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Schweizerische Volksbank 
gegründet 1869 

Einbezahltes Kapital und Reserven: Fr. 210,000,000.-
100,000 Mitglieder 

ALLE BANKGESCHÄFTE 
VORTEILHAFTE BEDINGUNGEN STRENGSTE VERSCHWIEGENHEIT 

REISE-BUREAU WECHSELSTUBE 

FREIBURG, BAHNHOFSTRASSE 4 

Agenturen in Murten, Remund, Bulle, Steffis am See, Domdidier, 
Châtel-St. Denis, Rue und Villargiroud. 

Ueber 60 Niederlassungen in der Schweiz. 



Die Eisenhandlung 

E. WASSMER A.-G., FREIBURG 
Telephon 52 NEBEN ST. NIKLAUSKIRCHE UND LAUSANNEGASSE Telephon 808 

i s t d i e b i l l i g s t e B e z u g s q u e l l e f ü r 

Alle Sorten Eisen und Bleche, 
Wasserleitungsröhren und Fit-
tings, Gussröhren und Form
stücke, Fensterglas und Kitt, 
Draht - Geflecht, Stachelzaun
draht, Bau- u. Möbelbeschläge, 
Fleischhack - Maschinen, Pfaff-
Nähmaschinen für Schneider, 
Schneiderinnen und Haushal
tung mit 2jähriger Garantie. 

1 
für Schmiede und Schlosser, 

Spengler und Mechaniker, 

Zimmerleute und Wagner, 

Schreiner, Unternehmer; 

Bandsägen, 
Haushaltungsartikel, 
Scheren und Messer. 

Ziegelei Hingen LE. 
e m p f i e h l t i h r e P r o d u k t e i n a l l e n S o r t e n : 
Backsteine / Drainierröhren / Dachziegel / Strangfalzziegel / Doppel-
Falzziegel / Stallbodenplatten / Lager in Kalk / Cernent / Feuerfeste 

Waren / Schweinströge / Glasziegel, Cementsteine / Röhren 

S p e z i a l i t ä t : Armierte B a c k s t e i n - D e c k e n (diverse Systeme) 
Auf Wunsch Lieferungen auf Baustelle mittels Camion, bei b i l l i g s t e r B e r e c h n u n g ! 
Telephon: Düdingen Nr. 17 / Postcheckkonto IIa 397 / Telegr.-Adr. Ziegelei Düdingen 

«oltsfctlenbcr für ffrciburg und Wallis, 



A Weck-Aeby & Cie., Freiburg " 
Bewährtes Bankgeschäft — Gegründet 1867 

W e c h s e l h a n d e l ; Geldvorschüsse auf Wechsel; Einkassierung von Wechseln, Tratten. Coupons, 
rückzahlbaren Titeln. 

K r e d i t g e w ä h r u n g in laufender Rechnung auf Hypotheken, gegen Bürgschaft, gegen Hinter-
läge von Titeln und Wertschriften und auf Faustpfand. 

A n n a h m e v o n G e l d e r n in laufender Rechnung, auf ganz beliebig bestimmte Zeit mit 
Iinscoupons. 

V e r w a l t u n g von Vermögen. Häusern, Besitzungen und Heimwesen. 

A u f b e w a h r u n g von Titeln, Schriften und Wertsachen, Vermietung von Stahlschränken. 

Ik « 
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Zweckmässige, ländliche Spar- und Kreditinstitute 
sind die zum Teil schon seit 30 Jahren bestehenden, über 

500 
l&ÂUFFEDSEN-IKÂSS 
Sie erfreuen sich wegen der soliden Verwertung der anvertrauten Gelder, 
wegen den vorteilhatten Zinssätzen und da die Gewinne im eigenen Dorfe 
dienst- und nutzbar gemacht sind, steigender Beliebtheit. 

Kassenzahl Einlagen 
1903 25 1,700,000 
1912 159 25,500.000 

1920 271 100,500,000 
1929 488 239,400,000 

Nähere Auskunft und Wegleitung für Neugründungen gibt der 
Verband schweizerischer Darlehenskassen St. Gallen 

)©8@©8@©8@©8@©8@©8@©8@©8@©8@©8@©8@©8@ 

Drogerie G Läpp. Freiburg 
bei der Kathedrale Apotheke bei der Kathedrale 

e m p f i e h l t ih re r> ie Ib ew ä h i t en, e r p r o b t e n S p e z i a l i t ä t e n . 

B lu t re in igungsmi t t e l : 
Alpenliäuleitee, FranziLkaneipuwer, 
Fischtran. 

Gegen B lu tschwäche: 
Eisenbitler, EifenpuWer, Eilenpillen, 
VleichluchtLpuwei. 

S tärkungsmi t te l : 
China-Wein, Ehina-Extrakt, Eisenbitler, 
Magenpuluei, Tonischer Wein, Emulsion, 
Sirop magistral. 

H u s t e n m i t t e l : 
Eoqueline gegen Keuchhusten, unübertroffen 
für Kinder, Faidapastillen, tzustentabletten, 
Sirop pulmotonique für hartnäckigen Husten 
und Lungenlatarrh. 

Med iz in ischeTo i le i ten-Se i fen u n d 
Crème. — Toi le t ten-Ess ig . 

K rop fm i t t e l , S t rumafug-Tab le t ten . 
Einreibung — Kropfwein. • 

G l iedersuch tsmi t te l : 
RHeumllfug - Tabletten, Cachet«, Atophan, 
EXpeller, Rheumatol, Amstalden ° Mittel. 
Rocco-, Alcoot- und Iohannileilieuz-
Pflaster. 

H ü h n e r a u g e n m i t t e l . 

Fußschweisspulver . 

Sämtl iche V i e h p u l v e r , Strenget-
p u l v e r . 

Putztränke, Milchtiänle, Erregunggpuluer. 

Farbwaren , F i rn isse, P inse l . 

Hirschleder, Schwämme, Korke, Putzmiltel. 

Grosse Auswah l i n sämt l ichen 
Gummiwa ren . 

Gummistillmpfe für Krampfadern, Leibbinden. 
Schläuche, Bruchbänder. 

Sämtl iche i n - u n d aus länd ische 
Spez ia l i tä ten . 
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Allgemeine aalender««««« sttv das Sahe Hefu Ehvifii 1Ç31. 
Die Finsternisse des Jahres 1931. 

Im Jahre 1931 finden 3 pari. Sonnen« u.2 totale Mondfinsternisse 
statt, uon denen in unfein Gegenden nur die beiden letzter» fichtbar find. 

Die erste Mondfinsternis ereignet fich in den Abendstnnden 
des 2. April, beginnt um 7 Uhr 23 Min. und endigt um 10 Uhr 
52 Min. Die Weite Mondfinsternis findet am 26. Seuteinber 
uon 6 Uhr 54 Min. bis 10 Uhr 42 Min. abends statt, Beide find 
fichtbar im westlichen Teil de« Stillen Ozeans, in Ästen und Austra-
lien, im Indischen Ozean, in Europa und Afrika, im Atlant,scheu 
Ozean und im ostlichen Teil uon Lüdanierita, Die erste Sonnen.-
finsternis, im Betrage uon '/-' des LonneuduichmefserZ, ereignet 
stch in der Nacht uom 17. auf den 18. April Sie beginnt um 11 Uhr 
57 Min. nachts, endigt um 3 Uhr 32 Min. morgens und ist sichtbar 
auf dem asiatische» Festland (mit Ausnahme uon Indien und Vor-
derafien), i»i östliche» Teil uo» europäisch Rußland und in den Nord« 
polnrregionen. Die zweite Sonnenfinsternis erreicht blos; den 
Betrag uon '/ao des Soniteuourchmeffers. Sie findet am 12. Sep-
tember uon 5 Uhr 13 Min. bis 6 Uhr 9 Mi». morge»s statt u»d ist 
bei uns nicht sichbar. Die dritte Sonnenfinsternis, int Betrage 
von °/io des Lo»»c»duichmefleis, findet ant II. Oktober uo» 12 Uhr 
1 Min. bis 3 Uhr 49 Min. nachmittags statt. Sie ist fichlbar in der 
südlichen Hälfte uon Südamerika uud de» benachbarten Teilen des 
Stillen u, des Atlautifcheu Ozeans, fowie in de» füdl. Polarregio»en. 

Fast- un» Äbstinonztage. I. Aschermittwoch. 2. Alle Freitage der Foltert" 
jeit. 3. Qualemberfreiiage, Die Wallten uon Weihnachten, Pfingsten, yjîiniii 
Himmelfahrt und Allerheiligen. — Ubstinonztage. Alle Freitage des Iahr>s, 
wenn nicht ein Feiertag darauf fällt, 

Abkürzungen im Feftkalendec : A.—Äbt (Aebtisfln). U.-Upollel. 
B,—Blschos (Nrz°tfchof>, Bt.—«etennei. L,-Einsicdter, (So,—(Soanacltst. 
I,-Iungflllu, K,—König (Kaiser), Kl.—Kirchenlehrer. M.—Märtyrer. 
Qr»sl.-Orden«stister. P.—Papst. Pr.-Priester. W.-Witwe. 

Tabelle dev beweglichen Hefte auf die Sahve 103CJ--1935. 

Das Jahr 1931 ist ein Genteinjahr, hat soniit 365 Tage und ent-
spricht dem Jahr 6644 der Iulianischen Periode, 5691/5692 der 
Juden, 1349/1350 der Mohammedaner. 

Bewegliche Feste. 
Septullgesima 1. Febr.; Heirenfaftnacht 15. Febr.; Aschermittwoch 
18. geb.; Ofteisonntng 5. April; Auffahrt 14. Mai; Pfingstfonntag 
24. Mai; Dieifaltigleitsfonntag (Trinitatis) 31. Mai; Fronleich-
nan,sfeft4.IuuiiEiog.Betlag20.Sept,!l.Aduentssonntag29.Nllu. 
^ahl der Sonntage nach Trinitatis 25; Zahl der Sonntage »ach 
Pfingsten 26. Von Weihnachten 1930 bis Zerrenfastliacht 1931 fi»d 
es ? Wochen, 3 Tage Ofterfonntag 1932 am 27. März. 

Astronomischer Beginn der vier Jahreszeiten 
Frühling: 21. März, 3 Uhr 6 Min. abends; Eintritt der Sonne 

ins Zeichen des Widders, Tag und Nacht gleich. 
Sommer: 22. Juni, 10 Uhr 28 Mi», morgens; Eintritt der Sonne 

ins Zeichen des ttrebfes, längster Tag. 
Herbst: 24. September, 1 Uhr 23 Min. morgens; Eintritt der 

Sonne ins Zeichen der Waage, Tag und Nacht gleich. 
Winter: 22. Dezember, 6 Uhr 30 Min. abends; Eintritt der 

Sonne ins Zeichen des Steinbocks, kürzester Tag. 
Iahresregent: Jupiter % 

Die 12 Zeichen der Tonnen- und Mondbahn. 
Widder ^ L 
Stier fcf 
Zwillinge fcj( 
Krebs «W 

Wß Niumond G 

Löwe fe£ 
Jungfrau HZ. 
Waage $J% 
Skorpion C$|» 

Mondphasen. 

Erstes Viertel Q£) Vollmond 

Schütze 
Steinbock 
Waffcintann 
Fische 

QP Letztes 

55 
JE 
kM œ 

Nierlei 

Jahreszahl 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Teptuagesima 

I.ssebruar 
24. Januar 
12. Februar 
28. Januar 
17. Februar 

Aschermittwoch 

18. Februar 
10. Februar 
I.März 

14. Februar 
6. März 

Ostern 

5. April 
27. März 
16. April 

1. April 
21. April 

Pfingsten 

24. Mai 
15. Mai 
4. Juni 

20. Mai 
9. Juni 

Fronleichnam 

4. Juni 
26. Mai 
15. Juni 
3l.Mai 
20. Juni 

Erster Advent« 
Sonntag 

29. Novemb. 
27. Novemb. 
3. Dezember 
2. Dezember 
1. Dezember 

Jinsiabelle. 
Kapital 
Franken 

1 
2 
3 
4 

, 5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1003 

4 Prozent 

jährl.l monatlich 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
S 

12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
41 

4 
8 

12 
10 
20 
24 
28 
32 
30 
40 
80 
20 
00 
— 
40 
80 
20 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

__ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

l 
1 
l 
2 
2 
2 
3 
3 

0,33 
0,67 
1 
1,33 
1,67 
2 
2,33 
2,67 
3 
3,33 
6,67 

10 
13,33 
17,67 
20 
23,33 
26 67 
30 
33,33 
66,67 

— 
33,33 
66,67 

— 
33,33 
66,67 

— 
33,33 

läglich 

0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,06 
0,07 
0,08 
0,09 
0,10 
0,11 
0,22 
0,33 
0,44 
0,56 
0,67 
0,78 
0,89 
1 
1,11 
2,22 
3,33 
4,44 
5,56 
6,67 
7,78 
8,89 

10 
11,11 

4'/a Prozent 

jährt. 

— 
— 
— 
— 

— 
_ 
— 
— 

1 
1 
2 
2 
3 

4,5 
9 

13,5 
18 
22,5 
27 
31,5 
36 
40,5 
45 
90 
35 
80 
25 
70 
15 

3 6 0 
4 
4 
9 

13 
18 
22 
27 
31 
30 
40 
45 

05 
50 
— 

50 
— 
50 
— 
50 
— 

50 
— 

monatlich Kläglich 

_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 

0,38 
0,75 
1,13 
1,50 
1,88 
2,25 
2,63 
3 
3,38 
3,75 
7,5 

12,25 
15 
18,75 
22,5 
26,25 
30 
33,75 
37 
75 
25 
50 
87,5 
25 
62,5 
— 

37,5 
75 

0,01 
0,03 
0,04 
0,05 
0,06 
0,08 
0,09 
0,10 
0,11 
0,13 
0,25 
0,38 
0,5 
0,63 
0,75 
0,88 
1 
1,13 
1,25 
2,5 
3,75 
5 
6,25 
7,5 
8,75 

10 
11,25 
12,5 

5 Prozent 

jährl. 1 monatlich Itiigtlch 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
— 
50 
— 
50 
— 
50 
— 
50 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

_ 

— 
— 
— 
— 
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 

0,42 
0,83 
1,25 
1,67 
2,08 
2,5 
2,92 
3,33 
3,75 
4,17 
8,33 
12,5 

16,67 
20,83 
25 
29,17 
33,33 
37,50 
41,67 
83,33 
25 
66,67 
68.83 
50 
91,67 
33,33 
75 
16,79 

0,01 
0,03 
0,04 
0,06 
0,07 
0,08 
0,1 
0,11 
0,13 
0,14 
0,28 
0,42 
0,56 
0,69 
0,83 
0,97 
1,11 
1,25 
1,39 
2,78 
4,17 
5,56 
6,94 
8,33 
9,72 

11,11 
12,5 
13.8 

jährl. 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
-

— 
— 

1 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
0 

12 
18 
24 
30 
3(3 
42 
48 
54 
00 

0 
12 
18 
24 
30 
42 
48 
54 
00 
20 
80 
40 
— 
00 
20 
80 
40 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

65 

in 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 

Frozen 

onllttich 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
— 
50 
— 
50 
— 
50 
— 
50 
— 

t 

täglich 

0,01 
0,03 
0,04 
0,06 
0,07 
0,08 
0,1 
0,12 
0,14 
0,16 
0,32 
0,48 
0,66 
0,82 
1 
1,16 
1.34 
1.5 
1,66 
3,34 
5 
6,66 
8,32 

10 
11,66 
13,34 
15 
16,66 

jährt. 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
2 
2 
3 
4 
4 
5 

7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
50 
03 
70 
41) 
10 
80 
50 
20 
90 
00 

6 30 
7 

14 
21 
28 
35 
42 
40 
50 
03 
70 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

7 Prozent 

monatlich 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
5 

0,58 
1,16 
1,76 
2,34 
2,92 
3,50 
4,08 
4,66 
5,26 
5,84 

11,66 
17,50 
23,34 
29,16 
35 
40,48 
46,66 
52.50 
58,34 
16,66 
75 
33,34 
91,66 
50 
58,34 
66,66 
25 
83,34 

täglich 

0,02 
0,03 
0,06 
0,08 
0,1 
0,12 
0,14 
0,16 
0,18 
0,2 
0,38 
0,58 
0,78 
0,98 
1,16 
1,36 
1,56 
1,76 
1,94 
3,88 
5,84 
7,78 
9,72 

11,66 
13,62 
15,56 
16,30 
19,44 
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Jänner (Sctnuar) 
31 Tage 

Die Kapelle der hl. Anna in 
Ayci. 

Ayci (1484 Meter) ist bas größte 
Dorf bes Einfifchtales unb liegt 
eine Stunde hinter bem Pfanborf 
Vissoie, (£s wirb wohl halb eine 
eigene Pfarrei »erben; es hat 
schon eine neue Kirche unb einen 
stänbigen Seelsorger. — Vie alte, 
kleine Dorfkapelle ist ber HI. Mut
ter Anna geweiht. 3hr Fest am 
26, 3uli wirb noch immer feierlich 
begangen. Vis vor etwa 30 Zäh
ren würbe auch bie Prozession bei 
Pfarrei am ersten Tag bei Bitt» 

woche hierher gehalten. 

Notizen: 

Mondphasen: 
Vollmond 4,/abds. 2 Uhr 15 
Letztes Viertel 11.. morg. 6 Uhr 09 
Neumonb 18., abbs. 7 Uhr 36 
Erstes Viertel 27., morg. 1 Uhr 06 

Neujahr 
Makarius, Eins. 
Genonevll, I . 

Ms 
55 
55 

1. Woche, Die Weisen ll. b. Moigenlande. Matth. 2. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
s 

S. =91. 8 Uhr 18 
2.-U. 4UI)t51 

Name Jesu i Titus. V. 
Telesphorus, P. M. ^W 
Hl. 3 Könige fcf 
Valentin, Vk., Luzian, Pr. <£f 
Severin. A. HZ. 
Julian und Vllsilissa. M. éL 
Agatho. P M 

2, Woche, Der 12 jährige Jesus im Tempel, Lul, 2, S,-
S,° 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

S 
M 
D 
M 
D 
ss 
S 

Fest der hl. Familie 
Aicadius, M. 
Gottfried, Vk. 
Hilarius, V., Felix. Vi. 
Paulus, Eins. 
Marzellus. P. M. 
Antonius, A. 

Ä. 8 Uhr 18 
U, 4 Uhr 59 

ira 
c« 
<W 
kB 
kB 
Je 

3. Woche, Die Kochzeit zu Äana. Ioh, 2. 2,>A, 8 Uhr 12 
S.4I. 5 Uhr 08 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

6 
M 
D 
M 
D 
F 
<5 

Petri Stuhlfeiet zu Rom 
Marius, M, 
Fabian und Sebastian 
Agnes, I . M. 
Vincentius und Anaftastus 
Naymund, Vk. 
Timotheus. V. M. 

eck 

sä. 
4. Woche. Jesus heilt den Nussötzigen, Matth, 8, 2,'A, 8 Uhr Oß 

L,.U. b Uhr 18 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
E 

Pauli Bekehrung 
Polykarpus, V. M. 
Ioh. Ehrysoftomus, V. 
Agnes sec.. I . M. 
Franz v. Sales, V. 
Martina. I . M. 
Petrus Nolaskus, Vk. 

M 
55 

Gesundheitspflege. 

Man braucht nur durch 
die Nase recht tief mit ge-
schlossenem Mund zu atmen, 
um gleich eine Zunahme der 
Körperwärme zu spüren. — 
Frostbeulen werden besei
tigt durch Waschungen mit 
kaltem Wasser oder durch 
Reiben mit Schnee. Be-
streichen der Frostbeulen 
mit einer Mischung von 
6 Teilen Kampferspiritus 
und 3 Teilen Safrantinktur 
bewährte sich ebenfalls, 
ebenso Einreibungen mit 
einer Salbe aus 5 Gramm 
weißem Quecksilberpräzipi-
tat und 40 Gramm Königs
salbe und Vi Gramm rotem 
Präzipitat. — Eine gute 
Frostbeulensalbe gibt auch 
eine Mischung von je Vi 
Honig, Lorbeeröl und Ter-
pentinöl. Sind einzelne 
Körperteile erfroren, so ist 
Schnee oder möglichst kaltes 
Wasser im kalten Zimmer 
zum Auftauen anzuwenden, 
und erst, wenn die Glieder 
wieder Empfindung bekom-
men, sind Abwaschungen mit 
Kampferspiritus oder Pe-
trol und nach dem Abtrock-
nen ein Bestreichen mit Va-
féline oder Golbereme an-
zuwenben. Den Arzt bei-
ziehen! 
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Hoenung (Februar) 
28 Tage 

Die Kapelle von Mauvoisin in Bagncs. 

Weit hinten im Bagncr Tal, fünf Stunden 
von der Pfarrkirche entfernt, erhebt sich die 
kleine, roh aus Steinen gebaute Stapelte des 
Hüttendorfes Mauvoisin (1824 Meter). Da-
hinter reckt sich die S'iszuiigc des berüchtigten 
G,i«trozgletfchei2 in eine tiefe Felsschlucht 
herab und staut darin oft durch ihre Abfälle 
die wilden Gletfchcrwasfer, bis sie verheerend 
losbrechen. Der Ausbruch des Wassers im 
3ahie 1818 vernichtete 400 Gebäude und 34 
Menschenleben, Vis 1860 wurde jährlich ein 
Bittgang zur Kapelle veranstaltet, an dem 

jede Familie des Tales teilnehmen mußte. 

Notizen: 

Mondphasen: 
Vollmond 3., morg. 
Letztes Viertel 9., abds. 
Neumond 1?., abds. 
Erstes Viertel 25., abds. 

1 Uhr 26 
5 Uhr 10 
2 Uhr 11 
5 Uhr 42 

5. Woche. Von den Äibeitein im Weinberge, Mlltth.2!). S..Ä. 7 Uhr 5fl 
L.'U, 5 Uhr 2!) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

6 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

Sept. Ignatius. V. M. 
Maria Lichtmeß 
Vlastus, V. M. 
Andreas Corsini, V. 
Agatha. I . M. 
Titus, Vk.' Dorothea 
Romuald, A. 

6. Woche. Vom Läemann, Luk, 8. 2..2I, 7 
2..U. 5 

Uhr 
Uhr 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

6 
M 
D 
M 
D 
Vi 
S 

Lex. Johann v. Matha JîJ 
Iyri l lus v. Alex.. Vk. G cfê 
Scholaftika. I . ^ es 
Maria von Lourdes £ § 
7 Gründer der S.-O. fâ 
Benignus, M. H 
Valentin, Pr. M. H 

7. Woche, Vom Blinden am Wege, Lui. 18. S. »A. 7 Uhr 38 
S..U. 5 Uhr 50 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

S 
M 
D 
M 
D 
K 
S 

Quinq. Hrn.-Faftn. 
Iuliana, I . M. 
Fintan, Vk.; Donatus 
Aschermittwoch 
Gabinus. P i . M. 
Eleutherius, V. 
Germanus u. Rand. 

JE 

8. Woche. Chrisw« wird uerlucht. Matth. 4. T..A, 7Uhi2l! 
S..U. « Uhi NI 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

S 
M, 
D ' 
M 
D 
ss 
S 

Fastens., Quadr. ^£ 
Petrus Damian, V. m* 
Matthias, Ap. ff 
Fronf. Walpurga. A. O s * 
Alezander, Pair. J$( 
Leander, V. Jtf 
Romanus, A. cfc 

Pflege der Augen. 

Waschungen mit frischem, 
jedoch nicht eiskaltem Was» 
sei stärken die Sehkraft un> 
gemein. Zusätze von Zinn» 
trautabsud, Fenchel oder 
Spitzwegerich erhöhen die 
Wirkung solcher Waschun
gen. Augenbäder, wobei die 
Augen 5 Sekunden im Was» 
ser offen gehalten werden, 
nach 3 Minuten wiederholt, 
stärken die Sehkraft unge» 
mein. 

Gesundheitspflege. 

Gegen Gallenbefchwer» 
den wird empfohlen: 2 Teile 
alezanbiinifche Senna, I 
Teil 3alappa, % Teil Ge-
würznelken und K Teil 
3ngwer werden gut gepul» 
vert und gemischt. Beim 
Gebrauch rühre man das 
Pulver jedesmal auf, gebe 
eine kleine Menge in 2Nmal 
mehr Waffer, lasse das 
Pulver vollständig zergehen 
und trinke die Mischung 
kalt. 

Februar: 

Witterung nach dem 100= 
jährigen Kalender: Windig, 
Regen und trüb die erste 
Woche; stürmisch, Schnee 
und Regen bis 18.; am 20. 
aufheiternd, dann fchön bis 
zum Schluß des Monats. 



Notizen: 

M ä r z 31 Tage 

Die Kapelle in St. Gingolph. 

Das Dorf St, Gingolph liegt 
an der westlichen KantonZ-
grenze am Ufer des Genfer 
Sees, EZ bildet mit dem bloß 
durch die Morse getrennten 
größern Teil der Vorfschaft auf 
französischem Gebiete eine 
Pfarrei, die zum Bistum von 
Annecy gehört. — Die alte 
Kapelle aus dem 3ahre 153? 
steht auf Walliscr Boden hin-
ter dem alten Schloß, das 
durch den Frieden von Tho-
non (1569) an die Walliscr 
kam. Schloß und Kapelle soi-
lcn eben jetzt wieder einmal 

ausgebessert werben. 

», Woche. Verklärung Christi. Mlllth. 17. 3,-21, 7 Uhr 14 
S..U. 6 Uhr 11 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

2. Rem. Albinus, V. 
Eimplicius, P. 
Kunigunde, K. 
Kasimir, Vk. 
Friedrich, A. 
Perpetua, M. 
Thomas v. Aquin, Vk. 

M 
m 

10. Woche. Jesus treibt den Teufel aus. Lui. I l , 2.-31. 7 Uhr Ul 
S.°U. 6 Uhr 22 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

S 
M 
D 
M 
D 
ff 
S 

3. Oculi. Ioh. v, Gott c|g 
Franziska, Wwe. c$g 
40 Märtyrer von Seb. &$ 
Mittf. Rostna. I . (H fâ 
Gregor der Große, P. &§ 
Nicephorus, V. j g 
Mathilde. K. H 

11. Moche. Jesu« speist 5000 Mann. Ioh. 8. 

Mondphasen: 
Vollmond 4., morg. 11 Uhr 36 
Letztes Viertel 11., morg, 6 Uhr 15 
Neumond 19., morg. 8 Uhr 51 
Erstes Viertel 27., morg. 6 Uhr 04 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

2.-9I. 6 Uhr 47 
2.41. 6 Uhr 32 

4. 2at. Longinus, M. 
Heribert, V. 
Patricius, V. 
Iyri l lus, V. 
Joseph, Nahruater 
Gugenius, M. 
Vend.; Mkl. v. d. M e 

Gesundheitspflege. 

Zu einer Frühjahrs-Blut» 
leinigungskur eignet sich 
nachstehende Teemischung: 
Sennesblättcr, Stiefmütter
chen, Schafgarbcnblütcn, 
Biombccrblättcr jc 30 
Gramm, Brusttcc, Bärcn-
traubenblättcr, Wachholdcr-
beeren jc 20 Gramm, Lin
denblüten, Rhabarberbliitcn 
und Holundcrblätter je 59 
Gramm und chinesischer 
schwarzer Tee 15 Gramm. 
Man rechnet von dicscr 
Mischung auf jc 4 Tasscn 
5 Gramm, 

eâ 

12. Woche, Juden wollen Jesum steinigen, Ioh. 8, 2..Ä. 8 Uhr 33 
2.-1J. 8 Uhr 41 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

S 
M 
D 
m 
D 
F 
S 

Passionssonntag ^£ 
Viktorian M> 
Gabriel, Erzengel ftf 
Maria Verkündigung jtf( 
Ludgerus, V. jtf( 
7 Schmerzen Maria G <f£ 
Johann von Capiftr. *§£ 

13, Woche. LeidenZgefchichte Jesu, Match. 28-27. 

29 
30 
31 

S 
M 
D 

2..81. 6 Uhr 19 
2.-11. 6 Uhr 51 

Palmsonntag 
Quirinus, M. 
Vlllbina. I . 

Bauernregel. 

(lin feuchter, fauler März, 
ist des Bauern Schmerz. 

März. 

Witterung nach dem 169° 
jährigen Kalender: Kalt und 
rauh bis 5., vom 8. an gc-
lind und Negen bis 17,, 
rauh, frostig und Schnee 
bis Monatscndc, 



April 30 Tage 

Die Kapelle in Zinal. 

Seit alten Zeiten stand im hoch-
gelegenen Alpcnbörfchcn Zinal 
(1678 Mctei) ein Heines (Softes-
haus. Hier wohnt nämlich im 
Winter, von Weihnachten bis zur 
Lichtmeß, ein Teil der Pfairange» 
höiigcn von Vissoie. 3hrc See!-
sorge obliegt dem Vilar der Pfar-
rci. Die Entwicklung Zinals zu 
einem bedeutenden Bergluroit 
machte jedoch ein größeres Gottes-
Haus zur Notwendigkeit, So wurde 
denn das alte abgerissen und 189!) 
das neue aufgeführt, das, wie 
viele Bergkapcllcn im Wallis, dem 
hl, Apostel Bartholomäus ge

weiht ist. 

Notizen: 

Mondphasen: 
Vollmond 2., abds. 
Letztes Viertel 9,, abds, 
Neumond 18,, morg. 
Erstes Viertel 25., abds. 

9 Uhr 06 
9 Uhr 15 
2 Uhr 00 
2 Uhr 40 

M 
D 
F 
s 

Hugo. V. 
Gründonnerstag 
Karfreitag 
Karsamstag 

m 
14. Woche. Auferstehung Christi, Marl. IL. S.»A. « Uhr 05 

S.-U. 7 Uhr 01 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

S 
M 
D 
M 
D 
ïï 
S 

Ostern, Vinzenz 
Ostermontag, Cölestin 
Hermann, 93 s. 
Amantius, V. 
Maria Cleopha 
Ezechiel, Proph. 
Leo!.. P . 

Ce 
cm 

^ , Ar) 

OH 

15. Moche, Jesus erschein! den Jüngern. Ioh, 20, S.°A, 5 Uhr 52 
6.41. 7 Uhr 10 

12 
13 
14 
15 
16 
1? 
18 

S 
M 
D 
M 
D 
K 
S 

1 Q. Weiher Sonntag 
herminegild, M. 
Justin, M.; Tib.. M. 
Crescentia, A. 
Paternus, V. 
Anicet, P . M. 
Amadeus. Vk. 

Ut 

JL 

16. Woche. Nom outen Hirten. Ioh, 10, 2,-21. 5 Uhr 30 
S..U, 7 Uhr 20 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

6 
M 
D 
M 
D 
ft 
S 

2. Mis. Leo IX., P. pff 
Sulpitius, M. fis 
Anselm. V. * # 
Soter u. Cajus, P. M. * # 
Georg, M. * f f 
Fidelis v. Sigm., M. «W 
Markus, Evangelist O M 

17. Woche. Über ein Kleines werdet ihr mich lohen. Ioh 1«. J ' ' ^ ij ffr | f j 

26 
27 
28 
29 
30 

S 
M 
D 
M 
D 

3. Iub. Schutzfest 5t. I . 
Peter Canistus, Vk. 
Paulus v. Kreuze, Vk. 
Petrus v. Verona, M. 
Katharina v. Eiena. I . 

Vauerniegeln. 
Kommt Tibcrtius mit 

Schall, bringt er Gauch und 
Nachtigall. — Negnct's 
vorm Gcorgi-Tag, währt 
noch lang des Regens Plag'. 
— Quackt der Frosch an 
Markus viel, schweigt er 
dafür nachher still. 
Friert's am Tag von St. 
Vital, friert es wohl noch 
fünfzehnmal. — Aprilsturm 
und Rcgenwucht lündcn 
Wein und golbne Frucht. 
— Grollt der Donner im 
April, ist vorbei des Reifes 
Spiel. — 3st der April 
feucht und naß, füllt er 
Scheunen an und Fasz, — 
April, der Spcktalel macht, 
bringt Heu und Korn in 
Pracht: ist er aber schön 
und rein, braucht der Ma i 
sich nicht zu freun; schlim-
mcr ist es, wenn er dürr, 
denn kein Bauer dankt da-
für. — 3st an Georg die 
Rcb' noch blind, freut sich 
darüber Mann, Weib und 
Kind. 

Sinnsprüche. 
0 Kind im Lilienklcide, 

o Bräutlcin rein und schön! 
Verrauscht hat bald die 
Seide, die Blumen all ver-
gch'n. Du hast wie eine 
Blüte erschlossen heut dein 
Herz. Daß fürdcr dich ein 
Engel hüte, schau immer 
himmelwärts. 

P. Wilh. Kreitcn s. J. 



Mai 31 Tage 

Die Kapelle in Epinassey bei St . Mauiicc. 
Epinassey, der kleine Weiler obeihalb St. Moritz, ist 
in letzter Zeit viel genannt und besucht worden. Er 
liegt aus dem Schutthügcl des wilden, verheerenden 
BaithclcmybachcL. Mehr als einmal drohte dem Vörf-
chen Verwüstung und Untergang. Doch seine Bewohner 
vertrauen auf den oft bewährten Schutz der lieben HI. 
Theresia vom Kinde 3csu. 3hr haben sie in den letzten 
Jahren mit Hilfe milder Gaben aus nah und fern ein 
schönes Heiligtum errichtet, um dessen Bau sich bcson-
ders der hochw. Chorherr H. von StoÄalper verdient 

gemacht hat. 

Notizen: 

Mondphasen: 
Vollmond 2., morg. 
Letztes Viertel 9„ abds, 
Neumond 17., abds, 
Erstes Viertel 24., abbs. 
Vollmond 31., abds. 

6 Uhr 14 
1 Uhr 48 
4 Uhr 28 
8 Uhr 39 
3 Uhr 33 

Philipp u. Jakob. Ap. 
Athllnasius. Vek. cm 

18. Woche. Chiistu« verheißt den Tröster. I°h. IS. | - ° j j - & ™3X 15 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

4. Cant. Kietiz-Auffindung 
Monika, Wwe. 
Pius V.. P. 
Johann von der lat. Pforte 
Etanislaus, V. M. 
Michaels Erscheinung JE 
Gregor von Nazianz. Vk. (H ^ , 

19, Moche. L l l ihr den Aatei bittet. I oh . IL, S.»A,L Uhr NI 
S.-U. 7 Uhr 18 

5. Rog., Vittwoche ^A 
Mamertus, V. 
Pankratius, M. 
Seruatius, V. 
Christi Himmelfahrt 
Johann v. E., Vk.' Sophie 
Ubaldus. V..' Ioh. u. Nepo. ftf 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

6 
M 
D 
M 
D 
ss 
S 

2N. Woche, Zeugnis des hl. «elfte«. Ioh. 15-16. | - * j j - 7M157 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

S 
M 
D 
M 
D 
ft 
S 

6. Ex. Paschalis Vayl, O f# 
Venantius. M. jA 
Petrus Zöleftin. P. * * 
Vernhardin v. Eiena, Vk. $ f 
Felix v. Eantalicio, Vk. M 
I u l i l l . I . M ^ 
Destderius, V. fcf 

21. Woche. Sendung de« hl. «eiste«, I o h . 14, D.M. 4 Uhi 48 
S.-U. 8 Uhl 05 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

6 
M 
D 
M 
D 
ft 
S 

Pfingsten 
Pfingstmontag. Gregor 
Philipp Neri. Vk. 
Fronf. Veda, Vk. 
Augustinus, V. 
Maria Magdalena 
Felix !.. P. M. 

ei 
m 
cm 

22. Woche, Christ»« befiehlt zu taufen. Matth.28. J ' ' ^ * " h i 42 

31 S 1. Hl. Dreifaltigkeit * $ 

Vaucinicgeln. 
Sind Philipp und 3akob 

nah, macht's den Bauern 
großen Spatz. — Wann sich 
naht St. Stanislaus, rollen 
die Kartoffeln raus. — Oft 
es St. Pankraz schön, wird 
man guten Wein wohl sehn. 
— Servaz mutz vorüber 
sein, willst vor Nachtfrost 
sicher fein. — Pankraz, Ser
vaz, Bonifaz, schaffen Frost 
und Eis gern Platz, — 
Strahlt Urban im Sonnen-
schein, gibt es vielen guten 
Wein. — Oft es klar an 
Pctroncll', mißt den Flachs 
man mit der Ell'. — Küh
ler Mai bringt fruchtbar 
3ahr, trockncr macht es dürr 
fürwahr. — Maienregen 
mild und warm, tut den 
Früchten niemals Harm. — 
Grün fchmüclt sich so Flur 
wie Au, fällt vom Himmel 
.Mllientau. — Die Wachtel 
Jim Maien schlägt, wieviel 
Geld das Korn im Herbste 
wägt. 

Sinnspruch. 
Willst du frei und fröhlich 

gehn 
Durch dies Wcltgctümmcl, 
Mutzt du auf die Vöglein 

sehn, 
Wohnend unterm Himmel. 
Wie die Vöglein haben wir 
Unsren Vater droben. 
Und mit ihnen wollen wir 
Lieben ihn und loben, 

3acobi. 



- IÛ 

Notizen: 

Mondphasen: 
Lcljtcs Viertel 8., morg. 
Neumond 16., rnorg. 
Eiste» Viertel 23., morg. 
Vollmond 30., morg. 

F u m 30 Tage 

Die Kapelle in Rechy bei 
Chalais. 

Rechy, ein Weiler in der 
Nottenebene am Eingang 
in das gleichnamige Hoch» 
tal, gehört zur Gemeinde 
und Pfarrei von Chalais. 
Der Ort wird schon in al° 
ten Urkunden öfters ge° 
nannte so wird z. B in 
einer Schrift von 1208 eine 
Herberge in Rechy er-
wähnt. Die Kapelle wurde, 
osfenbar an Stelle einer 
ältern, im 3ahre 1820 er» 
baut. 3hr Patron ist der 
hl, Apostel Matthias, dessen 
Fest am 24. Februar feier

lich begangen wird. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

M 
D 
M 
D 
ss 
S 

Iuuentius, M. 
Marzellinus 
Oliva. I . 
Fronleichnam 
Vomflltius. V. m. 
Norbert, V. 

55 

Je 

kM 
23. Woche. Vom großen Abendmohl. Aul. 14. S.°A.4Uhr38 

E.-U. 8Uhr l9 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

2 
M 
D 
M 
D 
ff 
S 

2. Robert. A. 
Medardus. V. 
Primus u. Felician 
Mllrgllietha, K. 
Vllrnablls, Ap. 
Herz-Iesu-Fest 
Antonius v. Padua, Vk. 

OS 
«2 

24. Woche. Vom verlorenen Schafe. Sud. 15. L.°A. 4 Uhr 36 
L.-U, 8Uhr23 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

6 
M 
D 
M 
D 
ff 
<5 

? Uhr 18 
4 Uhr 02 
1 Uhr 23 
1 Uhr 47 

3. Basilius d. Große. V. fl# 
Vitus. Modest., Grefe. ^ 
Ioh. Franz. Régis, Vk. M * # 
Rainer. Vk. w M 
Markus u. Mareell. »W 
Iuliana ffalc, I . fa( 
Siluerius. P. M. fö 

25. Woche. Berufung Pétri. Lul. 5. S.-A. 4 Uhr 36 
T.-U. 8 Uhr 26 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

4. Aloistus u. Gonz, Vk. £2. 
Paulinus, V. Hz. 
Edeltrud, I . | | T | 
Johannes der Täufer $rr 
Wilhelm. A. m 
Johann und Paul, M. c& 
Ladislaus. K. <M 

Bauernregeln. 

Macht Medardus feucht 
und nah, rcgnets ohne Un° 
terlaf;. — Schier dasselbe 
gelten mag von St. Marga-
rcthcnL Tag. — Mit der 
Sens' St. Barnabas schnei-
dct ab das längste Gras. 
Rcgnets an St. Barnabas, 
schwimmt die Traube bis in» 
Fah, — Regnet es am Vi-
tustag, fruchtbar 3ahr man 
hoffen mag. — Schreit der 

; Gauch nach St. Johann, 
kündet Mißwachs er uns an, 
— Ist's an Peter Pauli 
klar, hoffe auf ein gutes 
3ahr. — Regnet es an Pc-
ter Paul, wird dcs Winzers 
Ernte faul. — 3uni trocken 
mehr als nah, füllt mit gu° 
tem Wein das Faß. — 
Nordwind, der im 3uni 
geht, nicht im besten Rufe 
steht: kommt er an mit tüh-
lem Gruß, bald Gewitter 
folgen muß. 

26. Woche. Der Phlliifäer Gerechtigkeit. Matth. 5. «,°N. 4 Uhr 38 
T.-U. 8Ut>i27 

T 
M 
D 

5. Leo II., P. 
Petrus und Paulus, 
Pauli Gedächtnis 

Ap. 

Sinnspruch. 
Bcss'rcs kann kein Vol l 

vererben, als ererbten Vä-
tcrbrauch. — Wo des Lan
des Bräuche sterben, stirb! 
des Landes Blüte auch. 

0 . Kcrnstock. 



11 

I u l t 31 Tage 

Die Kapelle in Ovronna 
ob Leytion. 

3m Tal der ©alcnze, 
dessen prächtigen Hinter-
gründ die schroffen Fei-
fengipfel des großen und 
kleinen Muveran bilden, 
befindet sich das Berg-
dörflein Ovronna in einer 
Höhe von 1400 Metern, 
Die neue, 1927 erbaute 
Kapelle paßt vorzüglich 
in die hehre Umgebung, 
Der Altar mit dem Bilde 
des hl. Einsiedlers Anto-
nius stammt aus der alten 

Pfarrkirche, 

Notizen: 

Monbphafen: 

Letztes Vier te l 8,, morg, 
Neumond 15,, abds. 
Erstes Vier te l 22., morg, 
Vol lmond 29., abds. 

0 Uhr 52 
1 Uhr 20 
6 Uhr 16 
1 Uhr 48 

M 
D 
F 
s 

Christi kostbares Blut 
Maria Heimsuchung 
Heliodor, V 
Ulrich. V. 

JE 

27. Woche. Jesus speist 4000 SJiarrn. Mai l . 8. ,-A, 4 Uhr 42 
,°U. 8 Uhr 25 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

6 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

6. Ant. Mar. Zacch., Vk. 
Dominik«, I . M 
Zyrillus und Meth.. V. -& 
Elisabeth, K. G ^ 
Veronika, I . ^ | 
Sieben Brüder, M.; Ruf. n * 
P ius I . ,P .M. p * 

28. Woche, iL, d. falschen Propheten. Matth,7. S.M, 4 Uhr 48 
S.-U. 8 Uhr 23 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

6 
M 
D 
M 
D 
ss 
S 

7. Johann Gualbert, A. JW 
Anacletus. P .M. W 
Bonaventura, V. »W 
Heinrich, K. O »W 
Maria v.V.Karmel SP 
Alexius. Vk. fä 
Camillus. Vk. fcf 

29. Woche. Vom unger. Haushalter. Luk. 16. °A. 4 llljr 54 
=11. 8 Uhr 1? 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

S 
M 
D 
M 
D 
ss 
S 

8. Skapulierfest 
Hieronymus, Vt. 
Prazedis, 3. 
Maria Magdal., V. 
Apollinaris, V. M. 
Christine, I . M. 
Iakobus, Ap. 

es 

30, Woche. Jesu« weint üb. Jerusalem. Lul. 19. S.°A. 5 Uhr 02 
S,°U, 8 Uhr 111 

28 
2? 
28 
29 
30 
31 

S 
M 
D 
M 
D 
F 

9. Anna. Mutter Maria 
Pantaleon, M. 
Nazarius u. Cels., M. 
Martha, I . 
Abdon u. Sennen, M. 
Ignatius v. Loyola. Vk. 

Je 
JE 

Vaueimegeln. 

Regnet's am Liebfraucn-
tag, währt noch 40 Tag die 
Plag. — Kilian, der heilige 
Mann, stellt die ersten 
Schnitter an. — Sind die 
„Sieben Brüder" naß, reg-
nct's lang ohn' Unterlaß. — 
Regnet's auf Sankt Marga-
reth, bann die Nuß sehr 
schlecht gerät. — An Mag-
d'lcna regnet's gern, weil sie 
weint' einst um den Herrn. 
— Ost es fchön am Oakobs-
tag, reiche Frucht man Hof-
fen mag. — Wenn 3atobi 
klar und rein, wird das 
Ehristfest frostig sein. — 3a-
lob nimmt hinweg all' Not, 
bringt Kartoffeln und frisch 
Brot. — 3st St. Anna erst 
vorbei, kommt der Morgen 
kühl herbei. — Sind die 
Hundstag' hell und klar, 
künden sie ein gutes 3cchr; 
haben Regen sie bereit, dann 
kommt nicht die beste Zeit. 

Sinnspruch. 
Zeige dich zu jeder Zeit 

— stärker als dein Herzens-
jammer! — Sei nicht Am» 
boß deinem Leid. — Nein, 
sei deines Leides Hammer! 

Marggraf. 
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Notizen: 

Mondphasen: 
Letztes Viertel 6., abbs. 
Neumond 13., abbs. 
Erstes Viertel 20., abbs. 
Vollmond 28., rnorg. 

5 Uhr 28 
9 Uhr 27 

12 Uhr 36 
4 Uhr 10 

August 31 Zw 
Die Kapelle in Champscc. 
Champsec ist einer bei vie° 
len im Tal zerstreuten 
Weiler, bie zusammen bie 
grotze Gemeinde unb Pfai» 
rci von Bagnes ausmachen, 
bie fast so viel Einwohner 
zählt als der Bezirk Goms. 
Es liegt in bei Talsohle, 
blos, 910 Meter über Meer. 
— Die Dorftapellc wurde 
im 3ahrc 1820 erbaut und 
dem hl. Bernhard von 
Mcnthon geweiht, der im 
angrenzenden Tal, auf bcm 
ehemaligen 3upitcrsbcrg, so 

segensreich gewirkt hat. 

1 S Petri Ketteufeier ÎS? 
31. Woche. Vom Pharisäer und Zöllner. Lul,I8, S.-A. 5UHI1I 

S.-N. 8 Uor 02 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

10. Alphons Lig., V. 
Steph.-Rel.-Auffindung 
Dominicus, Vk. 
Maria Tchneefeier 
Verklärung Christi 
Clljetan, Vk.' Donatus 
Cyriakus, Largus. M. 

32, Woche, Vom Taubstummen. Malt , 7. V.M. 5 Uhr 1!) 
S.-N. 7 Ulir 51 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

S 
M 
D 

m D 
ft 
S 

11. Romanus. M. W 
Laurentius, M. ^ 
Tiburtius und Tusanna »W 
Klara. I . $fc 
Hippolyt u. Cassian, M. O yf 
Eusebius, Vk. yf 
Maria Himmelfahrt fâ 

33 Woche. Vom barmherzigen Samariter, Lul. IN. L..A. 5 Uhr 28 
T.°U. ? Nor 41 

18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

T 
M 
D 
M 
D 
ff 
S 

12. Joachim, V. Maria £ 1 
Hyacinthus, V t . $T% 
Agapitus. M. M 
Ludwig, V. c$ 
Bernhard, A. O <A 
Ioh. Fr. u. Chantai Hg 
Thimotheus. M. jfe 

34. Woche. Von den 10 Aussätzigen. Lul, 17. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

S 
M 
D 
M 
D 
X 
S 

L.-A. 5 Uhr 38 
G.-U. 7 Uhr 28 

13. Philipp Veniti 
Bartholomäus, Ap. 
Ludwig, K. 
Zephyrinus, P. M. 
Iosef Calasanz, Vk. 
Augustinus. Vk. 
Johannes Enthauptung 

16 
Je 
kir. 

32. Woche. V. ungerechten Mammon. Matth. 8. L.-A 5 Uhr 47 
L.-U. 7 Uhr 15 

30 
31 

S I 14. Nosa v. Lima, I . 
M ] Ray mund Nonnatus 

V: 

Bauernregeln. 

Hitz' a» St. Dominilus, 
streng der Winter werden 
muh. — Regen an Maria-
Schnee, tut bem Korne tüch° 
tig weh. — Oswalb-Tag 
muh trocken sein, sonst wirb 
teuer Korn unb Wein. — 
An Sankt Laurenz Sonnen» 
schein, bringt dem Winzer 
vielen Wein. — Himmel
fahrt im Sonnenschein, wird 
der Wein gesegnet sein, -
Regnet es an St. Sebalb, 
nahet teure Zeit sehr balb. 
— Wie Laurenz unb Bartcl 
sinb, wird der Herbst, sei's 
rast, sei's linb. — Regen an 
St. Bartholmä tut ben Re
ben bitter weh. — 3st Au-
gust im Anfang heife, wird 
der Winter streng und iwitz; 
stellen sich Gewitter ein, 
wirds bis Ende auch so sein. 
— Wenn August stark tauen 
tut, bleibt das Wetter mei° 
stcns gut. 

Sinnspruch. 

Latz uns sützcs Mitleid üben, 
Unb in bcm Gefall'nen auch 
Den gefall'nen Brubcr lie» 
ben! Grillparzcr. 



13 — 

September so Tag« 

Die Kapelle U. L. F. am Felsen bei St. Maurice. 

3n der fast senkrecht abfallenden Felswand, die St. 
Maurice westlich umfchlicht, erscheint das weiße Kirch» 
lein „Unserer Lieben Frau am Felsen" wie ein Adler-
horst ob dem schwindeligen Abgrund, Ein schmaler, 
zum Teil in das Gestein cingehauencr Pfad schlängelt 
sich zu der aussichtsreichen Hochwacht empor. Schon 
König Sigismund soll hier eine Zufluchtsstätte gesucht 
haben. Der erste, der hier als Einsiedler wohnte, war 
der hl. Amatus, s 627, Das heutige Gotteshaus hat 

Abt Gregor Echiner 1774 erbaut. 

Notizen: 

Mondphasen: 
Letztes Viertel 5., morg. 
Zlcumond 12., morg. 
Erstes Viertel 18., abds. 
Vollmond 26., abds. 

8 Uhr 21 
5 Uhr 26 
9 Uhr 37 
8 Uhr 45 

D 
M 
D 
F 
s 

Verena, M ; Aegid. ^ 
Stephan. K. f p 
Mansuetus, V. f f 
Nosalia. I . ms 
Laurentius Just., V. O f t * 

2Ü. Woche, Vom Jüngling zu Nlllm. Lul, 7. ©.=81. 5 Uhr 56 
T,°U. 7 Uhr «2 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

S 
M 
D 
M 
D 
R 
S 

15. Magnus. A. ^ 
Regina. I . M. *f£ 
Maria Geburt ̂ Hadr. »W 
Gorgonius, M. fcf 
Nikolaus von Tolentino 2̂ f 
Prothus, M. & 
Name Maria W HZ. 

37, Wuche. V«m WasseisüchUgen, Lut. «4, S,°A, L Uhr 05 
L,°U G Uhr 48 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

6 
M 
D 
M 
D 
fil 
S 

16. Eulogius, Patr. 
Kreuz-Erhöhung 
7 Echm. Maria. Nik. 
Fronf. Cornelius. P. 
Wundmale t>. hl. Franz. 
Joseph von Cupertino 
Ianuarius. V, M. 

Cjjfc 

«lg 
38. Woche. Das vornehmste Gebot, Matth, 22. E.-N, G Uhr U 

G,-.U, « Uhr 24 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

S 
M 
D 
M 
D 
ss 
S 

17. Eidg. Vettaq. 
Matthäus, Ap. Eu. 
Thomas v. V., V. 
Linus, P. M. 
Maria von Mercede 
Cleophas, Jünger 
Cyprian u. Iuftina 

kà, 

W, Woche, Vom Gtchtbiiichtigen. Matth 9. V.-A. «Uhi24 
S.-U, L UHI2U 

27 
28 
29 
30 

S 
M 
D 
M 

18. Eosmas u. Damian ^£ 
Wenzeslaus, Hzg. ^H 
Michael. Erzengel ^â 
Hieronym.i Urs und Viktor ff 

Vaucinlegeln. 
3st's an St. Aegidi rein, 

wird's so bis Michaeli sein. 
— Wenn St. Aegid bläst 
ins Horn, hciht es: Bauer 
sä' dein Korn. — An dem 
Tag „Maria - Geburt" 
nimmt die Schwalb den 
Reisegurt. — 3st es an St, 
Gorgon schön, wird man's 
vierzig Tag so sehn, — 
Trocken wird das Frühjahr 
sein, ist S t , Lambert klar 
und rein. — Wenn Mat
thäus weint statt lacht, Essig 
aus dem Wein er macht. — 
Wetter, das an Matthä 
llar, bringt gut Wein im an-
dein 3ahr. — Zeigt sich 
llar Mauritius, viele 
Stürm' er bringen niujz.— 
Nebelt's an St, Kleophas, 
wird der ganze Winter nah, 
— Regnet's sanft am Mi-
chaclstag, sanft der Winter 
werden mag, — Donnert's 
im September noch, wird 
der Schnee um Weihnacht 
hoch. 

Sinnspruch. 
Willst Welt und Men-

schen recht vcrstehn — muß! 
du in's eigne Herz dir sehn, 
— Willst du dich selbst recht 
kennen lernen — muszt du 
dich aus dir selbst entfernen. 
Wer sich beurteilt nur nach 
sich, gelangt zu falschen 
Schlüssen — du selbst er
kennst so wenig dich — als 
du dich selbst kannst küssen, 

Vodcnstcdt. 
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Oktober 31 Tage 

Die Kapelle des hl. Gcncsius bei 
SidciL. 

Diese Kapelle steht, Von einigen 
Wohnhäusern umgeben, oberhalb 
Villa in dem Tälchcn, das sich wcst. 
lich von SidciL gegen Montana 
hinauszieht. Man sagt zwar, hier 
oben habe ehemals die '•Pfarrkirche 
von Siders gestanden; doch wissen 
wir, das; die Kirche il. ii. F. zum 
Weiher, unten im Städtchen, in den 
Anfang des 15. Jahrhunderts zu» 
rückicicht. Der Altar der Kapelle 
und das wertvolle Altargemäldc 
tragen die Jahreszahl 1637. Be
kannt ist auch, dasz der im Rufe der 
Heiligkeit verstorbene Domherr 
Matthias Will in diesem Heiligtum 

gewirkt hat. 

Notizen: 

Mondphasen: 
Letztes Viertel 4., abds. 9 Uhr 15 
Neumond 11., abds. 2 Uhr 06 
Erstes Viertel 18., morg. 10 Uhr 20 
Vollmond 26., abds. 2 Uhr 34 

Remigius, 58. 
Tchutzengelfest 
Candidus. M. 55 

4ll. Woche, « .d. lonigl , Hochzeit. Matth. 22. T.-Ä. 6 Uhr 33 
S,-U. « Uhi llü 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

S 
M 
D 
M 
D 
ïï 
6 

19. Rosenkranzfest 
Placions, M. 
Bruno, Vk. 
Markus, P.,' Sergius 
Vrigitta, Wwe. 
Dionysius, V. 
Franz von Vorgia, Vk. 

(§** 

4 1 . W o c h e . Christas heilt den Sahn des känigt- Beamten. Joh. 4. 
L,°A. L UHr43 
S..U. 2 Uhr l>2 

11 
12 
13 
14 
15 
IL 
1? 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

20. Firmin, V. 
Maximilian, V. 
Eduard. K. 
Calliztus, P. M. 
Theresia, I . 
Vallus, A. 
Hedwiss, Mme. 

m 
cm 
cm 

JE 
42. Woche. Vom Tchllllswecht. Match. 18. T.°A. e Uhr 52 

L.-U, 5 Uhl 39 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

S 
M 
D 
M 
D 
ss 
S 

21. Lukas, En. 
Petrus von Alc. 
Johann Eantius, Vk. 
hilarion, A.' Ursula 
Eordula, M.' Salome 
Severin, V. 
Naphael, Erzengel 

S 

43. Woche. Vom Zinsgioschen. Mlllth, 22, S,°A. 7 ll&r U2 
©.=11. 5 Uhl 2« 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

22. Königsfest Christi 
Evaristus. P. M. 
Adeline, A.; Tabina 
Simon u. Iuda, Ap. 
Narcissus, V. 
Eerapion, V. 
Wolfgang, V. 

8 
55 
55 
55 

Bauernregel». 

Laubfall an Leodcgar 
kündet an ein fruchtbar 
3ahr. — Regnet's an Sank! 
Dionys, wird der Winter 
naß gewiß. — Tritt St, 
Gallus trocken auf, folgt ein 
nasser Sommer drauf, — 
M i t St. Hedwig und St. 
©all ' schweigt der Vögel 
Sang und Schall. — Wer 
an Lukas Roggen streut, es 
im 3ahr drauf nicht bereut. 
Ursula bringt 's Kraut he
rein, sonst schneit Simon-
3udä drein. — Wenn's St, 
Scverin gefällt, bringt er 
mit die erste Kalt'. — S i 
mon und 3udä, die zwei, 
führen oft den Schnee her
bei. — Hält der Baum die 
Blätter lang, macht ein spä° 
ter Winter bang. — Bringt 
Oktober Frost und Wind, 
wird der 3anuar gelind. -
3st Oktober warm und sein, 
kommt ein scharfer Winter 
drein. 

Sinnspruch. 
Darf sich der Mcnfch zu 
richten untcrwindcn? — 
Wer unter uns ist rein von 
Sunden? — Wo ist das 
Herz, das nicht crfchrickt, 
wenn es in feine Tiefen 
blick!? — Verdammet nicht, 
daß Gott euch nicht vcr» 
dämme! Erbarmen löscht des 
Hasses Flamme. Tiedge. 
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November 30 Tage 

Die Muttcigoltestapelle in Richle^wil. 
Zwanzig Minuten von bei Bahnstation Filiistorf entfernt, 
am westlichen Abhang des Bodenholzes, liegt ein alter 
Herrfchaftsfitz mit Bauernhaus, Scheune, Mühle und Säge. 
M i t der MuttcigottcZlapelle, die sich am Rande der Straße 
erhebt, bildet der Gebäudelomplez einen Weiler, der den 
Namen Richtcrswil trägt. Hier siedelten in früheren Zeiten 
die Geschlechter der Von der Weid. Alte Funde bekunden, 
daß der Ort schon, zur Römerzcit bewohnt war. Die der 
schmerzhaften Mutter geweihte Kapelle wurde im 3ahre 
1698 gegründet, Sie ist vor zwei 3ahrcn durch den neuen 
Besitzer, Herrn Charles Schnyder von Wartensce, mit 
Kunstverständnis und Pietät stilgerecht renoviert worden 
und bildet heute ein wahres Schmucktästlcin in der schönen 
Gegend. 3n der Bittwochc zieht die Psairei Bösingen in 
Prozession alljährlich hiehcr. Als stiller Wallfahrtsort wird 
die Kapelle von den Bewohnern der Umgebung gerne auf-

gesucht. 

Notizen: 

Mondphasen: 
Letztes Viertel 3., morg. 
Neumond 9., abds. 
Erstes Viertel 1?,, morg. 
Vollmond 25., morg. 

8 Uhr 18 
11 Uhr 55 
3 Uhr 13 
8 Uhr 10 

Christus erweckt des Obersten Toditer. Mattn. 9 . 
T..U. 7Ut)U3 
6,=U. 5 Uftr 15 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

23. Allerheiligen M 
Alleiseelen M 
Ida. Wwe. O fcf 
Karl Vorromäus, V. fcf 
Zacharias und Elisabeth <£& 
Leonhard, Eins. HZ. 
Engelbert, V. M M 

45. Woche. Vom Unkraut unter d. Weizen. Match, 13, G.-U. 7 Uyi 23 
T.-U. 5 Uyr 04 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

24. 4 gekr. Brüder 
Lateran-Kchw. 
Andreas Auellin, Vk. 
Martin, V.' Mennas 
Martin, P. M. 
Didacus, Vt. 
Iosaphat, V. M. 

cm 
eu 
&$ 
JE 
Je 

46. Woche. Vom Senfkorn, Match. 13. T.-'A. 7 Unr 33 
T.-U. 4 Hör 55 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

6 
M 
D 
M 
D 
ÏÏ 
S 

25. Gertrud. I.; Albert J$ 
Qthmar. A. ^M 
Gregor Thaum., V. O fc^ 
Kirchw. v. St. Peter u. Paul 
Elisabeth, Wwe. 
Felix v. Valois, Vk. 
Maria Opferung ^ f 

47. Moche. (Bleuet der Verwüstung, Mo.tth.24. | - ; j * - | Ahr 44 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

6 
M 
D 
M 
D 
Vi 
S 

26. Eacilill. I . M. 
Clemens. P. M. 
Johann v. Kreuz, Vk. 
Katharina, I . M.*) 
Silo. A.; Konrad. V. 
Virgilius, V. 
Sosthenes, M. 

48. Woche, Zeichen des Gerichts, Lu! 21, 6.=». 
S,°U, 

29 
30 

7 Uhr 53 
4 Uhl 43 

2 ! 1. Ado, Saturnin, M. 
M I Andreas. Ap. M. *) «alharina lit «andespatrunin »on Vreldurg und Wallis, 

gefeiert am 24. November. 

Bauernregeln. 
Ist's zu Allerheiligen rein, 

tritt Altweibersommer ein. 
— Wenn's zu Allerheiligen 
fchncit, halte deinen Pelz 
bereit. — Bringt Sankt 
Mart in Sonnenschein, tritt 
ein kalter Winter ein. — 3st 
es um Mart ini trüb, wird 
der Winter auch nicht lieb. 
— Mariä-Opscrung klar u. 
hell, macht den Winter 
streng ohn' Fehl'. — Wie 
das Wetter um Kathrein, 
wird der nächste Hornung 
sein. — Wirft herab An
dreas Schnee, tut« dem 
Korn und Weizen weh. — 
Bringt November vieles 
Naß, gibt's auf Wiesen 
vieles Gras. — Sitzt No
vember fest im Laub, wird 
der Winter hart, das glaub'. 
— Zeigt November sich im 
Schnee, bringt er reiche 
Frucht und Klee. — Fahr' 
im November deinen Mist, 
denn wenn er überwintert 
ist, da ist der Mist des Bau-
crn List. 

Sinnspruch. 

Bruder, wenn aus die-
fen Wäldern — selber einst 
hinaus wir schreiten — und 
die goldncn Achrenfclder 
— Gottes sich vor uns er-
breiten: — o, schon spür' ich 
seine Freude — zitternd 
wird er nach uns spähn; — 
Bruder, komm, wir woll'n 
ihm heute — schon ein 
Stück entgcgcngchn. 

3atob Kneip. 

http://Mo.tth.24
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Notizen: 

Dezember 31 Tage 

Burgbühl heißt der Standort, auf wel
chem Die Kapelle steht, welche im ÜSahrc 
1925 aus (Schelfe des hochw. §rii V. 
Schwaller aus dessen Grund und Bo
den errichtet worden und am 27. De» 
zember gleichen Jahres vom Diözesan» 
bisdjos, äKsgr. Vr. Marnw Bessern, 
geweiht worden ist. Der Baustil paß! 
l>ch gut dem Charakter des Gelände» 
an. Die Bemalung wurde unter Fich-
rung des Hrn. Prof, Oskar Cattani 
von Schülern des Technikums in Frei' 
bürg ausgeführt. Sie ist farbensatt 
und gibt dem Innern einen wcirmher-
zig-heimekigen Ton. Unter dem Vor
dach hat Herr Prof, Cattani die Bru-
dertlausfresten gemalt, die im Volts-
talender 1930 abgebildet und bespro
chen worden sind. 3m Dachreiter 
hängt ein Glöcklein, das dem hl. 
Petrus Canisius geweiht ist. 

Mondphasen: 
Letztes Viertel 2., abds, 5 Uhr 51 
Neumond 9., morg. 11 Uhr 1(3 
Erstes Viertel 16,, abds. 11 Uhr 43 
Vollmond 25., morg. 0 Uhr 24 

D 
M 
D 
F 
<5 

Eligius, ». fâ 
Vibillnll. I . M. O M 
Franz Xaver, Vk. * i 
Petrus Chrysol.. V. & 
Sllbbas. A. j i ^ 

49. Woche. Johanne« Im EefänZ»!«- Matth. 21. |-**[- j | Uhi 02 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

S 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

2. Ado., Nikolaus, ». M 
Ambrosius, ». c £ 
Marin unbefl. Empfängnis D C$g 
Leokadia, I . M. ft$ 
Melchiades, P. M. * $ 
Damasus, P. ^ 
Synestus, M. H 

50. Woche, Zeugni« Iohannw. Ioh . 1, E,°A, 8 Uhi 09 
®.=U. 4 lier 31) 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

S 
M 
D 
M 
D 
ss 
S 

3. Ado,, Luzia, I . M. 
Nikasius, ». 
Fortunatus, M. 
Fions,., Eusebius, ». 
Lazarus, » . 
Maria Erw.; Tratian 
Nemestus, M. 

« 

Û 
21, Woche, Rufende Stimme. Lut, 3. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

6 
M 
D 
M 
D 
F 
S 

4. Ado., Ursicinus, »k. 
Thomas, Ap. 
Zeno, M.! Florus, M. 
Viktoria. I . 
Adam und Ena 
Hl. Christfest 
Stephllnus, Erzm, 

S.-A. 8 Uhr 14 
S.-U. 4 Uhr 4N 

22. Woche. Beschneidung Chiisti, Lul, 2, S.°A. 8 Uhr I? 
S.-U, 4 Uhr 44 

27 
28 
29 
30 
31 

S 
M 
D 
M 
D 

Johannes, Ap., En. 
Unsch. Kindlein, M. 
Thomas von Cant. 
David, K. 
Siloester. P. 

JHP 

Ses 

Bauernregeln. 
Sankt Lucia kürzt den 

Tag, soviel sie ihn nur kür-
zen mag, — Wie'» Adam 
und Eva spcnd't, bleibt das 
Wetter bis zum End'. — 3st 
die Christnacht hell und klar, 
folgt ein höchst gesegnei 
Jahr. — 3st's zu Weihnacht 
warm und lind, kommt zu 
Ostern Schnee und Wind. 
— Weihnacht, das in grü-
nein Kleid, hält sür Ostern 
Schnee bereit. — Windstill 
muß St. Stephan fei», soll 
der nächste Wein gedeih». 
— Wind in Sankt Silve
sters Nacht, hat nie Wein 
und Störn gebracht. — De
zember klar mit Schnee, gibt 
es Korn auf jeder Höh'. — 
Wenn der Wind zu Voll-
mond tost, folg! ein langer, 
harter Frost. — Donnert's 
im Dezember gar, bringt 
viel Wind das nächste 3ahr, 
— Raucht der Fluh und 
friert's im Grunde, hat die 
Kälte manche Stunde, 

Sinnspruch. 
Gedenke, das; du Schuld-

ner bist — der Armen, die 
nichts haben — und de» 
ren Recht gleich deinem ist 
— an allen Erdengaben! -
Wenn jemals noch zu dir 
des Lebens — gesegnet gold-
ne Ströme gehn — lafz nicht 
auf deinen Tifch vergebens 
— den Hungrigen durch's 
Fenster sehn. Lingg 
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Der Odem des Lebens 
Ein Wirtshausgespräch 

3N der braungetllferten Wirtsstube zum "Ja-
qex im grünen Wald" saßen der Landarzt 
D r . P h i l o H i p p o t r a s und sein 
Freund Spezi, der Bauer N u st i f e i l 

beim Dämmerschoppen. Da öffnet sich die Türe; 
begleitet von feinem Trabanten S a m t tritt herein 
ein Handelsreisender, der Tuchcommis W o l l e n -
m a n n . — Cordiale Begrüßung — Extraflafche 
— gleich ist das lustige Gespräch im Gang. 

Rustifeil: Willkommen, alter Waffenkamerad! 
Wie kommst du plötzlich in die Heimat auf deinen 
frühlichen Wanderfahrten — wie der Pontius iii's 
Credo hinein? Was gibt es Neues in der großen 
Welt? 

Vollenmann: Ja, wirklich, wie der Pontius 
in's Credo, das heißt wie der Ungläubige zu den 
Gläubigen. Da hast du auf den rechten Knopf ge-
drückt. Wenn man so weit in der Welt herum-
kommt wie unsereiner, wenn man mit aller Sorten 
Volk verkehren muß — mit Herren und mit Knech-
ten — mit Linken und mit Rechten — mit Reichen 
und Proleten — mit Sündern und Propheten — 
mit Weisen und mit Dummen — mit Heiden 
und mit Frummen — Soldaten, Handelsleuten — 
Magnaten, Pharmazeuten — da kommt einem 
manches spanisch vor, und mit der Zeit stößt man 
die Hörner ab und wird so tolerant, coulant und 
glatt wie eine Lilienmilchseife. 

Särni: Ja, b'hüetis ja! I d'Stadt ihi muaß 
mer gah. Da wird ma g'schid und ufgiklärt, mo-
därn und intälligänt. — Aber ufem Bureland ussä 
Hand sie no di alt Moda und wössid si no nit, wo 
der Haas lauft, und was für Zit as es g'fchla het 
am Schwungrad der Kultur; da glaube sie no, was 
der Pfarrer prediget am Sundig. Aber bi eus da 
tönt das G'fätzli ganz angerifch; da prediget der 
Sozi und fait: Eso stoht's im Karl Marx, am feufe-
zwänzgista Kapitel, und nümma, wie i der Chilcha: 
Eso said der Evangelist Lukas, und a so said der 
Apostel Paulus. 

Rustifeil: Und du — und dini Fründ und Ka-
merada — glaubit ier dem Sozi mehr als dem 
Evangelisten Lukas un dem Apostel Paulus? 

Särni: Hejah, bigrifli! Was der Lukas faid 
und der Paulus, das muaß mer oder sott mer alles 
glaubn; aber was der Sozi sait, das isch alles Hand-
grifli, faßlich und g'fpaßlich; und da cha ma ab-
schnidll, wie bim Greyerzer Chäs. 

Rustifeil: So, so! Und was bihauptet er de, 
der Sozi? Wie lutet sis Euangeli, das dir eso im-
'2, PollZkalcndcr für ssrcibnra und Wallis. 

Gopura der Pagode von Condscheveram. 
Denkmäler der alten Völker als Zeugnis für den Glauben an die 
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paniert, so daß d'meinisch, der ziegelrot Evangelist 
und Zukunftsmusikant sei g'schiter als der Lukas 
und der Paulus? Ruck usa mit dem Trumpf, 
und fäg: Was ifch der Hauptpunkt und der Sattel-
knöpf vo siner Lehr? 

Särni: Der Sozi fait: Alles was di Pfaffa 
predigen über d'Ewigkeit und über Himmel und 
Hüll, das isch alles Schwindel und Schwefel; der 
Menfch und der Äff fei g'fchwifterti Chind; fie ftam-
men ab vom Gorilla, oder von angeren usgftorb-
nigen Urtypen; un en unsterbliche Seel git's nit; 
und wenn eina stirbt, so isch es us und fertig mit 
em, wie mit emen angera Rindvieh. 
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Rustifeil: Das isch allerdings einfach und simpel; 
aber wahr isch es nit, I mier imponiere der Hei-
land Jesus Christus und fini Apostel und Evange-
listen und alli Kircheuäter und Lehrer der Wahr-
heit seit 1900 Jahren mehr als der oberflächliche 
Schwätzer, der sie Weisheitsspruch usema batziga 
Sozischriftli oder us de Welträtsla vom Hacket 
z'säma g'separiert hed. 

Vollenmann: Oho! mein lieber Rustifeil, da 
bist du auf dem Holzwege, In diesem Punkte, daß 
der Mensch keine geistige, unsterbliche Seele habe, 
da steht der Sozialismus auf dem Boden der rei-
nen, exakten Wissenschaft, Da gibt es nichts z'be-
richten und nichts z'opponieren. 

Dr. hippokras: Du sprichst ein großes Wort 
gelassen aus, mein lieber Commis, Aber deine 
„exakte Wissenschaft" ist löcherig wie ein alter Stie-
sei. Die Grundfragen der Philosophie und Natur-
Wissenschaft kann man nicht mit dem Ellstecken 
lösen, wie du die fünf Ellen Tuch Zu einem Frack 
vom Ballen heruntermissest. — Du darfst mir glau-
den, wenn ich sage: Ich habe seit meiner Studier-
zeit bis zum heutigen Tage die Frage der Geistig-
keit und Unsterblichkeit der Menschenseele studiert 
und darüber wahrscheinlich mehr beobachtet, nachge-
dacht und gelesen, als du und dein Trabant Sämi. 
Aber alle meine Studien und Beobachtungen — 
vor allem die gewissenhafte Prüfung der Gründe, 
die von den wissenschaftlichen Vorkämpfern der 
sogen, Deszendenztheorie, d. h. der Lehre von der 
tierischen Abstammung des Menschen, vorgebracht 
werden — Reiben meinen religiösen Glauben und 
meine wissenschaftliche Ueberzeugung vom Dasein 
der geistigen Seele und von ihrer Unsterblichkeit 

nicht nur auf's glänzendste bestätigt, sondern auch 
stetsfort gefestigt und unerschütterlich gemacht. 

Särni: Hesch g'hört, Wollenmann! Das pfift 
aus emen angera Loch als euferi Sozi - Melodie. 
Da wär ig jetzt doch g'wundrig, was der Herr 
Doktor gegen euseren äffische Stammbaum vor-
z'bringa het. 

Vollenmann: Ich auch — Aug' und Ohr. Las-
sen Sie Ihre Trümpfe aufmarschieren, Herr Dr. 
Hippokras, Wir werden aber replizieren und 
duplizieren, daß die Schwarte kracht. 

Dr. hippokras: Einverstanden! So gerät der 
Hasenbraten, wenn Salz und Pfeffer eingesprengt 
werden. 

I n erster Linie muß festgestellt werden, daß 
du, lieber Wollenmann, vollständig im I r r -
tum bist, wenn du meinst, der Darwinismus, die 
Lehre, daß der Mensch ein hüherentwickeltes Tier 
sei, nlso keine geistige Seele habe, sei ein 

„gesichertes Ergebnis" 

der exakten Wissenschaft. — Du mußt nämlich wis-
sen, daß erstens die Darwinsche Affenabstammung 
kein „ g e s i c h e r t e s " Ergebnis der exakten Wis-
senschaft ist, und zweitens, daß sie überhaupt k e i n 
„E r g e b n i s d e r W i s s e n s c h a f t", weder der 
exakten noch der abstrakten Wissenschaft ist. 

Särni: O jerum, Herr Doktor! Do hocked Ier 
aber ufeme veraltet« Standpunkt, wenn Ier Sot-
tigs bihauptid. Ersch vor acht Tage isch der uusser-
ordantlichi Privatdozent Dr. S u l p h u r i u s bi 
eus i der Gwerkschaftsverfammlig g'si und het a 
großi Red g'halten über „M o s e s o d e r D a r -
w i n" — und i der Red het er g'feit und biwisen 

Vie Cheopspyramide in Giseh. 
Denkmäler der alten Völker als Zeugnis für den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. 
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und demonstriert und atzidüntiert, daß der Darwin im alta 
Moses es Demänti ufg'falzen und daß er mit siner Entwicklig 
und AffendesZändänz „den Schöpfer vom Throne gestoßen" 
hat, wie der berüemti Profässer K a r l V o g t vo Iämf scho 
vor füfzg Jahre bihauptet het. 

Dr. hippokras: Ganz gut, Sämi. Da haben wir die 
Pastete: Euch, den guten sozialistischen Arbeitern schwatzen 
diese Sendlinge der „ I n t e r n a t i o n a l e p r o l e t a r i -
scher F r e i d e n k e r " Jahr aus Jahr ein das Blaue vom 
Himmel herunter und servieren euch den aufgewärmten Sauer-
kabis ihrer „modernen Weltanschauung"; und ihr glaubt ihnen 
alles auf's Wort und merket nicht, wie sie euch am Narrenseil 
führen und Sachen vorgaukeln, die der Wahrheit schnurstrats 
widersprechen. 

In Wahrheit ist nämlich die Affenabstammung k e i n e s -
w e g s e i n „ g e s i c h e r t e s " E r g e b n i s d e r N i s s e n -
s ch a f t. Warum ist sie das nicht? — Einfach aus dem Grunde, 
weil heute — im Jahre 1930 — Darwin's Lehre, daß Mensch 
und Affe vom gleichen tierischen Urtypus abstammen, l a n g st 
v e r l a s s e n und als total falsch, den erwiesenen Tatsachen 
widersprechend preisgegeben und verworfen ist. — Es gab 
eine Zeit — und sie liegt, wie du, Sämi, richtig sagst, zirka 
50 Jahre hinter uns — in der die Professoren M o l e s ch o t t i 
(Darmstadt), B ü c h n e r (Turin) und B o g t (Genf) mit einer 
Betriebsamkeit ohnegleichen, in Wort und Schrift, im Hörsaal 
und im Kneiplokal nicht müde wurden, den Darwinismus, 
die Lehre von der Affenabstammung des Menschen, dem ge-
lehrten und dem ungelehrten Publikum zu servieren und als 
den Gipfelpunkt der „exakten Forschung" zu preisen. Und 
richtig gewannen sie zahllose Anhänger nicht nur unter dem 
gewähnlichen Volke, sondern auch unter den Gebildeten, den 
Redaktoren, Direktoren, Inspektoren, Doktoren, Professoren. 
Und als nun gar E r n s t H ä ck e l in Jena als 
redegewaltiger Prophet und Prolet der Affentheorie 
in Wort und Schrift auftrat und ganz Deutschland 
und die Schweiz mit der Sündflut seiner Affen-
bûcher „Lebenswunder", „Welträtsel" und dergl. 
überflutete und die ganze liberale Presse der 
Schweiz — „üuzerner Tagblatt" und „Bund" an 
der Spitze — die Lehre Häckels als den Höhepunkt 
der Weisheit und als die Krönung des Riesen-
baues der „modernen Wissenschaft" verherrlichten, 
den alten, wahren Christenglauben an die unsterb-
liche Seele aber mit läppischen ©passen als „Köh-

Lhaldäischer Tempel über quadratischem 
Grundplan mit doppelter Nampe. 

Denkmäler der alten Völler als Zeugnis für den ifi(au= 
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lergllluben" verhöhnten — da meinte natürlich je-
der liberale Aufklärer und Kulturtrompeter, er 
muffe auch die Affenlehre proklamieren und uenti-
lieren; denn das gehöre jetzt zum guten Ton, es 
fei „modern", noch nie dagewesen, das allerneueste 
Müsterli im Rucksack des hausierenden Fort-
schritten Der ganze liberale Zeitungschor und 
Blätterwald verkündete den endgültigen „Sieg" 
der Lehre Darwins und erklärte: Die Affen-
llbftammmung des Menschen sei ein „gesichertes 
Ergebnis" der „exakten Wissenschaft"-, der Mensch 

sei nichts weiter als ein Höherentwickel-
,. • ter Vierhänder, und von einer unsterb-

'. H ' lichen Seele sei keine Spur. — Damals 
also räsonnierten und schwadronierten 

/ , die liberalen Zeitungen und Professo-
:•% ren über die Affenlehre Darwins genau 

M so, wie es heute euere sozialistischen 
Blätter und Wanderredner tun, mein 
lieber Sämi. — Heute verkündet euch 
der Sozi, der Tiermensch ohne Seele 
und Unsterblichkeit sei der Gipfel der 
Weisheit und Wissenschaft — und ihr 
glaubt das und ahnet nicht, daß dieser 
Gipfel schon längst in sich zusammenge-

Einsicht des Poseidontempels in Pästum. 
Denkmäler der alten Völker als Zeugnis für den ©lcui-
ben an die Unsterblichkeit der Eeele. 
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brachen ist, bafj er nicht mehr existiert, und daß 
heute Charles Darwin mit seiner Assenlehre und 
mit dem ganzen Trosse seiner Jünger und Schüler 
versunken und vergessen ist. — Wie ist das ge
kommen? 

Kaum war die DeszendenZlehre Darwins (der 
übrigens selber kein „Materialist" sein wollte!) zu 
größerer Verbreitung gelangt, da erhob sich schon 
als gewaltiger Gegner derselben der weltberühmte 
Gelehrte Professor R u d o l p h V i r c h o w (Ber-
lin); er hat in zahlreichen Reden und Schriften 
schonungslos die gänzliche Unhaltbarkeit der „Ent-
wicklungslehre" bewiesen. Mehr und mehr traten 
die seriösen Fachmänner, die Anthropologen und 
Physiologen auf seine Seite, besonders als auch 
Du B o i s R e y m o n d in seiner bekannten Rede 
über „die Grenzen des Naturerkennens" für das 

Das Grab des Eyrus. 
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Dasein des Welterschllffers und für die Geistigkeit 
der Menschenseele ein großartiges Zeugnis ablegte. 
— Sogar einzelne ausgesprochene Darwinisten ha-
ben in der Folge der alten Lehre des Glaubens sich 
wieder zugewandt. So S a i n t - G e o r g e s M i -
v a r t (Paris), der ausdrücklich schreibt: „Gott 
bleibt der Urheber des Menschen sowohl dem Leibe 
als der Seele nach, aber auf verschiedene Art: er ist 
Ucheber des Leibes durch die Evolution, der Seele 
durch eine besondere, unmittelbare Schöpfuilg". Ein 
anderer Jünger Darwins, N a l a c e , setzt eben-
falls das Eingreifen Gottes nicht nur als de» 
Schöpfers der geistigen Seele, sondern auch zur Vil-
düng des menschlichen Körpers voraus. — Gegen 
E r n s t Häckel in Jena traten sodann zur Ret-
tung der deutschen Nissenschaft als tapfere Fech-
ter in die Schranken Männer wie die Profeffo-
ren W i l h e l m W u n d t (Leipzig), F r i e d r i c h 
P a u l s e n (Berlin), E r n s t R e i n k e (Königs-
berg), L. Eh wo lf en (Petersburg), Er ich 
W a ß m a n n (Kalksburg), um nur einige unter 
den vielen zu nennen. — So kam es, daß allmählich 

der Darwinismus von den seriösen Gelehrten uer-
lassen wurde, daß Ernst Häckel bei seinem Tode 
(1919) fast ganz vereinzelt dastand, daß nach sei-
nem Scheiden sein Lehrstuhl in Jena mit einem 
erklärten Antidarwinisten besetzt wurde, und 
daß endlich P r o f . F l e i s ch m a n n (Erlangen) 
in der Schrift „ A m S t e r b e l a g e r d e s D a r -
w i n i s m u s" (1905) beweisen konnte, daß die 
Abstammungslehre Charles Darwins längst in die 
„ R u m p e l k a m m e r mensch l i che r 3 r r = 
t ü m e r " gehöre. 

Ihr seht also, mein lieber Commis und mein 
lieber Sami, wie es mit euerem „gesicherten Er-
gebnis der exakten Wissenschaft" bestellt ist: Als 
richtiger Lumpensammler der Wissenschaft ist euer 
Dr. S u l p h u r i u s in die Rumpelkammer 
menschlicher Irrtümer eingedrungen; dort hat er 

unter anderem verstaubten Grümpel 
aus den Kulturkampftagen auch die 
längst uerblasene Affentrompete Dar
wins entdeckt, und nun blast er euch in 
den Gewerkschaftsversammlungen auf 
dieser Affentrompete den Foxtrott vor, 
und ihr tanzt mit lustigem Jauchzer nach 
seiner Melodie und meint in eurer Her-
zenseinfalt: Jetzt tanzen wir auf dem 
„gesicherten" Boden der „exakten Wis-
senschaft". 

Ruslifeil: Do heit ier der Eier-
tatsch! Ier Suzidemkrata meinit immer, 
mier Bura seien alti Zopf, frumm und 
dumm, und wohna drei Stunde hinder 
Gotterbarm. Aber a sottiga Säubrägel 
ließit mer eus doch nit i Bart stricha 
vom Dr. Sulphurius. Ier meinit, ier 
seigit z'gschid z'glauba, was die katho-
lisch Kircha lehrt; und dafür glaubit er, 
was der Ernst Häckel g'offebaret het, 
und was euch der Schwäfeldokter 

z'glauba vorstellt. 
Wollenmann: Du rückst ja mit dem groben 

Geschütz der streitenden Kirche ins Feld, mein lieber 
Ruftifeil. — Aber du kannst doch nicht bestreiten, 
daß die Entwicklungslehre Darwins und Häckels 
wissenschaftlich ist, und daß sie die Behauptung, der 
Mensch habe sich aus dem äffischen Urtypus durch 
die natürliche Zuchtwahl und durch den Kampf ums 
Dasein zu immer vollkommenem Formen entwik-
kelt, bis er endlich zum Homo prudens — zum ver
nünftigen Menschen der Gegenwart geworden fei 
— mit Gründen der exakten Wissenschaft beweist. 

Dr. hippokras: Es ist ganz gut, daß du, mein 
Lieber, auf diesen Punkt zu sprechen kommst; denn 
gerade da liegt der Has im Pfeffer und der Dar-
winismus in der Sauce. — Der Hauptgrund, wes
halb alle seriösen Vertreter der Naturwissenschaft 
den Darwinismus verlassen Reiben, ist gerade der: 
Die Herren D a r w i n , V o g t , M o l e s c h o t t , 
Häckel und Genossen haben trotz ihrer lebens-
länglichen Anstrengungen nicht einen einzigen halt-
baren Beweis für ihre sogenannte Entwicklung oder 
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„Evolution" erbringen kön
nen. Ihre Lehre ist also kei-
nesmegs ein Ergebnis der 
„exakten Wissenschaft". — 
Exakte Wissenschaft nennen 
wir nämlich dasjenige System 
der Naturkunde, welches alle 
seine Aufstellungen, Satz für 
Satz — mit unwiderleglich 
feststehenden Tatsachen als 
wahr beweist. — Wo aber sind 
diese Tatsachen, die den all-
mählichen Uebergang vom äs-
fischen Zustand durch immer 
vollkommener werdende Zwi-
schenstadien oder Zwischenglie-
der in den jetzigen Zustand 
des vernünftigen Menfchen 
beweisen? — Wo sind zwi
schen dem äffischen Stamm-
vater und dem jetzigen Men-
schen die Zwischenglieder? 

Warum finden sich unter den jetzt lebenden Wesen 
keine solche Zwischentypen — keine Uebergangswe-
sen, höher stehend als der Affe, niederer stehend 
als der Mensch, aber der menschlichen, vernünftigen 
Daseinsform zustrebend? 

Auf diese Frage ist der ganze Darwinismus 

Grabmal der Cäcilia Metella. 
?cntinlller der alten Völler als Zeuniilä für den 
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die Antwort schuldig geblie-
den bis auf den heutigen Tag. 
— Kein einziges Zwischenwe
sen hat er aufmarschieren 
lassen — und keine Spur 
eines Grundes vermochte er 
anzugeben, weshalb die „Eni-
Wicklung", die nach Häckels 
hochtönender Behauptung 
das ganze Pflanzen- und 
Tierleben beherrschen soll, nur 
gerade bis zum Menschen 
einerseits — zum Gorilla, 
Schimpanse und Orang-Utang 
andererseits fortgeschritten 
sein soll und dann — auf ein
mal Stopp! — Schluß! — 
Keine einzige Tatsache, welche 
die Weiterentwicklung äffi-
scher oder menschlicher Da-
seinsfonnen beweisen würde! 

f r^ u : • *. — Und das soll exakte Wis-
senschaft fem?! ' C ' 

I n ihrer ungeheuren Verlegenheit ob des 
gänzlichen Fehlens von Zwischengliedern retirieren 
die Herren Darwinisten in die dunklen Gefilde der 
P a l ä o n t o l o g i e und versichern: In der Ge° 
genwart existieren allerdings keine Zwischenwesen 
mehr — aber in der grauen Vorzeit, in der „prähi-

storischen Epoche", da müssen diese 
Uebergangsformen in großer Zahl be° 
standen haben. — Aber da hieß es 
wieder: Vorzeigen! meine Herren, 
nicht nur behaupten, schwatzen, son-
dern beweisen — vorzeigen! — Wo 
sind diese paläontologischen Zwi-
schenformen? Antwort: So weit man 
auch die Erdrinde durchwühlt, auf-
gräbt und durchsucht nach vorsünd-
flutlichen Gerippen und Schädeln, so-
weit man in den Ueberresten der Ver-
gangenheit forscht — der Mensch ist, 
auch in den ältesten Schichten, die 
Menschenüberreste enthalten — — 
immer und überall wirklich Mensch, 
und die bekannten diluvialen Men-
schenschädel von Kannstadt (Würt-
temberg) — Neandertal (Rheinland) 
— Saint-Glludens (Frankreich — 
— Naulette (Belgien) — Grenelle 
(Frankreich) — — Arezzo (Italien) 
— Tranil (Insel %am) — zeigen 
aufs deutlichste den ausgesprochenen 
menschlichen Typus. In den Ueber-
resten des vorgeschichtlichen Menschen 
findet man immer und überall die 
unverkennbaren Spuren der ächt-

Links: Van Eyck, Maria, Genter Altar. 
Rechts: Van Eyck, Gottvater, Genter 

Altar. 
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menschlichen Daseinsform. Diese Tatsache hat R u -
d o l p h V i r c h o w mit so durchschlagenden Grün-
den bewiesen, daß heute kein Gelehrter mehr das 
Gegenteil behauptet. Damit ist aber dem Dacwi-
nismus und seiner ganzen Entwicklungsphantasie 
auch der letzte Scheingrund entzogen. Von welcher 
Seite man die fossilen Ueberreste betrachten mag, 
man findet nichts, was den Menschen mit dem 
Tiere in Verbindung bringen könnte. So 
steht es, mein lieber Commis und mein guter Sä-
mi, mit euerer „exakten Wissenschaft" und ihrem 
„Zeugnis" für die Affenabstammung des Menschen! 

Wollenmann: Das gänzliche Fehlen der Zwi-
fchenglieder sowohl in der Gegenwart wie in der 
Vergangenheit ist allerdings fatal, — Aber damit 
ist die Sache noch nicht abgetan, Herr Doktor! 
Nenn man im Zoolo-
gifchen Garten vor 
dem Affenhause steht 
und die großen Nur-
sche — den Gorilla, 
Schimpanse, Gibbon, 
Orang-Utang etc. be-
trachtet, so sagt man 
doch ganz unwillkür-
lich: Die Kerls sind 
uns Menschen so ahn-
l i ch , daß wir sagen 
müssen: Zwischen uns 
Menschen und ihnen 
besteht Stammesuer-
wandtschaft; wir müs-
sen offenbar den glei-
chen Stammvater ge-
habt haben! 

Särni: Unterstützt! 
Im allgimeina si d'Lüt 
nit viel g'schider als 
d'Affa; und mänga 
g'hörti in Affechasta, 
wenn er au zum Doc-
tor humoris causa pro-
longiert worden ist. 

Rustifeil: Das fei Privatmeiniga. Aber hie und 
da git's au eina, wo sich kameelmässig uffüert, und 
doch cha ma nit säge, si Urgroßvater sei es Drome-
dar g'st: sondern ma muaß säga: Jeder blamiert 
sich so gut er kann! 

Dr. tzippokras: Ja präzis! — Aber wenn du 
meinst, Wollenmann, die leiblichen Ähnlichkeiten 
zwischen Mensch und Affe nötigen zu dem Schlüsse, 
sie müssen beide den gleichen Stammvater gehabt 
haben, so geigst du, daß es bei dir im Kapitel der 
Logik nicht glänzend bestellt ist. — Du siehst nur 
die wenigen — körperlichen — Ähnlichkeiten; du 
vergissest aber die bedeutsamen körperlichen und 
namentlich die fundamentalen seelischen — gei
stigen — 

Verschiedenheiten, 
die den Affen vom Menschen trennen und die für 
immer und ewig den Affen dem Tierreich, den 

Votticelli, Vas Magnificat, Uffizicn, Florenz. 

Menschen aber dem Reiche der Geister, der Geistes-
wesen zuweisen, wie es schon vor bald dreitausend 
Jahren der königliche Sänger David konstatiert 
hat, als er zu Gott dem Herrn sprach: „ D u hast 
d en M e n s c h e n n u r w e n i g u n t e r d ie 
E n g e l e r n i e d r i g t ; m i t E h r e u n d 
H e r r l i c h k e i t ha st du i h n g e k r ö n t u n d 
hast i h n gesetzt ü b e r d ie W e r k e d e i -
n e r H ä n d e " (Ps. 8, 6). — Gerade hier, in 
diesen wesentlichen und augenfälligen Verschieden-
heiten müßt ihr — meine lieben Freunde Sällni 
und Wollenmann — euere Spürnase einbohren, 
dann erfasset ihr den springenden Punkt. Hier 
liegt in der Tat der Kern der ganzen Streitfrage 
zwischen der äffischen und der vernünftigen, christ-
lichen Weltanschauung. Wenn ihr diesen Funda-

mentalpunkt klar er-
faßt habet, dann wer-
det ihr als vernünftige 
Denker mir zuftim-
men und sagen: 

Schon das ganz-
liche Fehlen der Zwi-
fchenglieder zwischen 
Äff und »Mensch zer-
stört die ganze „Ent-
wicklungs"-Lehre und 
wirft den Darwinis-
mus mit allen seinen 
Phantasien und er-
dichteten Stammbäu-
men in die Rumpel-
kammer menschlicher 
Irrtümer. Betrach-
ten wir aber erst die 
fundamentalen Ver-
schiedenheiten zwischen 
Äff und Mensch, dann 
wird uns die Wahr-
heit sonnenklar, und 
wir sagen mit den Gei-
stesmännern aller Zei-

ten, der Vorzeit und der Gegenwart: Der Mensch 
hat eine geistige, unsterbliche Seele; und diese un-
terscheidet ihn wesentlich vom Tiere und erhebt ihn 
über Zeit und Raum in's Reich der Ewigkeit. 

wollenmann: Also los, Herr Doktor! Rennet 
uns diese Verschiedenheiten! 

Dr. hippokras: Schon k ö r p e r l i c h unter-
scheidet sich der Mensch wesentlich vom Tiere. Zwar 
gehören wir der leiblichen Seite unseres Wesens 
nach zur animalischen Ordnung und haben mit den 
Affen und mit allen Tieren gemein das leibliche 
Leben, das Geborenwerden und Wachsen, das Le-
ben und Walten der fünf Sinne, die sinnliche Ur-
teilskraft und Erinnerung, das sinnliche Fühlen, 
Begehren und Empfinden (sinnliche Lust und 
Freude, Mißbehagen, Zorn, Neid, Haß und dergl.) 
und ähnliche tierische oder animalische Triebe. — 
Dieser animalischen Ordnung entspricht denn auch 
der Vau des menschlichen Leibes mit allen seinen 
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Organen oder Werkzeugen. Aber schon da — im 
Bau und Leben des menschlichen Körpers — zeigt 
es sich augenfällig, daß das animalische Leben nicht 
für sich allein da ist, wie beim Tiere, sondern daß 
der Leib mit seinen Sinnen und Organen den 
höheren Zielen des Seelenlebens dienen muß, — 
Bedenket einmal und vergleichet: 

1. D a s M e n s c h e n g e h i r n u n d d a s 
A f f e n g e h i r n : nach dem Anthropologen 
R a n k e ist das Gehirn des Menschen drei-
mal größer als das Affengehirn. — Damit im 
Zusammenhange steht 

2. d i e S c h ä d e l - u n d G e s i c h t s -
b i l d u n g : Beim Tierschädel überwiegt der 
Gesichtsteil und sind die Freßwerkzeuge stark 
entwickelt — beim Menschen gibt die aufra-
gende Stirn dem Antlitz den höhern Adel, 
und es überwiegt die Gehirnkapsel: der Ge-
sichtswinkel beträgt beim Menschen 75 bis 
85 Grad; beim Schimpansen 35, beim Orang-
Utang gar nur 30 Grad. 

3. Charakteristische Unterschiede zeigt d i e 
H a n d : Während die Tierhand — selbst bei 
den Vierhändern — nur bestimmte, eng be-
grenzte Tätigkeiten ausführen kann, ist dage-
gen die Menschenhand ein Kunstwerk von 
wunderbarer Schönheit und ein Werkzeug 
von unvergleichlicher Nützlichkeit und Zweck-
Mäßigkeit: Mit ihren nach der Regel des 
Goldenen Schnittes gegliederten Fingern und 
ihrem verstellbaren Daumen kann die Hand 
alle möglichen Kunstleistungen ausführen, 
kann fie die kräftigsten Bewegungen und zu-
gleich die allerzartesten Leistungen der Kunst, 
der Malerei, der Stickerei, und der Klein-
Mechanik ausführen und eine Geberdenspra-
che von staunenswerter Ideenfülle und von 
endloser Mannigfaltigkeit sprechen. 
Vergleichet einmal: Was schafft und bildet 
die Menschenhand — und was schafft oder 
bildet die Affenhand? Der Vergleich der 
Werke der Menschenhand mit den Leistungen 
der Affenhand allein genügt, um jeden Den-
kenden zu überzeugen: Es muh eben doch ein 
ganz anderer Spiritus die Menschenhand lei-
ten und dirigieren, als jener tierische Instinkt, 
der die Affenhand bewegt. Hier Ueberlegung, 
rein geistiges, geniales Denken, zähe Willens-
énergie, gründliches Kennen, meisterhaftes Kön-
nen — dort der blindwaltende, feit Jahrtausenden 
gleich wirkende Naturtrieb. 

4. Dem Menschen eigen ist endlich d e r au f -
rech te G a n g ; er ist beim Tiere, auch beim As-
fen außergewöhnlich und selten, dagegen beim 
Menschen das Natürliche, Regelmäßige, die Gang-
art, auf welche die Fußbildunq, die Stärke der 
Oberschenkelknochen, die Gestaltung des Beckens, 
die Ansatzstelle des Rückenmarkes zweifellos hin-
geordnet find. 

Ueberhaupt befitzt der menschliche Leib eine 
Feinheit des Baues und ein Ebenmaß der Glie-

derung, die ihn h o ch e m p o r h e b e n ü b e r d ä s 
T i e r r e i c h und den Adel des Menfchenwesens, 
den B e r u f z u r H e r r s c h a f t über das gange 
tierische Leben unverkennbar zum Ausdruck 
bringen. 

Der wesentliche Unterschied aber Zwischen Tier 
und Mensch und der durchschlagende Beweis für 
die geistige, unsterbliche Seele des Menschen liegt 
in den 

Wohlgemut, Tod Mariens. Nürnberg. 

geistigen Verschiedenheiten: 

in den geistigen Anlagen, die der Mensch besitzt, 
die dagegen dem Tiere vollständig fehlen. — Be
trachten wir einzelne dieser geistigen Anlagen: 

1. Der Mensch d e n k t , er erfaßt im Begriffe 
das W e s e n der Dinge, er forscht nach den 
G r ü n d e n der Erscheinungen und dringt durch 
Schlußfolgerung vor zu den Zwecken und bis zu 
den höchsten Z i e l e n des menschlichen Handelns; 
er stellt die Fragen nach dem W a s ? — W a r 
u m ? — W o z u ? . — Das Tier aber denkt nicht. 
Selbst der freigeistige Professor W i l h e l m 
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Filippino Lippi, St. Paul besucht den hl. Petrus 
im Gefängnis. Carminé, Florenz. 

W u n d t (Leipzig) erklärt in seinen „Vorlesungen 
über Menschen- und Tierseele" (1897), daß keine 
einzige Tatsache erwiesen ist, die bei irgendeinem 
Tier eine geistige Denktätigkeit bezeugen würde. 
— Als der preußische B a r o n v o n O o s t e n -
Saaten erklärte, sein Pferd, der „ k l u g e H a n s" 
sei nicht nur denkfähig, sondern er löse fogar kom-
plizierte Rechnungen — da untersuchten Professor 
S t u m p f und sein Adjunkt D r . P f u n g st den 
Sachverhalt nach streng wissenschaftlicher Methode; 
und sie referierten in der Schrift „Das Pferd des 
Herrn von Oosten" (1904). Wie lautete ihr Be-
fund? Sie erklärten: Wenn felbst ein fo außeror-
deutliches Lehrgefchick und eine fo unermüdliche 
Ausdauer wie die des Herrn von Oosten nicht im 
Stande waren, dem Pferde auch nur die geringste 
Spur wirklicher Denktätigkeit zu entlocken, fo ist 
durch dieses Scheitern des Versuches die Iahrtau-
sende alte Behauptung, daß Tiere nicht denken 
können, durch einen neuen eklatanten Beweis be-
ftätigt. — Wenige Jahre später mußten alle fraget-
fügen und sozialistischen Zeitungen zu berichten: 
Jetzt ist es dem außerordentlichen Genie des D r. 
K r a l l in Elberfeld (Rheinland) gelungen, feine 
beiden jungen Berberpferde M u h a m e d und 
Z a r i f so zu belehren, daß fie nicht nur denken, 
sondern daß sie sogar schwere Rechenaufgaben löfen, 
Quadrat- und Kubikwurzeln ausziehen können. Da-
mit aber — so wurde mit lautem Triumphgeschrei 
beigefügt —• ist der Beweis erbracht, daß Tiere 
denken können, daß also, wie Ernst Häckel lehrt, 
zwischen Menschen- und Tierseele kein wesentlicher 
Unterschied besteht. — Aber auch da wurde zu früh 
gejubelt. Der Lärm betreffend die „denkenden 
Pferde" war so groß, daß selbst der i n t e r n a -
t i o n a l e Z o o l o g e n k o n g r e ß v o n M o -

n a c o sich mit der Frage beschäftigte und eine Kommission 
von Sachverständigen zum Untersuche nach Elberfeld ab-
ordnete. Und das Ergebnis der streng fachwiffenfchaftlichen 
Untersuchung? In der Schrift „Die rechnenden Pferde von 
Elberfeld" veröffentlicht P r o f e s s o r Dr. E h l i n g e r 
das Gutachten, in dem die Kommission einstimmig erklärt: 
Auch hier — in Elberfeld — liegt keine Spur vernünftigen 
Denkens bei den Pferden vor, sondern alle die erstaunlichen 
Rechenkünste sind das Ergebnis einer fehr geschickten 
Dressur. 

Wenn aber — so sage ich — allen diesen wissenschaft
lichen Nachweisen gemäß beim Tiere sich keine Spur ver-
nünftigen Denkens findet, der Mensch dagegen mit feinem 
Denken das Wesen der Dinge erfaßt, bis zu den letzten 
Gründen alles Seienden und bis zu den höchsten Zielen des 
irdischen Daseins vordringt und in seinen Lehrsystemen 
hochragende Geistesbauten aufführt — so muß doch offen-
bar im Menschen ein geistiges Kraftzentrum bestehen, wel-
ches dem Tiere fehlt; und diese geistige Kraftzentrale kann 
keine andere sein als die Seele. 

2. Der Natur des Denkens entspricht das menschliche 
W o l l e n, das nach seiner Betätigungsart eine durchaus 
geistige Kraft ist und den Vorzug der sittlichen F r e i h e i t 
besitzt. Während das Tier blindlings und ohne Wahlfrei-
heit feinen sinnlichen Trieben folgt, kann der Mensch das 
Uebersinnliche und Geistige zum Ziel seines Strebens ma-

chen, auch im Widerspruch zum sinnlichen Begehren. 
Dem Märtyrer z. V. ist die Wahl gelassen zwischen 
der Glaubensverleugnung mit' nachfolgendem ir
dischem Glück und finnlichem Wohlleben und zwi-
schen qualvollem Tode, gegen den fich die ganze leib-
liehe Natur sträubt; er wählt freudigen Herzens 
den Heldentod für Christus und fein ewiges Reich. 
Die blühende Jungfrau verzichtet frohen Mutes auf 
Geld und Gut und irdische Freuden und weiht sich 
fürs ganze Leben dem Dienste der Kranken und 
Armen im Ordensstande. — Diese freie Wahl rein 
geistiger Strebeziele in schärfstem Widerspruch zum 
sinnlichen Begehren setzt offenbar voraus, daß der 
Wille eine v o m s i n n l i c h e n B e g e h r e n 
v e r s c h i e d e n e r e i n g e i s t i g e K r a f t ist, 
daß er die Freiheit des Entschlusses besitzt trotz ent-
gegenwirkender Motive. Die rein geistige Kraft 
aber supponiert einen r e i n g e i s t i g e n T r ä -
g e r — die Seele. 

3. Den rein geistigen Erkenntnisgegenständen 
und Strebezielen: Gott — Tugend— Wahrheit — 
ewiges Leben — entsprechen fodann auâ)' die über
sinnlichen Gemütsregungen: Ehrfurcht, Liebe, Reue 
— ästhetische, sittliche, religiöse G e f ü h l e . Alle 
diese übersinnlichen Betätigungen des höhern Be-
gehrunqsvermögens erweisen seine geistige Natur. 

4. Das offenkundigste, finnenfälligste Zeichen der 
geistigen Natur des Menschen und seiner wesent-
lichen Superiorität über das Tier ist d ie S p r a -
ch e. Viele Tiere, namentlich viele der höheren Ord-
nungen haben zwar eine Stimme, aber sie haben 
keine Sprache: Der Kuckuck ruft, der Hahn kräht, 
das Huhn gackert, der Fuchs bellt, der Löwe brüllt, 
die Kuh muht, der Affe schreit — alle schreien oder 
pfeifen oder girren — aber keines spricht, keines re-
det — alle geben Laute von sich, aber keine Warte. 
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Warum? — Durch ihre unartikulierten Laute 
geben sie ihren sinnlichen Gefühlen Ausdruck, Worte 
aber drücken Gedanken aus; und weil das Tier nicht 
denkt, weil es keine Gedanken hat, so kann es auch 
keine Worte sprechen. — Dagegen der Mensch — 
welch herrliche ®abe des Schöpfers ist die mensch-
liche Sprache! Wer kann das Meer der Gedanken 
und der edelsten seelischen Gefühle ermessen, das 
im Sprachschatze eines einzigen Volkes enthalten 
ist? 

Dazu erwägen wir die in unabsehbarer Le-
bensfülle unablässig fortschreitende S p r a c h e n t-
w i c k l u n g : Aus der einen Ursprache der Mensch-
heit sind die Hunderte von Einzelsprachen hervor-
gegangen, von denen manche längst ausgestorben, 
in ihren klassischen Meisterwerken der Dichtung 
und Philosophie weiterleben, viele dagegen noch 
in der Gegenwart und Zukunft sich entfalten und 
täglich neue Blüten der Poesie, der Spruchweis-
heit, der Redekunst und der tieffinnigen Denk-
arbeit treiben, lauter beredte Zeugen des Wirkens 
und Waltens der geistigen Seele im Menschen. 

Der Gabe der Sprache entspringt sodann die 
Kunst des S c h r e i b e n s , die Kunst, das gespro-
chene Wort in der Schrift festzuhalten und zum 
Gemeingute der Leserwelt und der kommenden 
Generationen zu machen. Welcher Reichtum von 
Gedanken und von geistigen Werten aller Art ist 
geborgen in den großen Bibliotheken, welche die 
Bildungswerte von Jahrtausenden in den Sprach-
monumenten der Vergangenheit und Gegenwart 
umschließen! — lauter Zeugen der Größe und Ge-
ftaltungskraft des menschlichen Geistes — der 
menschlichen Seele. — Dazu tritt endlich die Ver-
klärung und Verherrlichung des gesprochenen Wor-
tes durch den Gesang, durch Harmonie und Me-
lodie — und durch die Kunst der 
instrumentalen M u s i k — das 
ganze wunderbare Reich der Ton-
kunst. Denken wir an die unsterb-
lichsten Schöpfungen der liturgi-
fchen Mufik, des Gregorianischen 
Chorals — der Meisterwerke von 
Plllästrinll, Orlando di Lasso und 
an die Tondichtungen von Beet-
honen, Mozart, Haydn, Mendel-
söhn, Gounod, Richard Wagner — 
bis hinab zum herzerfreuenden 
Volkslied und zum jauchzenden 
Jodler des Alpenhirten. — Welch 
unermeßliche Fülle edelster geisti-
ger Gefühle und Gedanken offen-
bart die königliche Kunst der Mu-
sik, die geistigste aller Künste — 
die Harfe der Seele — das Vor
spiel der himmlischen Seligkeit. 

Das ganze Reich der Sprache 
— der Sprachentwicklung — der 

ib. van der Goes, Weihnachten. 
S. Maria Nuova, Florenz. 

Schrift und der Tonkunst ist M o n o p o l des 
M e n s c h e n auf Erden — das Tier besitzt davon 
keine Spur. . . . Wer das Gegenteil behaup-
tet, der möge doch gefälligst sagen: Welcher 
Weisheitsspruch ist von einem Rosse geredet wor-
den? — Wie heißt der Gorilla, der ein Buch ge-
schrieben hat? — Wie lautet das Lied, das der 
Herr Schimpanse gedichtet und in Melodie gesetzt 
hat? — Es wäre geradezu läppisch, im Ernste solche 
Fragen zu stellen. — Aber ebenso läppisch ist es, 
wenn gelehrte Männer ihre Menschenwürde bis zu 
dem Grade vergessen, daß sie, wie es H ä ck e l tat, 
behaupten, das Tier habe ein eigentliches „Seelenle-
ben", und „das ganze Seelenleben des Menschen ist 
von dem der ihm nächswerwandten Säugetiere nur 
dem Grade, nicht der Art nach, nur quantitativ, nicht 
qualitativ verschieden". Wahr ist und bleibt dagegen 
der Satz, in dem P r o f . W u n d t den ganzen 
Fragepunkt zusammenfaßt: „Auf die Frage, warum 
die Tiere nicht sprechen, bleibt also die bekannte Ant-
wort: weil sie nichts zu sagen haben, die richtigste". 
Das heißt: Die Tiere können nicht sprechen, weil sie 
kein Denkvermögen, keine geistige Seele besitzen. 

5. Nur im Vorbeigehen wollen wir erwäh-
nen, daß die Tiere, weil sie keine Seele und darum 
keine Vernunft haben, auch k e i n e R e l i g i o n 
u n d k e i n e S i t t l i c h k e i t besitzen, indem sie 
naturgemäß den Schluß von der Welt auf den 
Welterschaffer und vom sittlichen Gesetze auf den 
Gesetzgeber und ewigen Richter des Guten und 
Bösen nicht ziehen können; von sittlichem Empfin-
den und von Gewissen ist bei ihnen keine Spur 
vorhanden, sondern ihr ganzes Handeln steht unter 
der Herrschaft des sinnlichen Triebes. — Beim 
Menschen aber ist gerade die Tatsache der Religion 
und ist das sittliche Bewußtsein, das Gewissen, be° 
weisend für das höhere, geistige Leben der Seele. 
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6, Noch einen unwiderleglichen Zeugen des 
Daseins der geistigen Seele im Menschen müssen 
wir erwähnen, der ähnlich wie die menschliche 
Sprache und Sprachentwicklung das ganze törichte 
Gerede der heutigen Kultursozen von der Affen-
llbftammung und von der Gleichheit der Menschen» 
und Tierseele mit einem Schlage zum Schweigen 
bringt. Dieser Zeuge ist de r F o r t s c h r i t t des 
Menschen auf allen Gebieten des Geistes- und 
Kulturlebens. I n diesem Punkte ist mir immer 
unvergeßlich der Besuch der zwei neben einander 
stehenden Museen im südlichen Teile der Stadt 
London. Das erste, das N a t u r g e s c h i c h t s -
M u s e u m , wurde unter der Leitung von C h a r -
l e s D a r w i n errichtet, des-
sen prächtige Statue darum 
llllbeherrschend in der großen 
Zentrlllhlllle steht. Beim Ein-
gangstor beginnend, durch-
wandert der Besucher des Mu-
seums von der Urwelt an alle 
Perioden der pflanzlichen und 
tierischen Entwicklung: Vorerst 
blicken auf ihn herab die riesi-
gen Urtiere, Mammute,Saurier, 
Höhlenbären, Riesenschlangen 
und dergl. — Er steigt weiter 
empor zur tertiären Periode 
und sieht sich umgeben von den 
Säugetieren und Vögeln jeder 
Art. —• Die vierte Periode, mit 
der Eiszeit beginnend, zeigt das 
Auftreten und Wirken des 
Menschen inmitten der noch 
heute lebenden Tierarten. — I n 
der obersten Gallerte steht der 
Besucher plötzlich vor z w e i 
G e st a l t e n — Menschenge
rippe und Affenskelett. Offen-
bar wollte Darwin durch die 
die Besucher zur Schlußfolgerung bewegen: Da ha-
ben wir's ja: Mensch und Affe sind stammver-
wandt, vom gleichen äffischen Urtyp abstammend. 
— Aber beim denkenden Beobachter erreicht Dar-
win das genau entgegengesetzte Resultat. Der den-
kende Beobachter sagt sich: Von all den Tausenden 
von Tierarten, die ich gesehen habe, hat kein einzi-
ges in den ungezählten Jahrhunderten seines Da-
seins auf der Erde auch n u r den g e r i n g st en 
F o r t s c h r i t t gemacht — sei es im Bau seiner 
Wohnung, sei es in der Zubereitung seiner Nah-
rung, sei es in der Abwehr seiner Feinde, sei es im 
Ausdruck seiner Gefühle durch die Stimme. Alle, 
alle find stationär geblieben bis auf den heutigen 
Tag; bei keinem zeigt sich der geringste Kulturfort-
schritt. Sie folgen ihrem Naturtrieb durch alle Zeit-
Perioden ihres Daseins. Aber der Mensch? Was hat 
er geleistet auf dem Gange durch die Jahrtausende? 

Der Besucher lenkt seine Schritte nach dem 
andern Museum — dem K u l t u r g e s c h i c h t s 
m u s e u m von South-Kensington. — Wieder un-
ternimmt er eine Wanderung; was sieht er da? 

Giutto, Porträt von Dante Alighieri, 
Nationalmuscum Florenz. 

Gegenüberstellung a l t e r , der Zeit 

Was hat der Mensch getan auf seiner Wanderung 
über die Erde in den sechs geschichtlichen Iahrtau-
senden seines Daseins und Wirkens? — Das An
gesicht der Erde hat er erneuert! Schon die U r -
v ö l k e r , deren Arbeiten und Wirken in frappan-
ten Bildern vorgeführt werden — die Jäger-, Fi
scher- und Hirtenvolker, wie sind sie erfinderisch, 
wie wissen sie ihr primitives Leben, ihre Höhlen, 
Hütten, Pfahlbauten, zu verbessern und zu ver-
schönern, wie sind sie intelligent im Herstellen ihrer 
Wehr und Waffen gegen ihre Feinde in der Tier-
und Menschenwelt! — Weiter geht es zu den 
großen Kulturvölkern des Altertums, zu den 
A e g y p t e r n mit ihren grandiosen Grabdenk-

malern, Pyramiden und ihren 
staunenswerten Bewässerungs-
anlagen, — zu den B a b y l o -
n i e r n u n d A s s y r e r n , 
deren imposante Palastbauten, 
hängende Gärten der Semira-
mis, hochentwickelte Landwirt-
fchaft, grandioser Städtebau, 
und deren fortschrittliche Ge-
setzgebung (Gesetz der Ham-
murabi, um 2250 o. Ehr.), die 
Bewunderung der nachgebore-
nen Geschlechter erregten; — 
weiter zu den G r i e c h e n , den 
Altmeistern der Baukunst und 
Skulptur, den unsterblichen 
Bahnbrechern der Philosophie 
und Rhetorik, den unerreich-
baren Vorbildern der epischen, 
lyrischen und dramatischen Poe-
sie; — weiter zu den R ö -
m e r n , den Welteroberern 
durch ihre geniale Kriegstaktik 
und durch ihre weise Gesetzge-
bungi — weiter zum M i t t e l -
des Rittertums, der gotischen 

Dome, der Kreuzzüge, der Menditantenorden, der 
ragenden Geisteswerke der Scholastik, der Zeit der 
arbeitsfrohen Zünfte, der geistvollen, freiheitsstol-
zen Politik in den oberitalienischen Städterepubli-
ken und in den Alten Orten der Eidgenossenschaft: 
— der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Guten-
berg, des Schießpuloers durch Berthold Schwarz: 
— die Zeit der Entdeckungsfahrten des Christoph 
Eolumbus und des Vasco da Gama. — Weiter 
schreitet der Wanderer zur R e n a i s s a n c e : er 
sieht die Wunderbauten der Hochrenaissance und 
des Barokftiles, die Gemälde von Raffael, die 
Skulpturen von Michelangelo. Er kommt zur 
N e u z e i t und sieht, wie Franklin den Blitzab-
leiter erfindet, James Watt die Dampfmaschine, 
Stephenson die Lokomotive, Fulton das Dampf-
schiff, Galuani, Volta, Ampere, Edison die elektri-
sehen Apparate und Installationen. — Endlich steht 
er in der G e g e n w a r t und sieht, wie die mo-
dernen Menschen sich die geistigen Errungenschaf-
ten der ganzen Vorzeit nutzbar zu machen ver-
stehen zur Erweiterung des geistigen Horizontes 
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und zur Verschönerung des Lebens. — Ganz un
willkürlich kehrt dann der Museumswanderer z u ° 
rück zu den b e i d e n G e r i p p e n , und er 
sagt zu ihnen: Seit mindestens 6000 Jahren histo
rischer Zeit wandert ihr beide — du, der Affe, Herr 
Gibbon, auf vier Händen — und du, der Mensch, 
Herr Homo prudens, auf zwei Beinen — dahin 
über die Erde, — — Was hat nun jeder von 
euch beiden auf seiner Wanderschaft geleistet? 
Mo sind die Kulturwerke, die Monumente geisti-
gen Ringens und Forschens, die du, Herr Gibbon, 
auf deiner fechstaufendjährigen Erdenwanderung 
geschaffen hast? — Der Affe antwortet: Ich habe 
n ich t e i n e i n z i g e s G e i f t e s w e r k ge-
schaffen; nicht eine einzige Kul-
turtat ist aus dem Affenkopfe 
hervorgegangen, sondern ich 
klettere noch heute genau so 
wie vor Jahrtausenden auf den 
Bäumen herum und erschrecke 
durch mein äffisches Geschrei 
die kleinen Vögel des Urwal-
des! — lauter Instinkt — von 
Geist keine Spur! — — Was 
aber hast du, der Mensch, auf 
deinen Wanderfahrten in allen 
Erdteilen geschaffen? — Der 
Mensch antwortet: Ueberall, 
wo ich hingekommen bin auf 
Gottes Erdboden — vom Süd
pol bis zum Eismeer des Nor-
dens, von Japan bis zum Wil-
den Westen — habe ich Monu» 
mente meines Wirkens, meiner 
Kultur - Arbeit zurückgelassen, 
und jeden Tag ersinne ich neue 
Fortschritte maschineller Tech-
nik und geistiger Kultur. Alles 
was auf der ganzen Erde an 
Werken der geistigen, sittlichen und wirtschaftlichen 
Kultur besteht, hat e i n z i g u n d a l l e i n de r 
M e n s ch e n g e i st mit Gottes Beistand ersonnen 
und geschaffen — und jedes dieser Werke der Men-
schenhand, des menschlichen Arbeitsfleißes trägt 
e i n e n S t e m p e l , e i n e F a b r i k m a r k e 
an sich — wie heißt diese Marke? — Sie heißt: 
„Denken", „vernünftiges Ueberlegen": 

„Denn das ist's, was den Menschen zieret, 
Und dazu ward ihm der Verstand, 
Daß er im tiefsten Herzen spüret, 
Was er erschafft mit seiner Hand!" (Schiller). 

Jetzt aber zieht der Museumswanderer 
die Schlußfolgerung, 

und wie lautet sie? 
Z u e r s t s a g t er zum A f f e n : Wenn aus 

deinem Kopf, Herr Gibbon, in den 6000 Jahren 
historischer Zeit kein einziges Geisteswerk hervor-
gegangen ist, — so muß ich notwendig schließen: 
Nihil est intus, dicit Carolus Quintus! Kein Geistes
werk ist aus dem Affenkopf hervorgegangen, weil 

M 
1 P l i ; 

' if*' J M B L i i 

fSffEF^' >jS. 

^ ~-, % 

# ' % ' • ' • 

-. ,'"-

m 
-—— 

Mttore Larpaccio, „Engel aus der 
Darstellung im Tempel", Akademie, 

Venedig, 

eben im Affenkopf kein Geist, keine Seele wohnt, 
weil der Affe, wie alle Tiere, zwar ein Sinnen-
leben besitzt, das im Gehirn fein Zentrum hat, 
weil aber in diesem seinem Gehirne kein Geist, 
keine Seele wohnt, keine geistige Persönlichkeit, die 
das Sinnenleben leitet, wie der Wagenlenker die 
Rosse leitet und wie der Tonkünstler auf den Tasten 
des Pianos spielt. 

D a n n sag t er z u m M e n s c h e n : Weil 
aus deinem Kopfe, o Mensch, alle Geisteswerke her-
vorgegangen sind, die zu allen Zeiten und in allen 
Ländern des Erdkreises geschaffen worden find und 
heute noch geschaffen werden, so muß doch jeder 
vernünftige Denker den logischen Schluß ziehen: 

Ergo muh im Menschenkopfe 
ein anderes Prinzip sitzen als 
im Affenkopfe — n u r e i n 
Ge is t k a n n G e i s t e s -
w e r k e scha f f en — nur 
eine vernünftige Persönlichkeit 
kann ihren Gebilden den Stem-
pel der Vernunft, des Denkens, 
der Ueberlegung, der Zielstre-
bigteit aufprägen. — I m Men
schen wohnt also die geistige 
Substanz, das Geisteswesen, 
das wir die Seele nennen. 

Das also, meine Freunde, 
ist die Lehre, die uns der Rund-
gang durch die Museen der Na-
turgeschichte und der Kulturge-
schichte erteilt. Schon im natür-
lichen Lichte der Vernunft — 
auch wenn wir die klare Be-
lehrung durch die göttliche Of-
fenbarung und durch die tief-
sten Denker aller Zeiten nicht 
besitzen würden — erkennen 
wir, daß zw ischen Mensch 

u n d T i e r e i n W e s e n s u n t e r s c h i e d be-
steht, daß die Menschenseele nicht bloß eine höhere 
Entfaltung von Anlagen ist, die sich auch im Tiere 
finden, fondern daß im Menschen etwas ganz 
Neues, wesentlich Höheres in's Dasein tritt. I m 
sinnlichen Erkennen, Fühlen, Streben, ist das Tier 
dem Menschen ähnlich, obwohl auch hier der Mensch 
unverkennbar höher steht, weil sein Sinnesleben 
als die niedere Sphäre dem höheren Geistesleben 
dient. Vom eigentlichen Geistesleben aber zeigt 
das Tier bei näherer Prüfung keine Spur. Hier 
sind Mensch und Tier durch eine scharfe Grenze 
geschieden und stehen sich wie zwei verschiedene 
Welten gegenüber. Das Tier bleibt mit seinem 
ganzen Leben und Treiben im Leiblichen, im 
Sinnlichen stecken — der Mensch dagegen hat seine 
Heimat im Uebersinnlichen, im Geistigen — in der 
Ewigkeit. Denn das Sinnliche, Leibliche, die 
Gestalt dieser Welt vergeht — der Geis t a b e r 
k a n n n ich t v e r g e h e n , er k a n n n ich t 
sterben, w e i l de r Geis t e i n f a c h is t , also 
keine Teile hat, in die er zerfallen könnte; — der 
Leib stirbt, der Geist, die Seele aber ist unsterblich. 
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Der Leib lebt und stirbt in der 
Zeit, die Seele aber bleibt und 
lebt weiter in alle Ewigkeit. 

Ruslifeil: Also ist es wahr 
und bleibt es wahr, was schon 
der weise Salomon gelehrt hat, 
und was wir beide, du, mein 
lieber Wollenmann und ich zu-
summen auf der Schulbank 
vom guten alten Pfarrer ge-
lernt haben über das Sterben 
des Menschen: „Es k e h r t 
d e r S t a u b w i e d e r z u r 
E r d e , v o n d e r er g e -
n o m m e n ist, d i e S e e l e 
a b e r g e h t zurück zu 
G o t t , d e r sie g e g e b e n 
h a t" («ccl. 12, 7). 

wollenmann: Wir können 
Euch nicht genug danken, Herr 
Doktor, für die nützliche Veleh-
rung, die wir für alle Zukunft 
uns merken werden. Es ist ja 
wirklich sonnenklar, und schon 
die gesunde, denkende Vernunft 
erkennt den Unsinn der Affen-
lehre von Darwin und Häckel 
und die unleugbare Existenz 
der geistigen, unsterblichen Seele im Menschen. -
Schon das gänzliche Fehlen der Zwischenglieder 
zwischen Äff und Mensch wirft die ganze Entwick-
lungslehre in die Rumpelkammer menschlicher Irr-
tümer. Von dort haben sie die wissenschaftlichen 
Lumpensammler der proletarischen Freidenkerei 
wieder hervorgeholt und hausieren damit in den 
sozialistischen Versammlungen zur Belehrung und 
Verkehrung gedankenloser Flachköpfe. . . . 

Sarni: Merci! Au du, mi liebet Gumi, hesch 
bis jetzt zu dieser Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung g'hört. 

Wollenmann: Heja natürlich! Aber jetzt wird 
ein anderer Trumpf ausgegeben. — Wir \jabm 
nun den Pfeffer geschmeckt und wissen: Den leib-
lichen Ähnlichkeiten Zwischen Mensch und Tier 
stehen entgegen die fundamentalen körperlichen und 
namentlich die seelischen Verschiedenheiten: Der 
Mensch kann denken, das Tier denkt nicht; der 
Mensch besitzt den freien Willen, das Tier folgt 
blindlings dem sinnlichen Triebe; die übersinn-
lichen, sittlichen und religiösen Gefühle, von denen 
das Tier keine Ahnung hat, beweisen die geistige 
Natur des Menschen; die offenkundigsten Zeugen 
der geistigen Seele des Menschen sind die mensch-
liche Sprache, Sprachentwicklung, Schrift und Ton-
kunst. Endlich beweisen die Tatsachen der Religion, 
des Gewissens und des geistigen Fortschrittes im 
Menschen, wovon beim Tiere sich nichts findet, 
augenfällig das Dasein der geistigen, unsterblichen 
Seele. — Alle diese unwiderleglichen Zeugen werde 
ich inskünftig vortraben lassen, wenn mir wieder 
einer den Unsinn uorfaselt, der Mensch habe keine 
Seele; er sei nichts als ein aufgestengelter Affe. 

Verrocchio, Engel aus der „Taufe 
Christi". 'Akademie, Florenz. 

Särni: Und wenn der Dr. 
Sulphurius wieder chunt und 
si's Blech verzapft, so weiß ig 
wo's g'fchlage het, und was ig 
ihm z'antworte ha. Ma sott 
überhaupt nit glaubn, daß a 
vernünftig« Mensch a sottiga 
Stumpfsinn bihaupta cha. 

Dr. Hippokras: Die gel-
stige, unsterbliche Seele allein 
gibt dem Menschenleben seinen 
Wert und macht den Men-
schenmord zur himmelschreien-
den Sünde. —< Einzig durch die 
Seele ist der Mensch der Herr-
scher der Erde und regiert er 
über die Fische des Wassers, 
über die Vögel des Himmels, 
über die Tiere des Landes und 
über die ganze Erde. — In der 
Seele beruht die wahre M e n -
fchen w ü r d e , so daß eine 
einzige Seele, und wäre es die 
Seele des ärmsten, verlassen-
sten Kindes, mehr wert ist als 
alles Gold und alle Edelsteine 
und Reichtümer der Erde. Denn 
in der Seele besitzt jeder Mensch 

in sich den Keim des ewigen Lebens. Einzig um 
der Seelen willen i s t d e r S o h n G o t t e s Mensch 
geworden, um uns durch seinen Opfertod am 
Krenze für das ewige Leben zu erlösen: „ W a s 
nütz t es dem M e n s c h e n , w e n n er d i e 
g a n z e W e l t g e w i n n t , a b e r an s e i n e r 
S e e l e S c h a d e n l e i d e t ; o d e r w a s w i r d 
d e r Mensch g e b e n zum Tausche fü r 
s e i n e S e e l e ?" (Matth. 16. 26). 

Freuen wir uns darum, daß die denkende Vec-
nunft und die echte, wirkliche Naturwissenschaft ihr 
lautes, klares Zeugnis ablegen für das Dasein der 
Menschenseele. Vernunft und Wissenschaft stimmen 
so zusammen mit dem einmütigen Glauben aller 
Völker der Erde, die alle insgesamt geglaubt haben 
und glauben an das Fortleben der Seele nach dem 
Tode. — Und dieser Völker- und Menschheitsglaube 
eint sich wunderbar mit dem Worte der göttlichen 
Offenbarung, mit dem biblischen Berichte von der 
Erschaffung des Menschen durch Gott den Allmäch-
tigen: „ G o t t b i l d e t e den M e n s c h e n a u s 
S t a u b v o n d e r E r d e und h a u c h t e in 
f e i n A n t l i t z d e n Odem d e s L e b e n s , 
u n d so w u r d e d e r Mensch zum l e b e n -
den W e s e n " (Gen. 2, 7). 

Durch die unsterbliche Seele ist der Mensch 
„ G o t t e s B i l d u n d G l e i c h n i s " (Gen. 
1, 27). — Die Seele — Gottes Hauch ist dem 
Menschen der „Odem d e s L e b e n s", sie gibt 
ihm das leibliche Leben, das geistige Leben; sie ist 
der Träger des übernatürlichen Lebens — und 
dieses soll dereinst übergehen in das e w i g e Leben. 

Dr. I . Beck, Professor. 
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Wenn die Erde bebt . . . 

^ 1 1 > ie sind wil Menschen hart und roh geworden! 
J 1 j Täglich lesen wir in den Leitungen Nachricht 

^^•^-s len über Unfälle aller Art. Da sin,d bei einem 
Autounglück drei Personen ums Leben gekommen, meh= 
rere schwer verletzt worden; bei einem Sturz mit dem 
Flugzeug sanden zwei Flieger ihren frühen Tob; ein 
Motorradfahrer fuhr gegen einen Lastwagen und blieb 
mit zerschmetterter Stirne liegen; in einer Fabrik wurde 
ein Arbeiter von öer Maschine erfaßt und auf der Stelle 
getötet; auf einem Bahnhof geriet einer zwischen zwei 

Puffer und wurde erdrückt; in den Bergen ist ein ver-
wogener 3unge abgestürzt, als er bas Edelweiß vom 
Felägiat pflücken wollte; zwei MnzZlinge fanden in einer 
Gletscherspalte ihr frühes Grab. Dah Leute vom Blitz 
erschlagen 'wurden, baß manche beim Baden, beim Boot^ 
fahren ertrunken sind, bei Explosionen, bei Attentaten, 
bei Unglücksfällen mannigfachster Art ihr Leben einge-
büßt haben, daß manche durch eigene Hand gefallen 
sind, wie oft können wir solche Nachrichten in ben Blät-
tern lesen! Sie wären stets ein eindringliches Mémento 
mori, wenn wir nicht so unglaublich oberflächlich wären. 

Wenn uns bie Verunglückten nicht persönlich nahe 
stehen, durchgehen wir all die kurzen Berichte mit grau-
samer Neugier zwar, «bei doch so kühl und gleichgültig, 
als ginge uns das alles weiter gar nichts an, als sagten 
sie uns nichts Besonderes, als hätte das Leben eines 
Menschen >schier allen Wert verloren. 

So hart sind wir geworden! 

Die Schuld an dieser Verhärtung trägt zum großen 
Teil bei unselige Wtektkrieg. 

Während eines wahres lasen wir jeden Tag in den 
Zeitungen bie Verlustlisten. Kein Tag verging, ohne daß 
viele Todesanzeigen in den Blättern standen. Anfangs 
schauderte man. Allmählich gewöhnte man sich daran. 
Schließlich ließen uns die Berichte fast gleichgültig. Die 
Zahl der Toten mußte wenigstens in die Hunderte gehen, 
wenn wir ihr größeres Interesse zeigen sollten. Und nun 
haben wir uns gewöhnt, ruhig zur Tagesordnung über-

zugehen, ohne uns irgendwie zu kümmern oder ernsteren 
Gedanken Raum zu geben, wenn wir die lange Reihe 
der Unglücksfälle in den Zeiwngen gelesen haben. 

Doch aaich wir harte Menschen horchten erschreckt auf, 
als 'im 3ufö 1930 die Nachrichten von dem großen Erd-
beben in Sübitalien zu uns gelangten. 

Von Hunderten von Toten war zuerst die Rede. 
Aber die Zahl wuchs mb wuchs bis sie anderthalb Tau-
sen 'erreichte. 

Tausendfünfhundeit Tote in einer Nacht auf verhält-
nismähig kleinem Gckiet! 

Was muß das Furchtbares sein. 
Und Tausende und aber Tausende von Verwundeten, 

die all die namenlosen Schrecken der Erdbebennacht ha-
den durchlosten müssen und nun so schwer verletzt sind, 
dah sie den Toten bald nachfolgen werden oder sich mit 
schwerern Schaden, vielleicht gar als Krüppel durch das 
Leben schleppen müssen. 

Der Dom von Melf i in Trümmern. Durch das Gewölbe des KiichenbogenZ sieht 
man den Helm des GlockentuimeZ im Schutt liegen. 
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Die Bewohner von Melfi kampieren in Zelten des Rote» 

Was bedeutet neben diesem Veilust an Menschenleben 
die Zerstörung so vieler Dörfer und Städtchen, die Ver-
wüstung ldei Kulturen! Kirchen und Paläste kann man 
wieder bauen, verwüstete Accker und Wiesen wieder her-
stellen: aber wer weckt >die Toten wieder auf, 'die unter 
den Trümmern ihres Hauses so unverhofft >den Tod ge-
funden, wer hilft >dem Greis, der Greisin, die ihre Kin-
der, die Stütze ihres Alters verloren haben, wer dem 
geretteten Säugling, dessen Vater und Mutter umgebom' 
men sind? 

Der Vater im Himmel wird fchon für feine heimge-
suchten Kinder sorgen, aber wie hart drückt jetzt das Los 
auf die Schwergeprüften! — 

Wenn man das wunderschöne, so dicht bevölkerte 
Land 'um Neapel und in der Gegend ,der stäilsten Er
schütterung kennt, wundert man sich beinah, dafz bei 
einem fo furchtbaren Erdbeben, das Steingebäude zu-
fammenrüttelte, als wären es Kartenhäuser, nicht noch 
mehr Menschenleben zu betlagen sind. 

Des Rätsels Löfung liegt in dem Umstand, daß die 
Süditalienei das Erdbeben isozusagen gewohnt sind, wird 
ihr schönes Land doch gar nicht so selten von dieser 
Geißel heimgesucht. Sobald sie eine Erschütterung spüren, 
verlassen sie eilig das Haus unid verbleiben auf der 
Straße oder auf freiem Feld, bis sie hoffen dürfen, daß 
die ärgste Gefahr vorüber fei, Zudem sind die kleinen 
Bauernhöfe, die in der ganzen Gegend zerstreut liegen, 
meist einstöckig, V« ihnen ist die Gefahr des plötzlichen 
Einsturzes geringer als bei hohen Gebäuden, auch können 
die Bewohner sich viel rascher ins Freie flüchten, zumal 
sie gewöhnlich ihre Schlafstätte im Untergeschoß haben. 
Darum kamen .auf dem Lande verhältnismäßig viel we= 
niger Leute um's Leben Äs in den Städten. 3n diesen, 
die meist zwei- und dreistöckige Wohnhäuser besitzen, ist 
die Gefahr des Einsturzes viel größer und das Fliehen 
viel fchwieriger. Und wo die Gebäude nicht ganz ein
stürzen, fallen bei den Stößen Ziegel und Steine her-
unter, die manche Menschen töten oder verwunden, auch 

nachdem sie aus dem Haus entkommen wa
ren. 3n den Städten haben so viele ihr 
Leben eingebüßt. 

Die Katastrophe trifft einen Landstrich, 
der sich von Neapel durch Eampanien hin-
durch und den Norden der Basilicata bis 
nach Apulien hinunter erstreckt. Etwa 150 
Ortschaften wurden vom Erdbeben berührt 
und mehr oder weniger beschädigt. Am 
schwersten betroffen wurden die Provinzen 
Benevent und Potenza. Neil hier insbe
sondere die Orte um den erloschenen Vul
kan Vulture am meisten gelitten haben, 
glaubten manche, er trete wieder in Tätig-
seit und habe das furchtbare Beben ver
schuldet. Die Gelehrten aber stellen das in 
Abrede. Die Stadt Melfi, die Gemeinden 
Vavila, Rionero, Vunose sind fast völlig 
zerstört worden. Aber auch weiter westlich, 
an der Grenze der Provinzen Avellino und 
Benovent hat das Erdbeben schrecklich ge° 

KreuzcL. haust. 
3n Ariano di Puglia, einem Städtchen 

mit 'über 8000 Einwohnern, sind die Wohnhäuser zu 
einem großen Teil stehen geblieben. Wenigstens scheint 
es so. Sieht man aber genauer zu, so erkennt man mit 
Schrecken, daß es meist nur noch Kulissen sind, hinter 
denen das Verderben gewütet hat. Die Außenmauern 
hielten dem Beben stand, im Innern der Häuser aber 
fielen Mauern und Wände ein und begruben die Be° 
wohner unter ihren Trümmern. Auch da, wo Fußböden 
und Decken standhielten, ist das Gefüge der Häuser der-
art gelockert, daß es nur eines geringen Anstoßes bedarf, 
um sie gänzlich zum Einsturz zu bringen. Von einein 
Bewohnen dieser Ruinen kann selbstverständlich keine 
Rede fein. Die Ueberlebenben sind gezwungen, da und 
dort bei Verwandten oder Bekannten Obdach zu suchen, 
oder ihre Tage unter Zelten oder in Holzverschlägen zu 
verbringen, bis neue Häuser gebaut sind und ihnen eine 
neue Heimat auf den Trümmern der alten bieten. Auf 
dem Hauptplatz des Städtchens ist der truhige, aus ge
waltigen Tiavertinquadern gefügte Normannenturm 
stehen geblieben. Die Uhr am Giebelfeld des Rathaufes 
war vom Beben zum Stillstand gebracht worden und 
zeigte lange Zeit immer die nämliche furchtbare Stunde. 

3rt einem andern Städtchen lag die Turmuhr unter 
den Trümmern. Sie war vom Erdbeben herunterge-
stürzt aber nicht zum Stillstand gebracht worden. Sie 
ging weiter und schlug auch noch in ihrem Grab mit 
heiserer Stimme Stunde für Stunde bis sechs Uhr 
morgens. Als man sich darüber wunderte, sagte ein 
Italiener, das sei nichts Besonderes. ,,0rologio era 
svizzero! Das war halt eine Schweizeiuhr!" Ein schönes 
Kompliment für die Schweizer Uhrenmacher! 

Zahlreiche Einzelheiten über das Erdbeben und seine 
Wirkungen, viele Erlebnisse einzelner Geretteter wurden 
von der Preste berichtet. 

Ein Bauer auf dem Lande hatte zu Beginn der Er-
schütterung feine Frau und seine acht Kinder sofort in's 
Freie gebracht, obwohl sein festgefügtes Haus dem furch-
terlichen Rütteln standhielt. Nachdem er nun feine 
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Familie in Sicherheit gebracht hatte, suchte er auch 
seinen betagten Eltein, ibie nur wenige Schritte von 
seinem Heim entfernt ein kleines Häuschen bewohnten, 
Hilfe zu bringen. Mit einer Laterne näherte er sich und 
gelwahrte zu seinem nicht gelingen Schrecken, dah bk 
Hälfte des Häuschens schon eingestürzt war. Ueber bie 
eingefallene Stiege drang der wackere Mann bis zum 
Schlafgemach der Ellern vor. Auch hier war ibie Hälfte 
»des Bodens eingestürzt. Aber in der andern Hälfte 
kauerten die guten Alten, die sich auf das Letzte gefaßt 
gemacht hatten und jetzt doch noch gerettet wurden, Sie 
hatten gar keine Rettung verfucht und gut daran getan, 
waren sie doch völlig «unveifchit geblieben. Hätten sie 
verfucht, aus dem einstürzenden Haus zu kommen, wären 
sie wahrscheinlich von den herabfallenden Steinen er-
schlagen worden. Wie dankbar sie für ihre Rettung 
waren, mit welcher Freude sie zu ihren Kindern und 
KindeÄindern zurückkehrten, können wir uns einiger-
maßen vorstellen. 

Ganz anders erging es einer wohlhabenden Familie 
in der Nachbarschaft. Am Vorabend war der Sohn zu 
seinen freudestrahlenden Eltern zurückgekehrt. Er war 
der Stolz feiner Familie, denn er hatte soeben in Neapel 
das Doktorexamen bestanden und wollte nun in der Hei-
mat seine Tätigkeit beginnen. Gott fügte es anders. 
Mit all den Seinen fand er in jener schrecklichen Nacht 
den Tod unter den Trümmern seines Vaterhauses. 

Daß der Schutzengel über die Kinder wacht, auch 
dafür gab es ein hübsches Beispiel, Ein Büblein wurde 
durch die in's Schaukeln geratene Wiege auf den Boden 
abgesetzt. Die Wiege wölbte sich über dem Kleinen als 
ein schützendes Dach und rettete ihn vor dem prasselnden 
Steinregen, der ihn sonst unfehlbar getötet hätte. Durch 
kräftiges Krächzen machte sich das Kindlein bemerkbar und 
wurde heil aus feiner doch nicht ganz gemMichen Lage 
befreit. 

Doch wir könnten den ganzen Kalender mit Epifoden 
ähnlicher Art füllen. 

Und dabVi wüßte doch die eifchütternften niemand zu 
erzählen, da die einzigen Zeugen für immer verstummt find. 

Noch ist die Erde nicht völlig ruhig geworden drunten 
im fchwer heimgesuchten Land, ab und zu machen sich neue 
Stöße bemerkbar und setzen die Bevölkerung in Furcht und 
Sorge. 

Wenig Freude wird ihnen die Nachricht bereitet haben, 
daß der jetzige Gewalthaber Italiens jede private Samm
lung mildtätiger Spenden verboten hat, um das ganze Hilfs-
werk nur von Staatswegen zu unternehmen. Darf man die 
christliche Wohltätigkeit derart knebeln? 3ch meine nein. 

Der Heilige Vater aber hat sogleich eine beträchtliche 
Summe zur Hilfe der Notleidenden gesandt. Seine innige 
Teilnahme am großen Unglück wird den fchwer Geprüften 
kein geringer Trost geweisen sein. Als er die ersten Nach-
richten von der furchtbaren Katastrophe erhielt, begab er 
sich fogleich in feine Privatkapelle, um für die armen Opfer 
zu beten. Von mehreren Eizbischöfen und Bifchöfen ließ 
er sich ausführliche Berichte über das Unglück und den an-
gerichteten Schaden geben, um nach Kräften helfen zu kön-
nen. Da zahlreiche Kirchen und Klöster zum Teil völlig 
zerstört, zum Teil stark beschädigt sind, wird der Heilige 
Vater ihnen seine besondere Hilfe Mvenden, ohne jedoch 

andere dringende Bedürfnisse zu vernachlässigen, soweit 
seine Mittel es irgend erlauben. 

So arbeitet man denn jetzt schon rüstig daran, die 
gefährlichen Ruinen abzutragen, den Schutt wegzuräumen 
und neue Kirchen und neue Häuser zu bauen. Und die, 
die die furchtbare Erdbebenzeit überlebt haben, dürfen 
das Wort wiederholen, das vor Zeiten ein wackerer 
Düdinger Bauer sprach, als er «aus der Fremde heim-
kehrte und fein Haus in Asche fand: „Der Herr hat es 
gegeben, der Herr hat es genommen, der Herr wird es 
noch einmal geben!" 

Fragt man nach der Ursache des Bebens, ist man 
immer versucht, den Vesuv als den Schuldigen hinzu-
stellen, hat er doch im Laufe der Fahrhundeite nicht so 
selten das Land um sich herum erschüttert, es sogar zum 
Teil mit seiner Lava und seiner Asche überflutet. Auch 
vermutete man, der lang erloschene Vulkan Vulture sei 
wieder am Erwachen und gebe feine neue Tätigkeit durch 
das Erdbeben ikund. Der Direktor des Observatoriums 
in Pompeji stellt das in Abrede. Er ist der Meinung, 
das Beben könne nicht einer neuen Tätigkeit des Vul-
kans zugeschrieben werden, weil das auch bei früheren 
Erdbeben nicht der Fall gewesen sei und weil das Zen-
trum des Bebens sich nicht eigentlich aus dem Vulkan 
befunden habe. Er glaube vielmehr, daß das Eidbeben 
eine horogenetische Ursache habe, daß es nämlich der 
Hebung der Apenninenkette zuzuschreiben sei. Diese 
Hebung habe in der Teitiärzeit begonnen und schreite 
immer noch langsam fort. Auf die Bergkette werde von 
innen ein ungeheurer Druck ausgeübt, dem sie Wider-
stand keifte, bis die Elastizität überschritten werde. Dann 
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entstehe ein Riß, dessen Ränder übermäßig schwankten: 
das Erdbeben. Man mühte in,den höchsten Bergen bei 
Irpinia einen Eidrifz genau so feststellen, wie man ihn 
seinerzeit im Zentralapennin beim Erdbeben von Avanz-
zano gefunden habe. Solch ein Ritz schließe sich wieder, 
bleibe aber immer ein Punkt schwächeren Widerstanbes. 
Darum kämen an solchen Stellen gern wieder neue Er-
schütterungen vor. 

So furchtbar die Erbbebenkatastrophe in Süditalien 
im Sommer 1930 war, sie ist nicht die erste und lange 
nicht die größte, die wir kennen. 

Auch damals waren viele Menschenleben zu betla-
gen. 3n Polla wurden 300 Leichen ausgegraben, in 
Carbone 21; Castelsano wurde fast dem Erdboden gleich-
gemacht, 400 Menschen fanden in ihm den Tod. 3n 
allen Dörfern und Städten bes heimgesuchten Gebietes 
wurden Menschen getötet. 

Zu ben größten Erdbeben ber letzten Jahrhunderte 
zählen das von Lissabon am 11. November 1575, das 
den dreizehnten Teil bei gesamten Erdoberfläche erschüt
terte; E a l a b r i e n - S i z i l i e n am 5. Februar 1783; 
San Franzisto am 14. April 1906, Valpareiso am 16. 

Eine Straße in Villanova. Die Einwohner kehren zur Unglüctsstätte zurück und 
durchsuchen die Ruinen nach den Leichen ihrer Angehörigen u. ihren Habseligkeiten, 

Im Jahre 1857 erfolgte am 19. Dezember in Neapel 
ein ziemlich starker Erdstoß, Alle Welt eilte auf die 
Straßen und brachte bie Nacht dort zu. Man lagerte 
auf bei Erde, Die Vornehmeren Leute liehen ihre Equi-
pagen auf bie Straßen und Plätze bringen und verbrach-
ten bie Nacht darin. Während der Nacht erfolgte ein 
zweiter Stoh und gegen Morgen ein dritter. Auch da-
mals wurden viele Gebäude zerstört older beschädigt und 
viele Menschen fanden den Tob. Die Provinz Basilikata 
wurde hauptsächlich verwüstet. 3n Potenza blieb kein 
Haus verschont. Die Orte Tito, Laurenzana und Brienza 
wurden ganz in Trümmer gelegt. Vignola, Viggionv, 
Ealoello, Anzi ainb Abriola litten schwere Verluste. Zur 
Unterstützung der Opfer wurden Subskriptionen in allen 
Städten eröffnet. Anders als heute, da der Duce alle 
Prwatsammlungen verbot! Versuche, bie Ruhe zu stören, 
kamen in Neapel in den beiden Schreckensnächten vor, 
wurden jedoch schnell unterdrückt. 

August des nämlichen wahres; S i z i l i e n - E a l a b -
r i e n am 28. Dezember 1908, bei dem die Stadt Mes-
sina zerstört wurde und über 60,000 Menschen den Tob 
fanden; A b r u z z e n am 12. Januar 1915; T o s k a n a 
am 19. Januar 1920; China am 16. Dezember 1920; 
Chile am 11. November 1922; Japan am 1, September 
1923; Kolumbien im Dezember des gleichen Jahres. 

Wie man aus dieser kurzen Zusammenstellung ersieht, 
ist von allen Ländern Europas Italien jenes Land, bas 
am öftesten von der Geißel der Erdbeben iheimgesucht 
wird. Das älteste Erbbeben, von dem wir sichere Kunde 
haben, hat sich ebenfalls in Italien zugetragen, in der 
nämlichen Gegend, in der sich Heuer die schreckliche Ka-
tastrophe ereignet hat. Es war im Jahre 79 nach 
Christus, als der furchtbare Ausbruch des Vesuvs das 
Land ringsum verwüstete und Städte wie Pompeji und 
Herkulannm in Trümmern und in Asche begrub. So 
hat Süditalien, das bie Natur zu einem Paradies ge° 
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staltet hat, unter der Unruhe der Erbe immer viel ge-
litten. Nach den Berechnungen des EidbebenforscheiL 
Prof. Sieberg wird das Apenninengebiet jährlich von 
nicht weniger als 184 Beben ergriffen, bie aber glück-
licherweife in der Hauptsache ziemlich unvermerkt vorüber 
gehen und nicht fo grausige Folgen haben ,wie das letzte. 
Wir hörten in ben letztveigangenen Jahrzehnten so oft 
von Erderschütterungen, dah man zur Ueberzeugung 
kam, die Zahl der Erdbeben habe zugenommen. Das 
wird aber nicht der Fall sein. Wir haben nur heute so 
wunderbare Instrumente, bie alles Zittern und Beben 
der Erdoberfläche aufzeichnen, ,daß sie uns alle bekannt 
werden, während man sie früher gar nicht beachtete. 
Dank dieser Meßinstrumente wissen wir 
heute, baß in jeder Stunde eine ganze 
Menge Erdbeben vorkommen, weil die 
Erdkruste noch immer nicht zu völliger 
Nuhe gekommen ist. Unter ihr sind noch 
Kräfte tätig, 'deren Gewalt und Furcht
barkeit wir nicht kennen, die wir aber 
mit Schrecken ahnen können bei den ge-
waltigen Ausbrüchen ber feuerspeienden 
Berge und bei den schrecklichen Erdbeben. 
Kleinere Erschütterungen weiden im Fahr 
an die 9,00t) verzeichnet. Von diesen sind 
5,000 so stark, daß sie in der Nachbar-
schaft des Ursprunges beobachtet weiden 
können. Zum Glück sind nur bie aller-
wenigsten so heftig, bah sie Gebäude 
zerstören und Fluren verwüsten. 

Da Gelehrte sich seit Jahren mit der 
Erdbebenforschung abgeben, kann man 
heute bie eigentlichen Erdbebenzonen und 
-gürtel auf unserm Planeten genau an-
geben. 

Das erdbebenreichste Gebiet ist Ehile 
(in Südamerika). Das durchschnittlich 1000 Erdbeben im 
Jähr und 21 Prozent aller Beben auf der Erde auf-
weist. An zweiter Stelle kommt Japan (Asien) mit jähr-
lich 431 Beben, bie 9 Prozent der Gesamtziffei betragen 
und von denen 5 Prozent schwer verlausen. Dann fol-
gen bie afrikanische Rif-Zone mit 300 Beben, bie dinari
schen Alpen mit 194 Beben und bas Apennin-Gebiet. 
Auch die Berggegenben von Thrazien (Balkan) und 
Bulgarien (Balkan) werden ziemlich oft von Eischütte-
lungen heimgesucht, sie haben etwa 169 Beben im Jahr. 
Auf Kleinasien und die Ionischen Inseln kommen 143 
Beben, von denen 3,1 Prozent schwerer sind. 

Es gibt aber auch Zonen, bie vom Erdbeben fast völ-
lig verschont bleiben. Zu diesen glücklichen Ländern ge-
hören Deutschland unb England, wo das Auftreten 
einer allgemeinen spürbaren Erschütterung zu ben groß-
ten Seltenheiten gehört. Auch die Schweiz darf sich 
glücklich schätzen, da sie wenigstens in den letzten Jahr-
zehnten vor Erdbebenkatastrcvhen verschont geblieben ist. 
3n früheren Zeiten kamen auch bei uns Beben nicht so 
selten vor. Das alleistäikste ereignete sich am 18. Oktober 
1336, wobei die Stadt Basel völlig zerstört wurde, nebst 
34 Dörfern und vielen festen Burgen. Der Basier Ma-
1er Sßückelberg hat das große Unglück in einem Gemälde 
darzustellen versucht. Auch in späteren Jahrhunderten 

hat es im Baselbiet immer wieder gebebt; die Erschüt-
terungen waren aber zulsehens schwächer. Das Beben 
von 1514, sowie jene von 1610, 1650 unb 1711 brach-
ten jedoch immer noch ziemlich großen Schaden, 

Am 18. September 1601 wurde auch Zürich von 
einem sehr schweren Erdbeben heimgesucht. Alle Kirchen-
glocken lauteten von selbst. Die Bevölkerung geriet in 
ben größten Schrecken. Am Zugeisee würben sogar die 
Schiffe ans Land gespült. 

Aus bem letzten Jahrhundert ist das Visper Beben 
vom Jahre 1855 noch in ber Erinnerung. Es war so 
heftig, daß Häuser unb Kirchen einstürzten und sogar bie 
Gräber sich öffneten. 

Seither ist es im Schweizeiland ziemlich ruhig ge-
worden. Allein am 16. November 1911 wurde es doch 
wieder ein wenig geschüttelt, so daß manch' Mäuerlein 
einen kleinen Riß bekam und da unb dort ein lockerer 
Ziegel vom Dache fiel und droben im Bünbnerland so-
gar eine alte Burgruine völlig einstürzte, aber bei ange-
lichtete Schaden war nicht groß, wenn auch bei Schrecken 
bei manchem, der unsanft aus dem Schlaf gerüttelt wor-
den, nicht gering gewesen sein soll! — 

Auf der Erdoberfläche zeichnen sich gewisse Erdbeben-
gürtet sehr deutlich ab. Sie sind verteilt über bie Zonen 
mit großen Eideihebungen und besonderen Meerestie-
fen. Ein solcher Gürtel ozeanischer Tiefe begrenzt bie 
beiden Amerika, führt an der asiatischen Küste bis zum 
Ostinbischen Archipel entlang und seht sich bis Neu^ee-
land fort. Er umgibt also ben Stillen Ozean, das größte 
Meer, bas die Hälfte der Erde bedeckt. In diesen Mee-
restiefen haben häufig Erdbeben ihren Ursprung. Die 
Länber, die an ihn grenzen, besitzen Bergketten, unter 
ben en einige, wie bie Anden, zu den größten ber Erde 
gehören. Hier sind die Erdbeben besonders heimisch. Ein 
Tief, nördlich der Insel Neu-Guinea, ist ein .aktives 
Gebiet dieses Erdbebengürtels im Stillen Ozean, Bon 
dort dehnt sich westwärts ein zweiter Gürtel aus, der 
durch Java, Sumatra und bie Bai von Bengal nach 

Militär bei Aufräumungsarbeiten im völlig verwüsteten Villanova, 
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dem HimaIaja°Gckige führt. Vom Himalaja wendet 
sich ider Gürtel westwärts durch Persien und Kleinasien 
nach Griechenland, Italien, Spanien und nach dem oft-
lichen Atlantischen Ozean, Er treuzt den Ozean nicht, 
obwohl Erdbebengckiete auf der anderen Seite, nördlich 
und südlich des l'avaibischen Tiefs erscheinen. 

Das Necken öes Atlantischen Ozeans unterscheidet 
sich von dem des Stillen .dadurch, dah es eine verhält-
nismähig ruhige Gegend ist, was die Meerestiefen, die 
Höhe der Gebirgsketten, die Tätigkeit der Vulkane und 
die Häufigkeit bei Erdbeben anbetrifft, 3m Becken des 
Atlantischen und,des Indischen Ozeans gibt es nur we-
nige, zerstreute Erdbebenzentren. Einen tätigen Gürtel 
gibt es, der sich von den andern dadurch unterscheidet, 
dafz er mit fernem ozeanischen Tief verbunden ist. Das 
ist der afrikanische Erdbebengürtel, der sich vom Mittel-
meeigüitel in Palästina abzweigt und 'durch Ostafiika 
zum Kap der Guten Hoffnung geht. —• 

Was uns bei den Erdbeben am meisten erschüttert, 
ist der Umstand, dafz sie so viele Todesopfer fordern. 
Man hat sich denn auch gefragt, wie viele Menschen 
durchschnittlich jedes 3ahr bei Erdbeben ihr Leben ein-
buhen. 

Vor Fahrzehnten schätzte ein englischer Erdbeben-
forscher die Gesamtzahl aller Menschen, die seit 4000 
Fahren den seismischen Katastrophen erlegen sind, auf 
13 Millionen, Diese Rechnung ist wohl ziemlich phan-
tastisch, denn wir Haben nicht genügend Anhaltspunkte 
dafür, daß die Bevölkerungsdichte in den vom Erdbeben 
betroffenen Gebieten ungefähr ebenso hoch war wie 
heute. Auch waren damals die Verlustzahlen einiger der 
furchtbarsten Katastrophen noch nicht bekannt geworden. 

Ein englischer Gelehrter, Dr. Davison, nimmt mit 
Bestimmtheit an, dafz beim Erdbeben in Indien im 
Jahre 173? nicht weniger als 300,000 Menschen den 
Tod fanden. Beim Erdbeben in Ehina im Jahre 1556 
betrug die Zahl der Toten sogar 830,000. Diese Zahl ist 
zwar dokumentarisch nicht verbürgt, aber keineswegs 
unglaubhaft. 

Professor Milne hat ein Verzeichnis der Erd-
beben von Christi Geburt bis zum Jahre 1899 her
ausgegeben. Nach diesem Verzeichnis kamen im 
neunzehnten Jahrhundert, für das die Angaben 
ziemlich vollständig sein dürften, insgesamt 2096 
Erbbeben vor. Von diesen waren 1222 eben noch 
start genug, um schwächere Mauern zu beschädigen 
oder ein Kamin zum Einsturz zu bringen; 510 er-
schulterten ganze Gebäude und brachten Dächer 
zum Einsturz, während 364 Erschütterungen so 
stark waren, daß ganze Städte in Trümmer gelegt 
und ganze Gebiete verwüstet wurden, wie dies 
auch bei den letzten füditalienischen Beben der 
Fall war. Die erste Kategorie kommt für eine Ver-
luststatistik kaum in Betracht, da bei einem leichten 
Erdbeben schwerlich Menschenopfer zu verzeichnen 
sind. 

Nachdem die Zahl der Erdbeben bekannt ist, 
handelt es sich darum, eine Durchschnittszahl der 
Verluste zu finden. 

Für die Erdbeben in Italien verzeichnet Dr. 
Mario Baiatta die Menschenopfer fast aller schwe-

ren Erschütterungen während den letzten dreihundert 
Jahren. Er beschreibt 35 Erdbeben der dritten und 125 
der zweiten Kategorie. Da aber von diesen letzten in acht 
Fällen die Zahl der Toten zwischen 200 und 20,000 
schwankte, rechnet Davison diese acht Fälle zur dritten 
Kategorie. Er stellt also 43 Erdbeben der dritten, 11? 
der zweiten Kategorie ein. Für die Beben der dritten 
Kategorie ergibt sich ein Gesamtverlust von 181,56? 
Menschen, also ein Durchschnittsverlust von 4222. 

Die Erdbeben der zweiten Katezgorie haben zusam
men 971 Todesopfer gefordert, durchschnittlich 8,3 Tote. 

Wenn man ânnehmen könnte, dafz die italienischen 
Verlustzahlen für alle Erdbeben auf der ganzen Erdober-
fläche gelten, so würde man für das 19. Jahrhundert auf 
eine durchschnittliche Verlustzahl von 15,368 im Jahr für 
die schwerste Erdbebenlategoiie und 42 für die zweite 
kommen. Es kämen also demnach jährlich 15,410 Men-
schen durch Erdbeben um das Leben, 

Aber da erhebt sich der Einwand, dah die italieni
schen Verlustzahlen wahrscheinlich weit höher seien als 
die anderer Länder, weil die in Italien vom Erdbeben 
heimgesuchten Gebiete sehr dicht bevölkert seien und wei! 
die herkömmliche Bauart der Häuser im Fall eines Erd
bebens eine yrohe Gefahr bedeute. 

I n der Tat steigen in Italien die prozentualen Men-
schenverluste im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung weit 
höher an als bei den schwersten Katastrophen in Japan, 
über die wir >auch genaue Angaben besitzen. 

Beim Erdbeben auf Jschia im Jahre 1883 fanden in 
Easamicciola 41 Prozent der Einwohner den Tod: in 
Messina 1908 mindestens 50 Prozent, in Montemurro 
beim grohen Erdbeben von Neapel im Jahre 185? 71, 
in Avenzzano im Jahre 1914 sogar 91 und in zwei be-
nachbarten kleinen Dörsern 94 und 97 Prozent. 

Das einzige Land, für das sonst noch eine zuverlässige 
Erdbebenstlltistik vorliegt, ist Japan. Professor A. Jma-
mura hat die erforderlichen Erhebungen durchgeführt. 
Darnach sind in insgesamt acht Erdbeben der dritten Ka-
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tegorie im 18. und 19. Jahrhundert 31,140 Menschen 
umgekommen, durchschnittlich 3892. DaiauZ würde sich 
für bie ganze Welt ein durchschnittlicher 3 a h » 
r e s v e i l u st von 14,169 Menschenleben er-
geben, eine Zahl, die der Wirklichkeit wohl nahe kommt. 

Es ist gewiß eine erschreckliche Zahl! Ueber vierzehn̂  
tausend Menschenleben in einem 3ahr vernichtet durch 
die Gewalten des Erdbebens. 

Aber wie hoch würde sich die Ziffer jener Armen be-
laufen, die jährlich auf der ganzen Erde bei Unglücks* 

armflimmerig ist die üufi und leis. Die 
Bäche, deren Schreien die Nächte mit lau-
ten Stimmen belebt, wispern nur noch, 

und die Maibrunnen sind versiegt. Die kleinen, 
rotbraunen Kühe liegen am obern Latschenrand 
und käuen Wildfräuleinkraut, Goldhafer, Rispen 
und Schafgarben wieder. Dabei glöckeln sie hin 
und wieder einen Ton. Ein Hirte klettert auf 
einem Fluhband hin, um nach Strahlen zu suchen. 
Der andere liegt im Schatten der Latschen, döst vor 
sich hin und träumt sich in selige Hochzeiterwonne 
hinein. Rührig ist in der Hütte der Senn, seine 
halbnackte Brust neigt sich über den Kessel, und mit 
der Hand prüft er die Wärme des Bruches. 

Ein kleiner Steinschlag poltert von den Hän-
gen der Diablerets nieder, noch einer dann, und 
wieder atmet die Natur gleichzeitig weiter. Eine 
Flühlerche steigt singend ins Blau. 

Nur die Ringkuh rümpft das schwarze Flotz-
maul und sieht nach den niederbröselnden Steinen. 
Plötzlich ist sie aufgesprungen und sieht mit rück-
knickenden Gliedern nach den Hängen hin, wo eine 
Staubwolke breit niederwallt. Ein hundertstimmi-
ges Angstläuten gellt über die Alpe, denn das Bieh 
tobt davon. Das hat den Hirten, der in den Latschen 
träumt, jäh geweckt. Noch ist er halb zur Besinnung 
gekommen, da wird das Läuten der Schellen zer-
schlagen und ihn bohrt es bolzgrad in die Erde. 
Bon den Hängen der Diablerets sind gewaltige 
Felsmassen niedergesaust, haben alles Leben er-
drückt, jeden Wehschrei erwürgt und die blumige 
Alp zweihundert Fuß hoch überschüttet. 

„Iessus, Marie!" hatte der Senn aufge-
kreischt und vor die Hütte springen wollen, wie eine 
schwere Wucht sich gegen deren Hinterwand wälzte 
und das Gebälk erzittern und ächzen machte. Doch 
schon war ihm der Weg nicht mehr frei, denn 
schwarze Massen lagen vor und über der Hütte, 
hatten das Feuer derart erschreckt, daß es erlosch, 
und erstickten jede Helle. Mit ineinandergckrampf-
ten Händen lag der Senn am Boden, wußte nicht, 

fällen ihr Leben einbühen? Wie viele Verluste an Men-
schenleben kommen allein auf die Rechnung des Auto« 
mobils? 3n England allein beträgt die Zahl derer, die 
jedes öcchr öem Automobiweikehr zum Opfer fallen, 
schon fast die Hälfte der vermutlichen 'durchschnittlichen 
Gefamtoerluste aller Länder der Erde infolge von Erd-
beben, also schon gegen 7909. 3n den Vereinigten Staa-
ten vollends fallen 3a,hr für 3ahr dem Kraftwagen mehr 
Menschen zum Opfer als auf der ganzen Erdoberfläche 
den Erdbeben. 

was geschah, und war unfähig jeder Regung. Bor-
bei war auf einmal das Tosen und Rollen, und 
Totenstille füllte den Raum derart, daß dem Senn 
die Ohrtrommeln zu platzen drohten. Dann hatte 
er ein Gebet auf den Lippen und dann einen 
Schrei, der ihm von überallher zurückgehe wie 
seine Not äffende Laute. 

Was ist geschehen? 
Wo sind die Hirten? 
Wo das Vieh? 
Wo er? 
Damit kam die Besinnung, kam die Angst, 

preßte sich ihm an die Schenkel, schnürte sich ihm 
um die Brust wie eine gelbe Natter, riß an jedem 
seiner Haupthärchen, zwang ihn zum Aufstehen 
und schlug ihm den Kopf wider die Wand. 

„Gott, Gott, das Weltend' war's, das Gericht! 
O, meine Kinder, meine Jeanne!" 

Dann war wieder die Stille, die erwürgende 
Stille. Zur Tür tastet er hin und griff in frisch-
brüchigen Stein und Geröll. Er begann zu rufen: 
„Clavioz, Marius!" Doch diese tonnten nicht mehr 
antworten, nur die Stille höhnt. Da fällt ein 
Stein durch zerbrochene Schindeln. Aha, fie wer-
den kommen und ihn befreien. Indes kniet der 
Senn nieder und betet, eine Ewigkeit lang, fo tot ist 
die Stille. 

Er hofft, wartet und hofft. 
Tage fchon muß die Finsternis anhalten, denn 

er kann dem Schlaf nicht mehr wehren und Hunger 
brennt in feinem Magen. Er bricht einen frischen 
Käse an und schlummert dann ein. Wie er wieder 
erwacht, erschrickt er, verängstigter ist seine Seele, 
sein Körper zittert wie das Laub im Herbst und 
in die Augen bohrt sich die schreckliche Nacht. 

Wie immer noch keine Hilfe kommen will, 
tappt er nach der Türe und will sich selbst empor-
arbeiten aus dem Schutt. Doch wenn er einen 
Stein wegnimmt, kollern andere nach, die ihn zu 
Tode drücken wollen. 

Erzählung aus dem W a l l i s . Von A. Reinete Fux 
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Da hat er das erstemal an den Tod gedacht, 
an ihn glauben will er jetzt noch nicht. 

Er sterben, glockengesund und baumstark wie 
er ist? Er, dem ein blutjunges Weib wartet in 
Vetroz unten und zwei Kinder lachen mit kirsch-
schwarzen Augen und kußrunden Mündchen und 
ein greises Elternpaar? 

Er kann nicht sterben, nein, nein! 
So sann, so sprach, so schrie er, sah das Haus-

chen, welches er fast allein gezimmert hat, und sein 
Glück darin. 

Wieder begann er zu graben, löste behutsam 
die Steine, schaffte sie in den Hüttenraum und 
drang vor. Der Durst quälte, denn längst hatte er 
alle Magermilch ausgetrunken. Wohl an die fünf-
Zig Fuß lang mochte der niedere Gang schon sein, 
und immer noch drang kein Licht, kein Laut zu ihm, 
wußte er nicht, war es Tag oder Nacht, und ahnte 
er nicht die Richtung, in der er grub. Mit immer 
dumpfer werdender Angst kämpfte er sich vor-
wärts. An den Knien waren die Hosen durchge-
rissen. An den Fingern und im Gesichte mußte er 
bluten, denn klebrig und verkrustet waren sie anzu-
fühlen, und wenn er mit dem Gaumen die Nässe 
kostete, so war sie süßlich und warm. 

O, daß wenigstens der Durst nicht wäre! 
Den Rücken zermürbt, stechende Schmerzen in 

den Lenden und wirr im Kopf ist er wieder einmal 
in die Hütte zurückgekrochen, hat essen wollen und 
es nicht vermocht und ist dann eingeschlummert. 

Zeitlos war er und wußte darum nicht, wie 
lange sein Schlaf gewährt hatte. Doch weit riß er 
die Augen auf, um damit Licht trinken zu können, 
darin zu schwelgen und bis zur Bewußtlosigkeit sich 
zu berauschen an der Sonne. Aber die ewige 
Nacht war noch da. Deshalb drückte er wieder die 
Lider ein und war geneigt, sie nie mehr zu öffnen. 
Gar durch die geschlossenen Lider fühlte er die 
furchtbare Dunkelheit, darin er nun Wochen fchon 
liegen mußte. 

„Wenn's denn ist, daß ich im Dunkel sterben 
foll, so töte mich doch rascher, Herrgott!" 

Das war das erstemal, daß er sich vertraut 
machte mit dem Tode, schwerer schienen ihm seine 
Lider und bleiern die Glieder. Er will sich ergeben, 
am Boden liegen und warten, warten in stumpfer 
Teilnahmslosigkeit, bis der Tod kommt. 

Wie ein vom Schlaf Überfallene Kind die ge
liebten Spielzeuge leicht hergibt, so läßt auch 
Francis, der Senn, jetzt von seinen Gütern. Den 
Wald mit den wüchsigen Tannen, die Kartoffel-
äcker, die er zu ernten gehofft, den Kornstadel, die 
Matten läßt er sich nehmen. Der Weinberg, das 
Burgerrecht, ein Guthaben vom Nachbar kümmert 
ihn nicht mehr. Das neue Haus ist ihm gleich-
gültig, fein Vieh, das Jagdgewehr, das zinnerne 
Geschirr. Mügen's andere besitzen! Abschied nimmt 
er von seinen Eltern, von seinen brauen Kindern, 
seinem herrlichen Weib, seiner Jeanne. Nie mehr 
wird sie für ihn das Mahl bereiten, nie mehr wird 

er mit ihr am Ackerrand stehen und die Aehren 
prüfen, nie mehr mit ihr in der Dämmerung 
sitzen . 

„Herrgott, Iessus, Iessus!" 
Wehoffen waren die Augen, das Herz häm-

merte, daß das Blut durch den Körper fauste, und 
in den Ohren hörte er das zitternde Lispeln ihrer 
Lippen. 

Da ist der Mann aufgesprungen und ist wieder 
eingedrungen in den dunkeln, toddräuenden Schacht. 
Die Steine hat er herausgewühlt aus der Wand, 
die ihn von seinen Lieben trennt. Zwar war noch 
kein Licht, aber die Stille war nicht mehr da, denn 
sein Blut sang dem Körper, der soeben noch sich 
hatte auflösen wollen, ein Lied uonr Leben. 

Ein anderer Laut übertönte da noch seines 
Blutes Rauschen, und nach angestrengtem Hinhor-
chen erkannte er Wassergeriesel. Rasch grub er 
dem Tone nach und stieß auf eine lehmige Wasser-
ader, wovon er mit gehöhlten Händen trank und 
dann sich damit die Schläfen wusch und das 
Gesicht. 

„Jeanne mignonne!" rief er laut und schrak 
gleichzeitig klein zusammen, denn hart hinter ihm 
war der Gang dröhnend eingebrochen. Vorsichtig 
tastete er sich zur Stelle und versuchte die eingefal-
lenen Steine wegzuräumen, um wieder zur Hütte 
zu gelangen. Denn, da er den Durst gelöscht hatte, 
empfand er ein starkes Sättigungsbedürfnis. Nach 
langem Graben gab er den Versuch auf, einge-
schlössen war er nun auf einer kaum zwanzig Fuß 
langen Strecke, die auch noch einbrechen konnte. 
Am Wäfserlein, welches hurtig hinausfloß in die 
Sonne, kauerte er hin und ließ sich von seinem Ge-
riesel Mut einflößen. Besser sicherte er die Höhlung, 
warf die überflüfsigen Steine hinter sich und be-
wegte sich so in einem Raum weiter, der gerade 
groß genug war zu einer Totengruft. 

Ob er wohl der gewaltigen Schuttmasfe zu 
entrinnen vermag, ehe ihn die Mattigkeit vollstän-
dig lähmt oder ein Stein ihm die Hirnschale ein-
bricht. Nahnsinnszahe grub er weiter, Stunde um 
Stunde, Tage wohl wieder, ohne Rast und 
Schlummer, denn dem Sarge zu entrinnen galt es. 
Vor seinen Augen tanzten rote Lichter, im Hirn 
begann das Fieber zu zünden, und in seinen Ein-
geweiden war brennende Qual. I n der Hütte läge 
Nahrung. 

Nach Tagen wichen die Steine auf einmal vor 
ihm. Wind fühlte er an seine Schläfen streichen. 
Einen Ruck gab er seinem Körper und lag in der 
Freiheit, hörte Wasser singen und sah Sterne über 
sich. Lange lag er auf dem Rücken und sah in das 
Flimmern. Dann griff er mit den Händen um sich 
und erkannte, daß er nicht mehr im Steinsarge 
lag. Langsam richtete er sich auf und stund so grad 
und frei, wie er es nicht mehr erhofft hatte. Mit be-
benden Nasenflügeln sog er die Luft ein, sah ins 
nachtdunkle Tal nieder, grüßte die Tiefe und be-
tete. 
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Und über die Gipfel lief ein Heller Schimmer, 
ward gräulich erst, wurde violettdlau und karmin-
rot dann, purpurn zuletzt, Sonne, Sonne! 

Ohne fich umzublicken rannte er dann über 
das Schuttfeld nieder und kam in den herbstlich 
lichten Wald und auf bekannte Wege. Schneller 
noch als er war der Tag. Jetzt sah er feine Hände, 
seine Kleider. Erdig und von geronnenem Blut 
überkrustet waren die Hände, halbnackt seine 
Schenkel und Beine, Fetzen hingen ihm nur mehr 
vom Leibe. In einem Brunnen spiegelte sich sein 
Gesicht wieder, und er taumelte zurück. Wildsträh-
nig und grau waren die Haare, die Augen singer-
dick unterquollen, und die Wangen verrieten jeden 
Knochen. Nachdem er sich gewaschen hatte, mußte 
er sehen, daß sein Haupthaar schneeig geworden 
und sein Bart von Silber stark durchrieselt war. 
Er begann auszurechnen, wie lange er wohl be-
graben war. Im Hochsommer ist der Berg über 
die Hütte gefallen, und jetzt war es Herbst, später 
Herbst schon. 

Beim Einnachten kam er ins Heimatdorf. Un° 
gesehen trat er in sein neues Haus und fühlte die 
Brust sich vor Freude dehnen. Er stieß die Türe auf 
und rief: „Jeanne, Jeanne!" 

Diese saß mit den drei Kindern um den Tisch 
beim Essen, stund plötzlich schlank und hager vor 
dem Eindringling, der sich in ihre Arme flüchten 
wollte mit todmatter Kraft. Doch die Frau trat zu-
rück und ihre notbittern Lippen sprachen scharf: 

„Was will der Mann?" 
„Kennst du deinen Francis nicht mehr?!" 

flehte dieser. 
„Meinen Francis hat der Berg gemordet, der 

liegt dreihundert Fuß tief begraben wie die Hirten 
und das ganze Vieh. Geh, Fremdling, quäle uns 
nicht noch mehr!" 

Der Mann aber trat an den Tisch und wollte 
seinen Kindern sich zu erkennen geben, doch diese 
wichen zurück vor dem verwilderten Mann und be-
gannen zu weinen. 

Jetzt wandte er sich wieder an seine Frau und 
fragte sie eindringlich, ob sie seine Stimme nicht 
mehr erkenne, und sie erklärte, daß sie am Jung-

3n die Biüchc gegangen. Hausfrau: „Marie, ich habe 
vorhin in der Küche einen Krach gehört, als wenn etwas in die 
Brüche gegangen wäre." — Magd: „Sie haben richtig gehört, 
gnädige Frau, es war meine Verlobung mit dem Milchmann." 

Jubiläum. „Frau Wirt in, jetzt bleib ich 3hnen schon zum 
25. Male die Miete schuldig. Ich meine, einem so treuen 
Mielcr gegenüber sollten Sie zur Feier des Tages doch die 
Miete ermäßigen." 

Beim Heiratsvermittler. „Diese Dame paßt mir gar 
nicht, Vater und Bruder von ihr sitzen im Gefängnis — wie 
ist's mit der andern?" — „Die stammt freilich aus einer des-
fern Familie — da sitzt nur der Vater." 

sten Tage aus all den Stimmen der armen Seelen 
ihres Gatten Stimme erkennen werde. Sie begann 
gar ihn einen Landstreicher zu nennen, wie es de-
ren seit dem letzten Kriege viele gebe im Land. 

„So wird mich die Mutter erkennen", sagte 
mit umflorter Stimme der Mann, 

„Die Mutter ist tot!" 
„0 mein Gott! Und der Vater?" 
„Der Vater ist nach Sitten, um den Wein zu 

«erkaufen." 
„War die Ernte gut?" 
„Geht's dich was an?" 
„Du bist hart, Weib!" 
„Die Not macht hart, geh!" 
„Auch blind?" 
Nun sah die Frau des Mannes Nacktheit und 

Armut, ließ ihn im Winkel hinsitzen und reichte ihm 
eine Schüssel Suppe. Doch der Mann zögerte mit 
dem Essen und weinte vor sich hin. Die Mutter 
führte die Kinder in die Stube und legte sie in ihre 
Betten. Sie hatte dafür auch das Licht mitgenom» 
men, und der Mann faß nun im Halbdunkel und 
fühlte fich so einsam in seinem neuen Hause, aus 
dem man ihn weisen wird, sobald er die Suppe ge-
gessen hat, daß ihm das Weh ein Lied auf die Lip-
pen Zwang. Denn nicht allein großes Glück, sondern 
mehr noch tiefes Leid zwingt das Volk zu Liedern. 

Er fang nun das Lied, welches er seiner Frau 
abgelauscht hatte, wenn sie abends die Wolle von 
der Kunkel zupfte und spann. In der Stube hat das 
Weib aufgehorcht, es war ihr warm und eng. 
Dann lac; fie vor dem Mann auf den Knien, denn 
am Singen hatte sie ihres Gatten Stimme erkannt. 

In die Stube führte fie ihn, gab ihm die fchla-
senden Kinder das eine um das andere an die 
Brust, und sie erkannten den Vater an der kosenden 
Hand. Seinen Hals umschlangen sie. und das 
Jüngste träumte in seinen Armen den Traum 
fertig vom Finden des Vaters, für welchen man 
schon längst die Totenmesse gelesen hatte, und für 
deffen Seele im Bildstücklein eine geweihte Kerze 
brannte. 

(Nachdruck mit Genehmigung der Redaktion „Alte und 
Neue Welt".) 

Aus der Sommerfrische. Gast (zur Wirt in): „Könnten 
Sie mir nicht das Rezept zu dieser Suppe geben?" — „Doch, 
warum?" — „Die muß ja famos zum Flicgcnfangcn sein — ich 
fand sieben darin!" 

Der Moment. „Evelyne, hier habe ich eine seltene Mo-
mentaufnahmc von dir, Eintausendstel Sekunde." — „Wieso 
Eintauscndstcl Sekunde?" — „Du hältst nämlich gerade den 
Mund zu!" 

Kaselnenhof-Natuiwisfcnsckaft. Unteroffizier (zu einem 
Rekruten): „Nenn ich einem Papagei etwas vorfagc, spricht 
er es nach — aber Sic Schafhammel mit Ihrem Spatzenhirn 
sind ein viel größeres Kamel als ein Papagei!" 

Anekdoten von dec Jieise 
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Das Grafenkind von Fontgalland 
eitdem Papst Pi-us X. b'ie Frühlommunion der 
Kinder eingefühlt hat, geht sein eigenes Wort 
in Erfüllung: „Es wild Heilige unter den Kin-

dern geben," Ein /wundersamer Garten lieblicher Blumen 
erblüht, bann zu lustwandeln dem Vater im Himmel 
eine hohe Wonne fein wird. Die allermeisten dieser 
Blumen sind für ihn allein und bleiben den Menschen 
meist unbekannt. Andere aber haben die Aufmerksamkeit 
der Menschen in hohem Grade auf sich gelenkt und durch 
sich «us jenen, dem sie alle Gnade 'verdanken. Wer kennt 
nicht die liebe Passionsblume Klein Nelly vom heiligen. 
Gott oder die zarte Lilie Anna 
von Guigne? Neben ihnen leuch-
tet in unberührter Schönheit die 
morgenfrische Rose G u y von 
F o n t g a 11 a n i>. 

Guy (sprich: Gi; der Name 
ist gleichbedeutend wie Guido 
oder Vitus) kam am 30. No= 
vember 1913 in Paris zur Welt, 
Äs ältester €>ohn des Grafen 
von Fontgalland. Am Vorabend 
des Festes von der Unbefleckten 
Empfängnis ward ihm die Gnade 
der Taufe zuteil. Auch wurde er 
der seligsten Jungfrau geweiht 
und blieb ihr auseiwähltes Lieb-
kind bis zu seinem frühen §>eim-
gang. 

Als er etwa zweieinhalb 
3ahie alt war, erhielt er ein 
Brüderchen Markus. Um ein 
Brüderchen fyatte er schon lange 
beim Morgen- und Abendgebet 
die „Mutter des Ehristkinds" gebeten, sich aber ein 
Schwesterchen âusdrücklich verbeten. „Die Mädchen mag 
ich nicht", erklärte er. „Man muh ihnen immer nach-
geben, wenn man mit ihnen spielt. Ein Brüderchen aber, 
das muh mir nachgeben." Als nun der winzig kleine 
Markus in der Wiege lag, war Guy doch enttäuscht und 
hätte den kleinen gern gegen einen Gröheien umge-
tauscht, denn wie sollte man mit einem so winzigen ©e= 
fchöpf auch spielen können! Bald gewöhnte er sich an 
das Brüderlein und liebte es innig. Rührend war es, 
wie er sich bemühte, das Wiegenlind das Kreuzzeichen 
zu lehren. 

<3m Januar 1917 durfte Guy das Grab der 
kleinen Theresia vom Kinde 3efus in Lisieuz besuchen. 
Als er aus dem Friedhof auf die Strahe trat, sagte er 
plötzlich: „Hier rieche ich nichts mehr, auf dem Grab der 
Schwester Theresia duftete es so gut, oh fo gut!" 

Guy war ein Kind wie andere auch, voll Liebens-
Würdigkeit, aber nicht ohne Unart. Da er recht lebhaft 
war, ging fein Temperament manchmal mit ihm durch. 

Aber wahr und aufrichtig blieb er immer, fo dah er 
spater bekennen konnte, dah er nie gelogen habe. Die 
Geschichte von Esau und 3akob wollte er nicht lernen. 

das sei eine „Lügeiei", weil der greise 3saat betrogen 
wurde. Als die Gräfin Fontgalland eines Tages der 
Magd auftrug, etwaige Besuche mit bem Bescheid, sie 
sei nickst zuhause, abzuweisen, warf sich Guy ihr um den 
Hals und sagte: „Aber, Mama, warum begehst du zwei 
Lügen auf einmal, deine und die der Magd? Schau, 
ich möchte lieber Zahnweh haben, als etwas sagen, was 
nicht wahr ist." 

Und Zahnweh war das grimmigste Leid, das der 
Kleine kannte. Aber lieber diesen gröhten Schmerz er-
dulden, als 3esus deleidigen! 

Als er sich auf die erste hei-
lige Kommunion vorbereitete, be-
gann er eifrig, sich zu überwin
den und Opfer zu bringen. Nicht 
immer gelang es ihm, sich voll-
kommen im Zaum zu halten. 
Einst bekam er Streit mit feinem 
Bruder und gab ihm eine Ohr-
feige. Als Markus laut weinte, 
sagte er zu ihm: „Heule nicht fo, 
ich habe dir n u r e i ne gege-
den wegen der ersten Kommunion. 
Wenn ich mich nicht auf sie vor-
bereitete, hättest du zwei oder 
d i e s bekommen!" 

Er verabscheute das Fleisch 
und wurde zornig, wenn er fol-
ches essen sollte. Die Eltern ga
ben nicht naä), und lallmählich 
überwand Guy seinen Zorn, 
Aber jeder Bissen Fleisch, den er 
essen muhte, war ihm ein Opfer. 
An Freitagen nun, da er dieses 

Opfer nicht bringen konnte, legte er sich ein anderes auf. 
Einmal legte er sich bei einem Spaziergang einen kleinen 
Kieselstein in den Schuh, um dem Heiland ein Opfer 
bringen zu können. 

Die täglichen Gebete verrichtete er mit grohem Eifer 
und fand außerordentliches Gefallen an den Zeremonien 
der Kirche. Der hl. Messe folgte er mit Andacht und 
bedauerte, noch nicht lateinisch zu können, um die gleichen 
Worte wie der Priester zu sagen. Er wollte ja selbst 
einmal Priester werden. Darum hing er mit besonderer 
Liebe am Heiland im heiligsten Sakrament und wünschte, 
dah bei Segensandachten viele Blumen und Kerzen den 
Altar schmückten. „Für den lieben 3efus ist es nie schön 
genug!" sagte er. 

Der 22. Mai 1921 brachte ihm das gröhte Glück 
feines Lebens, die erste heilige Kommunion. 

Vor Freude tonnte er in der Nacht zuvor kaum 
schlafen. Schon um fünf Uhr morgens stürmte er in 
das Zimmer feiner Mutter und rief: „Mama, oh Mama, 
heute, heute ist der grohe Tag! Kleide mich rasch an!" 

Er dachte nur noch an den lieben ^efus, den er dann 
auch mit inniger Andacht in lein unschuldiges Herz 
aufnahm. 

Guy bc Fontglllland 
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Die eiste heilige Kommunion bildete den Wendepunkt 
im Leben dieses Kindes. 

Bei der Danksagung sprach der göttliche Kinderfreund 
zu ihm: „Mein kleiner Guy, ich werde dich zu mir neh
men, du wirst jung sterben. Du wirst nicht mein Priester 
werden, ich will einen Engel aus dir machen". 

Auf diese wunderbare Einspiechung antwortete Guy 
mit einem ruhigen 3a. 

Was sein Oeius wollte, wollte er auch. 
Das Geheimnis aber bewahrte der Kleine treu bei 

sich und sprach keinem Menschen davon, denn er furch» 
tele, die Mutter würde zuviel weinen und sich grämen, 
wenn sie es wüßte. Erst auf dem Sterbebette offenbarte 
er es ihr. 

Wie stark muß diese 
junge Seele schon gewesen 
sein, daß sie das ernste, 
für sie so wichtige Geheim-
nis bei sich behalten konnte, 
ohne jemand auch nur eine 
Andeutung davon zu >ma° 
chen. 

Die Offenbarung nahm 
ihm nichts von seiner Mun-
terkeit und Unbefangen-
heit. Ader Guy wurde nun 
ruhiger und verlor das 3n-
leresse für manches, das ihn 
früher gefreut hatte. Seine 
Spielsachen schenkte er sei-
nem Bruder oder seinen 
Kameraden. 

Zur hl. Kommunion 
ging er hinfortan regel-
mähig, zuerst alle vierzehn 
Tage, dann alle Wochen. 
„Es ist immer ein Fest für 
den kleinen 3esus und fei-
nen Guy, wenn sie einander wieder begegneten!" sagte 
er. „3ch möchte bewirken, daß man den lieben 3esus 
in der ganzen Welt kennte und liebte. Jesus und ich, wir 
lieben einander so sehr! Bei der Kommunion spricht er 
zu mir, ich horche auf ihn und koste ihn." 

Einer kleinen Gefährtin riet er: „Bitte doch deine 
Mutter, die erste heilige Kommunion empfangen zu 
dürfen, Schau, ich bin jünger als du und habe den 
lieben Gott schon oft empfangen." 

3m Oktober 1921 mußte Guy zur Schule. Aber da 
kam für die Eltern eine nicht geringe Enttäuschung. Das 
lebhafte, fehr begabte Kind ward schüchtern und schweig-
sam und ein recht mittelmäßiger Schüler. Seine Käme-
raden neckten und plagten es, so daß es immer schüchter-
ner wurde und den andern nach Möglichkeit aus dem 
Wege ging. Die Eltern ermahnten Guy und machten 
ihm ernste Vorstellungen, es fruchtete wenig. Die Schul-
aufgaben machte er hastig und oberflächlich, verwandte 
aber großen Fleiß auf mechanische Arbeiten, für die er 
Vorliebe besaß, und »aus natuigeschichtliche Bücher. 

Das war Guys großer Fehler: die Trägheit, Er 
selber hat ihn auch erkannt und Anstrengungen dagegen 
gemacht, aber nicht ernstlich und »lange »genug. 

Guy 3X>jährig. 

Weil er vom Heiland die Zusicherung erhalten hatte, 
er werbe früh sterben, hielt er irrigerweise alle Schulauf-
gaben für überflüssig. Erst später, als er fein treu ge° 
wahrtes Geheimnis offenbarte, verstanden die Eltern 
seinen geringen Fleiß, wenn sie ihn auch nicht entschul-
digen konnten. 

M r den heiligen Vater hatte Guy eine besondere 
Verehrung. Nach dem Tode Benedikt V, fügte er dem 
Abendgebet noch ein Ave Maria bei für den neuen 
Papst und freute sich sehr, als die Wahl Pius X I . ver-
kündet wur<de. 

3m 3uli 1924 durfte Guy mit Eltern und Bruder 
nach Lourdes wallfahren. Groß war die Freude des 
Knaben, an der Gnadenstätte seiner himmlischen Mutter 

knien zu dürfen. Als er 
eines Tages vor der Grotte 
Massabielle seiner Andacht 
oblag, offenbarte ihm die 
seligste 3ungfrau: ,,3ch 
werde bald kommen und 
dich holen. Du wirst bald 
sterben." 

Wieder behielt er das 
Geheimnis für sich. Nur 
eine Andeutung machte er 
der Mutter. Als diese Nä
heres wissen wollte, lächelte 
Guy: „Geheimnisse sind nur 
für zwei, nicht für drei." 

Marias Worte gingen 
bald in Erfüllung. 

Noch im Dezember des 
gleichen 3ahres wurde Guy 
fchwer krank. Die Eltern 
taten alles, um das Leben 
.ihres Erstgeborenen zu er-
halten. Guy aber wußte, 
wozu er bestimmt war, und 

teilte nun »seiner Mutter das schmerzliche Geheimnis mit. 
Andächtig empfing er die h l Sakramente und bereitete 
sich auf den Heimweg vor. 

Er litt große Schmerzen, so daß er zuweilen auf-
stöhnte. Einmal sagte er: „3ch möchte lieber Zahnweh 
haben, als so leiben. — Lieber 3esus, ich will noch mehr 
leiden, und so lange du willst, ich habe dich so ^gern. — 
3ch habe sehr viele schöne Dinge verstanden, als ich 
langsam das Ave Maria betete." 

Willig nahm er alles Leiden an, um damit seine 
Trägheit zu büßen. Er sollte von jeder Makel gereinigt 
wecken, denn 3esus »wollte ihn »geradeswegs in den Him-
mel aufnehmen. 

„3ch fürchte mich vor nichts", »versicherte er eines 
Tages, „nicht einmal vor »dem Tod, er ist ja die Türe, 
die zum Himmel führt. — Die allerfeligste 3ungsrau 
liebt »mich so sehr, daß sie selber kommt, um mich zu 
holen und in den Himmel zu führen. Sie hat es mir 
versprochen. 3ch werde »geradeswegs in den Himmel 
gehen." 

Eines Abends hatte er, müd und abgespannt, seinen 
Kopf an die Schulter seiner Mutter gelehnt, »die an 
seinem Schmerzenslager saß. Plötzlich öffnete er seine 
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grojjen Augen und sagte: 
„Welch guten Gedanken 
hat doch der liebe Jesus 
gehabt, seine Mutter mit 
Leib und Seele in den 
Himmel aufzunehmen. Dort 
droben kann ich dann auch 
meinen Kopf an ihr Herz 
lehnen und ihr so ganz 
nahe sagen, wie sehr ich sie 
liebe." 

Samstag, der 24, Ja
nuar 1925, bedeutete das 
Ende von Guys irdischer 
Pilgerschaft. 

Am Morgen sagte er: 
„Samstag! Heute werde 
ich sterben. Heute, an ihrem 
Tag, wird foie seligste Jung
frau kommen und mich 
holen. Weine nicht, Mama. 
Es wird nicht schwer sein. 
3ch werde ersticken. Dann, wenn ich nicht mehr sprechen 
und Jesus nicht mehr sagen kann, daß ich ihn liebe, bann 
leg ihn mir auf den Mund, damit ich ihn noch küsse." 

Der Priester 'erteilte ihm nochmals die Lossprechung 
und bann bie letzte Oelung. 

Bei der letzten Salbung öffnete ber Sterbende noch-
mals seine Augen, schaute lächelnd empor, als erblickte 
er eine himmlische Erscheinung. 

M i t leiser Stimme flüsterte er: „Jesus, ich liebe 
dich! . . . Mama!" 

ilnid der kleine Guy war heimgegangen zu seinem 

Guy auf dem Totenbett, 

lieben Jesus und zur lie
ben himmlischen Mutter, um 
dort ein Fürsprecher für 
die katholische Jugend zu 

"sein, wie er hienieden ein 
Vorbild für so viele Kin° 
der »war. 

Als man sein Totenbett 
bereitete, hielt die Mutter, 
wirklich auch eine schmerz
hafte Mutter, die Leiche 
ihres Kindes auf dem 
Schoß. 

Ein Priester, der dabei 
stand, belichtet: „Er strahl-
te. Bei dieser Leiche konnte 
man kein de profundis 
beten, unwillkürlich sprach 
man ein Magnifikat." 

Von vielen wirb der 
kleine' Guy in schweren Be-
drängnissen augerufen, und 

ganz auffallende Gebetserhöiungen weiden seiner Für-
bitte zugeschrieben. 

Ein Kiichenfüist schreibt über ihn: „Schon heute 
freut sich die Kirche, unter den Kleinen einen so liebens-
würdigen Apostel der drei großen, der katholischen 
Frömmigkeit eigentümlichen Andachten gefunden zu ha» 
ben: der Gegenwart Jesu im heiligsten Sakrament, der 
Andacht zu unserer Mutter im Himmel und der An-
Hänglichkeil an den Heiligen Vater zu Nom." 

Möge der kleine Guy auch uns allen ein mächtiger 
Fürbittei sein. O. Z. 

9iumot MUS xMed £äadem^ 
Die Witwe. „Mutti, hast du mich sehr lieb?" „Natürlich, 

mein Junge, das weißt du doch!" „Warum heiratest du dann 
nicht den Eiüwasfclmann?" 

Unter Nachbarn. Der eine: „Ihr Hund ist doch wirklich 
eine Landplage. Gestern hat meine Tochter ihre Gesangstunde 
unterbrechen müssen, weil der Köter fortwährend geheult hat." 
— Der andere: „Das tut mir wirtlich leid. Aber 3hrc Tochter 
hat angefangen." 

Heitere Stimmung. Gattin (zum Gemahl, der um drei 
Uhr morgens angeheitert nach Hause kommt): „Was sagt die 
Uhr?" — Gatte: „Schatzeil, Uhrli sagt ,Ticktack', und Hundi 
sagt ,Wauwau', und Kuh macht Muhmuh', und Stahi macht 
,Miau, miau' — und was willst du sonst noch wissen, Schah!?" 

Die Freundin. „Ich bin ja so glücklich! Waldcmar hat mir 
sein Herz geschenkt!" — „Sei nur recht vorsichtig! Gestern hat 
er mir gesagt, ich hätte es ihm gebrochen!" 

Bei der Hitze! In Sizilien hat ein Bauer nachts so ge
schwitzt, daß man ihn, am Morgen ertrunken im Bett fand . , 
— Und in England wollte ein Händler zu Markt fahren, aber 
infolge der Hitze war er so geistesabwesend, daß er das Pferd 
auf den Wagen setzte, sich selber einspannte und den Irrtum 
erst merkte, als er wiehern wollte. 

Großzügig. „Zu jedem Geburtstag darf sich meine Frau 
wünschen, was sie nur will." — „Nun, was pflegt sie sich dann 
zu wünschen?" — „Ach, die letzten scchszchn Jahre hat sie sich 
immer ein Klavier gewünscht." 

Wie die Alten fungcn . . . Mama: „Ums Himmels willen 
August, du hast ja deine sämtlichen Bleisoldaten lapu! gc° 
macht." — August: „Tut nichts, ich rüste nämlich ab und 
schließe mich dem Völkerbund an," 

Zweifelhaftes Eibe. „Nudi, du bist ja ein ganz nettes 
Kcrlchcn geworden. Ich glaube, du wirst mal ganz wie dein 
Papa," — „Ja, das fürchtet Mama auch immer!" 

Im Park. Der freundliche Herr: „Die Bank ist frisch gc-
strichen!" — Die schwerhörige Dame: „Wie?" — Der Herr: 
„Grün!" 

Auf dem Apfelbaum. „Was machst du da oben, du Frech-
dachs?" — „Ich hole meinen Drachen herunter!" - „Der 
hängt doch schon seit drei Wochen da!" — „Ja, da waren die 
Aepfcl noch nicht reis!" 

Abgewiesen. „Würde es Sie erfreuen, Fräulein Edith, 
wenn ich Ihre Frau Mama bitten würde, meine Schwiegcr-
muttcr zu werden?" — „Ja, wenn ich eine Schwester hätte.,." 
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Die Kapelle in Wiler vor Holz 

^ 1 I 7- an sollte nicht meinen, daä Kci'pellchen mit den 
ßj L behäbigen Mauern und dem in den Himmel 

*'*' ^ schnellenden Tüimchen sei so reich an Ge-
schichte. Aber sobald man die vergilbten 'Pergamente 
sprechen läßt, fängt das Leben verschollener Zeiten um 
das stille Gotteshaus sich zu regen und zu bewegen an. 
Es ist als ob in «die Gebeine, die auf bem überglasten 
Gottesacker ruhen, der Geist des Lebens käme wie wei° 
land im Gesichte des Propheten. Unsere Vorfahren 
stehen auf. Sie erzählen von den Mten alten Sitten, von 
Heimallliebe und Kirchentreue, die keine Zeit in ihrem 
Wesen zu Verändern braucht.. Als kostbares Bätergut 
sollen sie von Geschlecht zu Geschlecht übermittelt werben. 

Was zwar,den „Wunderfiz" der Geschichtsforscher in 
den erhaltenen Handschriften über Wiler am meisten er-
regt, ist ein aller Streit: Welches ist älter, Wiler oder 
Heitenried? Darob waren um bie Wende des 15. Fahr-
Hunderts öie Köpfe hart aneinander gestoßen. 

Die Heilenrieder hatten ihre Pfaiieigebäulichkeiten 
auffrischen lassen und andere Schulden gemacht. Die 
Wiler sollten beim Zahlen mithelfen. Denn Heitenried 
sei älter und «daher Mutterkiiche. 3n Wiler wies man 
diese Anmaßung zurück. Der Streit kam vor den Bi= 
schof. Sein Generalvikar be Ayoardis entschied im öcchre 
1507: Die Leute von Wiler sollen zu jeder Zeit mit-
steuern an den Ausgaben für Bauten und Ausbesserung 
der Kirche in Ried (Heitenried), ha biese Mutterkiiche ist, 
ebenso an öen Auslagen für Kirchengewändei, Kelche 
usw. Sie sind Angehörige von Heitenried, dafelbst sollen 
sie die Sakramente empfangen. Obwohl der Bischof die 
Feier einer Sonntagsfrühmesse in Villard (Niler) ,ge-
stattet hatte, hielt ider Generalvikar dafür, diese Früh-
messe sei zum Nachteil von Heitenried. Er verlegte diese 
Messe auf einen Werktag. Desgleichen follen die Leute 
von Villard regelmäßig Zehnten und Abgaben an den 
Pfarrer entrichten. 

Diefer Entscheid schien voreilig gewesen zu sein. Eine 
Handschrift vom 26. April 1514 aus öer Feder des näm-
lichen Generalvilars enthält das gerade Gegenteil: die 
Messe soll zu jederzeit, auch Sonntags, in Heitenried 
unid Wiler gelesen werden. Die Kirche von Wiler sei 
älter als jene von Heitenried. Dieser Brauch der Sonn-
tagsfrühmesse in Wiler dauerte bis zum 3ahre 1860. 

Was war Wischen beiden Briefen geschehen? Es 
scheint, daß die Leute von Wiler im Bewußtsein ihres 
Rechtes auf Grund von Beweisen den Generalvikar vom 
Alter ihrer Kirche überzeugen konnten. Welches waren 
diese Beweise? Wir wissen es nicht. 

Die älteste Urkunde über «die Pfarrei Heitenried gibt 
uns das Caitularium von Laufanne, das Conon von 
Estavayer, Probst öes Domkapitels, um 1228 begonnen 
hat. Unter den Kirchen bes Dekanates Freiburg zählt er 
„Essers" auf, das dem 'deutschen Heitenried entspricht. 
Heitenried war noch nicht selbstänöige Pfarrei. Seit 
1400 hat man Beweise, daß die Wahl des Vikars von 
Heitenried den Vorschlag des Pfarrers von Tafeis be-

Die Kapelle von Wiler vor Holz. 

dingte. Die Trennung von Tafeis war daher erst später 
erfolgt. Um 1228 muß aber Heitenried schon eine Kirche 
besessen haben. 

Die Kapelle von Wiler, dem hl. Mauritius geweiht, 
ist indessen urkundlich erst 1377 erwiesen. Sicher existierte 
sie lange vorher. Denn um 1400 schon hatte die Kapelle 
ihren Friedhof, dessen Spuren die Seit noch heute nicht 
verwischt \><\i. 3m Fahre 1447 fand der bischöfliche Vi-
sitatoi Steph'an Plonery, Bischof von Marseille, die Ka
pelle in einem trostlosen, ruinenhaften Zustand (multum 
desolatam et r u i n ö s am). Eine mittelalterliche Kir
che im ruinenhaften Zustande läßt <äber auf ein recht 
hohes Alter schließen. — Beim Schweigen der Hand-
schriften über frühere Jahrhunderte werfen zwei Tatfa-
chen etwas Licht in die dunkle Frage nach dem Alter der 
beiden Rivalinnen: Der Name beider Ortschaften und die 
Patrone ihrer Kirchen. 

Wiler vor Holz (in ben Manuskripten auch Wiler 
dur Holh, oder Villard, auch irrtümlicherweise Villai 
Duhel «genannt) hängt offenbar mit dem lateinischen 
villare und villa zusammen. Villa ober villare war zur 
Zeit bes ersten Burgundeiieiches (Mitte des 5. 3ahr-
Hunderts bis Mitte des 6. Jahrhunderts) bis in die Zeit 
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Ver künstlerische Schmuck bcs Hauptaltaiz, 

der Franken hinein (534—887) eine jener Niederlassun
gen, aus denen sich eine ganze Reihe von Dörfern in öer 
Westschweiz gebildet hat. 3n den meisten Fällen gingen 
diese villae auf die vici (Dörfer) der römischen Ansieb-
ler zurück, die von den burgundischen Eindringlingen »er-
trieben worden waren. Wenn diese Ableitung einwand-
frei feststeht, dann gehen die aristokratischen Ursprünge 
von Wiler bis ins römische Zeitalter zurück, wie die 
Volksübeilieferung es haben will, 

Heitenried ist eine Kolonisation des Sensebezirles und 
reicht frühestens ins 11. Fahrhundert zu-< 
rück. Die sanft ansteigenden, sonnigbrei-! 
ten Flächen von Wiler waren übrigens! 
ein vielbegehrenswerter Siedelungs-
punkt für den römischen Kolonisten oder 
den burgundischen Barbaren als die stei 
len, bewaldeten Anhöhen des Schlohhü-
gels. Nach der Christianisierung der Ein-
wohner und allmählichen Gründung der 
Pfarreien, besonders zur Zeit der Fran 
kenherischaft kam die Gegend von Wiler 
und Heitenried zur uralten Pfarrei Ta-
fers. Bei der gewaltigen Ausdehnung 
dies« Pfarrei bildeten sich von selbst 
Fil'ialkapellen, selbstverständlich in den 
meistibevvlkerten Meilern. • Diesbezüglich 
muß Wiler um diese Zeit Heitenried, 
wenn es überhaupt schon bestand, längst 
voiausgewesen sein. 

Ein nicht zu unterschätzendes AnzeH 
chen dafür liegt in der Wahl der Pa--j 
trone der beiden Gotteshäuser: Mauri-z 

tius oder Michael. Die Verehrung des hl. Mauritius dürfte in der 
Westschweiz bereits'zur Karolingerzeit begonnen haben. Sie nahm 
einen gewaltigen Aufschwung gegen Ende des 9. und zu Beginn 
des IN. Jahrhunderts. Mauritius war nämlich Schutzpatron des 
zweiten Burgundeireiches geworden (888—1032). Sein erster Kö
nig Rudolph I. hatte sich im Jahre 888 am Grabe des hl. Mauri-
tius krönen lassen. Selbst Laienabt dieses Klosters hatte Rudolph 
St. Moritz im Wallis zum religiösen Mittelpunkt seines Reiches 
gemacht. Zwischen den 3ahren 1148—1179 allein werden folgende 
Ortschaften und Pfarrkirchen erwähnt, die dem hl. Mauritius ge-
weiht waren: G u g g i s b e r g ! , Voltigen, Oberwil, Saanen, 
Amfoldingen, Bümpliz. Geradeso wie heute die hl. Theresia vom 
Kinde 3esu charakteristische Patronin neuer Kirchen und Kapellen 
ist, so mag auch der Patron der Kapelle von Niler aus die Zeit der 
Gründung derselben hinweisen. 

Die Sache ist umgekehrt für Heitenried mit seiner Michaels-
lirche. Der hl. Michael war nie beliebt gewesen als Kirchenpation 
im romanischen Teile der alten Diözese Laufanne. Keine einzige 
der alten Kirchen (auch Riaz ursprünglich nicht) hatte ihn zum 
Patron. Heitenried allein macht eine Ausnahme. Warum? Der 
Grund hängt fehl wahrscheinlich mit der Schlofzgründung zusam
men. 3m 13. Jahrhundert erst tauchen die Herren vom Schloß auf: 
Konrad vom Ried (1257), Ulrich von Ried (1278), Heinrich von 
Rieb, Ritter (1369). Selbstverständlich wollte diese Ritteifamilie 
ihren Schloßkaplan und ihre Schlofzkapelle haben. Schloßkapellen 
aber waren nicht selten dem hl. Michael geweiht. Was vielleicht 
noch entscheidender ist: das Fieibuiger-Uechtland war um die 
Mitte des 11. Jahrhunderts unter die Botmäßigkeit der deutschen 
Kaiser gekommen. Der Einfluß des Ostens machte sich allmählich, 

wenn auch langsam geltend, besonders in den führenden 
ritterlichen Geschlechtern auf Grund ihres Dienstver-
hältnisses zu den Lehnsherren. St. Michael aber war ein 
häufig vorkommender Patron im deutschen und allemanni-
schen Kulturgebiete. Wie daher die Mauritiuskirche ein 
Wahrzeichen westlicher Kultur sein mag, so die Michaels, 
kirche das Ergebnis einer neuen Zeit. 

Die Vorherrschaft Wilers war nun durch die Schloß-
gründung gefährdet. Nicht der friedliche, an der Scholle 
hängende Bauer galt damals etwas im öffentlichen Le-

Die Hauptfiguien am Altai. 
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ben, sondern der Ritter mit Roh und Lanze, So mag sich 
allmählich auch der religiöse Mittelpunkt von Wiler nach 
Heitenried verlegt haben. Conon von Estavayer zitiert 
die Pfarrei „Essers" ohne auf die eine «der 'die andere 
der Kirchen einzugehen, oder dieselben auszuschließen. 
Die Erinnerung >an seine Vorrechte hat jedoch Wiler nie 
vergessen. Denn frajz jemand seine Verpflichtungen »er-
gessen kann, ist wohl möglich. Rechte aber selten. 

Wie dem auch sei. Wiler Hatte seine Kapelle im 14. 
Jahrhundert. 3rn 15. Jahrhundert war sie schon baufäl̂  
% Auf einer zweiten Visitation vom 3ahre 1453 war 
das Chorgewölbe dem Einstürze nahe. Deshalb ward den 
Leuten von Wiler befohlen, dasselbe mit einem Balken 
zu verstärken, die Mauern des Gebälk 
des aufzufrischen, den Altar weihen zu 
lassen und vier Kreuze an den Ecken 
des Friedhofes zu pflanzen. Diese Ar-
mut ider Kapelle fpiegelte die noch 
größere Dürftigkeit ihrer Besucher. Nach 
einem Schreiben des Bischofs und Kar
dinals Qlwerius von Sabina aus dem 
Jahre 1500 weiden allen jenen Ablässe 
erteilt, welche am Unterhalt der Kapelle 
mithelfen und selbe an bestimmten Fe-
sten besuchen. Der Verwalter der Kir-
cheng,üter, Heinrich Winklei, hatte um 
diese Gunst gebeten, wahrscheinlich um 
die bereits im Jahre 1453 befohlenen 
Reparaturen zu vollenden. 

12 Jahre später wurde das Gottes-
haus ein Raub der Flammen. Die ar-
men Wiler waren in einer furchtbaren 
Lage. Da der Geneialvilar de Aycardis 
aus Lausanne dem dortigen Vikar er-
laubte, die hl. Messe auf dem Altare 
des Ehores weiter zu lefen, scheint ieh-
terer teilweise gerettet worden zu 'sein. 
Es ist nicht ausgeschlossen, d.aß die eis-
lern Mauern der heutigen Kapelle, be-
sonders des unregelmäßigen, mit einem 
Spitzbogen versehenen Ehores, Ueber-
reste des mittelalterlichen Baues sind. 

Vom Wiederaufbau wissen wir 
nichts Bestimmtes. Das Archiv von 
Heitenried enthält das Einweihungsdo-
kument vom 12. September 1514. Die 
Kapelle von Wiler wird darin „Tochter 
St. Martin zu Tafeis genannt, gerade noch fo wie im 
Jahre 144? und Heitenried im Jahre 1449. Beide waren 
somit Filialkiichen von TaferZ. Von den zwei Altären 
der neuen Kapelle war der eine zu Ehren bei seligsten 
Jungfrau, der Hl. Märtyrer Mauritius und Stephanus 
geweiht, der andere dem HI. Antonius, Bartholomäus 
und der hl. Katharina. 

Eine größere Renovation der Kapelle muß im 17. 
Jahrhundert stattgefunden haben. Schriftstück liegt zwar 
keines vor. Aber eine der alten Steinplatten am Chor-
eingangs trägt die kaum leserliche, .cuber durch Vergleich 
mit Handschriften ziemlich sichere Jahizahl 1627. In Wi-
ler und Heitenried machte sich in diesem Jahrhundert der 
Gegenstoß der k a t h o l i s c h e n Reformation sichtlich 

Die Statue der Madonna mit 
dem 3esulein. 

der Pfarrkirche 

bemerkbar. Die Neuorganisation der Pfarrei, Grün-
düng von Bruderschaften, Neubauten und Restauiati0' 
nen verraten das frisch pulsierende Leben, welches dem 
Konzil von Trient für die ganze Kirche entquollen war. 

Anläßlich dieser Renovation der Kapelle muß auch 
der noch heute bestehende Hochaltar (Fig. 2) errichtet 
worden sein. Nicht einmal die Rechnung des unbekannten 
Erbauers tonnte bis jetzt ausfindig gemacht werden. 
Aber abgesehen von der bereits genannten Steinplatte 
mit der Jahizahl 1672, verrät der Barockstil bes Wer-
kes ein Erzeugnis aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. 
Es ist dies einer der schönsten Altäre und Kunstschätze 
unserer engern Heimat. Die Mittelfigur zeichnet sich 

durch den feinen, sinnvollen Gesichls-
ausdruck des göttlichen Kindes und sei-
ner Mutter, die geschickte Haltung des 
königlichen Szepters (Figur 3 rrnd 4). 
Zur Rechten steht der hl. Patron Mau-
ritius mit Banner und Schild, zur 
Linken der Eizmäityiei Stephanus mit 
der Siegespalme in der einen und der 
hl. Schrift in der andern Hand. Die 
drei Steine auf dem Buche weifen auf 
feinen Tod durch Steinigung hin. 
(Figur 3.) Dramatifch wirkt die 
Stephansfigur, von der sich jede Linie 
in Bewegung auflöst. Sehr lebhaft ge-
halten ist das Bild des Gekreuzigten. 
Mit feinem leidgequälten Ausdruck er-
innert es an die Baiockdaistellung des 
Christus von Limpias. Daß ein wah-
rer Künstler an der Arbeit war, bewei-
sen auch die vier Engelsköpfe, von de-
nen jeder verschieden ist. (Figur 5 zeigt 
den Engel unter der Statue des heiligen 
Mauritius.) Unserer Zeit mag vielleicht 
diese Kunst nicht mehr völlig entspre-
chen, aber für die damalige Zeit und 
eine bescheidene Kapelle war dieser 
Altar eine Glanzleistung. 

Abgesehen von einer Auffrischung 
ans d«m Jahre 1889 blieb die Kapelle 
von Wiler bis auf hmte unverändert. 
Bereits hat die Feuchtigkeit über dem 
Fußboden aus dem 17. Jahrhundert 
einen grünen Schimmer gezogen. Der 

Hochaltar wird recht baufällig. Es ist zu hoffen, daß 
Mittel und Wege gefunden weiden, um durch eine Re-
Novation dieses Baudenkmal auch andern Jahrhunderten 
erhalten zu können. 

Während im ausgehenden 17. Jahrhundert unter dem 
mustergültigen Pfarrdekan, Johann Leya, die Kirche des 
hl, Mauritius und jene des hl, Michaels noch getrennte 
Rechnung, eigenen Friedhof, eigene Iahrzeiten hatten, 
fiel die Selbständigkeit Wilers den Zeitumständen zum 
Opfer. 

Die vermehrte Arbeit, welche die moderne Seelsorge 
einem Pfarrer auferlegt, veranlaßte Pfarrdekan Spicher 
die Frühmesse <in Wiler aufzugeben. Dadurch war der 
vermehrte Salramentenempfang am Sonntag an Hei-
tenried erleichtert. Um die gleiche Zeit herum hörten 
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auch die Beeidigungen in Wiler 
auf. 

AIs Zeuge bleibt noch bei eine 
oder andere verwitterte Sandstein. 
Was mehr zu bedauern ist: Der alte 
hl, Patron Mauritius ist ganz aus 
der Mode gekommen. 

Was in bei Erinnerung und Bei-
ehrung des Landvolkes weiter lebt, 
ist bei heilige Antonius mit dem 
Schweinchen, Schutzpatron der Haus
tiere. 

D i . Othmai Peiler. 

W ^ 
Ein Êngclstopf. 

alsbald dem Herrn fein Erlebnis mit 
und zeigte ihm den grausigen Fund. 
3etzt ging dem Mann ein Licht auf. 
Sofort trat er zu seiner Frau ins 
Zimmer und defahl ihr, bie rechte 
Hand zu zeigen. Hartnäckig weigerte 
sich diese, bis bei Gatte ungeduldig 
ihien Ann selber hewoizog. Aber 
siehe >da! Mit Schiecken erblickte er 
den bllutigen Stumpf, bie Hand war 
abgehauen. Als er der Frau die blu-
tige Hand zeigte, gestand sie ihre 
Uebeltaten ein und bekannte sich als 
Hexe. 

Der erzürnte Gatte aber stellte 
sie vor bas Gericht, bas die Mörderin 
zum Scheiteihaufen verurteilte. Bon 
da >an veilor die gemiedene Alp ihien 
Schiecken. 

Die entlarvte Sennerin mz IanflC ' ° n 5cr mm Wstfen? 

3n einem Staffel auf dem Schweinsbeig ging es nicht 
mit lichtigen Dingen zu, benn «alljährlich fanb man am 
letzten Morgen vor bei Talfahit ben Meisteifennen tot 
im Bette. Ein geheimnisvoller Tob! Niemand hatte zu
vor etwas Verdächtiges bemerkt, bas hätte Ausfch'Iufz ge-
ben können. War ber Senn abends noch so kerngesund, 
am nächsten Mor,g!en fand man seinen entseelten Leichnam. 
So kam es, >dah bei Besitzer bei Alp bald keinen Men-
sehen mehr erhielt, ber bort Hirten wollte, bis sich endlich 
ein junger, (schmucker und braver Bursche dazu bereit er-
klärte, auf bei verrufenen Alm das Vieh zu pflegen. Der 
Sommer verstrich ohne jeden Unfall. Der strebsame Hirt 
hatte überall Glück. Der letzte Tag des Abzuges von ben 
Bergen, die sogenannte „Schafscheid" rückte heran. 3n= 
ständig drang der Besitzer in den Hirten, er folle sich doch 
rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor ihm etwas Ungu-
tes zustoße. Aber Weser wollte von einer feigen Flucht 
nichts wissen. Er war im Sowderbundsliieg ein stram-
mer Füsilier gewesen und wich auch jetzt nicht vor dem 
unbekannten Feind. Bevor er sich am letzten Abend zur 
Ruhe legte, nahm er seinen scharsg<chliffenen Soldaten-
sädel, legte sich mit demselben bewaffnet ins Bett nnb 
ließ chn nicht aus bei Hand. Um Mitternacht bemerkte 
der Senn, wie eine vermummte Gestalt auf sein Bett zu-
ging. Flink griff der Mutige zum Säbel und schlug links 
und rechts tüchtig um sich, bis das „Unkühi" mit einem 
Wchegefchrei verschwand. Darauf stand der Senne auf; 
die Lust zum Schlafen war ihm vergangen. AIs er Licht 
gemacht hatte, fand er zu seinem Schrecken am Boden 
eine blutige Frauenhand, Am folgenden Morgen hörte 
er, bie Frau bes Neibenbefitzers liege krank im Bett und 
könne heute noch nicht ins Tal hinabziehen. Allen Dienst-
boten gab sie die linke Hand zum Abschied, während sie 
die Rechte ängstlich unter der Decke verborgen hielt. Der 
Meisteisenn wurde von allen freudig begrüßt. Er teilte 

Ein englischer Arzt möchte den Schlaf des Menfchen 
nach den folgenden Bestimmungen geregelt sehen- Der 
FünfundWanzigjährige hat das Recht a,uf einen Schlaf 
von sieben Stunden fünfundzwanzig Minuten, der Fünf-
unddreißigjährige soll sieben Stunden und fünfundvici-
zig Minuten schlafen, bei Fünfundvierzigjähiige sieben 
Stunden fünfzig Minuten, bei F'ünfunbfü^nfzigjähiige 
sieben Sluniden fünfundvieizig Minuten, Ider Sechzigijährige 
sieben Stunden vierzig Minuten. Dem Achtzigjährigen 
konzediert ei acht Stunden und zehn Minuten. Diese 
Rechnung gibt dem „Echo de Paris" Veranlassung, an 
eine alte Regel zu erinnern: „se lever à six, se cou
cher à dix, sait vivre l'homme dix sois dix". Die an 
sich gute Regel, um 19 UHi schlafen zu gehen und um (i 
Uhr âufzustehen, hat ihre Einschränkungen im Laufe der 
tfohre erfahren müssen, da die Großstadt mit ihren mo
dernen Vertehrseinrichtungen nicht mehr unter allen Um-
ständen gestattet, alten und erprobten Gesundheitsiegeln 
entsprechend zu leben. Für Gegenden, die vom Lärm 
und von den oft nicht sehr erfreulichen Begleitumständen 
des Modernen wenig berührt sind, kann es bei alten 
Regeln bleiben. Aber die Rechnung des englischen Arztes 
dürfte nicht nur auf Zustimmung stoßen. 

Die weiße Frau 
Zwischen Birch und Bonn (bei Düdingen) steht von 

altersher ein schlichtes Muttergottesbilb, Früher konnte 
man an den Vorabenden von Allerheiligen und Allersee-
len eine weiß gekleidete Frauengesialt herumgehen sehen. 
Sie bewegte sich stets auf dem Wege von Bonn bis Felle-
wil. Kamen Leute des Weges, trippelte sie ihnen nach, 
ohne jedoch etwas zu reden, oder ihnen etwas zuleide zu 
tun. 3n Fellewil angelangt, war bie Gestalt auf einmal 
verschwunden! es soll eine arme Seele gewesen sein, die 
im Grabe keine Ruhe fanb und durch ihr Umgehen die 
Fürbitte der Lebenben anrief. 
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Das Freiburger Nationaldenkmal in Posieux 
und seine Fresken Von Alfons Aeby 

1. Gelchichtlich.es: Der 1. Posieuxlag. 

C ^ > er Historiker Pierre Esfeiva nennt Posierii 
} ) das fieiburgische Nütli. Den Namen ver? 

^ ^ ^ dient bas Baueindorf, bas schon durch 
den unglücklichen Baueinfllhrer Niklaus Chenauz 
ben,kmürdig ist, seit der großen freiburgischen 
Landsgemeinde vom 24. Mai 1852. 

Nach der Besetzung Fieiburgs durch die eid-
genössischen Truppen im Bruderkriege 184? <axé 
nach Auflösung des Sonderbun'des bildete sich in 
Freiburg unter dem Schuhe >der Olkupationsbajo-
nette eine neue Regierung. Sie war radikal und 
wurde von 250 Bürgern im alten Theatelsaale in 
ber Metzgerngasse .aus der Taufe gehoben. 

Der Großteil bei Fieiburger bequemte sich 
dieser radikal-freisinnigen Negierung ungern an 
und als eine Motion auf Aenderung des Negie-
rungspiogramms im Großen Rate zurückgewiesen 
wurde, rief man nach einer Volksverfammlung. 
Sie fand am 24. Mai 1852 in Pofieux statt. An. 
geregt wurde sie burch die Senslergroßräte, Haupt-
fachlich durch deren Wortführer Giohrat Baris-
wyl von Alterswyl, dem Großvater unferes neuen 
Obeiamtm'llnns. Nahezu 20,000 Mann strömten 
aus allen Bezirken zu der Lanbsgemeinde zufam-
men. Die Mannen des Senselanides mußten lden 
We,g über Mertenlach und Altenryf nehmen, da 
man ihnen den Durchgang bor Stadt Verwehrte, 
Ein Tannenreis auf idem Hute war das Abzeichen 
der konservativen ganfc&gemeinbkr. Die Tagung 
hatte msofern auch festlichen Klang, daß die Man-
nen ,von Tübingen mit ihrer Musik an der Spitze 
ausgerückt waren. Auf dem Heimwege schmetterte 
der Trompeter vom Schönberg aus seine Weifen 
in die Stadt und >es mochte in manches radikale 
Ohr wie eine forsche Kampfansage Klingen. Für 
den in den „Augustinern" eingesperrten konserva^ 
tiven Führer Charles de Riaz freilich waren die 
frischen Klänge nach den bang verlebten Stunden, 
wie die Tagung in Posieux verlaufen sein möchte, 
die Botschaft freudigen Gelingens. 

Die Männeiverfammlung in Posieuz hatte 
nach beredten Voten von Wuilleret und Bonder-
weid ihrer Mißbilligung Aus-diuck verliehen gegen die 
Regierungsbeschlüsfe und die Verwaltung des Kantons, 
als nicht im Einklang stehend mit der Ueberlieferung 
und dem Sinn der erdrückenden Mehrheit des Volkes. 
Ein Komitee hatte die Volkskund,gebung an die Bundes-
Versammlung weiter zu feiten und auf eine Aenderung 
der bestehenden Zustände hinzuarbeiten. — Die Ver
wirklichung der Wünsche des Posieuztages reiften bei den 
GroßratswÄhlen vom 7. Dezember 1865, wo das kon
servative Regime wieder die Oberhand gewann. 

Landschreiber und Luzern. Hintergrund Freiburg. 

Der 2. Posieuziag. 

Am 16. Oktober 1911 tagjen zur Erinnerung an den 
Posieuztag von anno 1852 die.konservativen Fieiburger 
wiederum auf derselben Rütliwiese. Die 3deen der eisten 
Landsgemeinde und der Tieuschwur auf den konserva
tiven Staatsgedanken wurden erneuert und zugleich die 
Grundsteinlegung zu einer Denkmalskapelle vorgenom-
men. Auch idies war eine prächtige Tagung. Von den 
13,000 Mann stellte das Sensekand 3,000; von 90 
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Zürich, Bern und Iug. Hintergrund Solothurn. 

Veteranen 22. Wiederum spielte die Musik von Düdingen 
ihren „Poschimarsch", und zu ihr hatte sich die Musik-
gesellschaft von Tafeis gesellt. Viele Roden wurden 
losgedrannt, Unser Staatsmann Georg Python hielt 
damals, schon kränkelnd, sozusagen »seinen politischen 
SchwllnengesllN'g. Die Senslei tagten getrennt im Schutze 
einer mächtigen Eiche und lauschten den erinnernden und 
wegleitenden Worten ,von Redaktor 3. Pauchard, Grund-
buchverwaltei 3, Passer, Professor 3. Beck und Staats-
rat E. Deschenaux, 

ön einmütig vaterländischem Geiste, für eine neue 
Epoche in den Grundzeiten des staatlichen Lebens ge-
festigt, schloß auch diese Tagung, Schon sind nun 20 
3ahre verflossen und ob sich mählich auch die Scharen 
diefer zweiten Landsgemeinde zu Veteranen lichten wer-
den, die Grundsätze haben sich im Lebenskampfe als im-
mer jung lebendig erwiesen. 

Die Kapelle von Posieuz. 

Erst zwölf Fahre nach der Grundsteinlegung 
erhob sich die Kapelle nächst dem Dorse und be-
herrscht nun m weiter Rundsicht einen Guttcil 
des Kantons Freibuvg, Vom Molcson bis zur 
Kaiseregg grüßen die grauen und weihen Berg-
gipset der Voralpen herüber und im Nordwesten 
die blauen Höhen des 3ura. Dazwischen breite! 
sich in mächtig »grünen Wellen das fruchtbare Ge° 
lande an der Saane, Glane und Sense. Ein herz-
erfreuender Anblick, der die Malerpoetcn Schwind 
und Richter zum Entzücken gebracht hätte. 

Die Kapelle von Posieux sticht in ihrer Bauart 
mächtig ab von den landesüblichen heimeligen 
Kapellen. 3hr Schöpfer ist Architekt And«, Pro-
feffor am Technikum in Fieibuig. 

An den tuimaütigen Mittelbau mit hohem, 
ziegelrotem Pyramidendach schmiegen sich «drei 
Halbkuppeln, »die vierte Seite baut sich in eine 
Vorhalle zum Eingang aus, abgeschlossen durch 
ein mächtiges fchmiedeisernes Doppeltor. Das 
Licht fällt spärlich in den Kapellenraum! nur durch 
zwölf Ochsenaugen, die über den Halbkuppeln auf 
die vier Turmwände sich gleichmässig verteilen 
Eine flache Holz'kassettendecke »schliefst den hohen 
Raum nach oben ab. 

8n der Mitte der Kapelle steht auf einem un-
verhältnismäßig niedern Sockel eine »drei Meter 
hohe Herz-Fefu-Statue vom Italiener A. Carel-
la. Der Tod versagte dem Künstler die feinere 
Auämeihlung, aber auch so wirkt das Standbild 
•als überzeugendes Kunstwerk. Hingegen steht das 
Monumentalwert nicht auf dem rechten Platze, 
Man sähe es lieber unter freiem Himmel. Es zer-
gliedert unschön das Kapclleninnere, läßt die 
»hochgewölbten Nischen klein erscheinen und beein
trächtigt Blick und Genuß der .Kunstwerke, die die 
Wandnischen beleben. Erwähnt fei, daß die riesige 
Marmoistatue einen Kaufwert von 35,000 Fran
sen ausmachte, ein Geschenk des verstorbenen 
Universitätsprofeffors P. Beithier ist, — dessen 
Büste sich in der Lesehalle der Kantonsbibliothcl 
befindet. 

Die drei Wandnischen bergen je einen Altar aus 
rötlichem Marmor und drei in Bronze modellierte Me-
baillons von Frau Pattay-Python (der Tochter des 
großen Staatsmannes), die den Grundgedanken andeu-
ten, der malerisch in den fünf Feldern jeder Halbkuppel 
zur Darstellung kommt: »die Huldigung an die Mutter 
Maria, Niklaus von der Flüe und Peter Kanisius. 

4. Die Fresken von Prof. Oskar Cattani. 

Die Mittelkuppel und die Seitenkuppel links find nun 
mit je fünf Fresken von Kunstmaler Prof. Oskar Eattani 
geschmückt worden. Die Gestalten sind in Ueberlebens-
große »gehalten, woraus man den Eindruck, den die Ma° 
lereien erzeugen, ermessen mag. Die eisten fünf Fresken 
wurden im Sommer 1923 und die zweiten fünf im Som-
mer 1929 beendet. Das ist rein phyfifch eine Glanz-
leistung. Die Freskomalerei ist eine Kunst für sich, 
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Freseo ist italienisch, bedeutet frisch und hat ber 
Malerei den Namen verliehen, weil das Gemälde 
mit Wasserfarben auf eine frisch gestrichene Mör= 
telunterlage aus feinem Sand und wenigstens 
einem 3ahr alten Kalt Hingepinselt wird. Die 
Mauer, bie ein FieskogemÄde tragen soll, er-
heischt aber schon 'vorher eine lange mnd pein° 
liche Vorbereitung, wenn 'der Malgiunö, mit dem 
sich «die Wasserfarben ohne Leim und andere Bin-
'demittel unzertrennlich verbinden, die Voraus-
fetzungen bieten soll, daß das Freslogemälde Jahr
hunderte überdauert. Pros. Cattani ist ein Mei
ster des Fresko, >dies sowohl nach der technischen 
Hinsicht, als auch nach der 'künstlerischen, »die an-
»dein Gesetzen unterworfen >ist, als bie Oel- und 
Pastellmalerei. 

Die ersten fünf Fresken der Mittelkuppel ver-
sinnbil>den die Huldigung des Freibuigervolkes an 
die Mutter ,vom Herzen 3esu. Viele bekannte 
Fieiburgerköpfe, geistliche und weltliche, befinden 
sich unter ben Huldigenden. Davon vielleicht, wenn 
es den Lesern des Kalenders beliebt, ein andermal. 

Für heute seien bie Niklaus von bei Flüe-Fres-
len einer kurzen Würdigung unterzogen. 

Der Eintritt in die Kapelle fesselt durch die 
Pracht bei Farben und die lebendige Wucht bei 
Darstellung. 

Auf ber berühmten Stanseitagung ist ber Streit 
in voller Entfaltung. Zur Rechten gruppieren sich 
die Vertreter der Länder, zur Linken die Vertre-
ter bei Städte. 

Die vier Gemälde sind gebunden durch bas 
Bild bes Mittelfeldes und all bie Gestalten durch 
die Mittlergestalt ber Mitte: den Bruder aus dem 
Ranft. Eben ist er in ben Saal getreten, in brau-
nem Habit, ben Rosenkranz in der Hand. Seine 
Gestalt übeiragt bildlich und geistig alle andern. 
Er weist statt ber proportional bei Figuren vorge-
schriebenen sieben Kopflängen beren zum minde-
sten neun auf. Eine künstlerisch gewollte Absicht. 
Selbst ber Haisthornbläser mit der „Obwaldner-
sich", der Weibel mit Schwert und Stab und der 
Pfarrei 3mgiund, die doch wahrlich nicht als Hir-
tenknaben hingemalt sind, treten vor der geschlosse-
nen Gröhe und der übermenschlichen Kraft des Frie-
bensstifters zurück. 

Aber am eindiuckoollsten ist des Bruder Klausen 
Antlitz. Ein Spitzbartgesicht, aszetisch und 'edel. Die 
breite Stirne mit der Flammenlocke und bas burchbrin-
gende Auge verkünden nicht Brutalität des geistig Uebei-
legenen, sondern wahre, beherrschende Geistesmacht. 

Die Streitenden find zum Teil schon im Bann bes 
Friedensstifters. Der Künstler hat demnach auch feine 
Gruppen in zwei parallel laufende Perspektiven geschie-
ben. Die Gruppen bes Hintergrundes haben ben einge-
tretenen Waldbruder bereits wahrgenommen und ben 
Streit verabschiedet, sie beugen sich in Staunen oder Ver-
ehrung ber im Rufe groher Heiligmähigleit stehenden 
Erscheinung entgegen. Roch haben ihn bie Hauptstreiten-
den nicht erblickt. Sie liegen im blühendsten Hader. 

Der Unterwaldner ist im Begriffe, das Schwert aus 

Tagsahung zu Etans. 
S. Bruder Klaus und Pfarrer von Stans. 

ber Scheide zu reihen. Der Schwyzer bekräftigt feine 
Meinung burch ben energischen Hinweis auf den Bun-
desbrief. Der Urner fpreizt die Beine und verschränkt bie 
Arme und seht sich also, bes Redegefechtes überdrüssig, 
in Bereitschaft zu einem Hosenlupf, auch wenn es gegen 
die ganze protzige Heirenmacht wäre. 

Die Städter zur Linken sind in Kleib und Gehaben 
sozusagen beherrschter, 'vornehmer, gemäßigter. Man 
sieht bekannte Köpfe darauf, nach ber Natur modelliert: 
Der Freiburger im Nappenkleid bes Standes ist Stän-
de- und Staatsrat Savoy, und im Gespräch mit ihm be-
findet sich bei „Solothurner": Staatsrat Chatton. Die 
Walbmanngestalt mit dem gezückten Schwert: bei vei-
stochene Giundbuchoerwaltei Passer. 

3n vorzüglichem Aufbau gliedern sich die fünf Fresken 
zu einem Kunstganzen zusammen. Es baut sich bie Ge-
samtheit im aegypttschen Dreieck auf. Wir möchten nur 
auf die Linie hinweifen, die vom fchwertziehenden Glar-
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ner «über im Umer im Auge bes Bruder Klaus gipfelt, 
unb dieser Blick hinwieder trifft niederfenlend bie Glie-
derlinien der Städter. So ist auch im Körperlichen der 
Sinn des Ganzen einheitlich gefesselt. Den gleichen 
künstlerischen Gesehen fini» auch 'die einzelnen Bilder un
terworfen. 

Die Freslogemälde 'sollen alles Kleinliche vermeiden. 
Auch diesem Gesetze bat !der Künstler entsprochen. Das 
Ganze ist monumental gedacht, gezeichnet und gemalt. 
Der Tagungssaal enthalt als einzigen Schmuck Butzen-
und Wappenscheiben. Steinlisenen trennen die einzelnen 
Fresken, aber »der warme rostrote Ton des Saales ver° 
einigt sie in unaufdringlicher Havmottie. 

Das fieiburgische Rlfttli birgt nun zehn Fies-
ken von Kunstmaler Prof, Oskar Cattairi, die der Denk
malskapelle zur höchsten Zierde gereichen und <den hohen 
ideellen und patriotischen Geist, Von idem das Freibuiger-
voll v,on je beseelt war, im Bilde festhalten. Man be-
suche die Denkmalskapelle, und man wird überrascht sein 
von der Fülle des Schönen. 

Das Dählegryni 
Bor alten Zeiten lag zwischen Dohlen- und 

Stahlenhubel en 'großes Moos, Sümpfe unid faule 
Wasser bedeckten die weite Fläche, und hier und 'dort 
ragten gerippenhaft Krüppelbirken aus den dunsten-
ben Morästen. 3m Sommer wuchs an den langgezo-
genen Naturwuhren blühendes Heidekraut. Es schien, 
als wäre der Rachen der Lachen mit roten Lippen 
umsäumt. 

Darauf sonnte sich, wenn es Sommer und schön 
war, allerlei Getier, Frösche, Kröten und schwarze 
Echsen. 

Mitten h'inburch führte ein schmales und gefähr-
öetes Weglein zu einem morschen Hüttchen. Das Dach 
war schräg un,d die Türe schief angelehnt. Am fpäten 
Morgen und frühen Abend kroch schwarzer Rauch 
durch Riffe und Spalten >der Behausung. Die Men-
fchen mieden 'den Moor und scheu blickten sie von ben 
Niedern und denn Stahlen hinab zum „forchtlichen 
Ort". Hier wohnte bas Dählegryni. Dies war eirte 
steinalte Frau,.war gebückt und trug um den Kopf ein 
rotes Tuch gewunden. Und streifte Gryni die weihen 
Strähnen aus ber Stirne, konnte man deutlich die 
groben Hände und langen Nägel ber Finger eisen-
nen. Wenn Gryni ben Rücken streckte, wohl um in 
ber Sonne die Zeit zu lesen, kam die heiisch gebogene 
Nase zum Vorschein. 

Zu Lebzeiten Grynis begann's abends im Moor 
zu geistern. Man sagte, bas Hezenfraueli suche sich 
unter 'dem Moosgetier seine Nahrung aus. Dabei 
hielt es die Hand Mit dem Kienspahn bald hoch, bald 
tief und löschte plötzlich sein Irrlicht, um an einem 
ganz andern Ott von neuem zu zünden und zu 
lichten. 

Als aber Gryni tot war und seine Hütte Pernio-
derte, hörte das Leuchten und Geistern nicht auf. Und 

öffnete man von der sichern Stube das Schiebfenster, um 
zu schauen und zu horchen, hörte man ein Stimmchen 
wimmern: „Chum Ehindli, chum!" 3n den Hütten bei 
Anwohner munkelte man aus Grynis Leben: Dies hatte 
seine Tugend sündhaft 'verbracht. 3n einer Nacht war es 
von weither in die Dählen gekommen, sein neugeborenes 
Kind in ber Schürze versteckt. 3m Dählenmoos warf 
Gryni 'das Kindlein in tiefen Sumpf und 'als das kleine 
Wefen feine Aermchen nach der bösen Mutter bittend 
ausstreckte, brückte es bicse gar mit einem Birkenast ins 
Wasser. Doch bas böse Gewissen hielt Gryni am Frevel-
ort; es baute hier aus Moos und Birke seinen Unter-
schlupf. 

Alle Nächte muhte Gryni gestern und lichten unb 
sein Kinblein suchen, ohne Rast und Ruh' zu finden. Als 
sein Geist sich nach und nach umnachtete und später sein 
Leben erlosch, muhte seine Seele noch länger auf Erden 
wandeln, Nacht für Nacht, 3ahr um 3ahr huschten die 
Irrlichter über die Ebene und immer hörte man Wimmern 

Glarus und Uri. 
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und Klage, Eist ah nach hundert und mehr £kch= 
len die Ebene trocken gelegt wurde, grub man 
weiße Gebeinchen aus und trug, sie ahnend an 
würdige Stelle zur endlichen N>uhe, Seither hat 
auch ©rpiri Ruhe; es hat abgebüßt und durch 
Sühne andere Unglückliche gewarnt, E, Felder, 

Das harte Nachtlager 
(Eine Volfsscigc aus dem Scnsebczirt) 

Ein alter 3äger vom Oberland ging an einem 
eiskalten Wintertag auf die Fuchsenjagd. 3rn 
„Schlund" drinnen (Bergtal bei Plasselb) gab er, 
zahlreiche Höhlen, in denen eben Reineckes 
Geschlecht hauste. Deshalb gedachte der 3äger 
einige Tage in den Bergen zu bleiben und dort 
einen guten Fang zu machen. Er füllte seine 3agd-
lasche mit genüigendem Vorrat an Lebensmitteln: 
Brot, Käs, Kaffee und auch ein Fläschchen „Selbst-
gebranntes" fehlte 'im „Bifeckli" nicht, 3n den Ber
gen suchte er sich einen großen Heuschober zum 
Nächtigen. Bald war einer gefunden. Müde streckte 
sich der 3äger tief ins warme Bergheu. Darin 
hoffte er ein bequemes Lager zu finden zum wohl-
verdienten Schlaf. Doch nach einer Weile drückte 
ihn eliwas Hartes, das sich wie Knochen anfühlte. 
(Zogen Mitternacht vernahm der Mann ein iläg-
liches Kammern und Weinen, das von der Hütte 
felber auszugehen schien. Aber ein echter Säger 
kennt keine Furcht. Der Alte legte sich auf fein Ohr 
und schlief weiter. Bei Tagesanbruch aber, als er 
im Heu heiumfuchte, entdeckte er zu feiner nicht ge° 
ringen Bestürzung mehrere gefrorene Iwergleichen. 
Setzt konnte sich der 3ager das Klagen der verflos-
senen Nacht erklären. Das Zweigenvolt hatte seine 
Toten betrauert. Den Heuschober hatten sie als 
Aufbewahrungsort ihrer während des Winters 
verstorbenen Angehörigen benutzt. Nun überkam 
den wackeren Fuchsenjäger doch ein gelindes Gru-
sein. Er schlug ein großes Kreuz und verließ schleu-
nigst ldie unheimliche Herberge. Unterwalden und Schwyz. 
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Splitter und Späne 
Großmütig. Der Chauffeur kommt zu seinem Chef: „Ver-

zeihen Sie, aber ich möchte Sie darauf hinweisen, daß ich 
letzten Monat keinen Gehalt bekommen habe . . .!" — Va 
klopft ihm der Chef freundlich auf die Schulter: „3ch vei-
zeihe! Reden wir nicht weiter darüber!" 

Der Ahnungslose. Schaffner zur alten Vame: „3hre 
Karte lautet ja auf Breslau, und wir fahren nach Hamburg." 
— Die Dame: „Um Gottes willen! Weiß der Lokomotivführer, 
daß er falsch fahrt? 

Sein chronisches Uebel. Arzt: „3a, mein lieber Herr Well-
mann, ich muß 3hnen leider sagen, es handelt sich bei Ihnen 
um ein chronisches Uebel, das 3hre Zufriedenheit und 3hre 
Gesundheit mehr und mehr untergräbt." — Patient: „Sst — 
ssst! Herr Doktor, nicht so laut, es fitzt nebenan." 

4, *3Wfofiilcnt>cr für JÇicibura «nîi Walü«, 

Piofessoienzeistleutheit. Ein Student verabschiedete sich 
vom Professor. „Haben Sie vielen Dank," sagte ei, „denn 
3hnen verdanke ich meine ganzen Kenntnisse." — „Ach, er
wähnen Sie doch nicht solche Kleinigkeiten," sagte der zer-
streute Professor. 

Das ist zum . . . Sie: „Aber Hans, du gehst schon zum 
zehntenmal ans Buffet und holst einen Schnaps; das macht 
einen miserablen Eindruck!" — Er: „Ach schau, das macht doch 
nichts; ich sage jedesmal, daß er für dich sei!" 

Guter Rat. „Aber 3alobchen, was bisse so verstimmt?" 
— „Ach 's Rebeekchen hat sich gewünscht zum Geburtstag ein 
Brennaborrad, das is mer zu teuer. Was soll ich nur mache?" 
— „Nu, das ist doch einfach: da taufste ihr einfach e 
B r e n n a p p a r a t und fagst, du hältst se falsch verstanden!" 
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Die ungelernten Berufe 

as Wirtschaftsleben wird stets eine gewisse 
^ ^ ^Anzahl von Arbeitskräften benötigen die zu 
/^r Hilfsarbeiten verwendet werden und keine 

besondere Ausbildung nötig haben. Leider gibt es 
aber in unserm Lande zu viele solche ungelernte 
Kräfte, die dann oft arbeitslos find, während In-
duftrie und Handwerk ausländische Facharbeiter 
einstellen müssen. An den Bauten der Kraftwerke 
Oberhasli A.-G. waren 192? von den qualifizier
ten Arbeitern über 62 Prozent Ausländer und von 
den ungelernten dagegen annähernd 84 Prozent 
Schweizer. Es ist dies eine beklagenswerte und be-
denkliche Erscheinung, besonders für unser Land, 
das ein so gut ausgebautes Unterrichtswesen besitzt. 
Der Schreibende ist Jahr für Jahr Zeuge, wie der 
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Wir werden schulfrei. 
Photo vom stöbt. Jugendamt Zurich. 

Uebertritt unserer Jugendlichen in die ungelernten 
Berufe fortgesetzt wird. Die Eltern, die ihre Kinder 
so ins Leben hinausschicken, treiben Politik auf 
Nasenlänge. — 

Hat ein Knabe bei Schulaustritt die nötige 
körperliche und geistige Reife, so sollten alle Eltern 
die grüßte Anstrengung machen, sofort an die defi° 
nitioe Berufswahl zu gehen. Gehe wo m ö g l i c h 
s o f o r t nach d e r S c h u l e i n d ie L e h r e ! 
Wir geben zu, daß es Fälle gibt, in denen Armut 
und häusliche Not den Eltern verbieten ihren Sohn 
in die Lehre zu geben. Solche Fälle dürften aber 
immer seltener werden. Es find heute Stipendien 
bereitgestellt, die in allen denjenigen Fällen nach-
helfen, in denen die Eltern das mit der Berufs-
lehre verbundene Opfer nicht bringen können. 

Wie manchem kommt die Einsicht zu spät! 
Solange es noch Zeit wäre, handeln viele junge 
Leute, die sich sonst noch so gescheit dünken, genau 
wie kleine Kinder beim Schlitteln. Diese begnügen 
sich mit der Ersteigung eines Hügelchens, um dann 
in drei Sekunden langem Vergnügen die Fahrt in 
die „Tiefe" zu wagen. Unternehmungsfähigere 
Menschen ziehen den Schlitten kilometerweit, legen 
sich also anstrengende Strapazen auf, bis sie auf 
achtenswerter Höhe angelangt find. Dann kommt 
die langdauernde Freude auf der saufenden Fahrt 
in die Tiefe. Aehnlich geht es mit dem Lebenserfola. 
Die einen wollen mit dem Schlitten keinen langen 
Weg unter die Füße nehmen, sondern gleich den 
Genuß von ihrer Mühe haben. Sie suchen sich sofort 
irgend eine Stelle, um sofort schon Geld zu ver-
dienen, und während sie so ihr „Fährtchen" in die 
„Tiefe" machen, belächeln und bespotten sie dieje-
nigen, die auf mühevoller Kletterpartie in die 
Höhe streben. Auch da bewahrheitet sich das Sprich-
wort: „Wer zuletzt lacht, lacht am besten." 

Wir möchten nun noch kurz auf die soziale und 
wirtschaftliche Lage der Ungelernten eingehen. 

I n den ersten Zeiten nach Schulaustritt ist der 
Ungelernte gegenüber dem Lehrling durch seinen 
sofortigen Verdienst im Vorteil. Dadurch wird der 
jugendliche Ungelernte aber auch sofort in die Lage 
versetzt, sich Vergnügen aller Art zu verschaffen. 
Er wird von den Eltern und den sonstigen Autori-
täten mehr oder weniger unabhängig. Und dies 
geschieht in einer Zeit, wo er der Führung und 
sichern Leitung dringend bedarf. Der Lehrling hat 
ein festes Anstellungsverhältnis, das einen starken 



* • 

. 

jM 

i f l w^ 

i \ * ' « 

W^Êma^ 

: ... -.,...'••'•.•- ;^ï- l 
' 

"«*">' 
jjL. .. 

BESESS W» ^ | 

^B 

Wenn ich nur wüßte, was ich werden will. 
Photo vom städt, Jugendamt Züiiä), 

Damm gegen die vielen Launen und Strömungen 
des Tages bildet und das ist in den schwierigen 
Jahren des Entwicklungsalters doppelt wichtig. 
Dazu kommt noch, daß der Ungelernte sich in jun-
gen Jahren Bedürfnisse aneignet, die er im spätern 
Leben nicht mehr befriedigen kann ohne Haus und 
Familie in den meisten Fällen vernachlässigen zu 
müssen. 

Der Lohn eines gelernten Arbeiters ist im 
Durchschnitt ein Viertel höher als jener des unge-
lernten Arbeiters. 

Durchschnittliche Tagesverdienste verunfallter 
Arbeiter 

1913 
Fr. 
7.80 

1913 
Fr. 
6.07 

1913 
Fr. 

4.79 

in Franken: 

Werkführer, Vorarbeiter 
1920 1922 1924 
Fr. Fr. Fr. 

15.22 16.68 15.86 

1926 
Fr. 

16.08 

Gelernte und Angelernte 
1920 1922 1924 
Fr- Fr. Fr. 

12.69 12.52 12.39 

Ungelernte 
1920 1922 1924 
Fr. Fr. Fr. 
11.05 9.83 9.89 

1926 
Fr. 

12.56 

1926 
Fr. 
9.89 

1927 
Fr. 

16.08 

192? 
Fr-

12.56 

1927 
Fr. 
9.91 

Wir ersehen, aus diesen Zahlen, daß der Lohn-
unterschied genügt, um die Kosten einer Lehre in ver-
hältnismaßig kurzer Zeit zu decken. Der Lohn des 

Ungelernten ist zudem wenig steigerungsfähig. 
Der Ungelernte wechselt darum oft Stelle um neue 
und besser bezahlte Arbeit zu finden. Das ist aber 
nicht leicht möglich, weil das Heer der Ungelernten 
immer groß ist und ihre Löhne sich immer niedrig 
halten muffen. So entsteht ein unstetes, zielloses 
Leben. 

Es ist eine, durch Statistiken längst erhärtete 
Tatsache, daß die Ungelernten der Arbeitslosigkeit 
stärker ausgesetzt sind als die gelernten Arbeiter. 
Erstere fühlen ganz besonders die sogenannte „Sai-
sonarbeitslosigkeit". Und was gibt es Schlimmeres 
für einen sorgenden Familienvater, als arbeiten 
wollen und nicht dürfen und können! 

Wie gestaltet sich die Lage der Ungelernten, 
wenn sie älter werden, wenn ihre Frische und 
Kraft, auf denen ihre Brauchbarkeit beruhte, dahin 
ist? Dann wird ihnen langsam der Lohn gekürzt 
oder es kommt sogar zur Lösung des Arbeitsver-
hältniffes. „Die Alternden werden ohne Erbarmen 
durch den Ansturm der im Vollbesitz der Kräfte sich 
befindenden jugendlichen Scharen überrannt oder 
zurückgedrängt." 

Es fei zugegeben, daß auch der gelernte Arbei-
ter von den soeben geschilderten Verhältnissen nicht 
immer verschont bleibt. Doch beruht seine Leistungs-
fähigkeit besonders auf wohlerworbenen Kennt-
niffen und Fertigkeiten, die mit zunehmendem Alter 
noch gesteigert werden können. 

Der Gelernte wird besser entlöhnt und wechselt 
darum seltener seine Stellung. Den Schwankungen 
des Arbeitsmarktes ist er lange nicht so unter-
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morsen und befindet sich selten oder doch 
nur auf kurze Zeit arbeitslos. 

Darum, liebe Eltern, haltet eure Kinder 
von den ungelernten Berufen fern. Gebet 
ihnen durch eine gute Lehre ein gutes Rüst-
zeug zum Kampf ums Dasein mit auf den 
Lebensweg. 

„Ein jeder ist seines Glückes Schmied, 
aber er muß schmieden können." Rg. 

Witz und Humor 

Aus einem Maurerkurs. So lacht die Verufsfreude. 
Clichce vom städt. Jugendamt ZUrich, 

Ei ist und bleibt — bei Professor. „Na, wer ist jetzt der 
Vergeßliche?" sagte der Professor triumphierend zu seiner 
Frau, nachdem sie die Kirche verlassen haben, und zieht zwei 
Regenschirme unterm Arm hervor. „Du hast deinen Schirm 
vergessen, und ich habe nicht nur an den meinigcn, sondern 
auch an den deinen gedacht!" — Entgeistert schaut ihn seine 
Frau an: „. . . aber wir haben doch überhaupt keine Regen-
schirme mitgenommen!" 

3e nach Rasse. Bin ich richtig mit der Strumpfabteilung 
verbunden?" — „Sehr wohl!" — „Haben Sic fleischfarbene 
Strümpfe am Lager?" — „Sicher! Rosa, gelb oder fchwarz?" 

Verficht — Arbeit! „Hin, ich könnte 3hncn eigentlich Ar-
beit geben; wollen Sie nicht auf meinem Feld die Kartoffeln 
ausbuddeln?" — „Sagen Sc mal, wollen Sc nich lieber den 
nehmen, der fe gefetzt hat, der weife doch ganz genau, wo sie 
liegen." 

Aus einem Bewerbungsschreiben. . . . Nach beendigter 
Lehrzeit legte ich mich zunächst auf Stacheldraht und verzinkte 
Krammcn, dann reiste ich einige Zeit in Baumwollklcidung 
und Trikots, arbeitete mehrere Monate in Kinderklcidchcn und 
vertrat Filzpantoffeln, Nachdem ich dann ein 3cchr lang Grab-
dcntmäler umgefctzt und mich vorübergehend auch auf Glas 
und Porzellan geworfen, machte ich mich schliesslich in Fliegen-
leim scschaft, dem ich bis jetzt Anhänglichkeit bewahrt habe. 

lieber so wenig hinaus. — Unsere Nachbari» 
rühmte ihren Sohn/den achtjährigen Max, als gute» 
tochüler. Sie teilte diese Ueberzeugung mit allen 
übrigen Müttern der Welt. - Max, behauptet sie, 
sei vor allen Dingen ein tadelloser Rechner. 
„Märchen," fragten wir den Kleinen, „wieviel ist 
eigentlich dreizehn und dreizehn?" — Ein Weilchen 
denkt er nach und meint dann sehr abfällig: ,/)>l)! 
Dreizehn und dreizehn, das brauchen wir schon lange 
nicht mehr, wir sind schon viel weiter!" 

Eine „kleine" Gefälligkeit. - Eine Dame im 
Automobil ruft auf der Bandstraße einen Fußgänger 
an. „Ach, würden Sie mir eine Gefälligkeit er
weisen?" fragte sie. — „Aber gerne!" lautete die höf
liche Antwort. — „Out, dann stellen Sie sich doch 
mal mitten auf die Straße! Ich möchte mal auspro^ 
bieren, wie fchnell mein Auto anhalten kann, ohne 
Sie anzufahren — da scheint mir nämlich irgend 
etwas an der Vremfe nicht in Ordnung zu fein!" 

Der Frauenfeind. - „Unser Herrgott hat zuerst 
den Adam und dann die Eva aus Staub gemacht. 
Er hätte sich die Hälfte der Arbeit ersparen können; 
denn hätte er zuerst die Eua geschaffen, hätte sich der 
"Adam schon von selbst auö dem Staube geinacht!" 

Ueberall zu Haufe. — „Ich hörte, daß Sie hei> 
rateten. Ich gratuliere zu Ihrer Wahl. Eine so ge
bildete Frau!" — „0H, sie ist in allem zu Hause: in 
Literatur, Malerei, Musik — nur . . . " - - „Na?" 
„Nur zu Hause ist sie nicht!" 

Doch der schrecklichste der Schrecken . . . Herr Schlotter-
ling ist zufällig ohne seine Frau im Zimmer, als er einen Ein» 
brecher hört. Er kriecht schleunigst unters Bett und hält den 
Atem an. Nach einer Weile fühlt er, wie jemand versucht, 
zu ihm unters Bett zu kriechen. „Bist du's, Lisette?" slüstert 
er. — „Nein", kommt es leise zurück, „3ch habe sie eben ge
sehen, ich bin der Einbrecher," 

Die liebe Eitelkeit. Einen gelungenen Trick, um die Da-
men zu veranlassen, im Theater die Hüte abzunehmen, hat 
ein Brüsseler Theatcidirettor angewendet. Vor Beginn der 
Vorstellung erschien ein Transparent mit den Worten: „Alle 
älteren Damen dürsen die hüte aufbehalten," Sofort eilten 
fämtliche anwefenden Damen in die Garderobe und gaben 
ihre Hüte ab. 

Die Tochter. Sie sitzt mit den Händen im Schoss im Klub-
sessel und sieht schr bekümmert aus, als ihr Bräutigam zu 
Besuch kommt. „Was ist dir denn. Liebste?" erkundigt er sich 
besorgt, „du siehst ja so traurig drein!" -- „3a, denk dir", 
seufzt sie, „unser Mädchen ist trank — und nun mutz die arme 
Mama die ganze Arbeit allein machen!" 

Die Hauptsache. „Warum sind Sie gestern nicht zum 
Wasche» gekommen?" — „3ch hatte es mit dem Magen zu 
tun." — „3ch verstehe, da tonnten Sie nicht arbeiten," — 
„Arbeiten schon, aber nicht essen," 
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îuoiCen wie nicht mUPieCfen? 
Ç¥7"Vas ist bindender für ein Volt als feine 
J \ S Heimatliebe? Dem Schweizer fitzt sie 

besonders tief im Herzen. Gar stolz 
ist er auf sein Land, und weil es mit Natur-
schönheiten so reich bedacht ist, glaubt er die 
schönste Heimat auf dem Erdenrund zu be° 
sitzen. Für seine Berge fühlt er geradezu 
ausschließlich. Was Wunder, wenn bei ihm 
Heimat- und Naturliebe in eines verschmel-
zen und zum mächtigen Antrieb für die neue 
Idee des Naturschutzes geworden ist. Wohl 
vermag das junge Geschlecht die Natur seiner 
Heimat nicht mehr so innig zu genießen, wie 
die Väter, die in einer geruhigeren Zeit leb-
ten. Aber auch ihm ist es bewußt, daß das 
Schweizerland ein Kleinod ist. Was Technik, 
Industrie und Verkehr an ihm gesündigt, mag 
es aus Not entschuldigen, aber nimmer be-
schönigen. Das Vaterland unverändert zu be-
wahren, wünscht auch es. Dieser Wunsch allein 
hat viele zu Naturschützern gemacht. Für die 

Der Schmetterling. 

Firnen. Blume, Busch Baum und Wald er-
quicken auch sein Auge und schlimm wär's 
uM unser Land bestellt, wenn nicht der far-
benreiche Pflanzenteppich es schmückte. Die 
Alpenflora insbesondere hat je und je der 
Bewunderer viele gefunden. Aber auch die 
Pflanzenwelt des Mittellandes und des Iura 
ist reich an schönen und seltenen Arten. Doch 
welch Zerstören hat eingesetzt! Wie klagt man 
allerorten über das Verschwinden lieblicher 
Pflanzen, über sinnlose Plünderung der 
Auen und frevle Schändung des Waldes. 
Manche seltene Art ist in vielbesuchten Ge-
genden gänzlich ausgerottet worden, manche 

Der Fuchs. 

Bewegung, soweit sie schweizerisch ist, muß 
dieser Wunsch auch leitend sein. Das empfan-
den auch die Gründer des Naturschutzbundes. 
Schutz aller ursprünglichen Natur, Schutz 
unseren Seen, Wasserfällen, Tälern und Ber-
gen. Schutz ihnen vor unnötigen Stauwerken, 
Verdauungen, Aufzügen und Eisenbahnen, 
das ist ihre zuerst ausgegebene Losung ge-
wesen. 

Die weiteren Beweggründe sind tieferer 
Natur. Sie scheinen nicht so zwingend, sind 
mehr dem Naturfreunde als dem Volksmann 
verständlich, und doch in ihrer Art ebenso 
wichtig und notgeboren. Da ist zuerst das 
Bestreben, unsere Wildflora zu schützen. Des 
Wanderers Blick hängt ja nicht nur an den Ein treuer Knecht. 
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Humorecke 

Waldmä'rchcn, 

ist dem Aussterben nahe. Der Schweizerische 
Naturschutz hat hier kräftig eingesetzt. Ihm ist 
es hauptsächlich zu verdanken, wenn in den 
meisten Kantonen jetzt besondere Pslanzen-
schutzgesetze eingeführt sind. 

Schlimmer steht es mit der Tierwelt; 
man faßt es kaum, wie rücksichtslos der 
Mensch dem Tiere begegnet. Was ist uns von 
der reichen Wildfauna Helvetiens noch ge-
blieben? Wo find die mächtigen Gestalten, 
die einst unsere Wälder belebten? Dem Wurf-
spieß und der Steinaxt schienen sie zu spot-
ten, der Büchse aber konnten sie nicht wider-
stehen. Es ist stille geworden im Dickicht, 
einsam liegt das Moor. Nur Kleinwild hält 
sich ungesehen im Versteck. Iura und Mittel-
land sind fast ganz von Großwild entblößt. 
Aus unseren Alpen verschwand schon vor 
Jahrhunderten der Steinbock. Der Bär hat 
seine letzten Posten aus unseren Bergen zu-
rückgezogen. Der Adler ist am Aussterben, 
der Lämmergeier ausgerottet. Nur die 
Gemse, von alters her geschützt, belebt die 
Höhen, dazu das Murmeltier, der Schnee-
hase und anderes Kleinwild. Aber auch unter 
diesen hat der Mensch arg aufgeräumt. Wohl 
war es höchste Zeit, daß Wandel geschaffen 
wurde, doch die Zerstörung von Naturwerten 
hat ihren Lauf beschleunigt. Nur die Zusam-
menarbeit aller Einsichtigen kann die Gefahr 
eindämmen. 

Wollen wir nicht mithelfen? 

Anfragen und Anmeldungen nimmt das 
Sekretariat des Schweiz. Bundes für Natur-
schütz, Basel, Oberalpstraße 11, entgegen. 
Jährlicher Mindestbeitrag Fr. 2.—. 

Nobles Geschenk. — Ein Geizhals spazierte durchs Dorf, da 
begegnete ihm der Herr Pfarrer und sie kamen in ein Gespräch; 
beim Fortgehen versprach dann der Geizhals dein Pfarrer, daß 
er ihm nächstens ein Spanferkel schenken »verde. „So, das ist schön 
von Ihnen," erklärt der Pfarrer. Es vergingen Wochen und 
Monate, das Spanferkel kam aber nicht, Endlich wollte es der 
Zufalls daß sie sich wieder auf einem Spaziergang treffen. Natur» 
lich bringt der Herr Pfarrer die Rede auf das versprochene Span
ferkel. Darauf erhält er die prompte Erklärung: „Ja, nnssed, Herr 
Pfarrer, es ist wieder gsund geworden." 

Familiäre Behandlung. — Frau Nebelhorn zu ihrem Gatten, 
der eben aus dem Bureau nach Hause kommt: „Eine nette Ge
schichte hast du mir da angerichtet — die Minna hat gekündigt!" 
— „Warum denn?" — „Sie sagt, du seiest am Telephon so grob 
mit ihr gewesen, das ließe sie sich nicht gefallen!" — „Die dumme 
Gans . . . ich dachte, du wärest am Telephon!" 

Wie man's auffaßt. — „Na, Junge, wie war das Examen?" 
— „Gut, Papa. Der Professor war so freundlich und so fromm." 
— „Fromm? Wieso?" — „Bei jeder Antwort, die ich ihm gab, 
schlug er die Hände zusammen und sagte: „Mein Gott, »nein Gott!" 

Jugend von heute. — I n einem Spielwarengeschäft ist ein 
großer Storch ausgestellt. Eine Mutter zeigt ihn ihrem Kinde mit 
den Worten: „Siehst du, so ein Storch hat dich gebracht." — Von 
zwei danebenstehenden Schuljungen sagt der eine zum andern: 
„Eigentlich sollte man die Frau doch — aufklären," 

Welcher Wald. — „Wir ha
ben uns nur einmal im Laufe un
serer Ehe gezankt. Zur Erinne
rung habe ich ein kleines Bäum-
chen gepflanzt, das ist jetzt ein 
großer Baum. — „Hinnneldon-
nerwetter, warum bin ich nicht 
auf die Idee gekommen!" — 
„Warum denn?" — „Na, was 
meinen Sie, was ich dann jetzt 
für einen ungeheuren Waldbe-
stand besäße . . . " 

Ein Glückslind. — „Denk dir, 
jetzt ist der arme Meier gestor
ben!" — „Was,,der arme'! Was 
der anfaßte, wurde zu Geld, 
Kaum versicherte er sein Haus, da 
brannte es auch schon ab. Dann 
nahm er eine Unfallversicherung, 
und in der vorigen Woche brach 
er einen Arm. Vorigen Freitag 
war er in eine Lebensversicherung 
eingetreten, und jetzt ist sie schon 
fällig. Das nenne ich Glück!" 

Gefährliche Freundschaft. 

Ein lieblichez Quartett. 
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Kirchliche Chronik 
(Diözese Lausanne, Genf und Freiburg) August 1929 — August 1930 

{ T ^ \ iese kurzgefaßte kirchliche Chronik erinnert in 
_ ) / Wappen Zügen an Freud und Leid in der Diözese, 
"% ,̂ sie berichtet über Pfarrwechsel und Todesfälle im 

Diözesanklerus und streift kurz einige Begeben-
heiten, 

Anfangs August 1929 fand die Genfer Lourdeswall-
fuhrt statt unter der geistlichen Leitung des Niözefanbifcho-
ses, Msgr. Marius Besson. Gegen 750 Pilger nahmen daran 
teil. Im August fanden im Kanton Freiburg 3 Pfarrwechsel 
statt: Die Pfarrei Le PZqui^r im Greierzerbezirk erhielt 
als neuen Pfarrer, Hochw. Paul Gremaud, Vikar in Atta-
lens, wahrend ihr früherer, langjähriger Pfarrer, Hochw. 
Verset sich als Kaplan in Aory-deuant-Pont niederließ. 
Nach Gletterens-Carignon wurde Hochw. Vikar Molleyres 
ernannt und nach Stäffis am Gibel, Hochw. Paul Chatton, 
der 10 Jahre Pfarrer in Villarvolard gewesen war. Leider 
starben im August drei Geistliche der Diözese. Am 3. August 
starb in Villaz-St-Pierre, wo er sich seit einigen Jahren zu-
rückgezogen hatte, Hochw. Johann Gicot, der frühere Pfar
rer von Corseren. Er erreichte ein Alter von 56 Jahren 
und war zeitlebens ein vorbildlicher Priester gewesen. — 
Am 14. März starb in Freiburg, nach ganz kurzer Krank-
heit, Hochw. Chorherr Rudolf de Weck, Rektor der Lieb-
frauenkirche seit 1893. Er war 66 Jahre alt. Sein Tod riß 
im Stadtklerus eine große Lücke. Am gleichen Tage starb 
in Tours bei Montenach Hochw. Kaplan Konstantin Jakob, 

, im Alter von 58 Jahren. 
Auch im September er-

litt der Diözesanklerus zwei 
Die St. Michaelskirche in Freiburg. 

weitere Verluste. Am 3. September starb 
Hochw. Dekan Robert Perroulaz, Pfarrer von 
Düdingen, im Alter von 76 Jahren. Seit 1880 
war Dekan Perroulaz in der Seelsorge in 
Düdingen tätig, zuerst als Vikar und seit 1882 
als beliebter und besorgter Pfarrer. Am 26. 
September starb Hochw. Kaplan Placid Pas-

Die Pfarrkirche von St. Antoni, Die Ortschaft ver
dankt wohl dem hl. Einsiedler ihren Namen. St. 
Anton war schon im 15. Jahrhundert bekannt und 
von einer Kapelle wird ebenfalls berichtet. Ein Herr 
Gambach wird als Stifter einer Antonikapelle ge
nannt. Wer das alte Kirchlein noch gesehen hat, weiß 
wohl, daß es mehrere Vergrößerungen und An
bauten aufwies und doch immer zu klein war. Die 
stattliche neue Kirche wurde unter Zerrn Dekan 
Weber gebaut und am 3. Oktober 1894 eingeweiht; 
seither sind nun schon bald 35 Jahre vorüber

gegangen. 



Die gotische Kirche in 5?eitenried. Sie wurde von Baumeister 
Perler in Wünnewil, nach den Plänen der Architekten Vroillet 
und Wulfleff erbaut. Das herrlich ausgestattete (Zotteshaus ist 

zugleich ein Denkmal der großen Opfer "und des unermüdliche» 
Eifers des hochwürdigen Herrn Pfarrers Josef Stritt. 

quier in Rueyres-Treyfayes, wohin er sich 1925 zu-
rückgezogen, nachdem er lange Jahre Pfarrer in Kastels-
St-Dionys gewesen war. — 

Im Herbst 1929 konnten zwei ehemalige General-
oikare ihr goldenes Priesterjubiläum feiern; Mgr. 
Leonard Currat wurde in St. Martin gefeiert, wo er 
sich 1912 zurückgezogen, nachdem er viele Jahre als Pro-
fefsor am Kolleg St. Michael und als bischöflicher Kanz-
1er und Generalvikar tätig war. Die Feier für Hochw. 
Chorherrn Stefan Ruchi fand in Versoix statt, wo er 
heute noch Spiritual in einem Institut ist. — 

Als neuer Direktor der Diözefanwerke ernannte der 
Diözesanbifchof den Hochw. John Rast, der später auch 
Chorherr an der Liebfrauentirche wurde. — Das Prie
sterseminar erhielt im Oktober einen neuen Professor der 
Exegese, Hochw. Dr. Max Overney, der in Rom erfolg-
reiche Studien gemacht hat. — 

Ende September fand in Genf eine katholische inter-
nationale Woche statt, an der S. Gn. Mgr. Marius Vef-
son die Schlußrede hielt. — 

Das Tidanat des hl. Kanifius (Sensebezirk) erhielt 
im Oktober einen neuen Dekan, Hochw. Peter Ruffieux, 
Pfarrer in St. Siloester. Die Pfarrei Düdingen emp-

Die prachtvolle Kirche von Iaun, wo seit mehr als 700 Jahren 
der katholische Glaube heimisch ist. 

fing mit Freuden ihren neuen Seelsorger, 
Hochw. Adolf Pellet von Plasselb. — 

Im Oktober fand eine Diözesan-Romfahrt 
statt, unter der geistlichen Leitung von Ge-
neralvikar L. Ems. Gegen 750 Diözesanen 
nahmen daran teil und brachten aus der hei-
ligen Stadt schöne Erinnerungen heim. — 

Im November besuchte der hochwürdigste 
Diözesanbifchof 3 Pfarreien im Waadtland 
und erteilte die Firmung. Beinahe 50 Pfar-
reien (wovon 11 deutsche) hatten im Jahre 
1929 das Glück, den verehrten Oberhirten zu 
empfangen. — 

Im November gab S. Gn. Mgr. Marius 
Beffon eine stark besuchte Konferenz in Zürich 
über „Kirche und Bibel" und in Freiburg 
eine Konferenz über „Die Anfänge des 
Mönchslebens in der Westschweiz". 

Bei der feierlichen Eröffnung der Uniuer-
sitätskurse (15. Nov.) zelebrierte der hochmst. 
Diözesanbifchof die Festmesse in der Franzis-
kanerkirche. S. Gn. Mgr. Gisler, Weihbischuf 
von Chur wohnte der Feier ebenfalls bei. — 

Die Pfarrei Progens evhielt im Nouem-
ber einen neuen Seelsorger: Hochw. Willi) 
Castel, vorher Spiritual im Institut in See-
dorf. — 

Das Ende des Jahres brachte 2 Todes-
fälle im Klerus. Am 13. November starb 
Hochw. Pfarrer Jos. Moullet in Billarsiui-
riaux, im Alter von 61 Jahren, und am 16. 
Dezember starb Hochw. Dekan Pittet, Pfarrer 
in St. Barthélémy (Waadt), y 
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Niklllus. Im Jahre 1929 erlitt der Diözesanklerus 
durch Todesfälle einen Verlust von 13 Priestern, 
während im gleichen Jahr 9 Neupriester geweiht 
wurden. 

Im Dezember ernannte der Diözesanbischllf 2 
neue nichtresidierende Domherren der Kathedrale 
St. Niklaus: Hochtv. Peter Tachet, Generaloikar in 
Genf und Hochrv. Dr. Franz Charriere, Prof. am 
Priesterseminar. Ein dritter Domherr wurde et-
was später (1930) ernannt: Hochw. Dekan und 
Pfarrer Longchamp in Echallens. — Im Dezember 
fanden folgende Pfarr-Ernennungen statt: Hochw. 
Vikar Aug. Böschung in Fleurier wurde als Pfar-
rer nach Murten berufen, während der bisherige 
dortige Pfarrer, Hochw. Jos. Schmutz die Pfarrei 

Fetigny übernahm. Die Pfarrei Villarsiuiriaux er-
hielt als neuen Seelsorger, Hochw. Dewarrat, bis-
her Pfarrer in Domdidier. 

Im Januar 1939 erschien die langersehnte il-
lustrierte katholische Wochenschrift der Westschweiz, 
«l'Echo illustré», die vom Hochwst. Diözesanbischof 
ganz besonders empfohlen wurde. 

Am 12. Januar segnete der hochwürdigste Vi-
schof Marius Vefson die neue St. Bonifaziuskapelle 
in Genf ein. Die deutschsprechenden Katholiken in 
Genf haben somit eine neue, schmucke Kapelle mit 
anschließendem Vereinshaus. — 

Am 20. Januar wurde unser verehrte Ober-
Hirte, Mgr. Besson, in Luxemburg empfangen, wo 
er eine Konferenz gab über „l'Eglise et la Bible", 
die großen Erfolg hatte. — 

Der Monat Februar brachte zwei Todesfälle 
im Klerus. Am 17. Februar starb in Lausanne 
Msgr. Emmanuel Dupraz, Ehren - Domherr. Er 
war lange Pfarrer in Rolle und Echallens, bis er 
sich 1922 in Ouchy zurückzog. Der Verstorbene 
war auch viel schriftstellerisch tätig. Er erreichte 
ein Alter von 77 Jahren. 

Am 20. Februar starb in Freiburg Hochw. 
Herr Peter Jonneret, früherer Pfarrer von 

Eresuz, Grissach ob Murten, Vonnefontaine usw. 
In den letzten Jahren war er viel leidend. 
Er war 76 Jahre alt. — Im Februar hielt s. G. 
Msgr. Marius Besson eine stark besuchte Konfe-
renz über „Jesus Christus" in der Viktoria-Hall 
in Genf. Weitere Konferenzen gab der unermüd-
liche Oberhirte (im April) in Freiburg, Vroc und 
Altenrif über den Wunderspital Cottolengo in 
Turin. 

Vor Ostern fanden in allen Pfarreien der 
Stadt Genf große Volksmissionen statt, ebenfalls 
in Voll. Uebrigens hatten noch verschiedene an-
dere Pfarreien des Bistums das Glück, solche Gna-
dentage zu erleben. — Nuch Ostern begann der 
hochwst. Bischof die Pastoralvisiten und Firmun-

gen. Im ersten Halbjahr besuchte der Bischof 15 
Pfarreien (9 im Kanton Freiburg, 1 im Kanton 
Wandt, 1 im Kt. Neuenburg und 4 im Kt. Genf,) 
12 weitere Pfarreien werden im Oktober und No-
vember den Oberhirten der Diözefe empfangen 
können. (9 im Kt. Wandt, 2 in Neuenburg und 1 
in Genf.) 

Im Mai fand die traditionelle Lourdeswallfahrt 
der Diözefe statt unter der geistlichen Leitung 
S. G. Msgr. Marius Besson. Gegen 2000 Pilgei 
(Wallis und Berner Iura mitgerechnet) nahmen 
daran teil. 

Im Mai erfolgte der Pfarrwechsel in Greierz. 
Der bisherige Pfarrer (feit 1896), Hochw. Herr 
Georg Berfet übernahm die Kaplanei in Ruenres-
Treyfayes. Sein Nachfolger in Greierz wurde 
Hochw. Herr Vikar Gustav Schneuwly in Broc. — 
Nach St. Barthélémy (Wandt) wurde Hochw. Herr 
Pfarrer Lichtenstein in Montbrelloz als neuer 
Seelsorger berufen. Auch in Bärfischen war im 
Sommer Pfarrwechsel. Der bisherige Pfarrei 
Ioye übernahm die Pfarrei Domdidier, während 
nach Bärfischen Hochw. Herr Vikar Guillaume in 
Ehaux-de-Fonds als Pfarrer berufen wurde. Nach 
Muffetan wurde Hochw. Herr Kaplan Viktor Egger 

Kirche in Scmsalcs. 
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Inneres der Kirche in Scmsales. 

in Wallenried als Pfarrer ernannt, während der bis-
herige Pfarrer Defferard, Kaplan in Prez-vers-Sioi-
riez wurde. Die Kaplanei Wallenried wurde neu de-
fetzt durch H.5). Sern. Lehmann, Spiritual in Grange-
neuve. Als neuer Spiritual an dieser Anstalt wurde 
Hochrv. Herr Vikar Jos. Schäfer in Greierz ernannt. 

Der 15. Juni war in der ganzen Diözese ein 
freudiger Gedenktag. Es war zehn Jahre, feit 
S. G. Mfgr. Marius Besfon, die Bischofsweihe er
hielt. I n der Kathedrale zelebrierte der Diözefan-
bischof ein feierliches Pontifikalamt. Die Fest-
predigt hielt Mfgr. Quartenoud, Domproost. Der 
apostol. Nuntius in Bern, Msgr. di Maria und 

S. E. Erzbischof Iaquet nahmen an der Feier 
teil, ebenso die weltliche Obrigkeit von Freiburg. 

In Chaux - de - Fonds feierten die dortigen 
Pfarrkinder das 35jährige Pfarrjubiläum ihres 
beliebten Pfarrers, Mfgr. Cottier. 

Am 6. Juli weihte der Hochwft. Herr Diözê  
sanbifchof 17 Neupriester für die Diözese, gewiß 
eine erfreuliche Zahl. 

Am 1. Iulisonntag fand in Freiburg (Franzis-
kanerkirche) die kantonale Jünglingstagung statt, 
die in Bürglen stattfinden sollte, die aber infolge 
des schlechten Wetters nach Freiburg verlegt werden 
mußte. Diese Iungmännertagung nahm einen 

guten Verlauf. 
Im Juli 1930 wurden 

in Genf drei neue Pfarreien 
gegründet. Der Hochwft. Hr. 
Bifchof ernannte folgende 
Pfarrer für diese 'Neu-
gründungen. Für die neue 
Pfarrei: „La Trinité": H.H. 
Aloys Lamouille, Vikar, 
Liebfrauen, Genf-, für die 
neue Pfarrei Aire - Chate-
laine: Hochw. Herr Al° 
bert Maréchal, Pfarrer in 
Tatignn. 

Die neue katholische Kirche von 
La Chaur»de°Fonds (Innenan» 
ficht), die sogar von den Anders
gläubigen Kleinod und Zierde der 
Stadt genannt wird. 57 Mt . hoch 
erhebt sie sich, überall hin sichtbar, 
an der Verghalde unseres größ

ten Echwcizcrdorfes. 
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An die Pfarrei Sie Jeanne Chantal wurde 
HJ). Dir. Morey berufen, der zugleich als 
Direktor des Klein-Seminars St Louis bleibt. 

Ende Juli fand die Genfer Lourdeswall-
fahrt statt unter der geistlichen Leitung von 
Chorherrn St. Ruche. Gegen 600 Pilger 
nahmen daran teil. 

Im August 1930 fanden mehrere Pfarr-
Wechsel statt: die Pfarrei vom hlst. Herzen 
Jesu in Genf erhielt als neuen Pfarrer: 
Hochw. Herr Petit, Pfarrer in Veyrier. Der 
bisherige langjährige Pfarrer, Chorherr P. 
Tachet, Generaluikar von Genf, hat aus Ge° 
sundheitsrückfichten die Seelsorge an der 
Pfarrei „Sacre Coeur" ausgegeben. An die 
Pfarrei Meinier (Genf) wurde Hochw. Herr 
Simond berufen, bisher Pfarrer in La Plaine. 
Hochw. Herr Vikar Perrin wurde zum Pfar-
•czx in Montbrelloz-Forel ernannt. — An die 
neu gegründete Pfarrei T r a v e r s (Neuen-
bürg) ernannte der Hochwft. Herr Diözefan-
bifchof Hochw. Herrn Iof. Schneuwly, bisher 
Vikar in Colombier. 

Die Diözese Lausanne, Genf und Freiburg 
zählt nun 206 Pfarreien in 20 Dekanaten, 

Am 16. August starb nach kurzer Krank-
heit Hochw. Herr Dr. Julius Schuh, Pfarrer 
in Hermance (Genf). Er war vorher lange 
Iahrer Pfarrer in Genf (Pfarrei Sie Clo-
tilde). Der Verstorbene war ein frommer 
und gelehrter Priester. Er war der Gründer 
des Werkes „Jesus der Arbeiter". 

Ende August und Anfangs September 
erhielten mehrere Pfarreien neue Seelen-
Hirten. 

Nach Satigny (Genf) wurde Hochw. Herr 
Hlldrian Mauris berufen und nach Veyrier 
Hochw. Herr Franz Poncet. Die Pfarrei Merten-
lach erhielt als neuen Pfarrer Hochw. Herrn 
Heinrich Monnard, Vikar in Kaftels-St-Dionys, 
und die Pfarrei Treffels Hochw. Herrn Ludwig 
Sendoux, Vikar in Montreux. Der bisherige 
Pfarrer von Treffels, Hochw. Herr Dr. Fragniere, 
wurde zum Präfekt und Professor in Altenrnf er-
nannt. — 

Ende August hielt der Diözesanbischof, Msgr. 
Marius Beffon in Oron einen Vortrag über das 

Schl oß und Rhonebrücke im Engpaß von St . Maurice, die jahr
hundertelange Sperre zur „Pfor te des Wal l i s " . 

Auffinden des Grabes vom hl. Amedeus, Bischof 
von Lausanne, anläßlich der Jahresversammlung 
des gefchichtsforfchenden Vereins des Kts. Wandt. 

Auch im Jahre 1930 kamen nach Freiburg 
mehrere Pilgerzüge an das Grab des hl. Kanifius. 
Möge die Verehrung des großen Kirchenlehrers 
und Glaubenslehrers stets Zunehmen, damit auf 
feine Fürbitte die alte Freiburger Glaubenstreue 
nie verfage. S. Sr. 

Englische 3ustiz-Aneldote 3ohn Smith versuchte einen 
3uwelieiladen zu bestehlen, indem ei ein Loch in die Mauer 
bohrte, gerade groß genug, daß ei seinen Oberkörper hin» 
durchzwängen tonnte, und wurde in dieser Stellung, die Brust 
im Zimmer, die Beine im Freien, überrascht und festgenom^ 
men. 

Sein Anwalt hat den originellen Gedanken, die Vertei
digung darauf zu gründen, das; die Absicht eines Diebstahls 
nicht erwiesen sei und daß HauZfiiedenZbruch nicht vorliege, 
weil das Gesetz nur bas gewaltsame Eindringen eines ganzen 
Menschen in ein fremdes Haus verbiete, nicht aber das des 
Oberleibs allein. 

Die Geschworenen beraten lange. Schließlich verkündet 
der Obmann, mit dem tiefsten Ernst, ohne das geringste La» 

cheln, daß Johns „Oberleib schuldig sei", nicht aber sein Un° 
terleib. 

Der Richter bestimmte die Strafe für den schuldigen Ober-
leib mit einem 3ahr Gefängnis, und fügt auch mit dem tief-
sten Ernst, auch ohne das geringste Lächeln hinzu, es bleibe 
3ohn anheimgestellt, ob er sich den unschuldigen Unterleib ab» 
schneiden lassen wolle oder ob er ihn mit ins Gefängnis neh-
men wolle, 

Umweg. „Warum schreibst du auf den Brief an Viktor 
,piwdim'"? — „Seine Frau fol! ihn lcfen." 

Ehrenrettung. Richter: „Sie wurden öfters bestraft," — 
Angeklagter: „3a, aber hie und da auch freigefpiochen!" 
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Sr. Gnaden 
Bischof Dr. Aloisius Scheiwiler 

3 * * ^ 

Ç\sm 23. Funi 1930 
<X hatte bas Dom
kapitel von St. Gallen 
den HH. Herin Pfan-
Rektor an der Käthe-
drale zum neuen 
Bischof der Diözese 
St. Gallen gewählt. 
Am Rosenkranzsonn-
tag nun fand die feicr-
liche Bischofs^Weihe 
statt. — Se. Eminenz 
Kardinal-Staatssekre. 
tär Eugen P a c e l l i ' 
erwies dem Erwähl-
ten, der Diözefe und 
dem gesamten Schwci-
zerlande eine beson-
dcre Ehre, indem er 
selber diese Weihe vornahm, wie sie in 
unsern Schweizcrgauen jedenfalls kaum 
jemals durch einen Staats-Sekretär des 
Papstes stattgefunden hat. — Der neue 
Oberhirte des Bistums St. Gallen, der 
sechste in der Reihe seit Errichtung des 
Bistums, ist ein Sprosz des Fürstcnlandcs, 
mit allen Vorzügen ausgezeichnet, die die-
fem tatkräftigen und arbeitsamen Volte 
eigen. Geboren am 4. April 1872 in Gossau, 
bürgerlich von Waldkirch, zeichnete er sich 
in der Folge durch seinen Studienflcisz und 
feine reiche Begabung an der Stiftsschulc 
in Einsiedeln aus und setzte diese seine Vor-
bercitung auf den Priestciberuf fort an 
den Universitäten Innsbruck und unserem 

F r c i b u r g . Hier er-
langte er 1897, nach-
dem er ein Fahr zuvor 
die hl. Priesterweihe 
erhalten hatte, den 
Doktorgrad in der 
Theologie. Sein rei-
chcs Wissen kam ihm 
sehr zustatten als Rek-
tor der kath. Kantons-
rcalschulc in St. Gal-
len. Mit den sozialen 
Fragen unserer Zeit 
kam er in engste Be-
rührung als Arbeiter-
sctretär in Zürich und 
dann als Mitarbeiter 
an Seiten von Kano-
nitus Fung, schlichlich 

als Leiter der christlichsozialen Aibeitcror-
ganisationcn der Schweiz. Seit 1908 schuf 
er mit allem Erfolg die neue Stadtpfarrei 
St. Othmar, St. Gallen, um dann 1919 zum 
Domherrn und 1926 zum Pfarr-Rcttor an 
der Kathedrale erhoben zu werden. In zahl-
losen Predigten und Vorträgen, Schriften 
und Zeitungsartikeln entfaltete er in raftlo-
fcr Tätigkeit als ein wahrer Arbeitsricfc fein 
hohes heiliges Apostolat, das er zum Wohle 
des Volksganzcn, zum Frieden zur Einig-
keit unter den Ständen und Klaffen, zur 
Förderung einer kraftvollen Erneuerung 
der religiösen und sittlichen Kräfte gemäsz 
seiner Devise „JUSTITIA et PÄX" erfolg
reich weiter führen wird. Admultos annos! 
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Sœptettdec 1929 ~ Septentbec 1930 

W 
enn der Chronist sich anschickt, die Ereignisse des abgelaufenen 
Jahres in ihren großen Zusammenhängen in die Erinnerung 
Zurückzurufen und dabei vor allem das Walten der Kirche, 
ihre Leiden und Freuden im Leben der Völker zu berücksich-
tigen, so lenken sich seine Blicke zuerst nach dem ewigen Rom, 

der vatikanischen Residenz des Stellvertreters Christi, die durch die denk-
würdigen Lateran-Verträge zum unabhängigen Staat der Gittà ciel Vati-
cano geworden ist. Die Gesetzgebung des neuen Staates lag bereits im 
vergangenen Jahre fertig vor und die Welt hat mit Interesse die ersten 
Gerichtsverhandlungen auf dem Staatsgebiet des Vatikans verfolgt. Nicht 
abgeschlossen ist dagegen die bauliche Ausgestaltung des Territoriums, wo 
die Zweckbauten der vielgestaltigen Verwaltungen und der Amtsstellen 
und Institutionen einer weltumspannenden Kirche sich auf engem Raume 
drängen und sich mit den berühmten Baudenkmälern vergangener Epochen 
zu einem harmonischen Ganzen vereinigen müssen, dessen Verbindung mit 
der Umwelt die im Bau begriffene Eisenbahnlinie und in noch weit grüße» 

^VoBCf^ 

Die neuen Kardinäle, denen der Hl. Vater im letzten Konsistorium vom 16 Vezem-
der den Purpur verlieh: Mgr. Mac Roey, Erzbischof von Armagh und Primas 
von 3rland; Mgr. 3ea„ Verdier, Erzbischof von Paris; Mgr. Eugen Pacclli, 
bist), apostol. Nuntius in Berlin: Mgr. Carlo Minorer«, Erzbischof von Genua 
that früher schon als Pfarrer in Gandria gewillt): Mgr. Luigi Lavitrano, Erz-
bifchos v, Palermo, u. Mgr. Emmanuel Eerejeira, Patriarch v. Lissabon (Portugal). 

f Kardinal Raffaele Meny del 
Val, der unter Papst Pius X. das 
Amt des Kardinal-Staatssekretärs 
bekleidete, ist am 26. Februar, 67° 
jährig, an einer Blinddarm-Ope-
ration gestorben. Er entstammte 
einer alten spanischen 2Ioelssamilic; 

die Mutter war Engländerin. 

rem Maße die mächtige Radiosta-
tion in Bälde allen sichtbar her-
stellen wird. Als Staatswesen ist 
der Vatikanstaat nun auch als 
vollberechtigtes Glied in die Völ-
kergemeinschaft eingetreten, indem 
er den internationalen, nament-
lich Handel und Verkehr betref-
senden Konventionen!; Post, Tele
graph, Luftschiffahrt usw.) beige-
treten ist. 

Das weltumspannende W i r -
k e n de r K i r c h e in den Seelen 
ihrer Millionen von Gläubigen, 
und darüber hinaus in allen 
Zweigen moderner menschlicher 
Tätigkeit, also im Leben der Na-
tionen aller Sprachen und Rassen 
zu schildern, würde den Raum 
dieser knappen Skizze weit über-
schreiten. Dieses auf lange Sicht 
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berechnete Wirken, das jedes Jahr die 
Arbeit des verflossenen Jahres unge-
brachen weiter führt, will nichts ande-
res als die Rechte Gottes und seiner 
Kirche wahren, die einzelnen Men-
schen wie die Völker ihrer gottgewoll-
ten Bestimmung entgegenführen, das 
Königtum Christi über diese Erde ver-
wirklichen. Auch im vergangenen 
Jahre hat der Hl. Vater Pius XI., ha-
ben die Kardinäle und Bischöfe immer 
wieder zur Erreichung dieses großen 
Zieles z u r K a t h o l i s c h e n A k t i o n 
gerufen, d. h. zur „Teilnahme der 
Laien am hierarchischen Avostolate der 
Kirche" (Schreiben Papst Pius XI. an 
Kardinal Segura y Saenz vom 6, 
November 1929) außerhalb und über 
den politischen Parteien unter Ab-

Zum Wechsel im päpstlichen Staatssclrelaiiat. Links: Kardinal Pietio Gaspain, 
der seit 1914 dem StaatZsetietaiiat vorstand. Trat wegen angegriffener Gefund-
heit zurück, — Rechts: Kardinal Eugenio Pacelli, der ehem. verdiente apostolische 

Nuntius in Berlin, der Nachfolger Gafparris. 

hängigkeit von der kirchlichen Hierarchie. Die Katholische Aktion muß 
in allererster Linie gegen die immer erschreckender sich beschleunigende 
Dekadenz der modernen Welt in Theater, Kino, Presse und Mode, ge-
gen die der Hl. Vater immer wieder warnend seine Stimme erhoben 
hat, den erhallenden Schutzwall bilden. 

Die M i s s i o n en — man hat den gegenwärtig regierenden Hl. 
Vater nicht mit Unrecht den Missionspapst genannt — können erneut 
auf einen wunderbaren Aufschwung zurückblicken; die Heranziehung 
eines einheimischen Episkopates und Klerus, die angesichts des stürm-
flutartig hereinbrechenden Nationalismus bei allen Völkern für die 

Kirche recht eigent-
lich zur Schickfalsfra-
ge wird, hat weitere 
Fortschritte gemacht: 
Nach der Weihe der 
chinesischen u. japa-
nischen Bischöfe hat 
der hl. Vater mit der 
Bestellung eines ein-
gebornen äthiopi-
schen Bischofs deutlich 

s Prälat Dr. Joseph Vasz, der sehr 
verdiente Wohlfahrtsminister und stell
vertretende Ministerpräsident Ungarns, 

ist unerwartet gestorben. 

Bei der 900 Iahifeier des hl. Emeiich in Budapest. Der 
Vertreter des Hl, Vaters, Kardinal-Legat Sinccro mit 

Kardinal Serödy, Fürstpiimas von Ungarn. 

einen Willen bekundet. Wenn 
heute das Papsttum in der ganzen nichtkatholischen Welt 
sich eines Ansehens erfreut, wie es in den vergangenen 
Jahrhunderten nur selten zu verzeichnen war, so ist 
dies nicht zuletzt der F r i e d e n s t ä t i g k e i t des 
H l. S t u h l e s zu verdanken, dem unermüdlichen 
Streben nach Befriedung nicht nur der einander wi-
verstreitenden Interessen der Nationen, sondern auch 
der Herstellung des sozialen Friedens im gerechten 
Ausgleich der Klasseninteressen durch Beobachtung der 
naturrechtlich gebotenen Verpflichtungen von Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern. Das H l . J a h r , das bis 
Mitte 1930 ausgedehnt wurde, hat ungezählte Scha-
ren von Pilgern aller Nationen in die Ewige Stadt 
geführt, wo ihnen allen das väterliche Wort des Va
ters der Christenheit zuteil geworden ist, der in seinen 
zahllosen Ansprachen alle Stände und Klassen auf ihre 
Pflichten und die brennenden Gegenwartsfragen 
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hinwies. Vier Mal hat der Vater 
sich mit apostolischen Rundschreiben 
an die gesamte Christenheit ge-
wandt: In den Enzykliken „Mens 
Nostra" über die Förderung der 
Exerzitien, „Quinquagesimo anno" 
anläßlich seines 50. Priesterjubilä
ums, „Ad salutern hurnani generis" 
anläßlich des 15. Zentenars des hl. 
Augustin und ganz besonders im 
denkwürdigen Rundschreiben über 
die christliche Jugenderziehung, das 
die alten christlichen Erziehungs-
grundsätze mit unentrinnbarer 
Klarheit niederlegt und der Eni-
christlichung der modernen Schule, 
die damit immer mehr zur Brutstät-
te der Revolution und des sittlichen 
Zerfalles wird, gegenüberstellt. 

f Prinz Maz von Pad«n, der letzte 
Reichskanzler des kaiserlichen Deutsch-
land, ist infolge Arterienverkalkung, 
63 3ahre alt, in Konstanz gestorben. 

Euchalistischei Wclttongich in Karthago. Der päpstliche Legat, Kar
dinal Lepicier, unterhält sich mit P. Delattre, dem Oberhaupt der 
afrikanischen Weißen Väter und Förderer der Ausgrabungen in 

Karthago. 

Diesen kurzen Rückblick wollen wir mit einer Erwähnung der 
i n t e r n a t i o n a l e n k a t h o l i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t 
schließen, der die lange Reihe der katholischen Tagungen dieses Som° 
mers gewidmet war. Besondere Bedeutung sind der Tagung deutscher 
und französischer Katholiken vom 20. und 21. Dezember 1929 zu Ber
lin und der Besprechung zwischen deutschen und belgischen Katholiken 
im Juli dieses Jahres zuzuschreiben, wollten sie doch die tiefgreifenden 
Spannungen zwischen den Katholiken benachbarter Länder beseitigen. 
Das bedeutsamste Ereignis dieser 
Zusammenarbeit war Zweifels-
ohne der von Delegierten aller 
Länder beschickte, Ende August in 
Brüssel abgehaltene internationa-
le Kongreß der katholischen Pres-
se, der sich insbesondere mit der 

Schaffung eines internationalen katholifchen Nach-
richtendienstes als Gegengewicht gegen die nur all-
zuoft antichristlichen Einflüssen dienstbaren, großen 
Nachrichtenzentralen befaßte; die schweizerische De-
légation hat mit ihren sich auf den Boden der Tat-
fachen und des Erreichbaren stellenden Anträgen 
große Verdienste um die Förderung dieses moder-
nen Trägers des katholischen Apostolates, wie ihn 
die von uns immer noch nicht genügend geförderte 
katholische Presse darstellt, erworben. 

Wenn wir dagegen einen Blick auf die große 
W e l t p o l i t i k werfen, so können wir auch beim 
besten Willen kein erfreuliches Bild zeichnen. Zwölf 
Jahre nach Beendigung des immer noch nicht liqui-
dierten Großen Krieges haben sich die Anzeichen 
einer neuen Katastrophe bedenklich vermehrt. I m 
Vordergrund der Ereignisse stand die Regelung der 
R e p a r a t i o n s f r a g e und der mit ihr ver-

Euchaiistischcr Welrlonglch in Karthago. 3nmitten von 
Priestern aus aller Welt folgt auch der brave Senegalese, 

den Rosenkranz betend, den Zeremonien, 
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Während einer Sitzung der grosse« Fnedenssuchei im Haag. Wir erkennen u, a.: (I) Venizelos» 
Griechenland, (2) Reichsministcr Dr. Wirth, (3) Rcichauhenminister Dr. Stresemann, (4) Briand, 

(5) Snowdcn. 

bundenen politischen Probleme. Die erste Haager- 1930 hat die internationale Zahlungsbant als Treu-
Konferenz vom August 1929 hat den DaweZ-Plan Händlerin aller Reparationsoerpflichtungen geschaf-
durch den vernünftiger belastenden Joungplan er- fen, die am 19. Mai ihre Tätigkeit in Basel aufge-
setzt; die zweite Haager-Konferenz vom Januar nommen hat. In Verfolgung dieser Konserenzbe-

beschlüsse haben die französischen 
Truppen am 30. Juni, 5 Jahre vor 
dem VertragZtermin, die letzte Jone 
des Rheingebietes verlassen. Man 
kann die Freudenkundgebungen des 
deutschen Volkes ob der Beendigung 
des schweren Druckes der vergange-
nen 12 Jahre begreifen. Und trotz-
dem hat dieses Ereignis, das leider 
von unwürdigen Ausschreitungen 
gegen die ehemaligen Sépara-
tisten begleitet war, keine deutsch-
französische Entspannung gebracht; 
vielmehr haben der erwachende deut-
sche Nationalismus, die immer hau-, 
figer von den verantwortlichsten 
Stellen geäußerten Forderungen 
nach völliger Revision der territoria-
len Bestimmungen der Friedensuer-
träge und nicht zuletzt der überra-
schende Ausgang der deutschen 
Reichstagswahlen vom 11. Septem-
ber 1930 die mühevolle Annähe-
rungsarbeit vergangener Jahre jäh 
vernichtet. 

Die L o n d o n e r S e e a b -
r ü f t u n g s k o n f e r e n z vom Ja-
nuar—April 1930, hervorgegangen 

s Ez-Diklatoi Primo de Rivera ist am Sonntagmorgen bis 16. März in einem 
Pariser Hotel an Herzschlag gestorben. Er war zuckerkrank und beabsichtigte, 
einen Spezialisten in Frankfurt a, M. aufzusuchen: wegen leichter Erkrankung 
musste er die Reise in Paris unterbrechen, wo er 8 Tage später nun gestorben 
ist. — Seine großen Verdienste um sein spanisches Vaterland verblaßten gegen 
linde seiner Herrschaft infolge der zunehmenden Unbeliebtheit feiner Diktatur^ 

angesichts seines Todes aber zeigte sich das Voll doch wieder dankbar. 
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aus dem Wunsche Eng-
lllnds nach einem 
freundschaftlichen Ver° 
hältnisse mit den Ver-

einigten Staaten, 
mußte sich mit einem 
Abkommen zwischen 
den Vereinigten Staa-
ten, England und 
Frankreich begnügen, 
das wenigstens einer 
weiteren Aufrüstung 
Einhalt gebietet; ein 
umfassenderes Abkam-
men mit Einschluß von 
Frankreich und Italien 
ist am bekannten ita-

lienisch-franzöfischen 
Mittelmeergegensatz 

gescheitert. Trotz aller 
Bemühungen sind die 
französisch - italienischen 

Flottenbesprechungen 
im September 1930 
endgültig ergebnislos 
abgebrochen worden, 

weil Frankreich Italien 
die Flottenparitat nicht 
zugestehen will. Dies 
ist umso bedauerlicher, 
da der französisch-ita-
lienische Gegensatz, der 

Zum Regieiungswcchsel in Spanien. General Verenguei 
lin der Mitte), der neue Rcgieiungschef mit dem gestüiz» 
ten Primo de Rivera und Marinez Anida (links), dem 

Innenminister des neuen Kabinetts, 

5, SSolfsfalenber für ftrciburg unt> Wallis. 

Aufruhr in Indien. Die vom FieiheitZfanatiker Mahatma Gandhi in Indien entfachte Rebellion 
gegen die Engländer nahm im Laufe des Sommers 1920 immer fchärfere Formen an. Auf-
stände, Ueberfälle und Stiaszentämpfe waren an der Tagesordnung und richteten sich immer 
mehr gegen allez Europäische überhaupt. — Englische Truppen und indische Polizei schassen 
Barrikaden weg, die in Kalkutta, der größten Stadt Indiens, tagelang den gesamten Verkehr 

lahmlegten. Bei diesen Strahenkämpfen gab es mehrere Tote. Im Bild links oben 
Mahatma Gandhi. 

nicht zuletzt durch den grimmigen Haß einflußreicher 
französischer Linkskreise gegen das kirchenfreundliche 
und antifreimaurerifche fafcistifche Italien immer neu 
geschürt wird, zeitweilig zu einer eigentlichen Gefahr 
für den Weltfrieden zu werden drohte. 

Der V ö l k e r b u n d , der feinen 10. Jahrestag 
begehen konnte, hat auf der Herbsttagung 1930 eine 
scharfe Gewifsenserforschung über sich ergehen lassen 
müssen. Trotz wochenlanger Veratungen haben die been-
nenden Fragen des Minderheitenschutzes, der Liquida-
tion und der Verhinderung des Krieges, der Abrüstung 
usw. noch keine Lösung erfahren und die nichtratifizier-
ten Verträge häufen sich zu Bergen. Dieser kritischen 
Stimmung liegt nicht zuletzt die Verstimmung über das 
Versagen des Völkerbundes in W i r t s c h a f t s f r a -
gen zugrunde. Die Genfer Zollfriedenskonferenz vom 
Februar/März, die einen auf Jahre berechneten Zoll-
Waffenstillstand zwischen allen Ländern als Vorbereitung 
auf eine Zollabrüstung hätte schaffen sollen, ist geschei-
tert, wie auch die Uebereinkommen über die Ein- und 
Ausfuhrverbote und die Arbeitszeit in den Berg-
werken. Dagegen wurde nach langem Hin und Her im 
Juni der tatsächlich jede Einfuhr erdrosselnde Zolltarif 
in Amerika Gesetz. Die Amerikaner haben sich über den 
einmütigen Protest der ganzen Welt hinweggesetzt; der 
Protest des Gesandten der Schweiz, die ihre Stickerei-, 
Uhren- und Schuhindustrie ihres wichtigsten Absatzge-
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Bunbeslanzlei Kail Vaugoin. 

bietes beraubt sieht, hätte beinahe 
zu einem diplomatischen Zwischen-
fall geführt. Der eherne Lauf der 
Geschehnisse wird es auch dem wirt-
schaftsimperialistischen Amerika ein
prägen, daß man nicht Schulden ein-
treiben und zugleich den Verkauf von 
Waren unterbinden kann, aus deren 
Erlös die Schulden allein bezahlt wer-
den können. Selbst die Vereinigten 
Staaten leiden unter einer riefen-
haften Arbeits- und Abfatzkrifis. I n 
die Millionen gehende Arbeitslosen-
ziffern in den großen Industriestaa-
ten, Zusammenbrüche geschäftlicher 
Unternehmungen, Verminderung der 
Kaufkraft und abnormale Geldflüssig-

keit sind die sichtbaren Zeichen einer W e l t w i r t f c h a f t s -
k r i s e , die in dem Mißverhältnis zwischen übermäßigem An-
gebot und geringer Nachfrage ihre Ursache hat. Wenn es nicht 
gelingt, diese Belastungsprobe des Hochkapitalismus einem bal-
digen Ende entgegenzuführen, so treten die sowjetrussischen Ier-
ftürer das Erbe der abendländischen Zivilisation an. Um diesen 
Zeitpunkt zu beschleunigen, werfen die Russen, die ihr eigenes 
Volk verhungern lassen, Berge von Waren zu Schleuderpreisen 
auf den Weltmarkt und steigern so die Krise, besonders die Welt-
agrarkrise, ins Ungeheuerliche. 

Unter diesen Verhältnissen hätte der Plan Briands für einen 
e u r o p ä i s c h e n S t a a t e n b u n d auf fruchtbaren Boden 
fallen müssen, wenn er das Wirtschaftspolitische in den Vorder-
gründ gestellt hätte, anstatt ein politisches Gebilde schaffen zu 
wollen, das letzten Endes der hartnackigen französischen These auf 

Kardinal Dubois, Llzbilchof von Paris, der 
kürzlich sein SOjachrigco Piiesteijubiläum bc° 
ging, ist im Alter von 73 Zähren gestorben. 
Louis Linst Dubois wurde am 1. Sept, 1856 
zu Calais geboren, 1879 zum Priester geweiht 
und war seit 1920 Erzbischof von Paris. 

Sicherung des durch den Krieg Er-
reichten, untergeordnet ist. — Der 
schweizerische Bundesrat hat in sei-
ner Antwortnote an Briand wie 
auch an der ersten paneuropäischen 
Versammlung im September 1930 

Die furchtbare Luftschiff-Katastrophe des englischen Luftriesen „R. INI", in'̂ der Nacht vom 4. zum 5. Otlobci 1930. 



Die englischen Vcsatzungstruppen verlassen das Rheinland. Fröhliche Szenen 
vom Abschied, die auf ein gutes Verhältnis mit der Bevölkerung schließen lassen, 

diese Bedenken von allen Negierungen am schärfsten, wenn auch in 
verbindlicher Form zum Ausdruck gebracht und erreicht, daß die 
ganze Angelegenheit einem Ausschuß zum Studium übergeben wor-
den ist, der nächstes Jahr dem Völkerbund seinen Bericht abzustatten 
haben wird. 

Unsern kurzen Rundgang durch die Staaten begin-
nen wir in der S ch w e i Z. Trotz den Anzeichen einer 
wirtschaftlichen Krise und der schwierigen Lage unserer 
Landwirtschaft, dürfen wir uns zu den glücklichsten Staa-
ten rechnen. I n der Außenpolitik ist immer noch die 
Ionenfrage hängig. Nach dem Vorentscheid des Haager 
Schiedsgerichtes Zu Gunsten der Schweiz sind die direkten 
Verhandlungen mit Frankreich ergebnislos verlaufen, 
sodaß nun das Hanger Gericht in letzter Instanz das 
neue Zonenregime festsetzen muß. Einen schreienden 
Gegensatz zur ganzen Briand'schen Friedenspolitik bietet 
die seit Jahren ausstehende Ratifikation des schweizerisch-
französischen Schiedsvertrages durch den französischen 
Senat. 

Viele Bemühungen kostete es, das freundschaftliche 
Verhältnis mit Italien aufrecht zu erhalten, da Sozia-
listen und Kommunisten sich unablässig bemühen, durch 
antifascistische Demonstrationen unser Land in Verlegen-
heit zu bringen. Viel zu reden gaben die Bundesrats-
wählen vom Dezember 1929, wo an Stelle des zurück-
getretenen Bundespräsidenten Dr. Haab der Chefredak-
tor der „Neuen Zürcher Zeitung", Dr. A. Meyer, und an 
Stelle des verstorbenen Bundesrates Scheurer der ber-
nische Führer der Bauern-, Bürger- und Gewerbepartei, 
Rudolf Minger, zu Bundesräten gewählt wurden; die 
Strömung, die den Zürcher Wettstein und den Berner 
Dr. Schüpbach oder den sozialistischen Stadtpräsidenten 
von Zürich, Dr. Klöti, wählen wollte, ist nicht durchge-
drungen. Für den Einbruch der Sozialisten ins frei-
sinnige Lager — im September wurde Dr. Klöti an 
Stelle des zurückgetretenen Zürcher Ständerates Dr. 
Keller gewählt — will sich der Freisinn durch Eroberun-
gen in der konservativen Urschweiz entschädigen, wie die 
Ständeratswähl im Kanton Zug bewies, wo aber 

Georges Clemenceau, der alte „Tiger", 
gehässig-iadikale und antiklerikale Po-
lititer und Ministcrstürzer, in der 
Endphase des Krieges französischer 
Ministerpräsident und Macher des 
unseligen Veisaillcr „Friedens", starb 
am 24. November, 88 3ahre alt, in 

Paris, 

Der italienische Thronfolger, Kronprinz Umberto. 
mit der belgischen Prinzessin Maria 3osé, anläßlich 
einer Hochzeit in Rom, wo sie das erstemal zu-

sammentrafen. 
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Hältnisse unseres Voltes be = 
betrachtet, kann man seine Be-
sorgnis nicht verbergen. Die 
schweizerischen Bischöfe ha-
den in ihrem Bettagshirten-
brief über „Die Sitten un-
serer Väter — Unsitten von 
heute" in die sittlichen Nöte 
unserer Tage hineingeleuch-
tet und den Katholiken oer-
bindliche Richtlinien gegeben. 

In unserer Nachbarrepu-
blik O e st e r r e i ch hatte 
das Ministerium des Bun-
deskanzlers Schober, der als 

Die glohe intelnationale Welttiaftlonfeienz wurde am 18. 3uni bei einer Teilnahme von rund 4000 Dele
gierten aus allen Ländern der Welt in Berlin eröffnet. Die Konferenz dauerte 11 Tage und beschäf
tigte sich neben der Behandlung von Industrie-, Kraft- und ArbeitZproblemen mit der Besichtigung 
der größten deutschen 3ndustriewerte. — Ossär von Miller bei der Eröffnungsanfprachei links von ihm 

Reichskanzler Briining; der nächste links Dr. ing. E. Tissot, der Präsident des fchweiz. Komitees. 

ren vorliegender Entwurf zurzeit 
noch heftig umstritten ist. Von 
den vielen Gesetzen, die das Par
lament verabschiedete, seien hier 
nur das Pfandbriefgesetz, der 40 
Millionenkredit für die Schiffbar-
machung des Rheins, der 20 Mi l -
lionentredit für die Flugwaffe, 
das Enteignungsgesetz, die Wäh-
rungs- und Münzreform genannt. 
I m Vordergrund des Interesses 
steht heute die Reform des Parla-
mentes durch Verkleinerung des 
Nationalrates und Ausdehnung 
der Legislaturperiode. Wenn man 
die geistigen und sittlichen Ver-

Landammann Etter siegreich 
blieb. Am 6. April hat das 
Schweizeruolk in denkwürdi-
ger Abstimmung, Hauptfach-
lich dank der Energie unse-
res Bundespräsidenten Dr. 
Musy, das Alkoholgesetz an-
genommen, das einerseits 
die in gewissen Gegenden 
herrschende Schnapspest ein-
dämmen und andererseits 
mit der Zigaretten- und Ta-
bllksteuer die Mittel zur Al-
ters- und Hinterbliebenen-
Versicherung liefern soll, de-

Wählend bei hl. Wandlung in der Messe des Hl. 
Vaters am Konfcsfionsaltar der Lateran-Basilita. 

Papst Plus XI. im Gebet nach der 
hl. Iubiläumsmessc. 

Polizeipräsident von Wien die 
gefährliche Iulirevolte des Jahres 
192? bemeistert hatte, große Er-
folge aufzuweisen. Unter dem 
Drucke der sich gegen den über-
mutigen Austromarxismus wen-
denden Heimwehrbewegung muß-
ten sich die Sozialisten Ende 1929 
zu einer Verfassungsrevision be-
quemen, die den Bundesprasiden-
ten mit gewissen Machtmitteln 
versah und das Parlament in seine 
Schranken wies. Außenpolitisch 
gelang es Schober, durch Abschluß 
des ital. - österreichischen Freund-
schafts- und Schiedsgerichts-Ver-
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träges vom 6. Februar internationale Gelder 
für den Wiederaufbau seines Landes frei zu 
machen und zugleich der deutschen Minderheit 
in Südtirol fühlbare Erleichterungen zu bringen. 
Die scharfen Maßnahmen des Kanzlers gegen 
die Heimwehrbewegung haben ihm die Sympa-
thien weiter Kreise genommen. Am 24. Septem-
ber ist er über einen an und für sich unbedeuten-
den Prozeß, der aber eine unheimliche Korrup-
tionswirtschaft bei den Bundesbahnen aufdeckte, 
gestürzt. Erst die Zukunft wird es lehren, ob 
sich der mit der Kabinettsbildung betraute Wehr-
minister Vaugoin, der aus der Volkswehr das 
disziplinierte Volksheer in zäher, jahrelanger Ar-
beit geschaffen hat, halten kann, oder ob schließ-
lich zur Parlamentsauflösung geschritten werden 
muß, die den Sozialdemokraten, die von ihrem 
Haß gegen die katholische Kirche und ihrer Ab-
fallpropagandll nicht nachgelassen haben, er-
wünscht kommt. 

Die „Kanonen" der Weltpolitit bei einem intimen Diner anläßlich bei Völleibundz» 
tagung in Genf. Biianb, MacDonald, Sticsemann und Hendeison. 

I n I t a l i e n folgte einer 
eigentlichen Spannung zwischen 
dem Königreiche und dem Hl. Va-
ter in der Frage der Iugenderzie-
hung, die der fascistische Staat 
für sich allein beansprucht, die 
Verständigung, die ihren fichtba-
ren Ausdruck in der Ausdehnung 
des Religionsunterrichtes auf die 
Mittelschulen, in der aktiven Teil-
nähme der Geistlichen an der 
„Getreideschlacht" und in der Er-
setzung des Nationalfeiertages der 
Einnahme Noms durch den Tag 
der Unterzeichnung der Lateran-
vertrage fand. Die Wirtschaftskrise 
gibt dem Negime schwer zu schaf» 
fen. Auch kann ein Wiederaufleben 

Die Ankunft de« neuen Kaidinals Mfgi. 
Verbiei in Paris gestaltete sich zu einem 
festlichen Triumph des beliebten Priesters. 

Königin Wilhelmina von Holland (rechts) vollendete am 
31. August ihr 50. Lebensjahr. 

unterirdischer kom-
munistischer Propa-
ganda und irredenti-
stischer Strömungen 
unter der sloweni-

schert Minderheit 
nicht verkannt wer-
den. Außenpolitisch 
wurde der Gegensatz 
zu Frankreich durch 
die kriegerischen Ne-
den Mussolinis dieses 
Frühjahr noch ver-
schärft. Der Balkan-
oorstoß Italiens rich-
tet sich in erster Linie 
gegen 

I u g o s l a o i e n , 
dessen längliche Dik-
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tholischcn Mädchenschuhvcreinc. 
Deutfch-rusfifche Bauern werden auf ihrer Flucht aus der rufiifchcn Hölle bei ihrer 
Ankunft auf deutfchem Boden in Swinemünde aufgenommen. Die immer gcstei» 
gerten ZwangZcnteignungen und Bedrückungen durch die Bolfchewisten haben ihnen Grundlage aufgebauten 

das Leben in Nußland unmöglich gemacht. Sokols einreihte. M i t 
Schaudern hat die Welt 

anläßlich des Prozesses gegen die kroatischen „Verschwörer" von 
den Greueltaten serbischer Polizeiorgane im Kampfe gegen das 
unglückliche kroatische Volk Kenntnis genommen. Den Bemühun-
gen des Episkopates ist es gelungen, die gegen die katholischen 
Schulforderungen gerichteten Bestimmungen aus den Schulge-
setzen zu entfernen; der längst fällige Abschluß des Konkordates 
mit dem Hl. Stuhl steht noch immer aus. 

Auch in der T s ch e ch o s l o w a k e i steht die Kirche in einem 
schweren Abwehrkampf und hat das Problem des Ausgleichs 
zwischen den verschiedenen den Staat bewohnenden Nationalitäten 
noch keine Lösung erfahren. 

Im Flugzeug ist der wegen seines anstoßerregenden Lebens-
wandels verbannte Kronprinz Karol nach R u m ä n i e n gereist 
und hat dort an Stelle seines Söhnchens Michael den Thron be-
stiegen. Seiner Geschicklichkeit und der seines Ministeriums 
Maniu muß es gelingen, der schweren wirtschaftlichen Notlage 
und der Unterminierung durch das benachbarte Sowjetrußland 
Herr ?u werden. Nach der Durchführung des Konkordates mit 
dem Hl. Stuhle find nun auch für die Kirche dank der Haltung 
des griechisch-katholischen Ministerpräsidenten Maniu wieder bes-
sere Zeiten gekommen. 

Allen diesen Staaten gemeinsam ist die Einstellung gegen 
U n g a r n , das die gesamte katholische Welt zu seinen Feierlich-
keiten zu Ehren des Hl. Emerich eingeladen hatte. Die Ge-
nichte über einen Putschversuch des im November volljährig 
werdenden ältesten Sohnes des unglücklichen Königs Karl, des 
Erzherzogs Otto, wollen nicht verstummen. Die schwere wirt-
schaftliche Notlage des Landes kam in blutigen Arbeiterdemon-
ftrationen zu Budapest im September zum Ausdruck. Mit 
Nohlfahrtsminifter Prälat Vaß hat Ungarn einen hervorragenden 
Sozialpolitiker verloren. 

G r i e c h e n l a n d kannte im August dieses Jahres keine 
geringeren Sorgen, als seinen Schülern den Besuch fremder, 
d. h. katholischer Schulen zu verbieten und zu einem eigentlichen 
Vernichtungskampfe gegen die aus der Türkei geflüchtete kleine 
Gemeinde der mit, Rom Unierten auszuholen. 

tatur am 3. Oktober durch die Ver-
waltungsreform dem Lande den zen-
tralifierten Einheitsstaat aufzwang 
und anfangs Dezember die gesamte 
Jugend in die auf völlig militärischer 

f Kardinal-Erzbischof ßuccrn von Reims, 
der Altersdekan der französischen Kardi-
näle und des französischen Episkopates, ist 
im Alter von 88 3ahrcn gestorben. Wie 
kaum ein anderer während des französi-
sehen Kulturkampfes verfolgt, wurde er 
im Weltkrieg als Heros geehrt, da er hei» 
dcnmütig in vorderster Front aushielt. Er 

wurde der populärste französische 
Kirchcnfürst. 
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Königin Viltona von <âchrvc= 
den, eine Entclin Kaiser Wil-
Helms I. und Schwester des 
letzten badischen ©rosjherzogs 
Friedrich II., ist am 4. April, 
68 3ahre alt, in Rom gestorben. 

Ende Januar 1930 
trat der zu einer eigent-
lichen Gefahr für die Mo-
narchie gewordene Dilta-
tor P r i m o de R i -
o e r a in Spanien Zurück und starb bald darauf in Paris. 
Mährend sich das Land in schweren wirtschaftlichen Krisen 
windet, streiten sich die alten Parteihäupter um die Vorbe-
reitungen Zur Neuwahl des Parlamentes herum, die der 
Ministerpräsident General Berenguer immer wieder hin-
ausgeschoben hat. Die Stellung der Krone hat sich in den 
letzten Monaten wieder gefestigt. Den spanischen Ka-
tholiken eröffnet sich die schwere Aufgabe, für eine hinrei-
chende parlamentarische Vertretung zu sorgen, um den be-
reits an die Oberfläche getretenen antiklerikalen Strömun-
gen rechtzeitig entgegenzutreten. 

I n F r a n k r e i c h kam nach dem Rücktritt des aus 
Gesundheitsrücksichten im Juli 1929 abgetretenen Ministe-
riums Poincare und nach dem kurzen Ministerium Briand 
im Oktober ein gemäßigt bürgerliches Kabinett unter Tar-
dieu ans Ruder. Ein nach dessen Sturz im Februar gebil-
detes vollständig unter dem Einfluß der Logen stehendes 
Ministerium Chautemps wurde nach eintägigem Bestand 
von einem neuen Ministerium Tardieu abgelöst. Rechtlich 
hat sich die antiklerikale Gesetzgebung der dritten Republik 
immer noch nicht geändert; trotz den gewaltigen Versamm-
lungen des französischen Katholikenbundes hat die Kammer 
mit der Durchführung des unentgeltlichen Setundarunter-
richtes einen wichtigen Schritt zur laizistischen Einheitsschule 
hin getan und dem freien christlichen Unterricht den schwer-
sten Schlag versetzt. Freuen können wir uns uneingeschränkt 
an dem währhaft erstaunlichen Wiederaufblühen des religio-
fcn Lebens in Frankreich gerade in den Kreisen des Arbei-
terstandes und der Jugend. Mit der Jahrhundertfeier der 
Eroberung Algiers fiel der glanzvoll verlaufene interna-
tionale eucharistische Kongreß in Karthago zusammen. Eine 
gewaltige Ueberschwemmung in Südfrankreich anfangs 
März richtete einen Schaden von mehreren Milliarden an. 
Die Einführung der Altersversicherung führte im nord-
französischen Industriegebiet in den Sommermonaten Zu 
einem Großstreik, der ebenso ein Anzeichen für eine Ver-

Do X stiegt mit 169 Personen — eine neue Epoche in der Geschichte des Vertehrz. Vcr 
12motorige Doinicr-Riesenvogel hat seine erste offizielle Probefahrt zu einem Relordflug 
gemacht. Noch nie hat sich ein Flugzeug mit auch nur annähernd so vielen Passagieren in 
die Luft erhoben. 150 Fluggäste und 19 Mann Besatzung gingen an Bord, die der „Do X" 
mit feinen 6300 P S in 50 minutigem Flug ficher und majestätisch über den Bodensee trug. 

langfamung in der wirtschaftlichen Pro-
sperität Frankreichs ist. Die günstige Fi-
nanzlllge gestattet es Frankreich, Riesen-
summen für die Landesverteidigung u. Be-
festigungen an den Grenzen auszuwerfen. 

s Bundesrat Karl Scheurei starb am 14. November, 
erst 5? 3ahre alt, infolge Herzschwäche nach einer 
Kropfoperation. Zuerst Anwalt, wurde er 1910 in 
den bernifchen RegierungLiat gewählt, gehörte von 
1914—1918 als freisinniger Vertreter auch dem 
Nationalrat an, bis er 1919 zum Bundesrat ge-

wählt wurde. 
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(Ein Weiler zum Tode verurteilt. Die Bewohner von Fully (bei Maitigny) 
muffen oen in ihrem Gemeindebezirt auf einem Ausläufer des Grand Chava» 
lard 1300 Mt, hoch gelegenen Weiler Randonnaz aufgeben. Der Unterhalt 
der Schule usw, ist eine zu große Last geworden. Der Weiler zählt in 
8 Familien 57 Einwohner, ehemals waren es doppelt so viel. Die Bewohner 
werden in der Höhe des Katasterwertes entschädigt und der Weiler dann 
als Frühlings- und Herbstalp benutzt, — Schicksal der armen Bergdörfer. 

B e l g i e n hat mit rauschenden Festlichkeiten 
das Zentenar seiner Unabhängigkeit begangen. 
Dräuend steht am Horizont dieses Landes der erbit-
terte Kampf Zwischen Flamen und Wallonen, der 
bereits verhängnisvoll in das kirchliche Leben ein-
gegriffen hat. 

H o l l a n d ist ruhig seines Weges weiter ge-
gangen. Die Thronrede der Königin anläßlich der 
Eröffnung der Generalftaaten im September die-
ses Jahres spricht von den schweren wirtschaftlichen 
Sorgen, die namentlich das große holländische Ko-
lonialreich in Indien verursachen. 

Die drei nordischen Königreiche D ä n e -
m a r k , S c h w e d e n 
u n d N o r w e g e n ha-
ben der sozialistischen 
Hochflut, die nahe daran 
ist, die Mehrheit in den 
Staaten zu erlangen, 
noch keinen Damm ent-
gegenzusetzen vermocht. 

Die Rllndstaaten 
F i n n l a n d , Est-
l a n d , L e t t l a n d und 
L i t a u e n spüren die 
Wirtschaftskrise ganz be-
sonders, weil sie ihres 
natürlichen Hinterlandes 
beraubt find. Sie müssen 
sich mit allen Kräften 
der bolschewistischen Un-
terminierung erwehren. 
Finnland hat unter dem 
Einfluß der gläubigen 
protestantischen Lappo-
Bauern zu einem Ber-
nichtungsschlag gegen 

den Kommunismus ausgeholt. In 
L i t a u e n wurde der Diktator Wol-
demeuras von der Macht vertrieben, 
ohne daß sich das Verhältnis zu Polen 
gebessert hätte. 

Ueber R u ß l a n d viel zu schreiben 
hat keinen Sinn. Auf Kosten der Ver-
elendung des Volkes und unter dem un-
geheuren Blutterror der politischen Po-
lizei rollen die Rubel haufenweise ins 
Ausland überall dorthin, wo man im 
Trüben fischen kann. Der Fünfjahres-
plan, der Rußland zu einer gigantischen 
Wirtschaftsmacht machen soll, ist bereits 
zum Teile gescheitert; aber man darf sich 
über die Gefährlichkeit dieses Experi-
mentes für die übrige Welt keine Illu-
fionen machen. Gegen die schreckliche 
Religionsverfolgung in Rußland hat 
der Hl. Vater in feinem berühmten 
Briefe an den römischen Kardinalvikar 
Protest erhoben und so eine eigentliche 
Protestbewegung in der ganzen Welt 
ausgelöst. Dabei liefern aber die Kapi-
talisten verschiedener Länder Rußland 

Riesensummen, die es gegen seine eigenen Geld-
geber verwendet. 

Vorposten der europäischen Zivilisation gegen 
Osten ist und bleibt P o l e n , wo Marschall Pilsud-
ski eine kaum verhüllte Diktatur führt. Unvermit-
telt hat er Ende August das Parlament nach Hause 
geschickt und die oppositionellen Führer verhaftet. 
Die Wahlparole haben der polnischen Regierungs-
partei die deutschen Nationalisten geliefert, die un-
gestüm die Rückgabe des sog. Korridors fordern, der 
abgesehen von seiner mehrheitlich polnischen Be-
uölkerung, rein wirtschaftlich gesehen für Polen 
eine Existenzfrage ist wegen des einzig zur Verfü-

Neue Verheerungen des Baithrlemybaches im Untcrwallis haben bei St. Maurice 
Eisenbahn und Straße verschüttet und unterbrochen. Der Verkehr mußte über 

Notstege aufrecht erhalten werden. 
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gung stehenden f r e i e n Z u g a n g s zum Meere. 
In D e u t s c h l a n d hat der unerwartete Tod 

des Außenministers Strefemann am 3. Oktober 
1929 und die damit verbundene Schwenkung der 
deutschen Volkspartei zur Demission des Kabinet-
tes Müller geführt, dem am 30. März ein Ministe-
rium unter dem Vorsitz von Dr. Brüning (Jen-
trum) folgte, welchem die Sozialdemokratie in der 
Opposition gegenüberstand. Das Kabinett Brüning 
hatte die undankbare Aufgabe, für die Einhaltung 
der Zahlungen des Uoungplanes zu sorgen und an-
dererseits die Riesensummen für das chronische De-
fizit des Staatshaushaltes und ganz besonders für 
das ständig größer werdende Loch in den Arbeits-
losen- und Sozialversicherungskassen aufzutreiben. 
Eine lawinenartig anwachsende Arbeitslosigkeit 
warf alle Berechnungen der Regierung Monat für 
Monat über den Haufen. Nachdem das Parlament 
die neuen Steuergesetze abgelehnt und auch die 
daraufhin ergangenen Notverordnungen des 
Reichspräsidenten außer Kraft gesetzt hatte, appel-
lierte der Kanzler an das Volk in der Hoffnung, 
eine ausreichende Mehrheit für feine Vorlagen 
durch Bildung einer positiv mitarbeitenden Rech-
ten zu erzielen. Der 14. September brachte ein ver-
nichtendes Resultat, indem die Mittelparteien stark 
geschwächt und die deutschnationale Absplitterung 
vernichtend geschlagen wurde. Die Sozialdemokra-
tie verlor Stimmen und Mandate, blieb aber nach 
wie vor mit 143 Sitzen die größte Partei. Nur 
Zentrum und Bayrische Volkspartei gewannen so-
wohl Stimmen als auch Mandate. Die Sieger des 
Tages sind die Kommunisten, die von 54 auf 77 
Sitze stiegen, erst recht aber die Nationalsozialisten 
Hitlers, die ihre Abgeordneten von 12 auf 10? ver-
mehrten und über 6 Millionen Stimmen aufbrach-
ten. Diefes Wahlresultat ist die direkte Folge des 
wirtschaftlichen Elendes in Deutschland, aber auch 
der Ausdruck des Willens zu einem Kurswechsel in 
der Außenpolitik. 

In E n g l a n d führen die Katholiken, denen 
aus den ersten Gesellschaftsschichten führende Per-' 
sönlichkeiten in wachsender Zahl durch Konversion 
zuströmen, den schweren Kampf um die gerechte 
Subventionierung ihrer Schulen, besonders im 
Hinblick auf den Plan der Regierung, das schul-
Pflichtige Alter auf das 15. Lebensjahr heraufzu-
setzen. Die 1. Lambeth-Konferenz, das Konzil der 
anglikanischen Bischöfe des ganzen Erdkreises, das 
sich mit der Unionsfrage befaßte, hat mit seinem 
Beschluß auf verklausulierte Freigabe der Gebur-
tenbeschrankung wesentliche christliche Grundsätze 
über Bord geworfen und eine leidenschaftliche Dis-
kuffion ausgelöst. Die Politik der englischen Re-
gierung, die die diplomatischen Beziehungen mit 
Rußland wieder aufgenommen hat, wird vollständig 
von der unheimlichen Arbeitslosigkeit beherrscht, 
deren Ende nicht abzusehen ist. 

England hat sich von der Entente und Europa 
losgelöst und sucht sein Heil immer mehr im Rah-
men seines Weltreiches. Die britische Reichskon-
ferenz, die am 1. Oktober zusammentritt, wird sich 

neben politischen Fragen in erster Linie mit dem 
großen Wirtschaftsproblem zu befassen haben, durch 
Entwicklung des Reichsfceihandels im Rahmen des 
britischen Weltreiches Handel und Industrie zu für-
dern und die Arbeitslosigkeit zu beheben. Politisch 
betrachtet liegen Englands Sorgenpunkte an der 
altin Reichsstraße nach Indien. In M a l t a hat 
der scharfe Kampf zwischen Kirche und Staat zur 
Aufhebung der Verfassung und zum Unterbruch 
der diplomatischen Beziehungen zwischen England 
und dem Hl. Stuhl geführt. In A e g y p t e n hat 
die Diktatur des Königs vorläufig den Sieg über 
die nationalistische Partei der Wafds davon 
getragen. 

P a l ä st i n a hat sich immer noch nicht von den 
blutigen Kämpfen zwischen Arabern, die sich um 
ihren Boden und ihre Heimat wehren, und den 
Juden, denen England und der Völkerbund eine Na» 
tionalstätte versprachen und garantierten, erholt. 
Bei all den Veratungen über die Verhältnisse im 
Hl. Lande hat man die Lage der dortigen Christen 
und die rechtliche Stellung der uns so teuren Hl. 
Stätten geflissentlich umgangen. 

In I n d i e n scheint die englische Zähigkeit 
noch einmal über die das ganze Land umfassende 
indische Boykottbewegung Herr geworden zu sein. 
Die im November in London beginnende Konfe-
renz, an der sich Engländer und Inder an den ge-
meinsamen Verhandlungstisch setzen werden, bringt 
die Entscheidung darüber, ob Indien sich mit dem 
Status eines freien Dominions im Rahmen des 
britischen Reiches zufrieden geben wird, oder ob 
es zu einem fürchterlichen Entscheidungskampf 
zwischen den beiden kommen muß. 

Mit einem Blick auf die neue Welt beschließen 
wir unsern Rundgang. In den V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n hat die Präsidentschaft Hoover nicht 
den erwarteten Aufschwung gebracht: 6 Millionen 
Arbeitslose und beispiellose Börsenkrachs zeigen 
den Yankees die Grenzen aller Wirtschaftsmacht. 
In M e x i k o hat die Befriedung zwischen Kirche 
und Staat weitere Fortschritte gemacht. In Süd-
amerikll hat in den letzten Monaten eine eigent-
liche Revolutionspsychose Platz gegriffen, indem 
der Reihe nach die Präsidenten von P e r u , A r -
g e n t i n i e n und B o l i v i e n mit Waffengewalt 
gestürzt wurden. Diese Revolutionen sind Episo-
den in dem gigantischen Versuche der Vereinigten 
Staaten, wirtschaftlich die Herrschaft über Süd-
amerika zu gewinnen. Hand in Hand damit geht 
aber auch das Bestreben der mit ungeheuren 
Geldmitteln ausgestatteten amerikanischen Sekten, 
die katholischen Bewohner der südamerikanischen 
Republiken zum Abfall zu bringen. Es ist kein 
bloßer Zufall, daß die gestürzten Präsidenten Si-
las von Bolivien, Leguia von Peru und Irigoyen 
von Argentinien praktizierende Katholiken oder 
der Kirche sehr freundlich gesinnt waren und daß 
eine revolutionäre Bewegung auch gegen den kath. 
Präsidenten Ibanez von Chile in Vorbereitung ist. 

A.Z. 
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Ter zuger. Stände-
rat Joseph Ander» 
matt ist an Stelle 
von ib. Oser sel. in 
das Bundesgericht 
gewählt worden. Er 
steht im 59. Lebens

jahr. 

Bundespräsident Dr. I . M. Musy, cidg. Finanz» 
dircktor. 

Bundesrat Nudolf Minger, Direktor des eidgen. 
Militärdepartements. Bundesrat Dr. Älb. Meyer, Dircktor des Innern. 
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llnwerfitäts-Professor 
Dr. Albert Büchi in Freiburg 

ÇlT m Feste Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 
J \ den 29. Mai 1930, veranstaltete der deutsche 
^S* geschichtsforschende Verein des Kts. Frei-
bürg in Schmitten unter Leitung des Herrn Prof. 
Jos. Lombriscr, Vizepräsident des Vereins, eine 
Trauerfeier für seinen Gründer und Präsidenten 
während 36 Jahren. An derselben sprach Herr 
Prof. Dr. Gustav Schnürer über Büchis wissen-
schaftliche Tätigkeit und Red. Jos. Pauchard wür-
digte dessen Wirksamkeit im öffentlichen Leben mit 
folgendem Referate: 

Gestern waren es zwei Wochen, seitdem Pro-
feffor Dr. Albert Büchi, wie von einer Kugel ge-
troffen, vor den Schaltern der Freiburger Staats-
dank lautlos zusammengebrochen ist. Heute will 
der freiburgische geschichtforschende Verein, welchen 
der Verstorbene vor 37 Jahren gegründet und seit-
her ohne Unterbruch als Präsident geleitet hat, 
sein Andenken mit einer Trauerfeier ehren. Albert 
Büchi hat so gearbeitet und so gelebt, daß er einer 
öffentlichen Ehrung würdig ist und wir ungescheut 
und mit gutem Gewissen von ihm, seinen Werken 
und seinem Wirken in Ehrfurcht sprechen dürfen. 
Wenn wir im Geiste sein Leben überblicken und in 
raschem Flug die vierzig Jahre seiner Wirksam-
keit überfliegen, fo fühlen wir uns gedrängt, die 
Worte der Apokalipfis auf ihn anzuwenden, welche 
die Kirche in das Mehformular für die Verstürbe-
nen aufgenommen hat: Beau mortui, qui in Domino 
moriuntur. Ewige Glückseligkeit, qui superat omnem 

sensum, ist NUN 

Treue und Gewissenhaftigkeit sein Lebensbild vor 
unsere Seele zu stellen, wie es war, damit wir dem 
Verstorbenen Dank zollen und sein Leben uns als 
Beispiel diene und nütze, uns, der studierenden 
Jugend, allen, die morgen und übermorgen als 
Söhne der Kirche und Bürger des Staates an un-
sere Stelle treten werden. 

Es ist sicherlich ein Wagnis, wenn nicht gar 
eine Vermessenheit, wenn ich d i e T ä t i g k e i t 
u n d B e d e u t u n g v o n A l b e r t B ü c h i i m 
ö f f e n t l i c h e n L e b e n Zu besprechen mir vor-
nehme. Zumal wenn dies vor einer Versammlung 
von Männern geschieht, die der Aufgabe besser ge-
wachsen wären. Ich tue es im Gehorsam gegen-
über dem Stellvertreter dessen, dem heute diese 
Feier- und Weihestunde gewidmet ist. 

Ist es nicht paradox, von der ö f f e n t l i c h e n 
Tätigkeit eines Mannes sprechen zu wollen, der 
von Amtes wegen, aus Neigung und Beruf in der 
st i l l e n K l a u s e des Gelehrten zu forschen und 
auf dem Katheder eines Schulsaales zu lehren be-
stimmt war? Es mag den Anschein haben, begrün-
det durch die Auffafsung vieler, daß der zartbesaitete 
Gelehrte mit seiner wissenschaftlichen, streng fixier-
ten Methode der Arbeit nicht tauge für den harten 
Kampf des öffentlichen Lebens, wo die wirkenden 
Kräfte nicht leblose Werte sind, die sich nicht mehr 
verändern können, sondern lebendige Menschen mit 
Fleisch und Blut, das einschläft, wenn es aufwallen 

Büchi als Univelsitätsstudent in Eich-
statt, 1884/85. 

ein Anteil, wollen 
wir hoffen, und in dieser Hoffnung 
verklärt fich unsere Trauer um 
seinen so raschen Tod. Als wir in 
den ersten Tagen nach seinem Ab-
leben, es fast nicht fassen konnten, 
daß unser Profeffor nicht mehr im 
Kreise der Freunde erscheine, da war 
es dem Sprechenden mehrmals, als 
hätte er seine hellklingende Stimme 
im Dunkel der Nacht sagen gehört: 
transibo in locurn tabernaculi adrai-
rabilis, usqu>"> ad domum Dei — ich will 
hingehen zum wunderbaren Gezelte 
bis zur Wohnung meines Herrn. 
Wir bedauern seinen Verlust recht 
schmerzlich, aber wir trauern nicht, 
wie jene, welche keine Hoffnung ha-
den. . . Wir versuchen mit möglichster 
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Büchi als Gymnasiast in Fiaucnfeld. 
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Die Mitglieder der philosophischen Fakultät an der Universität Freiburg (Schweiz) anno 1903 

sollte, und in heftiger Leidenschaft toben kann, 
wenn man auf seine Gelassenheit gerechnet hatte. 
Richtig ist es schon, daß der Gelehrte und der Poli-
tiker nicht aus gleichem Holz geschnitzet sind. Politik 
als Lebensfach und wissenschaftliche Forschung als 
Beruf, find in der Regel nicht auf einer Perfon 
kumuliert. Es gibt Ausnahmen, ja. Aber sie sind 
selten, und ihre Seltenheit bestätigt die Regel. Wir 
könnten an Msgr. Seipel erinnern, den öfterreicht-
schen Staatsmann, der sein Vaterland aus der 
grüßten Rot gerettet hat, oder an Poincare, der 
den Lehrstuhl für Mathematik oerlafsen hat, um 
den kurulischen Sessel des Ministerpräsidenten zu 
besteigen. 

Nicht um ihn mit solchen Persönlichkeiten in 
Parallele zu stellen, zitieren wir sie hier, da wir 
die öffentliche Tätigkeit von Albert Büchi zu wüc-
digen im Begriffe stehen. Büchi hat den akademi-
schen Lehrstuhl nie verlassen. Er ist nur von ihm 
herabgestiegen, um in strenger Forscherarbeit in 
den Archiven vergessene Wahr-
heiten aufzudecken und zu sam-
meln, die im Bienenfleiß er-
zielten Eroberungen auf den 
Katheder der Hochschule zu er-
heben und die Tribune der 
Volksversammlungen, die ihn 
stetsfort riefen. Als Student in 
München, in Berlin, in Paris 
und Köln, war der junge Büchi 
Forscherlehrling, der bald nach-
her, in einigen Jahren, sich zur 
Höhe der Meisterschaft empor-
geschwungen hat. Nicht von 
selbst, wie durch Zufall, ist ihm 
dies gelungen, sondern in rast-
loser, nie ermüdender, ernster 
Arbeit. Wir wollen nicht die 
Blätter zählen am Lorbeer-
kränz, den die Fachgenossen der 
Wissenschaft in ihren Nekrolo-
gen, in der Tagespresse aller 
Richtungen, ihm auf die kalte 

Büchi alz Alpinist. Bei einem Aus
flug des MännervcreinL auf den 

NeuschelLpah, 25. 3uni 1922. 

Stirne gelegt haben. Aber mit Sicherheit können 
wir behaupten, daß die Selbstüberwindungen, die 
den Einsatz seines Erfolges bildeten, unendlich 
viel zahlreicher waren. Er mußte fich selbst ver-
gessen, um den Beruf als Iugenderzieher auf den« 
Lehrstuhl der Universität Freiburg in der hohen 
Auffassung auszuüben, wie er ihn betätigt hat. 
Es ist ein verantwortungsvolles Amt, den Wissens-
durst der Iungmänner zu stillen, die mit dem 
Reifezeugnis eines achtjährigen Vorbereitungs-
ftudiums in der Hand durch die Portale der civitas 
academica hereinströmen, um vom akademische:, 
Lehrer die festen Ergebnisse der Wissenschaft zu 
vernehmen, von ihm das komplizierte Rüstzeug 
zu holen für die Kämpfe des Geistes und die Leh-
ren der Weisheit und Erfahrung für das vielge-
staltige Leben im Volksganzen, dem sie später Ver-
walter und Führer sein sollen. Diesen hohen Be-
ruf hat Albert Büchi in seiner ganzen Tiefe er-
faßt. Als ein Apostolat an der Auslese der 

Schweizerjugend hat er sein 
Lehramt betrachtet und mit 
einer Gewissenhaftigkeit ver
waltet, wie wenn er Heiliges 
zu hüten hatte. Das bezeugen 
ihm alle feine Schüler, die den 
Unterricht in der Geschichte bei 
ihm gehört haben. Die Gewis-
senhaftigkeit bezog sich sowohl 
auf den Inhalt seines Vortra-
ges, wie auf die Einhaltung der 
Vorlesungs- und Seminarstun» 
den. Wenn er in seltenen Fäl-
len einmal eine Stunde fallen 
lassen mußte, weil sie mit an-
dern unabweisbaren Obliegen-
heit kollidierte, so wurmte es 
ihn dermaßen, daß die Ge-
richtsverhandlung darüber vor 
dem Forum seines Gewissens 
hörbar wurde, mitten im Kreise 
von Freunden. Das ist mehr 
als die Gewissenhaftigkeit des 
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Gelehrten, es ist das Merkmal des Lehrers, der sein 
Amt als einen Beruf betrachtet, als eine Mission an 
die kommende Generation, Ueber die Abgründe der 
Vergangenheit und die hügeligen Gefilde der Gegen-
wart hat er die Geleise der geschichtlichen Erfahrung 
gezogen, die zeitlos in die Nebelschwaden der Lei-
denschaften empor in die blauen Höhen der unoerän-

derlichen Ideale. —• Wer nebst den Schülern das 
Glück hatte, mit Professor Bucht in der Nähe 
freundschaftlicher Intimität zu verkehren, der 
hörte es zuweilen aus den Gesprächen, spürte 
und fühlte es aus seinem Wesen heraus, daß er 
das Lehramt an einer Hochschule, auf einem 
Katheder, wie dem seinigen, der ein sogen. Ge-
sinnungsfach vertritt, als eine erstklassige Funk
tion für das öffentliche Leben ansah. Und dar-
nach hat er gehandelt. Gut genug wußte er ja, 
daß die jungen Männer, die er in das tiefere 
Studium der Schweizergeschichte einführte, selber 
wieder zum Lehramt in Mittelschulen berufen 
werden, zu Richtern, zu Seelsorgern, zu Jour-
nalisten und Staatsmännern. Wenn wir heute 
Umschau halten im Schweizerlande, so treffen 
wir von seinen Schülern in den höchsten Stellen 
aller Siände, die die Gaben weiter spenden, 
welche sie von ihm empfingen, wie die Leitungs-
drahte der elektrischen Hochspannungen, welche 
von der Kraftzentrale ausgehen und sich im 
Primär- und Sekundärnetz über Stadt und 
Land verzweigen und Licht und Kraft in Städte 
und Dörfer liefern bis ins fernste Alpental. Das 
ist im eminentesten Sinne eine Tätigkeit für das 
öffentliche Leben. In der Tat ist der gutbesetzte 
Lehrstuhl einer Universität gleich einer Hochspan» 
nungsleitung und die Universität selber eine gei-
stige Kraftzentrale, die ein ganzes Land versor-
gen und beeinflussen kann. Herr Nüchi war eine 
primäre Hochspannungsleitung. „Vierzig Jahre 
lang hat Albert Büchi der Freiburger Hochschule 
mit dem vollsten Einsatz seiner Kräfte gedient, 
und mächtig dazu beigetragen, sie zu einem Mit-
telpuntt ernsten wissenschaftlichen Strebens zu 
gestalten". (Dr. Georg Wirz, im „BunÄ", 238, 
vom 23. Mai.) Hab' Dank, verehrter Meister und 
lieber Freund, für deine Arbeit, deinen Erfolg! 
Das Freiburgervolk, das die Universität sinon-
Ziert, empfängt aus deiner Hand die Quittung 
dafür, daß Pythons Schöpfung der Opfer wert 
war, die fie kostete. Es heißt, daß die Männer die 
Gesetze machen, die Frauen die Sitten. Mit glei-
chem Rechte kann man sagen, daß die Parlamente 
wohl die Gesetze machen, aber nicht die üffent-
liche Meinung. Diese hängt von Faktoren ab, 
welche außerhalb des Parlamentes liegen. Sie 
sind so groß an Zahl, diese Faktoren der öffent-
lichen Meinung, wie die Kräfte der geistigen, 
materiellen und fozialen Mächte, von denen fie 
beeinflußt wird. Die wichtigsten aber sind wohl, 
nebst den Kathedern der Hochschulen und den 
Kanzeln der Kirchen, die Aktion, welche vom 
hoch entwickelten Bereinswesen ausgeht, vom 
Licht, das in den privaten Aussprachen und 
Ratschlägen weiser Männer aufleuchtet und der 
geborene König der öffentlichen Meinung, der 
im Buch, in der Zeitschrift, und in der Zeitung 
gedruckte und abertausendmal vermehrte Ge-
danke, die Presse. Auf all diesen Gebieten war 
Büchi regsam tätig. Unermüdlich war er u. opfer-
freudig vom ersten Jahre seines Aufenthaltes 



in Freiburg, bis zum letzten Atemzuge, dies 
letztere wörtlich genommen. Sein cor ardens be
gnügte sich nicht mit der Vorlesung an der Unwer^ 
sität. Es trieb ihn ein innerer Drang dazu von der 
Fülle seines Wissens und später auch von seiner Er-
fahrung den Kindern des Volkes, den Jünglingen, 
den Erwachsenen, mitzuteilen, was ihnen nützlich 
sei, ihren geistigen Horizont erweitern, ihren Willen 
und ihre Tatkraft beeinflussen konnte. Was er vom 
Schöpfer an Talenten erhalten und durch seinen 
Fleiß verdoppelt hatte, davon sollte der Bürger je-
den Standes, dessen Tagwerk mit materiellen Tor-
gen erfüllt war, profitie-
ren.Büchi war einDemo-
trat. Man hat ihn einen 
Vollblutdemokrat ge-
nannt. Er hat sich als 
Demokrat gefühlt und 
betätigt. Die Pflicht, wel-
che dem Gebildeten in 
der Demokratie die 
Teilnahme an den Sor-
gen um die öffentliche 
Sache obliegt, stand ihm 
unablässig vor der See
le. Er ist ihr in einer 
Art und Weise nachge-
kommen, die allseits 
Anerkennung weckte, 
auch bei denen, die bis-
weilen nicht gleicher 
Meinung waren mit 
ihm. Sein Leben glänzt 
in diesem Punkte wie 
Silberglanz, wie der 
Strom, der von Berges-
höhen gesehen, gleich 
einem Silberband aus 
dem Grün der Land-
fchaft und dem Dunkel 
der Wälder hervor-
strahlt, leuchtet fein 
Beispiel. Der geniale 
Schriftsteller Ernst Hei-
lo hat vor einem Men-
schenalter über die 
Presse gesprochen und den Einwand widerlegt, 
daß die Zeitung ein Luxus fei. „Sie irren sich", 
schrieb er, „nicht ein Luxus ist sie, sondern eine ab-
soluté Notwendigkeit. Sie fürchten, daß sie vom Ue-
bel sei. Aber so fürchten Sie doch endlich das furch-
terlichere Uebel: das Uebel durch die Unterlassung". 

Wahrhaftig an Albert Büchi hat es nicht ge-
fehlt, daß die öffentliche Meinung von der gegneri-
fchen Geistesrichtung weit mehr beeinflußt wurde, 
als durch die Grundsätze des Christentums. Er hat 
seine Pflicht ganz getan. Er hat das Uebel der Un-
terlassung sein Leben lang gefürchtet, aber nie ist 
er ihm verfallen. Nicht deshalb, weil ihm der Ver-
lehr mit andern in den Vereinen ein Bedürfnis 
war, ein Bedürfnis der Abspannung und Erho-

Prof. Dr. Alb. Büchi 
3un 

lung, sondern weil er die Vereine als eines der 
mächtigsten Mittel erkannt hatte, mit denen die öf-
fentliche Meinung beeinflußt wird, hat er einen 
Großteil feiner Zeit, mit der er geizte, der Tätigkeit 
in den Vereinen, in der Tagespresse und wissen-
schaftlichen Fachpresse gewidmet. Ganz deutlich 
zieht sich die Tendenz durch sein ganzes Leben, die 
bewußte Absicht, das was er als wahr anerkannt 
hatte, woran er persönlich mit unerschütterlichem 
Glauben hing, in allen Formen und Gestaltungen 
des öffentlichen Lebens zur Geltung zu bringen, 
dem Mitbürger zum Nutzen. Nicht mit widerlicher 

Aufdringlichkeit, die ab-
stößt, sondern mit 
dem einfachsten Mittel 
der Welt, mit der gewis-
senhaften Darlegung der 
wissenschaftlich als wahr 
erwiesenen Tatsachen. 

„Die überzeugte Hin-
gäbe an seinen ange-
stammten katholischen 
Glauben verband sich 
mit leidenschaftlicher Lie-
be zu dem ganzen schwei-
zerischen Vaterlande", 
schrieb der schon zitierte 
Dr. Georg Wirz im 
„Bund". Dieses Zeugnis 
ist wahr, ist scharf ge-
geprägt und zutreffend. 
Wir alle, die wir ihn aus 
der Nähe gekannt haben, 
bestätigen es. So war 
er. Ganz Katholik, ganz 
Schweizer. So ganz Ka-
tholik, daß er keinem An-
dersgläubigen, der ehr-
lich von seinem Glauben 
überzeugt war, je nahe 
trat oder weh getan hat-
te. Aber auch so Schwei-
zer, daß er, der Kenner 
der Geschichte, jeder an-
dern Nation ihre Vor-
züge und Eigenschaften 

zugestand. I n diesem Sinn hat er, was auf ihn an-
kam, die öffentliche Meinung beeinflußt, in den 
Vereinen, in der Presse. Man darf die Vehaup-
tung wagen, daß fein Einfluß groß war und wirk-
fam wurde, nicht nur im Professorenkollegium an 
der Universität, oder im freiburgischen geschichts-
forschenden Verein, den sein Geist beherrschte, oder 
in der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft 
der Schweiz, oder im Männerverein in Freiburg, 
oder im Verkehrsoerein, im Alpenklub, oder in der 
historischen Sektion des schweig, kathol. Volksuer-
eins, den er feit 24 Jahren leitete; und in andern 
Gesellschaften, in denen er tätig war, in den Kom-
Missionen der Universität und der Unioersitäts-
bibliothek. Sein Einfluß machte sich deutlich be-

an seinem 60. Geburtstag, 
1921. 
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merkbar bei den Staatsmännern und den Parla-
mentariern in der Bundesversammlung. 

Büchi wurde von den politischen Führern der 
katholischen Kantone, von den leitenden Persönlich-
leiten der katholischen Fraktion in der Vundesver-
sammlung oft zu Rate gezogen. Allerdings nicht 
von Anfang seiner Lehrtätigkeit an. Aber nach und 
nach und mit der Zeit immer mehr. Wenn es nicht 
verfrüht wäre, so würde es sich geziemen, das Ver-
hältnis zwischen Professor Büchi und Staatsrat 
Python näher zu besprechen, das kein besonders 
intimes war, aber doch bestanden hat in einer ge-
genseitigen Hochachtung, von denen keiner der Bei-
den je einen Hehl machte. Direkte Ratschläge hat 
Georges Python bei Büchi wohl selten geholt. 
Aber noch seltener hat er einen wichtigen Plan ent-
warfen oder Entschluß gefaßt, ohne auf Umwegen 
die Ansicht von Prof. Büchi darüber erforscht zu 
haben. I n den Grundsätzen waren beide bis auf die 
letzten Konsequenzen einig; sie differierten in der 
Anwendung derselben. Die Auffassung, welche Bü-
chi aus seiner ostschweizerischen Heimat über die 
Ausübung der Demokratie nach Freiburg gebracht 
hatte, wichen in mehreren Punkten ab von den Ge-
pflogenheiten der freiburgifchen Demokratie. Die 
Einsicht in die nachgelassenen Schriften, vermuten 
wir, werden zeigen, daß die Beiden auch in diesem 
Punkte in den letzten Jahren sich immer mehr 
näherten, insbesondere seit dem Ableben von Ge-
orges Python. Büchi neigte sich immer tiefer vor 
der imponierenden Geistesgestalt seines unmittel-
baren Vorgesetzten im Erziehungsdepartement. 

Eigentliche Parteipolitik hat Prof. Büchi nie 
auf exponiertem Verantwortungsposten getrieben. 
Ein politisches Amt hat er nie bekleidet. Auch an 
der verantwortlichen Führung einer politischen 
Partei beteiligte er sich nie. Aber keiner wie er, 
weit und breit, war so wie er Politiker seiner Par-
tei, der die Pflicht des glänzenden Beispiels leuch-
ten ließ. Freilich wahrte er sich die Freiheit der 
Kritik an der Partei, die er nie unter den Tisch 
stellte. Es kam zuweilen vor, daß es nur so blitzte 
zwischen Hieb und Parade, wenn am Mittagskaffee 
im Terminus eine politische Tagesfrage besprochen 
wurde, oder ein Thema, das in der Presse in ab-
weichender Auffassung behandelt worden war. Der 
Anreger war Büchi, der die geistvollen Hiebe mit 
dem Schmuck literarischer Formen umwickelte und 
deshalb auch dann nicht unterliegen konnte, wenn 
er zufällig im Unrecht war. Nie endete das poli-
tische Duell in Bitternis. Bevor man auseinander-
ging, fiel in der Regel noch ein fünfter Landregen 
von Witzen und heiteren Sprüchen, sodaß jeglicher 
Staub des Kampfbodens abgewaschen wurde und 
die Rückkehr fröhlichen Lachens ankündete, daß die 
Freundschaft echt und solid sei. Wenn Albert Büchi 
nie die politische Laufbahn betreten, hat, so war es 
infolge seines eigenen Entschlusses. Mehrmals hat-
te er dazu Gelegenheit gehabt. Sein Heimatkanton 
ist einmal mit der grüßten Versuchung an ihn her-
angetreten, indem er ihm in ehrenvollster Weise 
das Amt eines kantonalen Finanzdirektors anbot. 

Büchi hat seinen Beruf höher geschätzt und ist der 
Universität und dem Kanton Freiburg treu ge° 
blieben. Wie viel Anrecht auf Dank er sich dadurch 
in Freiburg erworben hat, wird man erst dann 
laut verkünden, wenn diejenigen nicht mehr da 
sind, welche in Anbetracht ihrer Freundschaftsbande 
sich scheuen, die große Glocke zu läuten. 

Zwei Punkte möchte ich noch berühren, ehe ich 
dieses sehr unvollkommen aufgefaßte Lebensbild 
Vüchi's im öffentlichen Leben abschließe: den Man-
neruerein in Freiburg und die „Freiburger Nach-
richten". Was ich über die Vereinstätigkeit Büchi's 
gesagt, trifft ganz besonders zu für feine Stellung 
zum Männerverein. Unverhohlen hat er dem 
Sprechenden gegenüber öfters erklärt, daß dies der 
wichtigste Verein fei, dem er als Mitglied ange-
höre. Sie werden mir erlaffen, die Gründe dafür 
aufzuzählen, die übrigens nicht zahlreich find und 
in einem einzigen zusammengefaßt werden können. 
Im Jahre 1893 hat Büchi selber den Beweis von 
dessen Wichtigkeit erbracht, als er die Denkschrift 
über die deutsche Seelsorge in Freiburg verfaßte. 
Später drängte sie sich jedermann auf. Zur Zeit, da 
der Weltkrieg auf der Sprachgrenze, die wir be-
wohnen, die Volksseele so tief erregte, daß sie in 
Fieberzustllnd verfiel. Damals war es auch, wo 
die „Freiburger Nachrichten" an Professor Büchi 
eine Stütze hatten, die ihr im Verein mit andern 
Kollegen die Ueberwindung jener Gefahrenperiode 
ermöglichte, ohne darin unterzugehen, die ihr im 
Gegenteil die Entwicklung zum täglichen Blatt uer-
ursachte. Im Männeroerein verging kein Jahr, in 
welchem nicht Herr Büchi die Mitglieder mit einem 
seiner spannenden Vorträge erfreute. Selten sind 
die Versammlungen, an welchem Prof. Büchi nicht 
anwesend war. Die Zeitungsartikel, die er schrieb, 
landeten nicht alle in der Redaktion der „Freibur-
ger Nachrichten". Er hielt es für nötiger, die Ge-
sinnungspreffe in Zürich und Thurgau mit seinen 
Beiträgen zu stützen. Auch band ihn die alte Freund-
schaft mit Georg Baumberger, dem er den Dienst 
erwies, im Kanton Freiburg für den eidgen. Pro-
porz das Präsidium des Aktionskomitees zu über-
nehmen, als hier die maßgebenden Instanzen im 
Lager der Proporzgegner standen.. Aber nie hat 
Büchi sich auf seine große Arbeit berufen und Zeit-
Mangel, wenn der Sprechende an ihn gelangte, um 
einen Artikel über einen bestimmten Gegenstand 
seines Faches. Was er an Ratschlägen und freund-
lichen Winken, an Kritik und lobender Anerkennung 
der Redaktion der „Freiburger Nachrichten" ge-
nützt und gedient hat, davon drängt es mich, heute 
öffentlich Zeugnis zu geben. Hab' Dank, edler Men-
ror; du hast es stets so aufrichtig gemeint. Dein Bild 
wird meinem Auge nicht entschwinden. Die Erin-
nerung an den Freundesdienst nie erblassen. Und 
du, Freiburgeruolk, wisse, daß du einen beiner 
grüßten Freunde verloren hast, einen Wohltäter, 
der sein Leben für deine Ideale aufgeopfert hat. 
Die Dankbarkeit deiner Männer, deiner Jugend, 
wird das schönste Denkmal sein, das du einer der 
solidesten Stützen deiner Hochschule errichten kannst. 
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Nachrufe über Verstorbene des Jahres 

Direktor Johann Vrülhart, Freiburg. 
Nach 2 Monate langem Kranlenlagei ist am 10. April 

1930 Hi, Dir, Brülhart in Fieiburg gestorben. Tätig, wie er 
war, hatte er sich im schönen Zeitraum von 77 Lebensjahren 
einen reichlichen Vorrat von Werten gesammelt und er konnte 
mit vollen Händen vor seinem Richter erscheinen, 

2m 3ahre 1853 als Sohn eines Landwirtes in Alterswil 
geboren, zog er frühzeitig in die Stadt. Denn erst löjährig, 
sehen wir ihn als Schriftsetzerlehrling beim Buchdrucker Häs» 
lcr in Staldcn, allwo die „Freiburgcr Zeitung", die 1863 von 
einigen Groszräten des Sensebezirlcs gegründet und heraus-
geben wurde, erschien. Die Fähigkeiten des jungen Typographen 

waren derart, dah er dann und wann neben seiner Tätigkeit als 
Schristsehcr auch als Redaktor funktionierte; er schrieb einen 
korrekten, reinen St i l und verfügte über einen reichen Wort-
schätz. Sehr oft hatte er zeitlebens, bis in feine letzten Tage 
hinein, fleißig und gewissenhaft die Berichte über Verwaltungs-
oder Vereinsfitzungen in die Zeitung gefchrieben. Dabei zeich-
netc er sich stets durch Sachlichkeit und Unparteilichkeit aus. 
Die Druckerei ging dann an den Chorherin 3. Schoideret über 
und Brülhart blieb auch beim neuen Herrn am Setzkasten. 
3a, im 3ahrc 1878 wurde er der erste Geschäftsführer der 
St. Paulus Druckerei, Die Anfänge waren schwierig, deshalb 
auch die treue Mithilfe des jungen Fachmannes doppelt willkom
men und wertvoll. Als Pfarrkind des Au-Pfarrers wirkte 
Hr. Brülhart mit an der Gründung des Cäcilicnvereins, war 
dessen erster Präsident und blieb es über das goldene 3ubi-
läum des Bestandes (192?) hinaus bis zum Tode. 3m 3ahre 
1890 trat eine Wendung in seinem Leben ein in der erfolgten 
Wahl zum Direktor des Zuchthaufes und, nachdem die Straf-
linge nach Bcllechasse verbracht wurden, zum Leiter des Zcn-
tralgcfängnisses in Freiburg. Hr. Brülhart ist auch einer der 
letzten von den politifch-konfervativen Kämpfern der 80er und 
90er 3ahrc und wurde dann in den städtischen Gemcinberat 
gewählt (1894). Er leitete dort das Baudcpartcmcnt und seit 

1923 die städtische Polizei. Unter feine Amtspcriodc fällt der 
Bau der neuen Alpenstrahe und der Stadtbcrgstrahe. 

Hr. Brülhart hatte warmes 3nteresse für die junge» Hand-
werter und das Gewerbe. Trotz feiner Amtsstellung blieb er 
seinen Mitbürgern in der Unterstadt am nächsten. Für die 
Untcrstadtquartierc entwickelte er feine hauptsächliche Lebens-
tätigteit. Um alles zu würdigen, mühte man fchon die Stadt
chronik des letzten halben Jahrhunderts nachlesen. Kein Wun
der, wenn Hr. Dir. Brülhart nicht so, sondern „Papa Brül
hart" von den Leuten genannt wurde, denn vielen war er 
„Götti", nicht nur bei der Taufe und der Firmung, fondern 
auch oft in ganz weltlichen Angelegenheiten. Er war eine po
puläre Figur; lächelnd und grüßend zog er durch die Stadt in 
gewohnter Leutseligkeit, bei alt und jung, groß und klein ein 
Gegenstand der Verehrung, Für die konservative Partei war 
Hr, Brülhart eine kräftige Stütze, stets bemüht, den Fami
lienvätern Arbeit und Beschäftigung zu verschaffen. Zeitlebens 
blieb er der eifrige und opferfreudige Förderer der Presse, 
insbesondere der „Freiburger Nachichtcn". 3m 3ahrc 1915 
war er einer der ersten, der sich für die Aktiengesellschaft des 
neugegiündcten Tagcsblattes meldete. Nach dem Tode des 
Hrn. Staatsrat Python folgte er dicfcm im Präsidium des 
Verwaltungsratcs. Die Zcitungssorgen hat er die letzten 15 
3ahrc wacker mittragen helfen. 

3n seinem persönlichen herben Schmerz, de» ihm der Tod 
zuerst seines ältesten Sohnes, 3ngenieur in Konstantinopcl, und 
1921 der seiner Gattin und des zweiten Sohnes, Hochw. Herr 
Pfarrer in Polliez-Pitet, verursachte, lies; ihn feine Glaubens-
stärke und fein religiöser Sinn nicht niederbeugen, fonder» 
feine Seele richtete sich immer wieder auf. Möge wie sein An» 
denken so sein Eifer und fein Beispiel für jede gute Sache bei 
uns lange bleiben! 

Hochw. Herr Bernhard Deutsch, Hilfsgeistlicher, in 
Vürglen. 

3m 3ahrc 1892 in der Nähe von Trier geboren, machte 
der Verstorbene seine Studien in Holland und Lyon, wo er 
sich vorzubereiten ge° 
dachte. Nährend des 
Krieges war er drei 
3ahie Gefangener 
auf der Onset Kor
sika, von wo er dann 
in die Schweiz reisen 
durfte. 3n Ehur 
schloß er sein Stu
dium ab und wurde 
zum Priester ge-
weiht. Seine erste hl. 
Messe las er in der 
Kanisiustapelle in 
F.eiburg. Zuerst Vi» 
tar in Rüti, kam er, 
nachdem seine Kräfte 
dem großen Eifer 
nicht standhalten 
konnten, im 3ahrc 
1922 als Hilfsprie-
ster nach Bürglcn 
auf die Missionen. 
Hier beschäftigte er sich mit dem Kiankcnapostolat und hiel! 
hier und dort Ezerzitien, Nach solchen kehrte er letzten Winter 
trank aus dem Elsaß zurück und starb nach langen Leidens-
Wochen im Kantonsspital am Gründonnerstag 1930, An seinem 
Grabe in Vürglen wird viel gebetet, und besonders die Kran
ken werden ihres geistlichen Freundes nicht vergessen. 
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Schneidermeister Ludwig Vrülhardt, Düdingen. 
Ei starb 45>ährig am 20, November 1929, Ludwig er» 

lebte in Heitenried seine Jugendzeit. Da ging es oft schmal 
her, denn der Vater hatte als Brun-
ncngiäber einen kleinen Verdienst und 
mußte damit IN Kinder ernähren. Cr 
erlernte den Schneiderberuf und grün-
dete ein eigenes Heim, Zusammen mit 
seiner Gattin diente er durch seinen 
Beruf den Mitmenschen gegen eine 
bescheidene Entlöhnung. Fleiß und 
Arbeitsamkeit waren es, die ihm er
möglichten, eine 12töpfige Kinderfchai 
in Ehren giohzubringen, später ein 
eigenes Haus zu bauen und sogar das 
moderne Vehikel anzuschaffen, um die 
Kunden schneller zu bedienen. Er war Meister in seinem Be-
ruf und die meisten seiner Lehrlinge holten sich bei der Prii» 
fung das erste Diplom. Nur zu schnell griff ihn ein gefähr-
liches Krebsleiden an und zu früh raubte ihn der Tod seiner 
Familie. 

Oberamtmann Jos. Poffet, Tafers. 
Am Samstag, den 24. Ma i , starb in Tasers nach ein» 

wöchiger Krankheit Hr. Oberamtmann Jos. Poffet. Infolge Un-
Wohlseins muhte er die vorhergehenden Tage das Bureau ver-
lassen, aber man dachte nicht, dasz dies eine so ernste Mahnung 
zum Tode sein sollte. — Herr Pofset wurde 1872 in Maria-
hilf geboren, wo seine Eltern die Wirtschaft führten. Josef be-
fuchte das Kollegium St. Michael und wurde nachher Oberamt-
schreib« in Tafers. 1913 war er Staatseirmehmer des Senfe-
bczirkes und zugleich Ammann von Tafeis. 1918, im Apri l , 
ernannte die Regierung Hrn. Jos. Poffet in Nachfolgeschaft 
von Hrn. Wuilleret zum Oberamtmann des Senfebezirtcs. 

Das Volk begrüßte damals die erfolgte Wahl, war doch Herr 
Pofset im Senfebezirk heimatberechtigt und mit der Bevölke
rung aufs engste verwachsen. Und während der langen Tätig-
teil als Obcramtfchrcibcr hatte er sich vorzüglich in die Vcr-
waltung des Bezirks eingelebt. Diese Umstände machten es 
ihm leicht, im Jahre 1918 die Zügel stramm in die Hand zu 
nehmen. Schneid und entschiedene Art waren ihm eigen als 
Hauptmann und Major des Bataillons 17. Wohl waren seine 
Amtstätigkeit und seine Verweise von etwas militärischem Zug 
beeinflusst, doch seine Liebe und sein Verständnis fürs Volt 
fehlten ihm keineswegs. Wie sehr ihm der kulturelle und ma-
tcriellc Fortschritt des Bezirks am Herzen lag, zeigte er durch 
die Tat. So war er tätig für die Vorbereitung und die Vcr» 

(>, Vollslalcndci für Freibuig iinb Wallis, 

wirtlichung des neuen Armcngesehes, für die Bestrebung der 
Vinzenztonfeienz, der Sensia, des Kanisiusvereins und anderer 
Institutionen, Sehr grohe Bedeutung legte er den engen Be» 
ziehungen zwischen geistlicher und weltlicher Obrigkeit bei; nur 
durch vereinte Zusammenarbeit hoffte er Stärke und Blühen 
des Landeswohles. Hr. Oberamtmann Poffet hatte einen tie-
fcn Einblick in die Lage des Bezirks, und in seinen Berichten 
an den Staatsrat wies er immer auf das noch zu verwirkli-
chende Wohl des Volkes hin. Mancher Fortfchritt ist durch ihn 
erreicht worden, und sein Bi ld ist das eines um die öffentlichen 
Interessen bekümmerten tatkräftigen Oberamtmannes. Schwie-
rigkeiten, Enttäuschungen, Schatten sind in jedem Lebensbild; 
daraus leuchten das verdienstvolle Wirken im Dienste des Vol-
les, Treue zur Kirche und zur Pflicht! 

Franz Peter Lauper, Gemeinderat, Giffers. 
Am 20. September wurde in Giffers eine der mar» 

kantesten Gestalten der engeren Heimat zu Grabe getragen in 
der Perfon des langjährigen Gemeinderates Frz. Peter 
Lauper. Er wurde 1852 im Eichholz geb. als Sohn des Frie-
densrichters Jakob Lauper, der weit in die Welt hinausgewan-
dert war. Auch unfcr Franz hatte viel vom feurigen Tempe-
rament des Vaters, war geweckten und unternehmenden Gei-
stes. Er besaß sein Leben lang einen unermüdlichen Arbeits» 
eifer und war dienstfertig gegen andere. Al l dies und dazu 
sein uneigennütziges, opferbereites Wesen machten ihn geeignet, 
lange Zeit Pfaireiiat und 34 Jahre Gcmeinderat zu sein. Noch 
bis 4 Wochen vor seinem Tod schritt der 78jährige Greis als 
Vorbild der Pünktlichkeit frisch und energisch zur Pfarrkirche 
und war bei der weiten Entfernung trotzdem eine Viertelstunde 
ror Beginn des Gottesdienstes an feinem Platz. Der liebe 
Gott lohne es ihm! 

Herr Karl Läpp, Apotheker, Freiburg-Tentlingen. 
Herr Läpp wurde im Jahre 1842 in Schopfheim im Ba° 

bischen geboren. Er studierte im Elsasz und kam schon im 
Jahre 1865 nach Frei-
bürg und gründete auf 
dem St. Nitlausplatz 
fein heute so blühen-
des Geschäft, das 1873 
niederbrannte. In Epa-
gny (Greyerz) laufte 
er dann ein Milchge-
schüft. Bei all dem 
stand ihm sein Bruder 
Albert, der Vater des 

jetzigen Apothekers 
Wilh. Läpp, treu zur 
Seite. 

3m Jahre 1898 
taufte Herr Läpp in 
Tcntlingcn ein schönes 
Heimwcsen mit dem 
heimeligen Schloß, wo 
er nach seinem tätigen 
Leben manche ruhige 
und schöne Stunde 
mit seiner fleißigen Schwester 3da verlebte und wo er sich an 
den Landarbeiten erfreute. Doch flammte beim hochbejahrten 
Manne immer wieder die eigene Schaffenslust aus, und gerne 
half er an „großen Tagen" bei seinem Hrn. Neffen in Frei-
bürg aus. Für alle möglichen Uebel hatte er ein gutes Mittel 
und ebenfo sichere und praktische Ratschläge; trotz seines hohen 
Alters ließ er noch sicher und genau die Tropfen aus der Apo-
thekerflafche fließen. — M i t Hrn. Läpp schied ein Mann von 
unverdrossener Arbeitsliebe von uns, der allen, Enttäuschungen 
und Schwierigkeiten zum Trotz immer wieder Mut und Euer» 
gie zeigte. Er war ein großer und wohltätiger Freund des 
Senselandcs. Davon erzählen viele Arme und Kranke, und 
nicht zuletzt die Pfarrei Giffers, wo er nun im Schatten der 
„neuerstandcncn" Kirche ausruht bis zum großen Aufer-
stehungstage. 
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Herr Martin Vonlanthen, Giffers. 
Am 14. Dezember 1929 wuide in ©iffcrs Herr Mart in 

Vonlanthen beerdigt. Cr hatte das schöne Alter von 77 3ahren 
erreicht und stammte aus Wolpcrs-
wil, Pfarrei AlterLwil. Von Be-
ruf war er Bäcker und führte da-
zu noch eine gutgehende Spezerci-
Handlung. Als guter Vater erzog 
er feine Kinder in christlichem 
Geist, zur Arbeitsamkeit, Spar-
famteit und Religiosität. Aber 
trotz Arbeit und Ernst herrschte in 
der Familie gesunder Frohsinn, da 
der Vater ein heiterer Charakter 
war mit musikalischem Talent, Herr 
Vonlanthen ist denn auch der 
Gründer der Ortsmusik, die ei 
einige 3ahrc alz Dirigent leitete. 
Auch in der, Gemeinde spielte er 
seine Rolle. Er war Gemeinderat 

und Ammann, Pfaircirat und Pfarreipräsident. 3n der Raiff-
eifcnkasse erfüllte er fein Amt mit Vorsicht und Genauigkeit. 
Das Andenken dieses pflichttreuen braven Mannes wird wei-
ter leben. 

Ioh. Passer, Grundbuchverwalter, Tafers. 
Kaum hatte sich im Bezirkshauptoit Tafcrs das Grab 

über den Sarg des Hr. Oberamtmann Poffet geschloffen, 
öffnete es sich von neuem für 
den weitbekannten und geschah-
ten Hr. Grundbuchverwalter 
Passer, Er verschied nach langen 
harten Leidenswochen im Sana-
torium „Viktoria" Bern, am 
31. M a i 1930. 

Hr. Passer war der Sohn 
eines einfachen Landwirtes in 
der „Boccarda" bei Büdingen 
und später in Bösingen. Da 
der junge 3oh. geweckt und 
talentiert war, besuchte er nach 
der Sekundärschule in Düdingcn 
das Lehrerseminar Rickenbach. 
Schon mit 19 3ahren sehen wir 
ihn als Lehrer an der Primär-

fchule in Fieiburg. Nebenbei leitete er mit Schulinfpeltor und 
Chorherr Tfchopp die „Fieibuiger Zeitung" durch bewegte 
Zeiten und förderte unter Führung des Hr. Staatsrat Python 
die Festigung der konservativen Partei. Doch blieb seine eigcnt-
liche Lieblingsbeschäftigung das Schulwcfen. So wirkte er 
zwei 3ahre als Schulinfpcktor und bis zu feinem Tod war er 
Inspektor in der Gauglera. Seit 1913 gehörte er der tanto-
nalen Schullommifsion an und war jeweils Experte bei den 
Patentprüfungen der Primailehier. Als im 3ahre 1922 die 
Sekundärschule in Tafers eröffnet wurde, da war Herr Passer 
mit warmem Interesse dabei und übernahm die Bürde eines 
Schuldiieltois zu all feinen sonstigen Arbeiten. 

List 34jähiig, wurde Herr Passer im 3ahrc 1894 Ober
amtmann des Senfcbczirkcs, welches Amt er mit feiner ganzen 
Gewissenhaftigkeit verwaltete. Er nahm besonders an der Wirt-
Ichaftlichen Entwicklung des Bezirks großen Anteil, 3m 3ahre 
1904 erhielt er das Amt eines Grundbuchverwaltcrs und hat 
seither die vielen und verwickelten Arbeiten prompt und pünlt-
lich erfüllt. Als Hypothckarbeamtcr kam er in nahe Beruh-
rung mit unseren Leuten und hat ihnen manchen guten Rat 
erteilt. M i t Eifer besorgte er auch die Pfarrangelegenheiten 
von Tafers als Pfarreirat, Präsident der Spitaltomission, M i t -
glied der Schullommifsion, Verwaltungsrat der Spartasse, 
Präsident des Cäcilien- und Samaiitervereins, den er vor 
einigen fahren gegründet hatte. 

Herr Passer war eine stattliche Gestalt mit durchdringen-
dem Blick. 3n seinem Innern aber war eine fcingcbildcte und 

Willensstärke Seele verborgen, die schöne Paarungen aufwies: 
Verstand und Gemüt, konservativ und fortschrittlich, sparsam 
und freigebig, gut und doch von eiserner Festigkeit. Das war 
Herr Passer, das Muster eines edlen Mannes, der sich aus 
einfachen Verhältnissen zu einem tüchtigen, brauchbaren Mann 
im Leben emporgearbeitet hat. 

Frau Elisabeth Schneuwly, Kennelmatt, Düdingen. 
Wenn man das untenstehende Bi ld ficht, das uns die 

Verstorbene bei der Arbeit zeigt, glaubt man sich in die „gute, 
alte Zeit" versetzt und es scheint, als spinne die gute Mutter 
Schneuwly all die Sagen und Geschichten aus Großvaters 
Zeiten mit in den starken Faden hinein. Am 11. 3anuar 1939 
wurde sie in die Ewigkeit abberufen nach einem arbeitsreichen 

Leben von 72 3ahren. 3hr Vaterhaus stand im Unterdorf zu 
Düdingcn. Da verlcbtc sic ihrc 3ugci,dzeit; schon früh mußte 
sie in die Milchsiederci zum Verdienen und diente später als 
Kellnerin im Gasthof zum „Ochfcn", 3m 3ahre 1894 heiratete 
sie Hrn. 3of. Schneuwly von Heitcwil, der lange Pächter auf 
großen Hcimwefen war und 1999 das Bauerngut „Kcnncl-
matt" laufte. Bald darauf starb aber der Vater und die 
ganze Last ruhte auf den Schultern der Witwe. M i t Klug-
hcit und Tatkraft lcitctc sic noch 13 3ahre das Hauswcfcn, bis 
der älteste Sohn es übernehmen tonnte. — Frau Schneuwly 
zeichnete sich durch große Herzensgüte aus. Ein Denkmal hat 
sie sich in dicfer Eigenschaft gesetzt in der Lourdesgrotte am 
Brugerahllgcl, wo sie damals dem Sigrist Franz Keßler den 
herrlichen Platz dazu zur Verfügung stellte. Ein friedlicher 
Lebensabend war ihr noch befchicden und Freude am Fort-
kommen ihrer Kinder, von denen ein Sohn Giundbuchgcometer 
geworben ist. 

Dr. med. Jakob Koller, Remund. 
Sonntag, den 3. November 1929 starb in Rcmund Dr. 

med. 3. Koller im Alter von 47 3ahren. Er war von Wild-
Haus (St. Gallen). Seine Gymnasialstudien machte er in 
Einsiedcln und die Bcrufsstudien an der Universität in 
Lausanne. Nach dem Staatsexamen ließ sich Hr. Koller in 
Remund nieder, wo er bald eine ausgedehnte Praxis hatte. 
Er liebte und verstand die Westschwciz und heiratete eine Bl l r -
gerin von Remund, Frl . Chatten, die Schwester des Hrn. 
Staatsrates. 3m öffentlichen Leben war Dr. Koller Mitglied 
der konservativen Vollspartei. Der Glanebezirl hat in ihm 
einen tüchtigen Arzt verloren. 
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Ioh. Vertschy, Düdingen. 
Papa Beitschy wurde am 5, März 193U in einem grohen 

Trauerzuge zu Grabe getragen. Seine patriarchalische Gestalt 
und Natur kamen auch an diesem Tage 
wieder zum Ausdruck, als dem Sarge nebst 
der Gattin elf Kinder (von 14), viele 
Schwiegcr- und Enkelkinder folgten, Hr, 
Bcrtschy war eine urchigc Baucrngestalt, 
eichenhaft grosz und fest gebaut, und so 
pahtc er ganz präzis auf große Bauern-

I guter; viele Jahre hatte er das größte 
I von Düdingen mit 240 3ucharten in Pacht. 
Im Jahre 1854 geb, siedelte er mit den 
Eltern als Kind nach Düdingen, wo er 
Primär- und Sekundärschule besuchte und 

als grofzgewachsener Wirtsohn zum „Ochsen" nicht nur Auf-
fehcn erregte, sondern hie und da auch Angst machte. Doch 
es kam bald die Zeit des Lebensernstes, und er hat sic ver-
standen, denn er wurde ein Musteibauer, Immer am fort-
schrittlichsten in Feld und Stall, hatte er an den landwirt-
schaftlichcn Organisationen und Vereinen einen regen und täti-
gen Anteil genommen. Kurz, Hr, Beitschy war ein arbeitsamer 
Mann und unter einer etwas harten Ninde schlug ein gutes 
treues Herz. 

Dr. Hugo Oser, Vundesrichter. 
Am 16, März 1930 wurde die Nachricht vom Tode des 

Bundesiichteis Dr. H. Oser in Freiburg mit schmerzlicher 
Teilnahme vernom
men, da der Vcr-
storbene die schönsten 
Jahre seines arbeits-
reichen Lebens hier 
zugebracht u. Freunde 
in allen Voltstlasicn 
hatte. — Geboren 
am 29. April 1863 in 
Pfeffingen (Bascl-
land), kam er als 

kleiner, lebhafter 
Knabe nach Einfie-
dein ans Gymna-
sium, wo er nicht nur 
ein guter Schüler 
war, sondern auch ein 
hervorragender Sing-
lnabe mit glockenici-
ncr Stimme. Er 
brachte es zu einer 
wahren Virtuosität 
im Klavierspielen. 

Die Lyzealstudien 
schlosz er in Schwyz 

mit der Maturität ab. Die Musik sührte den begeisterten Abi-
turicnten nach England, wo er als Musitlehrer in einem Kna° 
beninstitut wirkte. Zugleich erwarb er sich in der Fremde die 
Kenntnisse der englischen Sprache und Rechtsinstitutionen des 
Briknvolkes, was ihm zeitlebens sehr zustatten kam und ihn 
stets mit einer gewissen Weite des Geistes und Supcriorität 
auszeichnete. Heimgekehrt, widmete er sich ganz dem Rechts-
studium auf den Universitäten München, Strahbuig und Va-
sel, wo er im Jahre 1888 mit Auszeichnung promovierte. Er 
betätigte sich kurz auf dem Advotatenbureau von Hrn. Dr. E. 
Feigcnwintcr, mit dem er dann bis zu dessen Tod (1919) in 
enger Freundschaft verbunden war. Dann wurde er 5 Jahre 
lang Gerichtsschieiber in Arlcsheim. 3m Herbst 1893 erhielt 
er die Berufung an die juristische Fakultät der Universität Frei-
bürg, um als außerordentlicher Professor schweizerisches Pri-
vaticcht zu dozieren. Oser bereitete sich noch ein Jahr in Ber-
lin und Paris darauf vor und trat 1894 seine Lehrstelle an, 
die er 18 Jahre lang innc hatte. Seine rechtswissenschaftlichc 
Tüchtigkeit bewies er in seinen kommentierenden Ausgaben des 

schweizer. Obligationenrechtcs und des schweizer. Zivilgeseh-
bûches. Ihre kurze und knappe Fassung mit den wertvollen 
Begleichungen der ausländischen Gesetzbücher fanden von Sei-
ten der fchwcizcr. Juristenschaft die wohlverdiente Anertcn-
nung. Als akademischer Lehrer war Oser den Studenten sehr 
lieb, sowohl wegen der Klarheit des Vortrages als auch durch 
seine persönliche Liebenswürdigkeit und stete Bereitschaft zu 
gutem Rat und freundlicher Hilfe. Daneben war er beseelt 
von groszcm Opfergeist für gemeinnützige und erzieherische Un-
ternehmungcn. Wir nennen deren blojz zwei: Das Theologen» 
konvikt Salcsianum und die Erziehungsanstalt Gauglcra. Durch 
die Statutenvcrfassung des Salesianums und als Kassier des-
selben Konvikts hatte Oser wertvolle persönliche Dienste gc-
leistet. 

Nur mit Bedauern sah man den beliebten und populär 
gewordenen Professor Oser 1912 nach Lausanne ziehen, um 
da im hohen Bundesgericht tätig zu sein. Stets blieb Oser 
seiner religiösen Ueberzeugung treu, treu auch Freiburg, seinen 
Kollegen und Freunden! 

Christoph Stritt, St. Ursen. 
Am 7. Juni 1930 läutete das Totcnglöcllcin für Hr. Ehr. 

Stritt. Er war Zivilstandsbeamtcr der Gemeinde und führte 
es gut; humorvoll und 
leutselig wie er war, 
war er froh mit den 
Fröhlichen und traurig 
mit den Traurigen, je 
nachdem jemand den Lc° 
bcnsbund anmeldete oder 
einen Sterbefall eintra-
gen lieh. AIs Familien-
vater hat er eine Tochter 
und fünf Söhne erzogen, 
von denen einer Lehrer 
und ein anderer in den 
Dienst des Hl. Vaters 
getreten ist. Da Herr 
Stritt in wohltätigem 
Sinn den Platz zur Er-
stellung der Kirche und 
des Friedhofes her-
schenkte, ruht er nun da-
selbst mit Recht an einem 
Ehrenplatz. 

Frau Witwe Margerite Meuwly, Tafers. 
Am II. Januar 1852 geboren, schloß die Verstorbene 1875 

mit dem damaligen allbekannten Lehrer von Tafers, Herrn 
Jos. Meuwly, den 
Lebensbund. Am 27. 
Juni 1936 schloh die 
gute Mutter des 
Hrn. Gerichtsschrei-
bers Meuwly nach 
kurzer Krankheit ihre 
irdische Pilgerfahrt 
im Alter von 79 
Jahren. Ihr Leben 
veiflosz still und ohne 
Lärm. Drinnen im 
Haus waltete sie 
als züchtige Haus-
frau von 9 wohler-
zogcnen Kindern. So 
haben Frau Meuwly 
im Alter noch freund-
liche Tage gelächelt, 
und mit berechtigtem 
Stolz durfte sie auf 
ihre Lebensarbeit zurückschallen. 
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Nationalrat Paul Morard, Voll. 
Erschütternd war der Eindruck, den am Aschermittwoch, 

den 5. März 1930, der jähe Hinscheid des Nationalrates Paul 
Morard auf die ganze Freiburgcr Bevölkerung und die da-
mals tagende Ratssitzung in Bern hervorrief. Einer am vor» 
hergehenden Sonntag ausgebrochenen Hirnhautentzündung 
schlimmster Art konnten auch die besten Aerzte nicht mehr 
Meister werden. Der 50jährige starte Mann muhte sterben. 

Paul Morard wurde 1880 als Sohn des GerichtZprä-
sidenten Groszrat Louis Morard in Boll geboren. Das Gym° 
nasium absolvierte er in den Kollegien Freiburg und Ein-
siedeln und war ein begeisterter Musensohn des schwciz, Stu° 
dentenvereinL, dessen ergebenes Mitglied er geblieben ist. Er 
wandte sich dem RcchtZstubium zu und besuchte die Universitä-
ten Freiburg und Basel, Nach Abschluß derselben und Absol-
vierung des Staatsexamens eröffnete er in Boll, dem Haupt-
ort des Gieycrzbezirkes, ein eigenes Anwaltsburcau, Bald 
trat er auch im politischen Leben hervor. 1911 wurde er in 
Boll Gemeinderat, 1915 Groszrat, dem er seither angehörte! 
1929 endlich wurde er von dem Freiburgcr Volk in den Na-
tionalrat abgeordnet, in Ersehung seines engeren Landsmannes 
Musy, der zum Bundesrat vorgerückt war, In all diesen wich-
tigcn Aemtern hatte Hr. Advokat Morard den Greyerz-
bezirk und den Kanton glänzend und vorzüglich vertreten. Be-
greislich, wenn sein allzu früher Tod für den Kanton einen 
herben Verlust und für seine Familie mit den 8 Kindern eine 
groszc Tragik bedeutete. 

Ein weitaufgeschlossencr Sinn, rasche Auffassung und 
scharfer Verstand waren seine Geistesgabcn, Er war denn 
auch fähig, die Gesamtheit der vorkommenden Probleme zu 
bewältigen. Seine Voten, waren stets gut fundiert und in 
sprachlich schöner Form mit rednerischem Talent vorgetragen. 
Einen starken Anteil nahm Paul Morard an der Herstellung 
des neuen Ficiburger Straficchtes. Hier, wie in allen andern 
Fragen, übte er seine Mandate als Volksvertreter glänzend 
aus mit hervorragendem Rechtssinn, praktischer Anpassung der 
Theorie an das Leben und mit oidnungsstrengcr Klarheit. 
Und als er 1929 ins eidgenössische Parlament kam, erwarb er 

sich dort alsbald eine geachtete Stellung und auch viel persön» 
liehe Sympathie; ferner gehörte er den verschiedensten eid» 
genössischen Kommissionen an. Zu betonen ist noch, dafz Hr. 
Nationalrat Morard in landwirtschaftlichen Fragen sich gern 
für die kleinen Leute im Rat einsetzte und ein offenes Vcr» 
ständnis bekundete für die Probleme, die den Taglöhncr und 
Lohnarbeiter betrafen. Seiner natürlichen Begabung nach war 
Hr. Paul Morard ein wahres Sonncnkind, ein Mann von 
schöner, rosiger Gestalt, der überall Sympathie erweckte. Und 
wenn er erst im Kreise der Freunde in Erholungsstunden war, 
da lieh er auch mit seiner hellen Tcnorstimmc die lieblichen 
Heimatlicher erklingen und risz jedermann zur Freude mit. 
Anlagen, Erscheinung und Auftreten, alles war bei ihm in 
harmonischem Einklang verbunden, der durch religiöse Ueber-
zeugung und gefestigte politische Einstellung Hrn. Paul Morard 
jenen Scclenadcl verlieh, den man an ihm bewunderte. 

Frau Elise Vürgi-Notzetter, Guschelmut. 
Am 2. Juli 1939 risz der rücksichtslose Tod in Guschclmuth 

Frau Altammann Elise Bürgi unerwartet rasch aus ihrem 
trauten Familicnkreis. Frau Bürgi stand erst im 54. Lebens
jahr und in Anbetracht ihrer guten Gesundheit hätte sie noch 
viele 3ahrc eine vortreffliche Hausmutter fein können. Doch .der 
liebe Gott hatte es in feinen unerforfchlichen Ratschlüssen anders 
gefügt. Die Verstorbene war das Muster einer tüchtigen 
Hausfrau, emsig und fleißig besorgte sie das Hauswesen mil 
einer Pflichttreue und einer Pünktlichkeit, die des Lobes wer! 
ist. 3hr Sinnen und Trachten ging dahin, das eigene Haus 
zu einem angenehmen Heim für Gatte und Kinder zu gcstal-
ten. 3hrc prächtige Blumcnzicr vor dem Hause zeugte von 
ibrcm gesunden Schönheitssinn und machte ein Stück ländlicher 
Poesie aus. Frau Bürgi war auch eine brave Hausmutter, 
Nicht Motz zu einem sorgfältigen Haushalt leitete sie ihre 5 
Töchter an, sondern auch zu einem guten christlichen Leben. 
Sic felbcr ging auch hier mit einem guten Beispiel voran. 
Könnte eine Mutter bei ihrem Tode den Ihrigen ein reicheres 
Erbe hinterlassen, als häuslichen Sinn und eine ernste rcli-
giöse Lebensauffassung! 

Herr Julius Kolly, Wirt, Tentlingen. 
Hr. Kolly wurde in der Stcrsmühle geboren. Allchrcrc 

Iahrc diente er als Knecht und unterstützte damit seine be
tagte Mutter, was ihm zeitlebens 
merklichen Gottessegcn einbrachte. 
Nachdem er sich mit Fr l . Monika 
Neuhaus von Plassclb verheiratet 
hatte, führte er zuerst die Wirt
schaft von Giffcrs, dann elf Jahre 
jene von Eordaft und verbrachte die 
letzten 3ahre in der Heimatge-
meindc Tentlingen. Ucberall war er 
beliebt als lcutfcligcr, häuslicher 
gutmütiger Eharatter und stets 
verabscheute er in der Gaststube 
jede Friedensstörung. Vorbereitet 
durch ein langes und schmerzliches 
Krcbslcidcn, holte ihn der Tod am 4. Februar 1939. 

Frl. Katharina Nenggli, St. Pauluswert, 
Freiburg. 

Erst 32 Jahre alt, starb Frl. Renggli aus Marbach lLuz.» 
am 3. November 1929 als Mitglied des Wertes des HI. Paul. 
Schon mit 15 Jahren trat sie in das gen. Wert ein, um ihr 
Leben der guten Sache zu widmen. 15 Jahre lang arbeitete 
sie in restloser Hingabc und Ausopferung als gewandte Ma-
fchincnfctzcrin an der täglichen Herstellung der „Freiburgcr 
Nachrichten", Wegen ihrer Munterkeit und Geduld in der 
Arbeit und im Lcid, war sic bci ihrcn Mitarbeiterinnen gc-
schätzt. Allzufrüh hatte sich die jugendliche Krast erschöpft. Doch, 
früh vollendet, hat sie viel erreicht. 
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Herr Josef Pürro, Altförster, Oberfchrot. 
Herr Pürro starb am 12. Sanitär 1930. 1858 geboren, 

besuchte er nach der Primarschule die Sekundärschule in Dü° 
dingen. Mehrere Jahre war 
er Bauerntnecht, bis er nach 
der Rekrutenschulc als Land» 
jäger und später als Förster 
in den Dienst des Staate« 
trat. Als solcher hatte er ein 
großes Arbeitsscld, besonders 
im Höllenbachgebiet, das 
heute noch von seiner fleihi-
gen Arbeit zeugt. Vie letzten 
3ahrc gab er das Försteramt 
auf und wurde von der Vieh» 
zuchtgcnosscnschaft Vüdingcn 
als Hirte auf dem Hohberg 
angestellt. „Burs 3efcl", wie 
die Leute ihn hießen, war 
auch Gemeinderat und Aktiv» 
Mitglied der Pfaricimusit. 
Als Familienvater hinterlaß: 
er eine große, erwachsene Kinderschar. 

Alfred Weitzel, Freiburg. 
Mit Herrn Alfred Weitzel, der am Donnerstag, den 28. 

November 1929 im hohen Alter von 88 3ahrcn starb, schied 
eine ehrwürdige Gestalt aus dem frciburgischen Stadtbild. 
Im Jahre 1842 in Neuenbürg geboren, besuchte der junge 
Alfred nach Uebcrsicdelung der Eltern nach -Freiburg das 
hiesige Kollegium und die RechtZschule. 3m 3ahre 1874 
ernannte ihn der Staatsrat zum Vizekanzler, ein Amt, das 
er elf 3ahrc verwaltete. Nebenbei widmete er sich historische» 
Studien, der Kunstgeschichte und Numismatik. 1889 erwählte 
ihn Herr Staatsrat Python zum Sekretär des Unterrichts» 
dcpartemcntes und als solcher leistete Herr Weitzel bis zum 
3ahre 199? wertvolle Dienste. Zum Andenken an seinen 
langsährigen hochverehrten Chef, Herrn Python, vermachte 
er der fieibuigifchcn Universität 24,399 Fi. zu Gunsten eines 
Anatomic»Lehrstuhls. AIs Kunstkenner war er auch eine zeit» 
lang Konservator des Kunstmuseums und bis zu seinem Tod 
Mitglied der kantonalen Kunstlommission. Herr Weitzel war 
ein feingebildeter Mann mit liebenswürdigem Charakter und 
wird für sein verdienstvolles Wirken Gotteslohn erhalten 

Frau Christina Pauchard^Wäber, Fendringen. 
3n der Morgenfrühe des 7. Oktober 1930 starb in Fendringen 

die allzeit heitere und arbeitsame Gattin und Mutter, Frau 
Christine Pauchard. 8 Kinder trauerten mit dem Vater an 
der Bahre und eine große Lücke ist in das sonst so traute Heim 
geschlagen worden. 

Erst 53jährig, erfreute sich die Verstorbene sonst einer 
guten Gesundheit, bis sie, mitten in der Arbeit drin, von einer 
Venenentzündung gepackt wurde. An deren Folgen ist sie ge° 
storbcn. Wohl vorbereitet; denn ihr Leben war Gottvertrauen, 
und daß ihre Familie nach den christlichen Grundsätzen lebte, 
war ihre heiligste Sorge. 

Das Wohltun war ein besonders schöner Zug der Ver» 
storbenen, und das „Vergelt's Gott", das so viele Arme ihr 
wünschten, möge ihrer Seele im andern Leben zugute kommen. 

Walliser Totenglöcklem 
Leopold Walther. 

Am 25. 3anuar 1939 starb in Sitten infolge eines kleinen 
Unfalls Herr Leopold Walther, der Vater des H. H. Stadt» 
Pfarrers, Domherrn Hermann Walther. 
Der Verstorbene wurde am 15. Ma i 
1836 in Seltingen geboren und stand 
also im hohen Alter von nahezu 95 
3ahren. Volle 43 3ahre lang versah 
er im Staatsdienste am Finanzdcpar» 
temcnt in Sitten in mustergültiger 
Weise gewissenhaft die Vertrauensstelle 
eines Stemplers. Seinen Lebensabend 
verbrachte er bei seinem geistlichen 
Sohne. Hr. Walther war ein tief» 
religiöser Mann, die Kathedrale war 
seine zweite Heimat, die hl. Kommunion seine tägliche Seelen» 
Nahrung. M i t ihm ist ein Mann von sonnigem Gemüte da
hingeschieden, der niemanden wehe tun tonnte. Cr ruhe im 
Frieden! 

H. H. Professor ©*. Alfred Grand. 
Am 6. Februar 1939 verschied in Brig der H. H. Spital» 

pfarer Dr. Alfred Grand. Als der Sohn achtbarer Eltern 
am 6. November 1881 in Lcul geboren, 
weihte er sich als frommer und gcwcck» 
ter Knabe als Sodale der Gottesmutter 
und zog dann im Herbst 1896 ans Kolle» 
gium von Brig, wo er mit bestem Cr» 
folg fein Reifezeugnis erlangte. 1993 
bezog er das Priesterfeminai von Sitten 
und im folgenden 3ahre die 3nnsbiuckcr 
Hochschule, wo er sich unter den Vätern 
der Gesellschaft 3esu aufs Priesteitum 
vorbereitete. Am Liebfrauentag im März 
1997 ward ihm in Sitten die Gnade des 

Piiestcrtums zuteil und am Ostersonntage, den 31. März, 
brachte er in Leuk sein Cistlingsopfer dar, 3hm standen am 
Altare bei sein früherer Pfarrer, H, Domherr Gfponer, und 
feine beiden geistlichen Vettern, die H. H. Kaplan Ferd. Grand 
und Professor Emil Tscheirig, während der Oitspfaiier, H. 
Domherr Eggs, die Ehrcntanzel inne hatte. Die sechsstim» 
mige Palestrinamessc „Papae Marcelli" und Mittereis unver» 
gleichliche „Victimae pascali" umrahmten das Primizamt. 
Die beiden folgenden 3ahre brachte unser Neupriestcr an der 
Universität Freiburg im Ue, zu den Füßen vorzüglicher Hoch
schullehrer zu, der H. H. Vüchi, Schnürer, Beck, Decurtins 
und Piccard, — über Geschichte, Altertumskunde, griechische 
Sprache und Pädagogik. 1999 wurde er Professor der grie
chischen Sprache und Geschichte am Kollegium von Brig, wo 
er fortan wöchentlich 27—28 Schulstunden zu erteilen hatte. 
Seine Schüler gaben ihm das Lob eines ausgezeichneten Leh» 
reis, der seine Fächer mit Uebcrlcgenheit beherrschte und dafür 
anzuregen und zu begeistern wußte. Der beste Beweis für 
seine reiches Talent war wohl seine Dottoratsprüfung und die 
Abhandlung, die er zur Erlangung der Doktorwürde der Uni
versität unterbreitete. Sie trug ihm die Note „mit höchster 
Auszeichnung" ein (1912). Diese Arbeit, „Der Anteil des 
Wallis an den Burgundeikricgen", behandelte einen bis dahin 
nur wenig erforschten Zeitabschnitt. Hr. Dr. Grand wirkte am 
Kollegium auch als Präses der Studcntenkongregation und 
half gerne in der Seelsorge aus. Besonders predigte er gerne, 
stets mit gewissenhafter Vorbereitung, immer gründlich und 
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gediegen und in formvollendeter Sprache. Mit einem glück-
lichen Sprachorglln begabt, sprach aus dem ruhigen, tlaren 
Vortrag die Macht der Ueberzeugung, 

Hr. Dr. Grand hat sich mit Vorliebe und Glück der 
D i ch t t u n st gewidmet. 2lus seiner Feder stammen die (Sc-
dichte „ H e i l i g e F u n l e n " , die lyrisch-epische Dichtung 
„ G e n t a " , die preisgekrönte K a n t a t e auf die 3ahrhun-
dcrtfeier, das „Rausche m e i n R h o d a n" und das Sing» 
spiel „ A l e t s chton i". Echt priesterliches Deuten und Fich
ten und sromme Marienminne sowie glühende VatcrlandZ--
liebe sprechen aus seiner Muse, 

192? wurde er von einer schweren Krankheit heimgesucht. 
Kaum genesen, liesz er sich von mehreren Schulstunden ent-
lasten und nahm die Stelle eines Pfarrers am Kreisspital an. 
2m folgenden 3ahre zog er sich von seiner Lchrtätigteit ganz 
zurück, um sich der Seelsorge im Spital allein zu widmen. 
Seine letzte Krankheit ertrug er mit Ergebung und erbaulichem 
Gottvertraucn und empfing die Steibefalramente mit voller 
Besinnung. Die Leichenfeier gestaltete sich zu einer achtung-
gebietenden Kundgebung. Se. Gnaden, der hochwst. Bischof 
Dr. Viktor Vieler von Sitten, nahm selbst die Einsegnung 
der Leiche vor, indes über 50 Mitbrüder den Sarg umstanden 
und eine große Beteiligung die Leiche begleitete. Ave, Pia 
anima! (£. 

H. H. Pfarrefignat Joseph Supersaxo. 
Am 30. 3u(i 1930 schlummerte der hochw. Herr Pfarr-

résignât 3oscph Supersazo in Kippet zu seinem Schöpfer hin» 
über. Am Sonntag vorher 
war er auf der Kanzel, wo 
er bas Wort Gottes ver
kündete, plötzlich vom Schlag 
gerührt worden. Die HI. 
Sterbfakramente empfing er 
mit vollem Bewußtsein, um 
dann wieder einzuschlum-
mein, bis der Herr ihn ab-
holte. Er stand im 66. AI-
tersjahre. — Der Dahin
geschiedene war in Saas-Fce 
einer Familie entsprossen, 
aus der zahlreiche Priester 
hervorgegangen find. Seine 
Studien absolvierte er so-

wohl in Brig als auch im Priesterscminar in Sitten mit Aus-
zeichnung. Am 6. 3uli 1890 empfing er die HI. Priesterweihe 
und feierte mit feinen Mitschülern Pius Supersaro und dem 
früh verstorbenen Venetz das erste hl. Mehopfer in Saas-
Grund. 3m Jahre 1891 wurde er Rektor in Eisten und im 
folgenden 3ahre der erste Pfarrer dieser neu errichteten Pfar-
rei. Beim Bau der Pfarrkirche erwies er sich als praktisch vcr-
anlllgter, fähiger Kopf und als trefflicher Rechner und Zeich-
ner. Sein reiches Verständnis erstreckte sich auf die kleinsten 
Einzelheiten. 

189? wurde Hr. Supersaxo Pfarrer von Saas-Fcc, seiner 
Heimatpfarrei; aber schon im Frühjahr 1999 wurde er zum 
Pfarrer der wichtigen Pfarrei Vifp erwählt. Hier erwarb 
er sich durch feine Fähigkeiten, feinen rastlofen Sceleneifer, 
seine Fürsorge sür die Kinder die Hnchschätzung seiner Pfarr-
linder. Doch bewarb er sich im März 1995 selbst um eine 
leichtere Pfarrei aus dem Grunde, weil er die Verantwortung 
für eine so bedeutende Pfarrei fürchtete und sich die Last er-
leichtern wollte. So kam er als Pfarrer nach Albinen, wo er 
zehn 3ahre segensreich wirkte. Aber unter demselben Gefühl 
der Verantwortung bat er den Bifchof um eine Kaplaneistellc. 
So kam er als Kaplan nach Kippcl, nicht etwa um auszu-
ruhen, fondein um feine Kräfte und Talente in den Dienst der 
Seclsorge zu stellen. Damit erschöpfte sich jedoch seine Tätig-
keit nicht; denn überall blieben Spuren seines Wirkens übrig, 
Kirche und Sakristei wissen davon zu erzählen. So ist z. B. 
die Kapelle auf der Feldumalpe ein Schmuckkästchen, das für 
fein ästhetisches Verständnis und seine praktische Veranlagung 
Zeugnis ablegt. Den Kirchengcsang hat er überall, wo er hin» 

kam, gefördert. Zeitweise (1999—1995) war er Mitglied des 
Vorstandes des Obcrwalliscr Eäcilicnvcreins. Kurz vor seinem 
Tode hat er noch ein praktisches Vespcrbuch in Heliographie 
hergestellt. Seit vielen 3ahrcn war er eifriger Diözcsandircl» 
toi des Piiesteiveicins der Anbetung des Allerheiligsten. 
Auch als Schulinspcltor hat er 1999—1995 wertvolle Dienste 
geleistet. 

Hr. Psaricsignat Supersaro war ei» edler Priester, ge» 
rade, aufrichtig, der es nicht fcheute, die Wahrheit ins Gesicht 
zu sagen, wo es not tat; ein Freund voll Treue und Grund
sätzlichkeit. Theologisch gründlich gebildet, wie er selber war, 
waren auch seine Unterrichte und seine Lösunge» bei den Prie-
stcrkonferenzcn. Hr. Supersaro war auch ein tieffrommcr Prie
ster von zarter Gewissenhaftigkeit und solider Tugend, die sich 
unter dem Mantel der Demut und Beschcidcnhcü zu verber
gen suchte. Die Lötschcr nannten ihn einen „heiligniäszigen 
Priester"; als solchen kannten auch wir ihn, — er war eine 
Zierde seines Standes. Ave, pia anima! E. 

H. H. Pfarrer Emanuel Jossen. 
3n Zeneggen schloß am 1. Mai 1939 das Auge für diese 

Zeitlichteit der dortige Pfarrer, H. H. Emanuel 3ossen. Ob
wohl der Dahingeschiedene 
seit längerer Zeit herzlei-
dend war, hatte man doch 
ein so schnelles Ende nicht 
erwartet. Hr. Jossen er-
blickte das Licht der Welt 
am 20. 3uli 1870 in Bri-
gerbad. Nach Abschluß des 
Gymnasiums studierte er in 
Sitten Theologie und emp
fing am 18. 3uni 188? die 
hl. Priesterweihe. Seine 
Primiz feierte er am Sla-
pulierfonntag bei der Gna-
dcnmutter in ©lis. AIs 
3ungpiiestei kam er im 3uli 
1898 als Pfarrer nach 
Embd. 3m Oktober 1991 
holten ihn die Zancgger zu 
ihrem Seelsorger. Hier ließ 
er sich als Pfarrer installieren, hier wirkte er 29 3ahre lang 
still und segensreich, von seinen Pfarrkindern wie ein Vater 
geehrt und geliebt. Dabei war er eine Reihe von 3ahren 
Militärpfarrer. Mit H. Pfarrer Jossen ist ein srommer, bc-
scheidener und liebenswürdiger Priester von uns geschieden. 
Gott, dem er sein Leben geweiht, wird nun auch sein Lohn 
sein! 

H. H. Pfarrer Alexander Zmhof. 
3n Obeigcsteln wurde in der Nacht auf den 4. März 1930 

der Oitspfarier, H. H. Aleiandcr 3mhof, unerwartet rasch 
von einer heftigen Lungencntzün» 
düng hinweggerafft. Er hatte am 
Sonntag, den 2. März, noch in der 
Nachbarpfarrci Oberwald bei hohem 
Fieber Gottesdienst gehalten, kam 
heim und legte sich zu Bette. Er 
starb gottergeben, versehen mit den 
hl. Sterbesakramenten. 

Mit einem guten Talent und mit 
Lerneifer ausgerüstet, studierte er in 
Brig, St, Maurice und in Sitten 
die Theologie. Am 21. Dezember 
1891 weihte ihn Bischof 3ardiniei 
zum Priester, und am HI. Weihnachts-
feste durfte er fein Erftlingsopfer 
feiern. 

3n den 38 3ahren feiner priesterlichen Wirksamkeit hat er 
fünf Seelsorgeposten inne gehabt. 3m August 1892 kam er 
alz Rektor nach Eggerbcrg, und genau ein 3ahr später als 
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Reltoi nach Blatten im Lötschcntal, 2tls dies Rektorat 1899 
zui Pfarrei erhoben wurde, war Hr, 3mhof ihr erster Pfcir-
rer. 3m gleichen 3ahre wurde die Kirche eingeweiht, der Fried
hof erstellt und ein neues Geläute angeschafft. Vom Januar 
199? an wurde Hr. 3mhof Rektor in seiner Heimatgemeinde, 
1910 Pfarrer in Bellwald und im Dezember 1924 Pfarrer in 
Obergesteln. Als Rektor in Eggerberg, Blatten und (Soppis-
berg hatte er die Volksschule zu halten und erwarb sich so 
viele Erfahrung im Voltsschulwefen, So kam es, daß die Re
gierung ihm 1913 das Schulinspektorat im Bezirke (§oms 
übertrug, worauf er 1926 resignierte. 

Hr. Pfarrer 3mhof war ein gerader, offener Charakter, 
äußerst dienstfertig und stets hilfsbereit und darum bei Un-
tergebenen und Pfarikindern beliebt. Gram tonnte er nieman-
dem fein. Ausübung feines feelforgerlichen Berufes und prie-
fterliche Hilfsbereitschaft war auch feine letzte priesterliche Tä-
tigkeit. Der Herr sei fein Lohn! 

H. H. Pfarrer Ludwig Meichtry. 
Am 9. August 1930, als die Festglocken das Patronatsfest 

der Pfarrei einläuteten, entschlief in Brämis bei Sitten der 
Ortspfairer, H. H, Ludwig Meichtry, sanft im Herrn, Zwei 
Tage vorher hatte er noch Gottesdienst gehalten und andere 
Seelsorgsarbeiten verrichtet, suhlte sich dann unwohl und 
legte sich zu Bette. Der Arzt stellte einen Lungeniih fest — 
und der Kranke lieh seinen Beichtvater kommen, empfing die 
hl, Sterbsatiamente und betete mit dem Priester still und er-
geben, als verrichtete er sein Breviergebet. „Es geht aber 
lange mit dem Sterben", meinte er dabei. Hatte der Veistor-
bene das Fest des hl, Laurenzius stets mit soviel Feierlichkeit 
begangen, so möchte es scheinen, als habe der Heilige ihm den 
Eintritt in die Ewigkeit so leicht gemacht. Und wie der Hei-
lige die Kirchenschätze einst so treu gehütet, so hat auch unser 
Pfarrer die ihm anvertrauten Schätze in guter Ordnung hin-
terlasien. 

Der Verstorbene stammte aus Fefchel, war aber am 15. 
3anuar 1866 in Siders geboren, wo feine Familie sich nieder-
gelassen hatte. Er studierte erfolgreich in St. Moritz und die 
Theologie in Sitten. Die hl. Priesterweihe empfing er am 
24. 3uni 1893 und primizieite in Siders. Er wirkte ein 3ahr 
als Kaplan in Vionnaz, dann zwei 3cchrc als Pfarrer in 
Rar. Dann folgte im November 1896 der Ruf nach Brämis, 
Man fand in ihm, der beide Landessprachen geläufig redete 
und schrieb, für diese doppelsprachige Gemeinde den richtigen 
Mann. 34 3ahre hat er sie zum großen Segen geleitet. Seine 
selbstlose Hingabe, sein unermüdlicher Eiser und fein heiteres, 
wohlwollendes Gemüt gewann und bewahrte ihm die Herzen 
aller. Er hat auch mit viel Geschick und Gefchmack sich des 
Schmuckes der neuerbauten Pfarrkirche angenommen und einen 
Pfairzäzilienverein gegründet und gefördert. Sein Andenken 
wird im Segen bleiben! 

Bischof Dr. Nobertus Vürkler, St. Gallen. 
Wehmutsvoll und traurig verkündete am Himmelfahrts-

tag 1939 die große Glocke in St, Gallen den Tod des Bi-
schofs Dr, Rob. Bürkler. Kaum war es glaublich, daß der 
gnädige Herr, der am vorhergehenden Sonntag noch eine 
Glockenweihe vorgenommen, am Mittwochmorgen an der Bitt-
Prozession im Dom teilgenommen hatte und gerade noch an 
seinem Sterbetag, Vortag von Christi Himmelfahrt, wie ge-
wohnt bis in den Abend hinein im Beichtstuhl tätig war, daß 
dieser gute Oberhirte noch am gleichen Abend auf dem Toten-
bett ruhte. Ein Herzschlag hatte den so unerwarteten Tod 
herbeigeführt. 

Robert Bürkler, eigentlich aus Alt-St. Johann stam-
mend, hatte feine Wiege im schönen Rorfchach am Bodenfee, 

wo er am 5. März 1863 zur Welt kam. Sein Vater war 
Schneidermeister. Nebst der guten Erziehung daheim hatten 
Geistliche, wie Dekan Galle, Wehet und der spätere Erzbischos 
Zaibetti, einen wohltuenden und aneifernden Einfluß auf den 
kleinen Robert, der immer gern die Messe diente und selber 
auch einmal gern „Pfarrer werden" wollte. Tatsächlich war 
er auch vom Herrgott zu etwas Hohem bestimmt. Nach der 
Voltsschule in Rorfchach begann er feine Studien am Gym-
nasium Engelberg, wo die Professoren sein Talent lobten. 

Er zeigte besondere Anlage für Musik und Poesie. Durch seine 
wahre Frömmigkeit und Pünktlichkeit erwarb er sich schon in 
der 3, Klasse das Vorrecht, Salristan der Kongregationstapelle 
zu sein. Von Engelberg ging er zum philosophischen und theo-
logischen Studium nach Innsbruck, Da faß er zu Füßen von 
Lehiautoritäten, wie Hurter, Hisius, Michel, Noldin, Grifar 
und zählte zu seinen unmittelbaren Mitschülern den späteren 
Weihbischof Weitz von Feldkirch und Bifchof Bovet von Frei» 
bürg. 

3m 3ahre 1888 am hehren Ziel des Prieftertums ange-
langt, war R. Bürkler wohlausgerüstet mit den herrlichen 
Gaben der Natur und Gnade, 3n Uznach wirkte er als Proses-
sor, bis er 1891 von seinem Bischof als Pfariherr nach Gossau 
geschickt wurde, 12 3ahre wirkte er segensreich am neuen Po» 
sten, um von da nach dem weniger arbeitsschweren Lichtenstelg 
überzusiedeln, 1998 erhielt er dort die Berufung an das Prie-
sterfeminar St, Georgen als Regens, Da hatte dann der hoch-
gebildete Priester, der nicht nur ein reiches Wissen und große 
pastorelle Erfahrung befaß, fondein auch eine tiefe Frömmigkeit 
und gewinnende Seelengüte, während 6 3ahren die jungen 
Geistlichen St, Gallens vortrefflich in ihr heiliges und schweres 
Amt einzuführen. Aber bald begann für den fähigen Regens 
die höchste Stufe feines priesterlichen Eifers, denn nach dem 
Tobe des Bifchofs Rüegg wählte das Domkapitel am 29. Ol-
tober 1913 Regens Bürkler zum Bifchof von St. Gallen, 

Mit dem Wahlspruch „Mit Klugheit und Festigkeit" be-
gann der neue Bischof fein hohes Amt. Man hat ihn als 
den Bifchof der praktischen Seelsorge bezeichnet und damit am 
besten fein fruchtbares Wirten charakterisiert. Cr war der Va-
ter des Volkes und liebte es innig. Das beweisen seine Hirten-
briefe und wohlausgearbeiteten Predigten. Die Leute hin-
wiederum liebten auch ihrerseits den gnädigen Herrn, Wie 
gerne lauschten sie seinen tiefen und rührenden Worten und 
klugen Weifungen, Schon lange hatte sich Bischof Bürkler 
gefreut, auf den geplanten Firmungsreifen wieder bei Voll 
und Kindern zu weilen. Der verstorbene Bischof war auch der 
Freund der Priester. Er kannte die Opfer und Mühen der 



Seelsorge wie fein zweiter, deshalb wußte er Mes stets zu 
schätzen und zu würdigen. Allen aber war er das Vorbild eines 
edlen, treuen PriesterlebenZ. Pflichttreue und Arbeitsfreude, 
Energie und Güte waren seine Hauptzüge, Dabei wuszte er 
seinen goldenen Humor und seine gesellige Heiterkeit sein zu 
verbinden mit der Priester- und Bischosswürde, immer und 
überall „mit Klugheit und Festigkeit", Trauernd, dankend und 
betend gedenkt St. Gallen und das Schweizcrvolt des Hohe-
Priesters, „der in seinen Tagen Gott gefiel". 

Domherr und Generalvikar Ad. Fleury, Solothurn. 
Domherr und Geneialvitar Adolf Fleury, in Solothurn, 

verschied daselbst am Apostelseste Simon und 3udas, den 28, 
Oktober 1929. Wohl war er seit einiger Zeit leidend, doch 
wer hätte eine so ernste Lebensgefahr geahnt, außer ihm fclbst, 
da er sich kurz vorher mit den Gnadenmitteln der hl, Kirche 
versehen ließ und so wohl vorbereitet war zur Reise in die 
Ewigkeit. — Adolf Fleury wurde als Sohn eines Organisten 
und Lehrers in Courroux (Berner 3ura) am 11, Dezember 
1871 geboren. Er besuchte im nahen Delsberg das Progym-
nafium, 5 3ahre das Kollegium St. Michael in Freiburg und 

abschließend die Stiftsfchule in Einfiedcln. Zum Studium der 
Theologie kam er wieder nach Freiburg auf die Universität 
und ging dann ans Priesteiseminar nach Luzern, wo er im 
3uli 1896 die hl. Priesterweihe erhielt. Sein Bruder, P. 
Bernhard Fleury, Franziskaner, begleitete als Diakon den 
glücklichen Primizianten an den Altar. 

3m Herbst des gleichen 3ahres kam der Neupriester als 
Vikar zum greisen Dekan Eschmann nach Eouiicndlin, aber 
schon nach zwei 3ahren wurde er Pfarrer von Tramelan. Da 
gewann er sich in Diasporaverhältnissen reiche Erfahrungen. 
Deshalb vertraute ihm der Bifchof eine noch schwierigere Pfar-
rei an und berief ihn nach Münster (3ura). Dort hatte er, 
meistens allein, 3299 Seelen, in 21 Gemeinben verstreut, zu 
besorgen. Mit großem Seelencifer besuchte er feine Gläubigen 
und scheute leine Entfernung, weder in feinen Tälern noch in 
steilen Berghöfen. Er zog vielmehr aus dicfen apostolischen 
Wanderungen manche geistige Erhebung: er bewunderte und 
genoß den Blick in die Alpcnwelt und interessierte sich eifrig 
für Blumen und Pflanzen in Gottes schöner Natur und wußte 
geläufig die Namen, die ihnen die Wissenschaft der Botaniker 
gegeben. 

Zu erwähnen ist besonders die fruchtbare, fcclfoigliche 
Wirksamkeit des Pfarrers Fleury, die er als Katechet entfal-
tele. Er predigte und unterrichtete jahrelang französisch und 
deutsch in gleicher Gewandtheit, Er bot alles auf, um den 
liturgischen Gottesdienst recht erhebend und feierlich zu ge-
Balten, zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Leute. Dazu 

benutzte er vor allem die sorgfältige Ausbildung des Kirchen-
gesanges. Selber übte er, dank seines Musiltalentcs, die Kir» 
chcngesängc mit seinem Ehor, der sich vor allen andern durch 
seine Leistungen auszeichnete. Pfarrer Fleury war auch ein 
vorzüglicher Organifator. Er verstand es, die aus allen mög-
lichen Gegenden zusammengeführten Pfarrtindcr einander in 
nützlichen Vereinen näher zu bringen. 3ünglings», Männer-, 
Fraucnvercine, Kranken» und Sparkasse, Psarrcibibliothcl, 
Kinderkrippe, für alles war gesorgt. Da, mitten in der segens
reichen Arbeit, überraschte ihn die ehrenvolle Ernennung durch 
Bischof Stammler zum residierenden Domherrn des Standes 
Bern in Solothurn. 3m 3ahrc 1921 sahen ihn die Psantin-
der von Münster mit großem Bedauern nach Solothurn über
siedeln. 3n der bischöflichen Residenz lernte man die großen 
Kenntnisse und Fähigkeiten des neuen Domherrn bald kennen, 
und der Bischof übertrug ihm die Regelung der jurassifchcn 
kirchlichen Angelegenheiten des kath. 3ura. 3m 3ahre 1926 
übertrug ihm Bifchof Ambühl das Generalvilariat für den 
französischen Teil der Bistums Basel. 

Mit großer Hingebung und pünktlicher Gcwisscnhaftig-
kcit besorgte Domherr Fleury all die mit dem neuen Amte 
verbundenen schweren Arbeiten und blieb dabei stets der feine, 
verträgliche, mit vornehmen Umgangsformen gebildete Mann. 
Als frommes, edles Piicsteiherz bleibt er im besten Andenken 
in den weitesten Kreifcn. 

Prälat Arnold Döbeli, Villmergen. 

Am 28. 3uli 1939 starb Prälat A. Döbcli zu Villmergen 
im Freiamt, das während 11 3ahren das Glück hatte, diesen 
ehrwürdigen Priester-
greis zu beherbergen. 
Am 25. April 1849 
wurde er in einem 
kleinen Haus im da-
mals noch stillen 
Sarmenstorf gebo-
ren. Sein Vater, von 
Beruf ein Schneider, 
und feine kluge, ar-
beitfame Mutter üb» 
ten einen guten Ein-
fluß auf den talen-
tierten Knaben aus 
und vererbten ihm 
ihre fchönen Eigen-
schaftcn. Nebst dem 
Elternhaus waren es 
Pfarrer Rohner und 
Domherr Nictlispach, 
die es vortrefflich 
verstanden, das Große, das in der jungen Knabenscele schlum-
merte, zu wecken, zu leiten und zu festigen. 3mmcr heftiger 
wurde sein Wunsch, Priester zu werden. 

Man versetzte den hoffnungsvolle» 3llngling in gutes 
Erdreich nach Einsicbcln, wo sein Talent unter hervorragen
den Lehrern, wie p. Albert Kuhn und anderen, sich entwickelte. 
Das war in den 3ahren 1866—69. Zur Zeit des AKkatholilen-
sturmes oblag A. Döbeli dem Philosophicstudium in Freiburg. 
Theologie studierte er in Mainz und zuletzt in Solothurn. Sein 
junges Studenten- und Pricsterlebcn war umtobt von den 
Wogen des Kulturkampfes. Er ging aus dieser Gesahr, wie 
noch viele andere, nur gestählt und ncugestärtt hervor, mit fest
gewurzeltem Glauben und treuer Liebe zur kath. Kirche und 
zum Hl. Vater. 3m 3ahre 1874 erhielt er die hl. Priester-
weihe, und sofort nach der Primiz ging es frifch an die Arbeit 
im Weinberg des Herrn. Ein Stück feiner großen Lebens
arbeit fällt in die 3ahre 1876—1999, wo er Pfarrer von Muri 
war und Großes geleistet hat für Kirche und Volt, das er 
liebte und von dem er geliebt wurde. Von 1886—1990 
wählte ihn das Volk sogar in den Großen Rat. Hier er
regte er durch seine Schlagfcrtigtcit und seinen ansteckenden 



Humor Aufsehe», und als Feldpiedigei lieh er seinen leb
haften Geist fprühen und gewann natürlich die Sympathie 
der Soldaten, 3m 3ahre 1896 wurde ihm die Ehre eines päpst-
lichen HauZpiälaten zuteil. Auch als Prälat blieb er befchei-
den und demütig, denn er suchte nie Glanz, sondern Tätigkeit 
und Leben, 

3m 3ahre 1900 wurde Prälat Döbeli von Bischof Haas 
zu einer noch größeren Wirksamkeit an die St, Klaialirche in 
Basel berufen. Er gehorchte auch diesmal, obfchon es ihm 
fchwcr fiel, die liebgewonnene Landpastoiation mit der mo» 
deinen Stadtfeelsorgc zu vertauschen. Aber auch diese 19 3ahrc 
seines Wirkens in Bafel zählen zu den fiuchtieichftcn und vcr» 
dicnstvollsten. Unterdessen war Prälat Döbeli 70 3ahre alt ge» 
worden, und einen neuen, Beweis seiner Mäßigung und Klug-
hcit gab er, als er sich eine jüngere Kraft an seine Stelle 
wünschte und erbat. Er wollte zurück ins Freiamt nach Vill» 
mergcn, um da wohlverdient ein wenig auszuruhen von seinem 
arbcitseifülltcn Leben. Den Lebensabend brachte er nicht 
müßig zu, sondern nur etwas stiller, für den lb. Gott. Anno 
1924 war es dem edlen Prälat vergönnt, das goldene Priester» 
jubiläum feiern zu können. Es bliebe noch vieles über fein ici-
ches Prieftcrwiiken zu sagen; die angedeuteten Taten lassen an 
sich schon leicht einen Einblick in seine schöne Piiestcrfccle tun. 
Nicht unerwähnt darf bleibe» fein Eifer für die kath, Mifsio-
nen durch Wort und Tat, fein tatkräftiges 3nteresse für die 
kath. Presse. Gute Bücher und gute Zeitungen waren ihm 
Herzenssache. Wenn je einer, so hätte sich Prälat Döbeli in-
folge seiner Arbeitslast rechtmäßig entschuldigen können von 
der unmittelbaren Mitarbeit an der Presse. Doch weit ent» 
fcrnt, dies zu tun, hat er manche Abendstunde geopfert, um für 
ein kath. Blatt eine kleine Notiz oder einen größeren Artikel 
auszuarbeiten und sie in der Nacht noch zur Post zu tragen. 
Sein Andenken wird bleiben! Möchte fein Beispiel Nachahmer 
finden. 

Dekan und Kanonikus Ioh. Theod. Meyer, 
Winterthur. 

Hochw. 3oh. Theod. Meyer, Domherr der Kathedralkirche 
Ehur, starb, 6?jährig, am 5. August 1930 im Thcodosianum 
in Zürich, wo er wegen Arterienverkalkung in Pflege war. Um 
ihn trauerten die Zürcher Katholiken, und insbesondere die 
lathol. Pfarrei Winterthur, wirkte er doch gegen 40 3ahrc 
in ihrer Mitte als unermüdlicher Seelsorger, 11 3ahre als 
Pfarrhelfcr, 28 3ahre als Pfarrer. Als junger Geistlicher kam 
Hochw, Herr Meyer aus der aargauischen Heimat Brcmgar-
tc» nach Winterthur. Da wartete seiner eine der 5000köpfigen 
Diafpoiapfarrci entsprechende Arbeitslast. 3n seinem Priester-
eifer war er darum nicht verlegen, sondern wußte, wo an-
sangen; er sammelte die treuen Katholiken in Verbänden und 
Vereinen und brachte Schwung und Leben in die große Pfar-
rei, die in der Folge auch einen rühmlichen Aufschwung zu 
verzeichnen hatte. Schon als Pfarihelfer tonnte er das neue 
Vercinshaus einweihen, das in den 3ahren 1905/06 erweitert 
wurde. Dekan Meyer war ein echter Diasporapfarrer: Opfer-
sinn und Energie, Milde, Klugheit und feiner Takt, Optimis-
mus und Liebe zum betrachtenden Studium waren die Eigen-
fchaften, die ihm zur ersprießlichen Arbeit verhalfen, 3n der 
Förderung des Gottesdienstes und Religionsunterrichtes in und 
um Winterthur hat er Lobenswertes und Wertvolles geleistet; 
er besaß ein seltenes organisatorisches Talent für die ganze kath, 
Aktion und regte diesbezüglich oft zur besseren Organisation in 
der ganzen Schweiz an. Die Schulfraae, die in seinem Kanton 
ganz besonders akut war, beschäftigte ihn früh und viel und er 
fuchte zu erreichen, daß Schule und Kirche sich endlich einmal 
nicht als feindliche Elemente, sondern, als koordinierte, helfende 
Kräfte begegnen sollten. Daß ein Mann wie Dekan Meyer 
auch den hohen Wert der kath, Presse für das öffentliche kath, 
Leben und dessen Fortfchritt einzuschätzen wußte, tonnte man 
von vornherein erwarten. Für feine Verdienste wurde Hochw, 
Herr Dekan Meyer vom Bischof von Ehur durch die Einen-
nung zum Ehrendomherr geehrt, vom lb, Gott sicher auf ewig 
belohnt. 

Ständerat Dr. Friedrich Vrügger. 
Am 29. 3anuai 1930 traf aus Ehur, dem Wohnsitz von 

Dr, Brllgger, die Botschaft ein, daß Herr Ständerat Dr. 
Brügger unerwartet rafch gestorben sei. Die Trauernachricht 
wirkte auf all die vielen Mitbürger, die den edlen Menschen, 
mutigen Politiker und ritterlichen Offizier gekannt haben, umfo 
schmerzlicher, als man von einer Erkrankung des im 76, Alters-
jähre stehenden Führers gar nichts wußte. Die Nachricht hat 
überall die lebhafteste Teilnahme ausgelöst. 

Friedrich Brügger wurde 1854 in Ehurwalden geboren. 
Nach der Volksschule besuchte er die Gymnasien in Einsiedeln, 
Ehur und Freiburg und nachher zwecks Studiums der Rechts-
und Staatswisscnfchaftcn die Universitäten Löwen und Mün-
chen. 187? promovierte Brügger, erst 23jährig, in München 
zum Doktor der Rechte. 3n feine Heimat zurückgekehrt, trat 
Dr. Brügger 187? in den Dienst des Kantons als Regierungs-
fekretär, 1880—1890 war er Gerichtsschreiber des Bezirks-
gerichtes Ehur, Gleichzeitig trat Dr, Brügger auch schon po-
litisch hervor, und 1881 sandten ihn die konservativen M i t -
bürger erstmals in den Großen Rat, 1891 ernannte ihn die 
Regierung zum Staatsanwalt, ein Amt, das er bis 1899 ver» 
sah. 3m 3ahre 1900 erfolgte feine Wahl zum Regierungsrat, 
dem er sieben 3ahrc angehörte als Direktor des Forst- und 
Baudepartementes, 3m 3ahre 190? sandte ihn der Stand 
Graubündcn in den Ständerat, dem er seither ununterbrochen 
angehört hat und in welchem er zu den geachtetsten M i t -
gliedern zählte. 

Dr. Friedrich Brügger machte aber nicht nur eine glänzende 
politische Karriere, sondern er widmete sich auch mit viel Hin-
gäbe der Armee, 3m Jahre 1909 erfolgte feine Beförderung 
zum Oberstdivisionär unter gleichzeitiger Uebcitragung des 
Kommandos über die Gotthardfestung, Als der Krieg aus-
brach, ernannte General Wille den Kommandanten der Gott-
hardfestung am 4, August zu feinem Adjutanten. General Wille 
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hatte in dieser Wahl eine auszeroidentlich glückliche Hand; vci» 
einigte doch Hr. Oberst Briigger alle jene Qualitäten, die 
einem schweizerischen Armee-Adjutantcn angesichts der poli-
tischen Struktur unseres Landes und der sprachlichen Verhält-
nisse innewohnen müssen, Oberst Billggei war nicht nur der 
Adjutant des Generals, sondern er war der Verbindungsmann 
zwischen Armeekommando und Parlament, und er hat in vie-
lcn Fällen ein gewichtiges Wort gesprochen, 3m 3ahre 1918 
erfolgte dann seine Ernennung zum Obersttorpstonimandanten, 
Als solcher war Oberst Brüggei Mitglied der Landesvertei-
digungskommission. 

Abt Vasilius Fellman, von Engelberg. 
Am 28. November 1929 verlor das Benedittinerstift En-

gelberg seinen väterlichen Abt, Basil Fellmann. Seine lräf-
tige, zähe Natur war schon vor zwei 3ahren durch eine schwere 
Operation geschwächt worden und der 72jährige Greis ver-
mochte den zunehmenden Rückfällen nicht mehr standzuhalten. 

3ost, wie sein Taufname war, kam im 3ahre 1857 im luzer-
nifchen Oberlirch zur Welt. Ein treu katholischer Vater und 
eine echt christliche Mutter sorgten für seine gute religiöse Er-
ziehung. Der begabte Knabe erbte die ruhige Art der Mutter 
und wollte dem Herrn in der Stille des Klosters dienen. Er 
trat nach Besuch der Mittelschule in Sursee sofort in eine 
höhere Gymnasialtlasse in Engelberg ein. Da empfing er im 
3ahrc 1876 das Kleid des hl. Benedikt und legte ein 3ahr 
darauf als Fiater Basil die hl. Profcfz ab. Anno 1882 zum 
Priester geweiht, wirkte er alz beliebter Lehrer der Mathe-
matik an der Engclbergcr Stiftsschule. Sechs 3ahre nachher 
vertraute ihm fein Abt das verantwortungsvolle Amt eines 
Präfetten der Anstalt an. P. Basil war der Aufgabe bald ge-
wachsen, denn seine Ruhe und väterliche Liebe befähigten ihn 
dazu. Von 1899 an versah er mit grofzem Verständnis 15 
3ahre lang das Amt eines Priors. 3n dieser Eigenschaft er-
warb er sich durch feine unbefriedigende, inneiklösteiliche Tä
tigkeit so sehr das Vertrauen der Mitbrüder, dah Prior Basil 
im Oktober 1914 vom Kapitel zum Nachfolger des verstorbenen 
Abtes Lcodegar Schcrcr erkoren wurde. — Die kurz vorher 
ausgekrochenen Kriegswirrcn machten sein hohes, neues Amt 
noch schwieriger. Doch starkes Gottvcrtrauen und tiefe Fröm-
migkcit halfen ihm über alles hinwegi fclbst das schmerzliche 
Opfer von vier der fähigsten Patres im Grippejahr 1918 wuszte 
der schmcrzgeprüste Vater gottergeben zu bringen. Sichtbar 
war sein Wirten von Gottes Segen begleitet. Die Kloster-

famille erhielt neue Berufe und die Stiftsfchulc blühte, fodah 
Abt Basil sich freudig an die N e u b a u t e n für Konvent und 
Kollegium machte, die in groszzügigcr Weise 1925—28 durch-
gefühlt wurden und dem Verstorbenen ein bleibendes Denkmal 
bilden. — Zeitlebens ein groszcr Freund der Musik, worin er 
selber wohlgeübt war, arbeitete er eifrig an der Verschönerung 
des Opus Dei, d. h. des würdigen Kirchengcsangcs. Dies be» 
stimmte ihn auch, die Renovation der großen Orgel an die Hand 
zu nehmen, die meisterhaft gelungen ist. Er unterhielt stets die 
besten Beziehungen mit der U n i v e r s i t ä t F r c i b u r g, 
deren Wichtigkeit als Bildungszcntrum der lathol. Schweiz er 
voll erkannte; er sandte denn auch mehrere seiner Patres zur 
Ausbildung dahin. Mit Abt Basil stieg ein groher Bencdit-
tiner ins Grab nach einem tätigen Leben, das er in Treue zu 
seinem Wahlspruch: Mit Klugheit und Liebe! zugebracht hat. 

Dr. Emil Pestalozzi.-Pfyffer, Ehrenpräsident des 
Schweiz, kath. Volksvereins. 

3n Zug starb am 28. November 1929 Dr. E. Pestalozzi-
Pfyffer. Er ist am 18. August 1852 in Zürich geboren und 
stammte aus der hochangcsehcnc» Patriziersamilic, der auch 
der Pädagoge Heinrich Pestalozzi angehörte. Er wuchs im 
christlichgefinntcn Eltcrnhaufe auf und besuchte in Zürich das 
Gymnasium und die Universität. Der sehr talentierte Jüng
ling wandte sich dem medizinischen Bcrusc zu und absolvierte 
die Studie» 1879—75, in der ausgelegten Zeit der päpstlichen 
Unfehlbaiteitsfragc. Sogar in den Sezicisälen kam es zu gründ-
sätzlichcn Meinungsverschiedenheiten, und da gefiel dem jungen 
Protestanten Pestalozzi besonders der St. Gallcr A. Thürle» 
mann in seinem mannhaften Auftreten als Katholit, Das war 
auch ein Anstofz, um selber einmal den Katholizismus kennen 
zu leinen. Nach dem Staatseiamen wurde er Assistent an 
der Frauenklinik Zürich, und 1888 doktorierte er in Würzburg 
mit höchster Auszeichnung. Der junge Arzt wollte sich weiter 
ausbilden, und in den groszen Spitälern von Wien, Paris und 
London vermehrte er sein ärztliches Wisse». 1879 begann er 
in Zürich eine eigene Präzis. 

In diese Zeit fällt das innere Ringen und Kämpfen 
Doktor Pestalozzis um die Erkenntnis der religiösen Wahrheit. 
Nach vielem Beten und erlangter Ueberzeugung wagte er den 
ersten. Schritt und trat im August 1882 mit seinen Freunden 
Usteri und v. Orelli zu St. Peter und Paul in Zürich zum 
katholischen Glauben über. 3m Oktober 1883 gründete er ein 
eigenes Heim und hatte mit Frl. Adele Pfistcr aus Altis-
hofen eine glückliche, aber leider kinderlose Ehe. Sehr früh 
lenkte sich die Aufmerksamkeit der Mitbürger auf den idealen 
Arzt, der auch für die Fragen des öffentlichen Lebens ein 
hohes Masz von Verständnis und lcbhastc Teilnahme zeigte. 
3m Militär war er Sanitätsoberst. Von 1888—1910 fällt 
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fein gesegnetes Willen für die Zürcher DiafporakatKolilen, 
besonders in charitativei Hinsicht, Er war an der Gründung 
und Leitung des Theodofianums beteiligt, wie auch an den 
„Zürcher Nachrichten", und war Vorstandsmitglied der „Neuen 
Zürcher Nachrichten". Kurz, fein Name ist enge mit der Ge
schichte des katholischen Lebens von Zürich verknüpft, 

3m Jahre 1910 überfiedelte Di, Pestalozzi-Pfyffer, nach 
Zug, Er wollte sich von seiner angestrengten ärztlichen Praxis 
zurückziehen und ganz feiner ideal gefaßten Tätigkeit für den 
Schweiz, kath, Voltsverein leben. Für sein großzügiges Stre-
den wurde er vom Papst 1912 zum Komtur des Piusordens 
ernannt. Das eigentliche Grohverdienst Dr. Pestalozzis liegt 
in seiner Stellung zum kath. Vereinsleben und vor allem dem 
kath. Volksverein. Noch am 7. September 1929 wurde ihm in 
Luzern an der 3ubiläumsdelegiertenversammlung unter grossen» 
Jubel die Ehrenurkunde für seine 25jährigc ununterbrochene 
Mitgliedschaft im leitenden Ausschufz des Schweiz, kath. Volts-
Vereins übergeben, in schlichter Dankbarkeit für seine große 
Lebensarbeit. 1929 war zugleich das 40. Jahr seines Eintrit
tes in die kath. Bewegung in der Schweiz. 1889 war er näm-
lich zum Mitglied des Zentralkomitees des fchweiz. Piusvereins 
gewählt worden, der die religiöse Versteifung des öffentlichen 
kath. Lebens bezweckte. 1994 wurde er mit Beifall an die 
Spitze des neugeschaffenen Schweiz, lath. Volksvercins berufen 
und blieb Zcntralpräsidcnt bis 1922, wo er zurücktrat, aber 
mit Begeisterung zum Ehrenpräsidenten gewählt wurde. Der 
Rücktritt des 79jährigen Zentralpiäsidenten bedeutete aber 
keineswegs Erschlaffung des Interesses für den Volksvcrein. 
Er fehlte auch jetzt an fast keiner Komiteefitzung; er blieb wci-
terhin Präsident der Voltsvereinssettion für Inländische Mis-
sion, des kath, Prefzvercins, des Karitasverbandes, der Sek-
tion zum Schutze der Sittlichkeit. Erst der Tod hat sein groh-
herziges Wirken und fein menschenliebendes Herz zum Stillstand 
gebracht. Denn Menschenfreundlichkeit war der grofze Zug 
feiner Seele, den er von Haufe aus geerbt, aber durch tiefe 
katholische Religiosität verklärt und geadelt hat, Herr Dr. 
Pestalozzi war einst ein aufrichtiger Wahiheitsfucher; feit ei 
sie gefunden, war er stets auch ein begeisterter Betätiger die-
sei Wahrheit, ein frommer, tiefgläubiger Katholik, grofz und 
edel, schlicht und bescheiden, ein wahrer Freund unseres fchö-
ncn Schweizerlandes, ein treuer Sohn der katholischen Kirche. 

S. Exz. Dr. Sebastian Meßmer, Erzbischof, von 
Milwaukee. 

Auf dem Kirchhof von Goldach (Kt. St. Gallen) segnete 
am 7. August 1930 der Wiener Erzbischof, Kardinal Piffl, im 
Beisein von drei Bischöfen, fünf Aebten, zahlreichen Priestern 
und unabsehbaren Voltsfcharen die Grabesstätte ein, die den 
Oberhirten der nordamerikanifchen Erzdiözese Milwaukee Dr. 
Sebastian Mefzmer in heimatlicher Erde zur letzten Ruhe auf-
nahm. 

Ueber Leben und Tod dieses großen Kirchenfürsten hat die 
Hand der Vorsehung sichtbar gewaltet. Als 15jähriger Gym» 
nasiast ministiierle er 1862 im Seminar von St. Georgen 
dem Erzbischof Johannes Henni, dem Hirten jener amerila-
nischen Erzdiözese, deren Thron er selbst 31 Jahre später de-
steigen sollte. Innsbruck, Newark, Baltimore, Washington und 
Green Bay sind die Stufen zu diesem erzbischöflichen Throne. 
In Innsbruck wurde der Theologe Mefzmer vom Bischof von 
Newark für die Missionierung Amerikas gewonnen, wohin er 
1871 als Ncupricster übersiedelte. In Newark wirkte er 18 
Jahre lang als Professor am Priesterfeminar und als Pfarrer 
der deutfchen St. Peterspfarrei. In Baltimore lenkte er 1884 
als Sekretär des dritten amerikanischen Plenarkonzils, das sich 
mit wichtigen Fragen der Seelsorge und der kirchlichen Orga-
nisation befaßte, die Aufmerksamkeit Roms auf sich. In 
Washington hatte er von 1889 bis 1891 den Lehrstuhl für 
9tirchenrecht an der kath. Universität inne. In Green Bay 
(Wiseonsin) bearbeitete er als väterlicher, allveiehrter Bischof 
von 1892—1903 ein gewaltiges Wirkungsfeld, unermüdlich 
als Apostel der Caritas, als Prediger und Lehrer ein anderer 
Petrus Kanisius. 

56jährig bestieg der große Schweizerapostel in Nord-
ameiita den erzbischöflichen Thron von Milwaukee, wo er als 
hervorragender Organisator und großzügiger, moderner Mis-
sionäi zu einer der markantesten Gestalten des amerikanischen 
Episkopates wurde. Mit apostolischem Eiser meisterte Erzbischof 
Meßmer die riesigen Aufgaben, die das gewaltig pulsierende 
Leben der Union in immer neuer Gestalt hervorbrachte. In 
wichtigen Fragen (Seclforge für die Eingewanderten in deren 
Muttersprache, Gestaltung der Pfarrschulen, Missionierung der 

Neger u, a,) war seine Tätigkeit richtunggebend. Dabei war 
der Erzbischof mit dem Paulusherzen die Herzensgüte selbst. 
Milwaukee verehrte und liebte in ihm seinen „Herzbischof", 
Eine religiös — soziale Gründung, bei der Erzbischof Meßmer 
nicht initiativ oder aktiv beteiligt gewesen wäre, hätte sich nicht 
denken lassen. Auch die alte Welt, die Schweiz inbegriffen, 
hat aus diesem unermeßlichen Born der Earitas schöpfen 
dürfen. Wenn Kaidinalerzbifchof Piffl am Grabe dieser Herr-
lichen Bifchofsgestalt die letzten Segensgebcte der Kirche sprach, 
dann stand er dort als Vertreter jener Zehntaufende, denen 
der Retter so vieler karitativer Anstalten und Organisationen 
in den Bedrängnissen der Nachkriegszeit durch sein Beispiel 
und seine Fürsprache zu Hilfe kam. 

Nun harrt er im Schatten feiner Primiztirche der Aufer-
stehung. In seiner Erzdiözese beklagen 568 Priester, 21 mann» 
liche Orden und Kongregationen, 15 Frauentongregationen 
und 52,000 katholische Schullinder seinen Heimgang. Die kath. 
Schweiz aber wird mit heiligem Stolze dies Grab hüten, um 
das die Heimatgemeinde des Verblichenen von 310,000 Ka-
tholiten seiner Erzdiözese jenseits des Ozeans beneidet wird. 

Dr. H. E. 
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Napoleon-Anekdoten 
Nach dem Kongreß zu Erfurt kam Napoleon auf der 

Rückreife durch Aschaffenburg, Die Zöglinge sämtlicher Lehr-
anstalten sollten auf dem Wege zum Schlöffe aufgestellt wer° 
den, um ihn mit Hochrufen zu empfangen. 

Der Kaiser fuhr die lange Front entlang. Am äußersten 
rechten Flügel herrschte vollständige Ruhe, während die anderen 
Schüler die vorgeschriebenen Hochrufe ausbrachten. Der Adju» 
tant Napoleons fah in dem fchweigenden Verhalten des rech-
ten Flügels eine verabredete Demonstration der Feinde Frank» 
reichs und stellte den Bürgermeister darüber zur Rede: 

„Wer hat den jungen Leuten das Stillschweigen auf-
erlegt?" Aber der Bürgermeister antwortete ruhig: „Der liebe 
Gott! Es sind die Zöglinge der Taubstummenanstalt." 

Der Marquis Manfredini, Minister des Grofzhcrzogs von 
Toscana, hatte viel mit Bonapaitc zu verhandeln, als dieser 
in Italien das Oberkommando führte, und hatte von ihm viele 
Freundfchaftsbeweife seiner Zuverlässigkeit erfahren. Da ge» 
schah es einmal, das General Bonapartc ein Versprechen, das 
er dem Minister gegeben hatte, nicht einhielt. 

Als der Marquis sich bitterlich darüber beklagte, gab ihm 
Bonapartc zur Antwort: „Sic können sich stets auf mein 
Wort als Soldat verlassen, vcrlasscn Sic sich aber niemals 
auf mein Wort als Politiker." 

Die Hundeitjahifciei der Trachten in Champeiy (Wallis) bot eine höchst intéressante Schau 
der in ihrer Eigenart einzigen Talschaft. — Frauen von Ehamp^ry beim Alpaufzug; sie tragen 

bekanntlich Hofcn zur Arbeit auf dem Berge. — Altes Paar im Sonntagsstaat. 

Napoleon traf in Orleans ein. Es war 1808, und der 
Mangel an Menschen und Geld fürs Kriegfllhien fing an, sich 
bemerkbar zu machen. Der Bürgermeister der guten Stadt 
empfing mit allcn Würdenträgern den Kaiser und setzte sich in 
Positur, um eine Rede zu halten. Aber Napoleon unterbrach 
ihn und fragte ihn über die Stadtverwaltung aus. 

„Sind 3hre Kassen in Ordnung, Herr Bürgermeister?" 
„Vollkommen." 
„Gut! Haben Sie Ueberschüsse?" 
„Große, Majestät, und jedes 3ahr." 
„Gut! Wieviel haben Sic zum Beispiel jetzt in 3hren 

Kassen liegen?" 
„300,000 Franken, Majestät!" 
„Sehr gut! Liefern Sie sie gleich an die Staatskasse ob!" 

Napoleon richtete im Louvre an einen Konservator die Frage: 
„Wielange dauert ein Gemälde? „Sechshundert bis siebenhun-
dert 3ahre, Majestät, im besten Falle achthundert." „Armselige 
Kunst!" rief der Kaiser aus. 

Napoleon I. fragte einen Offizier, „Sagen Sie, wie alt 
sind Sie?" 

„31 Äahrc, Majestät." 
„Und noch nicht avanciert?" 
„Majestät, durch widrige Zufälle, die mit meinen Lei-

stungen nichts zu tun haben, bin ich in der Beförderung zum 
Kapitän übergangen worden." 

Napoleon: „Dann nehmen Sie bitte sofort 3hren Abschied. 
Offiziere, die Pech haben, kann ich nicht gebrauchen!" 

Bei einem Rundgang im Biwak winkte Napoleon einen 
Offizier heran. 

„Sie heißen?" 
„Dubois". 
„Colonel?" 
„Nein, Majestät, nur Hauptmann; — aber", so fügte 

Dubois mit freimütiger Kühnheit hinzu, „ich bin aus dem 
Holze geschnitzt, aus dem man die Colonels macht!" 

„Gut, Hauptmann Dubois! Sobald ich einen Colonel aus 
Holz gebrauche, follen Sic dcr crstc fcin!" 

Ein berühmter Arzt wurde einst von Napoleon I. gefragt, 
wieviele Menschen er denn schon in seiner Praxis hingeopfert 
hätte. Ohne langes Besinnen antwortete der Gefragte: 

„Sire, ungefähr 500,000 weniger als Ew. Majestät." 

Die Schüler werden von der Lehrerin ausgefordcrt, einen 
Sah mit „sein" zu bilden. Einer steht aus: „3ch möchte ein 
Flieger sein." Dann wird ein Satz mit „haben" verlangt. „3ch 
möchte ein Auto haben," lautet die Antwort. Hebt ein ganz 
Schlauer den Finger: „3ch kann sogar einen Sah mit ,scin' 
und ,haben' bilden: Sie sollen noch zu haben sein, Fräulein!" 

Vielsagend. Pünktlich zur festgesetzten Zeit trifft dcr Bc» 
richt auf dcm Landratsamt ein. Er lautet: „Seitdem dcr Hcrr 
Landrat hicr war, hat sich weiter keinerlei Gesindel mehr 
sehen lassen. Krause, Oitsvorstehei." 

Eherezept. „Wie bringst du es fertig, daß dein Mann 
immer nachgibt?" — „Ganz einfach: Naturheulverfahren!" 
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(Nachdruck verboten,) 

Mpha&eüsches 
7natkt=Vecnelchms dec Schweiz $wc das Jxnkc 1931 

von H. S t e i n e r - L t o o ß , Muii b. Bern 

tckläcunq. dec A&kUczunçen 
W — Waren- oder Kiammailt, V = Vieh-, Pf = Pferde-, F = Fohlen-, S — Schweine», Schfe = Schaf-, Z — 
Ziegen-, Klbi = Kälber-, Klv = Kleinvieh», Zchtv = Zuchtvieh», Schlv — Schlachtvieh-, Vitt — Lebensmittelmarkt. — 
gi, V = Hauptviehmarlt, — Vg = Viehauästellung mit Viehmartt. — KlvS — Kleinvieh-, speziell Schweinemarkt. — 
Bei Märkten, die länger als einen Tag dauern, ist die Zahl der Markttage in Klammern angegeben, z. B. 24. März 
WV (W 2 T) = am 24. März Kram» und Viehmartt-, der Warenmarkt dauert 2 Tage. — Stehen 2 Daten neben-
einander, so bezieht sich das erste Datum auf den Hauptmarkttag, das zweite in Klammern gefetzte Datum aber auf den 
Vormarkt, z. B. 25. (24.) Mai V = am 25. Mai Viehmartt mit Voimarlt am 24. — Die mit Stern (*) bezeichneten 

Märkte werden von den Behörden erst später festgesetzt. 

Kanton Zürich. 
Affoltern a. A. W V S: 16. März, 

26. Okt. — V S: 19. 2an., 16. 
Febr., 20. April, 18. Mai, 15. 3uni, 
20. 3u(i, 17. Aug., 21. Sept., 16. 
Nov., 21. Dez. 

AlbiLiicdcn W V S: 13. Mai. 11. 
November. 

Andclfingen W V S: 11. Nov. — 
V S: 14. Jan., 11. Febr., 11. März. 
8. April, 13. Mai, 10. 3uni, 8. Juli, 
12. Aug., 9 Sept., 14. Okt., 9. Dez. 

Bä.ttswil V: 2. Jan., 6. Febr., 6. 
März, 1. Mai, 3. 3uli, 4. Sept., 6. 
Nov., 4. Dez. 

VasserZdorf V S: 11. Febr., 20. Okt. 
Baumc, W V (W 2 T): 10. April, 

2. Ott. 
Bülack W V S: 3. März, 26. Mai, 

3. 3ioo. - V: 7. 3an„ 4. Febr., 1. 
April, 6. Mai, 3. 3uni, 1. 3u!i, 5. 
August, 2. Sept. 7. Okt., 2. Dez. 

Dielsdorf V S: 28. 3an., 25. Febr., 
25. März, 22. April. 27. Mai, 24. 
3uni, 22. 3uli, 26. Aug. 23. Sept., 
28. Okt., 25. Nov., 23. De., 

EgliZau W V S: 3. Febr., 28. April, 
12. Nov. - V S: 19. 3an., 16. 
Febr, 16. März, 20. April, 18. 
Mai, 15. 3uni, 20. 3uli, 17. Aug., 
21. Sept., 19. Okt., 21. Dez. 

Einbrach V: 24. März, 24. Nov. 
Grüningen W V Klv: 28. Sept. — 

V Klv: 30. März, 27. April, 18. 
Mai, 26. Okt., 30. Nov. 

Horgcn W: 3. August. 
Klotcn V S: 11. März. 9. Dez. 
Oberstammheim W V S: 2. Nov. — 

V S: 26. 3an., 23. Febr., 30. März, 
2? April, 18. Mai, 29. 3uni, 27. 
3uli. 31. Aug., 28. Sept.. 30. Nov., 
28. Dez. 

Ossingen W: 19. November. 
Pfäffiton W V: 5. Mai, 10. Nov. 
Stäfa W V (W 2 T): 19. Nov. 
Turbenthal W V: 30. März. 26. Ott. 

— V: 26. 3cn., 23. Febr., 27. April, 
18. Mai, 29. 3uni, 27. 3uli, 31. 
Aug., 28. Sept., 30. Nov., 28. Dez. 

lifter W V (W 2 T): 26. Nov. — V: 
29. 3an., 26. Febr., 26. März, 30. 
April, 28. Mai, 25. 3uni, 30. 3u!i, 
27. Aug., 24. Sept., 29. Okt., 31. 
Dezember. 

Wald W V (W 2 T): 10. März, 27. 
Oktober. 

Winlerthur W V Pf S: 7. Mai, 5. 
Nov., 17. Dez. — V Pf S: 8. u. 
22. 3an,, 5. u. 19. Febr., 5. u. 19. 
März. 2. u. 16. April, 21. Mai, 4. u. 
18. 3uni. 2. u. 16. 3uli, 6. u 20. 
Aug., 3. », 17. Sept., 1. u. 15. Okt.. 
19. Nov.. 3. Dez. 

Kanton Bern. 
Aarberg W V Pf Klv S: 14. 3an., 

11. Febr.. 11. März, 8. April, 13. 
Mai, 10. 3uni, 8. 3uli, 12. Aug., 
9. Sept., 14. Okt., 11. Nov., 9. Dez. 
— W Klv S: 28. 3an„ 25. Febr.. 
25. März., 29. April, 27. Mai, 
24. 3uni, 29. 3uli, 26. Aug., 30. 
Sept., 28. Okt., 25. Nov., 30. Dez 

Adelboden V Klv: 14. Sept. — W V: 
24. Sept. — W Klv: 1. Okt. 

Aefchi W V Klv: 13. 3an. — V Pf: 2. 
Nov. — W Klv: 3. November. 

Vassecourt (Altdorf) W V Klv: 12. 
Mai, 25. August. 

Bern (Berne) Messe (13 T): 13. 
April, 23. Nov. — W qr Klv Schlv: 
6. u. 20. 3an., 3. u. 17. Febr., 3. 
März, 7. u. 14. April, 1. Sept., 6. 
Okt. u. 27. Okt., 24. Nov. — W 
Klv: Dienstags. — W V Klo 
Schlv: 17. März, 21. April, 5. u. 
19. Mai, 2. u. 16. 3uni, 7. u. 21. 
3uli, 4. u. 18. Aug., 15. Sept., 20. 
Okt., 3. u. 17. Nov., 1. u. 15. Dez. 

Biel (Vienne) W V Klv: 8. 3an., 5. 
Febr., 5. März, 2. April, 7. Mai, 
4. 3uni, 2. 3uli, 6 Aug.. 10. u. 24. 
Sept., 8. u. 22. Okt., 12. Nov., 17. 
Dez. — Klv: Donnerstags. 

Les Bois (Rudisholz) W V Pf Klv: 
12. 3an.. 6. April, 24. Aug. 

Voltigen W V Klv: 13. 3an., 27. Okt. 

Les Breuleul (Brandisholz) W V: 24. 
März, 19. Mai, 28. Sept. 

Brienz W V Klv: 4. Mai, 23. Sept., 
11. Nov. (2 T). 

Bümpliz W V Klo Schlv: (Märkte 
zurzeit nicht bestimmbar.) 

Büren a. A. W V Klv: 21. 3an., 18. 
Febr., 18. März, 15. April, 20. Mai, 
15. 3uli, 16. Sept., 21. Okt., 18. 
Nov., 16. Dez. 

Burgdorf (Berthoud) W V Klo: 5. 
März, 7. Mai, 9. 3uli. 3. Sept., 8. 
Okt., 5. Nov.. 31. Dez. — W Klo: 
Donnerstags. 

Chindon (Rcconvilier) W V Pf Klv: 
13. Mai, 9. Nov. — W V gr Pf 
Klv: 7. Sept. 

Corgömont W V Klv: 20. April, 14. 
September. 

Couitelary W V Klv: 7. April, 24. 
Sept. — V Klv: 12. Mai. 

Delemont (Dclsberg) W V Pf Klv: 
20. 3on., 17. Febr., 17. März, 21. 
April, 19. Mai, 16. 3uni, 21. 3uli, 
18. Aug., 22. Sept., 20. Okt., 17. 

Di esse W V S: 26. Okt. 
Nov., 22. Dez. 

Diemtigen (Oey) V: 27. August. 
Eggiwil V: 16. April, 24. Sept. 
Eilenbach i. S.: W V Klv: 10. März, 

12. Mai, 10. Nov. — Gr. Zchtv: 2. 
Sept., 7. u. 26. Okt. — W Klv: 
4. Sept., 9. Okt. 

La Fernere W V: 12. März, 7. Okt. 
Fraubrunnen W V Klv: 4. Mai, 5. 

Oktober. 
Frutigen W V Klo: 20. März, 7. 

Mai, 25. Sept., 20. Nov., 24. Dez. 
— Gr. V: 8. Sept., 27. Ott. — 
W Klv: 9. Sept., 28. Okt. — V 
Vikt: 3eden Donnerstag; wenn Fest-
tag, Mittwochs. 

Grellingen W V Klv: 19. März, 21 
Mai, 17. Sept., 19. Nov. 

Grindelwald W V: 12. Okt. 
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Grofzhöchstetten W V Klv: 18, März, 
20. Mai, 28. Ott., 2. Dez. — Klv: 
7. Dan., 4. Febr., 4. März, 1. April, 
6. Mai, 3. 3uni, 1. 3uli, 5. Aug.. 
2. Sept., 7. Ott. 

Grünen i. E. S: 3. 3an., 7. Febr., 7. 
März, 4. April, 2. Mai, 6. 3uni, 
4. 3u(i, 1. Aug., 5. Sept., 3. Ott., 
7. Nov., 5. Dez. 

Gstaad b. Saanen 23: 16. Sept., 9. 
Dezember. 

©steig b. Saanen W 23: 25. Sept. 
©uggisberg (Ryffenmatt) 253 23 Pf 

gr Schfe ZS: 3. Sept. 
Gunten a. Thuncrfee W 23: 20. April, 

19. Okt., 9 Nov. 
Herzogenbuchsee W 33 Klv: 4. März, 

13. Mai, 1. 3uli, 2. Sept., 11. Nov., 
16. Dez. 

Huttwil, W V Klv: 4. Febr., 11. 
März, 6. Mai, 8. 3uli, 9. Sept., 14. 
Ott., 2. Dez. — W Klv: 30. Dez. 
— Klv: Mittwochs. 

3nL (Anet) 353 V Pf Klv: 21. 3an„ 
18. März, 20. Mai, 19. Aug., 21. 
Ott., 18. Nov. — Klv: 18. Febr., 
22. April, 17. 3uni, 22. 3uli, 23. 
Sept., 23. Dez. 

3ntcrlaken W: 28. 3an., 4. März, 15. 
Dez. — 353 33: 6. Mai (5. Mai 33), 
25. Sept. (24. Sept 33), 14. Ott. 
(13. Ott 23), 30. Ott. (29. Ott. 33), 
18. Nov. (17. Nov. 33). 

Lajoux W V Pf Klv: 9. 3uni, 12. Okt. 
Langenthal W V Pf Klv: 27. 3an., 

24. Febr., 24. März, 28. April, 19. 
Mai, 16. 3uni, 21. 3uli, 18. Aug., 
15. Sept., 20. Ott., 17. Nov.. 29. 
Dez. - Schlv: 31. März. — 253 Klv: 
Dienstag. — Klbr: Montags. 

Langnau i. E. W gr. 33 Pf Klv: 25. 
Febr., 29. April, 15. 3uli, 16. Sept.. 
4. Nov., 9. Dez. — 2B Klv: 2. 
3an., 6. Febr., 6. März, 4. April, 
1. Mai, 5. 3uni, 3. 3uli, 7. Aug., 
4. Sept., 2. Okt., 6. Nov., 4. Dez. 
— Klbr: 3edcn Montag. — 233 
Vikt: 3cdcn Freitag. 

Lauenen b. Gstaad W 33 Pf Klv: 3. 
Oktober. 

Laufen (Laufon) 22 23 Klv: 6. 3an., 
3. Febr., 3. März, 7. April, 5. Mai, 
2. 3uni, 7. 3uli, 4. Aug., 1. Sept., 
6. Okt., 3. Nov., 1. Dez. 

Laupen 253 V Klv: 12. März, 21. Mai, 
16. Sept., 5. Nov., 30. Dez. — S: 
16. 3an., 20. Febr.. 17. April, 19. 
3uni, 17 3uli, 21. Aug., 16. Okt. 

Lauterbrunnen W 23: 23. September. 
Lenk i. S W Klv: 15. Mai. — 33: 5 

Sept. — 253 23 Klv: 3. Okt. 
Lyfz 2B 33: 23. Febr., 23. März, 27. 

April, 25. Mai, 22. 3uni, 28. Sept., 
26. Okt., 23. Nov. — Klv: 26. 3an., 
27. 3uli, 24. Aug., 28. Dez. 

Malleray W 33 Pf Klv: 30. März, 
28. Sept. 

Meiringen W V: 14. April, 20. Mai, 
23. Sept.. 9. (8.) Okt. und 28. (27.) 
Okt.. 16. Nov. — 333 Klo S: 8. 
3an., 5. Febr., 5 März, 2. April, 
7. Mai, 4. 3uni, 1. Okt., 5. Nov., 
3. Dez. 

Montfaucon (Faltenberg) W 33 Pf 
Klv: 23. März, 11. Mai, 25. 3uni, 
14. Sept. 

Mouticr (Münster) W 33 Klv: 12. 
März, 9. April, 21. Mai, 13. Aug., 
3. Sept., 1. Okt., 5 Nov. 

Mühlcturnen 233 23 Schlv: 6. April. 
12. Ott. — Schlv: 13. 3uli, 14. Dez. 

Ncuveville (Neuenstadt) 253 Klv: 25. 
März, 27. Mai, 26. Aug., 25. Nov., 
30. Dez. 

Nidau W Klv: 8. Dez. 
Niedcrbipp W 23: 1. April, 4. Nov. 
Nods 253 33 Klv: 12. Mai, 12. Okt. 
Noirmont (Schwaizenberg) 253 23 Pf 

Klv: 1. 3uni, 3. Aug., 2. Nov. 
Poircntruy (Pruntrut) 253 23 Pf Klv: 

19. 3an., 16. Febr., 16. März, 20. 
April, 18. Mai, 15. 3uni, 20. 3uli, 
17. Aug., 21. Sept., 19. Okt., 16. 
Nov., 21. Dez. — Klv: 3eden Don° 
neiätag. 

Reichenbach bei Frutigen 253 23 Klv: 
17. März, 26. Sept., 8. Dez. — 33: 
15. Sept.. 20. Okt. — 253 Klv: 16. 
Sept.. 22. Okt. 

RiggiLberg 253 23: 30. Okt. — 23 Pf: 
13. März, 25. Sept. — 33: 24. 
April, 29. Mai, 28. Aug., 27. Nov. 

Roggenburg 253 23: 25. Ma i . 
Ryffenmatt 253 33 Pf gr Schfe Z S: 

3. Sept. 
Saanen (Gessenay) 253 33 Klv: 10. 

Febr., 6. April, 1. Mai, 31. Aug. 
(2 T), 5. Okt. (2 T) und 27. Okt. 
(2 T), 16. Nov. 

Saiqnelegicr (St. Leodegar) 233 23 Pf 
Klv: 5. 3an., 2 Febr., 2. März, 13. 
April, 4. Mai, 8. 3uni, 6. 3uli, 10. 
Aug., 1. Sept., 5. Okt., 3. Nov., 
7. Dez. - Pf F: 8. Aug. (2 T). 

St°3mier (St. 3mmer) 253 33 Klv: 15. 
Mai. 16. Ott. — 33: 10. April, 4. 
Sept. 

St. Stephan (St-Etiennc) Klv: 22. 
Aug.). 

St°Uifanne (St. Ursitz) 253 23: 9. Febr., 
13. April, 11. Mai. 

Schangnau (Wald): W 23 Klv: 22. 
Sept. 

Schwarzenburg 253 23 Pf Klv: 19. 
Febr., 19. März, 15. Mai, 20. Aug., 
17. Sept., 22. Okt., 19. Nov., 24. 
Dez. 

Schwarzenegg M 33 Pf Klv: 26. Ma i , 
1. Okt. 

Signau 253 33 Klv: 19. März, 7. Mai, 
15. Ott., 19. Nov. — Klv. 15. 3an., 
19. Febr., 9. April, 18. 3uni, 9. 
3uli, 20. Aug., 10. Sept., 17. Dez. 

Soinctan 253 23: 26. Aug 
Spicz 253 23: 12. Ott 
SummiLwald 233 33 Pf Klv: 13. März, 

29. Mai, 25. Sept., 6. Nov. — 253: 
26. Dez. 

Savonnes (Dachsfelden) 253 23: 22. 
April, 16. Sept. 

Thun (Thounc) 253 23: 21. 3an., 18. 
Febr., 11. März, 1. April, 13. Mai, 
30. Mai, 26. Aug., 30. Sept., 21. 
Okt., 11. Nov., 16. Dez. — 23: 3e° 
den Samstag. — Klbr: 3eden Mon» 
tag. 

Tramelan-dessus (Obcr-Tramlingcn) 
253 23 Pf Klv: 13. 3an., 10. Febr., 
10. März, 1. April, 6. Mai, 11. 
Aug., 23. Sept.. 14. Okt., 10. Nov., 
8. Dez. 

Trüb 23 Klv: 15. Sept. 
Untersten Gr 253 Klv: 28. 3an„ 4. 

März, 6. Mai, 25. Sept., 14. und 
30. Okt., 18. Nov., 15. Dez. — 353 
Klv- 9. 3an., 6. Febr., 10. April, 
5. 3uni, 3. 3uli, 7. 2wg., 4. Sept., 
4. Dez. 

Wangen a. A. W 23 Klv: 1. Mai, 
16. Okt. 

Wattenwil b. Thun 23: 7. Okt. 
Zweilütschinen 253 33 Klv: 5. Okt. 
Zwcisimmcn 253 33 Klv: 11. Febr., 9. 

9. März, 7. April, 2. Mai, 1. Sept. 
(2 T), 6. Okt. (2 T) und 28. Okt. (2 
T), 17. Nov. (2 T), 10. Dez. 

Kanton Luzcrn. 
Dagmerscllen 233 33: 19. 3an., 13. 

April, 14. Sept., 26. Okt. — S: 2. 
3an., 5. Febr., 5. März, 2. April. 
7. Mai, 5. 3uni, 2. 3uli, 6. Aug., 
3. Sept., 1. Okt., 5. Nov., 3. Dez. 
— Klv: 3edcn Montag. 

Entlebuch 253 23 Klv: 6. Mai, 17. 
Sept., 28. Okt. — S: 26. 3an., 23. 
Febr.. 23. März, 27. April, 25. Mai, 
22. 3uni, 27. 3uli, 24. Aug., 28. 
Sept., 26. Okt., 23. Nov., 28. Dez. 

Ermensee 253 23- 1 Mai, 17. Okt. 
Cscholzmatt 233 23 S: 16. Febr., 11. 

Mai, 19. Okt. S: 19. 3an., 16 
März, 2N. April, 18. Mai, 15. 
3uni, 20. 3uli, 17. Aug., 21. Sept., 
16. Nov., 21. Dez. — 253 Klv: 3 c 
den Donnerstag. 

Ettiswil 23 Klv: 27. 3an„ 17. Febr. 
Flühli 253 23: 14. April, 12. Sept. 
Geis; b. Menznau 253 23 Pf Klv: 27. 

3uli. 
Hihkirch 233 23 Klv: 17. Febr., 26. Okt.. 

14. Dez. 
Hochdorf 25$ 23: 7. Mai. 1. Okt., 23. 

Nov. 
Luzcrn (Luccinc) Messe (12 T): 4. 

Mai, 5. Ott. — Pelz, und Fell-
markt: 10. Febr. — 23 Klv: 3eden 
Dienstag. 

Malters 253 23 Pf Klv S: 17. Aug. 
— 253 33 Klv S: 29. Okt. 

Marbach 33 Klv: 26. Mai, 9. Sept. 
Münster 253 33 Klv: 12. Febr., 28. 

Sevt., 19. Ott., 25. Nov. — 33 Klv: 
11. Mai, 20. 3uli, 21. Dez. — Klv: 
Montags. 

Neiden 33 Klv: 17. Febr., 18. Mai, 
23. Sept., 9. Nov. 

Richcnsee 333 23 Klo: 17. März. 25. 
Mai, 10. Aug., 14. Sept. 

Ruswil 253 23 Klv: 20. 3uli, 5. Okt. 
Echupfheim 233 23 Pf Klv: 9. März. 

13. Aug. — M 23 Klv: 8. April, 7. 
Okt., 11. Nov. — 23 Klv: 15. Mai. 
— S: 5. 3an., 2. Febr., 2. März. 
6. April, 4. Mai, 1. 3uni, 6. 3uli, 
3. Aug., 7. Sept.. 5. Okt.. 2. Nov., 
7. Dez. — Klbr S: Montags. 

Sempach Sämereien: 16. März. 
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kommt, vermöge seiner Willenskraft, auch in den schwierigsten Lagen durchs Leben . . . . 
Diese alte Wahrheit kann in unserer modernen Zeit keine allzu häufige Anwendung 
finden, denn es gibt leider viele Leute, deren Energie im entscheidenden Moment ver
sagt, die unter der Last schwieriger Verhältnisse zusammenbrechen. — Woran liegt 
d a s ? In den meisten Fällen wohl an einer krankhaften Schwäche des Nervensystems, 

d
- welche Selbstvertrauen und Energie unterbunden werden. Letztere 

sich zu erhalten, sollte die wichtigste Aufgabe des Menschen sein; 
1 | ( j 1 denn es können an jedermann heute oder morgen Ereignisse heran

treten, die zielbewusstes Eingreifen und gesunde Nerven erfordern. 
Wer irgend welche Anzeichen von Nervosität bei sich verspürt, wie Angs tge füh le , Erschrecken, G emü t s v e r 
s t i m m u n g e n , U n r u h e , Re izba rke i t , Empfindl ichkei t g e g e n Geräusche , häuf ige Kopfschmerzen , Schwinde l 
anfäl le , Uns icherhe i t be im Sprechen , Missmut , T r a u r i g k e i t o h n e Grund , Unlus t zur A r b e i t , Mangel a n 
Energ ie , Wi l l ensschwäche , Gedäch tn i sschwäche , Schlaf losigkei t , Z i t te rn d e r H ä n d e usw., der warte nicht 
ab. bis es zu spät ist, sondern nehme regelmässig ein so vorzügliches Nervenstärkungsmittel, wie es das 
„ N E R V O S A N " ist, das sich glänzend bewährt hat und das dank seiner auf streng wissenschaftlicher Basis 
beruhenden Herstellungsmethode von vielen Aerzten warm empfohlen wird. „ N E R V O S A N " ist in a l len 
A p o t h e k e n de r Schweiz erhält l ich. Depot in F r e i b u r g : A p o t h e k e G. L ä p p . 

A p l r f n f i f r f Beim Einkauf weisen Sie Nachahmungen und andere als Ersatz angebotene Präparate zurück 
• « » • » • • m i * « J j * und verlangen Sie ausdrücklich 

das echte NERVOSAN 
Alleiniger Erzeuger: W. E. K R A T Z , Apotheker, R I E H E N Nr. 25 bei Basel. 

Sursee 355 35: 12. 3an., 2. gebr., 6. 
März, 27. Apiil, 25. Mai, 22. Ourti, 
23. 3ulï, 31. Aug., 21. Sept., 12. 
OH., 2. Nov., 7. Dez. — Klv: Be
ben Freitag. 

Werthenstein (Wolhusen-Marlt) W V 
S: 9. Febr., 20. April, 21. Sept., 
9. Nov. — S: 12. 3an., 9. März, 
13. April, 11. Mai, 8. 3uni, 13. 
3uli, 10. Aug., 14. Sept., 12. Oft., 
14. Dez. 

Willisau W 35 Klv S: 27. April, 28. 
Sept. (a, Sämereien), 19. Okt., 26. 
Nov. — 255 V Klv S: 16. Febr.. 
21. Dez. — W S : 29. 3an., 26. 
März, 28. Mai, 25. 3uni, 30. 3uli, 
27. Aug. — Klv: 3eoen Montag. 

Zell W V S: 22. Ott. 

Kanton Uli. 

Alfdorf V: 28. 3cm. (2 T), 11. März 
(2 T), 29. April (2 T), 20. Mai (2 
T), 24. Sept., 14. Olt. (2 T), 4. 
Nov. (2 T), 2. Dez. (2 T), 22. Dez. 
(2 T). — W (2 T): 29. Bern., 12. 
März, 30. April, 21. Mai, 15. Dît., 
5. Nov., 3. und 23. Dez. 

Amsteg 35: 12. Olt. 

Andermatt W 35: 10. 3uni. — 35: 15. 
und 29. Sept. 

Göschenen 35: 26. Sept. 
Seeliüberg 35: 22. Olt. 
Waffen W 35: 26. Mai, 20. Olt. 

7, Pollslalendei für greiburg unb Molli?, 

Kanton Schwyz. 

Aith W 35: 19. Olt. 
Brunnen 35: 13. Olt., 3. Nov. 
Einsiedeln 35: 2. gebr., 23. März, 27. 

April, 7. Dez. — 35g: 22. Sept. — 
W 35 Ps: 31. Aug., 5. Olt., 9. Nov. 

©ersau W: 18. Mai, 9. Nov. 
Goldau 35 Klv: 14. Sept. 
3nnerthal W 35 Klv: 14. Sept. 
Lachen W 35 Klv: 15. Sept., 10. Nov. 

1. und 22. Dez. — 35g: 30. Sept. 
— W: 14. Sept., 9. Nov. — Klv: 
3eden Dienstag. 

Muotathal 35 Klv: 24. Sept. — W 
.35: 22. Olt. 

Oberibeig 35: 15. Sept. 
Pfäfsikon W 35: 24. Nov. 
Nothenthurm W 35: 21. Sept., 27. Olt. 
Sattel W 35: 20. Okt. 
Schindellegi W 35: 26. Olt. 
Schübelbach 35: 7. Okt., 4. Nov. 
Schwyz W 35: 16. März, 4. Mai, 12. 

Okt., 16. Nov. — 35: 13. April, 7. 
Sept. u, 26. Sept. — 35g: 28. Sept. 
— W: 26. 3an., 30. Nov. 

Siebnen W 35 Pf S: 28. Sept. — 
35 S: 20. April, 12. Olt.. 7. Nov. 
und 30. Nov. 

Steinen 35 Klv: 5. Olt. 
Tuggen Klv: 5. Olt. 
ilnteribeig W 35 Klv: 19. Olt. 
Vorderthal W 35 Klv: 21. Sept. 

Kanton Obwalden. 

©isrcil 35: 29. Olt. 
Kerns 255 35: 2. Dez. 
Samen: 35: 12. gebr., 16. April, 1. 

Olt. - W 35: 13. Mai, 21. Okt., 
19. Nov. 

Kanton Nibwalben. 
Stans W 35: 22. April, 18. Nov. 
Wolfenschiehen 35: 3. Okt. 

Kanton ©latus. 

EIm 35: 5. Okt. 
©larus 35: 5. Mai, 6. und 20. Okt., 

3. Nov., 1. Dez. 
Näseis 35: 15. Sept. 
Netstal 35: 17. Sept. 
Schwanden 35: 16. März, 7. und 21. 

Sept., 12. Olt. 

Kanton Zug. 

Baar W 35: 16. Nov. (2 T). 
Buonas 255 35: 3. Aug. ' 
Cham W 35 (255 2 T): 25. Nov. 
Menzingen W 35 (W 2 T): 19. Ott 
Neuheim W 35: 28. Sept. 
Obeiägeri W 35: 11. Mai, 12. Olt. 
Unteräaeri W 35 Klv (355 2 T): 7. 

Sept. 
Walchwil 255: 12. Olt. 
Naith W: 31. Aug. 
Zug (Zoug) W 35 Klv: 17. gebr., 1. 

Dez. — W: 6. April, 25. Mai, 5. 
Olt. 
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Kanton Fieibulg. 
Albeuve 23: 14. Sept. 
Bulle 23 V Klv: 8, Jan., 12. Febr., 

5, März, 2. April. 7. Mai, 11. Juni, 
23. Juli, 27. Aug., 14., 15. und 17. 
Sept., 14. Oft. (2 T), 12. Nov., 3. 
Dez. — g: 14. Sept. — Klo: Jeden 
Donnerstag. 

CHZ,tel°St. Denis W 23 Klo: 19. Jan., 
16. Febr., 16. März, 20. April, 11. 
Mai, 15. Juni, 20. Juli, 17. Aug.. 
14. Sept., 19. Okt., 16. Nov., 21. 
Dez. 

Düdingen (Guin) 23 23 Pf Klv: 23. 
Febr., 23. März, 27. April, 18. Mai, 
21. Sept., 19. Okt., 16. Nov., 21. 
Dez. — S- 26. Jan., 22. Juni, 20. 
Juli, 17. Aug. — Schlv: 26. Jan., 
22. Juni, 19. Okt. 

Estavayer-le-lac (Stäffis a. S.) W 23 
Klv: 14. Jan., 11. Febr., 11. März, 
8. April, 13. Mai, 10. Juni, 8. 
Juli, 12. Aug., 9. Sept., 14. Okt., 
11. Nov., 9. Dez. 

Fribourg lFreiburg) W 23 Pf Klv: 12 
Jan., 9. Febr., 9. März, 13. April, 
4. Mai, 8. Juni, 13. Juli, 3. Aug., 
7. Sept., 5. Okt., 9. Nov., 7. Dez. 
— 23 Klv: 24. Jan., 21. Febr., 21. 
März, 25. April, 16. Mai, 20. Juni, 
25. Juli, 14. Aug., 19. Sept., 17. 
Okt., 21. Nov., 19. Dez. — Klbr: 
Montags. 

Jaun (Bellegardc) 2B Klv: 11. Mai. 
— 23 23 Klv: 19. Sept. 

Kerzeis (Chietres) 28 33 Klv: 29. 
Jan., 26. Febr., 26. März. 30. April. 
28. Mai, 25. Juni. 30. Juli, 27. 
Aug.. 24. Sept., 29. Okt., 26. Nov., 
31. Dez. 

Le Mouret 23 23 Klv: 14. April, 8. 
Sept., 20. Ott. 

Murten (Morat) W V Klv: 7. Jan., 
4. Febr., 4. März, 1. April, 6. Mai, 
3. Juni. 1. Juli, 5. Aug., 2. Sept., 
7. Okt., 4. Nov., 2. Dez. 

Plaifeyen <PIanfayon) 23 Klv S: 15. 
April. 20. Mai, 9. Sept., 21. Okt. 

La Roche (Zur Flüh) 23 23 Klv: 27. 
April, 12. Okt. 

Romont W 23 Pf Klv: 20. Jan., 17. 
Febr., 17. März, 21. April, 19. Mai, 
9. Juni. 21. Juli, 18. Aug., 8. Sept., 
20. Okt., 17. Nov., 1. Dez. — Klv: 
Jeden Dienstag. 

Kanton Solothurn. 
Balsthal 1 3 ) 6 : 16. Febr., 18. Mai, 

2. Nov. 
Breitenbach W 23: 25. Mai, 9. Nov 
Grenchen (Granges) TL: 2. Jan., 6. 

Febr., 6. März, 4. April, 8. Mai, 
5. Juni, 3. Juli, 7. Aug., 4. Sept., 
2. Okt., 6. Nov., 4. Dez. 

Messen 28 23 S: 16. März, 6. Juli, 
2. Nov. 

Oensingen W 23 Klv S: 19. Jan., 23. 
Febr., 23. März, 2?. April, 25. 
Mai, 20. Juli, 31. Aug.. 21. Sept., 
26. Okt., 30. Nov. 

Ölten 23 23 u. Autornäiktc: 26. Jan., 
2. März, 6. April, 4. Mai, 1. Juni. 
6. Juli, 3. Aug., 7. Sept., 19. Okt., 
16. Nov., 21. Dez. 

Solothurn (Soleurc) W 23 Pf Klo: 
12. Jan., 9. Febr., 9. März, 13. 
April, 11. Mai, 8. Juni, 13. Juli, 
10. Aug., 14. Sept., 12. Okt., 9. 
Nov., 14. Dez. — Klv: Jeden 
Samstag. 

Kanton Bafel^Stadt. 
Bafel (Väle) Messe: 24. Okt. (16 T). 

23 (2 T): 5. März, 28. Mai, 17. 
Sept., 17. Dez. — Mustermesse: 18. 
April (11 T). 

Kanton Basclland. 
Bottmingen S: 2 u. 16. Jan., 6. u. 

20. Febr., 6. u. 20. März. 17. April, 
1. u. 15. Mai, 5. u. 19. Juni, 3. u. 
17. Juli, 7. u. 21. Aug., 4. u. 18. 
Sept., 2. u. 16. Okt., 6. u. 20. Nov.. 
4. u. 18. Dez. 

Geltcrkinden W 23: 13. Mai. 14. Okt. 
— 23: 4. Febr., 4. März, 1. April, 
8. Juli, 16. Sept., 25. Nov. 

Liestal W 23: 11. März, 27. Mai, 12. 
Aug., 21. Okt. — 23: 14. Jan., 11. 
Febr., 8. April, 10. Juni, 1. Juli, 
9. Sept., 4. Nov., 2. Dez. 

Muttenz S: 12. Jan., 9. Febr., 9. 
März, 13. April, 11. Mai, 8. Juni. 
13. Juli, 10. Aug.. 14. Sept.. 12. 
Okt., 9. Nov., 14. Dez. 

Oberwil 23 Klv: 24. Febr., 24. März, 
28. April, 26. Mai, 22. Sept., 27. 
Okt., 24. Nov. 

Reigoldswil 22 23: 23. Febr., 18. 
Mai, 5. Okt. 

Sissach 23 23: 25. März, 22. Juli, 18. 
Nov. — 23: 28. Jan., 25. Febr., 22. 
April, 20. Mai, 24. Juni, 26. Aug., 
23. Sept., 28. Okt. 

Kanton Schaffhaufen. 
Neunkirch ©• 5. Jan., 2. Febr., 2. 

u. 30. März, 4. Mai, 1. Juni, 6. 
Juli, 3. u. 31. Aug., 5. Okt., 2. und 
30. Nov. 

Ramfen 23 S: 29. Jan., 30. April. 30. 
Juli, 29. Okt. — S: 26. Febr., 2. 
u. 30 April, 28. Mai, 2. Juli, 27. 
Aug., 1. Okt., 26. Nov., 31. Dez. 

Schaffhaufen (Schaffhoufe) 23 23 © 
(2 T): 24. Febr., 26. Mai, 25. Aug., 
17. Nov. — 23 ©: 6. u. 20. Jan.. 
3. u. 17. Febr.. 3. u. 17. März. 7 
u. 21. April. 5. u. 19. Mai. 2. lt. 
16. Juni, 7. u. 21. Juli, 4. it. 18. 
Aug., 1. it. 15. Sept., 6. u. 20. Okt., 
3. u 17. Nov., 1. u. 15. Dez. — S: 
Jeden Dienstag. 

Schieitheim S: 19. Jan., 16. Febr., 
16. März, 20. April, 18. Mai. 15. 
Juni, 20. Juli, 17. Aug., 14. Sept.. 
19. Okt., 16. Nov., 14. Dez. 

Stein a. Rh. 23 23 ©: 28. Okt. 
Unterhallau 23 S: 5. Jan., 2. Febr., 

2. März, 13. April, 4. Mai. 1. 
Juni. 6. Juli. 3. Aug., 7. Sept., 5. 
Okt.. 2. Nov., 7. Dez. 

Wilchingen 23 23 ©: 23. Nov. — S: 
19. Januar, 16. Febr., 16. März. 20. 
April. 18. Mai, 15. Juni, 20. Juli, 
17. Aug., 21. Sept., 19. Okt., 16. 
Nov., 21. Dez. 

Kanton Appenzell A.-Rh. 
Gais 33 23 Klv: 5. Okt. - 23 Klv: 

6. Jan., 3 Febr., 3. März, 7. April, 
5. Mai, 3. Nov., 1. Dez. 

Heiden W 23 Klv: 9. Ott. 
Hcrisau W gr 23 Klv: 6. Febr., 4., 

5. und 6. Okt., 13. Nov., 11. Dez. — 
23 25 Klv: Jeden Freitag: wenn 
Feiertag, tags zuvor. 

Hundwil 23 23: 12. Okt. 
Rehctobcl 28: 2. Ott. 
Schöncngrund 33 23 Klv: 29. Sept. 
Schwcllbrunn 23 23: 5. Ott. 
©peicker 2B 23: 28. Sept. 
Stein A..RH. N 23: 29. Sept. 
Teufen 23 23 Klv (2 T): 26. Ott. — 

23 ©: 26. Jan., 23. Febr., 30. März, 
27. April, 18. Mai, 29. Juni, 27. 
Juli. 31. Aug., 30. Nov., 28. Dez. 

Trogen 23: 5. Okt. 
Urnäfch 23 23: 10. Aug., 5. Okt. 
Wald 23 23 Klv: 29. ©ept. 
Walzcnhaufen 23 23 Klv: 28. ©ept. 

Kanton Appenzell 3.-RH. 
Appenzell 28 23: 28. Sept., 16. Dez. 

- 23: 14. und 28. Jan., 11. und 25. 
Febr., 11. und 25. März. 8. und 
22. April, 6. und 20. Mai, 3. und 
17. Juni, 1., 15. und 29. Juli, 12. 
und 26. Aug., 9. Sept., 7. und 21. 
Okt., 4. u. 18. Nov., 2. u. 30. Dez. 

Gonten 23: 20. April. — M V : ? . 
Sept. 

Kanton St. Gallen. 
Altstätten W gr V Pf Klv: 5. Febr., 

12. März, 7. Mai, 17. Aug., 10. 
und 24. Dez. — 23 23: Jeden Don-
nerstag. 

Alt^St. Johann 23: 17. März, 30. 
Sept., 15. Ott. — W 23: 17. Nov. 

Azmoos 23 23 Pf Klv: 24. ©ept. 
Verneck W 23 Klv: 10. Nov. 7. Dez. 
Buchs W V Klv: 11. Mai, 30. Nov. 

- gr 23: 12. Ott. - 23. Alle 14 
Tage am Montag, abwechselnd mit 
GamZ. 

Dcgersheim V Klv: 27. April. — 23 
23 Klv: 7. ©ept. 

Ebnat-Kavpel 23 V: 30. April, 24. 
©ept. 

Elchenbach W 23: 19. Ott. 
Flawil 2B 23: 4. Mai, 28. ©ept., 14. 

Dez. — 23: 12. Jan., 9. Febr., 9. 
März, 13. April, 8. Juni, 13. Juli. 
10. Aug., 12. Ott., 9. Nov. 

Flums 23 23: 12. Mai, 4. Nov., 15. 
Dez. 

Gams 23 23: 16. März, 26. Ott., 21. 
Dez. — 23: Alle 14 Tage am Mon» 
tag, abwechselnd mit Buchs. 

Gofzau 23 23: 7. Dez. — 23: 5. Jan., 
2. Febr., 2. März, 4. Mai, 1. Juni. 
6. Juli, 3. Aug., 7. Sept.. 5. Ott., 
2. Nov. 

Grabs 23 23 Pf Klv: 11. April. 18. 
Mai, 22. Sept., 17. Ott. 

Heeibrugg 23 23 Klv: 14. April. 29. 
Sept., 27. Ott. 

Kaltbrunn 23 Klo: 5. Febr., 28. April. 
- 23 23 Pf Klv: 8. Ott. 

Kirchbcrg 23 23: 22. April, 7. Ott. 
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Lichtensteig 335 gr 23 Klv: 9. Febr., 13. 
April, 1. 3uni, 28. Sept., 9. Nov., 
14. Dez. — 3B 23 Klv: Jeden Mon
tag. 

Mels 33 Klv Schfe: 27. Aug., 26. 
Sept. 

Mosnang W 23: 29. Apiil, 14. Olt. 
Niedeiuzwil W 23 Klv: 1. Mai. 19. 

Ott. 
Oberiiet W 23 Pf Klv: 19 Mai, 17. 

Nov. 
PfäfeiZ V: 17. Sept. 
Ragaz 233 23: 5. Febr., 23. März, 27. 

April, 25. Sept., 19. Okt., 2. Nov., 
7. Dez. 

Rheineck W V S: 27. 3u!i, 2. Nov. 
Rorlchach W V Klv: 21. Mai, 5. Nov. 

— 2B: 22. Mai, 6. Nov. 
Salez 23 Pf: 9. Mai, 29. Sept. 
St. Gallen (St-Gall) Messe (9 T): 

9. Mai, 10. Ott. — Pelzfellmärlte: 
24. 3an. — 2B 23: 3. 3an.. 7. Febr., 
7. März, 4. April, 2., 9. und 16. 
Mai, 6. 3uni, 4. 3uli, 1. Aug., 5., 
12., 19. und 26. Sept., 3., 10., 17., 
24. und 31. Ott., 7. Nov., 5. Dez. 

SarganL N 23: 24. Febr., 7. April, 
5. Mai, 3. und 15. Okt.. 5. und 19. 
Nov., 39. Dez. 

Schanis W 23: 19. Olt. 
Sevelen W 23 Klv: 21. März, 2. Okt., 

18. Nov. 
Sidwald 2B 23 Klo: 8. 3an., 21. Mai, 

22. Okt., 12. Nov. - 23 Klv: 19. 
Febr., 12. März, 16. April, 18. 3uni, 
16. 3uli, 29. Aug., 17. Sept., 19. 
Dez. 

Thal W 23: 23. Nov. 
Trübbach 33 23 Pf Klv: 4. Nov. 
Unterterzen W 23 Klv: 29. Ott, 
Uwad) 33 23 Klv: 17. 3an„ 16 Mai, 

28. Nov. - 23 Klv: 3edcn Sams
tag; wenn Festtag, tags vorher, 

Vättiä 23 Klv: 14. Sept. 
Wattwil 2B 23: 4. März, 6. Mai, 7. 

Okt., 2. Dez. 
Wcfen 3B 23: 1. Mai, 21. Dez. — 23 

Klv: 3eden Mittwoch: wenn Feier
tag, tags nachher. 

Weifztannen: 23 Klv: 24. Sept. 
Nil W gr 23 Klv: 5. Mai, 17. Nov. 

— 3B 23: 3eden Dienstag; wenn 
Feiertag, tags nachher. 

WildhauZ W Klv: 19. Mai. - W 23 
Klv: 21. Sept., 14. Okt., 19. Nov. 

Kanton Giaubünden. 
Alvaneu-Bad W 23: 9. 3uni, 1. Olt. 
Andeer 23 23: 18. Sept., 26. Ott. 
Aidez W 23:' 19. Okt., 4. Nov. 
Arvigo 33 23: 5. 3uni, 2. Sept. 
Bonaduz 233 23: 7. Okt. 
Brufio W 23: 2. März, 25. Sept., 

9. Nov. 
CaziZ W 23: 27. Ott. 
Chur (Toire) Messe (6 T): 18. Mai. 

14. Dez. — 33 33: 21. 3an., 6, u. 
18. Febr., 5. u. 26. März, 7. u. 21. 
April, 4. u. 18. Mai, 3. 3uni, 9. 
Sept., 8. Okt. (2 T) tant. Weide» 
zuchtstiermaitt, 9. u. 28. Ott., 16. 
u. 30. Nov., 15. u. 29. Dez. 

Davos 233 23: 27. Mai, 7. 3uli, 11. 
Sept., 14. Okt., 2. Nov. 

Difcntis 233 23: 19. 3an„ 7. Mai. 1. 
u. 24. Sept., 12. Nov. 

Ems 22 23: 21. Ott. 
Fideris W 23: 17. April. 
Flims W 23: 14. Ott. 
Fürstenau-Zollbruck W 23: 1. Mai, 

10. Okt. 
Grono W 23: 6. 3uni. 23. Sept., 22. 

Oktober. 
Grüfch W 23: 4. Febr., 4. März, 2. 

April, 5. Mai, 29. Ott., 8. Dez. 
Heide-Obervaz 933 23: 10. u. 25. 3uni. 
3onaz W 23: 29. Sept., 7. Dez. 
3lanz 305 23: 20. 3an., 5. u. 17. Febr., 

17. März, 20. April, 8. Mai. 2. 
3uni, 27. 3uli, 26. Sept., 6. u. 23. 
Ott., 13. u. 26. Nov., 12. u. 28. Dez. 

Klosters 23 23: 12. Sept., 15. Ott. 
Küblis 333 23: 3. Febr., 1. April, 28. 

Mai, 16. Okt., 3. Nov. 
Langwies 23 23: 20. März, 3. Ott., 10. 

November. 
Lavin W 23: 2. Olt. 
Lostallo W 23: 1. Olt. 
Maienfeld 23 23: 11. Febr.. 18. April, 

23. Sept., 4. Nov. 
Maloja 23 23: 12. Sept. 
Mifor 33 23: 16. Sept. 
Münster 33 23: 15. Ott. 
Peiden W 23: 3. Okt. 
Ponte 333 23: 6. 3uni, 10. Sept., 20. 

Oktober. 
Promontogno 33 23: 14. Febr., 10. 

Okt., 7. Nov. 
Pofchiavo 23 23: 1. April. 23. Mai. 

24. Sept.. 24. Okt. 
Nemüs W 23: 2. Mai, 21. Ott. 
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Roveredo W V: 9. 3cm., 19. Mai, 
25. 3uli, 2. Oft., 13. Nov., 11. Dez. 

©aas W 23: 3. März. 
Samaden W 23: 25. April, 16. Sept. 
Samnaun W V: 23. 3uli. 
St. Antonien W 23: 13. 3uni. 
S. Beinaidino W 33: 20. Aug. 
Sta. Maria i. M. W 23: 22. April, 

9. September. 
St. Moritz 23 23: 5. 3uni. 
2t . Peter W 23: 2. Nov. 
Savognino W 23: 28. 3an., 12. Oft. 
Schleis W 23: 2. 3an., 30. Sept., 18. 

November. 
Schills 33 55: 24. April, 21. Mai, 14. 

Sept., 3. Ott., 17. Nov. 
Sent W 23: 10. April. 
Somvir 23 23: 16. Febr., 22. Ott 
Splügen W V: 5. Sept. 
SÜL 23 23: 11. April, 22. Mai. 
Suiava W V: 24. Okt. 
Tavetsch-Sedrun 33 33: 14. Sept. 
THusiL W 23: 13. 3an., 10. Febr., 10. 

März, 15. April, 12. Mai, 11. 3uni, 
19. Sept.,,2. Okt., 6. u. 20. Nov.. 
9. u. 22. Dez. 

Tiefencastel 23 23: 12. 3an., 9. Febr.. 
9. März, 14. April, 11. Mai, 15. 
3uni, 17. Sept., 13. Ott., 5. u. 19. 
Nov., 21. Dez. 

Tims W 23: 30. Ott. 
Truns W 33: 16. März, 1. 3uni, 5. 

Okt., 11. Dez. 
Versam W 23: 22. Sept. 
Vicosoprano 3B 33: 25. Sept, 
Villa W 23: 25. Sept. 
Wiesen W 33: 13. April. 
Zernez W 23: 15. Sept. 
ZilliZ 3B 23: 8. 3uni. 
ZizeiL W 23: 3. 3an.. 21. März, 17, 

Okt., 14. Dez. 

Kanton Aargau. 

Aarau 23 23: 18. Febr., 15 April, 20, 
Mai, 15. 3uli, 19. Aug.. 21. Okt.. 
18. Nov., 16. Dez. - 33: 21. 3an.. 
18. März, 17. 3uni, 16. Sept. -
W S: 31. Dez. 

Baden 33 23: 5. Mai, 3. Nov. - 33: 
6. 3an.. 3. Febr., 3. März, 7. April, 
2. 3uni, 7. 3uli, 4. Aug., 1. Sept., 
6. Okt., 1. Dez. 

Bremgarten 23 33: 9. Febr., 6. April, 
25. Mai, 24. Aug., 2. Nov., 14. 
Dez. - 23: 12. 3an., 9. März, 8. 
3uni, 13. 3uli, 14. Sept., 5. Okt. 

Vrugg W 33: 10. Febr., 12. Mai. 9. 
3uni, 11. Aug.. 10. Nov., 8. Dez. — 
35: 13. 3an., 10. März, 14. April, 
14. 3uli, 8. Sept., 13. Ott. 

Ehacn 23 S: 2. Febr., 6. April, 1. 
3uni, 3. Aug., 9. Sept., 11. Nov. 

Fahiwangen 23: 2. März. 25 Mai, ? 
Sept., 28. Dez. 

Frick W 23: 16. Febr., 11. Mai, 10. 
Aug., 9. Nov. — 23: 12. 3an., 9. 
März, 13. April, 8. 3uni, 13. 3uli. 
14. Sept., 12. Okt., 14. Dez. 

Gränichen V: 10. April, 9. Ott. 
Kailcrstuhl 333 33: 18. Mai. 11. Nov.. 

7. u. 21. Dez. 
Laufenburq W: 6. April, 25. Mai, 29. 

Sept., 28. Okt., 21. Dez. 

Lenzbuig W V: 5. März, 6. Mai, 24. 
Sept., 10. Dez. — 33: 8. 3an., 5. 
Febr., 2. April, 4. 3uni. 16. 3uli, 
27. Aug., 29. Okt., 19. Nov. 

Leuggern W V S: 19. März, 19. Mai, 
22. Sept.. 24. Nov. - 33 <5: 20. 
3an.. 21. 3uli. 

Mellingen W V: 19. März, 18. Mai, 
19. Okt., 30. Nov. — 33: 28. 3an., 
25. Febr., 29. April, 24. 3uni, 29. 
3u!i. 26. Aug., 30. Sept., 30. Dez. 

Muri W 33: 16. Febr., 4. Mai, 11. 
Nov. - V: 5. 3an., 2. März, 13 
April. 8. 3uni, 2. 3u!i, 10. Aug.. 8. 
Sept., 12. Okt., ?. Dez. 

Oberendingen 33: 5. 3an., 23 Febr., 
27. April, 29. 3uni, 31. Aug.. 26. 
Oktober. 

Reinach 33 33 KIv: 26. März, 2. 
3uli. 8. Okt., 3. Dez. — 33 Klv: 15. 
3an., 19. Febr., 16. April, 21. Mai, 
11. 3uni, 20. Aug., 17. Sept., 5. 
Nov. — Klv: 3eden Donnerstag. 

Saimenstorf 33: 17. Febr., 25. Aug., 
27. Okt. 

Schöftland W 23: 1. Mai, 28. Ott. -
33: 2. 3an., 6. März, 3. 3uli, 4. 
Sept., 4. Dez. 

Seengen 23 23: 17. März, 3. Nov. -
33: 20. 3an., 21. April, 19. Mai. 
18. Aug., 15. Sept. 

Seon 33: 24. März, 27. Mai, 2. Sept.. 
13. Nov. 

Untertulm 33 33: 13. März, 8. Mai. 
10. 3uli, 30. Okt. - 33: 30 3an., 
11. Sept, 

Wohlen W 33: 11. Mai, 19. Okt. -
23: 2. Febr., 31. Aug. 

Zofingen (Zofingue) 33 33: 8. 3an.. 
12. Febr., 12. März, 9. April, 7. 
Mai, 11. 3uni, 9. 3uli, 13. Aug., 10. 
Sept., 8. Okt., 12. Nov., 17. Dez. 

Zurzach 3B S: 9. März. 1. 3uni. 13. 
3uli, ? Sept., 2. Nov. — Fellmarlt: 
25. Mai. - 33: 4. 3uni. 

Kanton Thuigau. 
AmiiLwil 2B 23: 18. März, 21. Okt. 

— 23: 7. u. 21. 3an„ 4. u. 18. Febr., 
4. u. 18. März, 1. u. 15. April, 6. 
u. 20. Mai, 3. u. 17. 3uni, 1. u. 
15. 3uli, 5. u. 19. Aug.. 2. u. 16. 
Sept, 7. u. 21. Okt., 4. u. 18. Nov., 
2. u. 16. Dez. 

Arbon 33: 13. März, 16. Nov. 
Vischofszell 333 33: 12. Febr., 11. Mai. 

23. 3uli, 12. Nov. 
Dichenhofen (Märkte zurzeit nicht be» 

stimmbar). 
Fischingen 32 33: 8. April. 12. Ott. 
Fraucnfeld 33 33 (W 2 T): 7. Dez. — 

23: 5. u. 19. 3an.. 2. u. 16 Febr., 
2. u. 16. März, 13. u. 20. April. 4. 
u. 18. Mai, 1. u. 15. 3uni, 6 u. 20. 
3u!i, 3. u. 17. Aug., 7. u 21. Sept., 
5. u. 19. Okt., 2. u. 16. Nov., 21. 
Dez. - W: 20. April. 

Steckborn V Klv: 9. März, 13 April, 
11. Mai, 14. Sept., 12. Okt. -
V Klv Kraut u. Gemüse: 9. Nov. — 
Klv: 12. 3an., 9. Febr., 8. 3uni. 13. 
3uli. 10. Aug., 14. Dez. 

Weinscldcn W V: 13. Mai. 11. Nov., 
9. Dez. — 23: 14. u. 28. 3an., 11. 
u. 25. Febr., 11. u. 25. März, 8. u. 
29. April, 27. Mai, 10. u. 24. 3uni. 
8. u. 29. 3uli, 12. u. 26. Aug., 9. u. 
30. Sept.. 14. u. 28. Okt.. 25. Nov.. 
30. Dez. 

Kanton Tcssin. 
Agno 23 V Klv: 9. März. 
Airolo W 23 Klv: 15. April, 4. u. 29. 

Mai, 17. u. 26. Sept., 20. Okt., 7. 
November. 

Aquila 23: 27. Mai, 12. Okt. 
Valeina W V Pf Klv: 27. April, 13. 

3uni, 3. Sept. 
Bellinzona 33 33 Pf Klv: 4. Febr., 

27. Mai, 2. Sept. - 23 Pf Klv: 7. 
u. 21. 3an., 18. Febr., 4. u. 18. 
März, 1., 15. u. 29. April, 13. Mai, 
10. u. 24. 3uni, 8. u. 22. 3uli, 5. 
u. 19. Aug.. 16 u. 30. Sept.. 14. u. 
28. Okt., 11. u. 25. Okt., 11. u. 25. 
Nov., 9. u. 23. Dez. 

BiaLca W 23 Pf Klv: 2. März, 5. 
Mai. 5. Okt., 16. Nov. - 23: 12. 
3an„ 9. Febr.. 13. April. 14. Dez. 

Bodio 33 V Klv: 16. 3uni. 
Cadempino 33: 26. Sept. 
Chiggiogna 333 23 Klv: 30. Mai. 
Claro 23 Klv: 23. April, 28. Mai. 
Comprovasco W 23 Klv: 1. April. 
Dangio 33: 7. Dez. 
Dongio W 23: 12. Mai, 3. Nov. 
Faido N 33: 19. 3an., 16. Febr., 9. 

März, 13. April, 19. Mai, 15. 3uni, 
3. u. 21. Ott., 7. Nov., 1. Dez. 

Fiesfo W 33 Klv: 6. April, 11. 3uni. 
Giornico W 33 Klv: 1. 3uni, 9. Nov. 
Giubiasco W 23 Pf Klv: 20. März, 

11. Mai, 29. Sept., 24. Okt., 7. 
Dez. — 23 Klv: 5. 3an., 2. Febr., 
2. März, 6. April, 4. Mai. 1. 3uni, 
6. 3uli, 3. Aug.. 7. Sept., 5. Okt., 
2. Nov. 

Locarno N 33 Klv: 15. u. 29. 3an., 
12. u. 26. Febr., 12. u. 26. März. 
9. u. 23. April, 7. u. 21. Mai, 3. u. 
18. 3uni, 2„ 16. u. 30. 3uli, 13. u. 
27. Aug., 10. u. 24. Sept., 8. u 22. 
Okt., 5. u. 19. Nov., 3„ 17. u. 31. 
Dezember. 

Ludiano 33 23 Klv: 14. April, 
Lugano 23 23 Pf Klv: 1. Sept. -

33 33: Dienstags und Freitags. 
Magliaso W 23: 16. Februar. 
Maglio bi Colla 23 Klv: 20. April, 21. 

September. 
Malvaglia 33 33 Klv: 20. 3an„ 10. 

März, 15. Sept., 17. Nov. 
Mendrisio W 33 Pf Klv: 11. Nov. 

(2 Tage). 
Moibio°3nfeiiore 23: 17. Aug. 
Muggio 33 Klv: 3. Sept., 1. Okt., 5. 

Nov., 3. Dez. 
Olivone 23 Klv: 23. März, 22. 3uni, 

22. Sept 
Pollcgio W 23 Klv: 22. Okt., 21. Dez. 
Quinto 23 Klv: 20. April, 18. Mai, 

27. 3uni. 
Sesfa 23: 2. März, 9. Nov. 
Tesfeicte 33 23 Klv: 27. April, 20. 

Oktober. 
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Kanton Waadt. 
Aigle (Sielen) W 23 Klv: 1?, 3an., 21. 

Febr., 14. März, 18. April, 16. Mai, 
fi. 3uni, 26. Sept (a. F), 10. u. 31. 
Ott., 21. Nov., 19. Dez. 

Aubonne W 23 Klv: 17. März, 19. 
Mai, 8. Sept., 3. Nov., 1. Dez. — 
V Klv: 3. Febr., 7. April, 7. 3uli, 
4. Aug. 

Avenches (Wiflisburg) W V Klv: 18. 
März, 20. Mai, 14. Okt., 18 Nov. 

Ver N V: 26. Febr., 26. März, 36. 
April, 28. Mai, 1. Ott., 5. Nov., 3. 
Dezember. 

Vient (Montreuz) W Klv: 11. Nov. 
Chz,teau-d'Oez 253 23: 5. Febr., 26. 

März. — V: 20. Mai, 23. Sept., 
7. Ott., 4. Nov. — 253: 24. Sept., 
8. Ott., 5. Nov. 

Cossonay W 23 Pf Klv: 12. Febr., 12. 
März, 9. April, 15. Mai, 11. 3iini, 
9. 3u(i, 13. Aug., 10. Sept., 8. Okt. 
12. Nov., 26. Dez. — B Pf Klv: 
28. Mai. 

Cully W: 4. Dez. 
Echallenz (Tscherlih) W 23 Pf Klv: 5. 

Febr., 26. März, 23. Avril, 27. Mai, 
23. 3uli, 20. Aug., 24. Sept., 22. 
Ott., 26. Nov., 24. Dez. 

L'Ltivaz W 23: 22. Sept. 
Gimel N V: 25. Mai, 5. Okt., 2. Nov. 
Lausanne W 23 Klv: 11. März, 13. 

Mai, 8. 3uli, 9. Sept., 14. Okt., 11. 
Nov. — 23 Klv: 14. 3an., 11. Febr., 
8. April, 10. 3uni, 12. Aug., 9. Dez. 

Morgcs lMorfee) 253 23 Pf Klv: 4. 
Febr., 18. März, 27. Mai, 16. Sept., 
11. Nov., 30. Dez. 

LcZ Mostes 253 V: 25. Aug., 1. Okt. 
Moudon (Milden) 253 23: 26. 3an„ 23. 

Febr., 30. März, 27. April, 25. Mai, 
29. 3uni, 27. 3uli. 31. Aug., 28 
Sept., 26. Okt., 30. Nov., 28. Dez. 

Nyon (Neufz) W 23 Klv: 5. März, 7. 
Mai, 2. 3uli, 1. Okt., 5. Nov. — 
23 Klv: 8. 3an„ 5. Febr., 2. April, 
4. 3uni, 6. Aug., 3. Sept., 3. Dez. 

Ollon W 33 Pf Klv: 20. Febr. (St. 
Triphon), 13. März, 17. April, 15 
Mai, 9. Okt., 20. Nov., 18. Dez. 

Orbe (Orbach) 253 33: 16. Febr., 16. 
März, 20. April, 18. Mai, 20. 3uli, 
14. Sept., 12. Okt., 9. Nov., 24. 
Dez. 

Ormont-dessouL (Sepey) 253 23: 13 
März, 17. April, 12. Mai, 6. Okt., 
25. Nov. — Les Mostes: 25. Aug., 
I. Okt. 

Ormont-dessuL (Vers-l'Eglise) W 33: 
II . Mai, 26. Aug., 22. Sept., 7. 
und 19. Ott., 7. Nov. 

Oron-la-Ville W 33 Klv: 14. 2an., 
4. Febr., 4. März, 1. April, 6. Mai, 
3. 3imi, 1. 3uli, 5. Aug., 2. Sept., 
7. Ott., 4. Nov., 2. Dez. 

Payerne (Peterlingen) N VPf Klv: 
15. 3an., 19. Febr., 19. März, 16. 
April, 21. Mai, 18. 3uni, 16. 3uli, 
20. Aug., 17. Sept., 15. Ott., 19. 

Nov., 17. Dez. — Klv: 5. Febr., 
5. März, 2. April, 7. Mai, 4. 3uni, 
2. 3uli, 6. 2lug., 3. Sept., 1. Okt., 
5. Nov., 3. Dez. 

Les Planches (Montreur) W: 30. Okt. 
PiooenceL 28 23: 18. Mai. 
Rances 33 Klv: 6. Nov. 
Rolle W Klv: 20. Nov. 
Rougemont (Retfchmund) 253: 17. 3an. 
Rouvcnaz (Montreur) 253: 8. Mai. 
St°CergueL 33: 17. Sept. 
Ste-Croir W 33: 20. Mai, 16. Sept., 

21. Okt. 
St-Triphon 253 23 Pf Klv: 20. Febr, 
Sentier W V (W 2 T): 29. Mai, 2 

Okt. - 2L: 30. Mai, 30. Okt. 
Söpey 253 23: 13. März, 17. April, 12. 

Mai, 6 Okt., 25. Nov. 
Vallorbe W 33: 9. Mai, 17. Okt. 
Vevey (Vivis) W 23: 20. 3an., 24. 

März, 21. April, 21. 3uli, 20. Okt.. 
24. Nov. 

Yverdon (Werten) 253 23: 24. Febr.. 
31. März, 28. April, 26. Mai, 30. 
3uni, 28. 3uli, 25. Aug., 29. Sept., 
27. Okt., 24. Nov., 26. Dez. — S: 
3eden Dienstag. 

Kanton Wallis. 
Bagnes 28 23: 20. Mai, 1. 3uni, 28. 

Sept., 10. und 26. Okt. 
Brig (Brigue) 253 23: 12. und 26. 

März, 9. und 23. April, 5. 3uni, 
6., 16 und 22. Okt., 19. Nov. 

Champery 253 23 Klv: 16. Sept. 
Einen W B: 12. Mai, 5. Okt. 
Gampel W 23: 24. April, 
©lis W B: 13. Mai. 
Leut-Stadt (Loeche-Billc) 253 23: 1. 

April, 1. Mai, 1. 3uni, 29. Sept., 
13. und 28. Ott. 

Lötfchen 253 33: 12. Ott. 
Maitigny-Bourg (Martinach-Burg) 

W B: 12. 2an., 9. Febr., 6. April. 
11. Mai, 8. 3uni, 19. Okt., 7. De,. 

Maitigny-Bille (Martinach°Stadt) 253 
23 Pf Klv: 23. März, 27. April, 28 
Sept., 9. Nov. 

Monthey 253 33 Pf Klv: 4. Febr., 4. 
März. 8. April, 6. und 20. Mai, 3. 
3uni, 9. Sept., 14. und 28. Okt., 
18. Nov.. 2. und 31. Dez. 

Morel 253 23: 20. April, 15. Okt. 
Münster 253 23: 1. Okt. 
Naters 253 33: 22. April, 23. Okt.. 9. 

Nov. 
Orfiires 253 23: 16. Mai. 1. Juni, 6. 

und 20. Okt. 
Saus-Grund (Saas-Ballöe) W B 

Klv: 9. Sept. 
St°Mauiice (St. Moritz) W B Klv: 

25. Mai, 13. Okt. 
St. Nitlaus (St°Nicolas) 253 23: 21. 

Sept. 
©embrancher 253 23 Klv: 1. Mai, 21. 

Sept. 
Sierie (Siders) 253 33: 16. Febr., 16. 

März, 27 April, 25. Mai, 5. und 
26. Okt., 23. Nov. (2 T). 

Simplem 253 23: 28. Sept. 

Sion (Sitten) 253 23 Klv: 28. Febr., 
28. März. 18. April, 2„ 9. und 23. 
Mai, 6. 3uni, 3., 10. und 17. Okt., 
?., 14. und. 21. Nov. — Klo: 3cdcn 
Samstag: wenn Feiertag, tags vor» 
her. 

Stalden 253 23 Klv: 8. April, 15. Mai, 
30. Sept., 15. Okt. 

Troistorrents 253 V: 5. Mai. 
Turtmann (Tourtemagne) W B: 13 

Aug. 
Unterbäch W V: 30. Mai, 26. Sept. 
Val-d'IIliez 253 33: 18. Aug., 23. Sept., 

15. Okt. 
Vifp (Vi«ge) 253 23 Klv Schfc: 7. Dan.. 

14. März, 30. April, 28. Sept., 12. 
Nov. 

Viffone 253 33 Klv: 6. Mai. 7 Ott. 
Ierrnatt 253 33: 23. Sept. 

Kanton Neuenbürg. 
Les Bavards 253 23: 4. Mai, 21. Sept 
Boudcvilliers 253 23 Klv: 25. Mai. 
La Brwine W: 24. 3uni, 16. Sept. 

— Bg: 4. Sept. 
Cernier 253 B Pf Klv: 20. April, 12. 

Okt. 
La Chaul°de°Fonds W B Klv: 18. 

März, 15. April. 20. Mai, 19. Aug., 
16. Sep!.. 21. Okt.. 18. Nov 

Coffrane W B: 27. April. 
La Cöte°aur°Fees W: 28. Sept. 
Couvet W B: 1. 3uni. 10. Nov. — 

B: 6. April. 5. Okt. 
Dornbrcsfon 253 23 Klv: 18. Mai. 
Fenin 253 23: 23. Febr. 
Fontaines 253 23: 18. März, 12. Sept. 
Les Hauts-Geneveys B: 11. Mai, 17. 

Sept. 
Landeron 253 23 Klv: 19. 3an., 16. 

Febr., 16. März, 13. April, 4. Mai. 
15. 3uni, 20. 3uli, 17. Aug., 21. 
Sept., 19. Okt., 16. Nov., 21. Dez. 

Lignieres 23: 9. Febr., 23. März, 18. 
Mai, 3. Aug., 2 Nov. 

Le Locle W B Pf Klv: 13. 3an„ 10 
Febr., 10. März, 14. April, 12. Mai, 
9. 3uni, 14. Ouîi, 11. Aug., 8. Sept., 
13. Okt., 10. Nov., 8. Dez. - 14. 
April und 8. Sept. tant. B Pf. 

Maliers 253 23 Pf Klv: 12. 3an., 9. 
Febr., 9. März, 13. April, 11. Mai, 
8. Juni, 14. Sept., 12. Okt., 14. 
Dez. 

Les Ponts-de-Martel W B: 19. Mai. 
15. Sept., 26. Okt. 

La Sagne 253 23: 8. April, 14 Okt. 
St°Aubin 253 23: 30 März, 27. Mai, 

26. Okt. 
Et-Blaife 253 23 Klv: 2. März. 11. 

Mai, 14. Sept. 
?ravers 253: 20. April. 15. 3uni. 2. 

Nov. 
Les Verrières W V: 18. Mai, 17. 

3uni, 15. Sept.. 13. Okt. 

Kanton Genf. 
Carouge Schlv: Zurzeit noch nicht 

bestimmt. (Keine allg. Regel!) 



Hausfrauen, denkt bei Euren Einkäufen an die Inserenten dieses Kalenders! 

Einfriedungen — Einfassbretter — 
aus Holz, imprägniert mit Teeröl — 10 Jahre Garantie gegen Fäulnis 

Man verlange Prospekt und Voranschlag 

Schweizerische Gesellschaft für Holzkonservierung A.-G., Zofingen 

O.Walter-ObrechtA.G., Mümliswil39(Sol.) 

ÄRZTLICH EMPFOHLEN FÜR GESUNDE UND KRANKE 

r ttetl 
r ALLEN SALATEN 
SAUREN FLEISCHSPEISEN 

PIKANTEN SAUCEN 
GEBÄCK-GLACUREN 

Zementröhren und Zementwaren aller Art 
empfiehlt 

# Kander K ies und Sand A.-G., Thun # 

I 
I 

VettnMe« I Magenleiden 
durch ätjtltch cmpfDblcnc u. durch fllänjcnbc DonIIchrcibcn bclcflte SsJlc-
thobe. Prolpc« umsonst. 3lltcr und (Scfchlccht onjugcbcn. Mon schreibe on 

Di. med. HeuLmaim & Co., Velburg 305 (Bayern) 

K Für Baupläne, Bauverträge, Kosten-Vor- » 
© anschlage, Bauleitungen, Ausrechnungen © 
SU empfiehlt sich Y/ 

§ J. ACKERMANN, Architekt | 
I i n SCHMITTEN | 
C56©®S®S>S®S>S©i3«S®3«®(3«S©C5«®S«S®S«S®S«S®Se® 

I FLECHTEN 1 
0 H e r r K. S. Kronach schreibt uns wortlich: ..Herzlichen Dank für W 
Sb Ihre Hilfe. Lang« Jah re litt ich an hartnäckigen Flechten und durch >Ç 
(9 Sie wurde ich in wenigen Tagen geheilt." (9 
© Auskunft kostenlos und vertraulich. (w 

» I ns t i t u t f ü r S c h ö n h e i t s p f l e g e , B e r l i n S 4 2 , Siriiiessladi 26 g 

C5"S®S««®S®3<S©®S«S©<&SC3«S>S®S«SC3««©C5«<SC3««^S>S<S 

L e i c h e n - T r a n s p o r t e 

A. MURITH A.-G. 
Remundgasse 20 F R E I B U R G Telephon 143 

S a r g" e u n d K r a n z e 
Au tomob i l -Le i chen t r a n s p o r t e 

Die bewährten 

Magenpulver von D. Schüepp 
sind ein sicheres Mittel zur Beseitigung selbst veralteter Fälle 

von Magenleiden. 

Verdauungsstörung oder chronischen Magenkatarrh bezeichnet man 
gewöhnlich als Magenleiden, und die meisten Menschen sind heut
zutage damit belastet. Die vorkommenden Beschwerden äussern 
sich verschiedenartig. — Nach dem Essen werden die meisten voll 
gegen die Brust hin, es liegt ihnen schwer auf dem Magen, bekom
men Koptweh über den Augen, Schwindel, manche glauben, sie 
könnten einen Sehlag bekommen, sind überdrüssig, sehr schnell bös 
und aufgeregt, sodass sich Herzklopfen einstellt. In der Hegel ist 
wenig Appetit vorhanden, hat man aber nur weniges genossen, so 
bringt man nichts mehr hinunter. Auch gibt es solche, welche alle 
2 Stunden Hunger haben, und doch nehmen ihre Kräfte ah. Auch 
kommt öfters Erbrechen vor. — Gewöhnlich ist harter Stuhlgang, 
auch Durchfall vorhanden, saures Aufstossen oder Magenbrennen, 
manchmal Rücken- und Unterlcibssclimerzen und gewöhnlich kalte 
Füsse. Viele glauben irrtümlich, sie seien lungenleidend, indem 

ihnen das vorhandene Magengas das Atmen erschwert. 

Durch diese Verdauungsstörungen werden die genossenen Speisen 
unverdaut fortbefördert, sodass das Blut zu wenig Nährstoffe erhält 
und hierdurch Blutarmut und Bleichsucht entsteht. Auch die vielen 
Sehlaganfälle, welche ein frühes Ableben herbeiführen, rühren von 

diesen Verdauungsstörungen her. 

Die M i t t e l sind ohne Berufsstörung zu nehmen. 

Preis per Dosis Fr. 6.75. 

Erhältlich durch das General-Depot: 

Apotheke 3. Frey, Heiden 9 (Kt. Appenzell) 



Lest recht aufmerksam die Inserate dieses Kalenders ! 

Wer dem Kufe des barmherzigen Samaritans: „Gehe hin und tue 
desgleichen" folgen will, wende sich vertrauensvoll an die 

Genossenschaft 
der Barmherzigen Brüder 

Dieselbe wurde gestiftet im Jahre 1851 von dem Diener Gottes, Br. 
Peter Friedhöfen, und besitzt bereits in 12 Diözesen im In- und 
Auslande grosse Krankenhäuser, Altersheime, Jugendheime und Ob
dachlosenasyle und eröffnet in Japan eine Missionsstation mit Aus-
sätzigenheim. Sie bietet edlen, opferfreudigen Jünglingen jeden 
Standes und Berufes reiche Gelegenheit, ihre Kräfte, Kenntnisse und 
Fähigkeiten im Dienste der Armen und Kranken zu verwerten, viele 
unsterbliche Seelen für den Himmel zu gewinnen. Jünglinge vom 
17. Lebensjahre an finden herzliche Aufnahme in das Postulat der 
Genossenschaft. Schulentlassene, gesunde, gutveranlagte Knaben 
können vom 14. Lebensjahre an in die Kandidatenschule der Gen-
nossenschaft aufgenommen werden. 

Bitten um Prospekte und Anmeldungen wolle man richten an eine 
der nachstehenden Adressen: 

Br. Vorsteher, Pflegeheim Steinhof. Luzern; 
Br. Vorsteher, Sanatorium Franziskusheim. Zug; 
Br. Vorsteher der Krankenbrüder, St. Gallen, Josefshaus. 

ERFRISCHEND 
UND ANGENEHM 
SCHMECKEN TEE.KAFFEE 
CACAO .PUNSCH,ETC. 
GESÜSST M'IT DEN 

H E R M E S " 
SACCHARiN TABLETTEN 

/ # 

SCHWEIZER 
FABRIKAT A 

I 
Ï 
Ï 
ï 
ï 

ï 
ï 

I 
ï 
I 
I 

I 
! Samenhandlung Ernst G.Vatter \ 

i 
i 

v o r m a l s G. W a g n e r , F r e i b u r g , H ä n g e b r ü c k e s t r . 79 

e m p f i e h l t 

Feld-, Gemüse- und Blumen-Sämereien 
B l u m e n - Z w i e b e l n , B l u m e n - D ü n g e r , I n s e k 
t e n v e r t i l g u n g s m i t t e l , B a u m w a c h s , R a p h i a 

P r e i s l i s t e g r a t i s u n d f r a n k o auf V e r l a n g e n . 

I 
i 
I 

Der königliche Leibarzt, 
welcher Dt. riair 's Aslhma 

Cure empfiehlt. 

An die 
Bronchitis- und 

Asthma-, Katarrh-
u. Heuschnupfen-

Leidenden 
Wenn alle andern Medikamente 
versagten, versuchen Sie noch 
das eine, welches ein königlicher 
Leibarzt empfiehlt . . . 

Preis per Flasche Fr. 950 

Die anerkannte Behandlungsmethode des Asthma 
und der Bronchitis ist die von Dr. Flair, genannt 
Dr tiair's Asthma Cure. Flussig, in Teelöffel grossen 
Dosen einzunehmen, fasst sie die innerste Ursache 
des Leidens an, vertreibl die Atemnot und ermöglicht 
dem Leidenden eine friedliche Nacht, nach der er 
Irisch erwacht. Kostenlos und spesenfrei erhalten 
Sie gegen Einsendung untenstehenden Coupons das 
buch von Dr. B. W. Flair. Fnthält u. a. wertvolle Ab
schlüsse über Diät und Hygiene. 

Coupon {auf Postkarte zu kleben). 
An Generaldepot Dr. Flair's Aslhma Cure, Basel, Stei-
nentorstr. 23. Erbitte mir Dt. Flaii's Aslhma Cure Buch. 

Name : 

Ort: 

S t r a s s e : (Volksk.sïeiburgu. Wallis) 



Geht in die Kaufläden, die hier inserieren ! 

Vie 

Jtecoäes-MüMe 
w !foei&ucg, 

empfiehlt sich den Herren 
Landwirten und Selbstver
sorgern zu den bekannten 
Konditionen aufs beste. 

JCksch & Jleckaec 
Qtasmcdecei, Zce&ucy 
Perollestrasse 26 - Telephon 3.12 

empfehlen : Gemalte Fenster für Kirchen u. Kapellen 
reich u. einfach, Familienwappen, Gemeindewappen 
Grosses Lager: Fensterglas, Rohglas, Farbenglas 
ZierglSser, Schaufensterglfiser, Glaser für Autos 

Schnellste 5edienung — billigste Preise 
Goldene Medaillen: Paris 1900, Bern 1914. 

©8@©8@©8@©8@©8@©8@©8@©8@®8@©8@©8@©8@C 

MURTEN A.-G. 
T E L E P H O N Nr. 14 

Filialen und Ablasen in 
allen groß. Ortschaften. 
Haus ersten Ranges I 

Färben 
von zertrennten u. unzertrennten Kleidern, sowie von Woll- u. Seidenstoffen, Bänder, 
Strümpfe, Handschuhe, Vorhänge, Stören, Möbelstoffe, Teppiche, Decken jeder Art, 
Plüsch, Sammet und Straussenfedern werden sorgfältig gefärbt und gereinigt-

Spezialität im Reinigen von Damen-, Herren- und Kinder-
Kleidern. Kunststopf erei, Dekatur- und Appretur-Anstalt 
Sorgfältige Bedienung Bescheidene Preise 

DAMEN- UND HERRENSALON 

G. Philippe, Freiburg 
Lausannegasse 9 - Telephon 6.36 

(Gegenüber dem Pariserladen) 

Shampooing - Ondulation- Haarschneiden 
Föhn- und Wasserwellen etc. für kurzes 
und langes Haar. — Hochzeitsfrisuren — 
Haarketfen und Zöpfe — Toileffe-Arfikel 

Bureauartikel und 
Résister 

aller Art, Zeichnungsmaterialien und 
Füllfederhalter, Papeterie -Artikel 
in größter Auswahl empfiehlt 

Buchhandlung und Papeterie 

Josué Labastrou 
Lausannesasse, Freiburg 

Ablage der eidgenössischen Landkarten. 



Wer im Volkskalender inseriert, nützt sich selbst am meisten ! 

mit monatlicher Biloerbeilage 

Druck u.Verlag: Buchdruckerei Jos. Zehnder, St Gallen O 
Inseratenverwaltung : Künzler-Bachmann, St. Gallen C 

n<mm Nieferle's Lollmittel 
e^^n^W^BP riechen die Tiere aus Kilometer. Kein 

Gift. Sie fangen sofort jeden Fuchs, 
Marder, Iltis gar. die erste Nacht. Veste« Lockmittel der Welt. 
Tauf. Danlfchr. aufl. Gefangen in IN Tagen 24 Füchfe, in 8 
Tagen 7 Marder usw. Tägl. Verf. in Deutfchland üb. 300 Pak, 
Lockmittel für Füchfe Fr. 4.50, für Marder u, 3Iiis zus. Fr. 4.-. 
Reicht den ganzen Winter. Unbezahlb. Fanggeheimnisfe gratis 
dabei. Fifchwitterung, unentbehrlich für Angler, Fr. 4.50. 
Maulwurfwitteiung Fr. 4.50. Vestes Ratten- und Mäufeuer-
tilgungsmiitel, garantiert gänzliche Vernichtung, in Dofen à 
Fr. 2.50 und Fr. 4.30. — Prospekt verlangen, es lohnt sich. 

Alleinvertretung für die Schweiz: 

H. G e n n e r , Nr. 14, Buch (Schaffhausen). 
Versand gegen Nachnahm«. 

taliËe[HMnlf.y« 
Caseln 

Stolen 

Pluviale 

Spitzen 

Teppiche 

Materialien 

Reparaturen 

Offerten, 

Anstalt für kirchl. Kunst 
empfehlen sich für Lieferung 
ihrer solid und kunstgerecht in 
eigenen Ateliers hergestellten 

Paramente und 
Vereinsfahnen 

wie auch aller kirchl. G e f ä s s e , 
M e t a l l g e r ä t e e t c . 

Cataloge und Muster stehen kostenlos zur 

Kelche 

Monstranzen 

Leuchter 

Lampen 

Statuen 

Gemälde 

Vergoldungen 

/erfügung 

Äs 
§ Alle Affektionen der Lungen- u. Luftwege bei Pferden werden X 
Q rasch und gründlich geheilt bei Verwendung des berühmten Q 
§ S I R U P F R U C T U S von T i e r a r z t J . B E L L W A L D 8 
5 Vieljähriger, grossartiger Erfolg! Tausende von Dankschrei- X 
g tien direkt von den Besitzern. Von allen ähnlichen Mitteln Q 
ö ist Sirup Fructus das erfolgreichste und bewährteste. Sirup ö 
g Fructus (eidg. Patent 37824) ist ein Pflanzenextrakt und g 
0 nicht zu verwechseln mit Anpreisungen, die von Nichtberufs- o 
g leuten gemacht werden. Preis per Flasche Fr. 4.50. Ver- g 
O abreichungsweise angenehm und einfach. Gebrauchsanweisung ö 
g und Ratschläge in bezug auf Fütterung usw. werden bei- g 
O gelegt. Kein Depot und keine Vertreter. Man wende sich ö 
8 "irekt an den Erfinder j . BELLWALD, Tierarzt, SITTEN 8 

Es gibt keine dämpfigen Pferde mehr 



Die Inse ren ten des Volkskalenders verd ienen volle Beachtung! 

KENNEN SIE 

CHMSTOFFEL 
B R U S T T E E ! 
EIN VERSUCH DAMIT 
WIRD SIE ÜBER, = 
ZEU6EN, DASS EIN 
PAKET CHRISTOFFEL-
B I V U S T T E E 
SIE VOR. KATARRH 
t i . HUSTEN BESCHÜTZT 
APOTHEKE STJDIR. BERN 

PREIS FR.2.~ 

1900 3» Mahre i930 

Vaumwachs 
Marie 

Apfelbaum 

FABRIK x | J - M A R K E 

Vielfach prämiiert 
sJiicht abtropfcnb. 

©U't und billig. 

GuhIHE« 
Sieckbom 

(Schrocij) 
Verlangen Sie (Srotismufter 

und Offerte. 

Vorsicht ist die Mutter 
der Weisheit 

wenn Sie rechtzeitig- gesundes Blut 
pflanzen mit 

(aus reinen Pflanzenextrakten). 
Er nährt und stärkt den Körper, Magen 
und Darm, er belebt den Geist, beseitigt 
Nervosität, Verdauungsstörungen und 
Hautunreinigkeiten, er verschafft ein 
besseres Aussehen und frischen Teint. 
Die grosse Flasche Fr. 7.50. 
Die kleine Flasche Fr. 5 — 
Zu beziehen in allen Apotheken, wenn 
nicht erhältlich, direkt bei 

Th. Arnet, Doses s-Apotheke 
Zürich 5. 

Gratismuster und Prospekte durch den 
General-Vertrieb: A r n o l d K l e g e r , 
Merkatorium, St. G a l l e n . 

MV 

Die Marke UHU 
bürgt erste Qualität 

U H U S h a m p o o , das alt
bewährte und begehrteste 
Kopfwasch-Pulver gibt 
seidenweiches, lockeres 
Haar. Paket 30 Cts. 
U H U Bi rkenwasse r , er
frischt die Kopfnerven, 
entfernt und verhütet 
Schuppen, wirkt gegen 
Haarausfall Fr. 3 - u. 5,-
UHU Bi rkenbr i l l an t ine 
gegen trockenes, sprödes 
Haar, gibt schöne Krisur, 
verhindert das Spalten 
der Haare. Fr. 2.—. 
PILOSIT, das wunder
bare Mittel zur Haarpfle
ge, erzeugt neue Haare, 
garantiert schuppenrei
nes, gesundes Haar, der 
Haarausfall hört auf. 
Fr 3.50 und 6.— 
Eau d e Cologne UHU, 
herrliches Kölnisches Was 
ser von köstlich erfrischen
dem Duft, aber UHU muß 
es sein. Fr. 1 50, 2.—, 
2.50, 3 — , 5 —, 8 . - . 
L a v e n d e l w a s s e r UHU, 
nach englischem Original
rezept hergestellt, von 
wunderbarem Dufi. An
erkennungen aus ersten 
Kreisen In Flacons 7U Fr 
1.51), 2- ,2 .50 , 3.-, 5.-, 8.-. 
UHU Borax, täglich dem 
Waschwasser zugesetzt, 
gibt zarten, jugendfrischen 
feint machthartesWasser 
weich, heilt und verhütet 
Gesichtsausschläge. Ver
langen Sie bestimmt UHU 
Borax in blauen Kartons 
zu Fr — 35, —.70 u. 1.40. 
UHU Borax-Se i fe , eine 
wunderbar mildeToilette-
seife, hergestellt mit Zu
satz von UHU Borax 
Fr 1.20. 

Zu haben in allen grossen 
eschäften Parfümerien, 

Apotheken u. Drogerien; 
wo noch nicht erhältlich, 
wenden Sie sich an die 
Fabrikanten UHU A -G., 
Parfümerietabrik, Basel , 
Dep. 80. 



Verlangt Preislisten von unsern Inserenten! 

Magazine 
Wwe Ant. Comte 

Freiburg 
1, L a u s a n n e g a s s e 
Grosse Auswahl in Stoffen 
aller Art Damen- und Her
renkleiderstoffe, Seiden-und 
Baumwollstoffe, Aussteuern, 
Wäsche. S p e z i a 1-Rayon: 
Fertige Herren- und Damen-
Kleider, elegante Konfektion, 
Herrenkleider nach Mass in 
la. Verarbeitung. - Grosses 
Lager in Möbeln und Bett
waren, vom Feinsten bis zum 

Billigsten. 

Billigste Preise 
Nur reelle Qualitäten 

[Zement l 
| Kalk, Gips, Ziegel | 
H Drainier-Röhren, Back- und 1 
§ Zementsteine, Steingut- und § 
1 Zementröhren, Einmachtöpfe 1 
§ von 5 Liter an, Brunnen- und § 
§ Schweinetröge, feuerfestePro- E 
= dukte, sanitäre Artikel, Sicher- § 
H heitssprengstoffe, Eternit etc. E 

E en gros en détail E 

Ernst Michel, Freiburg 
Telephon 4.42 

Postcheck IIa 69 

Tivoli 3 

MAGGI 
SUPPEN 

gemessen seit Jahr

zehnten das Ver

trauen der Hausfrau! 

Ihre Güte ist uner

reicht, ihre Herstel

lung die denkbar 

sorgfältigste, ihre 

Würfelpackung sehr 

praktisch, ihre Sorten-

Auswahl die reichste, 

über 40 verschiedene 

Suppensorten ! 



Hausfrauen, denkt bei Euren Einkäufen an die Inserenten dieses Kalenders ! 

Naturgen-Lehm 
Kieselsaures Tonerde-Puwei, 
feinster präparierter Lehm, 
sog. Heilerde 

hilft sicher 
für äußerlichen Gebrauch 
9UCtZ., für innerlichen (5e= 
brauch Fr. 1.80. Zu haben 
in allen bessern Apotheken 
und Drogerien. 

Verlangen Sie Prospekt lostenIoZ durch das 

Naturgen-Depot Kirchberg (Bern). 

Sparkasse 
des Sensebezirks 
x ÖjerS Amtshaus I. Stock 
Telephon 19.13 — Postcheck IIa 97 

Staatlich anerkanntes Geld
institut für den Sensebezirk. 
Gaiantiert durch einen gros
sen Reservefonds und die 
Gemeinden des Bezirkes. 
Empfiehlt sich zur Besor
gung aller Kassageschäfte. 

Annahme von Geldern 
auf Sparheft, Konto-Korrent und 
Kassascheine, zu den günstigsten 
Bedingungen. 

Die Spinnerei und Weberei 
Rüderswil (Emmental) (Emmental) 

bringt hiermit den Herren Landwirten in geil. Erinnerung, dass sie 
auch dieses Jahr wie bis anhin nach» , Hans u n d K a d e r zum 
Spinnen u n d W e b e n im Lohn a n d Garn zum Bauchen 

abnimmt. 

Der Rohstoff kann zu obigen Zwecken direkt bei uns oder auf 
unsern Ablagen abgegeben werden. 

Verkauf von 
Garnen , mechanisch gewobenen Haas le inen , Zwilch, Tisch

zeug, Bet tzeug. 

Muster und Preisliste gerne zu Diensien. ö 

k. APPil^Sliir 

Hängebrückstrasse 80 

NYFFENEGGER&Co. 
Teigwaren-Fabrik 

MÜNSINGEN 

Hausfrauen! 
Verlangen Sie beim 

Einkauf 

• 
• 

offen und in Paketen 
mit den sitzenden 
Bären, denn sie sind 

anerkannt 
e r s tk lass ig und 
e r g i e b i g . 

Gasthof zur Alpenrose 
Alterswil 

R e s t a u r a t i o n zu jeder 
Tageszeit / Gute Weine, 
Liköre, Cardinal- und 
Beauregardbier. Massige 
Preise. 

Bestens empfiehlt sich Wwe. Maria Horner 



Lest recht aufmerksam die Inserate dieses Kalenders! 

Am Kleid erkennt 
man den Menschen! 
Zum g u t e n Kle id g e h ö r t ein g u t e r Stoff. D a u e r h a f t i g k e i t u n d So l id i t ä t h a n g e n von 
ihm a b . V e r l a n g e n Sie M u s t e r d e r währscha f t en L o w a - S t o f f e für M ä n n e r - u n d 
F r a u e n k l e i d e r . Wol lsachen u n d Schafwolle w e r d e n in Z a h l u n g g e n o m m e n . 

Lowajuchfabrik A.G., Langenthal 

Traurig, iraurig 
aber wahr 

dass es heutzutage eine auffallend grosse Menge solcher Men
schen gibt, deren Blut und Körpersäfte infiziert sind und welche 
durch jugendlichen Leichtsinn, frühzeitige Verirrungeu und 
schlechte Gewohnheiten sowohl ihr Nervensystem als auch 
ihre geistigen Kräfte zugrunde gerichtet haben. Es wäre die 
höchste Zeit, dass diese schrecklichen Zustände ein Ende näh
men. Doch es genügt nicht, sich mit einem Leiden an den Erst
besten zu wenden; die Wahl des Patienten muss daher auf eine 
solche Persönlichkeit fallen, die als gewissenhafter, tüchtiger 
und erfahrener Spezialist nicht nur gute Ratschläge erteilen 
kann, sondern auch imstande ist, schon vorhandene Krankheiten 
gründlich zu heilen. Nur so ist es möglich, die geheimen Krank
heiten zu bannen. Zur Erreichung dieses edlen Zieles ist vor 
allem der durch seine vielen Erfolge bekannte Homöopath 
A. Hollrieder, Riethäusle bei St. Gallen, geeignet. Ohne jede 
Berufsstörung wendet A. Hollrieder mit gründlichem und siche
rem Erfolg seine Spezialmethode auch bei den schwersten und 
veralteten Erkrankungen an, als da sind: Schwächezustände, 
Nerven- und Rückenmarksleiden, Blasen- und Harnröhrenkrank
heiten, Brüche, die Folge von Jugendsünden, Nervenschwäche, 
beginnende Geistesstörungen, Hämorrhoiden, Blut- und Haut
krankheiten, verdorbene Körpersäfte, alle Krankheiten der Un-
terleihsorgane, Lungen- und Knochenleiden, Krebs, wie auch 

alle Frauenleiden. 
Wenden Sie sich an 

A. Sottviedev, Oombovaih 
Niethauole 523 bei St. Gallen 

M a g n e t i s c h e s H e i l v e r f a h r e n 

Sprechstunden: 

6 abends, Sonntags von 8—11 Uhr. von 8—11 vorm 
Telephon 2963 Telephon 2963 

Walliser Kantonalbank 
Sitten 

Kapital und Reserven 
Fr. 8,530,000.— 

Bilanzen : 1917 
1920 
1925 
1928 
1929 

25 Mill ionen 
3 8 Mill ionen 
51 Mill ionen 
5 8 Mill ionen 
66 Mill ionen 

Hauptsitz in Sitten 

Agenturen in Brig, V i sp , S i d e r s , Mar t inach , 
S t . Maur ice , M o n t h e y . 

Ver t re ter im O b e r - W a l l i s in f o l g e n d e n O r t 
schaften : R i tz ingen , Bel lwald, E r n e n , Binn, Lax, 
Moere l , S a a s - F e e , Z e r m a t t , S t . Nik iaus , S t a l d e n , 

G a m p e l , Leulc, M ü n s t e r . 

K o r r e s p o n d e n t e n in al len K a n t o n e n d e r Schweiz, 
sowie in den A u s l a n d s t a a t e n . 

B e s o r g t Bankgeschä f t e j e d w e d e r A r t zu d e n 
g ü n s t i g s t e n B e d i n g u n g e n . 

Von vorzüglicher Wirkung 
bei allen Sprengarbeiten 
ist 

SCHWAßlP>yiL¥iB 
Erhältlich zu F r . 2 . 8 0 das Kilogramm 
bei den patent. Pulververkaufsstellen. 

Eidg. Pulververwaltung Bern 



Jeder Leser berücksichtige in erster Linie die Inserenten des Volkskalenders! 

EUPTTI 
für Herren und Damen 

für Vereine und Kollegiumsstudenten 
in reichhaltiger Auswahl zu vorteilhaften Preisen 
finden Sie stets bei 

Chapaley-Brügger, Freiburg 
Lausannesasse 20 

Landwirtschaftliches § 
Institut i 

Freiburg - Grangeneuve 1 

1. Praktische landwirtschaftliche 
Schule 

2. Landwirtschaftliche Winter
schule 

3. Landwirtschaft!. Normalkurs 
4. Zeitweiliger landwirtschaft

licher Spezialkurs 
5. Molkereischule 
6. Haushaltungsschule 

Die Schüler erhalten eine gute moralische 
und religiöse Erziehung 

®S®S«S©S>S®S>S©©«©S>S«9C3>S®®S®C3<S«9®«©®S®®9® 

Veitnässen 
Reine endlosen Teekuren, die durch unnötige 
Flüssigteitsaufnahme die ohnehin schwache 
Blase noch mehr belasten. Eucyf t in -
Tropfen von Dr. H. Trog bringen sichere 
und baldige Heilung und können zu Fr. 3.50 
durch die Rath aus-Apotheke in Thun 

bezogen werden. 

Karl Meyer, Notar 
in Büdingen 

Besorgung aller Notariatz-Geschäfte, 
Hypollielara»leil>c». — Vermittlung 
von Kauf und Verkauf non Land-
gittern. Inlllsso, Güter-Verwaltung. 
Ist jede» Sanistag und Markttag in 
Fieiburg, im Gasthof zu den „Me!;-
gern" zu treffen, 

Hypothekarlasse 
des Kantons Freiburg 

Gesellschafts-Kapital Fr. 6,000,000.— 
dessen Zin« zu 4 % vom Staat Freiburg garantiert ist. 

Reservefonds auf 1. Januar 1930: 
Fr. 2,600,000.— 

Darlehen auf Grundpfand (Hypothek) 
auf 1. Fanuar'1930: |gr. 45,138,282.— 

Grundpfanddarlehen durch Schuldverpflichtung mit jähr» 
licher Tilgung von wenigstens '/2°/» Minimum oder 10"/o 
im Maximum, oder durch Obligationen ohne Tilgung, 

rückzahlbar nach 3 Fahren. 

Depositen auf 1. Fanuar 193« : Fr. 36,107,219.05. 
Emission von Titeln von Fr. 100.— an, auf 5 oder 
auf 3 Fahre. Annahme von Geldern auf Sparheft. 

Vormünder und juristische Personen, welche der staat» 
lichen Aufsicht unterstellt sind, tonnen ohne besondere 
Ermächtigung die Gelder, die sie verwalten, in Aktien 
oder Grundpfandscheinen der Hypothetartaffe anlegen 

(Gesetz vom 3. Dezember 1853, Art. 8(J). 

Flüssiger Fruchtzucker 
wird von Imkern aus der ganzen Schweiz als 

Bienenfutter 
bestens empfohlen. Kein Kochen, kalt verdünnen. Gewöhn-
liche Qualität „D" per Kilogramm 47 Rp. Leihgebinde 
von 35 kg- Inhalt, ab Station Vern. Kollektiobestellungen 
von Vereinen genießen Spezialpreife und Bedingungen. 

Kontrollfirma. 

Ooftettler & Co., Vorn Lorillinestraße 52 Telephon Bollwerk 41.02 



Geht in die Kaufläden, die hier inserieren! 

t Wer sucht, der findet 
H zur Verehrung unseres grossen Heiligen eine Fü'le « 

von Anregungen in dem von P . Rufin S te imer • 
O. M. C. verfassten Schriftchen 

! Der hl. Antonius von Padua ! 

Spezialhaus für geistliche Gewänder | 

i C# Nussbaumer & Sohn i 
Freiburg 
Marchands-tailleurs Pérolles 6 

j oder: Das Brot der Armen. 
125 Seiten, mit Bild, broschiert. 
Bei Voreinsendung von Fr. 1.10 Frankoversand, 
sonst per Nachnahme mit Berechnung der Porto
spesen. Partienbezug billiger. 

Buchdruckerei K. Didierjean in Uster 

II Soutanen 
Gehröcke, Soutanellen, Cingula, 
Birette, Hüte, Ceo- u. Celluloidkragen 
Soutanen von Fr. 8 5 . - an. - Reelle 5edienung. 
Telephon 7.45. 

I 
I 

mg. ! 

Pinervin-Elfen-
Bade-Balsame 

weil sie sich unserer 

Die Originalflasche, rei
chend bis zu 10 Voll

bädern, Fr. 3.25. 

bediente. 
Pfefferminz-, Rosmarin-
und Rosenbäder sind 
unerreicht in Güte und 
Feinheit, sie halten 
die Haut rein und ge
sund u. verleihen dem 
Körper ein jugend
liches Wohlbefinden. 

Zu beziehen durch 
Arnold Kleger, 
Merkatorium, St. Gallen. 

il 
empfiehlt sich für das Aufsuchen von Quellen 
Grundwasserströmungen, Erdölen, 
Kohle, Mineralwasserquellen u. s. w. 
Quantum zugesichert — Kostenberechnungen — 
Erstellen von Quellenfassungen. 

J. FISCHER, Wassertechniker 
Brüttisellen (Zürich) Telephon 331 
Entdecker der grössten Schweizerquelle und Salzlager. 

Bi t te aus schne iden u n d a u f b e w a h r e n ! 

Höhere kantonale 
Handels-Schule 

für Mädchen 
Freiburg (Schweiz) 

Der Unterricht wird von Professoren der Universität, 
des Kollegiums St. Michael und des Institutes St. Ursula 
erteilt .— Allgemeine literarische und wissenschaftliche 
Ausbildung. Am Ende des vierten Schuljahres Reifezeug
nis für kaufmännische Wissenschaften. Austrittszeugnis 
für Schülerinnen, welche die Schule nach dem ersten, 
zweiten oder dritten Schuljahr verlassen. — Ausserordent
lich günstige Lage der Schule und des damit verbundenen 
Pensionats, inmitten eines grossen Gartens im Stadtteil 
Gambach, der Freiburg im Westen überragt. Die Ursu-
linen leiten das Pensionat. 

Fü r Deutschschweizerinnen beginnt nach Ostern und 
im Oktober ein Vorkurs zur Einführung in die fran
zösische Sprache. 

Um Auskunft und Programme wende man sich an die 
Direktion der Schule (Gambach. Freiburg) oder an die 
Direktion des öffentlichen Unterrichts in Freiburg. 

= Ulusikkaus. OcflSiteC, Ùnsiedeùi j 
Neuzeitlich eingerichtete 

Jiepacatuc=îueckstatte 
für alle Blasinstrumente. Lager von Blech- und 
Holzblasinstrumenten, die den höchsten Anfor
derungen entsprechen, sauber gearbeitet, rein imTon 

£iefkcw<£ 
qanzec 7leu=JjistcuttientiecuH%en 

• zu günstigen Bedingungen. — Verlangen Sie » 

L Offerte event. Mustersendung bei Bedarf. 
Fachmännisch einwandfreie Reparaturen. \ 



Merkt Euch gut die Namen unserer Inserenten! 

Hausfrauen 
veilansst bei eurem Spezieier die gerösteten 

Kaffee-Mischungen Warte „Araber" 

(En gios-Lieferanten 

Gigenmann, Ohatton & Me. 
Flveibuvg 

Kolllnilllwaien en gros 

Wie herrlich und vorteilhaft 

für die Bergdörfer 

SANO 
ist das durststillende, selbst
bereitete Hausgetränk 

Erstellungspreis auch dort 
nur ca. 15 Cts. pe r Li ter , 
da keine Transportspesen. 
Jedermann bleibt ständiger 
Abnehmer, was Hunderte 
vonDankschreiben beweisen 
(darunter Klöster, Anstalten 
etc.). Substanzen zu Fr. 3.50, 
6.— und 11.— in Hand
lungen u. Konsumvereinen, 
sonst direkt vom Allein
fabrikanten 

Max Gehring, Kiichberg b. Zürich 
Auch gebrauchte Fässer von 50 
bis 200 Liter werden auf Wunsch 
äusserst billig besorgt. 

II 
II 
II 
II 
IUI 
IUI 
II 
II 
II 
IUI 
II 
II 
mi 
nu 
im 
m 
im 
im 
im 
im 
! ^ 

II 
IUI 

Technikum 
Freiburg 

Technische Schule 
für Techniker der Elektromechanik 

und Baugewerbe. 
Seminar für Zeichenlehrer. 

Lehrwerkstätten 
für Mechaniker und Schreiner, Fach
schule für Werkmeister des Bauge
werbes (Maurer, Zimmerleute etc.), 
Fachschule für dekor. Malen und gra
phische Künste. Weibliche Abteilung 

für Stickerei und Spitzen. 

In der Nfihe sehr empfehlenswertes S iuden -
t en -He im. Prospekte und Programme durch 

Die D i r e k t i o n . 

IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 

• • 

QuaiitätsniöLel 
billig im Preis, schön in der Form 
nur g u t e und s o l i d e Ausführung 

Grösste Auswahl in E inze lmöbe ln , 
k o m p l . Z immern und Auss teuern 

in allen Holzarten und Preislagen. 

Aeltestes Möbel- u. Bettwaren-Haus 

P. Brügger, Freiburg 
Magazin Hängebrückstrasse 109 

gegründet 1878 Telephon 1032 



Dividende der letzten Jahre S1/«0/0' 
jährlich kündbar 

Wir nehmen Gelder entgegen auf 

Anteilscheine 
Obligationen von Fr. 500.— an, 2—5 Jahre fest 

Depositenhefte 
3 | 3 c i r . i i l £ l l C mit spezieller Deckung 

K o n t O ~ K o i r e n t Zinsfuss nach Vereinbarung 

Wir gewähren : 

Darleihen, Wechselvorschüsse 
Konto~Korrent~Kredite 
gegen Bürgschaft, Hinterlage von Wertschriften, Hypotheken etc. 

Wir beraten Sie gerne in jeder Geldangelegenheit und sichern Ihnen 
sorgfältige und streng diskrete Durchführung sämtlicher Bankgeschäfte zu. 

Schweizerische 
Genossenschaftsbank 
St.[Gallen, Zürich, Basel, Genf, Appenzell, Au, Brig, Fribourg, Marfigny, 
Ölten, Rorschach, Schwyz, Sierre, Widnau 

1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1929 

Entwicklung 

30. Juni 1930 ca. 

der Schweizerischen Genossenschaftsbank 
Kapital und Reserven : 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

717,360.— 
2,681,890.— 
4,775,300.— 
7,174,660.-

13,873,410.— 
15,000,000 — 

Obligationengelder : 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

151,500 — 
2,181,600.— 
3,797,900.— 

10,849,800. 
18,343,130. 
34,539,970. -
36,000,000,— 

Bilanzsummen : 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

786,369 — 
9,132,439.-

13,602,659, 
41,252,365.-
58,615,849 — 

Fr. 103,944,949. -
Fr. 110,000,000, 



Freiburger Staatsbank 
Freiburg 

10 A G E N T U R E N : ST-PIERRE IN FREIBURG, BULLE, CHATEL-ST-DENIS, 
DOMDIDIER, ESTAVAYER-LE-LAC,' FARVAGNY, 
KERZERS, MURTEN, ROMONT, TAFERS 

76 SPARKASSAKORRESPONDENTEN IM KANTON 

KAPITAL Fr. 30,000,000 

Der Kanton Freiburg 
garantiert alle Verbind -

Henkelten der Bank 

Annahme von Geldern in Konto-Korrent per Sicht 
und auf bestimmte Zeit; Zins nach Vereinbarung-, 
je nach der Dauer der Anlage. 

Annahme von Geldern gegen O b l i g a t i o n e n und 
K a s s e n s c h e i n e unserer Bank, auf den Inhaber 
oder Namen lautend, mit Coupons, welche von 
allen schweizerischen Kantonalbanken spesenfrei 
eingelöst werden. 

Annahme von Geldern auf Sparkassa-Konto, ver
zinslich für jeden beliebigen Betrag. 

Ausführung von Börsenaufträgen an allen Börsen 
des In- und Auslandes. 

Vermittlung von Konversionen und Subskriptionen. 
V e r m i e t u n g von Schrankfäche rn (Safes) in 
S t a h l k a m m e r n zur A u f b e w a h r u n g von 

Wer t sch r i f t en u n d W e r t g e g e n s t ä n d e n . 

Günstige Bedingungen 
Kulante Bedienunj 

Diskretion 

NB. Die Ein
zahlungen 

können auf 
unsern Post

checkkonto 
Nr. IIa 49 

gemacht 
werden. 

CHECK- u. POST-GIRO-KONTO 
IIa 49 

TELEPHON Nr. 11 

Einlösung von Coupons und rückzahlbaren Obliga
tionen. 

Aufbewahrung und Verwaltung von Wettschristen 
und Wertgegenständen. 

Abgabe von Kreditbriefen, Checks, Tratten und 
Auszahlungen auf die bedeutenderen Plätze des 
In- und Auslandes. 

Diskonto und Inkasso von Wechseln auf die Schweiz 
und das Ausland. 

An- und Verkauf von fremden Noten und Geldsorten. 
Eröffnung von Krediten gegen Hinterlage von Wert

papieren von Freiburger Hypothekartiteln, gegen 
Bürgschaft. 


