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samstag den 12. Januar 1895.

Abounementspret«:
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Sinrückungsgebühr:
10 Ct». die petitzeile ode!

deren Saum,
(« pfg. f»r v.u^chland»

Erscheint jeden Samstag
1 Bogen stark m. monatl.

Beilage des

^Schweiz, -pastoralblatt»»"

Briefe and Gelder

kl«8 lilUkUZlilW illlMlvM lâMWl!
Immaeulalss Virgii>i8 lVIariss

DONniriis sOâslikus s^lrrtsnn plurinnArn.

ôsvNWàisài, spàtissiwi âe âoetissiwi vomilli Loàlez!

Ninime mirari vos arbitror, quoà récurrents eum
exeunte anno oeeassione vos alloquenài paueis exkor-
tationis vsrbis, nune àe s. /iosà, sou Ooronse keati«
Narim VirZinis, preeatione nsitstissima a^ere statni.

Optimo enim, ià valàs eorài esse Aloriosissimo
kontillei nostro Deoni ?apm XllI., nostis, qui pluries
Mm apostolieis littsris tam episeopos omnes, totumque
catbolicse keelesis! elerum, quam Obristi tiàeles uni-
versos boo pietatis exereitium eolere summopere ex-
bortaìus est.

Itsqus midi visum est, pro otlleio, quo krmses
Loàalitatis vestrm Aarianm inter vos kunZor, sZers, ut
summi kastoris ne Doe tori s in Loelesia voei obtempe-

rare, monita exequi et intentioni eooperari eonsr.
Xon est pise orationis all Deum nee nseessitatsm

nee obliZationsm oomprobanài loeus; sec! nsqus ià âs-

monstranànm, in keelesia Obristi jure merits et uti-
liter invoeari Lanetos omnes in ecelesti beatituàine Deo

inseperabiliter eonjunetos st eum Obristo remuantes;

prse omnibus vero prmcipua religious eolenàam et in-
vocanàam esse Sanctorum omnium keZinam, beatissi-
mam VirZinsm ae Dei Zenitrioem Nariam. Lsrma enim
noster est alt Lanetse keelesise bàeles et tilios, imo acl

prseeipuos Immseuiatse Natris Dei eultores. Itaque
ea tautum breviter àisserere sulbciat, qum aà sacrum
8. V. kossrium pertinent se probare ejus prsestan-
tiam, àiZnitatem utiiitatsm vsleant.

1. 0»??à à ksee totius soientise salutis

summa, beee pistatis ebristianse substantia. Omnà à
bmo kosarii quoque Aarialis meàulla. Lieut

enim vitaii spiritu corpus, ita tola preeum. quibus ko-
sarinm constat, eompositio quasi animatur quinàseim
illis m^steriis, quse nobis Obristi ciivini nostri ke-
àemptoris Incarnationem, kassionem et eonsequentem
Olorism revoeant in memoriam. In bis m^steriis tam

quam salutis nostree tontibus et ebrisianse rsliZionis ear-

àinibus, omnis Xostra, kossrium reeitantium, meàitatio
versatur: ksee tiàei ac pietatis vel optima sunt foments,
bsec sanetse eonvsrsationis soliàissims tunàamenta.

2. Mr/sà» àrà: lisse alters,
est kossrium luciàa interpretatio, tiàei ebrisianse veri-
tas. Obristus enim nobis àstus est Mr à?'àm. X
Obristo Issu solo, tamquam ex tonte, tots salus nostra;
at nonnisi per lVlariam participes salutis taeti sumus,
nee somel tantum, prsetsrito lonZo tempore; permanet
enim per sseeula Dei àispositio, mirabilitsr opus suum
iutssrum interventu Narise perbeientis. Oua in veritats
protitenàa uns est totius I^eelesim vox. O^wà sanetus
IZernaràus, applauàsnte universa ebristianitate, clocuit,
ià etiam beo Daps Xlll. ex intallibili catbeàra procla-
mat (29. Lept. 1891 : »Oetobri mense»). Leà et ipsius
DvanAelii verbs iàem eonklrmant; narrant enim, a .losu
moriente Narism sub cruee stantem omàm

esse àatam, ea sententiam matrem, ut tam-

quam altéra Dva omnes aà vitam mternam pervenien-
tes ipsa genuerit in Obristo et eum Obristo.

lnàs Ooronse Nariaiis mira ratio et eonjunetio, ut
sinAuia keàemptoris nostri tacts et salutis benelleia,
mvsteriis quinàeeim «-oneinne enuntiata, inserantur
prmeoniis et invoeationibus Narim Vir^inis, ita utOkristi
salus quasi e llosm m/sticm, qn.e est Naria, evolatur
Zemma.

à. Optima oranâi ratio protect» est ea, qum aà

Deum evebit. là eZrsAlo moào pr-nstat
Oorona 8. U. V., seu kosarium. illentsm illuminât,
animnm commovet, voluntateon rodorat. Ost rerum
àivinarum meàitatio, est pmnitentis animi suspirium,
est amantis àulce cum Oliristo et Naria colloquium,
est intirmarum supplicatio, justorum jubilatia, omnium
ex ore actio gratiarum. Xutrit llàem, snstinet spsi
aneoram, ebaritatis llamn>am accsnàit, pecc.ati borro-
rem inspirât, vanitatum mnnài AiZnit r.ontemptum,
bonorum mternorum excitât àesiàerium salutare.

i. Drseterea reets «nmm'à« n/nni«» esse kosarium
Uarim atlirmstur. karvulis convenit et intantilni.s, in-
àoetis st simplieidus in populo; ast bauà minus valet
àeleetars aàultos quosque, sruâitos et alti inZenii bomi-
nés. tàonea est preeatio soli in cudieulo versank, seà

prorsus aptissima et opportuns bàelium mnltituàini in
Dei tsmplo eonKrsZà. krevisrium est laicorum, nec
tamen neAliZenàum saceràotibus. Osmit eum tristibus,
exultât eum làbunàls; kosario utatur peeeator ne
âesperet; kosario innitatur atllietus ne succombât; ko-



sariam arms punslisl si qui tsnlalm"; si sulsm qui
visit quiqus in Domini Zratia esulirmalus Iiouis ui>sri-
dus jam adunsiasi ciiZna S8t Araliarum aetio. in dona

valstuäins laeilis ratio prssamii. sutmnti in Iseto in-
sirmilatis maximum 8vlatium Spiritus. Dnfis Iiauà
âiklioils patst, Mrs msrito kosarii prseationem tsm lats
âiàsam ssss, iäqus a ssseulis, ut appsllari oratio pos-
sit univsrsalis st imprimis popnlaris.

3. prorsns stiam prssanâi ratio sst, saqus
tam origins quam inâots. 3upsrna onim rsvslations,
a bsstissima VirZins Naria, innotuit saneto Dominieo,
Drstinis Drssäisatorum illustri tunctatori, eui stiam
ItsAina klsslorum sibi aeesptissimsm altirmavit Imjus-
molli oranlli tormam. t)ui srZo non 8aerata oratîo,
quam Lanetorum DeZina sibi Arstissimam llselarat, st
6XÌMÌU8 8anstus promuIZavitl

àosâit pràrsa sanstm Deelssim laus st appro-
datio, asesllit 8sllis ^postolisi» instans sommsmtatio,
aeesllit ubsrrimus lnâul^sntiarum ttis8auru8 st prés-
8tantia privilsZia, reeitantibus Ilossrium, se prmssrtim
soeiis ^rsiiieontratsrnitstÌ8 kosarii sonsessa. Dar? taeta

sst doroms Narialis prseatio eultns llivini, jam psr
Detobrsm msnssm in Nissis saorosanotss ottieio tit sx
^postoliem sovesssions. Imo rsUZiosorum Drllinum
bollis pssns nnivsrsornm siZnum S8t sxtsi'ni babitus,
68t 8tuàii svanAsiisîB psrksLtionis quasi sx'mbolum.
Huns 8i omnia rits eonsillsrantur, taeits a88sntismur
ssnetas Doslssirs in Ditaniis Danrstanis Zioriosum pror-
8U8 spitbston tribusnti Rosario, invosars lloesnllo
Nariam -UsAÎnam Ilossrii.»

6. Dinsm spistolss kastnri notumu8 llsniqus siisn-
tio pràrirs, piam Uosarii rseitationsm eunetis lillsli-
dus probari stiam vi odsàtsntiis, lloeiiitatis st sud-
missionis srZa suprsmi Dastoris Ds-slssim auetoritatsm,
mouita st sxbortamsnta. Dressipus nos, pia tionArs-
Zstionis sud titulo Immseuiatm VirZinis Narim soclatss,
ctsvots as Irsqueillsr âsest rseitars D. U. V. Dosarium,
ut in Datronam n-stram sxdideamus sum qui si llsbs-
tur a nobis, tilialsm amorsm, gratitullinis ssnsum,
vsnsrationis eultum st sanctitatis stuàium. Ilosarii
srZo nunquam nos nos piZsat nss pullsat, quinimo
tamquam siZnum ssu vsxitium eatdotisW tills! nostrm
st arma seutumqus virtutis sdristiams Uosarinm 11. U.V.
ssstimsmus st sxtollamus, nsenon pro virili Nariam
pio s^jus usu storitiesmus as per Nariam .lesum st i»
.Issu salutsm nostram quazramus immortatsm, .^.uàia-

mus Nariam 8alomonis ors nobis loqusntsm: -<Dui ms
mvsnsrit, invenist vitam st daurist salutsm a Domina.»

Dnoà oraeulum ut in omnibus nobis implsatnr,
taxit Dsus omnipotsns!

Valsts in tlbristo Domino!
Dussrnrs, àis ÄV. Dsssmbris 1894.

Durst,
lnsiZn. Drei. (loUsZiat. 8. bsoàsZarii DriSpositus.

(lonArsAationis Nar. Drissss.

Die göttliche Gnade in ihrem Verhältnis zu den

Ungläubigen.
(Schluß.)

II.
Die bis jetzt gegebenen Ausführungen können keinen

Zweifel mehr darüber walten lassen, daß auch nicht einer der

zum Vernunftgebrauche gelangten, negativen Ungläubigen, —
und von diesen ist ja die Rede —, so ungünstigen Verhält»
nisseu peisgegeben sei, in denen Gott die Mittel zum Heile
nicht in den Bereich seines Lebens und Handelns gestellt hätte.
Und diese Ansicht ist, wie schon angedeutet, so wohlbegründet
und der Lehre der Kirche derart entsprechend, daß es höchst

bedenklich wäre, sie in Frage zu ziehen; sie ist eben definitions-
bereit und zwar im letzten Stadium, in aelu primo proximo,
zur ausdrücklichen Definition.

Der zweite Teil unserer Abhandlung soll nun einiges
Licht über die A r t u n d W e i s e des göttlichen Gnadeubei-
standes zu verbreiten suchen, insofern er jene Ungläubigen be-

trifft, die hier in Betracht fallen.

„Gnade verleihen" ist ein Ausdruck, der manchen Sinn
zuläßt. Man kann darunter eine förmliche Mitten
luua der Gnade verstehen, durch die Gott in die natürliche
Thätigkeit der Menschen eingreift und so sein Geistesleben

positiv in übernatürlicher Weise beeinflußt. Anderseits aber

kaun der Sinn, welcher dem Worte „Gnadenverleihung" zu

Grunde liegt, der sein, daß Gott seine Gnade einfach dar-
bietet; so ist sie dann im Bereiche des Menschen, sie steht

ihm zu Gebote, wenn er deren bedarf. Gott gibt ferner
unzählige Male dem Menschen seine Gnade, und doch e m-

Pf äugt sie derselbe nicht, weil er sie eben nicht annimmt.
Wird einer thatsächlich durch die Gnade nicht unterstützt,
so folgt daraus noch nicht, daß sie ihm fehle; denn er

kann dieselbe verschmähen, wenn er seine Freiheit mißbrauchen will.
In der Spendung seiner Gnaden kann sodann Gott ent-

weder eine Bedingung stellen, oder er kann bedin-
gungslos, absolut gewisse Gnaden jedem Menschen
zukommen lassen. Auch diese Unterscheidung ist zu berück-

sichtigen.

Schließlich fällt durchaus in Betracht, welche Gnaden
Gott den Ungläubigen verleihe, ob solche, die ihrem
Wesen nach übernatürlich sind (Zratim sotitalivs supsr-
natm-aiss) oder solche, die nur der Art und Weise
ihrer Spend un g nach übernatürlich sind (Ai-aliaZ
quoml morlum supsimawralos, Zu. msrlieinaiss).

Werden nun die angeführten Unterscheidungen in unserer

Frage berücksichtigt, so ist es einleuchteno, daß die im ersten

Teil dieser Arbeit bewiesene Behauptung aus mannigfache Weise

aufgefaßt werden kann. Um die Allgemeinheit der göttlichen
Guadenspendung an die negativen Ungläubigen aufrecht zu

halten, genügt es anzuerkennen, Gott verleihe ihnen in ge-

wissen Zeitpunkten ihres Lebens, irgend welche Gnaden, sofern

sie gewisse Bedingungen erfüllen. -Dasieiili cpâl in so

ssi, Dsus nmi clsirsZal Zratiam.- „Dem, der thut, was



an ihm liegt, versagt Gott seine Gnade nicht." Das ist

das altberühmte theologische Axiom, in welches man die Lehre

von der Verteilung der göttlichen Gnaden einzukleiden pflegt.
Und je nach der verschiedenen Auffassung dieses Axioms gibt

es verschiedene Sentenzen über die Art und Weise, wie Gott
den Menschen seine Gnade spende.

Eine erste Sentenz begegnet uns bei denjenigen katholi-

schen Theologen, welche anerkennen, ein jeder zum Gebrauch

der Vernunft gelangte Mensch werde wenigstens irgend einmal

in seinem Leben von Gott innerlich erleuchtet, und gestützt auf

diese Erleuchtung sei es ihm möglich, das Allernotwendigste
so zu glauben, wie es zum Heile erforderlich ist, das heißt

von übernatürlichen Beweggründen geleitet. Zum Heile wird
eben Glauben im engern Sinne gefordert, wie aus den De-

fiuitionen des vatikanischen Konzils unzweideutig hervorgeht,
und Glauben im engern Sinne ist nur der, welcher die „Au-
torität des offenbarenden Gottes" zum Motiv hat. Doch diese

Ansicht hat gewichtige Gründe gegen sich und wird heute kaum

noch vertreten von katholischen Dogmatikern. Denn die Er-
fahrung scheint es doch zu bestätigen, daß es thatsächlich viele

Menschen gibt, die niemals in ihrem Leben eine solche Er-
leuchtung erfahren, allerdings immer aus eigener Schuld, weil

sie die von Gott gesetzten Bedingungen nicht erfüllen. Mit
der Verwerfung dieser Sentenz ist aber gar nicht gesagt, daß

Gott nicht jedem einzelnen Ungläubigen unmittelbar seine Gnade

spende; es ist vielmehr nur eine der ErklärungSarte» dieser

Wahrheit ausgeschloffen.

Eine zweite Lehrmeinung nimmt an, daß Gott jedem

einzelnen der in Frage stehenden Ungläubigen dem Wesen nach

übernatürliche Gnaden gewähre. Durch diese Gnaden können

dieselben dann das Naturgesetz beobachten und die mit unserer

natürlichen Vernunft erkennbaren Wahrheiten über Gott er-
kennen, wie seine Existenz, seine Gerechtigkeit. Und die Akte,
welche durch diese Gnaden ausgeübt werden, seien wahre Heils-
akte, weil ihrem Wesen nach übernatürlich (iàinZsek 8Npsr-
nàrulss). Aber es wird auch in dieser Sentenz nur in
unbefriedigender Weise erklärt, wie allen Menschen die zum
Heile notwendigen Mittel zugänglich sind. Denn die Wurzel
aller Heilsakte ist der Glauben im engern Sinne und dieser

ist ein U88ön8us od uuàritàin Oki rk?k1unti8, wie das

letzte Konzil so scharf und deutlich definiert hat. Solch über-

natürlicher Glauben steht aber noch nicht im Bereiche der-

jenigeu, die nichts anderes haben als jene Gnaden, von welchen
diese Lehrmeinung spricht.

Deßhalb huldigen die neuern Theologen fast alle einer

dritten Sentenz, welche das Axiom «kueikuti «quoll in 8k
K8t I)gu8 non cisnkAul Zi-gtruin» in einer von den beiden

ersten Ansichten abweichenden Art erklären. „Dem, der thut,
was an ihm liegt", dem versagt Gott seine Gnade nicht.
Welche Gnade nun versagt Gott nicht? In welcher Weise

thut der Mensch, „was an ihm liegt" ym mit der letzten

Frage zu beginnen, antworten die Vertreter dieser Sentenz,
daß dieß dann geschehe, wenn der sich selbst überlassene Un-
gläubige (um nur von unserm Fall zu reden), gute Hand-

lungen der natürlichen Ordnung verrichte, sei es aus cige-

nen Kräften, sei es durch Unterstützung mit jener Gnade,

die nicht ihrem Wesen nach, sondern nur der Erteilungsweise

nach übernatürlich ist und auch Zrutiu mkllieinuii3 genannt

wird. Hier werden vor der Gnade des eigentlichen, über-

natürlichen Glaubens keine dem Wesen nach übernatürliche

heilsverdieustliche Akte angenommen. Thut der Ungläubige in

der genannten Weise, „was an ihm liegt", dann erhält er von

Gott keine geringere Gnade, als die Gnade des Glaubens im

strengen Sinne des Wortes, auch wenn dieß auf ganz außer-

gewöhnliche Weise geschehen muß.

Nicht etwa als ob diese Gnade in irgend welcher Weise

verdient würde, oder als ob sich der Ungläubige durch die

genannten guten Handlungen natürlicher Ordnung positiv
zum Glauben vorbereite. Denn die Gnade schließt jedes

Verdienst und jede positive Vorbereitung von Seiten des Menschen

aus. Aber eines kann er doch thun: er kann sich wenigstens

negativ ans den Empfang der Gnade vorbereiten. Das

geschieht durch die Beseitigung der Hindernisse,
die ihr entgegenstehen; oder dadurch, daß sich der Mensch

durch Halten des Naturgesetzes, wenigstens in einigen Fällen,
der Gnade weniger unwürdig zeigt. Trifft das zu,
dann verleiht ihm Gott die Gnade des Glaubens, und zwar
nicht etwa nur durch bloßes An erbieten, sondern durch Mit-
teilung derselben. In diesem Sinne sagt der hl. Thomas,

(vk vsr. 14. II, uà 1.) wenn ein Mensch auch in den

Wäldern, ja gar unter den Thieren aufwachse, es sei doch

ga- z sicher, daß ihm Gott durch innere Erleuchtung oder durch

di-. Zusendung eines GlaubeuSboten das offenbare, was zu

glauben notwendig ist, insofern derselbe nur seiner natürlichen

Vernunft folge im Erstreben des Guten und in dem Meiden

des Bösen. Und ganz ähnliche Worte hat der hl. Kirchen-

lehrer an einer andern Stelle (In 2. llist. 28. I. 4, ull 4).

„Wenn ein unter Barbaren Aufgewachsener das thut, was an

ihm liegt, so wird ihm Gott das offenbaren, was zum Heile

nötig ist, sei es durch Inspiration, sei es durch die Sendung
eines Lehrers."

Der Gratuität der Gnade wird durch diese der dritten

Sentenz eigene Erklärungsweise gar kein Eintrag gethan; denn

sie wird ja nicht verdient, oder durch positive Vorbereitung
seitens des Menschen nötig gemacht. Die Schriftstellen, die

zum Beweise des ersten Teiles angeführt wurden, sind einem

göttlichen Versprechen äquivalent, seine Gnade Allen zu geben,

die thun, was au ihnen liegt. — Ebenso wird die freie Mit-
Wirkung des Menschen zu den Heilsakten gewahrt: denn es

steht ja immer in seiner Macht, der Gnade zu widerstreben.

Aus diesen Erörterungen ist nun ersichtlich, in welchem

Verhältnis die göttliche Gnade zu den Ungläubigen steht. G e-

geben und nicht nur anerboten wird jedem ohne Aus-
nähme die, wenn nicht wesentlich, so doch der Erteilungsweise
nach übernatürliche Gnade, die Môààà's. Zu Ge-
bote steht sodann jedem die Gnade des Glaubens im
eigentlichen Sinne des Wortes; gegeben wird ihm dieselbe aber

nicht bedingslos, sondern nur unter der Be-
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din gun g, daß er die ssrutiu moàinulls gebrauche. Nur
durch eigene Schuld geschieht es, wenn er nicht zum Glauben

gelangt.

Diese Lehre ist überaus tröstlich und befriedigt die mensch-

liche Vernunft vollkommen. Nur Unwissenheit oder Mangel
an gmem Willen kann sich daran stoßen. Es geschieht aber

thatsächlich oft genug, daß die Feinde des Glaubens oft gerade

hier einsetzen, und auf vorgebliche Ungerechtigkeiten im Schick-

sale der Menschen nach den Lehren unserer hl. Religion
hinweisen. Deßhalb ist es um so angemessener, daß wir uns

in das Verständnis dieser Wahrheiten mehr und mehr vertiefen,

damit es uns um so leichter sei, die Angriffe abzuwehren.

Grundsätzlichkeit oder Opportunist
(Schluß.)

Auf der andern Seite hat die Beutezugkampagne wohl
manchem, der vorher leichten Herzens ein rein grundsätzliches

kühnes Vorgehen empfohlen hätte, die Augen geöffnet. Es ist

allgemein bekannt, daß der 12 August in Luzern dem Beutezug

und der konservativen Partei viel geschadet hat. Der Schreiber

dieser Umschau hat unmittelbar nach dem 12. August in der

Sommerfrische einen ruhigen Artikel geschrieben, in dem er

das Fallenlassen des Wortes konservativ u. a. auch damit zu

begründen suchte, daß wir ja nicht alle Bestimmungen der

geltenden Bundesverfassung konservieren wollen, wie Jesuiten-

verbot, Klostervcrbot, leichte Ehescheidung. Wie wurde dieser

Artikel in der radikalen Presse ausgebeuiet? Selbst ein

Korrespondent der „AUgem. Schw-Ztg." schrieb, die große

Volksversammlung von Lyß habe Kaplan Waßmer zusammen-

gebracht; wenn es gelle, die Jesuiren fernzuhalten, da seien

die Berner Bauern auch jetzt noch leicht auf die Beine zu

bringen. In gleicher Weise beutete man die Rede des N.-Rat
Theranlaz an der kantonalen Piusvereiusversammlung in Siviriez
ans. Viele eifrige Katholiken machten uns beiden ernste Vor-
würfe über diese „Unklngheiten". Auf der andern Seile preist

man das Zentrum wegen seiner grundsätzlichen Haltung trotz

Sturm und Grans! Im Grunde muß doch jeder loyale Bürger
die Ungerechtigkeit des Jesuitenverbotes vom freisinnige» Stand-
Punkt aus zugeben.

Ein anderes Beispiel, das für viele noch näher liegt.
Jeder Orientierte sieht ein, daß ein zielbewußter Freisinniger
auch auf religiösem Gebiet kein Glied der katholischen Kirche

sein kann. Trotzdem wird kein Seelsorger konsequent die einem

religiösen Freisinn huldigenden Pfarrangchörigen aufgeben und

sie nicht mehr als Glieder der Kirche ansehen. Das Gleich-
nis hinkt, wie wir wohl wissen, in mancher Beziehung. Aber

jedermann wird herausfühlen, was wir sagen wollen. Man
darf nicht nur nicht abstoße», sondern man soll jederzeit bei

aller Hochhaltung der Grundsätze den bestehenden Verhältnissen,
Vorurteilen, Machtfaktoren Rechnung tragen, die Wahrheit so

zugänglich als möglich machen und ihr möglichst Eingang zu

verschaffen suchen, natürlich ohne Verleugnung der Grundsätze

und ohne Ärgernis zu geben. In der Moral bildet die Lehre

von dem kleineren Übel einen wichtigen Faktor; die Klugheit
ist eine Kardinaltugend und Christus sagt: seid klug wie die

Schlangen; der Politiker darf nicht nur die Grundsätze an die

Tageserscheinungen und Verhältnisse anlegen, sondern er muß

auch mit den Strömungen und allen bestehenden Faktoren

weise rechnen und sie gebrauchen.

Das ist nun freilich Opportunismus! Aber kein

Urteilsfähiger wird behaupten, daß die Opportunist in unserer

Kirche ein unbekannter Begriff sei, so hocherhaben über jeden

Zweifel die unverrückbare Grundsätzlichkeit des Ka-

tholizismus in Sachen des Glaubens und der Sitte vor der

ganzen Welt dasteht.

Deßhalb könnte ein allfälliges Abgehen von dem am

12. August gewählten Namen, der so viel Anstoß erregt hat,

auf unserer Seite jedenfalls nicht beanstandet werden. Sicher

ist, daß derselbe damals fast mehr ein GelegeuheitSprodukt war und

keinesfalls als besondere Nuance aufgefaßt wurde. Kein Mensch

dachte daran, anderen Parteien gegenüber, wie z. B. zu den

Protestantisch-Konservativen, eine andere Stelle einzunehmen.

Gerade das berühmte deutsche Zentrum hat trotz konsequenter

Hochhaltung der Grundsätze je und je „Realpolitik" getrieben.

Darin war ja vn. Windthorst ein unvergleichlicher Meister.
Viele eifrig- Katholiken machten der Partei stets „Schacher-

Politik" zum Vorwurf. Und Windthorst und das ganze Zen-

lrum bestritt immer energisch, daß sie eine konfessionelle Partei
seien oder nur religiöse Ziele im Auge habe. Bekanntlich

zählt das Zentrum bis auf den heutigen Tag auch Protestanten

in seinen Reihen. Der Name Zentrum ist vielsagend, politisch

und sozial will die Partei weder auf der Rechten (Konser-

vativen) noch auf der Linken stehen; sie steht in der Mitte
und die christlichen Grundsätze sind ihr oberster Wegweiser!

Mit diesen Zeilen soll die nicht uninteressante Frage rein

theoretisch erläutert werden. Über die Zweckmäßigkeit einer

Änderung des Namens oder des Geschlechtes erlauben wir uns

hier kein Urteil.

Mitteleuropäische Zeit.
Dem Herrn, der in letzter Nummer der „K.-Z." die Fi-

xierung der natürlichen Stunde für die Mitternachtsmesse an

Weihnachten postuliert, weil sonst vom sojrmium imwimle
nicht mehr gesprochen werden könne ec.,-diene zur Notiz:

Die Entscheidung in der Frage, ob die natürliche oder

bürgerliche Stunde gelte, ist eigentlich im Prinzip schon gegeben

im Dekret der 8. kl. L. vom 18. September 1634 über den

Begriff ànoru intöllisillli' äe exonciic» âi eà'à's, mo-
imki8

In konsequenter Festhaltung dieses Grundsatzes hat vie

Pönitentiarie schon am 18. Juni 1873 die Frage, ob man

nach der bürgerlich geltenden Zonenzeit Punkte Antizipation

von NàUin und sojrminm nuiuimle sich richten dürfe oder

der astronomischen Lokalzeit sich anbequemen müsse, direkt und

ganz bestimmt entschieden. Das bezügliche Dekret, an den
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Erzbischof von Neapel gerichtet, besagt, daß man total frei
sei, der neuen Zeitbestimmung (also bei uns der mitleleuropâi-

schen Zeit) zu solgen, daß man aber nach Belieben auch der

astronom schen Zeit folgen könne. Das Dekret ist schon in

der ersten Auflage von Lehmkuhls Tftsol. moralls (tom. II.
n. 62) aus den àtu 8tse. 8sà referiert und seither gibt

es keine der praktisch-theologischen Zeitschriften, die es nicht

in extenso zur Kenntnis ihrer Leserschast gebracht hätte.

Wir wollen Anfrage und Antwort aus dem „Seelsorger",

Jahrgang 1892, Oktoberheft, S. 499 f. hersetzen:

Die Anfrage des Erzbischofs von Neapel lautete:

Omniu lloroiosiu àpolitunu moventur Itu, ut Inàent
iöMMS meàm II in r fit, ut ms ci in nox
non âilkei-st tsntum u venu rutione teinporis meâii, sell

stium màà»/ uàeo, ut cilllerentis in-
tenânm non leviter supsret ftorss tzuullruntem. Ilis
rebus eonsiàerutis possuntne tlàeies ^spolitnni à ser-
vane/o -nàe'â â's^ee à/eà oS/^/ak'emàs
sequi boroloAu borss inillksntiu suxtu teinpus ineciium
Romunum, an potius clebesnt eu borolossiu sequi, quss
inàsnt tsmpus verum I^Igpolitunum? — Die Ant-
wort der Pönilentiarie hieß: priinum purtem «M-
maàe. ne/Mà uci seeunàuin purtem.

Es ist demnach erlaubt, der jetzt geltende» bürgerliche»

Ortszeit zu folgen, die gegen den Stand der Sonne zirka
sis Stunde voraus ist. Man kann aber, wenn man eS vor-
zieht, noch fernerhin nach der wirklichen Sonnenzeit sich richten.

Daß man die letztere beibehalten darf, wenn mau es vorzieht,
hat die Pönitentiarie ebenfalls entschieden in dem Dekret dom

29. Nov. 1882: ?iààs iu sojuuio uàruli sorvaiulo ot
iu ollieio àiviuo roeitunclo soczui toinpus luoclium
soll non àà.

Der „Seelsorger", resp, der Redaktor Dr. Heiner, fügt
die sehr vernünftige Bemerkung bei: „Was praktischer ist, sich

der neuen Zeitbestimmung anzuschließen oder die alte beizu-

behalten, braucht wohl nicht erwähnt zu werden.
Ist die mitteleuropäische Zeit einmal an einem Orte ein- und

durchgeführt, so wird wohl kaum ein G e i st l i ch e r Be-
denken tragen, sich auch in Bezug auf sein Nüchtern-
bleiben und die Rezitation des Breviers an diese zu halten;
anders würden leicht Zweifel und Verwirrung entstehen."

LrZo haben die Luzerner recht gethan, den mitternächt-
lichen Weihnachtsgottesdienst nach der mitteleuropäischen Zonen-
zeit anzusetzen; eine Regulierung von oben war in einer be-

reits regulierten Sache nicht erforderlich. Erforderlich ist in
dergleichen sehr klaren Dingen einzig die Regel: „Erst studieren

und hernach lamentieren, nicht vivo vorss. -

(Nur nicht so scharf, verehrter Freund, ein Pfarrer kommt
nicht dazu, alle Akten und Erlasse zu lesen, geschweige denn
im Kopfe zu behalten. Deßhalb soll man die Anfrage in einer ja
nicht absolut selbstverständlichen Frage niemanden verübeln. D. R.)

Einer zweiten verdankenswerten Antwort über die „Mittel
europäische Zeit" entnehmen wir folgenden Schlußsatz, da sich

der übrige Inhalt mit dem Obigen deckt:

Ein zweiter Entscheid vym 29. November 1882 läßt eS

ebenfalls frei, der wahren Zeit oder der von ihr differierenden

bürgerlichen auch quonà jôsuàrn nàrals zu folgen.

Beide Dekrete finden sich bei öueeki-oin Luestii'iäioii paZ. 48.

Übrigens hat sich schon die bisherige bürgerliche Zeit (mittlere
Berner Zeit) in einzelnen Teilen des Jahres über eine Viertel-

stunde von der wahren Ortszeit entfernt.

Kirchenpolitische Umschau.

Diese Woche ist der oft erwartete Entwurf des eidgcnös-

fischen Kranken- und UnfallversicherungSge-
g e s etze s von Forrer veröffentlicht worden, nachdem auch ihm vor
14 Tage» das Schicksal des nicht mehr ungewöhnlichen Weges der

Indiskretion beschicken worden war. Es kann sich für uns

nicht darum handeln, das Dekret hier zu besprechen, sondern

für uns wird die erste Frage darin bestehen, zu untersuchen,

ob die fundamentalen Bestimmungen den Maßstab christ-
Ii ch er Moral ertragen. Denn es sind in der That tief-

einschneidende Grundsätze, die mit den landesläufigen Begriffen
des eingelebten Manchestertums, der individuellen „Freiheit"
und der „Nichtintervention" des Staates gründlich brechen:

der Versicherungszwang für ungefähr einen Drittel aller er-

wachscneu Schweizer, die Verpflichtung der Arbeitgeber, die

Hälfte der Prämien zu zahlen und zwar nicht nur an eigene

Betriebskrankcnkassen, sondern auch Gemeinde- und freie Kassen,

bei deren Verwaltung sie nichts zn sagen haben; der Beitrag
des Staates, d. h. der Steuerzahler in der Form des Bundes-

batzenö, der immerhin nur mehr den Dürftigen zukömmt, d. h.

denjenigen, die nicht selbstständigen Erwerb haben und deren

Gehali 3999 Fr. nicht überschreitet ». Trotz dem iu Aussicht
stehenden Vorwurf des Staatssozialismus stehen wir nicht an,
heute schon uns dahin auszusprechen, daß keine dieser Bestim-

münzen den Grundsätzen einer christlichen Sitten- und Rechts-

lehre zuwider ist. Eine eingehendere Begründung müssen wir
für heute übergehen, wollen aber nicht unterlassen, darauf auf-
merksam zu mache», daß sich wohl auch die Geistlichkeit frei-
willig als sog. Halbversicherte zum teil beteiligen dürste, ist ja
der Seelsorgsgeistliche, der zudem meistens keine Aussicht auf

Altersversorgung (Kanonikate) hat, bei längern Krankheiten

oft in Sorgen, da er dann so wie so größere Auslagen hat.

Wir wollen heute eine bemerkenswerte Stimme des Chef-
redaktoro der hochange>ehenen ersten französischen Zeitschrift
»ksvas ciks Dsux Uonlles-, des freisinnigen Akademikers

Brünettere über Religion und Wissenschaft
unseren Lesern vorführen. Wir haben neulich schon des

nämlichen Schriftstellers erwähnt, als wir auf seinen Rat an
die Russen hinwiesen, sich mit der römischen Kirche zu ver-

einigen. Damals schon haben wir gesagt, daß die Stimme
Brunetièrs gerade jetzt um so bedeutungsvoller wird, wenn
man weiß, daß er sich unlängst in Rom aufgehalten hat. Es
ist dem aufmerksamen Beobachter längst bekannt, daß sich in
Frankreich seit längerer Zeit eine Gährung in der von der

Wissenschaft enttäuschten Gelehrtenwelt anbahnt und daß sie
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wieder mehr'Sinn sur den Glauben und alles Transcendente

bekundet. Ein sprechender Beweis liegt z. B, in den Schriften
Eduard Rod's. Die Hauptgedanken Brnnetiüre's lauten:

Die moderne Wissenschaft hat mit ihrer Vermessenheit,

alle Fragen lösen zu können. Bankerott gemacht. Die beiden

Hauptfragen: „Woher kommt der Mensch und wohin geht er "

hat sie nicht beantwortet und wird sie nie beantworten können.

Über die Frage, wie der Mensch sich zu verhalten habe, kann

sie keinen Aufschluß geben. Das ist jetzt offenbar geworden,

und infolge dieser Erkenntnis hat die moderne Wissenschaft ihr
früheres Ansehen vielfach eingebüßt. In eben dem Maße hat

die katholische Religion an Ansehen gewonnen. Nur das Christen-

tum gibt uns Aufschluß darüber, woher wir kommen, wohin

wir gehen und wie wir uns zu verhalten haben. Wer aber

Christenthum sagt, der sagt Katholizismus. Das Oberhaupt
desselben, Papst Leo XIII,, steigt heute, nachdem die moderne

Wissenschaft ihre Unfähigkeit, das Geheimnis der Menschheit

zu ergründen, dargctan, zu den Quellen hinauf und ruft ven

Geist der Versöhnung und des Friedens an. Wissenschaft und

Religion sind völlig getrennte Gebiete. Die katholische

Religion hat ihren göttlichen Ursprung, ihren göttlichen Stempel

durch die UnVeränderlichkeit ihres Dogmas bewiesen: sie soll

ihre Göttlichkeit auch durch das Gute bekunden, das sie der

leidenden Menschheit erweist. So denkt der Papst, und er

handelt auch danach, ohne von den Rechten der Kirche oder von

ihren Dogmen etwas preiszugeben. Niemand verkündet wirk-

samer als der jetzige Papst die menschliche Brüderlichkeit, die

christliche Gleichheit und die apostolische Freiheit. — Was sollen

wir nun tun? Wir brauchen weder die moderne Wissenschaft,

noch die Unabhängigkeit unseres Denkens zu opfern, aber wir
müssen offen anerkennen, daß die Religion ein besonderes Ge-

biet (?f, in welchem die moderne Wissenschaft nichts zu schaffen

hat. Ohne Religion gibt es auch keine wahre Moral; die

Religion aber, bei der die Moral am beste» fährt, ist der

Katholizismus; er allein ist eine bestimmt organisirte Gesell-

schaft, hat eine Regierung und infolge dessen auch eine Autorität.
Der Glaube ist allerdiügs ein Ding, das mau sich nicht geben

kann; aber auch der Ungläubige muß offen einräumen, daß es

keine bloff natürliche Moral gibt und daß der Mensch von

Natur aus verdorben, zum Böse» geneigt ist. Da nun die

soziale Frage auch eine Frage der Moral ist, so folgt hieraus,
daß die Religion — also die katholische Kirche — bei der

Lösung dieser wichtigen Zeitsrage ein entscheidendes Wort mit-
zusprechen hat. — Wichtige Bekenntnisse immerhin!

Ki rcheu-C!zronik.
Schweiz. Bischof Molo hat nach Dreikönigen seine Rom-

reise angetreten, wie er in einem Hirtenbriefe seiner Geistlich-
keit mitteilte.

— Ein silbernes I u b i l ä u m. Am 9. Februar
wird dexî schweizerische C â c i l i e n v e r e i n, die Seele der

Reform in der katholischen Kirchenmusik der Schweiz, sein 23,
Wiegenfest feiern können, schreibt „Ostschweiz". Im i August

H

1869 war Hr. Domkapellmeister Stehle in St. Gallen ans

seiner deutschen Heimat nach Rorschach gekommen und hatte

dort mit Unterstützung des Hrn, Kanonikus Gälle mit den

Arbeiten zu jenem Werke begonnen, das mit beitrug, daß der

geniale F, Witt sägen konnte: „Wir haben in kurzer Zeit einen

so ungeheuren Umschwung durchgemacht, wie die Kunstgeschichte

aller Zeiten und Völker keinen zweiten kennt." Am 9, Febr.

1879 wurde dann der Verein in einer St. Gallischen Dele-

giertenversammlung aus der Wiege gehoben' und an seine

Spitze ein Komitee gestellt in den HH. Kanonikus Bischof in

Wil, damals Pfarrer in Kaltbrunn, dem verstorbenen Karl
Greith, damals Domkapellmeister in St. Gallen, Dekan Kern

in Berneck, damals Pfarrer in Bruggen, Domkapellmeister

Stehle und Kanonikus Wick in Buche», damals Pfarrer in

Berneck.

Lnzern. Tr i e n gen. Sonntag den 13, Januar, Nach-

mittags 2 Uhr, findet die Installation des neugewähltcn Herrn
Pfarrers Chr, Peter statt.

— G roßw a n ge n. Auf die seit Jahren vakante zweite

Kaplaneipfründe L. U. V, wurde von der Stift Beromünster

gewählt: Hr. Franz Taver B ü h l m a n n d. Z, Pfarrer in

Schwarzenbach,

Bern. Die Ziehung der Berner K i r ch e n b a u-

Lotterie ist definitiv auf den 14. Januar festgesetzt,

Bistum Chur. Hochw, Hr, Kanonikus Pern st ein er
von Münster, lange Jahre Pfarrer in Roveredo. verläßt die

Gemeinde, um künftig eine Missionsstation im Kanton Zürich

zu übernehmen.

Schwyz. In der Stiftskirche von Einsiedeln be-

trug die Zahl der Kommunionen im abgelaufenen Jahr 1894

299,109 ; mit Ausnahme des Millinarinmjahres 1861 weist

es die stärkste. Frequenz der Wallfahrer auf. Sehr groß war
auch der Andrang fremder Priester, beträgt doch die Zahl der

hier gefeierten hl. Messen innerhalb der gleichen Zeit 29,999.
St. Gallen. Hochw. Hr. Kaplan K l n s e r in St. Gallen-

Kappet ist als Domvikar nach St. Gallen berufen worden.
'

Italien. R o m. (Aus den Rom-Briefen des „Vtlo.")
Die vatikanische Bibliothek wurde infolge des in ihr begangenen

Diebstahls geschlossen. Sie wird wieder geöffnet, sobald ein

neues Reglement ausgearbeitet ist, welches auch den Gelehrten'
etwas schärfer auf die Finger sieht; die alten Bibliothek-Para-
graphe» waren zu vertrauensselig.

Der Christusorden, mit welchem Leo XIII, den

Fürsten Lebanon? Rostowski, den Abgesandten des russischen

Kaisers auszeichnete, wurde von Papst Johannes XXII,
y1419—-1417) gestiftet und Paul V. (1695—1621) gab

ihm die Regel der Augustiner. Jetzt ist derselbe nur noch ein

Verdienstorden, wie die anderen päpstlichen Orden, nämlich

der Sylvester-, der Gregorins- und der Piusorden, nur mit
dem Unterschiede, daß der erstere nur fürstlichen Personen ver-

liehen wird, die letzteren drei auch andern Personen, die sich

Um die katholische Kirche oder das Papsttum Verdienste er-

worden haben«
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Der ChristuSorden war ein eigentlicher Ruirrorden, wie

die Johanniter, und wurde 1317 von König Dionystus von

Portugal gestiftet. Seine Mitglieder kämpften mit glänzendem

Erfolg gegen die Maureu, welche das Land mit ihren feind-

lichen Einfällen bedrohten. Im Jahre 1797 wurde der Orden

aufgehoben, d. h. in einen bloßen Titel- oder Verdienstorden

umgewandelt und 1834 das Vermögen vom Staate an sich ge-

zogen.

In den letzten Tagen des alten Jahres hat Leo XIII.
Bestimmungen für die Errichtung seines Grabes
getroffen. Der architektonische Teil wird dem Professor Luchetti

übertragen, die Statue wird von dem Professor Eugenia Mae-

cagni angefertigt werden. Das Denkmal wird in der Basilika

Santa Maria Maggiore errichtet, woselbst seit Pius VI. kein

Papst mehr beerdigt wurde. Pius VII, Pius VIII. und

Gregor XVI. ruhen in der Peterskirche und Pius IX. in der

Kirche von San Lorenzo.

England. Die Einweihung der katholischen St. Georgs-

kirche in London durch die Bischöfe von Southwark, Ports-
mouth und Emaus gestaltete sich zu einer großartigen Feier-

lichkeit, an welcher eine unermeßliche Menschenmenge, Katho-
liken sowohl wie Protestanten, teilnahm. Alle Protestanten

trugen große Andacht zur Schau und sehr viele erklärten nach

der Zeremonie, daß die Majestät und Größe des katholische»

Gottesdienstes einen tiefen Eindruck auf sie gemacht habe.

London ist bekanntlich in zwei Diözesen eingeteilt: die Erz-
diözese Westminster und die Diözese Southwark, erstere den

nördlichen, letztere den südlichen Teil der Stadt umfassend.

Die neue St. Georgskirche ist die Kathedrale der Diözese

Southwark.
Anglikanische Blätter melden, daß gleichzeitig mit dem

Kardinal Vaughan eine Anzahl anglikanischer Geistlicher nach

Rom reisen wird, um die Frage der Rückkehr der anglikani-
scheu Kirche zur katholischen Einheit zu studieren.

Amerika. Gemäß dem Vorschlag der hiesigen katholischen

Bischöfe hat Papst Leo XIII. den HH. Bischof Martin
Marty aus Schwyz zum Bischof von St. Eloud (Minne-
sota) ernannt, als Nachfolger des HH. Erzbischofs Otto Zardetti.
Schon über dreißig Jahre wirkt Monsigneur Marly in.segens-
reichster Weise in Amerika, zuerst als Prior, dann als Abt
von St. Meinrad (eine Gründung des Klosters Einsiedeln)
und widmete sich seit 1879 als Bischof von Dakota mit un-
ermüdlichem Eiser der Bekehrung der heidnischen Indianer, die

ihn wie einen Heiligen verehren.

Mehrere Artikel mußten zurückgelegt werden und erscheinen
in nächster Nummer.

Kirchenamtlicher Anzeiger.

Bei der bischöfl. Kanzlei sind ferner eingegangen:
1. Für die Sklaven-Mission:

Von Wohlenschwil Fr. 15, Eggenwil 19, Leibstadt 1k,
St. Katharine» (Sol.) 7, Baden 49, Ettiswil 22, Hergiswil
35, Sulz 39, Fischingen 45, Sirnach 39, Auw 33, Steine-

brunn 19, Hüttweilen 19. Berikon 32, Würenlingen 15,
Beinwil (Aarg.) 32, Sarmeustorf 56, Bettwil 9, Namsen 15,
Hägendorf 35, Oberkirch (Sol.) 29, Täuikon 29, hl. Kreuz
(Luz.)3, Hellbühl 39) Büro» 25, Root 49, Zeiningen 19. 59,
Dietwil 49, Schwarzenberg 26. 95, Bremgarten 42, Snrsee
55, Meltingen 5, Sommeri 31, Sins 23, Weggis 21, .Groß-
dietwil 27, Rickenbach (Thnrg.) 35. 29, Steckborn 6. 98,
Marbach 45, Geiß 13, Gütlingen 12, Ecken 29, Klingnan
29, Römerswil 38, Ebikon 38. 59, Arbou 15, Tobet 28,
Luzern (FranziSkan.) 215, Horw 39. 59, Rothenburg 89,
Münster (Stiftskirche) 69, Lnnkhofen 34, Kaisten 7, Luther»
12, Stecken 7. 29, Entlebuch 49, Schnpsheim 93.

2. Für die k a t h o l. Universität Freiburg:
Von Homburg Fr. 59, Krcuzlingen 6. 59, Conrchapoix

19, Cvrban 4, Cvnrrenolin 6, Hüttweilen 5, Sarmeustorf 2,
Ramscn 15, Ecken 2, Rothenburg 17, Kaisten 89, Luther» 28.

3. Für Peter s p f en » ig :

Von Solothnrn Fr. 189, Viel 19, Balsthal 6, Ebikon 25.
4. Für das hl. Land:

Von Homburg Fr. 59, Sulz 14, Sarmeustorf 15,
Ramsen 19.

Gilt als Quittung.
Solothnrn, den 19. Januar 1895.

Me bischöfliche Kanzlei.

Verein der christlichen Familie.
Die Hochw. Geistlichen der Diözese Basel erhalten anmit

die Anzeige, daß die „Kirchliche Kerordiiung aber die Cinsilh-
rang und Leitung des Kereins der christliche» Familie im Distnm
Basel", wie sie für den Gebranch der Kirche und Familie
bischöflich genehmigt ist, bei Herren Gebr. Räber in Luzern
bezogen werden kann. Sie dient auch : für eintretende Mit-
glieder als Aufnahms-Zeugniß^

Die D i ö z e s a n - D i r e k t i o n.

Zur Notiz für die Hochw. Herren Geist-
liche » d e s K a p i t e l s S o l o t h n r n Lebern-Krieg-
st e t t e n. Die n e u e »s O l f i z i e n für die Feste : F. à-
mà. 27. Januar, und 71. M. V.. I I. Februar
(Messe und Brevier), werden fur unser Kapitel zusammen be-

stellt. Die Hochw. Herreu mögen dieselben gelegentlich bei dem

Unterzeichneten in Empfang nehmen oder abholen lassen.

Der Dekan des Kapitels S.-L.-K.

Diejenigen hochw. Pfarrämter des Kapitels Buchs-
g au, welche mir bis heute den Beitrag an den Kindheit-
Ie su - Ve r e in nicht zugesandt haben, werden hiemit höflich
ersucht, denselben nun noch vor dem 23. d. M. direkt
nach Einsiedeln zu senden an den Generaldirektor Hochw. Hr.

Claudius Hirt. An denselben sind auch gebrauchte Brief-
marken für MifstonSzwecke zu senden. ^

Oberbuchsiten, den 7. Januar 1895.

A. Gistger, Pfarrer.

Inländische Mission.

». Ordentliche Beiträge pro!894.
Fr. Ct.

Übertrag laut Nr. 1: 56,384 19
Kt. Aargau: Beinwil (3. Send.) 18, Bir-'

menstorf 195, Ehrendingen 24, Leibstadt 32,
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Mûri 270, Niederwil 15, Oberrûtti 35. 50,

Wettingen 98, Wislikofen 23, Wohlen (2te

Send.) 240

Kt. A p p e n z e l l: I. Rh. : Schlatt 20 ; A. Nh. :

Herisau 60

Kt. B e r n Jura: St. Jmier 20, Coursaivre 17,

Pleigne 6, Soulce 10, Saulcy 18, Vermes 8

Kt. S t. G alle n: Mûhlrûti 25, Bernhardszell

60, R. in R. (Privatgabe) 50, Stcinach

62, Wittenbach 50, Wyl 600

Durch tit. Bistumskanzlei:
Bûtschwil 95, it. 6 Legate 205, Eggersriet!

Legat von Fz. Graf 20, St. Gallen: von

Ungenannt 5 und 23. 75, Libingen 6. 90,

Lütisburg 35, Magdenau Pfarrei 65, it. Legat

von Fr. K.-Pfleger Bernhard 20, Neu-

St. Johann 65, Oberhelfenschwil 17, Ober-

riet 23. 35, Stein 24, Weesen Pfarrei 36,

it. Kloster 20, Zuzwil 24

Kt. Lu z e rn : Butlisholz (2. Send.) 50, Escholz-

matt 53, Großdietwil, Piusverein mit An-

dern 40, Luthern Piusverein 25, Nottwil,
Nachtrag 10, Schüpfheim: Legat von sel.

Jgf. A. M. Meier im Pfarrhof, Triengen 21

Kt. Obwalden: Sammlung, Liste folgt

Kt. Schwyz: vom Kollegium Mariahilf
Kt. S oloth u rn: Aeschi 25, Gänsbrunnen 5,

Grctzenbach 30, Kestenholz 40, Matzendorf

15, Mariastein 10, Schönenwerd 110, Stadt

Fr Ct..

860 50

80 —

79 —

847 —

690 -

249
1124

44

Solothurn, Nachtrag 44, Stüßlingen 25,

Wangen b. Ölten 25

Kt. Thurgau: Bichelsee, Legat von 100 Fr.
von Al. Bühler, Pfleger u. Alt-Gem.-Amm.,
Emmishofen 23, Kreuzlingen 70, Warth 18

Kt. Tessin: Sammlung von Hochw. Canon.

Pfarrer Martinoli in Dongio
Kt. Wallis: a. aus dem Mittel- und Unter-

Waliis: (zu den in Nr. 46 und 49 ver-

zeigten 2000 Fr.) noch

d. aus dem Ober Wallis: (zu den in Nr. 1

verzcigtcn Fr. 620. 68) noch

Kt. Zürich: Missionspfarrei Oerlikon:

a. Kirchcnopfer 22, d. Maricnvcrein 20

Ausland: Von den schweizerischen Theologen

in Innsbruck

Fr. Ct.

329

211

125 20

362 68

124 70

42 -
52 30

61,604 57

b. Außerordentliche Beiträge pro 1894.

Uebertrag laut Nr. 1: 44,702
Vermächtnis von Hrn. I. A. Bêsch sel. vom „Post-

Hof" in Lichtensteig, Kt. St Gallen, gewid-

met von dessen Sohn Hrn. Eugen Bösch-

Jnauer 500

45,202 90

Nebst dringender Bitte um ungesäumte Zusendung der

Ausstände, erwidert hiemit die zahlreich eingegangenen Neu-
jahrSwünsche von Herzen und dankbarst

Der Kassier:
Z. Tiiret, Propst.

Wcìkccnte Wfrünöe.
Die durch Resignation vakant gewordene Kaplaneipfründe, verbunden mit der

Organistenstelie an hiesiger Pfarrkirche ist neu zu besetzen. Fixer Gehalt: Fr. 1500. — (Äcce-
dentien für Orgel und Stipendien für Meßapplikationen nicht inbegriffen). Freie Wohnung
und Garten.

Anmeldung bis spätestens den 27. Januar nächsthin beim tit. Kirchenrathspräsideuten
M. Baumgartner.

Cham, den 1. Januar 1895.

(1°) Die Kirchenrathskanzlei.

soeben ist evsekisiisn liml bei der Lxpedilion disses Liaites 2ti
belieben:

Astliz vlöli â-scàlis et lêgàiz llmeck kâàà
pro Xrino Lommuiil NOLLLXLV.

LesteiluiiAeii beliebe man soi'ori ein^nsendeii, ebenso ulIUiiiiZe
^enäerunFen von Adressen.

Luob- mià Kulist-Vruoldsrsi „llnion", Loloàrn".

Taufregister, Cheregister, Sterberegister
Msi oder ohne Einband sind stets vorrätig in der

Buch- und Kunftdruckerei Union in Solothurn.

Unübertreffliches

Mittel gegen GliedjW
und ä,there Verkättung

von Balth. Amstalden in Tarnen.

Dieses allbewährte Heilmittel er-
freut sich einer stets wachsende«
Beliebtheit und ist nun auch in
folgenden Depots vorrätig:
Schießle u. For st er, Apotheker in

Solothurn,
Otto Suidter u. Cie., Apotheker in

L u z e r n.

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, aus Wunsch eingesehen werden.

Der Verfertiger und Versender

B. Amstalden in Sarnen
90'° sObwalden). H2060Lz.

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


	

