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(Lontiiiuütur.)

t)uo»inmque immutnbilis eommunione tiitei ebri-
stinnos omnes oportet esse invirem eonsunetos, iàeireo

sunrum virtute preeum ttliristus Dominus impetrnvit
l'etrn, ut in geremtn siotostnte numqunm tilte Inberetur:
I'lgo nutem rognvi pro te, »t non cletieint lilies tun.')
Eitlem prneteren mnmtnvit ut, quoties tempern postu-
lnrent ipse impertiret trntribus suis lumen nnimi et

rotlur: (toulirmn trntres tuos. ^) l)uem igitur l'uinln-
meiitum bteelesine «tesigunrnt, eumilem esse vull eolu-
inen tiltei: -tlui proprin nuetoritnte regnuin «tnbat, bu-
.jus liclem lirmnre non poternt, quem eum petrnm itir.it,
tirmnmentiim bleelesise iiutienvit? - ^) llinr ipse àus
eertn qunöitnm nominn, mngnnrum inàiein rerum, qune
'nil>i potestnte sunt proprin, valuit esse petro serum
pnrtieipntione oommunin», nimirum ut ex rommu-
uione titulorum nppnreret eommunio potestntis. Itn
ipse, lzui »Inpis est nngulnris, in quo omnis neàitientio
eonstruetn ereseit in templuin snnrtum in Domino,»
^otrum velut lnpiitem stntuit, quo tultn esse lileelesin
'teberet. »ttum nuàisset »petrn es» prneeonio nobilitn-
ins est. Dunmqunm nutem petrn est, non ut llbristus
petrn, seit ut Detrus petrn. ltbristus enim essentin-
>>ter petrn ineoneussn; Petrus vero per petrnm. l^nm
'iosus itignitntes suss largitur, ner extinuritur... Sneer-
'>"» est, tseit sneeràotes... petrn est, petrnm t'neit.» «)
iìex iltem Deelesine, »qui linbet elnvem Dnvià: qui
nperit et uemo elnuilit: elnuäet et nemo aperit,»') trn-
liitis petro rlnvitius, prineipem ebristinune reipublieae
lteelnrnvit. pnriter pnstor mnximus. qui se ipso pn-
storem bonum nuncupnt, ") sgnis ntque ovibus suis pn-
storem t'etrum prseposuit: pnsoe sgnos. pssre oves.
Donre tliir^sostomus: »Dximius ernt inter ^postolos et
os ltiseipulorum et roetus illius enput... Simul osten-
'tens ei, oportere âoinceps liäere, qunsi ndolitn negn-
tinne, trntrum ei prneteeturnm eommittit... Dieit nutem:

»
lt.. -) 8. àbraà vg lib. IV,

». SS. 8. I.g« n. ssrnw IV, eup. 2. °, ZZxj.ss. 11^ 2P «) Um»,
lin l>,,kîiàià. n. 4 .» uppLiulieg 8. Ilnmlii. -) III. 7.

àn. X, ll.

°SI nmns me, krntribus prnesto.-') Demum qui eon-
tirmnt »in omni opero et sermons bono» ^) mnnàvit
petro ut eonlirmnret krntres suos.» .lure igitur Deo

mngnus: -De tato munâo unus Petrus etigitur, qui et
universnrum gentium voentioni ot omnibus postal is,
eunetisque Leelesine pntribus prnoponntur: ut qunmvis
iil populo Dei multi sneeràotes sint muitique pnstores,
omnes tnmon praprio regst Petrus, quos prineipnliìer
régit et tlbristus.» ^) Itemque Dregorius mngnus sä

Imperatoren, Nnuritium ^ugustum: »Dunetis evnngelium
seientibus liquet, quoà voeo itomiuien ssneto et omnium
^postolorum potro prineipi spostoto totius Dretesine

eurn eommissn est... Deeo eiaves regni enelestis se-

répit, potestns ei lignniti ne solveniti triduitur, et eurn
ei totius Deeiesine et prineipntus eommittitur. - ^)

Dsusmoiti nutem prineipntum, quoninm eonstitutione
ipsn temperntioneque Deelesine, velut pnrs prneeipun,
roAtinetur, viitelieet ut prineipium unitntis ne t'uulin-
mentum ineolumitntis perpetune, nequnqusm eum besto
petro interire, seci reeiâere in esus sueeossores ex nlio
in nlium oportuit: -Nnnet ergo itispositio veritntis, et
bentus Petrus in neeeptn tortituàe petrae perseversns,
suseeptn Deelesine gubornneuln non reliquit.» ^) Ousre
pontiliees, qui petro in episeopntu romsno sueeeâunt,

supremnm Deelesine potestntem obtinent zure àivino.
-Delinimus, snnetnm iVpostoliesm Seäem et lìomnnum
pontitteem in universsm orbem tenere primntum, et

ipsum pontilieem lìomnnum sueeessorem esse benti pétri,
prineipis ^postolorum, et verum (tbristi vienrium totius-
que Deelesine enput, et omnium ekristinnorum pntrem
ne itoetorem existere, et ipsi in bento petro pnseemti,
regenài ne gubernnniti universalem Deelesinm n Domino
nostro ^esu (tbristo plennm potestntem trnàitnm esse;
qunemnclmoäum etinm in gestis oeeumenieorum eonei-
liorum et in sneris ennonibus eontinetur. » ^) Similiter
(toneilium Dnternnense IV: »komnnn Deetesis.... àpo-
nente Domino, super omnes nliss oräinnrine potestntis
obtinet prineipntum utpote mnter universorum (tkristi-
liàelium et mngistrn.» ^.nteeesserst Konsensus nntiqui-
tstis, qune episeopos romnnos sine ulln äubitntione sie

semper odservnvit et eoluit ut benti pétri légitimas sue-

q Hom. >.XXXVIII. i» loll»., ». 1. ') II. riissssl. II. IS.
") Le«,». IV, küst. S. p iZi.isdotàrm», lib. V, exist.. SV. °) 8. ill.
ssrmo III, ea,x. g, °) Lmleilini» Vlarentinu».
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bêssores. Huem vero latest quoi in eamclem rem extent
et puam lueulenta sanctorum patrum testimonia? liluâ
valàe praeolarum Irenaei pui eum äe Deelesia romans
äissersret, aä bane enim, inpuit, Deelssiam propter po-
tiorem prineipalitatem neeesse est omnsm eonvenire
Deelssiam. 2) à (Fprianus itiäsm äs Deelesia romans
allirmat, eam esse «Leelssiae eatboliese raäieem et

matrieem,^) Detri «Latbeäram atpue Dcolesiam prinei-
palem, uncle unitas saeeräotalis exorta sst.-^) Datbs-
àram Detri appel 1st puippe puam insiäetDetri sueees-

sor: Doelesiam prineipalem ob prineipàtumDetro ipsi
et legitim is sueeessoribus oollatum «uncle nnltas exorta-,
puis in ekristisna republics eaussa ellleiens unitatis est

Deelesia romans. (Zuars Dieron^mus iis verdis Da-

masum at'lstur: -Dum sueeessore piseatoris st äisoi-

pulo èrueis lopuor.... Leatituäini tuas, iä est llatbeclrae
Detri communions consoeior. Luper illam pstrsm
aeäilleatam Doolesiam seio. - Lolsmue illi est, catko-
lieum kominem ex conjunctions cum romans Dstri seäe

iutsrnoseers: «8i puis tlatbsclrae Detri jungitur, meus

est.-^) Xepue absimili rations àgustinus, pslam te-

status, -in romans Deelesia ssmpsr ^postolieae cstke-
ärae viguisse prineipàtum-, negat esse eatbolieum, pui-
eumpue a licle romans äissentiat: «Xon erecleris vsram
liclsm tsnsre eatbolieam, pui bclsm non äoees ssss ser-
vanäam romanam.-') Item L^prianus: Dommuniesre

eum Dornelio, «boc est oum catkoliea Deelesia eommuni-
eare.-ch Llmilitsr i^laximus Vbbas banc vsras ticlsi

veraepue eommunionis notam esse clocet, subesss Donti-
bei romano: «ltapue si vult baeretieus uou esse ns-

pus suäire, non ist! sut illi satistaeiat.... Destinet pro
omnibus seäi romanae satiskaeere. llae enim satis-

tacts, eommunitsr ubipus omnss plum bune et ortbo-
äoxum prasclieabunt. Xam frustra solummoclo lopuitur,
pui midi similes suaäenäos putat, et non satiskaeit st

implorât sanetissimse romanorum Dcelssiae dsatissi-

mum Dapam, iä sst ^postolieam 8eäem.- tlujns roi
causam rationsmpus in eo allirmat resiäers, puoä -ab

ipso inearnato Dsi Vsrdo, ssâ st omnibus sanetis sv
noäis, secunäum sacros canonss et tsrminos, univer-
sarum puas in toto terrsrum orbe sunt sanotarum Dsi
Deelesiarum in omnibus et per omnia percepit et babst

imperium, auctoritatem et potsststem liganäi et sol-
venäi. llum boc snim ligat et solvit, stiam iu caslo

Verbum, puoä caelsstibus virtutibus principatur.»
Huocl igitur erst in liäs ebristiana, puoä non uns Zens,
sut uns aetas, ssâ asiates omnes, et Drisns parltsr
atpus Dcciäsns agnoseere atpus obssrvare consuovsrat,
iä msminlt, nullo contraäieents, aä IZpbesinam L^noäum

') doiitru IluersskS, lib. Ill, 3, IN 3. 2) lÜMt. XllVIII,
ail vorusliiim o. 3. ") ZZpist. IllX, acl siimil., a. >4. ') llpisi XV,
u,l Vamîisiim, in 2. "') ZZpisI. XVl, ml Oainasiim, a. 2 IZxist.

Xläll, n. 7. ') Skin», PXX, n. 13. Lpist. l.V. n. 1. lie-
tloralio sx lüpistoln. ml ?etrimi illustrem.

Dkilippus brssb^ter, a Dontiliee legatus: -l^ulll äubium

est, imo saoculis omnibus notum, puoä sanetus beatis-

simuspuo Detrus, /Vpostolorum princeps st caput, liäsi-
pue columns et Lcclesiae eatboliese kunäamentum, a

Domino nostro äesu Dbristo, salvatori bumani Zenerîs
ac reäemptors, clsves re^ni acespit, solvenälpue ac

ÜAanäi peceata potestas ipsi äata est, pui aä boe uspue
tempus et semper in suis successoribus v!vit et juäi-
eium exereet.-i) Daäempue äe re in omnium cognitions
versatur Doncilii Dbalceäonsnsis sentsntia: « Detrus per
Deonem.... lopuutus est»:^) cui vox tloncilii Donstanti-
nopolitani III resonat, tampuam imago: «Lummus nobis-
eum coneertabat Vpostolorum princeps: illius enim imi-
tatorem et Leäis sueeessorem babuimus tautorem....
ekarta et ^atramentum viäebatur, et per lligatkonem
Detrus lopuebatur-. in formula eatboliese prolossioni
ab Ilormisäa eonceptis verdis, ineunte saeeulo sexto,
proposita, cui tum lustinianus Imperator, tum Dpipba-
nius, loannes, et Nenna Datriarebae subscripserunt,
illuä est magna vi sententiarum äeclarstum: -l)ula non
potest Domini nostri äesu Dbristi praetermitti sententla
äieentis/ — Vu es Detrus, es super banc petram aeäi-
üeslio Dcelssiam meam.... — base, puae äicta sunt,
rerum probantur elteetibus, puia in seäe ^postoliea
citra maeulam semper est eatkolics servata religio.-
Columns puiäem persepui singula: übet tamen lormulam
lläei meminisse, quam Nicbael psbiecäogus in (loncüin
Dugäunonsi II prolessus est: «lpsa puopue saneta ril^

mana Leclesia summum et plenum primstum et princl-
patum super universam Leclesiam eatbolieam obtinet,
puem se ab ipso Domino in desto Detro, ^postolorum
principe sive vertlee, eujus romanus Donül'ex est sue-
eessor oum potestatis plsnituäine récépissé veraeiter et
bumiliter rseognoseit. Dt sieut prae eeteris tenetur
lläei veritatem äetenäere, sie it si puas äe liäe su-
bortas luerint puaestienes, suo äebent juäieio äeliniri.»

(Dontinuabitur).

Der Emser-Koilstreß und die Elnser-Pnnktationeil
von i?8K.

(Schluß),

lll.
Mit dem Sturz der rheinischen Erzbistümer waren die

Ideen des Emserkongresses noch nicht ganz überwunden.
Seine unheilvollen Folgen zeigten sich noch in der ersten

Hälfte des XIX. Jahrhunderts in Deutschland und der

Schweiz. Die kirchenpolitischen Vorschläge Wessenbergs und

seines Anhanges, welche den Regierungen in den VerHand-
lungen mit Rom für die Ordnung der kirchlichen Verhält-
nisse als Norm dienten, beruhen meistens auf den Grund-
sähen des Febronins und des Emserkongresses und wenn

p Xetio III. -) Xetic II. ») Xetü,, XVIII. -) ?nst Npisw-
lum XXVI, act «muss lüxise. Ilispüii., n. 4. °) Xvti» IV.
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Rom ihnen seinerseits in den Errichtungsbullen der neuen

preußischen, oberrheinischen und schweizerischen Bistümer
keinen Raum gab, so war es die staatliche Kirchengesetzgebung

dieser Länder, worin sie sich wieder Boden und Wirksamkeit

zu erringen wußten, wie ein Blick in diese Gesetzgebung

Baierns, Badens und der andern deutschen Staaten, ins-

besondere aber auch in die Gesetzgebung der schweizerischen

Kantone, besonders des Bistums Basel beweist. Ihr Ver-

treter und Förderer war hier der schon genannte General-

Vikar Wessenberg, von dem das System bei uns im XIX. Jahr-
hundert den Namen hat. Er war in den Ideen des Ratio-
nalismns und Febronianismus erlogen worden, schon als

junger Geistlicher übertrug ihm der ehemalige, oben ge-

nannte Koadjntvr von Mainz, nun Bischof von Konstanz,

Theodor Dalberg, den die Politik ganz in Anspruch nahm,
die Leitung des großen Bistums Konstanz, wo er nun die

Lehren des Rationalismus und Febrvnianismns, die Ideen,
die der Emserkongreß hervorgebracht, in der Liturgie,
der Disziplin, gegenüber Bruderschaften, Prozessionen,
Orden nach Kräften ein- und durchführte. Es ist ein

Armutszeugnis und noch mehr, in geistiger und kirch-

licher Beziehung, daß bei uns noch Glieder des Klerus in
liturgischen Dingen in seinen Fußstapfen wandeln, sie zu
verteidigen und zu rechtfertigen suchen. Die Errungen-
schaften des sogenannten Altkatholizismus sind die Früchte
seines Geistes und an den Früchten erkennt man den Baum.
Ganz besonders hat Wessenberg auf kirchenrechtlichem Ge-
biete im Geiste des Emserkvngresses gewirkt, indem er das
Ansehen des Papstes untergrub, mißachtete und wirkte, als
gäbe es keinen Papst und kein katholisches Kirchenrecht; da-
für hat er nach Kräften dahin gewirkt, dem Staate mög-
lichst viel von den Reckten der Kirche abzutreten. Unser
ganzes Staatskirchentum stammt von ihm her und konnte
nur in dem Maße zur Herrschaft gelangen, weil er selbst
r's durch seine Schriften und durch seine Gesetzgebung im
Bistum Konstanz förderte. Dahin gehört die Verwaltung
des ganzen Kirchengntes durch die staatlichen Behörden, die
Abtretung aller Kollaturen der aufgehobenen Klöster an den
Staat, die Behandlung der Geistlichen als Staatsbeamte, der
Staatseid und die Staatsprüfungen der Geistlichen als
Konsequenzen daraus, die Beaufsichtigung der ganzen Amts-
führung der Geistlichen durch staatliche Behörden und die
Behinderung des Bischofs in diesem Stück, das Plazet, die
Bevormundung des Bischofs in seiner ganzen Thätigkeit, die
Anfeindung der Orden. Insbesondere suchten die Stände
des Bistums Basel in dem Langenthaler Vertrag und in
den Badenerkonferenzartikeln die sogenannten Rechte des
Staates gegenüber der Kirche nach febronianisch-wessenberqi-
schen Rezepten festzustellen und geltend zu machen, was
l men nur zu gut gelungen ist. Nachdem im monarchischen
Preußen in den am Emserkongreß beteiligten Erzdiözesen
w-».gsw,s st» IS4S d.r F.».°àà,.S .„dgüttiz à-wunden war, fristet er ein jetzt allerdings abnehmendes, aber
immer noch vorhandenes Leben weiter in der freien Schweiz.

Was lernen wir aus der Entstehung und dem Fort-
wirken der Ideen, die zum Emserkongreß führten? Wir
sehen, welch' gewaltigen Einfluß Irrtümer auf dogmatischem

und kirchenrechtlichem Gebiete ausüben können. 150 Jahre
sind verflossen, seit der Rationalismus in die katholische

Kirche Deutschlands einzudringen begann, 100 Jahre seit

dem Emserkongreß. Auf bloß theoretischem Gebiete hat Gott
in der Kirche gegenüber jenen Irrtümern der Wahrheit zum

Siege verhelfen und zwar endgültig auf dem vatikanischen

Konzil; in der Praxis sind sie noch nicht vollständig über-

wunden. Wirken wir treu mit in unsern Kreisen, so wird
Gott seiner Kirche auch hierin den Sieg nicht vorenthalten.
Wir lernen ferner, wie jeder Abfall von der kirchlichen Lehre
und dem kirchlichen Recht nur unheilvolle Folgen, Verderben

der Religion und Knechtschaft der Kirche herbeiführt, daß

nur im treuen Festhalten am reinen katholischen Glauben,

an ihrer Liturgie und Disziplin und besonders am Ober-

Haupt der Kirche Heil zu suchen und zu finden ist. Darum
sollen wir uns hüten vor allem Wanken und Schwanken

auf kirchlichem Gebiete und uns darin immer mehr bestärken,

in Dogma und Kirchenrecht echt römisch-katholisch zu sein.

«Fortsetzung.)

Die öftere hl. Kommunion bleibt also ein Rat. Ob

derselbe befolgt werden dürfe und könne, hängt ab von der

Disposition des Empfängers. Beuger sagt: „Die
öftere Kommunion ist nicht allen gut und heilsam; sie muß

vielmehr sehr vielen verweigert werden, aber nicht, weil sie

eine häufige ist, sondern weil die, welche sie begehen, nicht
die notwendige Disposition haben." Ob diese notwendige

Disposition vorhanden sei oder nicht, das zu entscheiden ist
Sache des Beichtvaters und nicht etwa des Pfarrers.
Daher erklärt es sich auch, warum die Kircke nie von sich

aus bestimmte Gesetze aufgestellt hat, wie oft die hl. Kom-
munion zu erlauben sei. Sie weist vielmehr bei dieser

Frage stets auf das Wort Beuedikts XIV. hin: -bìiut
nuns guisguo, guock pie ereckickerit kaeionckum.-

Indessen haben neuere Autoren es doch unternommen,
wenigstens einige Regeln aufzustellen, an deren Hand der

Beichtvater die Iroguentutio saeramontorum leiten kann,

um nicht der bloßen Willkür zu verfallen. Lehmkuhl z. B.
gibt folgende an:

1- Die monatliche Kommunion ist niemanden zu ver-
weigern, vielmehr allen denen anzuraten, welche der Abso-
lution würdig sind.

2. Die wöchentliche Kommunion hängt ab

u. von der Gnade der Vollkommenheit und
b. vom Bedürfnis des Empfängers,

ck Die öftere Kommunion (in ein und derselben Woche)
kann demjenigen gespendet werden, der sich von freiwilligen,
läßlichen Sünden enthält.

Auch hier tritt die Bedeutung der hl. «Kommunion als
Mittel zur Tugend klar hervor. Der hl. Franz von Sales
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sagt diesbezüglich: „Zwei Klassen von Menschen bedürfen

der öftern Kommunion, die Vollkommenen und die Unvoll-
kommenen; die Vollkommenen, um sich in der Vollkommen-

heit zu erhalten, und die Unvollkommenen, um zur Voll-
kommenheit zu gelangen; die Starken, um nicht schwach und

die Schwachen, um stark zu werden; die Gesunden, um

nicht krank und die Kranken, um gesund zu werden," Da-
mit ist für alle Schwachen und Unvollkommenen jenem so

oft vorgebrachten Scheingrund „ich halte mich nicht für
würdig, öfters zu kommunizieren" der Boden unter den

Füßen weggezogen.

Für den Seelsorger aber entsteht die Frage: wie kann

ich in meiner Gemeinde die öftere hl. Kommunion einführen?

Im Allgemeinen ist hierauf zu erwidern: Steht einmal beim

Seelsorger selbst die Nützlichkeit und Notwendigkeit der öftern

hl. Kommunion als Heilmittel unserer Zeitübel fest, so muß

er auch durch Predigt und Katechese die Gläubigen hievon

überzeugen. Das soll das Lelerum eensso all seiner

Kanzelvorträge sein: die öftere hl. Kommunion. Die da-

durch entstehende Mehrbelastung mit Beichthören sowie an-
dere „Unbequemlichkeiten" dürfen ihn nicht zurückschrecken,

vielmehr bedenke er, daß der Empfang der hl. Kommuion

der beste Gradmesser ist für „den Pulsschlag des geistigen

Lebens einer Gemeinde", daß Sünde und Aergernis und

damit ein großer Teil pastoreller Mühen und Sorgen ab-

nimmt mit der Zunahme des Sakramentenempfanges. Im
Besondern aber muß man auf ein geeignetes Mittel sinnen,

das die Einführung der öftern hl. Kommunion erleichtert.

Als ein solches geeignetes Mcktel nenne ich nun ohne

Bedenken die Herz-Zesu-Anlmcht. Sie ist nicht bloß ein

gutes, sondern das beste, nicht bloß ein örtlich anwendbares,

sondern das allgemein passende Mittel, Für die Richtigkeit

dieser Behauptung habe ich keinen geringern Gewährsmann
als den göttlichen Heiland selbst. Er selbst nimmt in seinen

Offenbarungen an die sel- Margaretha Alacoque das letzte

Auskunftsmittel, um die Welt wieder zum Glauben an

ihn und zur Liebe gegen ihn zurückzuführen. Wie kann

aber diese Andacht das genannte Ziel erreichen? Einfach

durch die Uebung der öftern hl. Kommunion. Der öftere
Empfang des allerheilig st enAltarsakra-
mentes i st die Quintessenz der g a n zen Herz-
Jesu-Andacht. Wie so?

Die selige Margaretha trat ins Kloster, um, wie sie

selber sagt, „öfters kommunizieren zu können." Ihr erschien

der göttliche Heiland zu wiederholten Malen, aber nie auf

ihrer Zelle oder im Freien, sondern nur in der Kirche. Er
zeigte sich ihr nicht in einem Bilde, sondern persönlich vom

Tabernakel aus. Die Zeit seiner Erscheinungen war die

Fronleichnamsoktav und der Inhalt seiner Klagen? In
einem Wort zusammengefaßt: der Undank der Menschen

gegen ihn im allerheilig sten Altarfakrament. Als ob Er alle

Laster jener Zeit für nichts achtete, forderte Er nur eines:

man solle häufiger kommunizieren und bestimmte hiesür ge-

wisse Tage. Damit wollte Er gleichsam sagen: Gehet nur

öfters zur hl. Kommunion, dann nehmen jene andern Uebel

von selber ab. Daß der göttliche Heiland der öftern Kom-
munion wirklich diese Absicht zu gründe legte, geht zudem

noch klar hervor aus der siebenten und achten Verheißung:
„Die lauen Seelen werden eifrig werden" ; „Die eifrigen
Seelen werden rasch zu großer Vollkommenheit gelangen",
sowie aus jener herrlichen Prophezeiung an die Priester:
„Er werde ihnen die Gabe verleihen, auch die härtesten

Herzen zu rühren."
Freilich ist die Herz-Jesn-Andacht schon weit verbreitet

und vielerorts eingeführt; von den einzelnen Erfolgen aber

ist durchschnittlich nur wenig zu verspüren. Wo steckt da

der Fehler? Beim lieben Heiland gewiß nicht, aber bei

uns, die wir die Herz-Jesn-Andacht nur oberflächlich oder

aber ganz falsch auffassen. Wir glauben sie recht zu ver-

stehen und zu üben, wenn wir die Herz-Jesu-Bruderschaft

einführen und ihr zahlreich beitreten, die Brnderschaftsqebet-
chen fleißig verrichten und eifrigen Anteil nehmen an den

öffentlichen Andachten in der Kirche; wir stellen im Monat
Juni eine Herz-Jesu-Statue auf den Altären auf, zieren sie

und beten und singen davor. Das ist alles recht und gut
und schön, aber noch lange nicht genug; thun wir nichts

weiteres, so sind wir vom Herzen Jesu noch himmelweit

entfernt. Die Herz-Jesu-Statue hat nur ein hölzernes oder

steinernes Herz; das wahre und lebendige Herz
Jesu aber schlägt im a l l h e i l i g ll e n Altar-
s a k r a m en t. Dieses also müssen wir besser zu erkenneil

suchen, dieses müssen wir inniger lieben, aufrichtiger ver-

ehren und häufiger empfangen, dann erst üben wir die Herz

Jesu-Andacht so, wie sie der göttliche Heiland selber ver-

standen hat, als er uns sein Herz im Tabernakel zeigte.

Und nur an diese lebendige Herz-Jesn-Andacht mit ihrer
Anbetung und dem Empfang des allerheiligsten Altarsakra-
mentes hat Jesus alle jene Verheißungen geknüpft, nicht
aber an die bloße äußere Verehrung seines steinernen oder

hölzernen Bildes. Ueben wir die rechte Herz-Jesn-Andacht,
dann wird sie auch den rechten Erfolg haben,

(Schluß folgt.)

Die Organisation der Berufsstände und die Stellung
des Klerus dazu.

(Fortsetzung.)

3. Mittet zur Erreichung des Zweckes.

I, Gesellige Versammlungen und Unter-
Haltung«? n. Vor meinem Auge schwebt ein Nereinsabend

ip einer Diasporagemeinde. Es wird eine bescheidene Christ -

baumfeier gehalten, Männer und Frauen, Jünglinge und

Jungfrauen sind versammelt um den würdigen Seelsorger,

Dieser sitzt mitten unter ihnen, ganz freudestrahlend und

glücklich bei seiner Herde, Wie sind sie begierig auf jedes

seiner Worte! Wie strecken sie die Köpfe, eine gute Lehre

zu verstehen oder ein liebes Wort von ihm zu erHaschen.

Es ist uns, als müßte ein ganz besonderer Geist eine solche



28tt

Versammlung durchwehen und lange noch die guten Ent-

schließungen nachwirken. Gerade solche Anlässe zeigen den

guten Leuten, daß ihr Seelsorger nicht nur ein ernster (und

lästiger) Mahner am Sonntag ist, sondern daß er ihnen

auch eine Freude gönnt, ja sie ihnen bereitet und mit ihnen

teilt. Wie leicht läßt sich bei dieser Gelegenheit ein viel-

seitiges gutes Beispiel statuieren. Es ist durchaus nicht

notwendig, den Bajazzo zu spielen, deshalb kann man doch

fröhlich sein und heiter; verbindet man Heiterkeit mit Ernst,
so trifft man die Mitte. Lasse man Vorträge wechseln mit

Deklamationen, vierstimmige Lieder mit Volksgesängen und

man wird sehen, wie mancher zahnlose Mund sich öffnet

nnd wie manche veraltete Sängerkehle kräftig einstimmt in
eine alte Weise. Ist der Priester ein Praktikus, so bricht

er früh auf und die andern werden ihm folgen. Dies ist

gut, und so bleibt der Kopf für den Mvrgen hell nnd warm
das Herz für das nächstem«!. Mit Freude und Befriedi-

gung darf sich heute der Seelsorger zur Ruhe niederlegen

mit den Worten des greisen Simeon: - nune llimittis
soi'vum turnn Domino!»

Wenn man es versteht, einen solchen kleinen Anlaß all-
seitig auszunützen, kann er zu einem wahren Faniilienfestchen
sich gestalten, wo dauernde Frenndschaften geschlossen werden,
wo man wieder so recht das Band fühlt, welches alle ge-
meinsam umschlingt. Dieses Gefühl der Zusammengehörig-
keit, das Gefühl der Einigkeit schon macht stark — und
erleichtert nn gemein nnd ungeahnt die
weitere Pastoration.

Es gehört nicht in den Rahinen meiner Aufgabe hinein,
Regeln aufzustellen für den Inhalt der jeweiligen Vorträge.
Ob religiöser, apologetischer, sozialpolitischer Natur? Ich
denke, Verbindung aller wird das Richtige sein; nur nicht
einseitig! Leo XIII. gibt in seiner Enzyklika rer. nov.
treffliche Winke hierüber und dieselben können als Wegweiser
dienen. Vor einem Fehler, der sich dem eifrigen Priester
nur zu bald anhängt, soll man sich hüten, nämlich in den

Vereinsversammlungen stets zu predigen. Das ist lang-
weilig! Ich war einst in einer solchen Versammlung. Der
Vortrug war religiöser Natur und dauerte l'/s Stunden!
War das an und für sich viel zu lange nnd eine bedeutende

Geduldprvbe so kamen noch vier Geistliche nacheinander
und jeder hielt mit Feuer und Begeisterung auch noch eine

viertelstündige — Predigt: der eine über die Kirche, der
andere über den Papst, ein dritter über Kindererziehung und
der vierte vom treuen Zusammenhalten der Katholiken! Wie
schön an und für sich gesprochen wurde, so war ich doch
unendlich glücklich — als ich wieder im Freien war. Das
muß den guten Leuten von selbst „verleiden", dachte ich
>wr; „die gehen ein andermal nicht mehr hin." Man wolle
mcht an einem Sonntag gleich alles sagen nnd - bekehren!

"utt-ilim
î"""g gibt man nicht scheffelweise, sondern

(Fv'lsttznng folg,,)

Zur 43.dcutschcn Katholikenversitminlung in Dortmund.

Der diesjährige deutsche Katholikentag in Dortmund

(23.—27. August) ist noch großartiger ausgefallen als der

von München. Am Abende des 23, August begannen im

großen Saale des Fredenbaum die Verhandlungen. Herr
Stadtverordneter Wulfs begrüßte die Versammlung. Aus
seiner Rede entnehmen wir folgendes:

„Uns Dortmundern ist heute zu Mute, wie dem Land-

manne, der einen reichen Erntesegen eingescheuert, wie dem

Hauer, der das langgesuchte Flötz angeschlagen hat. Ja,
ihr Bergleute, was nie geschehen ist, so lange man Stollen
und Strecken treibt im Dortmunder Revier — heute schürfen

wir Gold mit vollen Händen. Und Sie, meine lieben Gäste,

Sie sind unsere Ernte und unser kostbares Berggut. Was

sie alle, Klerus und Laienwelt, Fürst nnd Baner, Männer
des Schurzfelles wie der subtilen Geistesarbeit, hier auf
märkischer Erde zusammengeführt, sind Bestrebungen der

höchsten Art, Indem Sie ans allen Richtungen der Wind-
rose zu uns kommen, geht an uns Dortmundern in Erfül-
lung, was einst der Prophet zu einem unendlich Höhern
vorschauend gesagt hat : „Hebe im Umkreise Deine Augen
auf und siehe: Alle diese haben sich versammelt, für Dich
sind sie gekommen." Sehen Sie, meine Herren, wir haben

hier in Dortmund vom lieben Gott ein schweres Tagewerk

zugeteilt erhalten. Wo der Dampfhammer dröhnt, der

Förderkorb steigt nnd sinkt, wo Hochöfen den nächtlichen

Himmel röten, da geht die ganze Zeit in raschen unruhigen
Pulsschlägen dahin. Wo Gewinn die Losung ist nnd Reich-
tum die Parole, da sind Zufriedenheit und Bürgertugend,
idealer Sinn nnd christliche Frömmigkeit in der äußersten

Gefahr. Was Wunder also, wenn die Wunde, an der die

soziale Ordnung fast aller Kulturländer krankt, hier wie in
Fieberglut aufgebrochen ist. Wohl haben wir uns bemüht,
in dieser Lage als Männer und katholische Christen aller-
seits unsere Pflicht zu thun. In freudiger Unterordnung
unter unsern Hochwst. Herrn Bischof haben wir die zähe

und rastlose Energie, welche das ganze Leben des westfäli-
schen Jndustriebezirkes kennzeichnet, auch in den Dienst un-
serer heiligen Sache zu stellen gesucht. Und so ist uns,
wunderbar genug, aus der Gefahr selbst das Heilmittel er-
wachsen. Denn ich spreche es mit dankbarem Herzen aus,
dasjenige Element, dem wir nächst Gott und unserer seelen-

eifrigen Geistlichkeit die Blüte des kirchlichen Lebens in
Dortmund zum großen Teile verdanken, der opferbereite
Kern unserer Gemeinden, das sind die Tausende unserer

treuen katholischen Arbeiter aus allen Zweigen des

Gewerbes, des Handwerks und der Industrie." Er schloß

mit einem dreifachen Hoch auf Papst Leo XIII.

Das Oberhaupt der Kirche hat die Versammlung mit
einem höchst ehrenvollen Schreiben beurteilt. Wir geben es

nach dem italienischen Originaltext wieder.

„Meine teuren Söhne! Gruß und Apostolischen Segen!
Die Hingebung und Treue gegen den Stuhl Petri sind den
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deutschen Katholiken in so hohem Maße eigen, daß dieselben

sich in ihrer alljährlichen Versammlung zum Wohle unserer

heiligen Religion nie vereinigen, ohne zuvor päpstliche Ge-

nehmigung und Segen erhalten zu haben. Wir freuen Uns
sehr über solch fortwährende Anhänglichkeit und mit Freuden
senden Wir dieses Schreiben, als ein Unterpfand Unserer

väterlichen Zuneigung.
Wenn Wir prüfen, teure Söhne, was ihr für Unsere

katholische Sache gethan habt, so können Wir euch Unsern

Apostolischen Segen nicht vorenthalten. Aber damit euere

Versammlung und euere Arbeiten reichliche Früchte bringen,
empfehlen Wir euch folgendes auf's Neue: Euere Haupt-
anstrengung muß dahin gehen, die schon bestehenden Bande
der Einheit noch fester zu knüpfen; wachet über gute Er-

^

ziehnng und Heranbildung der Jugend, und macht es euch

zur Herzenssache, daß die Zahl der Arbeitervereine sich

immer vermehre, und daß dieselben von einem Geiste beseelt

seien, der sie die Lehren und Ziele des Sozialismus verab-

scheuen läßt. — Die göttliche Weisheit stehe euch in euern

Versammlungen bei. Was Uns betrifft, spenden Wir in
der Liebe unseres Herrn den Apostolischen Segen allen Mit-
gliedern der Versammlung, ans daß dieselbe auch glücklichen

Erfolg habe. — Gegeben zu Rom bei St. Peter am 8. August
1896, im 19. Jahre Unseres Pontifikats.

Leo XIII., Papst.
(Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Chronik.
Schivcizcrische àpnzinerprotiiilz. Die am 21. August in

Snrsee versammelten Provinzobern haben folgende Aenderungen

getroffen. Kloster Wesemlin: IX Justinian als Vikar nach Solo-

thurn; IX Rudolph nach Zug; IX Joseph nach Schüpfheim;

Fintau nach Appenzell; Br. Felix nach Sarnen. — Kloster Alt-
dorf: Theodorik nach Schwyz; IX German als Prediger
nach Wyl. — Staus: IX Emanuel nach Arth; IX Felix nach

Zug als Prediger in Baar; IX Maurus nach Appenzell;

Br. Adjut nach Ölten. — Schwyz: IX Eusebius nach Ölten;
Amantius nach Luzern; IX Heliodor nach Sitten; IX Augustin

nach Landeron; IX Protasius nach Bulle; IX Timotheus nach

Svlothurn; IX Sigisbert nach Freiburg. — Zug: IX Theo-

dosius als Vikar nach Luzern; IX Kilian als Guardian nach

Wyl; Thomas als Lektor nach Svlothurn; IX Engelbert
als Prediger nach Altdorf; IX Evaristus nach Bulle; IX Ber-
trand nach Luzern; IX Wendelin nach Altdorf; IX Sigfried nach

Sursee; IX Sixtus nach Freiburg. — Sursee: Michael-

Angelus bleibt als Vikar; IX Cäsar bleibt als Guardian und

Prediger; IX Joh. Chrysostomus als Vikar nach Dornach; IX

Petrus als Vikar nach Sarnen; IX Raymnnd nach Mels; Br.
Crispin als Koch nach Arth. — Sarnen: IX Luzius als

Vikar und Prediger nach Arth; IX Urban nach Schwyz; Br.
Candidus nach Luzern. — Schüpfheim: IX Peregrin nach

Sursee; Franz nach Schwyz. — Arth: IX Georg als
Guardian nach Schüpfheim; IX Optat bleibt als Guardian; IX

Oswald als Operar nach Stans; Br. Jakob nach Stans. —

Appenzell: IX Martin nach Sarnen; IX Richard als Pro-

fessor nach Stans. — Rappers w il: IX Pazifikus nach Solo-

thurn; IX Arsenius nach Zug; IX Gottfried nach Sitten; Br.

Friedrich nach Sursee. — Mels: IX Jvh. Baptist nach Sursee.

--Wyl: IX Ubald als Guardian nach Zug; IX BenignuS

als Vikar nach Schüpfheim; IX Theobald als Professor nach

Stans. — Sitten: IX Adolph als Guardian nach Bulle;
Bruno nach Bulle; IX Cassian nach Schwyz; die Studenten

nach Freiburg. — St. Moritz: IX Sebastian als Guardian

nach Sitten. — Landeron: IX Agatho nach Luzern; Br. Anton

nach Romont. — Romont: Br. Leopold nach Landeron.—

Freiburg: IX Marzell als Guardian nach St. Moritz; IX

Marzellin nach Sitten; die Studenten nach Svlothurn. —

Bulle: IX Hippvlyt als Guardian nach Freiburg; IX Laurenz

als Superior nach Romont; IX Leo als Prediger nach Sitten;
I'. Justin als Lektor nach Freiburg.

In den Klöstern unseres Kantons sind folgendes die Ver-

änderungen. Nach Solo thurn kommen: IX Justinian als

Vikar; IX Thomas als Lektor; IX Pazifikus; IX Timotheus;

die Studenten von Freiburg. — Von Svlothurn ziehen

fort: IX Claudius als Vikar und Lektor nach Zug; IX Justus

nach Dornach; IX Notker nach Rapperswyl; IX Silvan nach

Wyl; die Fratres Hermann, Pins, Jsaias, Daniel, Hugo

und Aloys nach Schwyz; die Fratres Gallus, Pankraz, Leo-

pold, Athanas und Honorius nach Zug. — Nach Ölten
kommt: IX Eusebius und Br. Adjut. — Von Ölten zieht

sort: IX Liberias nach Sursee. — Nach Dornach kommt:

Joh. Chrysostomus als Vikar. — Von D 0 r n ach ziehen

fort: Pirmin und IX Rochus nach Rapperswil.

Luzern. Ueber siebenzig Priester machten letzte Wvche

die Diözesanexerzitien im Priesterseminar mit und schöpften

aus den ausgezeichneten Vortrügen neue Begeisterung für
ihr heiliges Amt. Möchte es doch bald notwendig werden,

auch in unserm Bistum jeden Herbst zweimal Priesterexer-

zitien halten zu lassen (z. B. in Luzern und Zug). Beten

wir alle dafür, die deren Bedeutung erfaßt haben; denn

wie die „Kirchen-Zeitung" (Nr. 33 d. I.) schon bemerkte,

waltet unter den Priestern über die Wichtigkeit der Exer-

zitien noch vielfach ein ähnlicher unseliger Irrtum, wie unter
den lauen Katholiken über den Sonntagsgottesdienst.

Nach Schluß der Exerzitien fand die Generalversamm-

lung des Priestervereins der Anbetung der allerheiligsteu
Eucharistie statt. Ein glanzvolles Referat des Hochw. Herrn
Subregens Me Yenberg von Luzern über die Eucharistie

als Zentrum der Religion und des christlichen Lebens folgte

auf die übliche Advrationsstunde. Nachher sprach der Hochw.

Herr.Pfarrer Kyburz noch etwas über die öftere Kom-

munion der Männer. Der Versammlung wohnte der Hvchwst.

Herr Bischof Leonhard bei, der auch die Priesterexerzitien

mitgemacht hatte. Se. Gnaden wünschten Veröffentlichung
der Referate in der „Kirchen-Zeitung". Ueber den Stand
des Anbetungsvereines konnte wegen vorgerückter Zeit der

Hochw. Herr Diözesanpräses, Dekan Gisiger von Solo
thurn, nur einige kurze Angaben machen.



Äargan. Lenzburg. (Einges.) Der Vorstand der

kantonalen Priesterkonferenz hat sich im Jahre 1894 an die

hvchw. Pfarrämter des Kantons Aargau gewendet mit dem

Ersuchen, jeweilen am eidgenössischen Bettag für die r ö m,-

kathol. Kirche in Lenzburg zur Abtragung der

Kirchenbauschnld ein Kirchenopfer auszunehmen, oder, wenn

dies nicht möglich sei, sonst in geeigneter Weise der von der

Kantonalkonferenz ins Leben gerufenen Missionsstation ihre

hilfreiche Hand bieten zu wollen. Da diese Bitte, insbeson-

dere letztes Jahr, nicht einmal in der Hälfte der aargaui-

schen Pfarreien geneigtes Gehör fand, so wiederholt an

dieser Stelle der Pfarrer der röm.-kathol. Genossenschaft

Lenzburg die Bitte des Vorstandes der kantonalen Priester-

konferenz und drückt hier den dringenden Wunsch aus, man

möchte doch dieselbe nicht ungehört verhallen lassen.

St. Gallen. Der Hochwst. Bischof Egger läßt durch

die Pfarrgeistlichen in St. Gallen und Appenzell statistische

Aufnahmen über die in diesen Kantonen anwesenden Jta-
liener machen. Es soll für Gottesdienst in italienischer

Sprache gesorgt werden.

Nri. Altdorf. Vom 24.—2K. August feierte hier

der schweizerische Studentenverein sein Zentralfest. Nach

der Einsegnung der neuen Einsiedler Sektionsfahne in der

Kirche zelebrierte der bischöfliche Kommissar, Hochw. Herr
Gisler von Bürgten, das Requiem für die verstorbenen

Mitglieder. Auf dem Friedhofe hielt Hochw. Herr Pfarrer
Gisler den üblichen Nekrolog. In den Vereinsverhandlnn-

gen betonte der Zentralpräses, Hochw. Herr Neupriester

Koller, daß die Sektionen des schweiz. Studentenvereins
ob der Schale nicht den Kern vernachlässigen sollen, d. h.

daß sie nicht bloß Gewicht auf das äußere Auftreten, son-

dern in erster Linie auf strikte Beobachtung der katholischen

Prinzipien legen. Mit Genugthuung nahm auch die Ver-
sammlung von einer Mitteilung der schweizerischen Bischöfe

Kenntniß, wonach es in Zukunft gestattet sein wird, in theo-

logischen Konviktionen Sektionen zu gründen und so zahl?

reiche fruchtbare Pflanzstätten des schweiz. Studentenvereins

zu schaffen.

Am Bankette sprachen sich Ständerat und Landammann

Lusser, Ständerat Muheim, G. von Montenach und Re-
daktor Pometta über die hohen Ziele des schweizerischen

Studentenvereins aus.
Die Kandidatenanfnahme erfolgte bei der Tellskapelle.

Mit der ihm eigenen glänzenden Beredsamkeit richtete Natio-
nalrat Do. Deeurtins sein Mahnwort an die Neueintreten-
den. Regierungsrat Düring von Luzern rief ihnen zu:
„Äeid keine Zweifler! „Seid keine Heuchler! Bezwingt
Euch selbst! " Große Liebe zum Vereine pulsierte in seiner
Rede, die hin und wieder ein geradezu frenetischer Beifall
unterbrach.

îfìe Ende August hier tagende Konferenz der
schweizerischen Bischöfe beschloß eine Erweiterung des Kollegs
„Maria Hilf wozu 190,900 Fr. bewilligt wurden.

E i n s i e d e l u. Sonntag den 23. August hat der

katholische Gesellenverein in Einsiedeln die 25jährige Jubel-
feier seines Bestandes gefeiert. Ehrengäste und Gesellen be-

gaben sich in erhebender Weise am Morgen des Festtages

zur hl. Kommunion; könnte man ein katholisches Fest besser

beginnen? Am Hauptgottesdienst hielt Hochw. Herr Stifts-
dekan L. Thomas Boss art die bündige, zum Arbeiter-
herzen sprechende Festpredigt. Die Versammlung im Stu-
dentenhof war von etwa 1999 Vertretern aus allen schweiz.

(28) und vielen ausländischen (32) Gesellenvereinssektionen
besucht. Gegen 69 Fahnen waren in der Festhalle aufge-
pflanzt.

Zentralpräses August in Gmür entbot den

Willkommensgruß. Festredner war Dr. Feigenwinter.
In meisterhafter Weise entwickelte er sein Thema: „Zweck
und Aufgabe der katholischen Gesellenvereine". Das Pflanzen,
Blühen und Gedeihen des Vereines Einsiedeln verglich er
mit dem Wachstum eines Baumes, den Präses als einen
Gärtner im Garten' Kolpings. Im weitern führte er aus,
daß nur in der Religion an der Lösung der sozialen Frage
gearbeitet werden könne und gerade der Gesellenverein mit
seinen herrlichen Devisen sei mitberufen, an diesem Zwecke

zu arbeiten. In unserer Zeit sei es nötig, daß sich die

Mitglieder einen gehörigen Schulsack anschaffen, um sich aus-
zubilden auf allen Gebieten des christlich-sozialen Lebens.
Die Präses seien die Stecken (Stämme), an dem sich die

Mitglieder hinaufranken können, um da stark zu werden in
der Nächstenliebe und der Religion und nur in diesen könne

die soziale Frage gelöst werden. Beten wir darum an der
Gnadenkapelle zur lieben Muttergottes, daß sie uns helfen
möge, unsere Aufgabe voll und ganz zu erfüllen.

Herr Redaktor Frei hielt eine Danksagnngsrede an
das um den Gesellenverein so verdiente Stift Einsiedeln.
Der Festzug bot bei den zahlreichen Fahnen ein färben-
prächtiges Bild.

Nidlualden. f Josef Jgnaz von Ah, der weit-
hin bekannte Pfarrer von Kerns und Redaktor des „Nid-
waldner Volksblattes", bekannt unter dem Namen „Well-
überblicker", ist unerwartet schnell gestorben. Hochw. Hr.
Kammerer Josef Jgnaz von Ah von Sächseln wurde ge-
boren am 15. Dezember 1834, zum Priester geweiht am
9. August 1857; im gleichen Jahre wurde er zum Vikar
nach Bern gewählt, 1859 zum Professor nach Freiburg;
dann waltete er als Oberlehrer und Kinderpfarrer in Stans
bis zum Jahre 1863 und während 29 Jahren war er
Pfarrer in Kerns. Einen Nekrolog wird die nächste Nummer
bringen. It. I. L.

Kirchenamtlicher Anzeiger.

Bei der bischöst. Kanzlei sind ferner eingegangen:

1. Für P e t e r s p f e n n i g:
Von Viznau Fr. 19, Münster (St. Stephan) 45,

Uffikon 35, Trimbach 19, Gretzenbach 12, Kleinwangen 27,
Eschenbach 36, Hergiswil 29, Oberbuchsiten 16. 59, Wangen
29, Pfeffikon 19, Pfaffnau 35, Rain 12.

2. Für das heilige Land:
Von Hergiswil Fr. 29, Solothurn von Ungenannt 299.

Gilt als Quittung.
Solothurn, den 3. September 1896.

Die bischöfliche Kanzlei.
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prospects Arktis und franko. KsKinn des Wintersemesters: ». Oktokvr Ilîtti. áii-
meldunKkn sind betör dsrlieli im rieb ten an

(1120111.2) (69') T)26 D)2>s4i7t2c>2Z.

St. Ursen-Aalender
pro 1897

Preis: 10 Cts. ^-4-t-

Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

Auch- ä: KMdruckerei Umoll.

Reich illustriert.

Mgl. MMUM döi 8î. Vàl, U
Unter der h. Protektion Sr. Gnaden des hochwürdigsten Bischofs von Basel-Lngano.

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

Beginn deS neuen Schuljahres den 1. Oktober. — Prospekte gratis und franko.
t>7« (41 18S5 1.2,) 1>t, 2àâà.

Aine große AusivcrHl!

KMMMZ? VW

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

Auch- und Kunst-Druckerei Ilnion.

An die Tit. Pfarrgeistlichkeit.
Nachfolgende Formulare sino i,i der Druckerei dieses Blattes zum Preise von

Fr 4. 59 per Hundert zu beziehen:

3. öuptismutis.
mortis et sepulturse.
beneàtionis matrimoniulis.
sponsuiium.

Unübertreffliches

Mittel gegen KliedjW
und äußere Werkättuufl

von Balth. Amstalde»» in Tarnen.
Dieses altbewährte Heilmittel er-

freut sich einer stets wachsenden
Beliebtheit und ist nun auch in
folgende» Depots vorrätig t

Schießle ».Förster, Apotheker in
Solothurn,

Otto Suidter u. Cie., Apotheker in
L u z e r n.

Mvsim a nn, Apotheker in L a n g n an
(Kanton Bern).
Preis einer Dosis Fr. 1. bv. Für ein

verbreitetes lange angestandenes Leiden ist
eine Doppeldosis zu Fr. 3 erforderlich.

Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten
des In- und Auslandes können bei Unter-
zeichnete»! ans Wunsch eingesehen werden.

Der Verfertiger und Versender
B. Amstalde« m Sarnen

111" (Obwalden). H2l2bLz.

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


	

