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XIII
ves L^VIIS

?r0vidsnti88imu8 vkU8, qui kumsnum ASNU8, sd-

mirsbili esritsti8 eon8ilio, sd eon8ortium nsturss divinss
prineipio svoxit, dsin a eommuni Ig.be sxitioqus eduo-

tum, in pri8tinsm diZnitstsm rsstitait, boo eiciem prop-
tsrss eontuiit 8inZuIsrs prss8idium, at sresns divini-
tsti3, 3spisntiss, mmsrieordiss 8uss 8upsrnstarsli via

pstsksesrst. Iciest snim in divins rsvslstions rs3 quo-
que eomprsksndsntur qase kamsnss rstioni insoes88ss

non 8unt, idso Kominibu8 rsvsistss, ?// «ô nmmà W-
Mckà. Frm« eerà'ààs e/ m<//u «àà/o errors eo//-
?îosci Mssà/, inm /?.«c àms??, ck scms« rsre/«//o «ôsoàc/s

»îâsstîí'ia àsuà ost, ss«? Fui» I>e«s es? àF??.à ôqà'-
/«/s 8u«Iorà«ri/ /mmàem «ci.Mem 8MsriiK/«r«/sm ^).

(Zuss âziôriiKàrKàrerà/w, «ss«»ic/?M ?,àrsrs«/is à
s/esàs Ic/em/'eontinstar ta m sàs sorip/o /r«âiom-
öus, tam stism /?? Wris ssrG/is, qui sppsiisntur 3seri
et osnonioi, eo quod ^pirià Scms/o àsMr«?i/e smissr/^K,
ve«m /?«à/ ««s/orem, «/^??s ??/ à/es ?^s/ s?ee/eàe

/rsâ// tdoe 8sns àe, utriusqas testsmsnti Iibri8
perpstao tenait pslsmqus prots38s S8t Looik3is: ssqas
eoZnits 3ant Zrsvissims veìsrum documents, qaibu8
snantistar, Osum, priu8 per propkstss, dsinds per
8KÌP8UM, po8tss per spo8tolo8 laeutam, stism Loriptu-
rsm oondidi88s, quss osnonios nominstur^), ssmdsm-

que K88e orsouls et sloquis divins^) Iittsrs3 e38o,
kamsno Zsnsri ionZe s pstris psrsArinimti s ?strs

q Wir beginnen das neue Jahr mit dem Abdruck der hochbe-

deutsamen und namentlich auch für die praktische Wirksamkeit der Seel-

sorger sehr wichtigen Enzyklika des hl. Baters über das Studium
der heiligen Schrift, Es mag der Hochw, Geistlichkeit er-

wünscht sein, dieses Rundschreiben im Originaltexte zu erhalten.

Wir wollten mit dem etwas umfangreichen Aktenstück nicht früher be-

ginnen, damit dasselbe nicht in zwei Jahrgänge der ,,^,-Z,"
getrennt würde. D, R,

2) Lone, Vat. ,se,?,?. Ill e«x. II de revs?.

°) /did.
q 8. àK. de eà Je? XI, 3,

°) 8. LIsm, Rom. I aà Lor. 45? 3. Rol^earx, aà ?àil, 7;
g. lieu. e. /taer. u, 28. 2.

essis3ti dsts8 st psr suetork8 8sero8 àa8mÌ83S8 î).
Ism, îsats qaum 8it pi-aestsatis ot diZaiws Seriptars-
ruai, ut voo ip8o suetore ooakeotso, slti88ims kiu8äem
M78töris, o0li8ilis, opsi's oomp!ootsatui-, iiluà eou8oqui-
tui-, osm quoquo partom 3sotsk tbooioZiae, quse ia
6Ì3<Zom clivini3 bibci8 tuöucÜ8 intki'pi'ktsudmquo vor-
8àr, oxceliontiso ot utilitsti8 688S qusm msximss. —
ì>Io8 iZitur, qusmsämodum süs qusoàm âi3oipiinai'um
Zooms, quippo quso sä inorkmouts äiviuss Zioriss
bumsasequk 8slati3 vsloro pluiümum po38s vidoreatur,
ei-sbi'Ì3 opi8toli8 ot ookoi'tstiollibu8 proveboads, aon
8iuo kl-aetu, voo sdiutoi-ö, cursvimu8, its aodili83imum
boe 8sei'suum b.itt<zi'si'um 8tudiam oxcitsco st oommsu-
dsrs, stquo stism sd tsmporam ases88itsts8 eonArusa-
ti»8 diriZkl-s ismdiu spud i^o3 eoAtsmu8. Uovsmur
aemps se props impslümur 8oiiioitudius ^.po8toîâei
muiisri8, uoa modo at Kane prsselsram estkoliess rsvs-
lstmui8 tontsm tutiu8 stqus ubsriu8 sd utiiitstsm do-
miniei ArsAÌ8 pstsrs vsiima3, vsrum stism ut sumdem
us pstismar ul!s in psrts viotari, sb im qui in Lerip-
tursm 8snetsm, 8ivs impio su8u iavskuntur spsrts,
8ÌV6 novs qussdsm tallseitsr imprudsutörrs moliua-
tur. — ?1on 8UMU8 squidsm ns8oii, Vknsrsbils8 ?rstrs.3,
ksad PSU008 S88S s estboiiei3, ,àros inZsnio doetrini8-
que sdulldsnts3, qui torsatar s1ser«8 sd divinorum
skibrorum vsl ds5sn8ionsm sAsndsm vst eoZnitioasm st
intsIÜAsatism psrsndsm smpliorsm. ?Vt vsro, qui eo-
rum opsrsm stqus truetu8 msrito eoltsudsmu8, àesre
tsmsn non P088UMU3 quin estsro8 ktism, quorum 8ol-
isrtis st doetrins st pistss optims kse

^
in rs polliesa-

tar, sd ssmdsm 8sneti propo3iti Isudsm vsksmsntsr
kortemur. Optsmu8 nimirum st eupimu3, ut plurs3
pstroeiaium divinsrum kittsrsrum rits 8U3eipisnt tsnssnt-
que eon8tsntsr; utqus iki poti88ims, quv8 divins Arstis
in 8serum ordinsm voesvit, msiorsm in dis8 diiiZsn-
tism indu8trismqus imdsm IsZenà, mstitsndi8, sx-
plsnsndis, quod ssqui88imum S8t, impsndsnt.

Kloe snimvsro àdium our tsntopsrs eommsndsn-
dam vidsstar, prsster ip3iu8 prss8tsntism stqus obss-
quium vsrdo vsi dsbitum, prsseipus esu8s ins8t in
muttinliei utilitstum Asnsrs, qus8 inde novimu8 msns-

Liavs. à Ve». ?»om. 2, 2; 8. às,-. à â. XXX. serm.
2, 1 ; 8, >l. aà Rbsoâ. ex. IV, 31.
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lurss, sponsors ssrtissimo 8pirilu 8sneto: àà
âà'às àL)i»-5èà, est! «ol ckoceitâim, ar/ «7Ai«s??,Äi»m,

«5/ comFàââ, «ri e^/âàckâ à àâà, 7?ô7/srà»s

si/ ^omo /à aci oâs <M<« Sc»MMè Mèsàeàs ^). Tsli sans
eonsilio 8oripturss s Oso esse ästss bominibns, sxsmpis
ostsnäunt llbristi Domini si iVpostolorum, Ipss snim

qui -mirseniis sonoiiisvit suetoritstsm, snetoritsts nis-

ruit liäsm, suis eonlrsxit multituäinsm » ^), sä sserss

Dittsrss, iu äivinss suas Is^stiovis mnnsrs, spellsrs
eonsusvit: nsm psr oeesssionsm sx ipsis stism SK8S a

Dso missum Dsumqns äselsrst; sx ipsis srZumsnts
pstit sä äiseipulos srnäisnäos, sä äootrinsm eonlirmsn-
àsm snsm; ssrnmâsm lsstimonis st à esinmniis vinäi-
ost obtrsàntium, st 8säuessis so Dbsrisssis sä oosr-

Zuenàum opponit, in ipsnmqns 8slsnsm, impuäsntius
soiiieilsntsm, rstorqnst; sssàsmqus sub ipsnm vitss
sxitûm usurpsvit, sxpisnsvitqns äisoipulis rsäivivns,
nsqus àm sä Dstris Zionism S3oeuäit. — Dins sntsm

voos prssosptisqns ^postoii eonkormsti, tsmotsi äsbst

ipss NAIIK Sil MvâFà Fe?-? M7 MKMS eontâ ^), MSANÄM î

tsmsn slliesoitstsm sx äivinis trsxsrnnt Didris, ut
ebristisnsm sspisntism Ists Zsntitms, psrsusäsrsnt,
ut Inàssornm psrviesoism trsnZsrsnt, ut bssrssss

comprimeront srnmpsntss. Iä spoiln m sx ipsarum
eonvionibns, in primis Dssti Dstri, qnss in srgu-
msntum lirmissimnm prssseriptionis novss, äioti8 vste-

ris Tsstsmsnti ksrs eontsxusrunt; iäqns ipsnm pstst
sx Usttbssi st losnnis DvsnZsiiis stqns sx Dstboii0lS,

qnss voesntnr, spistoiis; iueu1snti38iins vsro sx siu8

tsstimonio qui --sä psäss Dsmsiisiis DsZom Uo^si st

Dropbstss 8S àiâioi38k Zioristur, ut srmstns Spiritus-
tibns tsli8 postes äiosrst sottliäsntsr, U.7MK mi/iàe
MàKo ??â o«7"uuà Rà, à» —?sr
sxsmpis iZitnr Lbristi Domini st ^postoiornm omnss

intsiiiZsnt, tironss prssssrtim militiss ssorss. qusnti
tseisnäss 8iot äivinss I^ittsoss, st quo iM 3tuäio qus
rsiiZions sä iäsin vsiuti srmsinsntsriuin soosäers äs-

dssnt. iXsm estkoliess vsritsti8 àootàsin qui ksbssui

spuà àooto8 vsl inäooto8 trsotsnäsm, nulls U3pisin äs

vso, 8UINM0 st xeoksoti83iino bono, äsqus oxsoibu8 Zlo-
rism esoitsteinqus ip8iu8 xroäkntibu8, 8UWstst sis vsl

eulnulstior eopis vsl smplior pi-ssäiostio. I)s ssrvstors
sutsm liumsni Aknsris niliil udei'ius sxposssiusvs qusm
ss, quss in univsrso kslzsntui- Libliorum eontextu;
i-setsqus skürmsvit Nisron^mus, «iZnorstionsm soriptu-
rsrum S88S i^noostionsm (lkoisti ; sb illis nimii-um

sxtst, veluti vivs st 8pii-sn8, imsZo sius, sx qus ls.vstio

msiorum, eobootstio virtutum, smonis äivini invitstio

q II lim, III, 16-17,

2) 8, àA. äs îâ. e/'eä. XIV, 32,

-) itet, XIV, 3, '

q 8, Hier, äs ,-àâ. Ke/'ipt. àà lsuliu, G>. I-III, 3,

b) 7» 7s. T'i'oi.

mit-ilios PI-008U8 älkkunäitul'. />ll bloolssism vono qnoä
sttinst, institutio, nsturs, munsrs, obsi'i8msts siu8 tsm
ensbi-s ibiäsm msutione ooourount, tsm mults pro ss
tsmqus firms prompts sunt srZumsnts, iäsm ut läis-
ron/mu3 vsrissims säixsrit: --(Zui ssorsrum 8oriptu-
rsrum tsstimoniis roborstu8 est, is est propuZnsoulum
Loolssiss- i)uoà si äs vitss morumqus oontorms-
tions st äisoiplins qussrstur, lsrgs inäiäsm st optima
subsiäis bsbituri sunt viri spostolioi: pions ssnotitstis
prsssoripts, susvitsts st vi oonäits bortsmsnts, sxsmpls
in omni virtutum Zsnsrs insiZnis; Zravissims soosäit,
ipsius vsi nomins st verdis, prssmiorum in sstsrni-
tstsm promissio, äsnunoistio posnsrum.

((lontinusbitur.)

Zur Zesnitenfrage.

2. Verhandlungen imdentschen Reichstage,
Kühne Siegeszüge hatten vor zwei Jahrzehnten das nor-

dische Preußen zu ungeahnter Machthöhe erhoben. Das katho-
lische Oesterreich aus Deutschland hinausgeworfen, besiegt am

Boden; das katholische Frankreich niedergeworfen, der Glanz
seiner Machtsphäre erloschen!

Wer ist wie Preußen? Das war der weithin schallende

Echoruf. Wer wie Preußen, die Vormacht des Protestantis-
mus? Wer wie das nordische Rom, Berlin? Es entbrannte
in wüstem Kulturkampf eine Geistesschlacht, die auch den Ka-
tholizismus, wenn nicht plötzlich, so doch nach und nach auf
den Aussterbeetat setzen und die Macht des päpstlichen Rom
brechen sollte, Falk und Bismarck schmideten legale Ketten
und Bande; Gefängnis und Verbannung, die gefügen Mittel
brutaler Tyrannen, traten in Wirksamkeit. Die Maigesetze ar-
betteten mit tief einschneidender Schärfe. Aber es schlössen

sich auch die Reihen des katholischen Deutschlands zu energi-
schern Widerstand; es erhob sich der festgefügte Thurm des

katholischen Zentrums, jene ritterliche Kämpferschaar im deutschen

Reichstag, ein geistiges Elitenkorps, das Sturm wider Sturm
setzte, und nach Jahren mühevollen Ringens wurden die Fesseln

der Maigesetze wieder gebrochen. Falk ging in unrühmliche
Vergessenheit, Bismarck aber nach Canossa, und dann grollend,
in Ungnade entlassen, in sein nicht ganz freiwilliges Tuskulum.
Rief das protestantische Deutschland: Wer ist wie Preußen!?
klang entgegen der stürmische katholische Siegesruf: Wer ist
wie Gottes Finger? Wer wie Gott? In boe siZno vinsit.

Ein großer Teil der Maigesetze ist nun dahin, dahin alle

ihre rohe brutale Gewalt mit ihrem gräulichen Unsegen und
dem Fluch der bösen Saat, obschon ihr Wogenschwall die

Schmutzwellen mehr oder weniger verheerend auch in die be-

nachbarten Länder warf. Aber noch steht eine Säule, Zeuge
verschwundener Pracht, — das Ordens- und Jesuitengesetz.

Noch irren viele Ordensgenossen, fern von des Reiches Marken,

ry 7» 7s. 7t V, 12,
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das Reich hält seine Besten und Edelsten noch fern — als
Verbannte. Aber die „Säule" wird brechen, nicht über Nacht,

sondern am hellen, lichten Tage. Schon lange hatte das ka-

tholische Deutschland Schanzkörbe und Waffen in die Lauf-
gräben geschafft, um diesen Thurm trauriger Schmach zu stur-
men. Schob sich die Kampfesstunde auch wegen nicht vorge-
scheuer Hindernisse hinaus: der erste und zweite Dezember
des Jahres 1893 sind ooch gekommen, und mit ihnen der

Sieg einer gerechten, billigen Sache; die Säule ist zerborsten

und zerfallen. 176 gegen 136 erfochten den ruhmreichen Sieg.
Friede! Friede! das Jesuitengesetz ist gefallen. Sollten auch

die Gnomen des Bundesratstisches die Ruine noch halten
wollen, das Gesetz ist ein Phantom geworden und wird doch

weichen müssen.

Mit vollem Rechte konnte an diesem Ehrentage des

katholischen Deutschlands die allzeit beredte, wackere „Köln.
VolkSztg," an hervorragender Stelle schreiben: „Das Zentrum
hätte am 1. Dezember einen ehrenvollen Sieg erfochten und

gleichzeitig eine vortreffliche Klärung der Parteiverhältnisse her-
beigeführt. Man hätte zwar zum vornherein gewußt, daß die

großen gegnerischen Parteien sich auf kurze Erklärungen be-

schränken würden, aber nicht vermutet hätte man, daß die Er-
klärungen alle über einen Kamm geschoren sein würden. So
entschieden ferner die Absagen in der Sacke gelautet hätten,
müsse doch anerkannt werden, daß die Gegner bestrebt gewesen

wären, wenigstens in der Form entgegenzukommen, was nach-
her auch Hr. Lieber festgestellt hätte. Das sei nun freilich
nicht viel, klinge aber immerhin anders als die schrillen, wüsten
Mißtöne in den Zeiten des häßlichen Kulturkampfes; es hätten
sich aber Konservative, Rcichspartei, und Nationalliberale nur
so etwelche Hoffnung machen können, die wichtige Augelegen-
heit kurzerhand abzuthun. Die Rechnung sei aber ohne die

Freisinnigen beider Schattierungen und ohne die Sozialdemo-
kraten gemacht worden." Es muß sehr anerkannt werden, daß
der Antragsteller, Herr Graf Hompesch, dermaliger Vorsitzen-
der der Zentrumsfraktion, sehr geschickt operierte, dasjenige,
was für Rückberufung der Jesuiten in die deutschen Reichs-
lande spricht, gut zusammenfaßte, ohne etwas Wesentliches
dabei außer Acht zu lassen, zugleich aber anch nichts be-

rührte, was im Mindesten Andersgläubige hätte verletzen können.

Grundton und Grundstimmung der Motivierung war der

Friede. Dieser nämlichen Tendenz gaben auch zwei weitere

Zentrumsredner beredten, warmen Ausdruck, H. Lieber und

Heeremann. Graf Hompesch sagte, „er stelle in seinem

Antrage einen alten Bekannten vor. Schon längst würde er

zur Beratung gestellt worden sein, wären nicht Gründe for-
melier Natur und auch politische Erwägungen dazwischen ge-
kommen. Leichtgläubigen Herren wolle er aber gleich am

Anfange bemerken: Tauschgeschäfte ausgeschlossen! Was das

Zentrum fordere, sei lediglich Gerechtigkeit, Gerechtigkeit gegen
die katholische Kirche und gegen die Rechte des katholischen

Volkes. Man stelle die Forderung aber auch als einen Akt

der politischen Klugheit, er solle dem Frieden dienen. Das
unselige Gesetz verdanke seine Entstehung einer übelverstandenen

Politik, deren Signatur der Ruf gewesen sei: Los von Rom!

In den Jesuiten aber hätte man als treuen Verteidigern der

Kirche den zähesten Widerstand gegen die politischen Bestre-

bringen der Regierung befürchtet; deshalb hätte man sie vcr-

trieben und sie als staatsfeindlich und friedenstörend hingestellt.

Es sei dies aber nur ein fauler Vorwand gewesen. In ver-

schiedenen Ländern mit voruemlich akatholischer Bevölkerung

fänden sich zahlreiche Niederlassungen von Jesuiten; nirgends

sei der Vorwurf erhoben worden, sie seien friedenstörend oder

staatsfeindlich. Das Sozialistengesetz sei gefallen, das Jesuiten-

gesetz bestehe noch. Zigeuner und Vagabunden könnten unge-

hindert durch das ganze Land ziehen und die Bürger belästi-

gen, Atheisten und Anarchisten jeder Gattung könnten von Ort
zu Ort gehen und den Umsturz der Gesellschaftsordnung pre-

digen, das sei zulässig." Herr Hompesch fügte noch einen von

ächter Vaterlandsliebe eingegebenen Appell an die Regierung bei,

„sie möchte doch die Zeichen der Zeit beachten; ; das deutsche

Vaterland brauche sich nicht zu fürchten, wenn es heiße,!k,innert

seinen Grenzen herrsche gleiches Recht für Alle."

Hr. Lieber bemerkt neben anderm: „Die nämlichen Per-

sönlichkeiten des Jesuitenordens, welche beschuldigt würden, kraft

ihrer Institutionen der bürgerlichen Freiheit den Krieg zu er-

klären, werden da, wo sie die bürgerliche Freiheit gegenüber

Tyrannenübermut verteidigten, wieder bezichtiget, sie predigten

den Tyrannenmord. Die politische und bürgerliche Freiheit

derjenigen deutschen Männer, die es nun einmal als ihren

von Gott gewollten Beruf erkannt hätten, im Jesuiten-

o^en ihre Thätigkeit zu entfalten, bestehe eben darin, daß

ihnen kein Hindernis in den Weg gelegt weroe, diese ihre

Thätigkeit auf dem Boden ihres Vaterlandes auszuüben. Daö
sei die Gemeiufreiheit, wie das Zentrum sie verstehe. Ueber

den Protestantismus lehrten die Jesuiten nichts Schärferes,

nichts Abfälligeres, nichts Gehässigeres, als die katholische Kirche

lehre. Sie verstehe die Toleranz und den konfessionellen Frie-
den so, daß sie sage: Allerdings, es gibt nur Eine Wahrheit,
einander Widersprechendes könne nicht zugleich wahr sein; aber

man erkenne an, daß Alle auf dem Wege zur Wahrheit, oder

im guten Glauben sein können, dieselbe zu besitzen. Deshalb

bekämpfe man wohl und mit allem Nachdruck den Protesta»-

tismus, aber man achte die religiöse Ueberzeugung der Prote-

stauten. Nur so könne der religiöse, konfessionelle Friede im

deutschen Reiche gewahrt werden, wenn man gegenseitig die reli-
giöse Ueberzeugung und deren Freiheit hochachte. Dieser konfessio-

nelle Friede werde von katholischer Seite so lebhaft gewünscht,

wie nur von irgend jemanden. Im Uebrigen fordere und ge-

währe man freie Bahn für den Kampf religiöser Ueberzeugun-

gen und wünsche nur, daß dieser Kampf in Liebe zu den

Personen und in sachlicher Ruhe geführt werde. Nichts könne

den konfessionellen Frieden schwerer gefährden, als die Verge-

waltigung der konfessionellen Minderheit in ihren Rechten

durch die konfessionelle Mehrheit." Dieses Räsonnement paßt

in »sum vsIMirU auch in ziemlicher Nähe; es sind Worte
und Gedanken, wenn ich so sagen darf, präziS auf den

Leib geschnitten. „Dem Staate, dem Reiche", fügt Hr. Lieber
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bei, „könne es niemals zu größerem Segen gereichen, als im

gegenwärtigen Augenblicke, wenn, wie alle übrigen Kräfte der

katholischen Kirche, auch die Jesuiten mitwirken könnten, die

Liebe und Treue für Staat und Reich in der katholischen Be-

völkerung zu erhalten, zu nähren und zn fördern. Heben Sie
das Jcsuitengesetz auf", schloß Hr. Lieber mit Emphase:

„Nehmen Sie den Antrag des Zentrums an; der deutsche

Reichstag hat selten oder nie einen größern Tag erlebt, als

den, an welchem es seiner Mehrheit gefallen würde, auch in

diesem Punkte Gerechtigkeit zur Grundlage des deutschen Reiches

zu machen." In ähnlicher Weise äußerte sich Hr. v. Heere-
mann.

Sigl begrüßt den Zentrumsantrag aus's lebhafteste.

Ihm seien die Jesuiten die Ideale humaner Männer, guter

Staatsbürger, die Stützen der Ordnung, die Edelsten der Na-
tion. Es sei vor Jahren gesagt worden: die Deutschen fürch-
teten niemanden als Gott. Nun, dann solle man auch die

Jesuiten nicht fürchten. Sie würden nicht eine Gefahr, son-

dern eine Stütze fürfdasMeich sein. Er sei überzeugt, daß

die Zeit komme, in der man rufen werde: Reichstag, gib uns

unsere Legionen von Jesuiten wieder. Er bitte im Namen der

Freiheit, des gleichen Rechtes Aller, im Namen der deutschen

Reputation, die Jesuiten zurückzurufen. (Forts, folgt.)

Ein schönes Geschenk zn allen Zeiten.
(Eingesandt.)

Wer sich um eine schöne Gabe oder auch um einen

schönen Zimmerschmuck umsieht, der verschaffe sich die Stiche

nach Cornelius' unsterblichen Meisterwerken.

Cornelius ging in der christlichen Kunst von Overbeck

und den sogenannten Nazarenern aus; allein, geführt von

seinem hohen Genius, fand er bald den Uebergang zu seiner

Zeit und ihren Bestrebungen, während Overbeck ein Schüler
der italienischen Meister des 15. Jahrhunderts blieb. Ja, als

großer Künstler von Gottes Gnaden ging Cornelius ahnend

über die Gegenwart hinaus, ein Vorzug, den er mit den größten

Geistern teilt. Daraus erklärt sich der kecke, kühne Schritt,
welchen er that in der Energie der Auffassung, in der Schärfe
der Charakteristik, in der lebensvollen -Zeichnung des Persön-

lichen. Dabei hielt er sich immer in der sonnigen Höhe ächter,

hoher Kunst. Zwei Dinge verleihen dem Kunstwerke Wert
und Bedeutung, — wenn es wirklich etwas Schönes darstellt
und wenn es aus den berechtigten Strömungen einer Zeit her-

ausgewachsen ist. Und darin besteht die Größe des Cornelius,
daß er immer einen hohen, großen, erhabenen Kunststil ver-

tritt und in Auffassung, Komposition, Typen und Technik eine

Sprache redet, welche uns verständlich klingt.

In den Dreißiger- und Vierziger-Jahren malte Cornelius
in der neuen St. Ludwigskirche in München; er stand da-

mals aus der Höhe und in der Vollkraft des künstlerischen

Schaffens. An der Chorwand schilderte er auf einer Fläche

von 18 in. Höhe und 11 m. Breite das Weltgericht,

die Hoheit und Erhabenheit des göttlichen Richters und seiner

himmlischen Gerichtsbeisitzer, der Patriarchen, Apostel, Engel w.,
die Schrecken der Verdammten und die selige Freude der Ge-

retteten. Es ist ein wunderbares Werk voll Tiefe, Kraft und

Größe. An den Mauerabschlüffen des Querschiffes erzählte er

in ebenso gewaltigen Zügen Anfang und Schluß der Erlösung,
die Geburt und die K r e u z i g u n g des Weltheilands.
Die drei Bilder wurden von Merz meisterhaft gestochen (in
Gypens Kunstverlag in München) und sind im Preise recht

billig.

Christliche Kultusgcväude.

Die christlichenKultusgebäude imAlter-
t u m. Von On. I. P. Kirsch, Universitäts-Professor in

Freiburg (Schweiz). Mit 17 Abbildungen. Köln, I. P.
Bachem. 1893. 96 S. 1 M. 50 Pf.

Es ist vorliegende Schrift eine der Verausgaben der

Görres-Ge s ellschaft. Wenn der behandelte Gegen-

stand schon jeden Gebildeten interessieren muß, so soll es doch

ganz besonders uns Geistlichen daran gelegen sein, uns bekannt

zu machen mit dem Baue und der Einrichtung der Gottes-

Häuser in den ersten christlichen Jahrhunderten. Die vor-
liegende Schrift stützt sich nicht blos auf die Forschungen An-

derer, etwa de Rossi's; der Verfasser fördert viele neue Ergeb-

nisse zu Tag; denn vermöge seines vierjährigen Aufenthaltes

an der Anima zu Rom war es ihm möglich, mit der christli-

chen Archäologie sich eingehend zu befassen und so dürfen wir

wohl sagen, daß er, wie vielleicht kaum ein Anderer, geeignet

war, dieses Thema in wissenschaftlicher Bearbeitung uns vor

Augen zu führen.

Wir vernehmen, daß in der Zeit vor Konstantin die

Privathäuser reicher römischer oder griechischer Christen als

Gottesdienstlokale benützt wurden, — waren sie doch geeignet

dazu mit ihrem geräumigen Atrium und Peristyl (zweiter Hof);
um diese herum schloffen sich mehrere Säle an, die leicht mit
einander in Verbindung gebracht werden konnten, in welchen

die einzelnen Klassen der christlichen Gemeinde: Katechumenen,

Büßer, Gläubige, sowie der Klerus gehörigen Platz fanden.

Daß dem so ist, beweisen die alten römischen Titelskirchen:
St. Priska auf dem Aventin, St. Cäcilia in Transtcvere,
St. Pudentina; sie alle waren ursprünglich Privathäuser der

Christen, deren Namen sie tragen, und gingen dann als ckoinns

ôeàsink in den Gebranch und in den Besitz der römischen

Kirche über. Wir sehen schon vor 303, daß die Christen

Gotteshäuser besaßen, welche nicht Privatbesitz waren, sondern

den staatlichen Behörden als bekanntes Eigentum der christli-
chen Gemeinde gehörten; darum gab dann auch Konstantin
direkte Befehle, die Kirchen zu restauriren, zu vergrößern oder

neu aufzubauen. Diese Räume für Abhaltung des Gottes-
dienstes waren bedeckt; es wurden, wenn sie von größerer Aus-
dehnung waren, Säulen notwendig zur Unterstützung der Decke;

so entstand ein mehrschiffiger Raum mit flacher Decke, die



Grundform der Basilika. Ganz verschiede» davon waren die

sogenannten Cömeterialkirchen, über welche der Verfasser im

2. Abschnitt handelt. Dienten die ersteren vorzugsweise zur
Abendmahlsfeier, so waren die Cömeter-alkirchen auf den Fried-
Höfen zur Vornahme der Totenliturgie bestimmt, welche an-

fänglich mehr einen Privat-Charakter hatte. Die Totenliturgie
wurde zuerst in ruhiger Zeit in den oberirdischen Cömeterial-

kirchen st^llno) abgehalten, welche über den Katakomben er-

baut waren. Nur wenn es zu Zeiten der Verfolgung nnmög-

lich ward, die Versammlung an andern Orten abzuhalten,
wurde der regelmäßige liturgische Gottesdienst im Schutze der

Dunkelheit der Katakomben gefeiert. Im 3, Abschnitt kommt

der großartige Aufschwung der Kultusgeschichte unter Konstantin

zur Behandlung. Man knüpfte, was. auch als das weitaus

annehmbarste erscheint, in der konstantinischen Zeit an die vor-
hergehende Epoche an, indem man möglichst geräumige und

reich ausgestattete Versammlungsorte schuf. Mit dem vollstän-
digen Hinsinken des Heidentums gewann man eine neue Art
von Kultusgebäuden, nämlich die verlassenen alten, heidnischen

Tempel. Dann werden die Grabkirchen besprochen, welche in

Verbindung mit Martyrergräbern standen. Ein interessantes

Kapitet ist den Privat-Oratoricn gewidmet, deren es von der

konstantinischen Zeit an gab. Zuletzt kommt die innere Ein-
richlung und Ausstattung der altchristlichen Kirchen zur Bc-

Handlung. Mit Genugthuung sehen wir, daß alles, was wir
bei der heutigen Feier des Gottesdienstes haben, keine plötzliche

Neuerung, sondern das Ergebnis einer harmonischen, innern

Fortentwicklung ist, deren Wurzel in den ersten Zeiten des

Christentums ruht. Die im Buch enthaltenen 1.7 Abbildnn-

gen sind äußerst sauber und fein ausgearbeitet und helfen,
weil sehr lehrreich, uns manchen Zweifel lösen. So möchten

wir dieses Buch, das sich nicht minder durch seinen wissen-

schaftlichen Wert, als durch seine formvollendete schöne Sprache

auszeichnet, jedem Geistlichen, aber auch jedem Gebildeten, in
die Hand drücken. Die Ausstattung ist, wie bei allen aus
dem Verlag von Bachem, eine sehr schöne.

Ki rchen-Chronik.
Luzern. Der katholische Männerverein hatte ans letzten

Montag, den 1. Januar Abends, eine Versammlung zur Äe

sprechung der unentgeltlichen Krankenpflege
und des T a b a k m o n o P o l s im Vereinshause veranstaltet.

Die Versammlung war von zirka 350 Mann besucht, von

Freunden und Gegnern des Jnitiativbegehrens. Die Initiative
wurde empfohlen durch die Referenten Arbeitersekretär Greulich
und Prof. Dr. B e ck. An der sich anschließenden Diskussion

beteiligten sich die Aerzte Dr. Schmie-Arnold, Dr. Brunner
und Dr. Peyer, alle in ablehnendem Sinne, und Großrat End

im Sinne der Referenten. Nachdem noch die beiden letztern

auf die erhobenen Einwendungen repliziert hatten, konnte die

Diskussion der vorgerückten Zeit wegen nicht weiter geführt

werden. Eine Abstimmung über die vorgelegte Resolution fand

nicht statt. Ueber Zweck und Bedeutung der Versammlung
schreibt das „Vaterland" :

„Die Versammlung hatte nicht den Zweck, eine Kund-

gebuug in initiativfrcundlichem oder — gegnerischem Sinne zu

veranstalten, sondern zur Belehrung und Abklärung der An-
sichten beizutragen. Ob sie diesen Zweck in befriedigendem

Maß erreicht, wollen wir dahingestellt sein lassen. Ausfallend

war uns die merkwürdige Nicht-Uebereinstimmung zwischen den

Referaten Greulich und Beck in der fundamentalen Frage des

Umfanges der Unentgeltlichkeit. Während Greulich mit Ent-

schiedenheit jede Einschränkung ablehnt, schien Dr. Beck die

Ziehung einer Grenze nach oben zu befürworten oder wenig-
stens nicht auszuschließen. Die Frage der Verstaatlichung der

ärztlichen Praxis behandelte Greulich als eine ganz ncbensäch-

liche, weil dieselbe nicht nötig sei (was wir bei der allgemeinen

Unentgeltlichkeit bezweifeln. Red.), während Herr Beck sich an-

gelegen sein ließ, die Einwendungen gegen diese Verstaatlichung

zu widerlegen."

Deutschland. Elsaß. Wie der „Elsäsfer" meldet, wird

in E r g e r s h eim im Unterelsaß ein Kloster fürTrap-
p i st i n n e n eingerichtet. Das ehemalige Simonische Schloß

nebst den angrenzenden Ländereien ist vom Oelenberger Trappisten-

kloster käuflich erworben worden. Nach dem Wegzug des jetzi-

gen Besitzers, Ende Februar, wird sofort mit den notwendigen

Bauten und der Einrichtung begonnen werden, sodaß die un-

gefähr 80 Mitglieder zählende Klostergcmeinde der Trappistinnen

von Oeleuberg ihr neues Heim im uächstenfHerbft wird be-

ziehen können.

Litterarisches.
„Der ChorUliichter". Organ der schweiz. Cäcilienvereine.

XIX. Jahrgang. Redaktion: I. G. E. S t e h l e, Domchor-

direktor, St. Gallen. Preis per Jahr: Fr. 1. 5l). Admini-

stration: K. G, Würth in Lichtensteig, St. Gallen.

Der „Chorwächter" wird treu seiner Devise im neuen

Jahre fortfahren, seine Grundsätze hoch zu halten, welche keine

anderen sind, als die der heiligen Kirche. Wohl hat sich in-
nert der zwei Dezennien ein Riesenumschwung zum Bessern

vollzogen: der richtigen Erkenntnis der Aufgabe und Stellung
der Kirchenmusik, ihres Wertes uno ihrer Würde, ihrer Wich-

tigkeit; allerorts ist viel gearbeitet und in Säuberung und

Neubestellung eines würdigen Repcrtoirs auch meist viel ge-

leistet worden — allein wir sind noch nicht am Ziele. Ge-

naueste Durchführung der hl. Liturgie bis ins kleinste (Dorf
muß jetzt unsere Parole sein. Da braucht es zur Aneiferung,

Auffrischung und Wachhaltung der frischen Mitwirkung Aller.
Das erreicht man durch energische Bethätigung an den Bestrc-

bringen Gleichgesinnter, durch wackeres Weiterstreben im Vereine,

dessen Devise der wahre Fortschritt zu möglichster Vollkommen-

heit ist. Der „Chorwächter" ist das Organ und der Sprech-

saal für diese Bestrebungen, darum ergeht au alle Hochw.
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Geistlichen, Chordirektore», Sänger und Freunde eines würdi-

gen Kirchengesanges der Ruf:
Abonnieret! Korrespondieret! Referieret!

Wir stehen nicht an, das gediegene Organ den berufenen

Fördern der Nusieu suors, der^Hochw. Geistlichkeit, den Chor-

dirigenten und Kirchenchöreu warm zu empfehlen, dies um so

mehr, als der „Chorwächler" absolut keine geschäftliche Unter-

nehmung ist, die auf irgendwelchen materiellen Gewinn abzielt,

sondern die alle verfügbaren Mittel stets dem gegebenen höhern

Zwecke opfert. Er darf deshalb mit vollem Recht auf die

Unterstützung all' jener hoffen, denen die Aufgabe zukommt,

für die Hebung der Kirchenmusik thätig zu sein. Bestellungen

sind zu adressiren au: K. G. Würth in L i ch t e n st e i g,
S t. G a l l c n.

Briefkasten der Expedition: T.-S. in —g: Es
wird Ihnen hiemit entsprochen. Frdl. Gruß

Inländische Mission.

». Ordentliche Beiträge pro I8Ä3

Uebertrag laut Nr. 51 :

Kanton Aargau:
Beiuwil 15, Kirchdorf 20, Laufenburg 82,
Lengnau 50, Lenzburg 40, Lunkhofen 113. 50,
Mettau 10, Mumpf-Wallbach 20, Muri
(mit Gabe 50 gr. von A M. St.) 300,
Stein 15, Wohlen 24, Zurzach 5

Kanton Appenzell:
Pfarrei Hasten, I. Rh.

Kanton Bern, Jura:
Blauen 10, Dittingen 11, Epauvillers 10. 20

Kanton St. Gallen:
Amden 35, Diepoldsau 20, Flawil 40, Gäh-
wil 82, St. Gallenkappel 70, Ganterswil 15,
Goldingen 27.10, Goßau 312, Henau 11. 90,
LütisburgM, Mühlrüti 21. 50, Niederglatt 9,

Sargans 22, Kloster St. Katharina bei Wyl
40, Zuzwil 45

Kanton Luzern:

Escholzmatt 72, Großdietwil, Piusverein und

Andere 30, Hochdorf (Vermächtnis v. Maria
Bucher sel.) 200, Luzern, Priesterseminar 50,
Schwarzenberg 20, Triengen 70, Usfikou 30,
Ufhuscn, Gabe 50, Winikon 25

Kanton Schwyz:
Gersau 230, Kollegium Mariahils in Schwyz

140, Steinen 62
Kanton Solothurn:

Biberist 100, Gempen 8, Günsberg 22,
Herbetsmil 24, St. Pantaleon 10, Schönen-
werd 110, Tübingen 30

Kanton Thurgau:
Aadorf 15, Berg-Rofenthal von I. W. 100,

Fr. Ct.

49,908 27

694 50

25

31 20

790 50

547

432 —

304 —

Dießenhofen 40, Frauenfeld, Fabrikarbeiterin
10, Kreuzlingen 30, Lommis 60, Paradies 5,

Schönholzersweilen 8, Sommeri 5, Tänikon

10, Warth 22. 80, Werthbühl 30
Kanton Tcssin:

Bezirk Blcnio (wobei Corzoncso 53. 20 und

Dougio 26 10)
Kanton Wallis:

1. Dekanat Sitten : Sitten (mit Gabe von 100
und von 25 Fr.) 369. 50, Ayent 30. 50,
Savièse 34, 2c.

2. Dekanat Vex : Evolène 12. 50, Vex 18. 2c.

3. „ Siders: Lens (mit Gabe 40 Fr.)
105, Sierrc 40, Visoye 22 37, 2c.

4. Dekanat Ardon: Chamoson 30, St. Sêvêrin
41. 50, Vsiroz 12, 2c

5. Dekanat Martigny: Bagnes 33. 42,
Martigny 225 und von Hw. H. Canon.

Tavrc 350, 2c.

6. Dekanat Monthey: Aigle 15, Bex 29 (diese

2 Pfarreien gehören politisch zum Kanion
WaadtP Champery 23, Chosx 32, Mas-
songex 15, St. Maurice Abtei 50, Pfarrei
65. 50, Monthey 73. 38, Muraz 15,
Troistorrcnts 36, Val d'Jlliez 35, Vionnaz
19, Vonvry 15, :c.

7. Dekanat Lenk (wobei Varen mit 20 Fr.)
8. „ Visp: Pfarrei Täsch

9. „ Brig-Glis: Pfarrei Naters
10. „ Ernen Goms: Obergesteln

Kauton Zug:
Allenwindcii 10, Cham (Pfarropfer 225,
besond. Gabe 100, Filiale St. Wolfgang 150,
Kloster Frauenthal 25, Institut Heiligkeuz

100) 600, Nenheim 5, Risch 15, Stein-
Hausen 80

Kanton Zürich:
Oerlikon 10. 50, Wald (Männerverein 25,
Margarithenverein 25) 50, Zürich Außersihl
69, Zürich-Hottingen 300

335 —

126 35

463 —
35 50

207 62

136 60

631 42

471 48
53 50

6 20
26 j—
14 -

710 -
429 50

56,379 44

Hievou sind als subtrahierte Spesen bei der
"

Walliser-Kollekte in Abzug zu bringen 11 02

Saldo: 56,368 42

d. Außerordentliche Beiträge pro 1893

sfrüher Missionsfond).

Uebertrag laut Nr. 51:
Nachträgliche Ergänzung des Vermächtnisses von

sel. Jgfr. Brigitta Schürch von Hohenrain
Von Ungenannt aus dem Wallis, Vergabung
Vermächtnis von Hrn. Alt-Kirchenverwalter Joh.

Stephan Hegner sel. in Tuggen, schwyz. March

34,271 47

120 —
1080 —

1000 —

36,471 47

Die Ueberfülle des Materials nötigte uns, gewünschte

Details der Angaben wegzulassen und namentlich die Listen

aus dem Wallis und Tessin abzukürzen. Das Bericht-Heftlein
jedoch am Ende des Rechnungsjahres 1893 wird sich, wie bis-
hin, aller Genauigkeit befleißen.

Der Kassier:

I. Düret, erwählter Propst.
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Grlegenheits-Kauf.
Im Stifte der Hochw, Patres zu Einsiedeln befindet sich eine schöne „Weihnacht" aus-

gestellt von I, B, Purger in Grüben in Tirol, Die Skulpturen sind aus Holz geschnitzt und

feinst, matt, mit Qelsarben staffiert und polychromiert, Figurengröße 50 om, Preis

Fr. 1000. — Ivvo Einsiedeln. Diese Krippen-Kollektion (ohne Stall) ist für eine Kirche

geeignet, um auf einem Seiten-Altar plaziert zu werden.

Ich lade daher Reflektanten auf eine schöne Weihnacht höflichst ein, sie bei den Hochw,

Patres in Einsiedein zu besichtigen,
102° I. B. Purger.

l. NlM'8
b. OInK'à,

trausp,
Klasmosà til, Kräder

unà
bl. ll. l.ourcies-àltâre

((Ziottsn)

>vurâe von 8sinsr LsíIÌAksit
Raxst l.so XI!I. allSA0?eiobnst.
BisfsrunA unter Garantie,
illusirierto peeiscourante

franco. 99° it

Unübertreffliches

Mittel gegen Gliedsucht
und Süßere WerkiMmtg

von Balth. Amftalden in Sarnen.

Dieses allbewährte Heilmittel erfreut
sich einer stets wachsenden Beliebtheit und
ist nun auch nebst andern in folgenden
Depot vorrätig:

Suidter'sche Apotheke in Luzern,
Schießle u. For st er, Apotheker in

S oloth u rn,
Mosimann, Apotheker, Langn au,

Preis einer Dosis Fr, 1. 50, 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-
zeichneten! auf Wunsch eingesehen werden.

Der Verfertiger und Versender

B. Amftalden in Sarnen
8?'° (Obwalden),

Viel Helà
bat, vor ssins LÜAarrsn niât von àsr billig
«ten (juelis, clsr Birma I ill
Basel beliebt, Olferisre ^u 8pottprsissn Aa-
ralltisrt aus feinsten übsisssisellen Ilabaüsn
verfertigt:
BX1RVM, ssbr fein xr 100 8t. Rr, 1, 8V
OBBXXX, boobfsin „ 100 „ „ 2, —
0UU80, ssbr xiüant „ 100 „ 2, 50
UL.BRV8, boebfsin „ 100 „ »

3, —
LXBIX, 1st, Bremer statt 20 ?r, „ 5, —

„ 20 5, -3sllàs von 200 8t, an frei. Lei 1000 extra
5 °/o Rabatt, 1. Vünalvii», (90^°

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

Buch und Kunstdruckerei Union in Solothurn.

Jür Mezug
von (kg»

Wachs-
und Âtimii-KjchtàrM

empfehlen sich bei guter und preiswürdiger
Bedienung

van Värle «K Wöllner,
Telephon 613 Distel, Fasanenweg 12

Fabrik chem.-tcchn. Produkte.

enTeppiche
in großer Auslvahl and billigst notiert,
empfiehlt zur gest. Abnahme

Mühlenplatz, Lnzern.
iW. Mnstersendnngen bereitloilligst

92 franko.

Weihrauch
elnkörnig, wohlriechend, empfiehlt in Post-
kistchen à 4 Kilo Netto zu Fr, 7, 50 per Nach-
nähme franko Zusendung, 4)

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

Bei der Expedition der „Schweiz.
Kirchen-Zeitung" ist zu beziehen:

Der Kllliii ins KIM.
Gedicht von Joseph Wipfki,

Pfarrhelfer in Erstfelden.
32 Seiten 16° mit rother Einfassung und höchst
elegantem Umschlag in Nachahmung des Brokal

Papiers,
Gewidmet den Töchtern und ehrwürdigen Nonnen
von Instituts- und Pensionats-Schülen, Für
den billigen Preis ein eigentliches Prachtwerkäcn
wie es bis jetzt nicht ans dem Büchermarkt z i

finden war,
preis H5 Ms.
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Kreuzweg-Stationen
in Oelfarbendruck und in Oeîmalerei.

teinwandgemälde und Dclgemälde auf
Llcch von der Hand tüchtiger Künstler
werden in beliebigen Formaten nach De-
schwanden, Fübrich u, a. prompt und gut
besorgt, Nachbildungen von Keller, Gvcr-
beck, sagstetter u. f. w. in Geliarbendruck
sind stets in verschiedenen Formaten auf
Lager,

Sämtliche Ausgaben und Formate liefern
wir auch fertig eingerahmt in braun antik
geschnitzten und goldverzierten Rahmen, in
kiibsch verzierten Gold-Rahmen oder in
Natur-Gichenholz-Rahmen je mit Aufsatz,
Kreuz und Schrift zc. Verkleinerte Ab-
bildungen und Preisverzeichnis siehe neben-
resp, nachstehend.

Für Gelgemälde und Kreuzweg-Sta-
tionen, welche wir seit Iahren in großer
Anzahl in alle Gegenden des Kontinents
versenden, stehen vorzügliche Referate und
Atteste zur Verfügung,

Ueber Kreuzweg-Nationen in Glasgemälde, in Halb- und Hochrelief u. s. w
illustrierte Katalog No. zs gratis zu Diensten.

In allseitigem Interesse bitten wir, eventuelle Aufträge möglichst frühzeitig zu erteile».

Hochachtungsvoll

Abbildung in Sicheiiholz-Rahmeu mit Aussatz,
Ueber- und Unterschrist (kleines Format«. Abbildung in verzierten Toldrahmen

init Aufsatz, Ueber- und Unterschrift.

steht auf verlangen unser

Benziger & Co.

Preisverzeichnis von Krenzweg-Stationen,
in den meillbegehrten Ausgaben und Formalen,

Gemalte Kreuzwege können zn nerkältnisinnHig billigen Preisen nnlk in jeiler ankeren

beliebigen Größe geliefert werken.

I. KlsinUe Ausgabe. em. hoch und 41 era. breii.

a) Die 14 Gemälde auf Leinwand oder auf Blech
b) Mit Blendrahmen auf der Rückseite
e) Mit braun antik geschnitzten, goldverzierten Rahmen, Aufsatz, Kreuz und Ueberschrift
ä) Mit Verzierten Goldrahmen, Äufsatz, Kreuz und Ueberschrift
s) Mit verzierten Goldrahmen, Aufsatz, Kreuz, Ueber- und Unterschrift
k> Mit Eichenholz-Rahmen, Aufsatz, Kreuz, Ueber- und Unterschrift

II. Kleine Ansgabe. Zildgröße 51 ein, hoch und 38 om. breit.

u) Die 14 Blätter in billigem Farbendruck
u) Die 14 Blätter in fein Farbendruck auf Papier, Gemälde auf Leinwand oder auf Blech
b) Aufgezogen, mit Blendrahmen auf der Rückseite
c> mit verzierten Goldrahmen, Aufsatz, Kreuz und llebcrschrist
à) „ mit verzierten Goldrahmen, Aufsatz, Kreuz, Ueber- und Unterschrift
«> „ mit Eichenholz-Rahmen, Aufsatz, Kreuz, Ueber- und Unterschrist

III. Mittlere Ansgabo. Bildgröße 64 ein, hoch und 46 ein, breit.

s.) Die 14 Blätter Farbendrücke auf Papier, Gemälde auf Leinwand oder auf Blech
b) Aufgezogen, mit Blendrahmen auf der Rückseite
e) „ mit Verzierten breiten Goldrahmen, Aufsatz, Kreuz und Ueberschrift
<i) „ mit verzierten breiten Goldrahmen, Aufsatz, Kreuz, Ueber- und Unterschrift
s) „ mit Eichenholz-Rahmen, Aufsatz, àeuz, Ueber- und Unterschrift

IV. Große Ausgabe. Sildgröße 78 ein, hoch und 54 em. breit.

a) Die 14 Blätter Farbendrucke auf Papier, Gemälde auf Leinwand oder auf Blech
b) Aufgezogen, mit Blendrahmen auf der Rückseite
e) mit verzierten breiten Goldrahmen, Aufsatz, Kreuz und Ueberschrift
à) „ mit verzierten breiten Goldrahmen, Aufsatz, Kreuz, Ueber- und Unterschrift
e) „ mit Eichenholz-Rahmen, Aufsatz, Kreuz, Ueber- und Unterschrift

V. Ganz große Ausgabe. Bildgröße 93 ein, hoch und 64 em. breit.

a) Die 14 Blätter Farbendrücke auf Papier, Gemälde auf Leinwand oder auf Blech
b) Aufgezogen, mit Blendrahmen auf der Rückseite
e) „ mit Verzierten breiten Goldrahmen, Aufsatz, Kreuz und Ueberschrift
à) „ mit verzierten breiten Goldrahmen, Aufsatz, Kreuz, Ueber- und Unterschrift
s) „. mit Eichenholz-Rahmen, Aussatz, Kreuz, Ueber- uud Unterschrift
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Druck und Expedition der Buch- und Kunst-Druckerei „Union" in Solothurn.


	

