltlich
sind die 50 Traktate wohl geordnet, berühren vollständig
die gesamte kirchliche Organisation, alle Vorschriften und
Gesetze und entwickeln sich in ganz sachgemäßer Reihenfolge.
Vorteilhaft zeichneu sie sich von allen früheren Synodal-
Verordnungen aus und gewähren zudem die Garantie, in
allen Teilen den momentanen Standpunkt der römischen
Kirche zu repräsentieren.

2. Das Verhalten des Volkes zu den jeweiligen Synodal-
Erlassen scheint nie Anlaß zu Klagen oder Beschwerden ge-
geben zu haben. Die Gläubigen begrüßten und verdankten
alle Vorkehrungen, welche den Glauben förderten die Sitten
heiligten und die gottesdienstlichen Feierlichkeiten ordneten
Die Priester betrachteten und verehrten sie als ihre Lehrer
und Vorbilder zur Tugend und als ihre Führer und Be-
gleiter ans dem Wege zur ewigen Heimat. Je weiser je
eifriger, je musterhafter sie dieselben erblickten, desto mehr
Achtung, Liebe und Gehorsam erzeigten sie ihnen. In ihren
Augen waren die Synoden geistliche Ratsversammlnnaen.
wo ihren Seelsorgern Direktionen erteilt wurden, die nur
zur Ehre Gottes und znr eigenen Wohlfahrt gereichten.
Von daher stammt die allgemeine Uebereinstimmung der
Gläubigen mit den Synoden und ihren Verordnungen

3. Was sodann die weltlichen V v r st e h e r in
den Städten, Grafschaften oder Kantonen betrifft so stunden
dieselben, zumal vor der Reformation, in Verbindung mit
dem deutschen Reich und verehrten im Bischof von Basel
zugleich ihren Fürst-Regenten. Wie als Zugehörige znr
katholischen Kirche, so unterzogen sie sich als Angehörige des
deutschen Reiches und des Bistums den Vorschriften und
Erlassen der Synoden, gleichviel ob selbe das rein religiöse
oder bürgerliche, das kirchliche oder staatliche Gebiet be-
r.lhà Anders war das Verhältnis der eidgenössischen,
katholischen Stande zu den Beschlüssen der Kvnstanzer-Synode.
welche vierzehn Jahre vorher, nämlich am 1 Sept. 1567,
unter Bischof und Kardinal Markus Sittikns er-
lassen wurden. Dort bedurften die Verordnungen, welche
die Ehegesetzgebnng, Abgaben, Erziehung, Schule und Straf-

Kompetenzen berührten, einer gegenseitigen Verständigung.
Dieselben waren Jahre und Jahre lang die Traktanden der

katholischen Beratungen zn Baden und Luzern und erhielten,

unter Vermittlung der Regierung von Luzern und bei der

eifrigen Mitwirkung von Seite der päpstlichen Nuntien,
Zustimmung und kräftigen Vollzug. — Wortführer waren:
Schultheiß Ludwig Pfyffer von Altishofen
und sein Staatsschreiber Renn ward Cysat, und von
Seite der Kirche die Nuntien Buonhomi, Santonio
und P a r a vieini. Die nächste Folge der vieljährigen
Verhandlungen war die Errichtung der theologischen Anstalt

zu Luzern und die Vereinbarung eines Jurisdiktions-Traktats,
der bis in die neueste Zeit hinein dort die Hauptgrundlage
der speziellen kirchenrechtlichen Verhältnisse bildete.

4. Ueber das Verhalten der Priester bei Anlaß
der ältern Synoden wird das Urteil der Geschichte

wohl sehr günstig lauten. Die Oberhirten versammelten die

Vorsteher und Seelsorger und erteilten ihnen diejenigen

Weisungen, welche sie im Glauben und im Tugendwandel

befestigten, vor Abwegen bewahrten und sie als Lehrer,

Gnadenspender und Hirten im Geiste Jesu Christi und im

Segen der hl. Kirche vor ihre Gläubigen hinstellten. Be-

dauernswert gestaltete sich die Gesinnung und Haltung des

Klerus bei der Synode im Jahr 1503. Es war, als

wie wenn der ernstbesorgte Oberhirte Christoph von Uten-

heim in Mitte der Versammlung sie bereits vor Augen

hätte- Nicht anders sind wohl die Mahnungen und Warn-

nngen zu verstehen, die er an die Versammlung richtete:

„Seien wir doch durchdrungen von der Würde unseres

Standes, beseelt von der Liebe zu Gott; möge der Gräuel

der Aergernisse uns nicht treffen; seien wir doch Hirten und

nicht Mietlinge des Volkes, nehmen wir es nicht leichtsinnig

hin, lassen wir es ob unserer Leichtfertigkeit nicht in Sünde

fallen. Fliehen wir doch alle Excesse, alle Unordnung, das

Laster, die Sünde, — ans Liebe zur Tugend und aus

Furcht vor Strafe! Wir verlangen weder Euer Gut, noch

Euer Geld, aber aus ganzer Seele verlangen wir Euer und

Eurer Anvertrauten Seelenheil!" Ein Priester, der unter
den Zuhörern sich befand, hat den Eindruck dieser Mahn-
Rede mit den Worten geschildert: „Wer noch einen Funken

von Furcht Gottes in seinem Herzen hatte, mußte zur Zer-
knirschung, zur Begeisterung für Tugend und Religion sich

hingerissen fühlen!" lind die Folge?! Wo gute Regier-

nngen die Religion heilig hielten und unterstützten, wie im

Bnchsgau, Frickthal, Elsaß und Jura, wurden die Gefahren
des Abfalls abgewendet und die Geistlichkeit blieb bewahrt.
Wo die Regierungs-Gewalt, ivie von Seite Basels und

Berns, die Reformation einführte, blieb den würdigen Seel-
sorgs- und Ordenspriestern nichts anderes übrig, als in's
Privatleben zurückzukehren, wie die sämtlichen Karthäuser zu
Basel, oder mit dem Oberhirten den Wanderstab zu er-
greifen und auszuwandern. Leider allzu Viele, vom bösen
Geiste beherrscht, wie es der Oberhirt in der Synode be-
klagte und befürchtete, fielen ab!
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Innert 75 Jahren hatte der Sturm der Reformation
die Spreu zerstreut und der gute Kern des Klerus blieb

bewahrt. Inzwischen hatte das Konzil von Tr'ent der

Kirche die wahre Reformation verliehen. Auf Grund-

läge derselben feierte Bischof Blarer 1581 die Synode zu

Delsberg. Während aller Klerus ihr beipflichtete, gelang

es ihm auch, wie bald darauf dem hl. Franz von Sales in

Genf, die seit 50 Jahren abgefallenen Gemeinden des Birsecks

und einige von der Reformation hart nmrnngene Pfarreien
des Jura, zumeist Pruntrut selbst, für die kathol. Kirche zu

retten und mit tüchtigen Priestern zu versehen. Es kamen

die Väter der Gesellschaft Jesu nach Pruntrut, Solothurn,
Freiburg und Luzern und bildeten, wie glaubenstreue Laien,

ebenso gebildete, eifrige, sittenreine Priester. Missionen, Exer-

zitien und Konferenzen pflegten den Glaubeil des Volkes;
der Unterricht der Jugend, die Spendung der hl. Gnaden-

mittel, die Feier des Gottesdienstes, die Heiligung der Fa-
milieu erlangten wieder neue Pflege. Große und allseitige

Hülfe für Verwaltung der Seelsorge brachten die vom

Kardinal Carolus Borromäns empfohlenen Väter Kapuziner,
denen das Volk Wohnung und Unterhalt bereitete. Sie
verteilten die Pfarreien unter sich und richteten ihre Thätig-
keit so ein, daß sie dieselben von Zeit zu Zeit besuchen und

als Prediger und Beichtväter die Pfarrherren kräftig unter-

stützen konnten. Innen aus der göttl. Wahrheit
und Gnade und aus dem Geist un dLeben derer-
neuerten hl. Kirche kam die wahre Reformation
und erneuerte das Angesicht der Erde zu schönsten
Blüten und reichsten Früchten für Glaube, Tugend
und Heiligkeit!

Und diese Geistes- und Lebenserneuerung erlangte B e-

stand und mächtigen Fortgang. Kriege, Revolutionen,

Verfassungswirren mochten kommen und gehen im Laufe der

letzten drei Jahrhunderte. Die Kirche, von hl. Männern

auf dem Felsen des hl. Petrus behütet, blieb in Glaube

und Verfassung unberührt und keine Sekte bis ans diese

Tage war im stände, unser Volk von diesem Felsen hinweg-

zureißen.
Und dank dem Walten dieser göttlichen Fürsorge konnte

abhin die Synode in Luzern in vollster Freiheit von

außen und in schönster Harmonie des Klerus gehalten,

werden. Keine von allen solchen Versammlungen war so

wissenschaftlich vorbereitet, so umsichtsvoll geleitet, keiner so

allseitig mit innerer Uebereinstimmung von Seite der Teil-
nehmer beigepflichtet. Der Hochwürdigste Bischof gestattete

alle freimütige Aeußerung von Ansichten, Bedenken und

Wünschen, erteilte zustimmende, berichtigende oder abweisende

Aufschlüsse und gestaltete die Menge der hundert Teilnehmer

zu einer Harmonie „von Einer Seele und Einem
Geiste!" Herzlicher Dank Hochde m selben
für alle Mühen der Berufung, gegenseitige
Liebe nnd eifrige Thätigkeit unter uns, in
Allem Gott Preis und Ehre!

Der Referent, der den Synvdalbericht in Nr. 14 mit

der Delsberger Versammlung begonnen, schließt ihn heute

mit dem Epilog des hl. Karl Borromäns, den Levnardus, ^

unser Hvchwürdigste Bischof, an's Ende der Konstitutionen
gesetzt hat :

„Das Alles nnd Jedes, in diesen Anweisungen nnd

Statuten bis in das Einzelnste vorgelegt, wollet ihr Alle
insgesamt mit möglichster Liebe und Teilnahme nicht nur
annehmen nnd lesen, sondern mit Geist und Gemüt erfassen,

mit aller Gewissenhaftigkeit bewahren und vollziehen nnd

Euch selbst voll und ganz nach Vorschrift der Ermahnnngen,
Empfehlungen, Dekreten und Konstitutionen einrichten nnd

gestalten!
Und Gott selbst, unser Vater und der Herr Jesus

Christus leite eure Wege in zugleich heiligem Gehorsam,

erquicke enere Herzen und bestärke euch bei jeglich gutem

Wort und Werk so, auf daß ihr würdig des Berufes wan-
delt, wozu ihr berufen seid, in Allem Ihm zum Wohl-
gefallen. Und so möget ihr durch das Wachstum euerer

heiligen Tugenden bewährt und geprüft, vor Gott und

unserm Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi
und all seinen Heiligen, erscheinen!"

Nota. Ein Appendix enthält alle diejenigen Forniularien
und Vorschriften, welche in den Statuten genannt sind und bildet,
nebst der Aktenbeilage, die Vollendung des ganzen Werkes.

(Eingesandt.)

Unsere Zeit leidet an zwei Hanptübeln: sie ist oft glan-
bens- und liebeleer. Der Glaube wird systematisch ver-

drängt und eine religionslose Bildung als Surrogat, „ge-
nügend für höhere Kreise", annonciert. Es ergeht dem

Glauben wie manchen Lebensmitteln: er wird gefälscht, teil-
weise oder ganz mit fremden Substanzen ersetzt nnd die

Folge davon ist ein moralisches Siechtum. Da muß eine

Lebensmittelpvlizei her, damit die Menschheit nicht ganz zu
Grunde gehe. Der Staat kümmert sich nicht darum; er ist

konfessivns- oder religionslos. Aber der Kirche ist es vor- «

behalten, hier helfend und rettend einzugreifen. Sorgt der

Staat dafür, daß der Mensch Brot hat, um zu leben, gutes
und gesundes Brot, so betont die Kirche, daß der Mensch

nicht allein vom Brote lebt, sondern von jedein Worte, das

aus dem Munde Gottes kommt. Das Wort Gottes ist ja
die Quelle des Glaubens; „der Glaube kommt vom An-
hören." Soll nun der Gerechte „aus dem Glauben leben",
so muß man ihm einen gesunden Glauben als Speise vor-
setzen können, den reinen und unverfälschten Glauben Jesu
Christi.

Aehnlich wie dem Glauben ergeht es auch der Liebe.
Die Liebe ist das Lebensprinzip des Christentums und unter-
scheidet sich dadurch sowohl vom antiken als vom modernen

Heidentum. Letzteres kennt zwar auch Liebe, aber eine

Liebe, daß Gott erbarm! Sein Ideal ist die „freie Liebe"
der Sozialisten. Wenn Bebel verlaugt: „Der Mensch soll

in der Lage sein, über seinen stärksten Trieb, den Geschlechts-
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trieb, eben so frei verfügen zu können, als über jeden an-
dern Naturtrieb", sv ist damit abermals bewiesen, daß dem

schönen Worte Liebe ein ganz elend Ding ist substituiert
wvrdeu. Auch die Liebe ist geiälscht und zwar nach ihren
beiden Seiten hin, als Gottes- und Nächstenliebe, An Stelle
der Gvttesliebe, deren Ideal die Jungfräulichkeit ist, macht
sich die krasseste Fleischesliebe breit und weil diese ihrer in-
»ersten Natur nach egoistisch ist, so ist ihre Bethätigung zu-
gleich ein Dolchstich in das Schwesterherz der Nächstenliebe,
Wiederum thut eine Polizei not. Der Staat kann sich, so

wie er ist, nicht mit der Gottesliebe befassen und mit
der Nächstenliebe thut er's bekanntlich nur, wenn sie durch
ein Bergehen gegen Gerechtigkeit und Sittlichkeit öffentlich
verletzt wird mit verbundenen Augen, So ist es wiederum
die Kirche, die hier einzuschreiten hat. Ihr ist „das neue
Gesetz übertragen worden: „Liebet einander, wie icb euch
geliebt habe. Auch das ist eine freie Liebe, aber frei nicht
von Gott und seinen Geboten, sondern frei von allen fleisch-
lichen Affekten, eine rein geistige Liebe, eine Liebe, welche
benit ig, alles irdische hinzugeben zum ewigen Heile des
Nächsten, zur größern Ehre Gottes.

Soll man nicht an der heutigen Welt verzweifeln, sv
muß es das erste Bestreben eines jeden Menschen sein, diesen
gesunden, lebendigen Christusglanben, diese reine,

'
heilige

Gottes- und Nächstenliebe wieder mehr und mehr unter's
Volk zu bringen. Hievon ist man allgemein überzeugt; aber
das „wie", das macht die Schwierigkeit aus. Zu den ge-
wohnlichen Mitteln der Predigt und der Katechese fügt man
heutzutage noch die katholischen Männer- und Müttervereine
». s. w. mit ihren belehrenden und erbanenden Vorträaen
und es rst nicht zu verkennen, daß dieselben, wo sie eri-
stieren, schon große Erfolge erzielt haben. Ist es aber auch
hier nur Gott, der das Gedeihen gibt", so ist klar: ein
Mittel wird um so wirtsamer sein, in je näherer Beziehung
es zu Gott steht, je göttlicher es ist und es wird ihn. der
denkbar größte Erfolg sicher sein, wenn dieses Mittel Gott
selber ist — d„g allerheiligsle Altnrsakrament.

In der That: als Beweis seiner Liebe gegen uns hat
der göttliche Heiland am Vorabend seines Leidens das aller-
heiligste Altarsakrament eingesetzt, welches eben deswegen
von der Kirche schlechthin „ims Sakrament der Liebe" ge-
nannt wird; und an. Tage nach seiner Auferstehung erschien
der Herr seinen Jüngern und als Erkennungszeichen seiner
gvttnienschlichen Person, brach er ihnen das Brot das Ge-
heimilis des Glaubens."

Das allerheiligste Altarssakrament ist aber das Ge-
l,.m»,is d-« Gl-ui-nz- „ich. bl°i i„I-sm,, „,z
verlangt und voraussetzt, sondern auch indem es den Glauben
vermehrt und stärkt; denn je näher man den. Lichte kommt,
desto mehr müssen die Finsternisse der Bernunft weichen,
desto Heller wirds. Und es ist „das Sakrament der Liebe"
nicht nur als Beweis der Liebe zu uns Menschen, sondern
auch als Quelle unserer Liebe zu Gott und dem Nächsten.
Oder wie könnte ein Herz, welches das Sakrament der Liebe

empfängt, also die Liebe selbst mit sich herumträgt, liebelos
bleiben? Kommunizieren und Gott und den Nächsten lieben

ist eines. Was demnach die heutige Welt ganz vorzüglich
braucht: Glaube und Liebe, das ist im Ueberfluß

enthalten im allerheiligsten Altarsakrament,
Warum nun in die Ferne schweifen, wenn das Gute

ist so nah? Freilich, wenn das allerheiligste Altarsakrament
der Welt wieder zum Glauben und zur Liebe verhelfen soll,
sv muß es auch empfangen werden und es wird den Glauben

um so fester gründen und die Liebe um sv höher entflammen,
je würdiger und häufiger es empfangen wird.

(Fortsetzung folgt.)

Der Emser-àlstrcfl und die Emser-Puuktationcn
von !78l>.
(Fortsetzung.)

Die drei geistlichen Churfürsten: Friedrich Karl2.

Joseph von Erthal von Mainz (1768—1802), Klemens

Wenzeslans von Trier (1768-1812) und Erzherzog Maxi-
milian von Köln (1784—1801), sowie der Erzbischvf Hie-
roilymus Cvllvredo von Salzburg traten mit einander in

enge Verbindung und ließen durch ihre Bevollmächtigten
(Weihbischvf Heniias von Mainz, Offizial Beck von Trier,
Thautphöus von Köln und Rat Bönike von Salzburg) im

Aiignst 1786 im Badort Eins einen Kongreß halten, dessen

Ergebnis die berüchtigten Emser Punktationen von 23 Ar-
tikeln waren.

Ich gebe den Inhalt wörtlich nach Hergenröther:
„Darin war nicht bloß das päpstliche Recht, mit Juris-

diktion ausgestattete Nuntien zu senden, in Abrede gestellt

worden, sondern überhaupt der schroffste Febronianismns
vorgetragen, der Papst nur als Primas und Oberaufseher
anerkannt, mit Hinweis auf Psendoisidor, den Bischöfen als
Nachfolgern der Apostel eine unbeschränkte Binde und Löse-

gewalt zugesprochen, die Abschaffung der Rekurse ihrer Diö-
zesanen nach Rom, die Exemptionen von der bischöflichen

Gewalt, des Nachsuchens der Originalfakultäten in Rom
und der Nnntiaturjurisdiktion angekündigt. Es sollten die

Klostergeistlichen keine Verordnungen von auswärtigen Obern
mehr annehmen, jeder Bischof nach der von Gott ihm ge-
gebeaen Gewalt Gesetze erlassen und Dispensationen, be-
sonders im Fastengebote und im zweiten Grade der Bluts-
Verwandtschaft, erteilen, die Verbindlichkeit der höhern Weihen
und der Ordensgelübde aufheben können; alle Bullen und
Breven sollten von der Annahme der Bischöfe abhängig sein,
die Annaten- und Palliengelder gegen billige Taxen aufge-
hoben, der Eid der Bischöfe als zu sehr an einen Vasallen-
eid erinnernd abgeändert, für Appellationen Richter an Ort
und Stelle eingesetzt oder ein Synodalgericht für die Provinz
errichtet, den Bischöfen volle Freiheit in der Disziplinar-
reform zurückgegeben werden."

„Die Punktationen unterschrieben die Erzbischöfe (25.
August), sandten sie (8. Sept.) an Joseph II,, der sie er-
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munterte und belebte, über auch darauf aufuierlsam machte,

das Gelingeil des Unternehmens hänge von dem Einver-
nehmen mit den Suffraganbischöfen ab (16. Nov. 1786)."

8. Aber letztere merkten, daß die Sache darauf hinaus-
lief, ihnen statt des Papstes in Rom die Herreu Erzbischöfe

zu Päpsten zu geben und verweigerten ihre Zustimmung.
Besonders traten die Bischöfe von Freising und Speier da-

gegen auf. Dieser Widerstand der Bischöfe vereitelte zu-
nächst die Pläne der Erzbischöfe. Um aber ihr Ziel zu er

reichen, suchten sie nun die Grundsätze der Einser Punkta-
tivn praktisch durchzuführen Da die Nuntien ihre Funk-
tionen ausübten, verboten sie den Pfarrern, von denselben

Dispensationen zu erbitten und erklärten, sie selbst geben

zu wollen. Paeca aber sandte auf päpstlichen Befehl an

die Pfarrer ein Rundschreiben, worin die von den Erz-
bischöfen über den Inhalt ihrer Fakultäten hinausgehenden

Dispensen für nichtig erklärt wurden. Die Erzbischöfe aber

befahlen den Pfarrern, das Schreiben des Nuntius zurück-

zusenden. Die Erzbischöfe erweiterten inzwischen ihre Be-

fngnisse immer mehr, laisierten in den höhern Weihen
stehende, dispensierten von Ordensgelübden, errichteten Ge-

richte dritter Instanz, beschränkten Wallfahrten, Prozessionen
und Bruderschaften, gestatteten die Einführung der deutschen

Sprache beim Gottesdienst; in Mainz war sogar eine litnr-
gische Kommission zur Verbesserung des Meßbuches und des

Breviers und zu Entscheidungen über den Ritus der römi-
scheu Ritenkvngregationen entgegengestellt worden. Die größte

Unordnung drohte hereinzubrechen, das Schisma ward immer

mehr organisiert. (Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Chrvnik.

Solothur». Aeschi. Am Feste Maria Himmelfahrt
fand hier die Installation des neugewählten Seelsorgers,

' Hochw. Hr. Pfarrer Köpfli statt. Dieselbe nahm einen sehr

guten Verlauf. Das Volk zog seinem neuen Hirten ent-

gegen, als er von Herzogenbuchsee her, wo er abgeholt

wurde, in seiner zukünftigen Pfarrei eintraf. Der Hochw.

Hr. Jnstallator, Dekan Gisiger von Solothurn, schilderte in
meisterhaften Worten die Pflichten des Seelsorgers. Nach-
her zelebrierte der neue Pfarrer das Hochamt. Dem Hirten
und der Herde Glück und Gottes Segen!

Bern. Die Feier der Bischossweihe von Msgr. Horn-
stein wird Ende September in Prnntrut stattfinden.
Es hat sich unter Vorsitz von Großrat Cuenat ein Komitee

gebildet zum Empfang der konsekrierenden Bischöfe und zur
Organisierung der Feierlichkeiten.

— Am 19. August wurde in Beatenberg die neue

katholische Kapelle eingeweiht, in Anwesenheit zahlreicher Gäste.

Italien. Rom. Nach dem „Vtld." wurde am Feste

Maria Himmelfahrt in der von Kaiser Konstantin erbauten

Basilika 8. 9moa in llornsnlkinma die achthundert-
jährige Gedächtnisfeier der Kreuzzüge gehalten-

Denn am 15. August 1996 war es, daß gemäß einer Bulle
des Papstes Urban >>. (1988—1999) twi» 81, Dezember

1995 der Anfbruch des an der Synode in Clermvnt (Frank-
reich) beschlossenen ersten Krenzzuges stattfand. Die Kirche

war reich geschmückt und die großen Heiligtümer derselben

(Teile des hl. Kreuzes und der Dornenkrone Christi und

die Kreuzesinschrift) zur Verehrung ausgesetzt. Als Stell-
Vertreter des Papstes leitete Kardinal Parocchi die Festfeier,

welcher die Repräsentanten der ehemaligen päpstlichen Truppen,
der jetzigen vatikanischen Palastwachen, sämtlicher katholischen

Vereine der Stadt mit ihren Fahnen und eine unabsehbare

Menge Volkes beiwohnten. Abends war Lichterprvzessivn,

Beleuchtung der Kirche und des anstoßenden Cisterzienser-

Klosters und dann Festfreude des Volkes bis tief in die

Nacht hinein.

Dcutschlllild. Ueber kircheupolitische Zustände entnehmen

wir der „Köln. Vvlksztg." folgendes:
„Der amtliche Kulturkampf wird zwar nicht mehr mit

jenen Gewaltmitteln betrieben, welche die Geschichte des

ersten Jahrzehnts des neuen Deutschen Reiches für immer

traurig kennzeichnen, aber der alte Geist ist noch immer da

und die Scharen fanatischer Katholikenfeinde sind so bereit,
wie je, über die katholische Kirche herzufallen, wenn sie nur
wieder eine mit amtlicher Gewalt bekleidete Führung hätten.

Dieser alte Geist spricht mit aller Deutlichkeit aus dem

neuen Aufruf des Evangelischeu Bundes, welcher nach Darin
stadt einladet: Gegen Rom und immer wieder gegen Rom!
Der Reichsbote begleitet dieses Feldgeschrei mit seinem Bei-
falle, kann aber trotz all seiner Abneigung gegen das

„römische Wesen" nicht umhin, die Hetzer ans die Thatsache

aufmerksam zu machen, daß sie auf einem morschen Boden

stehen, von dem aus der Kampf nicht so leicht geführt
werden kann, ans „zerbrochenem Glaubensgrunde", wie es

der Reichsbote nennt. Man scheint mehr und mehr dahinter

zu kommen, daß man mit dem bloßen Negieren den Katho-
liken gegenüber sich selbst nur ans das ärgste schadet."

Der bekannte Prediger Stöcker hat unlängst die

Idee eines „evangelischen Kirchentages" aufgeworfen und

damit wenigstens in der konservativen Presse ziemlich Ans-
sehen gemacht. Dieser Kirchentag sollte eine Art Gegenstück

zu den deutschen Katholikentagen sein und alle protestantisch
kirchlichen Interessen zur Besprechung bringen; er sollte

Stellung nehmen gegen den Unglauben und Halbglauben,

gegen Rom und Israel. Die einen greifen die Idee mit
Begeisterung auf, während andere, wie die „Krenzzeitung"
dem Ding mißtrauisch und kritisch gegenüberstehen.

Bclfticu. Der Hochw. Hr. L. Cordonnier im Priester-
seminar zu Lüttich hat innert vier Jahren 89 Millionen
gebrauchte Briefmarken gesammelt und damit einen Erlös
von 29,999 Fr. gewonnen. Mit diesem Gelde wurde vom
Vorsteher der belgischen Missionen am Kongo (Afrika) ein

christliches Dorf gegründet. Das Dorf St. Truda ist von

mehr als 199 Schwarzen bewohnt, von denen die große

Mehrzahl schon die hl. Taufe empfangen hat.



Das von L. Cordonnier gegründete nnd betriebene

Werk der gebrauchten Briefmarken steht also im Dienste der

kathol. Kongo-Mission,

Polen. Noch immer werden die Katholiken von der

russischen Regierung in ihren Rechten vergewaltigt. Viele

katholische Kirchen werden in schismatische umgewandelt, bau-

fällige dürfen nicht mehr restauriert werden, katholische Stu-
deuten müssen dem schismatischen Gottesdienste beiwohnen,

die kathol. Seminarerziehnng ist fast unmöglich gemacht,

selbst der Verkehr zwischen Bischof und Klerus ist unglaub-

lich erschwert — mit einem Worte: man will Polen mit

Gewalt russifizieren. Vier katholische Diözesen wurden auf-

gehoben, ohne alle Autorisation vom hl, Stuhle. Es sind

dies Chelan, Janow, Karmieniee nnd Minsk,

Litterarisches.
Venzigcrs Marienkalciidcr für dns Jnhr 1897 in groß

Format über 100 Seiten umfassend, mit hübschem farbigem
Umschlag, ein Chromvbild „Maria Himmelfahrt", vier
ganzseitigen Einschaltbildern, 60 Abbildungen im Text.
Benziger ck Co., Einsiedeln, Waldshnt nnd Köln a. Rh.
Preis 50 Cts. Nicht weniger als acht große, mit vielen
Bildern geschmückte Erzählungen bieten Unterhaltuugslektür?,
Für Belehrung ist auch gesorgt und über die wichtigsten
Weltereignisse berichtet die „Rundschau", mit Abbildungen,
Porträts ie. reich illustriert.

Kleinere Mitteilungen.
Zunahme des Katholizismus iu nicht katholischen Ländern.

Der nicht gerade kirchlich gesinnte àumnià
macht folgende Angaben über das Wachstum der Katholiken-
zahl in ganz oder mehrheitlich akatholischen Ländern vom
Anfang unseres Jahrhunderts bis 1890. In Deutsch-land ist die Zahl der Katholiken von 6,000,000 ans
16,000,000 gestiegen; in der Schweiz von 350.000 auf
1,080,409; in H v l l a n d von 350,000 auf 1,488,852;
in Rußland (mit Anschluß von Polen) von einigen
Tausenden auf 2,935,519 ; in En gla nd und Schott-land von 120,000 ans 1.690,921; in der europäischen
nnd asiatischen Türkei von 631,000 auf 1 298 475 ' in
Indien von 475,000 ans 1.692.337 in Co'chinchina 'von
310,000 ans 690,772; in China von 187,000 ans
576,440 ; in den V e r e i n i g t e n S t a a t e n von 61,000
auf 7,977,228 (heute sind es nahezu 10.000,000)- inKa-
n a d a von'120,000 auf 2,000.000; auf den Antillen
und in englisch Guyana von 119,000 auf 337,750;
in Ozeanien von 2800 auf etwa 2,000 000.

Nach diesen Angaben hat sich die Katholikenzahl in
nicht katholischen Ländern im Durchschnitt mehr als verdrei-
facht von 1800—1890. Seit 1890 hat nun der Katholi-
zismus wiederum sehr große Fortschritte zu verzeichnen.

Kirchenamtlicher Anzeiger.

Der H o ch w. Geistlichkeit der Diözese Basel-

Lugano zur Kenntnis, daß die diesjährigen Priester-
Exerzitien in Luzern abgehalten werden nnd zwar

vom 2 4. bis 2 8, A n g u st. Anmeldungen sind an Hochw.

Herrn Regens Dr. Segesser zu richten. Beginn Montag

den 24. Abends.
Die liischöslichc Kanzlei

cZonàìsrnltas saokrâcàlis uckoi-utionis 88, 8,
Die eiicharistischc Versammlung, Freitag den 28. August,

im Priesterseminar in Luzern. beginnt Morgens 8 U hr.
1, A d o r a t i o n s st u nd e,

2, Eu char istische Referate,
n. D i e E u ch a r i st i e, Zentrum der N eli-

gion und des christlichen Lebens. Rcfe-

rent: Hochw, Herr S n b r e g e n s M e y e n b e r g

in Luzern.
b. Die Kommunion der Männer. Referent:

Hochw Herr Pfarrer 0i'. Khburz in Bettlach,

3, Kurzer Bericht über den Bestand des Vereins der /X.

4, S e g e n s a n d a ch t.

Die Hochw. Herren Mitglieder der 9. ^1,, sowie alle

andern katholischen Priester unserer Diözese und aus den

benachbarten Diözesen sind freundlich zu dieser Versamm-

lnüg eingeladen,

Solothurn, den 18. August 1896.

Der Diözesandirektor der 9. ^1,

Inländische Mission.

n, Ordentliche Beiträge pro 1896 ^r. Ct.

Uebertrag laut Nr. 32: 22,944 48
Kt, Granbünden: Zizers, Hanskollekte 120 —
Kt, Luzern: Ch, W. R, in M,, „zu Ehre» von

Mariä Himmelfahrt" 50 —
Kt. Schwyz: Lowerz 135 —
Kt, Thnrgau, Sommeri, von einigen Wohlthätern 50 —

23,349 48

b. Außerordentliche Beiträge pro >896,

Uebertrag laut Nr. 32: 31,811 60
Vergabung von Ungenannt ans dem Kt, Thurgan

(Nutznießung vorbehalten) 1000 —
Vergabung von Frl. M. L., aus dem Kt. Aargau,

(Nutznießung vorbehalten) 200 —
Vermächtnis des sel. Jakob Rüttimaun, Kirchenrat,

Hvhcnrain, Kt, Luzern 500 —

33,511 60

Der Kassier : I, Düret, Propst,

voi-riTkliàin. In der letzten Nummer ist am
Schlüsse des Abschnittes aus der Enzyklika das Zitat Nr. 6
nach dem Worte Christi (drittletzte Zeile) einzufügen. Die
letzten zwei Zeilen sind aus 8. Laut,-, Puuàm
Ki> »iolinoiim lib. 17, enp, 3.
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Islustee MZöliöiKist lrülllco! (26°°) MikllASkMàlt U'. kstVrjLvèpvt, ^ürictl.

Mgl. MkWUM! IN Ä. Kàkl, U
Unter der h. Protektion Sr. Gnaden des hochwürdigsten Bischofs von Basel-Lugano.

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

Beginn des neuen Schuljahres den 1. Oktober. — Prospekte gratis und franko.
67^ (II 1855 I>2.) Oto

Im Verlage der Buch- und Kunstdruckerei Union in Solothnrn (Schweiz)
ist soeben erschienen und zu beziehen:

Unsere Liebe Frau im Stein
in Wort unö Wit'ö:

GkjWtk der Wallfahrt ii«h des Klajlrrs Wariaßtiil
von

Laurentins Eschle, v. 8. II.

8", X und 368 Seiten mit roter Einfassungslinie.

'N reiS:
Elegant und dauerhaft kartonniert mit Rotschnitt
Originaleinband in Leinen mit Marmorschnitt und Schutzhülle

„ „ Lederimitation mil Goldschnitt und Schutzhülle.

Fr. 2 -8. -3 50

'MMi.w /5/c! MMO. à ;

Eine große Auswahl

1«
liseKsr

in allen Preislagen
ist soeben angelangt und in unserem Bureau zum Bcrkanf ausgelegt.

Auch- und Kunst-Druckerei Anion.

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

Buch und Kunstdruckerei Union in Solotliurn.

Altar-Bouquets,
Tabernakel-Kränze?e.

liefert geschmackvoll arrangiert solid und billigst
Fr. Amrein-Knnz, Blumeiiinacheriii,

Auw, Freiamt, Aargau.
Atrchenparamente werden eöcufalls solid

und billigst repariert.
Z eu g n is s c z u D i e n st en. 61"

lili à llà. lZlöliiz
smpleide job meinen unk üer Ltriek-
masebins extra. berZsstsIiten
Zarantirt rsinrvoUsusn,
Tel- u. Soruob-
kreisn

Vsrsvibs
bat bereits in

diesen Xreissn Arosseu
/InkIaiiA gefunden unll asivlinet

siolc besonclsrs wegen seiner „Illastioi-
tät" (vsbubarlrsit) ans. Oas 1'rnM»
soleber Làklsià ist eine grosse.-In-
nsbmiivbkeit, indem der 8toII bei jeder
LsvsgrmZ XnlsbouAunZ! naeicgibt.
vurob den stob ststs stsiZsrndsu Nskr-
bsdark bin iol> in der bags, M ausser-
ordsntlivbsn biikiZsu ?reissn verbauten
^u können, und otksrire;
Oual. I (sobwsr) 76/86 vm breit?r. 8.56

„ II (mittelst.) 76/86 em „ ?r. 7.56

„ III (i siebt) 76/86 em b'r. 6.—
Xu einer Hose genügt 2,36—2,66 Net. ;

M Hose u. Wests 3,26—3,66 Net. Aus-
ter stellen /romoo ^egen /baneo i!u llien-
sten. Versandt obns Xaebnaluue.

Niàsl IrAunsr, àugsblifg.

M. Zollten Reinklsider oder Westen
in meiner Weàtâs angefertigt werde»,
so ist Ilebersendung einvs genauen Nasses
notwendig. ?ür Anfertigen einer Loss be-
rsobne iob Hr. 8.—, lür Hose und Weste
b'r. 14.— bei prima Xutbatsn. (44'"

Kirchen Teppiche
in großer Ansnmhl »nd billigst notiert
empfiehlt zur gest. Abnahme

F.
Müh i e n platz, L » z cr n.

tVIi. Mustersendungen bereit»>iltigft
29 fronko.

Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei „Union" in Solothnrn.


	

