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M 35, Samstag den 29. August 189«,
AbonncmcntSprciS:

Für die Stadt Solothurn
Jährlich Fr. K,

Halbjährlich Fr, s, —,

Franko durch die ganze
Schmelz:

Jährlich Fr, «>, -,
Halbjährlich Fr, », -,

Für das Ausland:
Jährlich Fr, b, —.

schweizerische

ircben

EinrückungSgebühr:
w CtS, die Petitzelle oder

deren Raum,
(« Ps, für Deutschland),

Erscheint jeden SamStag
1 Bogen stark,

Briefe und Gelder franko

I.K0M8 XIII.

(Ooiltilllintlii-,)

<)liae vero et rnjusmotli snmina ist» jiotestas sit, eui
> tilistianos parere oportet universos, no» aliter nisi coin-
jll'i tîi rognitaque voluntato (tliristi statueiutum, (terte i»
-ll'ti'i ill,,» rext.Iiristus est, itomque, moltorari in aeterlium
tmlique regnum suum e raelo »on visus persevorat:
se.I quia eonspiruum illult esse, voluit, ^esignare ctetmit
ljlli geieie! i» terris vires suas, paste» quam ipse »it
raelestia re.liisset: 8i quis »àm «irat quoc, unum
i!>,»lit et „»us pastor est (tliristus, qui est »nus unius
>'t.:rlesiae sponsus, no» suMeieiiter resparxtet. Nani-
iestmu est enim, quoct errlesigstir» sarr».nel.t» ipse
«tliristus perlieit: ipse enim est qui liaptixat, ipse est
>I>ii peeeata remittit, ipse est verus saeeritos, qui se
">»'n!it i.l »r» cruris, et eujus virtute corpus ejus in-'ltari quotul.e ronserratur; et t».nen qui» rarpor»!iter
»on rum omnilius lutelilms praesentialiter or»t tuturus.
elegltm mistros, per quos praeâirta tiltelilms ctispen-
sarel, ut supr» (rap. 74) clietum est. kaciein igitur
ratione, qui» pr»esenti»in rorpar»Iem er»t Leelesiae
sul'trarturus, oportuit ut »tirui eommitteret qui loro
sin universalis Iteelesiae gereret rur»u>. Hj^e e^t quoct
l'etro llixit »ute »sreusionem : ?»see oves meas,>')
-lesus «tliristus igitur summum rertorem lteelesiaepetrum
'te.Iit, iclemque s»nxit ut rujusmocti magistratus s»luti
ealumuni et perennitatem institutus, act sueeessores
>'e.re,tit»te transteeretur, in quilius Petrus ipse esset
»urtoritlite perpetu» superstes. 8»ne insigne illuct pro-missum I»e»to l'etro t'erit, praetere» nemini: « ?u es
l'etrus, et super liane petr»m aeâiliralio Iltrelesiam
nieam.') — ^ct l'etrum lorutus est vominus: »ct unum,
icleo ut unitatem l'unàet ex uno. ») - àlla siquiäem
orat.one pr»emiss»... t»m p»trem ejus. qugm ipsum
»mmue »ppe!I»t (lieatus es 8imon Itar .lo»»), et 3i-
""">»>» eum non .jam voe»ri p»titur, enm sitii pro suu
twtestnte ^».n tum ut suum vinclir»ns. seä congru»«....»ltmilne I'et.um » petr» vor-.ri p>»ruit, put» sl.per

XVI IS
^ Uoutilog" lil., IV, cltz>, 70. '> àtt.Il,

XVI, 1st, S, I ntuu.lls, n.I 8<mq.,-,».i»m, iff, >l.

quem tunctaturus er»t su»m lîteelosiam,»') (Zuo ex
oraeulu liquet, vei voluntate jussuque tlteelesiam in
t»e»to petro, veiut »eltes iu tunctameoto ronsistere. 7«it-

qui kuuctamenti propri» n»tur» et vis est, ut eotiaerentes

etliriat sectes v»riarum eoagmentatione ruembrvrum, item-

quo ut operi sit neeessarium vinrulum ineolumitatis »r
lirmituclinis: quo sublato, omnis »e«1itje»tio eolladitur.

lgitue t'etri est sustinere Leelesiam tuerique uon solu-
I)i>i eompage eonnexam »r tirm»m. lantum vero explore
munus <>ui possit sine potestate jubencti, vet»n<ti, jucti-
e»,uti, qu»e vere proprieque jurisctietio ltiritur? Croterto

non nisi potost»te iurls«tirtionis st»nt rivitates resque
pulilieue. ?riuripstus lionoris sr portenuis ill» ronsuleiuii
mononclique sgrultss qu»m ltirertionem vorsnt, null!
l,omnium sueiet»ti »«tmoctum proitesse neque »li unitstem

uei>uo »ct tirmitultinem queunt. ^tque liane, cte qua

loquimur, poteststem ilia äeelarsnt et eonlirmant: »lilt

port»e iuteri uon prsevsletmut »àversus eam. — sZusin

»«item e»ln? au enim petram supr» quam ttliristus
»eclilleat Illeelesism? »n keelesism? Ambigu» quippe
lorutio est: »n quasi unam eamclemque rem, petram
et lileelesiam? I lor ego verum esse existimo, nor enim

allversus petram, super quam ltliristus l'trelesiam ae<ti-

liest, nee »äversus eerlesigm portae inkeri praevale-

tuint.-^) (tu,jus ltivinao sententiae es vis est: quam-
euinque visi invisique liostos vim, quaseumque artes
aciliibuerint, nunquam tore ut kulta ?etro tìtrelesi» sur-
rumkat, aut quoquo mocto itolteiat: 'ttrelesia vero tam-

quum ltliristi aectilirium, qui sapienter aectilioavit, >cio-

mum suam supra petram «, portarum intore rapax non est,

praevalentium quiclem aciversus quemeumque Iiominem,
qui extra petram et llteelesiam tuerit, sect invaliàrum
aclversus illam.>°) titrgo IZeelesiam suam veus icteirro
eonimenclavit Cetro, ut perpetuo ineolumem tutor invirtus
ronservaret. tltum igitur auxit potestate cteliita: quia
soeietati liominum re et eum okteetu tuenclae, jus iin-
perii in eo qui tuetur est neeessarium. Illuä praetere»
Zesus actnexuit: /litt titii ctado elaves regui eaelorum.»
?>une toqui cte tZeelesia pergit, quam paulo ante nun-
euparat suam, quamque ipsam velle se in Petra «tixit,
tamquam in kunclamonto, statuere. Ltxpressam non morio
aeciilieii, sect etiam regui imaginem gerittiteetesia: eetero-

') 8, contins Xlsxnndriiius, ,iii Lvniig. list. n. j„
>,gf>, I, v, 13, »oigviiss, Laininaud. in Vl nt.lch. tum, XII, >l. If, q 1st



gui insiZns usitatum imperii elaves esse, nemo neseit.

(Zuaproptor «elavos roZiii eaolornm- euw üosns ckare

Uetro poliieetur, polsstatem et jus in ààsiam polii-
eetur ckaturum: »b'iUus vere et Uatris et sui ipsius
eoZnitionem per tetum orbem ilii (?etro) ckisssminare

eommisit, ae mortali komiui omnem in eaelo potestatsiu
ckeckit, ckum olavos ilii trackiäit, gui bleelesiam per totum
orbem terrsrum extenciit, et oaolis lirmiorem monstra-
vit.- Z tioneinunt cetera: «t)uocirumgue iigaveris super
terram, erit UZatum et in eaelis, et guoàumgue soi-
veris super terram, erit soiutum et in eaelis - Uigauäi
soivenciigus translata ioeutio sus terenckarum legum, item
suckieancki vinclieanckigue ckesiZnat potostatem. (Zuae gui-
ckem potestas tantae amplituckinis virtutisgue ciieitur tore,
ut guselibet ckeereta esus rata sit babiturus Ileus. Ita-

gue summa est pianegue sui suris, guippe gue nullam
badet in terris superiorem Zracku, Leeiesiamgue totam

et guae sunt bieelesiae eommissa, universa eompieetitur.
?romissum exsolvitur, guo tempore (ibristus vomi-

nus post anastasim suam, eum ter a ?etro, num se cke-

iigeret plus guam esteri, guaesisset, praeoipientis in
moàum ei, Uasee, ait, agnos meos... pasee oves mess. ^)

Mmirum guotguot essent in oviii suo kuturi, omnes iili
velut pastori eomittit: -vominus non àbitat, gui in-
terroZat, non ut àiseeret, seâ ut àooeret, guem eievan-
ckus in eaelum amoris sui nobis veiut viearium reiin-
«zuebst... Lt icleo guia soius prolitetur ex omnibus,
omnibus antelertur... porkeotiores ut perteetior Zuber-
naret,- ^) Ills vero suut pastoris ollieio et partes, ZreZi

se praedere ckueem, eumâemgue sospitare salubritate

pabulorum, prokibenclo perieuia, eaveucko insickias, tu-
tancko a vi: drevi, rezencko Zubernanlto. 9um igitur
?etrus est ZreZi obristianorum pastor impositus, pote-
statem aoeepit Zubernancii omnes domines, uuorum sa-

luti Issus (Ibristus prokuso sanguine prospexerat: «llur
sanZuinem etkuàit? -Ht bas emsret oves, guas ?etro et

suoeessoribus esus trackickit.»Z (dontinuabitur)'

Der Emser-Kougretz und die Emser-Pnnktationeu
von 1786.

(Fortsetzung)

4, Aber bald mußten die vier Erzbischöfe,. denen sich

ihre Suffraganbischöfe, die Domkapitel und der Papst ent-

gegenstellten, ihre Haltung ändern. Der Erzbischof von

Mainz war dem von Friedrich II. 1785 gestifteten Fürsten-
bund beigetreten. Friedrich wünschte die infolge des Emser-

kongresses angeknüpften freundlichen Beziehungen zwischen

Churmainz und dem Kaiser zu beseitigen und dem Chnr-
fürsten den preußisch gesinnten Karl Theodor von Dalberg

g 8. lonimvs Lbi^sàomn», Lom. 1,1 V, in àtà', n 2.

g Ivan. XXI, 16—17. ") 8. àibrokàs, !» kvn-ng. soon»-

ätun I-uooni. lit,. X, un. 175 -176. ') 8. .loannes INn-^soànms,
Ds giuzsrilot>iu, Iiì>. II.

zum Koadjntor zu geben. Erthal ging darauf ein und ver-

sprach 1787 Rücktritt vom Emserkongreß, wenn Rom ein-

willige, was dann geschah. Klemens Wenzeslans von Trier
hielt zwar als Erzbischof von Trier noch am Emserkongreß

fest, bat aber als Bischof von Augsburg 1787 in Rom um
die Quinguennalfaknltäten. Die Streitfrage schien nun einer

friedlichen Lösung entgegenzugehen; allein es trat nur eine

kurze Ruhe ein und der Kampf begann wieder auf's neue.

Der Churfürst von Mainz verlangte schon im gleichen Jahre
wieder vom Kaiser Unterdrückung der Nuntiaturen und als
der Reichshofrat dies durch sein Gutachten vereitelte, forderte

er im Einverständnis mit den übrigen Erzbischöfen Joseph I I.

ans, die Sache vor den Reichsrat zu bringen, also auch vor
weltliche und protestantische Fürsten, was geschah, aber nicht

zum Ziele führte. Der Bischof von Passau widerlegte ans

dem Reichstag die Mainzerargumente und riet, von Preußen

unterstützt, zu gütlicher Uebereinknnft. In beleidigenden

Schreiben wandte sich der Erzbischof von Mainz und nach

ihm auch die übrigen Erzbischöfe nach Rom um Beseitigung
der Nuntien. Der Kampf dauerte noch längere Zeit fort
und wurde auch in der Presse geführt. Die Bischöfe und

weltlichen Fürsten weigerten sich, geineinschaftliche Sache mit
den Erzbischöfen zu machen und schließlich reichte Karl
Theodor ein Promemoria für die Nuntien dem Reichstage

ein, verteidigte nachdrücklich die Rechte des Papstes und

trat den Anmaßungen der Erzbischöfe energisch entgegen.
Damit waren jetzt ihre Pläne vereitelt.

Der Erzbischof von Mainz machte nun einen andern

Versuch und schrieb eine Diözesansynvde aus (1789), auf
welcher die sogenannten Reformen festgesetzt werden sollten.

Sie kam glücklicherweise nicht zu stände.

Mit apostolischer Festigkeit, Ruhe und Mäßigung legte

Pius VI. in seiner Antwort an die vier Erzbischöfe die

Rechte des heiligen Stuhles dar; sie war ein Meisterstück

in Form und Inhalt und erschien in Rom am 14. Nov.
1789, in Deutschland im Anfang des Jahres 1799. Der
Erzbischof von Trier sagte sich darauf hin vom Emser-

kongreß los und ermähnte auch seine Kollegen dazu. Zwar
gingen die Prinzipien der Emserpunktation noch in die Wahl-
kapitulation Kaiser Leopold II. (1799—1792) über; aber

die Stürme der französischen Revolution machten vollends
der Sache ein Ende. „Sie bewirkte auch einen Umschwung
der Gesinnung in den Erzbischöfen von Köln und Salzburg.
Nur der Churfürst von Mainz war entschlossen, seine Rechte

nötigenfalls allein durchzusetzen, konnte aber wegen des sieg-

reichen Eindringens der Franzosen seine Drohung nicht in

Ausführung bringen und mußte zuletzt wie auch seine beiden

Kollegen von Trier und Köln den schönsten Teil seiner Be-

sitznngen der französischen Republik abtreten. Bitter ent-

täuscht sanken Max Franz von Köln (1891) and Friedrich

Karl Joseph von Mainz (1893) ins Grab. Klemens

von Wenzeslans (gest. 1812) erlebte noch die völlige Ans-

Hebung der geistlichen Fürstentümer in Deutschland, die

schmachvolle Beraubung der deutschen Kirche und die Be-
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drücknngen derselben durch die weltlichen Fürsten. Er machte

seine frühern Fehler einigermaßen durch den Eifer, mit

welchen! er für die Rechte und Freiheiten der Kirche Deutsch-
lands eintrat, wieder gut."

Das ist der Verlauf einer der traurigsten und Verderb-

liebsten Irrungen, welche die Kirchengeschichte aufweist. Wie
lebhast erinnern sie au das Wvrt des Psalmisten: -8i
iiiiinn-lm .»o.m.» àtjxwtjvl, ...il.i, »uvìi.iuào... nti-
«,uo !n voro llm.iv uuui.imi», stux ...aus ol »otu»

.uo.m, gui LiiunI »wo»... «luleos oupikbn» oibv», in lloino
lloi niuimiovimus ein» eo.iKorwu- hlì 34, 13—13).
Bischöfe der Kirche selbst sind ihre Feinde und Widersacher
gewvrden und hätten die deutsche Kirche vvn Rvni losge-
rissen. Mehr Fürsten als Bischöfe, voll vom fürstlichen
Hochmut des letzten Jahrhunderts, mit schwachem Glauben
und unkirchlicher Gesinnung hätten sie, die vvn Gott be-
stellten Hirten, die deutsche Kirche in ein Schisma hinein-
geführt, wenn nicht Gott selbst durch die politischen Ereig-
nisse, die französische Revolution und ihre Folgen, für
Deutschland diesen Bestrebungen ein Ende gemacht hätte.
Au den drei churfürstlichen Erzbischöfen oder vielmehr Erz-
bwtümeui ist die Weltgeschichte zum Weltgerichte gewvrden:
ihre alte Herrlichkeit als Chnrfürstentümer ist dahinge-
schwunden; Köln ist zwar noch ein Erzbistum. Trier und
Mainz sind zu einfachen Bistümern erniedrigt, letzteres als
Strafe für seine Hartnäckigkeit, durch die es sich vor allen
auszeichnete, jetzt das kleinste deutsche Bistum. Unser altes,
großes Bistum Konstanz, welches durch Dalberg v. Wessen-
derg in s gleiche uukirchliche Fahrwasser gezogen wurde ist
ganz verschwunden und ausgelöst worden. ° slni
cku 1>npo, on meurt.-. (Schluß folgt.)"

(Fortsetzung.)

Die Notwendigkeit des Empfanges des allerhestigsten
Altarsakramentes ist in der heiligen Schrift deutlich ansqe-
sprachen. Ueber das „wie oft" gibt sie uns dagegen keine
Auskunft. Ziehen wir daher die Geschichte zu Rate.

Der hl. Apostel sprach znm Statthalter Aeneas' Ich
opfere Gott, dem Allmächtigen, jeden Tag ein mackelloses
Lamm." Er meinte damit das Lamm Gottes in der hl
Hostie, woraus hervorgeht, daß die Apostel das hl Meß-
vpfer jeden Tag gefeiert haben. Dafür legen auch Zeugnis
ab Tertullian und eine Menge andere Kirchenschriftsteller.
Nun weiß man aber aus der Geschichte, daß in den ersten
christlichen Zeiten nie ein heiliges Opfer dargebracht wurde,
ohne daß die anwesenden Gläubigen kommunizierten. Folg-
lich empfingen die ersten Christen die hl. Kommunion täg-
lich. Das war die wörtliche Befolgung der bei Matthäus
formulierten Bitte des Vater unsers: ?a,mu. mwtrum
8upersudà.ji!.>em à ,u.t>ch tioà (g, s,, Sie waren
also .m eigentlichen Sinne des Wortes „ pm-severn,.^ in
l »nmumnmliono irurtiuum punch- and das erklärt uns
sowohl ihre Standhaftigkeit im Glauben, wie auch jene glück-

'

liche Liebesgemeinschaft, bei deren Anblick die Heiden ver-

wundert auszurufen pflegten: „Seht, wie sie einander lieben! "

So ging es bis ins V. Jahrhundert. Noch im lX. Jahr-
hundert erwähnt Walafried Strabo die tägliche hl. Kom-

munion, allein den mahnenden Worten des hl. Ambrosius

zufolge scheint sie um diese Zeit unter dem Volke schon längst
keine allgemeine Uebung mehr gewesen zu sein. Sckon unter

Gregor dem Großen (590—604) galt zu Rom nur noch

der Sonntag als allgemeiner Kvmmuniontag; allein auch

die wöchentliche hl. Kommunion kam rasch in Abgang und

Karl der Große mußte es seinen Unterthanen ernstlich ein-

schärfen, diese alte, schöne Sitte nicht zu vernachlässigen.

Leider waren alle diese Bemühungen ohne Erfolg. Die Fre-

quenz ging so rapid rückwärts, daß das vierte Lateran-

konzil (1215) sich bereits genötigt sah, die einmalige, jähr-
liche Kommunion unter Strafe der Exkommunikation an-

zubefehlen. Merkwürdig bleibt, daß gerade während der

Glanzperiode des Mittelalters (1000—1300) die Kommu-

nivnen am seltensten waren. Selbst Heilige ließ man nur
höchst spärlich den Leib des Herrn empfangen. Der hl.

Ludwig durfte jährlich nur sechsmal kommunizieren. Erst
das XlL. Jahrhundert brachte wieder eine Besserung. Suso

und Tauler und besonders der hl. Vinzenz Ferrerins betonten

wieder die öftere hl. Kommunion und je näher die traurige

Zeit der Glaubenswirren und des damit verbundenen all-

gemeinen sittlichen Zerfalles heranrückte, um so öfter wurde

komiinmiziert, bis endlich zur Zeit der Reformation die

kroqrwntio Laerame.utaruu. in schönster Blüte stand.

Dieser geschichtliche Ueberblick vergegenwärtigt uns eine

hochbedeutsame Thatsache: Der Empfang der hl.
Kommunion nimmt zu mit der Zunahme der

sittlichen Gef a h ren und nimmt a b mit der
Abnahme der sittlichen Gefahren. Damit ist

die hl. Kommunion richtig gekennzeichnet. Tit hl. Kommu-

nion ist nicht ein Lohn für errungene Tugend, sondern das

Mittel, um die Tugend zu ernicckcu. Das ist der Haupt-
grnndsatz, auf welchem die folgenden Ausführungen fußen

werden.

Welches sind nun die Normen, nach denen wir uns

heute zu richten haben? Maßgebend sind in erster Linie
die Dekrete des Konzils von Trient und sodann die weitern

Entscheidungen des apostolischen Stuhles.
Was die Kirche strenge fordert, ist sehr wenig:

die einmalige, österliche Kommunion; was sie aber rät,
erinnert wiederum an die Praxis der Urkirche. Schon das
Konzil von Basel (1431) erklärt: es sei sehr nützlich und
heilsam, ja in hohem Grade notwendig für den, der nicht
rückwärts, sondern vorwärts schreiten will, oft in würdiger
Weise und mit gehöriger Prüfung zum Empfang der hl.
Eucharistie hinzutreten. Das, so wird beigefügt, sagen alle
katholischen Lehrer und hiezu ermuntern, ermähnen und be-
schwören sie unaufhörlich das katholische Volk." Das Konzil
von Trient spricht ebenfalls den Wunsch aus, die Gläubigen
aller Zeiten möchte,, sich wieder in der seelischen Verfassung
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befinden, wie die ersten Christen, damit auch sie wieder

täglich kommunizieren könnten. Der (làoiiismus ko-
manus sagt dann auch: „Die Gläubigen dürfen es keines-

wegs für hinreichend erachten, nur einmal im Jahre zu

kommunizieren, sondern sie müssen darauf sinnen, den Ein-

pfang des allerhlst. Altarsakramentes öfters zu wieder-

holen." Die gleiche Ansicht vertritt unter vielen andern

auch der hl. Alphons von Liguori. „Die oftmalige, ja

tägliche hl. Kommunion, schreibt er, ist noch immer

von der Kirche und von den Vätern gebilliget worden und

Väter und Kirche gaben sich, sobald sie merkten, daß die

Frequenz nachlasse, alle Mühe, sie wieder ins Leben zu

rufen." (Fortsetzung folgt.)

Zur Tagesgeschichte.
(Eingesandt.)

Es gibt Fragen, die rein politisch scheinen, in Wirk-
lichkeit aber von großer religiöser Tragweite sind. Man
kann im allgemeinen sagen: Bestrebungen, die dahin zielen,

einen Teil des Volkes um seine politischen Rechte oder um

seine ökonomische Selbständigkeit zu bringen, sind in der

Regel auch für seine religiösen Interessen und wohlerworbe-

neu Rechtsamen gefährlich. Dessen ist der schweizerische

Radikalismus sich schon seit 1848- bewußt. Insbesondere

aber hat er seit dem Fiasko des offenen, gewaltthätigen

Kulturkampfes nach obigem Grundsatze einen maskierten aber

viel gefährlichern Kampf gegen das positive Christentum in

der Schweiz begonnen. Durch eine ganz brutale, über offen-

kundige Gesetzesbestimmungen kühn hinwegschreitende, ziel-

bewußte, jeder bestimmten Kontinuität hohnsprechende Zen-

tralisation der Gesetze und Gewalten strebt der Radikalis-

mus, dessen Kern und innerster Lebensqnell von Anbeginn
bis jetzt die Freimaurerei war, dahin, die katholischen und

föderalistisch gesinnten (also nicht liberal regierten) unter

den Republiken, aus denen unser Bundesstaat besteht, der

künstlich konstruierten und künstlich konservierten radikalen

Mehrheit dienstbar zu machen. Je mehr Macht dem In-
dividuum, der Genossenschaft, der Gemeinde, dem Kanton

entrissen und ans das Zentrum des Staates, auf die Bundes-

regierung oder nach Vater Brosis signifikantem Ausdruck

auf die „Regentschaft" übertragen wird, desto mehr ist der

Einzelmensch schütz- und waffenlos der Willkür der Regie-

rung preisgegeben. Die Folgerungen werden sich bald er-

geben, angesichts der Thatsache, daß z. B. gegenwärtig

Sechssiebentel der obersten Exekutive feurige Parteigänger
des Radikalismus sind.

Wie es der Radikalismus mit der Wahrung der Rechte

der Minderheiten und der Achtung vor der Ueberzeugung

Andersdenkender bei seinem Zentralisationswerke meint, dar-
über belehrt ein Blick auf seine neuesten gesetzgebenden Ar-
beiten: Wie steht es mit der Wahrung der Sonntagsrechte
beim militärischen Vorunterrichte und gar im Militärdienste
selber? Das von ». Stoß ausgearbeitete eidgenössische

Strafgesetzbuch basiert auf dem kraß materialistischen — da-

her gutradikalen Grundsätze von der Unfreiheit des mensch-

lichen Willens. Der Entwurf, den ». Hnber im Auftrage
des Bundesrates für ein eidgenössisches Zivilrecht gefertigt,
ist, wie man hört, von dem hegelianischen Grundsatze der

Staatsomnipotenz sehr stark durchtränkt. ». Forrers
Kranken- und Unfallversichernngs-Projekt stellt den Repräsen-
tanten der Staatsgewalt in der Person der bundesrätlicher-
seits zu bestellenden obern und untern Versichernngsbehörden
selbst an's Kranken- und Sterbebett. Um das Maß voll

zu machen, soll die Bundesbank durch ihre jede Konkurrenz
aus dem Felde schlagende Kapital- und Kreditkraft die kan-

tonalen Finanzinstitute absorbieren und soll die Eisenbahn-

verstaätlichung nach radikalerseits gewünschter Methode deni

Bunde enorme Geldmittel liefern und über 30,WO Stellen

verfügbar machen, die mit gefügigen Dienern des Systems

zu besetzen sind. Hat einmal der Radikalismus diesen seinen

groß und kühn angelegten Plan durchgeführt, dann gute

Nacht politische Selbstbestimmung, gute Nacht katholische

Stiftungen und Klöster, gute Nacht konfessionelle Schule!
Die jetzt geplante Zentralstation würde jegliche Macht im

öffentlichen Leben unter das Joch des Bernertums zwängen
und die Alleinherrschaft des Radikalismus auf unabsehbare

Zeiten befestigen.

Weil nun das am 4. Oktober zur Volksabstimmung

gelangende Eisenbahn-Rechnungsgesetz einigermaßen der erste

Schritt zur Auslieferung der Eisenbahnen an den Bund ist

und die Kantone noch ihrer letzten Kompetenzen in Eisen-
bahnsachen beraubt, so erklärt sich leicht der enorme Hoch-

druck, mit dem die gesamte radikale Presse für das Gesetz

ins Feuer geht. Es muß den Herren offenbar sehr viel an
der Annahme dieses Gesetzes gelegen sein, wenn sogar Herr
». Weibel im „Lnzerner Tagblatt" als superlativischer
Lobredner für Herrn Bundesrat Zemp in die Schranken
reitet und einem Teile der katholischen Presse mit üblicher

Salbung väterliche Mahnungen erteilt, sie sollte den bösen

Pfad der Negation verlassen und im Interesse der katholi-
schen Politik für das Rechnungsgesetz eintreten. Wenn ».
Weibel uns die Laterne vorträgt, damit wir den rechten

Weg finden — dann muß es allerdings dem Manne heilig
ernst sein. 0 tompora, « moros! Seine Predigt hat
aber, statt mich zu bekehren, mir vielmehr dazu gedient,
einem vorherigen Freunde des Rechnnngsgesetzes die Augen

zu öffnen. Wenn Freimaurer, altkatholische Synodal- und

Geheimräte uns sagen, was für uns Katholiken billig nnd

recht, würdig und heilsam sei, dann gilt für uns das alte

Axiom: Man soll dem Baner nicht weiß machen wollen,
daß die Füchse Eier legen.

Der schweiz. Klerus ist von jeher ein entschiedener Ver-
fechter des historischen Bestandes unseres Vvlkstums ge-
Wesen, er wird auch diesesmal nicht dazu helfen, unsere

Freunde nnd naturgemäßen Bundesgenossen, die Föderalisten
der Westschweiz mit ihren sauer erworbenen Eisenbahnrechten
dem radikalen Bundesherrentum auszuliefern. Er wird,
dessen sind wir sicher, trotz der Mahnrufe der Herren Künzle,
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Forrer, Brosi, Marty, 0r Weibel und Konsorten seinen

Kurs fest einhalten.

In Fragen von prinzipieller Bedeutung kann nur ein

unentschlossener Charakter seine Stellungnahme durch oppor-
tnnistische Erwägungen bedingt sein lassen. Das Rechnungs-

gesetz ist und bleibt — objektiv betrachtet — ein gewaltiger

Punkt zur Stärkung des Radikalismus in der Schweiz,
Ob es nun momentan durch den X oder den A aus unsern

Reihen patroniert werde —, Menschen gehen, Gesetzesinsti-

tutivnen bestehen!

Wir Katholiken haben zur Zeit keine Ursache, die Zen-

tralisationsgelüste des Radikalismus zu unterstützen. Wer

seinem erklärten und abgesagten Todfeinde das Messer in
die Hand liefert, darf sich nicht beklagen, wenn er es gegen

ihn kehrt.

Ehe der Bund neue Kompetenzen und Geldmittel for-
dert, soll er 1. die ihm zu Gebote stehenden Administra-
tioiien, z, B, im Militärwesen, in der Alkoholverwaltnng,
besser und unparteiischer handhaben; 2. ans eine gesetzliche Ber-

tretung der Oppositionsparteien in den gesetzgebenden Be-

Horden und Verwaltungen bedacht sein.

Solange aber im Bundeshanshalt das Personal zu "/?

aus erklärten Systemsradikalen besteht, wird jede Verweh-
rung der Bundeskonipetcnzen als Sieg des Radikalismus
ausgedeutet und weidlich ausgebeutet. Die Generalversamm-
lnng des schweiz. Lehrervereins in Lnzeru wird wvhl ge-
wußt haben, warum sie entschiedenes Eintreten für das Rech-
nuugsgesetz beschlossen hat — mit der offenen Motivierung,
tnr Triumph dieses Gesetzes sei ein wichtiger Schritt vor-
wärts zum Ziele der Bundesschnle im Sinne Schenks. U.

Die Organisation der Vernfsstände und die Stellung
des Klerns dazu.

(Fortschung,)

Die Gegenwart ist genußsüchtig, materialistisch. We-
»lge denken an kranke oder alte Tage. Was der heutige
Tag bringt, darf den morgigen nicht schauen, d. h. es muß
heute noch gebraucht werden. Wie manch einem brennt der
Taglvhn oder Wochenlohn förmlich in der Tasche, bis er
weiß, was er damit anfangen soll. Lobenswerte Ausnahmen
gibt es liberal, und es wäre hart und unrichtig, wollte
man alle verantwortlich machen. Allein es darf doch gesagt
werden, daß gerade unter jüngern Leuten, die am Zahltag
das baare Geld in der Hand haben, der sauer verdiente
und oft mit Entbehrung zusammengesparte Lohn auf ge-
dankenlose Weise weggeworfen wird. Man fragt nicht „kann
ich es entbehren", sondern, „kann ich es brauchen? " Was soll
denn daraus werden, wenn die jungen Leute nicht mehr
paren wollen?^ Wenn ste Sonntag für Sonntag im Wirts-

Hanse sitzen. Im Sparbüchlein haben sie nichts und das

k
gewohnt! Es muß nur noch eine zu

frühe, leichtsinnige Ehe hinzukommen — und das Unglück

ist fertig. Dann wird aber nicht nur einer unglücklich,

sondern eine Familie, Frau und Kinder. Wie schön ist es,

wenn man in Vereinen die Jugend zum sparen anhält und

sie nicht nur durch Worte dazu aufmuntert, sondern sie auch

praktisch anleitet. Man fürchte sich nur ja nicht, daß man

alles „Geizhälse" groß ziehe! Ich weiß, daß man den

jungen Leuten die Sparpfennige oft beinah- abbetteln muß;
als ob man's selbst behalten wollt', so schwer geht das

„Hausen." Aber nimmt man sie ihnen nicht von Zeit zu

Zeit ab und bewahrt selbst das Büchlein auf, so kommen

sie nie zum Einlegen oder holen das Geld ans der Kasse

wieder, wenn die „Kilbi" kommt. Wenn die Augen aber

nicht sehen, so wird der Mund nicht wässerig, deshalb be-

wahrt man ihnen beides auf. Es klingt beinahe unglaub-
lich, aber es ist Thatsache, daß irgendwo in einem Jüng-
lingsverein zirka 30 Jünglinge auf meine Veranlassung Ein-

lagen machten und zusammen in '/--Jahr über 1100 Fr.
in der Kasse hatten, Ist das nicht ein schönes Stück

Erziehung!
Ein anderer Punkt kann uns nicht entgehen, denn er

füllt zu manche Svrgenstunde des Seelsorgers aus: die

Heiraten der jungen Leute, Sammelt man die Jünglinge
nicht selbst in Vereinen — heißen sie nun Jünglings-,
Männer oder Gesellenvereine —, gründet man nicht selbst

katholische Vereine mit bestimmtem Ziel und Zweck, so werden

die jungen Männer in andere verlockt, entweder in unchrist-
liche oder sogenannte indifferente, mit gemischter kvnfessiv-

neller Färbung! In diesen Vereinen gibt es naturnotwendig
Kameradschaft; man geht mit den Freunden in ihre Fami-
lien, macht dort Bekanntschaft, und das, was der katholische

Priester fürchtet, ist da: die gemischte Ehe! Wie viele huu-
dert und hundert gemischte Ehen sind auf diese Weise zu
stände gekommen! Die konfessionell gemischten
Vereine sind der Herd für gemischte Ehen. Wer
katholische Vereine gründet, verhütet viele.

Ich will mich init diesen vier Punkten über das Ziel
der Vereinspastoration begnügen, obschon sich noch vieles
sagen ließe. Diese Bemerkungen sollen uns erkennen lassen,
daß das Wort vom „Vereinswesen" nicht nur Phrase oder

Modeartikel, sondern von weitgehendster Tragweite ist. Ich
bestreite keineswegs, daß innerhalb und trotz der Vereine
nicht alles ideal hergeht! Gewiß manche Bitterkeit, manche
Enttäuschung gibt's da zu kosten! Mit unsäglicher Anstren
gung und nur mit eiserner Energie und Geduld läßt sich

was erreichen! Das ist alles richtig; allein es muß heute
der Priester aus seinem Studierzimmer heraustreten und
seine Schäflein — suchen! Er soll zwei Dinge überdenken,
1- Leichter ist es, dem Uebel vorzubeugen, als
den Schaden zu heilen; und 2. daß die Priester
keine Totengräber sind, die sich damit begnü
gen dürfen, abzuwarten bis das untreueSchäf-
lein auf dem Todbett noch etwa ein Zeichen
einer unvollkommenen Reue gibt. Sehr schön
sagt Herder:
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„Eine schöne Menschenseele finden

Ist Gewinn; ein schönerer Gewinn ist,

Sie erhalten; und der schönst' und schwerste,
Sie, die schon verloren war, zu retten.

(Der gerettete Jüngling

Einwand: „Man gewöhnt die Leute so von Jugend
ans, ins Wirtshans zu gehen, während sie sonst daheim-
bleiben wurden," Dieser Einwand scheint mir am meisten

Farbe zu haben von allen, welche gegen das Vereinswesen

erhoben werden. Gewiß ist es eine berechtigte Forderung,
daß man die Jugend nicht selbst aufmerksam machen diir'e
auf die „Kurzweil" des Wirtshauses, Deshalb ist es durch-

ans notwendig: Lokale zu gewinnen für die
regelmäßigen Versammlungen, in welchen
nicht getrunken werden muß. Wo diese Förde-

rung nicht erfüllt wird, da erfüllt auch der Verein seine

Aufgabe durchaus nicht und erreicht seinen Zweck nie und

ist vielerorts gewiß eher ein Uebel als etwas Gutes. Ich
persönlich wollte lieber keinen Verein, trotz aller Ueberzeu-

gung von der Notwendigkeit desselben, als einen solchen,

der seine Versammlungen herumziehend bald in dieser bald

in jener Wirtschaft hält. Nur zu oft sind die Wirte selbst

nicht einmal Mitglieder, und wo sie es sind, leider oft nur
ans Egoismus. Es müssen dem Arbeiter notwendig Lokale

geboten werden, in welchen er sich mit Seinesgleichen unter-
halten, wo er lesen, spielen, Tagesfragen besprechen kann,

ohne fürchten zu müssen, das Geld dabei zu brauchen. Oft
wird es allerdings nicht so gefährlich sein, als man malt,
nnd einen „Schoppen" trinke man ja doch so wie so; das
kann wahr sein. Allein Alkohol bleibt Alkohol, ob er in
einer katholischen Wirtschaft getrunken wird oder in einer

andern; mag er genossen werden in einem Lokal, in welchem

Heiligenbilder und Statuen in Menge stehen, oder aber in
einem Lokal von Nuditäten an den Wänden, als ob's ein

Fleischmarkt wäre. Etwas besser ist es allerdings, aber

nicht viel. Wenn vielerorts der Klerus und besonnene

Männer und Familienväter Abneigung gegen die Bereine

hegen, trägt der Uebelstand gewiß gar vieles bei, „daß man
eben doch ins Wirtshaus muß." Es ist leicht begreiflich,

warum man hie und da einen „unsichern" Wirt für die

„gute" Sache so leicht gewinnen kann. Er denkt eben nicht

an die moralische und pekuniäre Besserstellung der Bürger-
schaft, sondern an die offiziell pfarramtlich gefüllten „Stuben"
an den langen Winterabenden. Es ist daher eine gerechte

nnd vernünftige Forderung: nicht nur besser scheinen zu

wollen, sondern besser zu sein. Deshalb „lerne getrost,

was dich besser machen kann", d, h, man sorge zuerst da-

für, daß man den Leuten etwas besseres zu bieten vermag,
bevor man ihnen den jetzigen Besitzstand vorzimmert,

Freie Lokale sind er st es Erfordernis; wo
man keine größern Lokale zur Verfügung hat als in Wirt-
schaften, so miete man in einer solchen eines mit der Be-
dingung der Trinkfreiheit. Es soll der Verein nicht nur
ein minus mnlum sein, sondern eine Wohlthat für den ein-

zelne» Bürger, die Familie nnd Gemeinde, sonst ist er nicht

fähig, soziale Schäden zu heilen, wenn er selbst krank ist,

8iim um et stückig! (Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Ckzronik.

Solothur». Am letzten Sonntag feierte die Gemeinde

Luter b ach das Jubiläum ihres Hvchw, Herrn
Pfarrers, T h, S ch e r e r. Am 13. August 1871 ist der-

selbe hier als Seelsorger installiert worden. Es galt nun,
demselben von Seite seiner Pfarrkinder den Dank und die

Anerkennung auszudrücken für sein treues 25jähriges Wirken

daselbst. Und das hat denn auch die Pfarrgemeinde am

Sonntag in schöner, ehrenvoller Weise gethan. Die Fest-

predigt hielt Hochw. Herr Dekan und Stadtpfarrer Gisiger.

Anrgnu. Am 16. August sind als Seelsorger gewählt

worden: In Dott ikon Hochw. Herr Pfarrer Karli
in Zeiningen und in Kaiser stuhl Hvchw. Herr Pfarr-
Helfer W u n d e rlin in Baden.

Schwyz. Im Kolleg Maria Hilf werden vom

31. August bis 4. September Priesterexerzitien abgehalten.

Anmeldungen zur Teilnahme nimmt entgegen der Hochw.

Herr Rektor des Kollegs, Ilr. Alois Huber.

Italien. Das Königshaus hat von der mit dem

Kronprinzen Viktor Emanuel verlobten Prinzessin von Mvn-
tenegro den Uebertritt zur katholischen Kirche verlangt. Ein

Handschreiben des Zaren meldet die Einwilligung des hl.

Synods zu dem Glaubenswechsel der Prinzessin.

Deutschland. In seiner am 11. Sonntag nach Pfingsten

(9. August) in der katholischen Hofkirche zu Dresden ge-

haltenen ersten öffentlichen Predigt zeigte Prinz Max von
Sachsen eine wohlthuende Sicherheit nnd Bestimmtheit,
ein wohl- und volltönendes Organ, einfache, natürliche Aus-
drucksweise und ruhigen Fluß einer eindringlichen Rede.

Der junge Priester fürstlicher Abkunft beteuerte, für
jeden den letzten Blutstropfen hingeben zu wollen, wenn er

es damit erreichte, daß dem Ephpheta Jesu im heutigen

Evangelium Folge gegeben würde. Rührend war auch zum
Schlüsse die Bitte, zu beten, daß Ein Hirt und Eine Herde

werde, und der Wunsch, daß wir einstens alle in den Lob-

preis Gottes mit einstimmen möchte».

— Als lim Lueger kürzlich in München auf Ein-
ladung der dortigen Antisemiten als Redner erschien, zeigte

er sich auch gleich anfangs als katholischer Volksmann.

Jener antisemitische Zirkel wollte eine Auffahrt mit Gala-

wagen veranstalten, allein wer nicht hineinstieg, war Lueger,
der kurzweg erklärte, einen solchen Wagen besteige er nur
bei der Fahrt zur F r v n l e i ch n a m s p r o z e s s i v n

in Wien!
— Eine Kapuzinerpredigt über gemischte Ehen wirbelt

in deutschen Blättern viel Staub ans. Natürlich wird sie in

katholikenfeindlichen Zeitungen ganz entstellt wiedergegeben.



Der betr, Kapuziner hat in Schwandorf (Baiern) die durch-

aus korrekte kirchliche Lehre vorgetragen, daß ein Katholik,
der in protestantischer Ehe mit protestantischer Kindererzie-

hung lebt, nicht absolviert werden kann, wenn er seinen

Fehler nicht bereut und nicht den ernsten Willen hat, ihn

nach Möglichkeit wieder gut zu machen.

— Der katholische Lehrerverein in Posen nahm einen

Beschluß an, in dem ans die Schädlichkeit der sogenannten

Indianer- und Räubergeschichte» hingewiesen wurde, die in

Heften zu 15 und 20 Pfg. in Buchhandlungen ausliegen.

Schüler, die sich solche Bücher kaufen und lesen, seien in der

Schule stets unaufmerksam, zerstreut und träge. Beschlossen

wurde, diese „Litteratur" zu bekämpfen. Dieser Tage be-

gaben sich zwei Vorstandsmitglieder des Vereins zum Polizei-

Präsidenten und überreichten ihm die Resolution. Der Polizei-

präsidem versprach, die Bestrebungen des Vereins in dieser

Hinsicht gern zu unterstützen.

Frankreich. Innert 111 Jahren nur zwei Pfarrer
hat die Pfarrei Vallon-sur-Gee (französ. Departement Sarthe)

aufzuweisen. Abbo Pineau pastorierte 57 Jahre (1785 bis

1842), sein Nachfolger Abbv Paris (heute noch ein rüstiger

Achtziger) seit 54 Jahren; letzterer ist heute noch unermüd-

lich als Pfarrer thätig.
Oesterreich Der vierte österreichischeKatho-

l i k e n t a g findet vom 81. August bis 3. September in

Salzburg statt, die konstituierende und Begrüßnngs-
Versammlung am 31. August nachmittags 5 Uhr in der

^liiu îwiààu, die erste und zweite Festversammlung eben-

daselbst je abends 5 Uhr, die dritte ebendaselbst vormittags
l0'/s Uhr. Die Reden werden sich verbreiten über: Die
Lage des hl. Vaters, die katholische Hochschule, die Einig-
keit der Katholiken Oesterreichs, die Schnlfrage, die soziale
Frage, die Agrarfrage, die Presse, die Antifreimanrer-Be-
wegung. Die Anmeldungen laufen von überallher sehr

zahlreich ein.

Kleinere Mitteilungen.
Reinigen der Vssa sacra. Die beste Methode, die hl.

Gefäße: Kelch, Patene, Ciborium, Monstranz zu reinigen,
ist folgende. Man verdünnt ein Quantum Salmiakgeist für
U)—M Pfennig in einem Liter heißen Wassers, worin man
die Gefäße abspült und mit einer nicht zu harten kleinen

Bürste die Ecken und Fugen derselben leicht reibt. Hier-
durch wird aller Schmutz leicht entfernt. Alsdann legt man
sie in reines heißes Wasser und trocknet sie mit einem feinen
Linnen leicht ab und setzt dieselben entweder den Sonnen-
strahlen oder der Ofenhitze so lange aus, bis sie zischheiß
geworden sino, d. h. daß ein an sie gebrachter Tropfen
Wasser augenblicklich verdunstet. Ans diese Weise wird das
Edelmetall auf keine Weise angegriffen und ein Glanz her-
gestellt, der das Gefäß wie neu erscheinen läßt. Es ist ge-
ziemend, daß die heiligen Gefäße, insbesondere die täglich
gebrauchten, wenigstens alljährlich gereinigt werden. Sollte

sich Grünspan angesetzt haben, so löst man denselben am

besten in geronnener (sog. Dick-) Milch, welche jedoch län-

gere Zeit, oft einen ganzen Tag mit den angefressenen

Stellen in Berührung bleiben muß. (Anz. f. d. kath. Geistl.

Deutschlands.)

Litterarisches.

Vsvrouills, Priesterliche Betrachtungen
über die Messe eines jeden Tages. Autori-
sierte Uebersetzung, von Pfarrer I. Van Wersch. Straß-
bürg, Le Roux u. Cie.

Von diesem s. Z. angezeigten und empfohlenen Werke

ist soeben der vierte Band (Herbstband) erschienen. Der
fünfte Band ist in der Presse und wird, nachdem in den

bisherigen vier Bänden das ganze Kirchenjahr behandelt
worden, noch das dämm une Lanetorum und die Votiv-
messen zum Gegenstand haben. Das Werk sei neuerdings

empfohlen.

* Sparen macht reich von F. A. Wetzel. Zehnte
Auflage, Ravensburg, Dorn'sche Verlagshandlung.

In der gleichen freundlichen äußern Gestalt und Schreib-
weise wie die bekannten Büchlein: Der Mann, die Frau,
Daheim w. tritt uns nun auch das Schriftchen: „Sparen
macht reich" entgegen. Der Verfasser, schon wiederholt der

schweizerische Alban Stolz genannt, hatte über das äußerst

praktische Kapitel des Sparens bereits vor einigen Jahren
ein kleines, gediegenes Büchlein herausgegeben; nun Prä-
sentiert er uns dasselbe in 10. Auflage, bedeutend ver-

größert und dennoch zu dem früheren Preise. Wir nehmen

nämlich an, es werde wie die andern Wetzel'schen Volks-
schriftchen broschiert à 25 und kartonniert à 35 Pf. abge-

geben. Da sagen wir nicht bloß: Nimm und lies! sondern:

Kauf Dir viel von diesem guten Samen und streue ihn
weiter aus! ^

Inländische Mission.

n. Ordentliche Beiträge pro l8VK. Ar. Ct.

Uebertrag laut Nr. 34: 23,349 48

Kt. Bern: Nenzlingen 9 —
Kt. Luzern: Stadt Luzern, von Ungenannt ein

Goldstück von 100 —

Jnwil 55 —
Kt. Schwyz: Hanptort Schwyz, Kirchenopfer 524 —
Kt. Solothurn: Römisch-katholische Pfarrei Ölten 85 55

Kt. Zug: Stadt Zug: u. allgemeine Sammlung 820 —
!>. Filiale Oberwil 50 —

c. Löbl. Franenklvster 50 —
«I. Pensionat St Michael 26 —

25,069 03

Der Kassier : I. Düret, Propst.
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ver koken (ZssIshIlLbàifi unà âen ?risstsr-8kraiiin.ri6ri. empkeklen zvir- unser vgbrik-vnZer in
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Abgabe jeder deliodigsn ldetsrrabl. iZei /Vdnabme von gsnrsn Stüvlcsn prsisermässigung und dirobter Versandt sb Fabrik.

àtm umssdMiât büll>(o! (20^) àl(tikii^8ell8àlt 1^. kàbrjLvkpôt, ^üricU.

--5Hsî Ver

St. Ursen-Aalender
pro 1897

ist erschienen.
preis: 40 Centimes.

Reich illustriert. Wiederverkaufet erhalten Rabatt.

KM. kàMMV! àki 8!. Ràt, àg.
Unter der h. Protektion Sr. Gnaden des hochwürdigsten Bischofs von Basel-Lugano.

Deutscher (obere Primär- und Repetitionsschnlstuse) und französisch italienischer Vor-
knrs, landwirtschaftlicher Kurs: Gymnasium. Realschule, Lehrerseminar.

Beginn des neuen Schuljahres den 1. Oktober. — Prospekte gratis und franko.
67- (II 1855 1.2.) vie-

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

Unsere Liebe Frau im Stein
in Wort unö Mild:

GrIWtk der Wallfthrt iinii des Klußers WirillAriii
von

Laurent! n s Eschle, v 8 !i

8°, X und 208 Seiten mit roter Einsassungslinie.

-^-os- H' reis: -so--— ^

Elegant und dauerhaft kartonniert mit Rotschnitt Fr. 2

Originaleinband in Leinen mit Marmorschnitt und Schutzhülle
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iiii lien »«kW. lîieiiiz
smplslcle ieli moine» anl der Striolc-
masebine extra bergestslltsn
Aaràirt rsinwollsnsu,
vsl- u. Ksruod- ---»
kreisn

vsrooli.s
lrat bereits in

diesen Xreisen grossen
àlàng gslnnden null 2oiobn«t

sivli besonders wegen seiner „Diastioi-
bât" (Dsdààit) nus. vus 'l'ragsn
solvirer lZsin Isiàsr ist eins »rosss Xn-
nelimlioblcsit, indem der 8totl bei ssdsr
LswsZuug XnisbouZuuZ! naoiigibt.
Lurob äsn sisb ststs stsigsrnàsn Nsbr-
hêàark bin iob in der I.age, 2» ausser-
ordsntlioben biUiZsu ?rsissn verbauten
2U bilnnsn, und otksrirs:
dual. I(sebwsr) 76/80 om brsit?r. 8.50

II (mittelst.) 76/80 em ?r. 7.50
^ Ill(lsiobt) 76,80em „ br. 6.—
7Iu einer Nose Keniat 2,30—2,60 Net. ;

2N Nose u. Wests 3,20—8.60 Net. Aus-
ter stebo» //aneo gegen />«neo 2» Dien-
sten. Versandt alms Xo.elma.bms.

Nicli^sl Ira.unsi', Aug8bmg.
NL. Sollten Leinblsidsr odor Weston

in meiner Werckâtts angolertigt rvordsn,
so 1st 6sberssnduno:eillss genauen Nasses
notwendig/. Uni' X >. t'srtigen einer Nose be-
rsvbus ioìr l?r. 8.—, Inr Nose und IVsste
I^r. 14.— bei prima Tutbatsn. (44>°

eiukörnig, wohlriechend, empfiehlt in Post-
kistchen à 4 Kilo Netto zu Fr. 7. 50 per Nach-
nähme franko Znsendung.

C. Richter iu Kreuzlingen, Ct.Thurgau.
Apotheke und Droguerie.

Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei „Union" in Solothurn


	

