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Monatsblätter für Marienverehrung und zur Förderung der Wallfahrt zu unserer
Lb. Frau im Stein. Speziell gesegnet vom Hl. Vater Pius XI. am 24. Mai 1923

und 30. März 1928.

Herausgegeben vom Wallfahrtsverein zu Mariastein. Abonnement jährlich
Fr. 3.50. Einzahlungen auf Postcheckkonto V 6673.

Nr. 7 Mariastein, Januar 1950 27. Jahrgang

Das II heilige Jahr
Durch Eröffnung der hl. Pforte ist den Gläubigen der

Zugang zu den Gnadenschätzen der Kirche weit geöffnet.
Der Papst ruft: Tretet ein und heiligt euch durch Gebet

und wahre Busse, durch herzliches Verzeihen und
aufrichtige Nächstenliebe.

Nouaisblätter kür Klarieuverekrunx uoà 2ur Rôràeruuz àer >Vallkakrt unseror
I.K. Rrau im Lteia. Lxe^iell xeseZnet vom RI. Vater ?ius XI. am 24. Nai 192z

uirâ Zo. IVlär2 1928.

RerausxeZeben vom Vallkakrtsversiii ?u IVlariasìeiii. àonaemsllt zäkrlick
?r. z.50. Rm^aklullzeiì auk Rostckeàlrouto V ôô7Z.

Nariasteiri, Iaiitiar I^ôO 27. IsIirASQA

/) A ^ e / / ?> 6 ^ ^
Ourck Rrökknunß 6er kl. Lfoirc ist cicn (7>Iäul>ißcn clcr

Xußanß 2U cicn Lina6enscl>ìit2en cier Kirckc weit ßeüklncc.

Der ?apst rukc: Iretet ein unei keilißt euck durek Llebec

unâ vakre Lusse, ciurek ker^Iickcs Vei^eiken une! auk-

rickriße klâckstenlieke.



Gottesdienstordnung
20. .Jan.: Fr. Fest der Iii. Mart. Fabian und Sebastian, Patrone gegen Vieh¬

seuche. 8.30 Uhr: Amt am Sebastiansaltar. Möge die Bauernsame zahlreich

dem Amt beiwohnen.
21. Jan.: Sa. Fest der hl. Jungfr. u. Mart. Agnes. .8.3(1 Uhr: Amt. Nachm. 3 Uhr:

Erste Vesper vom Kirclienpatrou Vincentius
22. Jan.: 3. S. n. d. Ersch. u. Fest unseres Kirchen- u. Klosterpatrons Vincentius,

Diakon u. Mart, Evgl. von der Heilung eines Aussätzigen III. Messen
von 5.30—8 Uhr. 9.30 Uhr: Levit. Hochamt und Festpredigt. Nachm.
3 Uhr: Vesper, Aussetzung, Segen und Salve.

25. Jan.: Mi. Fest der Bekehrung des Ap. Paulus und letzter Tag der Welt-Ge-
betsoktav für die Wiedervereinigung der von der Mutterkirche getrennten

Christen. 8.30 Uhr: Amt, Nachm. 3 Uhr: Vesper.
29. Jan.: 4. So. n. d. Erscli. Evgl. von d. Stillegung eines Seesturmes. Hl. Messen v.

5.30—8 Uhr. 9.30 Uhr: Amt und Predigt. Nachm. 3 Uhr: Vesper,.
Aussetzung, Segen und Salve.

1. Febr.: Erster Mittwoch des Monats, darum Gebetskreuzzug. Hl. Messen von
5.30—9 Uhr. 10 Uhr: Amt. Mittags 1 Uhr: Aussetzung des Allerhei-
ligsten und Vesper. .3 Uhr: Predigt, Bosenkranz und Sakrament. Segen.
Vor- und nachher ist Gelegenheit zur hl. Beicht.

2. Febr.: Do. Fest Maria Lichtmess. 8.30 Uhr: Feierl. Kerzenweihe, Lichterpro¬
zession und Hochamt, Naclim. 3 Uhr: Vesper

3. Febr:. Herz-Jesu-Freitag und Fest des hl. Blasius, Bischof u. Mart., der be¬

sonders gegen Halsleiden um Hilfe angerufen wird. Nach jeder hl. Messe
wird in der Gnadenkapelle auf Wunsch der Blasiussegen erteilt, auch
allgemein nach dem Amt von 8.30 Uhr.

5. Febr.: So. Septuagesima mit Gedächtnis der hl. Agatha, Jungfrau u. Mart.
Evgl. von den Arbeitern im Weinberg. Zu Ehren der hl. Agatha, Patronin

gegen Feuersgefahr, werden nach der S Uhr Messe Salz, Mehl, Brot,
Oel usw. gesegnet und diese geweihten Naturalien gegen Brandschaden,
wie auch gegen sinnliches Feuer vertrauensvoll gebraucht. III. Messen
von 5.30—8 Uhr. 9.30 Uhr: Amt und Predigt. Nachm. 3 Uhr: Vesper,
Aussetzung. Segen und Salve.

10. Febr.: Fest der Iii Aebtissin Scholastika, erste Vorsteherin der Benediktine¬
rinnen. 8..30 Uhr: Hochamt. Nachm. 3 Uhr: Vesper.

11. Febr.: Sa. Fest der Erscheinung der Muttergottes in Lourdes.
12. Febr.: So. Sexagesima. Evgl. vom Saemann. Gottesdienst wir am 5. Febr.
19. Febr.: So. Quinquagesima. Evgl. von Christi Leidensvoraussage. Gottesdienst

wie am 5. Februar.
23. Jan.: Mo. Jahrzeit für H.H. P. Magnus Koeiiig sei. 9 Uhr: Offizium, dann

Bequiem mit Libera.

MI HK Ott JMcn don Mon*
3 u r g e f I. 9Seact)tung! 3>r. 58aumarm bringt eine 2lrtihel=

Serie über bie ^iretjen non Sjofftetten, einer nacfjbariicfjen ßIo=
fterpfarrei, bte im 1648 bei ber Verlegung bee fölofters 33etm
roil nad) ÜJtariaftein gegen bie ißfarrei Seemen (Sol.) umgetaufdjt
rourbe. Sei ber Aenooation ber St. Soljannsbapelle rourben über*
tündjte alte gresben entbeebt, bie tjoljen bünftlerifdjen 2Bert Ijaben
(ollen. So merben fiel} nid)t nur bie Sinroctmer oon £>offtetten, fon=
bern oiele Abonnenten um biefe Artibel intereffieren. Sie Aebabtion.
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20. .I»».: v>'. OVst der 01. Hllirt. VaOill» u»0 8 o 0 :> s t i » » V<ltro»e xopon VioO-
soiloOo 8.30 0 Or: .^»lt lim 8oO»sti:l»s»Itllr. lUöxe Oie Lii»sr»slli»e üllOI-
reieil Oo»l ^»it OoivvoOoon.

21. Oil».: 8». Vost Oer 01. 0»»^kr. » Mart. ^»ilos. 8.30 HOr: ^nit. l^aoOiii. 3 HOr:
Vrsto Vesper vom XireOe»p»tro» Vi»oo»ti»s

22. 0»».: 3. 8. ». 0. Vrsoil. ». O'est »»seres KireOe»- ». Ivlosterpatroos Vi»ce»ti»s,
IliaOo» u. Mart. Vvxl. vo» Oer Ileilu»^ eines .^»ssìlt^ixe» III. Moss»»
vo» ô.30—8 VOr. 0.30 HOr: Vevit. RoeOnmt »»0 Vostproói-pt. ülaoO»»
3 110r: Vesper. ^usset?»»A, Le^e» u»0 8alve.

23. Oun.: Mi. Vest Oer LeI<eOr»»x Oes ^.p. Va»Ius »»0 letzter 'tap Oer tVelt-Le-
Oetsoktav kür Oie tVieOerverei»!»»»? Oer vo» Oer MlitterOirvO» pstre»»-
te» VOriste». 8.30 OlOr: ^i»t. 14a»0m. 3 VOr: Vesper.

20. Oil».: 4. 8o. n. 0. VrsoO. Vvpl. vo» 0. 8ti1Iep'»»p° silles 8esstllri»es. noblesse» V.
3.30—8 I70r. 0.30 IlOr: ^tint »»0 VreOi»t. l^aeOni. 3 Illir: Vesper,
Glisset?.»»!?, 8opon »ilO 8a1ve.

1. VoOr. : Vrstsr Mitt»u»Il Oes Moiliits, Ollrnnr <ZeOetsiîre»??»x. m. Blesse» VN»
3.30—0 VOr. 10 VOr: vtirit. Mittags 1 OlOr: ^tusseti:»»^ Oes VllerOe!-
lixste» »ilO Vesper. 3 VOr: VreOi<;t, RoseilOrilNî! »»0 saOranloilt. 8epe».
Vor- u»0 »ileOOer ist t!elezre»0eit ü»r 01. HeicOt.

2. VoOr. : Do. Vest Maria VicOtiness. 8.30 VOr: Veierl. Iver^eilv-eiOe, OieOterpro-
session »»0 HoeO»mt. OlaoOi». 3 I7I,r: Vesper

3. VeOr:. Her?.-Oss»-Vreitii>r »»0 Vest Oes III. Llasilis, ViseOok ll. Mart.. Oer Oe-

sonOers ^ege» HillsIeiOen »i» Ililke ailsoruk»» rvirO. OinoO jeOer 01. Moss»
» irO i» Oer t!n!>0e»0i>pelle a»k 1V»»seO Oer Vlnsinssexe» erteilt, »lieli
illlnenieill »NlOl Oe»l .Vmt vo» 8.30 lliir.

3. VeOr. : 8o. Leptuaxesima mit dsOäoiltilis Oer 01. ir^atOa, luiißkra» ll. Mart.
Vv>rl. vo» Oeil .^rOeiter» i»> tVeinOer^. /» VOre» Oer 01. .4^i>t0a. Vatrn-
»i» pop»» VeliorspekaOr, »erOe» »i>eO Oer 8 VOr Mosse 8alîî. ^lelil. Lrnt.
tlel »SXV po.sopilot »»0 lliese nelvsillteu Olatllraiioil pop»» NrallO.sollilOoil.
» ie ilueli pop»» similieOes Veuer vertrlluensvoll poOralil-Ot. IN. Hiesse»
vo» 3.30—8 V'Or. 0.30 VOr: ,V»t »ilO VroOipt. 1>illlOli». 3 VOr: Vesplv,
Itusset^uop. 8opo» »»0 8a1ve.

10. VeOr.: 1'^est Oer 01 .-VoOtissi» LcOolastika, erste VursteOeriil Oer 13e»eOlOtilie-
rinne». 8.30 IlOr: Iloelinnit. Haolii». 3 VOr: Vesper.

11. VeOr.: 8a. Vest Oer Vrs< Ooi»»np Oer Mlittorpottos ill VourOes.
12. VeOr.: 8o. 8exapesir»a. VvpI. vorn 8ae>»!l»». dottesOienst rvir a»l 3. VeOr.
10. VeOr.: 8o. t)»i»q»->Zosil»s. VvpI. von dliristi VoiOoirsvorallssllpe. dottesOieilst

rvie ain 3. VeOrnar.
23. .la».: ^1o. -1ilOr?.eit kür H. H V. Ilapilils Kneilip sel. 0 VOr: Otkiililliii. Oil»»

Vernier» mit l.iOera.

Màl U tit MM M »UM
Zur gefl. Beachtung! Dr. Baumann bringt eine Artikel-

Serie über die Kirchen von Hosstettsn, einer nachbarlichen Klo-
sterpsarrei, die im Jahre 1648 bei der Verlegung des Klosters Bein-
wil nach Mariastein gegen die Psarrei Seewen (Sol.) umgetauscht
wurde. Bei der Renovation der St. Iohannskapelle wurden
übertünchte alte Fresken entdeckt, die hohen künstlerischen Wert haben
sollen. So werden sich nicht nur die Einwohner von Hofstetten,
sondern viele Abonnenten um diese Artikel interessieren. Die Redaktion.

93



Rückblick auf das Jahr 1949

Sie SBallfatjrt I)ot im oergangenen 3aï)t einen rutjigen, aber oft ftarb
belebten Berlauf genommen. Stroas gang eigenartiges in her ©efd)id)te
oon SJtariaftein mar bie anfangs abgehaltene Sagung ber „PaJl
romana", einer internationalen Berbinbung oon £>od)fd)uIftubenten, an
melier 61 SJlitglieber aus 18 Stationen teilgenommen Ijaben. Sas Äon=
grefe=St)ema: ^ati)oIifd)e SIbtion fanb feinen Slusblang in einer näd)t=
Iid)en ßictjterprogeffion in bie ©nabenbapelle, roobei jebe Station bie ©na-
benmutter in ifjrer 9Stutterfprad)e begrüßte unb um ©rf)utg unb Segen bat.

©ine roeitere erfreuliche Satfadje ift eine bleine Cocberung ber ©reng*
fperre, fobaf) bei allen nod) beftetjenben ©rengfdjroierigbeiten nebft oielen
eifäffern nun aud) ißilger aus bem babifdjen Sänbli unb bem Borarlberg
unfere ©nabenmutter begrüben burften.

£>öd)ft erfreulid) unb eijrenooll mar ber Befud) bes Slpoftolifdjen Stun=

tins ber Sd)meig, SJtfgr. iftijilippo Bernarbini, foroie bes Grgbifchofes
Rettin oon ißaris unb oier anberer Bifchöfe, mehrerer Siebte, ißrälaten
unb Somfjerren.

Seht gut befucfjte 2BaIIfarf)tstage roaren bas Sroftfeft, SStaria £>im-
meifaijrt, Stofenhrangfonntag u. Sßrimig oon £>. £>. P. SSt. gürft. SiefeSage
allein roiefen einen Befud) oon 15,000 pilgern auf. 3" ollen 11 33eict)t=

ftiii)Ien rourbe beid)tgel)ört, in einigen nod) über ben ©ottesbienft hinaus.
Born SJtai bis Stooember roar ber Sonro unb geiertagsgottesbienft immer
gut befud)t, ebenfo alle ©ebetsbreuggüge an ben erften SOtittroodgen eines
SRonats, im Surdjfdjntt oon über 500 pilgern.

lleberbies bamen 7 größere SßfarreUSBallfahrten mit 3000 pilgern,
bagu nod) bie allföljrlictje 2ugerner=2anbesroaIIfahrt unb unfere Kapitels*
roallfaljrt mit über 1500 pilgern. SBeiter gegen 25 23ittprogeffionen in
unfer Heiligtum ein; 40 3"ngfrauen=33ereine, 15 ©ruppen oon BIauring=
mäbdjen, 25 grauem unb SJtiitteroereine grüßten unfere ©nabenmutter.
Sie italienifdje unb frangöfifche Kolonie oon Bafel unb Umgebung bradjte
in gtoei SBallfahrten über 2000 ißilger. SBeiter grüßten 25 3nngmanro
fchaften, 22 ißfabigruppen, oiele 3ongroäd)ter, SJtänner= unb ©efelletu
oereine, Sienftbotero unb Samariteroereine, ^irdjendjöre, SJtufibbapellen,
Stubentengruppen, Sergiaren, ßbranbenapoftolat, ungegäljlte $ommuni=
bantenbinber, (Çirrnlin0e» SBaifenbinber, Sängerbuben unfere 2b. grau
oom Stein, erfreulich mar bie Beteiligung an ben beiben ^ranbentagen
unb bie Slltleuteroallfahrt oon SJtülhaufen.

3m ^urljaus Äreug l)aberi 169 gongmänner, 95 gnngfrauen unb 19

SSriefter Sjergitien gemacht unb 111 Snngfrauen machten einen ©inbel)r=
tag mit. — Sen ©tjebunb fd)Ioffen in SKariaftein 306 ißaare, baoon roaren
81 gemifdjte Srauungen unb 19 bamen aus bem Sluslanb. Stuf bie Sdjroei-
gerbantone oerteilen fid) bie £>od)geiten roie folgt: Bern 73, Bafellanb 52,

Solothurn 51, Slargau 44, Bafelftabt 37, 2ugern 14, 3üriti) 6, ©enf, ©rau=
bünben, Steuenburg je 2, greiburg, St. ©allen unb Sijurgau je eine £>od)=

geit; aus bem ©Ifajg bamen 16, aus granbreid) 1, aus 2ottI)ringen 1 unb
aus Baben 2 ißaare. Stilen ein Ijerglid)es „©lüebauf"!
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Riiàklià auL 4as lalir 1949

Die Wallfahrt hat im vergangenen Jahr einen ruhigen, aber oft stark
belebten Verlauf genommen. Etwas ganz Eigenartiges in der Geschichte
von Mariastein war die anfangs Januar abgehaltene Tagung der
romana", einer internationalen Verbindung von Hochschulstudenten, an
welcher 61 Mitglieder aus 18 Nationen teilgenommen haben. Das
Kongreß-Thema! Katholische Aktion fand seinen Ausklang in einer nächtlichen

Lichterprozession in die Gnadenkapelle, wobei jede Nation die
Gnadenmutter in ihrer Muttersprache begrüßte und um Schutz und Segen bat.

Eine weitere erfreuliche Tatsache ist eine kleine Lockerung der Grenzsperre,

sodaß bei allen noch bestehenden Grenzschwierigkeiten nebst vielen
Elsässern nun auch Pilger aus dem badischen Ländli und dem Vorarlberg
unsere Gnadenmutter begrüßen durften.

Höchst erfreulich und ehrenvoll war der Besuch des Apostolischen Nuntius

der Schweiz, Msgr. Philipps Bernardini, sowie des Erzbischoses
Feltin von Paris und vier anderer Bischöse, mehrerer Aebte, Prälaten
und Domherren.

Sehr gut besuchte Wallfarhtstage waren das Trostfest, Maria
Himmelfahrt, Rosenkranzsonntag u. Primiz von H. H. M. Fürst. Diese Tage
allein wiesen einen Besuch von 15,066 Pilgern auf. In allen 11
Beichtstühlen wurde beichtgehört, in einigen noch über den Gottesdienst hinaus.
Vom Mai bis November war der Sonn- und Feiertagsgottesdienst immer
gut besucht, ebenso alle Gebetskreuzzüge an den ersten Mittwochen eines
Monats, im Durchschritt von über 566 Pilgern.

Ueberdies kamen 7 größere Pfarrei-Wallfahrten mit 3666 Pilgern,
dazu noch die alljährliche Luzerner-Landeswallfahrt und unsere
Kapitelswallfahrt mit über 1566 Pilgern. Weiter zogen 25 Bittprozessionen in
unser Heiligtum ein; 46 Jungfrauen-Vereine, 15 Gruppen von Blauringmädchen,

25 Frauen- und Mütteroereine grüßten unsere Gnadenmutter.
Die italienische und französische Kolonie von Basel und Umgebung brachte
in zwei Wallfahrten über 2666 Pilger. Weiter grüßten 25 Iungmann-
schaften, 22 Pfadigruppen, viele Iungwächter, Männer- und Gesellenvereine,

Dienstboten- und Samaritervereine, Kirchenchöre, Musikkapellen,
Studentengruppen, Terziaren, Krankenapostolat, ungezählte
Kommunikantenkinder, Firmlinge, Waisenkinder, Sängerbuben unsere Lb. Frau
vom Stein. Erfreulich war die Beteiligung an den beiden Krankentagen
und die Altleutewallfahrt von Mülhausen.

Im Kurhaus Kreuz haben 169 Iungmänner, 95 Jungfrauen und 19

Priester Exerzitien gemacht und 111 Jungfrauen machten einen Einkehrtag
mit. — Den Ehebund schlössen in Mariastein 366 Paare, davon waren

81 gemischte Trauungen und 19 kamen aus dem Ausland. Auf die Schwei-
zerkantone verteilen sich die Hochzeiten wie folgt! Bern 73, Baselland 52,

Solothurn 51, Aargau 44, Baselstadt 37, Luzern 14, Zürich 6, Genf,
Graubünden, Neuenburg je 2, Freiburg, St. Gallen und Thurgau je eine Hochzeit;

aus dem Elsaß kamen 16, aus Frankreich 1, aus Lotthringen 1 und
aus Baden 2 Paare. Allen ein herzliches „Glückauf"!



3m Skilaufe bes 3aE)K5 rourbert fjier 4800 t)I. Sfteffen gelebriert unb
31,750 Kommunionen ausgeteilt. SBir gelten alfo nicht fehl, roenn mir
î>ie ©efamtgaljl ber ißilger auf £>unberttaufenb angeben.

Slus unferer Klofterfamilie tjolte ber Oobesengel groei Kapitularen
heim, am 25. 3anuar ben £>. £j. P. SJtagnus König im Sllter oon 68 3at)ren,
ber lange 3ahte Sßrofeffor im Kollegium in Slltborf geroefen, unb am 10.
Oktober £>. £>. P. Jubilar SJteinrab £>unbfeber, langjähriger Pfarrer oon
S3reitenbacf), bann Superior unb Stooigenmeifter im ©allusftift in 33re=

geng unb guleßt Spiritual im Klofter auf bem ©ubel bei SStengingen. 3kr
Heimgang honte burcl) einen Steupriefter unb groei Ijoffnungsoolle Sto=

oigen einigermaßen erfeßt roerben. Sltögen bie Ib. Skrftorbenen uns roeU
teren Stacßrouchs erbeten.

3um Schluß bleibt bem ©ßronift uod) bie angenehme Pflicht, allen
ein herglicßes „Sergelt's ©ott" ausgufprecßen, bie im Skilaufe bes 3ah^s
irgenbroie gur Hebung unb görberung ber SBallfaßrt beigetragen höben,
für ben Unterhalt unb ben Schmuck bes ©otteshaufes geforgt; befonbers
gebankt fei allen Organifatoren oon SBallfaßrten unb SBittprogeffionen,
bem unermüblicßen Kird)end)or für feinen erbaulichen Kirchengefang, ben
bienftbaren ©eiftern bei ben Krankentagen ober fonftigen geftanläffen,
ben oerfcEpebenen SDtufikkapellen ufro. SHIen möge bie ©nabenmutter
reichlich oergelten, roas fie gur ©fjre unb Skrherrlidjung ihres Sohnes bei=

getragen haben. P. P. A.

Der Gottesdienst der Heiligen Nacht
Stach bem üblichen erften ©Iockengeidjen oon morgens 1 Uhr öffnet

bie SSafilika ihre Oore. 3e&t unb immer mehr finben fid) ißilger ein,
roelche bie ©elegenheit gur ht S3eid)t benußten. SBie bas feierliche ©lok=
kengeläute ocrftummt, fingt ber ©h°r Punkt 2 Uhr beim flackernben Ker=
genügt bas Sieb: „Stille Stacht, fytxlxQZ Stacht." Sann prebigt Slbt 23a=

filius oor 400 SHlgern über Sinn unb 3u>eck öes ^eiligen 3-ahres unb feine
$orberungen uns ©laubigen gegenüber.

Oer ^eilige 93ater hat am SBorabenb oon SBeiljnachten, unter SIffU
fteng oon oielen Karbinälen unb SSifcßöfen, geiftlicßen unb roeltlicßen SBiir=

benträgern, in ©egenioart oon ^ringen unb königlichen Roheiten unb bes

Oiplomatifd)en Eorps unb einer oietltaufenbköpfigen Ißilgerfcljar, bie fog.
^eilige Pforte in ber 93orhaIIe bes Ißetersöomes mit breimaligen §am=
merfcljlägen geöffnet unb ift als ©rfter burcl) öiefelbe gefchritten, nadjbem
er guoor ben ^eiligen ©eift angerufen unb oerfdpebene ©ebete oerrid)tet.

SBelcljes ift ber tiefe Sinn ber Oeffnung ber ^eiligen Pforte? ©hri=
ftus felbft nannte fid)' bie Pforte unb meinte bie Pforte gum eroigen Seben.
Oie SJtenfchen hatten fid) burcl) ben Sünbenfall biefe Pforte oerfchloffen,
unb nur ©hriftus konnte unb hat fie geöffnet burcß feine SOtenfdpoerbung
unb bie ©rlöfung ber SBelt. Slber oiele SJienfdjen glaubten nidjt an feine
©ottßeit unb bie Stotroenbigkeit ber ©rlöfung. 3" ihrcut Stolg unb éodp
mut irrten fie oom SBege bes ©Iaubens unb ber SBaljrheit, oom SBeg ber
©ered)tigkeit unb Siebe ab unb gingen ben SBeg bes Skrberbens. Stod)
heute gibt es oiele foldjer ©ottlofen, bie oon ©hriftus, feiner Seljre unb
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Im Verlaufe des Jahres wurden hier 4800 hl. Messen zelebriert und
31,750 Kommunionen ausgeteilt. Wir gehen also nicht fehl, wenn wir
tue Gesamtzahl der Pilger auf Hunderttausend angeben.

Aus unserer Klostersamilie holte der Todesengel zwei Kapitularen
heim, am 25. Januar den H. H. Magnus König im Alter von 68 Iahren,
der lange Jahre Professor im Kollegium in Altdors gewesen, und am 19.
Oktober H. H. Jubilar Meinrad Hundseder, langjähriger Pfarrer von
Breitenbach, dann Superior und Novizenmeister im Gallusstift in Bre-
genz und zuletzt Spiritual im Kloster auf dem Gubel bei Menzingen. Ihr
Heimgang konte durch einen Neupriester und zwei hoffnungsvolle
Novizen einigermaßen ersetzt werden. Mögen die Ib. Verstorbenen uns
weiteren Nachwuchs erbeten.

Zum Schluß bleibt dem Chronist noch die angenehme Pflicht, allen
ein herzliches „Vergelt's Gott" auszusprechen, die im Verlaufe des Jahres
irgendwie zur Hebung und Förderung der Wallfahrt beigetragen haben,
für den Unterhalt und den Schmuck des Gotteshauses gesorgt; besonders
gedankt sei allen Organisatoren von Wallfahrten und Bittprozessionen,
dem unermüdlichen Kirchenchor für seinen erbaulichen Kirchengesang, den
dienstbaren Geistern bei den Krankentagen oder sonstigen Festanlässen,
den verschiedenen Musikkapellen usw. Allen möge die Gnadenmutter
reichlich vergelten, was sie zur Ehre und Verherrlichung ihres Sohnes
beigetragen haben.

Der Dottesàienst âer Heiligen àetzt
Nach dem üblichen ersten Glockenzeichen von morgens 1 Uhr öffnet

die Basilika ihre Tore. Jetzt schon und immer mehr finden sich Pilger ein,
welche die Gelegenheit zur hl. Beicht benutzten. Wie das feierliche Glok-
kengeläute verstummt, singt der Chor Punkt 2 Uhr beim flackernden
Kerzenlicht das Lied: „Stille Nacht, heilige Nacht." Dann predigt Abt Ba-
silius vor 400 Pilgern über Sinn und Zweck des Heiligen Jahres und seine
Forderungen uns Gläubigen gegenüber.

Der Heilige Vater hat am Vorabend von Weihnachten, unter
Assistenz von vielen Kardinälen und Bischöfen, geistlichen und weltlichen
Würdenträgern, in Gegenwart von Prinzen und königlichen Hoheiten und des

Diplomatischen Corps und einer vietltausendköpfigen Pilgerschar, die sog.

Heilige Pforte in der Vorhalle des Petersdomes mit dreimaligen
Hammerschlägen geöffnet und ist als Erster durch dieselbe geschritten, nachdem
er zuvor den Heiligen Geist angerufen und verschiedene Gebete verrichtet.

Welches ist der tiefe Sinn der Oefsnung der Heiligen Pforte? Christus

selbst nannte sich die Pforte und meinte die Pforte zum ewigen Leben.
Die Menschen hatten sich durch den Sündenfall diese Pforte verschlossen,
und nur Christus konnte und hat sie geöffnet durch seine Menschwerdung
und die Erlösung der Welt. Aber viele Menschen glaubten nicht an seine
Gottheit und die Notwendigkeit der Erlösung. In ihrem Stolz und Hochmut

irrten sie vom Wege des Glaubens und der Wahrheit, vom Weg der
Gerechtigkeit und Liebe ab und gingen den Weg des Verderbens. Noch
heute gibt es viele solcher Gottlosen, die von Christus, seiner Lehre und
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feinen ©eboten nichts roiffen roollen, bie bet ißrer angemaßten ©eroalt*
ßerrfdjaft ben 2Beg ber fogialcn ©erecßtigheit unb Siebe oerlaffen, bie
2Renfcßen ißrer greißeit unb SRenfcßenroürbe berauben, fie tprannifieren
unb in namenlofes Elenb fiißren.

Soll bie SBelt nun roieber rußige unb frieblicße 3^iten erleben, bann
muß fie gurüchheßren gum ©lauben an Kßriftus, ben Erlöfer ber 28elt
unb bas begroecht nun bas ^eilige gaßr. ®er ^eilige Sater ruft bie
SRenfcßßeit gur Suße unb Seheßritng, er ruft bie ©laubigen auf gum Sehet

für bie Sekeßrung ber Sünber, gum ©ebet für bie ^Regierungen, baß
fie nacß Secßt unb fogialer ©erecßtigheit regieren, gum ©ebet für ben
Scßuß ber ßeiligen Stätten in gerufalem, gttm ©ebet für ben grieben ber
SBelt, er ruft bie ©laubigen auf gur Heiligung ißrer Seelen, gum Streben
nacß Sugenb unb £>eiligheit. Siefer SRuf geßt uns alle an. Soll bas
Heilige gaßr für uns alle ein ©nabenjaßr roerben, bann müffen mir ©ott
geben, raas ©ottes ift.

Sacß biefen einbringlicßen Seleßrungen unb SRaßnungen gelebrierte
H- H- P. Subprior goßannes bas feierlicße ßngelamt. Ser Stariafteiner
£tircßencßor fang babei mit großer 2Reifterfcßaft bie 2Beißnacßtsmeffe oon
hagerer unter bem begaitbernben Orgelfpiel non P. Seopolb Seul. Sen
roiirbigen Sbfcßluß ber feierlicßen Hanblung bilbete bas SBeißnacßtsIieb
non 21b. SBaler: „Sßre fei ©ott in ber Höße", bas einen tiefen Einbruch
ßinterließ.

"
P. P. A.

Gebetskreuzzug vom Januar 1950

Seim erften ©ebetshreuggug bes neuen gaßres, SRittroocß ben 4. ga=
nuar, erklärte ber H- H- ißrebiger P. Sßomas Treiber ben 400 tpilgern
bie gefcßicßtlicße Entfteßung, bie Sebeutung, ben 3roech eines Heiligen
gaßres. Es foil nadß bem Sorbilb ber altteftamentlicßen Erlaßjaßre ein
gaßr ber großen IRüchheßr, ein gaßr bes großen Sergeißens roerben. giit
oiele Eßriften, insbefonbere oiele IRompilger, roelcße ©elegenßeit ßaben,
ben außerorbentlicßen geierlicßheiten bes ^eiligen gaßres in Sont felbft
beigurooßnen, roirb es ein gaßr befonberer ©naben fein unb bamit bes
engeren 2Infd)Iuffes an ©ott. Sas Heilige gaßr foil aber nicßt bloß ben
Sompilgern gum Segen gereicßen; es foil für alle SRenfdjen eine neue 3eit
anbrecßett, eine 3eit öer ©erecßtigheit unb Heiligkeit. SBenn bas nicßt
gefcßeßen follte, ift gu befiircßten, baß ©ott nocß einmal feine ftrafenbe
Hanb erßebt, roas ber Heilige Sater oerßinbern möcßte. 2lbfcßließenb gibt
ber tßrebiger bie 3iele bekannt, roelcße ber $apft ficß gefeßt ßat unb er=
reicßen möcßte unb barüber foil in roeiteren tßrebigten ausfüßrlicß ge=
fprocßen roerben. Ser näcßfte ©ebetshreuggug finbet ftatt: URittroocß, ben
1. gebruar. P. P. A.

Lerne Weisheit.

28er ficß ©Iüch außerßalb ©ott fucßt, gleicßt einem ©olbfucßer, ber
ftatt in ben ©olbfelbern in einem Steinßaufen oergebens nacß blinkenbem
©olbe gräbt, ©ott allein ift bie Quelle roaßren ©Iüches unb je näßer eine
Seele gu ©ott kommt, befto glüchlicßer roirb fie.

101

seinen Geboten nichts wissen wollen, die bei ihrer angemaßten
Gewaltherrschaft den Weg der sozialen Gerechtigkeit und Liebe verlassen, die
Menschen ihrer Freiheit und Menschenwürde berauben, sie tyrannisieren
und in namenloses Elend führen.

Soll die Welt nun wieder ruhige und friedliche Zeiten erleben, dann
muß sie zurückkehren zum Glauben an Christus, den Erlöser der Welt
und das bezweckt nun das Heilige Jahr. Der Heilige Vater ruft die
Menschheit zur Buße und Bekehrung, er ruft die Gläubigen auf zum Gebet

für die Bekehrung der Sünder, zum Gebet für die Regierungen, daß
sie nach Recht und sozialer Gerechtigkeit regieren, zum Gebet für den
Schutz der heiligen Stätten in Jerusalem, zum Gebet für den Frieden der
Welt, er ruft die Gläubigen aus zur Heiligung ihrer Seelen, zum Streben
nach Tugend und Heiligkeit. Dieser Ruf geht uns alle an. Soll das
Heilige Jahr für uns alle ein Gnadenjahr werden, dann müssen wir Gott
geben, was Gottes ist.

Nach diesen eindringlichen Belehrungen und Mahnungen zelebrierte
H. H. Subprior Johannes das feierliche Engelamt. Der Mariasteiner
Kirchenchor sang dabei mit großer Meisterschaft die Weihnachtsmesse von
Kagerer unter dem bezaubernden Orgelspiel von Leopold Beul. Den
würdigen Abschluß der feierlichen Handlung bildete das Weihnachtslied
von Ad. Waler: „Ehre sei Gott in der Höhe", das einen tiefen Eindruck
hinterließ. ' vO

vorn lanuar 1950

Beim ersten Gebetskreuzzug des neuen Jahres, Mittwoch den 4.

Januar, erklärte der H. H. Prediger Thomas Kreider den 4W Pilgern
die geschichtliche Entstehung, die Bedeutung, den Zweck eines Heiligen
Jahres. Es soll nach dem Vorbild der alttestamentlichen Erlaßjahre ein
Jahr der großen Rückkehr, ein Jahr des großen Verzeihens werden. Für
viele Christen, insbesondere viele Rompilger, welche Gelegenheit haben,
den außerordentlichen Feierlichkeiten des Heiligen Jahres in Rom selbst
beizuwohnen, wird es ein Jahr besonderer Gnaden sein und damit des
engeren Anschlusses an Gott. Das Heilige Jahr soll aber nicht bloß den
Rompilgern zum Segen gereichen; es soll für alle Menschen eine neue Zeit
anbrechen, eine Zeit der Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn das nicht
geschehen sollte, ist zu befürchten, daß Gott noch einmal seine strafende
Hand erhebt, was der Heilige Nater verhindern möchte. Abschließend gibt
der Prediger die Ziele bekannt, welche der Papst sich gesetzt hat und
erreichen möchte und darüber soll in weiteren Predigten ausführlich
gesprochen werden. Der nächste Gebetskreuzzug findet statt: Mittwoch, den
I. Februar.

I-erne ^Voiskeit.

Wer sich Glück außerhalb Gott sucht, gleicht einem Goldsucher, der
statt in den Goldfeldern in einem Steinhaufen vergebens nach blinkendem
Golde gräbt. Gott allein ist die Quelle wahren Glückes und je näher eine
Seele zu Gott kommt, desto glücklicher wird sie.
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Edelsteine, Lieder und
„Unser Lieben Frauen Stein"

2. Fortsetzung: Leo Wegbechers Lied im .,Lapis probatus" von 1751.

Dominicus Ginck starb im Jahre 1701. Sein Werk, der „Lapis

probatus angularis Mariae", erschien erst 50 Jahre später in zweiter
Auflage (1751), diesmal ohne einen Verfasser oder Bearbeiter zu nennen.
Das Buch ist umgearbeitet, Gincks Verse im Innern sind weggeblieben,
hingegen ist sein gereimtes Register beibehalten. Nun kommt aber am
Ende des Werkes etwas ganz Neues hinzu, nämlich folgendes von Leo
Wegbedier verfasste und wohl audi mit der Melodie versehene
Pilgerlied:

Unser Lieben Frauen Stein unter den 12 Edel-
gesteinen der vortreflichste.

tsttt—r—'— - —
—=-p—m-=— | - • I - *(ff) V 1 • s LT- - •:H—' -

Hoch und theür die Welt thut schätzen All ihr kostbahrs
0 wie thut sie sich er- gö-^en, Nur in ei- nein

E delg stein, ^r Liebhaber ich weiss einen Von dergleichen
Au-gen-schein;

£*—i- • •• • - - T ri"W-!" 1—i-*- J j j H
%-j-1 9

m
=1—f=l— Lf ^È| 1 " " =1 " é—&-\

edlen Steinen, Der soll uns viel lieber seyn, Als ein bloßer Augen-Stein.

2,

Sonsten zelilt man 12 dergleichen
Hochsehätzbalire edle Stein,

Keiner will dem andern weichen,
Jeder will der Schönste seyn ;

Dannoch unter diesen allen,
Will mir keiner besser »'fallen,
Soll mir auch der Liebste seyn
Unser Lieben Frauen-Stein.

3. Saphyr

Also gleich lasst sich hier sehen,
Der schön Himmel-blau Saphyr,

All sein Schönheit wird vergehen,
Wann ein andrer kommt herfür.

Alsdann wird man bald erkennen,
Wann man ihn wird hören nennen:
Was muss es für einer seyn?
Unser Lieben Frauen-Stein.

4. Schmaragd

Schön thut in den Augen spielen
Der grün glantzende Schmaragd,

Auch das Hertz mit Freud anfüllen,
Durch sein tugendreiche Ivrafft,

Noch mehr solle dich erquicken,
Wann ein andren wirst erblicken,
Freud im Hertzen wird dir seyn:
Unser Lieben Frauen-Stein.

5. Sardonich

Sardonicli der Eschen-graue,
Zeigt sein Krafft auch wunderlich,

Nicht zu viel dem Leben traue,
Sonsten könnst betriegen dich.

Lelirne sterben, weil thust leben,
Und bey Zeiten GOtt ergeben
Dir zum Trost wird b'hülflich seyn
Der trostreich Maria-Stein.
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Edelsteine, wieder nnd
„I^nser I.iel>en brauen 8tein^

2. Fortsetzung: l.eo Wvgbeàrs Ried iiu „kiNpis probutus" von 1751.

vominirus (lin à stark à dnkro 1701. Là Work, à ,,k,ck
pis probutus unguinris IVluriuo", erschien erst 50 dnkrs später iu Zweiter
/Vutluge (1751), diesmal okne einen Verlasser oder llearbeiter?u nenueu.
Das Luek ist umgearkeitet, (linàs Verse à Innern sind tveggsblieben,
hingegen ist sein gereimtes Register keibekalten. Run kommt aksr um
linde des Werkes etv/as gun?: Rsues kin^u, nämlick lolgendes von I. e o
Wegbedier vertusste und tvokl auch mit der Melodie versekene ?ii-
gsrlied:

Unser kieken r a u sn Ltein unter den 12 Rdsl-
gestsinen der vortrellickste.

^—>— — î - « > - «-à—àk »—» 1

Iloek und tkeür die "Welt tkut schätzen Wll ikr kostbakrs
(1 v'ie tkut sie sidi er- gö-tzen, Rur in ei- nsm

R delg stein, sîir läebkaker ich tveiss einen Von dergleichen
Wu-gen-sckem:

- ^ ». ^ j kl
»

»
s l

sdien Lteinsn, Der soll uns viel lieker sevn, /VIs ein bloksr Wugen-Ltein.

2

Solisten 2eklt mnn 12 der^leiclien
ldoekscknt^knkre edle Stein,

Keiner will dem nndern weiclieir,
^teàer will der Sekönsts sex» :

knnnock nnter diesen nllen,
tVill mir keiner kssser Ll'ksIIen,
Soll mir nuck der Kiekste sexn
Unser Kieken Krnnen-Stein.

Z. Sapk^r

/^.lso g'Ieick Insst srck liier seilen,
ver sckön Himmel-KI-in Snpl>xr,

/Vll sein Sekönkeit wird verkeimn,
^Vnnn ein andrer kommt kerkür.

/Vlsdann wird man kald erkennen,
Venn man ikn wird kören nennen:
Was muss es kür einer sexn?
knser kieken Kranen-Stein.

4. SckmaraZd

Sellön tlint in den .Vn^en spielen
Der firlln glaut^ende Lckmaragd,

.Vuek das Idertx mit kreud ankllllen,
Onrek sein tnAeudrsicke Krakkt,

Kock mekr solle diek erquicken,
Wann ein andren wirst erklieken,
krend im Ilert^en wird dir sexn:
knser Kieken Kranen-Stein.

5. Sardonick

Sardonick der Ksclien-ßraue.
/sixt sein Krakkt auck wnnderliek,

Kickt 2U viel dein keken traue,
Sonsten könnst ketriexen dick,

kekrne sterken. weil tknst leken,
kud kev leiten KOtt erxeken
llir xunr d'rost wird k'Iinlkliclt sexn
Der trostreick ^laria-Stein.
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6. Berilluss

Es schickt sich in diesen Reylien
iter Meergrüne Stein-Berill;

Augen. Hertz kiin • er erfreuen,
Aber doch nur in der Still,

JESUM und MARIAM lieben
Sie mit keiner Siind betrüben,
Heine TTiilff darzu wird seyu
Unser schöne Helffen-Stein

7. Chrysoprass

C'hrysoprass auch schön tliut scheinen,
Aber nur bey finstrer Nacht,

Aus braun schwartzen Felsen-Steinen
Sich ein Wohnung liât gemacht;

Geh mit deinem finstren G'wissen,
In diss Ort, wirst gleich es wissen.
Was für Heyl und Gnad muss seyn
In dem rauchen Wunder-Stein.

8. Jaspis

Jaspis auch sehr tliut gefallen.
Sein gelb-grüne schön Gestalt,

Widersteht vor andren allen
Allem Gifft und Teufels-G'walt,

Keusche Seelen tliut es mercken
Was in G'fahren euch kau stärcken,
Euer Hoffnung je soll seyn
Dieser edle Gnaden-Stein.

9. Topasier

Topasier wie Sonnen-Strahlen
Seinen Glantz schön von sich gibt,

Auch des Monds weiss er zu mahlen,
Ab- und Zunahm an sich nimmt:

Wann die Sonn der Gnad sich zeiget,
Wann der Mond des Trosts sich neiget,
0 was Trost im Iiertzen dein,
Soll dir geben dieser Stein.

10. Carneol

Carneol will sich auch weisen,
Da ss er seye Lobens werth,

Adams-Stein wird er auch g'heissen
Kail, ihn haben wers begehrt;

Schaut ihr blinde Adams-Kinder

Schaut verkehrte arme Sünder,
Euer Zuflucht kan ja seyn,
Der geliebt Marift-Stein.

11. Chrysolith

Wann der Geitzlials tliut erblicken
Sein lieb Gold, wie freut,s ihn nicht,

Traurigs Hertz tliut sehr erquicken
Der goldgelbe Chrysolith ;

Ob zwar manchen tliut verblenden,
Thue dich nur nicht abwenden,
Von dem wahren Glantz und Schein,
Den siehst in Mariä-Stein.

12. Hyazinth

Hyazinth der Himmel-blaue,
Zeigt, sich wie es Wetter ist,

Ob es heiter, finster schaue,
Und vielleicht auch wie du bist;

Guts und Böses was wirst sehen
In deim G'wissen müssen g'stehen,
Gib wohl acht auf dessen Schein
Wann anschaust Maria-Stein.

13 Carfunckel

Der glutlifeurige Carfunckel
Zeigt vortreflieh seinen Schein,

Wann es finster Nacht und dunckel
Will vor allen Meister seyn;

0 ihr hart verstockte Hertzen
Tliut nicht diese Gnad verschertzen,
Vielmehr Freud wird euch g'wiss seyn
Unser Liebe Mariä-Stein.

1-1. Amethist

Endlich zeiget sich noch einer
Der viol-braun Amethist,

Unter allen rühmt sich keiner
Der so schön und kostbar ist,

Dannoch müssen alle weichen,
Ist auch keiner zu vergleichen,

Soll hiemit der Schönste seyn,
LTnser Lieben Frauen-Stein.
Auch der allerliebste seyn-
Unser Lieben Frauen-Stein.

Wir haben es hier mit dem reifen Werk eines Achtundsedizigjährigen
zu tun. Wie Gincks Register-Diditung, so hält sich audi Wegbecher streng
an die Zwölfzahl, ja, er betont diese noch, wenn er ihr geradezu eine
eigene (die 2.) Strophe widmet: „Sonsten zehlt man 12 dergleidien hoch-

schätjbare edle Stein" usw. Im übrigen klingt aus dem Gedicht ein ganz
anderer Ton als bei Ginck. ja, sogar ein gewisser humorvoller Zug ist
nicht zu verkennen, wenn der Dichter in Str. 12 vom Hyazinth sagt:
„Hyacinth der Himmel-blaue, zeigt sich wie es Wetter ist, ob es heiter,
finster schaue, und vielleicht audi wie du bist ..." (Sdiluss folgt.)
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6, lkerilluss

Ii!» svliirkt siâ i» diesen N«vl>en
Dor .(loorgrnno Ktoill-Dorill;

Illigon. Ilortn klln > or ortrolioil,
.Vbor dooli nur in dor Ktill,

dDKD^l nnd M.VDIVM liobon
Kio mit keinor Künd betrüben,
Doiile IllilII darr.n wird sez^ll
Dnsor soliöile DolKen-Ktoin

7, Lbrvsoxrass

Dbr.vsoprns» «.neb sàôn ìliut selleinon,
^Iber mir bov kinstror I7aldlt,

.(ns Iiiallln soliwartxen Dolsen-Kteinon
Ki<Iì ein IVollnung !> al goinaolit;

Dell lnit deiiloin liustren O'wisson,
In diss Drt, wirst gleiob os wissen,
(Vas kür Dexl nild Dnad muss sovll
In dein raliollon (Vnnder-Ktoin.

8. jsaspis

l-ispis nueli »skr tlint. getnllen,
Kein gelb-grnne sobön Destalt,

(Viderstebt vor andren allen
Ollern (litkt nnd Denkels-D'walt,

Ivensolle Keslen tbut es merokeu
(Vas in Clabren euelr kan litSroken,
Duer Dlotknung je soll sevil
Dieser edle Dnaden-Ktein.

9. îoxasier

Dopasier wie Konnon-Ktrablen
Keinen dlant^ selrön von sieb gibt,

.(neb des Blonds weiss er ^n inablen,
^b- nnd ^unabin an sieb niininll

(Vann die Konn der Dnad sieb Zeiget,
(Vann der Mond des Drosts sielr neigst,
D w<>s Drost iin Dlert^en dein,
Koll dir geben dieser Klein.

19. Larneol

Darneol will sieb aneb weisen,
Dass er se^e Dobens wertb,

.(danrs-Ktein wird er anelr g'beissen
Ivan ibn babsn wors bsgebrt;

Kellant ibr blinde ^Vdams-Ivinder

Kebaut verkebrte llrine Künder,
Duer Xnlluellt kan ja sevn,
Der geliebt MarUl-Ktein.

l l. Lbrysolitb

(Vauil der Deit/.lials tllnt erblieken
Kein lied tlold, wie Irents ilin nielit,

3banrigs Hertx tlint sellr ercznieken
Der goldgelbe Dlir^solitll;
Dli xwar nilluelleu tlint verblenden,
Dbns dieli nnr niellt abwenden,
Voil dein walirsn DIant?. nnd Kebsin,
Den siellst in Mariä-Ktein.

12. Kzrsiüintlr

Ilvll^intll der lliniinel-blane,
Zeigt siell wie es (Vetter ist,

Db es lieiter, linstsr selraue,
Vnd viellsiellt anell wie dn bist;

Dnts nnd Döses was wirst ssbeil
III deirn ("wissen innssen g'stellsn,
Dib wobl aelit ant dessen Kelleiil
(Vann ansebanst Maria-Ktein.

13 Dartnnekel

Der glutbkenrige Dartilnekel
Zeigt vortrsklieb seinen Kebein,

(Vanil es linster bibcbt und dnnekel
(Vill vor allen Meister sevn;

t) ibr Ilart verstoekte Ilertren
DIlnt niellt diese Dnad versebertl-en,
Vielmebr Drend wird snell x'wiss ss^n
Diiser Diebe Mariä-Ktsin.

II. ^inetliist

Dndlieli neiget sieb noeb einer
Der viol-braun ^rnetbist,

(Inter allen rüliint sieb keiner
Der so sebön nnd kostbar ist,

Dannoeb rnüssen alle weiebsn,
Ist aueb keiner nu vergleieben,

Koll bieinit der Kcliönste se^n,
Denser Dieben Dranen-Ktein.
^neb der allerliebste sez^n-
Denser Dieben Dranen-Ktein.

^Vir Ildklin S8 kier mit 6em reiten V/erli eiiM8 ^ektmiàseàiZMdriZen
tun. tVis (rincks ReZister-Oicktung, so dült sick uuck ^Ve^beckei- strenZ

un clie Zivvlk2ukl, ju, er betont ciiese nock, tvenn er ibr Zerucle^u eine
eigene (äie 2.) stropbe vvicknet: „Lonsten ?ebit mun 12 àsrgteicken bock-

sckützbure ecke Ltein" ustv. Im übrigen biingt uns üem deüickt ein gunx
unäerer Ion uls bei Qinck, ju. sogur ein gewisser bumorvollsr ^ug ist
nickt 2U verkennen, wenn cier Dickter in 8tr. 12 vom Dvuckntti sagt:
„tlvaeintb üer Dimmsl-biauo, ^eigt sick wie es IVetter ist, ob es better,
tinstsr sckaue, unü vielteickt auck wie ü u bist ..^Lckluss toigt.)
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ÏUe ïtirrtjcn xrort
Son ©rnftSaumann.

grofftetten befifet als eingiges Sorf ber ©egenb groei birchen, bie
Pfarrkirche St. ïlikolaus unb bie St. Sofyanneohapelle. lieber bag Sitter
unb bie Stellung ber beiben ©ottesfjäufer gueinanber ift nur toenig
überliefert, unb in biefen roenigen 9tad)rid)ten roerben bie beiben nicht immer
mit ber roiinfcbbaren Klarheit auseinanber gehalten. Sdjon bie älteften
9tact)rid)ten, bie oom kirchlichen Seben berichten, ermähnen beibe birchen;
bas erfte 2Ral geflieht bies 1376. fgro 3ahre 1390 roerben in einer Stif=
tung bie Äirdjen mit ihren Patronen Spannes unb Nikolaus genannt,
unb 1405 ift bie SRebe oon „ber obern kildjen unb Sant Jliclaus".

2öie es heute n°ch gefchie£)t, fo rourbe fd)on oor einigen hunbert 3°f)5
ren behauptet, St. Johann fei bie urfprüngliclje Pfarrkirche, ober, roas
fidjer ber Sßaijrheit entfpridjt, biefe Capelle fei älter als St. Jtikolaus.
Safe fid> bas Solk fchon früher ©ebanken über bas Jtebeneinanber ber
beiben ©otteshäufer machte unb fid) biefes auf eigene 2Irt gu erklären oer=
fudjte, geigt bie jlotig eines Schreibers aus bem 17. fgahrhunbert. 2)erro
nach fei bie eine ber Kirchen „oon einem ©beimann, ber guer 3eü ba=

felbften geroohnt unb fid) mit feinem Sruebern nit betragen können, fon=
ber in größter geinbfchaft gelebt, erbauet roorben, ber Urfadjen man nod),

guer 3ei* eigentlich roeife, roelches ©ottshaus bie Pfarrkirchen ift"-

St. Johanneskapelle von aussen.
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Die Kirchen non Hofstetten
Von Ern st Baumann.

Hosstetten besitzt als einziges Dors der Gegend zwei Kirchen, die
Pfarrkirche St. Nikolaus und die St. Johanneskapelle. Ueber das Alter
und die Stellung der beiden Gotteshäuser zueinander ist nur wenig über-
liefert, und in diesen wenigen Nachrichten werden die beiden nicht immer
mit der wtinschbaren Klarheit auseinander gehalten. Schon die ältesten
Nachrichten, die vom kirchlichen Leben berichten, erwähnen beide Kirchen;
das erste Mal geschieht dies 1376. Im Jahre 139V werden in einer Stiftung

die Kirchen mit ihren Patronen Johannes und Nikolaus genannt,
und 14V5 ist die Rede von „der obern kilchen und Sant Niclaus".

Wie es heute noch geschieht, so wurde schon vor einigen hundert Iahren

behauptet, St. Johann sei die ursprüngliche Pfarrkirche, oder, was
sicher der Wahrheit entspricht, diese Kapelle sei älter als St. Nikolaus.
Daß sich das Volk schon früher Gedanken über das Nebeneinander der
beiden Gotteshäuser machte und sich dieses aus eigene Art zu erklären
versuchte, zeigt die Notiz eines Schreibers aus dem 17. Jahrhundert. Demnach

sei die eine der Kirchen „von einem Edelmann, der zuer Zeit da-
selbsten gewohnt und sich mit seinem Bruedern nit betragen können, sonder

in größter Feindschaft gelebt, erbauet worden, der Ursachen man noch
zuer Zeit nit eigentlich weiß, welches Gottshaus die Pfarrkirchen ist"-

8t. zsoksnneskaxelle von aussen.
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St. 3 o h a n n.

Sie Sfochebene non §>offtetten ift altbefiebetter ßmlturboben. Stuf
bem Äöpfli, ber leidet 31t oerteibigenben ©rf)öt)ung nörblid) bes Sorfes,.
befanb fid) eine glud)tburg, bie minbeftens in bie S3rongegeit hinaufreicht,
mie fidjere gunbe bortun. Stud) bie 33efiebtung burd) bie fRömer ftefjt ein=

roanbfrei feft, feitbem man in ber gmtmatt auf romifcfjes SRauerroerk ge=

flogen ift. S3ei ber SSerfoIgung biefer SRauer geigte es fid), bafj fie auf
über fjunbert SReter genau in 5îorbfûbrid)tung unb rechtroinklig bagu
minbeftens in ber gleichen 3Iusbei)unng non SBeften nad) Often nertäuft.
Sie ©rabungen finb nod) nicht abgefcE)Ioffen; boch barf man annehmen,
baft es fich urn bie ttmfaffungsmauer eines fehr ausgebehnten römifdjen
©utshofes haabett.

33ebeutungsooII ift es nun, bah biefe SRauer ein ©ebict gu umfaffen
fdjeint, in bem, ungefähr in ber SRitte, bie St. gohannesbapelle liegt.
lteberrafd)cnb ift biefe Satfacf)e nidjt, benn man hat fd)on oft feftftetten
können, bah öie ätteften Kirchen innerhalb römifdjer 33iIIenruinen liegen.
Ob an ber Stelle ber heutigen Capelle fchon ein römifches Heiligtum
ftanb, ift unroahrfcheintid), benn bei ben ©rabungen, bie im ©h°r ber
Capelle unb in beren nädjfter Umgebung gemacht rourben, traten keiner^
tei römifdje gunbe guxage.

Stus ber Sage ber Capelle in unmittelbarer Stahe römifcher fRuinen,
aus ihrem ißatroginium, aus ihrer Stellung als Stebenkirdje unb oietteidjt
aud) aus ihrer urfprüngtichen gorm barf man mit einiger Sicherheit

St. Johanneskapelle, Innenansicht vor der Renovation.
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St. Johann.
Die Hochebene von Hofstetten ist altbesiedelter Kulturboden. Aus

dem Köpfli, der leicht zu verteidigenden Erhöhung nördlich des Dorfes,
befand sich eine Fluchtburg, die mindestens in die Bronzezeit hinaufreicht,
wie sichere Funde dartun. Auch die Besiedlung durch die Römer steht
einwandfrei fest, seitdem man in der Hutmatt auf römisches Mauerwerk
gestoßen ist. Bei der Verfolgung dieser Mauer zeigte es sich, daß sie aus
über hundert Meter genau in Nordsüdrichtung und rechtwinklig dazu
mindestens in der gleichen Ausdehnung von Westen nach Osten verläuft.
Die Grabungen sind noch nicht abgeschlossen; doch darf man annehmen,
daß es sich um die Umfassungsmauer eines sehr ausgedehnten römischen
Gutshofes handelt.

Bedeutungsvoll ist es nun, daß diese Mauer ein Gebiet zu umfassen
scheint, in dem, ungefähr in der Mitte, die St. Iohanneskapelle liegt.
Ueberraschend ist diese Tatsache nicht, denn man hat schon oft feststellen
können, daß die ältesten Kirchen innerhalb römischer Villenruinen liegen.
Ob an der Stelle der heutigen Kapelle schon ein römisches Heiligtum
stand, ist unwahrscheinlich, denn bei den Grabungen, die im Chor der
Kapelle und in deren nächster Umgebung gemacht wurden, traten keinerlei

römische Funde zutage.
Aus der Lage der Kapelle in unmittelbarer Nähe römischer Ruinen,

aus ihrem Patrozinium, aus ihrer Stellung als Nebenkirche und vielleicht
auch aus ihrer ursprünglichen Form darf man mit einiger Sicherheit

Lt, ^oiisimeskgxelle, Iirnenânsiclit vor Zer Reirovstion.
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fcfjließen, baß fie cine in friiljdjriftlidje 3eit hinaufreicßenbe Saufkapelle
roar. Beftimmenb für biefe Slnnahmen finb für mid) bie bebeutungsooF
len Ergebniffe, gu benen P. Bomualb Bauerreis bei feinen Jorfcßungen
gur ©efd)id)te bes frühmittelalterlichen Sauftjaufes gelangt ift. Ser ge=

lehrte Btündjner Benebiktiner hat mir in freunblidjer unb fehr oerban--
kensroerter SBeife Einblick in feine noch unoeröffentlichte Schrift „Fons
sacer" geroährt. Es ift nun iiebrrafdjenb, baß bie Capelle gu jgjofftetteu
alle Eigenfdjaften befißt, roelche P. Bauerreis für bie Sanbbaptifterien in
Sübbapern unb Oefterreid) forbert.

Sa ift in erfter Sinie bas patroginium. Sie Schußherrfdjaft bes

Säufers über bie Capelle ift fdjon für bas 14. Jatjrhunbert gefiebert unb
buret) bie neuentbeckten Bkmbbilber beftätigt roorben. SBenn es bei ber
großen Beliebtheit, beren fich ber Borläufer bes §errn burd) alle Jahr*
tjunberte ßinburd) erfeute, auch nicht angeht, in allen ihm geroeit)ten ©ot=
teshäufern frühdjriftliche Sauforte gu erblicken, fo barf man bod) als ge=

fidjert annehmen, baff bie Johannes Baptifta=KircE)en, bie nidjt ficher
fpäten Urfprungs finb, auf folcße Baptifterien beuten.

Sie Capelle oon £>offtetten liegt in ber Bähe einer unb, roenn roir
ben Kreis roeiter giehen, mehrerer Pfarrkirchen; erroähnt feien in einem
Umkreis oon roeniger als geßn Kilometern bie alten Btartinskirdjen oon
Sßißkild) unb Pfeffingen, bie Bemigiuskirclje hinter Biederten unb bie
Stephanskirche gu Sberroil.

Sie ift noch unb roar eine Bebenkirche; baff fie je bie Funktion ber
Pfarrkirche befaß, ift nicht gu erroeifen.

Sie alten Baptifterien hatten bie Jorm öon 3entratbauten. Es ift
nicht erroiefen, aber möglich, baff auch bie erfte Kapelle gu §>offtetten biefe
Jorm hatte unb baff ihr ©runbriß im quabratifd)en Et)örlein fortbefteht.
Es roäre gu fdjön geroefen, roenn roir bei ben ©rabungen ben fidjern Be=
roeis bafür hätten erbringen können, ober babei gar auf eine Sauf=
grübe geftoßen roären. hingegen liefe fich beutlich feftftelten, baff ber
©runb bes Eßores einmal aufgefüllt roorben ift, benn ber geroadjfene
Cetpuboben beginnt erft in einer Siefe oon 1,50 Bietern unter bem heu=

tigen Bobenbelag. Sas BuffüIImateriat beftanb aus bunkelm unb auf*
fallenb feuchtem £>umus, oermifdjt mit Spuren oon Kalkmörtel, oerkoßF
tem £>o!g unb 3te9eIfteinen, in bem Befte menfd)Iid)er Skelette lagen.

St. Johann roar, roie bie in unb um bie Kapelle gefunbenen ©ebeine
geigen, unb roie es auch bie 2tkten begeugen, fpäteftens feit bem beginnen^
ben 16. Jahrtpmbert eine grieblfofkapelle. Siefer Beftimmung ift fie
fidjer aber fdjon oiel früher gugeführt roorben. Bacßbem bas Saufrecht
fdjon um 800 an bie Pfarrkirchen übergegangen roar unb bie Saufe
auch nicht mehr burch bas Eintauchen bes Säuflings erfolgte, rourben bie
Saufhäufer überfliiffig. Blanche rourben bem 3erfalt überlaffen, anbere
rourben gu Jriebhofkapellen.

Eine Beftätigung fdjeint bie hier geäußerte Bermutung gu finben aus
ber KoIIatur ber Kapelle. Siefe lag um 1500 beim Bifdjof unb befanb fid)
roohl auch' fdjon früher in beffen gjänben. Sex Bifdjof befaß in ber alten
Kirche allein bas Saufrecht. Ein Basler Bifdjof hat roohl bie Johannes-
kireße errichten laffen, ähnlich roie mehrere Jahrtjunberte fpäter einer
feiner Bacßfolger unroeit £>offtetten auf bifcfeöflidjem Boben bie Jefte
Jiirftenftein erbaute. (Jortf. folgt.)
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schließen, daß sie eine in frühchristliche Zeit hinaufreichende Taufkapelle
war. Bestimmend für diese Annahmen sind für mich die bedeutungsvollen

Ergebnisse, zu denen Romuald Bauerreis bei seinen Forschungen
zur Geschichte des frühmittelalterlichen Taufhauses gelangt ist. Der
gelehrte Münchner Benediktiner hat mir in freundlicher und sehr
verdankenswerter Weise Einblick in seine noch unveröffentlichte Schrift „?onK
saeer" gewährt. Es ist nun üebrraschend, daß die Kapelle zu Hosstetten
alle Eigenschaften besitzt, welche Bauerreis für die Landbaptisterien in
Südbayern und Oesterreich fordert.

Da ist in erster Linie das Patrozinium. Die Schutzherrschaft des

Täufers über die Kapelle ist schon für das 14. Jahrhundert gesichert und
durch die neuentdeckten Wandbilder bestätigt worden. Wenn es bei der
großen Beliebtheit, deren sich der Vorläufer des Herrn durch alle
Jahrhunderte hindurch erfeute, auch nicht angeht, in allen ihm geweihten
Gotteshäusern frühchristliche Tauforte zu erblicken, so darf man doch als
gesichert annehmen, daß die Johannes Baptista-Kirchen, die nicht sicher
späten Ursprungs sind, auf solche Baptisterien deuten.

Die Kapelle von Hosstetten liegt in der Nähe einer und, wenn wir
den Kreis weiter ziehen, mehrerer Pfarrkirchen; erwähnt seien in einem
Umkreis von weniger als zehn Kilometern die alten Martinskirchen von
Wißkilch und Psesfingen, die Remigiuskirche hinter Metzerlen und die
Stephanskirche zu Therwil.

Sie ist noch und war eine Nebenkirche; daß sie je die Funktion der
Pfarrkirche besaß, ist nicht zu erweisen.

Die alten Baptisterien hatten die Form von Zentralbauten. Es ist
nicht erwiesen, aber möglich, daß auch die erste Kapelle zu Hosstetten diese
Form hatte und daß ihr Grundriß im quadratischen Chörlein fortbesteht.
Es wäre zu schön gewesen, wenn wir bei den Grabungen den sichern
Beweis dafür hätten erbringen können, oder dabei gar auf eine
Tausgrube gestoßen wären. Hingegen ließ sich deutlich feststellen, daß der
Grund des Chores einmal aufgefüllt worden ist, denn der gewachsene
Lehmboden beginnt erst in einer Tiefe von 1,50 Metern unter dem
heutigen Bodenbelag. Das Auffüllmaterial bestand aus dunkelm und
auffallend feuchtem Humus, vermischt mit Spuren von Kalkmörtel, verkohltem

Holz und Ziegelsteinen, in dem Reste menschlicher Skelette lagen.
St. Johann war, wie die in und um die Kapelle gefundenen Gebeine

zeigen, und wie es auch die Akten bezeugen, spätestens seit dem beginnenden
16. Jahrhundert eine Friedhofkapelle. Dieser Bestimmung ist sie

sicher aber schon viel früher zugeführt worden. Nachdem das Taufrecht
schon um 866 an die Pfarrkirchen übergegangen war und die Taufe
auch nicht mehr durch das Eintauchen des Täuflings erfolgte, wurden die
Taufhäuser überflüssig. Manche wurden dem Zerfall überlassen, andere
wurden zu Friedhofkapellen.

Eine Bestätigung scheint die hier geäußerte Vermutung zu finden aus
der Kollatur der Kapelle. Diese lag um 1566 beim Bischof und befand sich

wohl auch schon früher in dessen Händen. Der Bischof besaß in der alten
Kirche allein das Taufrecht. Ein Basier Bischof hat wohl die Johannes-
Kirche errichten lassen, ähnlich wie mehrere Jahrhunderte später einer
seiner Nachfolger unweit Hosstetten auf bischöflichem Boden die Feste
Fürstenstein erbaute. (Forts, folgt.)
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Das Abendgebet seines Lebens
Sas £>aus bes greifen Simeon, aus grauen Quabern gebaut, lag an

einer fdgnalen ©äffe, bie fid) nahe an ben 33ad) Eebron heranbrärtgte. sJtur

roenige greunbe unb Gebannte ftörten bie Einfamkeit bes ftillen Sftannes.
Sie allermeiften, bie itjm im 2eben nahe geftanben, fcfeliefen fdjon in ben
fteinigen SBohnungen ber Soten braufeen oor ben Soren ber Stabt, and)
Stuti), Simeons treues SBeib. Sefenfucht, fdjmerglich roie Sjeimroeh, hatte
ber ©reis nacf) bem Heimgang. Slber feine miiben Singen roollen fid) nid)t
fcfeliefeen, bis fie ben ©efalbten bes §errn gcfei)en. Sein £>er3 mill fliegt
aufgören 311 fdjlagen, bis es in Siebe bas §>eil ber SBelt, ben ÏReffias, be=

griifet bat. Er bat bie Saferesroochen ber SBeisfagung Saniels nachgerecfp
rechnet unb immer roieber gefeufgt: „Sie 3ett müfete ba fein, — £>etr,
homme balb. Safe mich nicht gu meinen 33ätern gehen, ohne bafe mein
S3Iick bineingefebaut bat in bie ©lorie bes hommenben ©nabenreidjes."

Slber Simeons Sinnen galt aud) ber SDÏ utter bes Erroarteten. Sas
SSilb bes Slteffias mar ja burch bie Slufgeidjnungen ber Seher hlar umrif^
fen. Er roufete roofel, bafe oiele ber Söcfeter fgitbas in heimlicher Sefenfucfet
ober aud) in heimlichem ftolgem Siinhcl erhofften, bes £>ocE)gebenebeiten
IDtutter gu roerben. 33or Simeons ftreng forbernbem Urteil beftanb keine
non ifenen. 35on ber Stutter beffen, auf ben bie SSölher harrten, müfete
man bas £öd)fte an heiligem Slbel erroarten. ©riibelnb nahm ber ©reis
bie Schriftrolle, bie auf bem Sifcfee lag unb entfaltete fie roie unter einem
3roang.

Eben hatte bie betagte Siencrin bas Sicht in ber Simpel entgünbet.
Ser Schein umflofe bie SBorte bes Sfaias: „Siehe, bie 3"ngfrau irb emp=
fangen unb einen Sohn gebären unb fein Stame roirb fein Emmanuel,
©ott mit uns." Eine heilige Unruhe kam über ben Sefenben. Sem §>errn
ift bes ®tenfchen Seele unb tfjeilsoerlcngen kein Spielgeug, fonbern etroas
©rofees unb Erhabenes oon Eroigheitsroert. Sticht Irrtum unb Säufd)ung
troirb es fein, roas ber £err ihm offenbart hat in mancher E)eiIigoerfonne=
nen Stunbe-, „3d) roerbe ben Emmanuel fefeen, beoor ich öie Schmede
ber Eroigkeit iiberfcbjreite", fpricht er leife oor fid) hin.

Sie Sienerin Iöfcfete ben Sunken am glimmenben Socfet, als ber £>crr
fid) gur Stube begeben hatte. Sie roufete, bafe er morgen fcfeon roieber in
aller J-riihe, roenn bie Stebel fid) noch in ber Siefe ber engen ©äffe bräng=
ten, bas §>aus oerlaffen unb gum Sionsberg gehen roürbe. Sie kannte
fein beifees Raffen, feine gläubige 3uoerfict)t. Unb in ber Schlichtheit
ihres treuen £>ergens roar es ihr, als könne ein folches 33ertrauen nicht
gufdganben roerben.

Simeon aber fctjritt bem SSerge 3U, auf beffen £>öhe ber ÏRarmortem=
pel gleifete. ©ebeugt roaren feine Schultern, langfam ber ©ang unb oft
ber SRaft bebürftig. Sie Strafeen 3erufalems roaren gar gu rauh für alte
fÇiifee, bie lange Erbenroege geroanbelt burch oiele Erbenjahre. Slber oor
bem greifen Sltann fchien eine Sjarfe gu fpielen, bei bereu Clingen er
Schroädge unb ©ebred)Iid)keit unb bas flimmern ber erfcfeöpften Slugen
oergafe. gaft rounberte fid) ber frühe Sßilger gum £>aus bes £errn, bafe er
fchon am gufe ber Sionsfeöhe ftanb. Stls er mühfam bie Stufen empöre
fteigen roollte, eilte ein junger Seoit herbei, um ihm mit freunblidjer
Sienftbereitfdjaft gu helfen.
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Das seines i^ekens
Das Haus des greisen Simeon, aus grauen Quadern gebaut, lag an

einer schmalen Gasse, die sich nahe an den Bach Cedron herandrängte. Nur
wenige Freunde und Bekannte störten die Einsamkeit des stillen Mannes.
Die allermeisten, die ihm im Leben nahe gestanden, schliefen schon in den
steinigen Wohnungen der Toten draußen vor den Toren der Stadt, auch
Ruth, Simeons treues Weib. Sehnsucht, schmerzlich wie Heimweh, hatre
der Greis nach dem Heimgang. Aber seine müden Augen wollen sich nicht
schließen, bis sie den Gesalbten des Herrn gesehen. Sein Herz will nicht
aufhören zu schlagen, bis es in Liebe das Heil der Welt, den Messias,
begrüßt hat. Er hat die Iahreswochen der Weissagung Daniels nachgerech-
rechnet und immer wieder geseufzt! „Die Zeit müßte da sein, — Herr,
komme bald. Laß mich nicht zu meinen Vätern gehen, ohne daß mein
Blick hineingeschaut hat in die Glorie des kommenden Gnadenreiches."

Alber Simeons Sinnen galt auch der Mutter des Erwarteten. Das
Bild des Messias war ja durch die Auszeichnungen der Seher klar umrissen.

Er wußte wohl, daß viele der Töchter Judas in heimlicher Sehnsucht
oder auch in heimlichem stolzem Dünkel erhofften, des Hochgebenedeiten
Mutter zu werden. Vor Simeons streng forderndem Urteil bestand keine
von ihnen. Von der Mutter dessen, auf den die Völker harrten, müßte
man das Höchste an heiligem Adel erwarten. Grübelnd nahm der Greis
die Schriftrolle, die auf dem Tische lag und entfaltete sie wie unter einem
Zwang.

Eben hatte die betagte Dienerin das Licht in der Ampel entzündet.
Der Schein umfloß die Worte des Isaias! „Siehe, die Jungfrau wird
empfangen und einen Sohn gebären und sein Name wird sein Emmanuel,
Gott mit uns." Eine heilige Unruhe kam über den Lesenden. Dem Herrn
ist des Menschen Seele und Heilsverlangen kein Spielzeug, sondern etwas
Großes und Erhabenes von Ewigkeitswert. Nicht Irrtum und Täuschung
wird es sein, was der Herr ihm offenbart hat in mancher heiligversonnenen

Stunde. „Ich werde den Emmanuel sehen, bevor ich die Schwelle
der Ewigkeit überschreite", spricht er leise vor sich hin.

Die Dienerin löschte den Funken am glimmenden Docht, als der Herr
sich zur Ruhe begeben hatte. Sie wußte, daß er morgen schon wieder in
aller Frühe, wenn die Nebel sich noch in der Tiefe der engen Gasse drängten,

das Haus verlassen und zum Sionsberg gehen würde. Sie kannte
sein heißes Hoffen, seine gläubige Zuversicht. Und in der Schlichtheit
ihres treuen Herzens war es ihr, als könne ein solches Vertrauen nicht
zuschanden werden.

Simeon aber schritt dem Berge zu, aus dessen Höhe der Marmortempel
gleißte. Gebeugt waren seine Schultern, langsam der Gang und oft

der Rast bedürftig. Die Straßen Jerusalems waren gar zu rauh für alte
Füße, die lange Erdenwege gewandelt durch viele Erdenjahre. Aber vor
dem greisen Mann schien eine Harfe zu spielen, bei deren Klingen er
Schwäche und Gebrechlichkeit und das Flimmern der erschöpften Augen
vergaß. Fast wunderte sich der frühe Pilger zum Haus des Herrn, daß er
schon am Fuß der Sionshöhe stand. Als er mühsam die Stufen emporsteigen

wollte, eilte ein junger Levit herbei, um ihm mit freundlicher
Dienstbereitschaft zu helfen.
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Gebet fiiiiir das Hellige Jfahir

Btlmäcßtiger, eroiger ©ott, non gangem bergen banhen mir Sir für
bas große ©efcßenh bes ^eiligen gaßres.

Himmlifcßer Bater, ber Su alles fießft unb bie §ergen ber 9-Renfcßeit
erforfcßeft unb tenheft, öffne fie — in bicfer 3eit &er ©nabe unb bes §ei=
les — ber Stimme Seines Soßnes.

2aß bas ^eilige gaßr für alle merben ein gaßr ber Steinigung unb
Heiligung, ber Berinnerlicßung unb ber Süßne: bas gaßr ber großen
Biichheßr unb bes großen Bergeißens.

Scßenhe, o ©ott, ben um ißres ©laubens roillen Betfolgten ben ©eift
ber Stärhe, ber fie unlösticß oerbinbe mit Gßriftus unb feiner Äircße.

Befcßüße, o ©ott, ben Stelloertreter Seines Soßnes auf ßrben, bie
Bifcßöfe, tpriefter, Orbensleute unb alle ©laubigen ©ib, baß alle ißriefter
roie 2aien, gung unb 2Ilt, in enger Senh= unb ©efinnungsgemeinfcßaft
einen feften gels bilben, an bem ber Bnbrang beiner geinbe gerfcßelte.

Seine ©nabe entgünbe in allen Btenfcßenhinbern 2iebe gu ben nieten
Unglücklichen, benen Brmut unb ßtenb menfcßenunroürbige 2ebensner=
ßältniffe aufgrningen.

©Otoeche in benen, bie Sieb Bater nennen, junger unb Surft naeß

fogialer ©eredßtigheit, nadg Bruberfinn in 2Berh unb SBaßrßeit.

,,©ib grieben, o §err, in unfern Sagen" — grieben ben Seelen, grie*
ben ben gamilien, grieben bem Batertanb, grieben unter ben Bölhern.

2rß ben Begenbogen ber Befriebung unb Berfößnung in ungetrübt
tem ©lange arteß roieber über bem 2anb erftraßlen, bas einft bureß bas
2eben unb 2eiben Seines Soßnes geßeiligt roarb.

©ott alter Sröftungen! Sief ift unfer SIenb, feßroer unfere Scßutb,
gaßtto5 finb unfere Böten — größer aber noeß ift unfer Bertrouen auf
Sicß. Unferer Unroürbigheit beroußt, legen mir hinbtießen Sinnes unfer
©efcßich in Seine §änbe unb oereinen unfere feßroaeßen ©ebete mit ber
gürbitte unb ben Berbienften ber Sttterfeligften gungfrart Btaria unb-
alter ^»eiligen.

Scßenhe ben tranken ßrgebenßeit unb ©efunbung, ber männtießen
gugenb ©taubenshraft, ber roeiblicßen £ergensreinßeit, ben Bätern blü-
ßenbe unb tugenbßafte gamilien, ben BUittern Segen in ber Srgießung
ißrer Einher, ben SBaifen IiebeooIIe Betreuung, ben Bertriebenen unb
©efangenen bie £jeimat, uns alten insgefamt aber Seine ©nabe als Bor=
bereitung unb Itnterpfanb ber emigen Seligheit im Rimmel. Stmen.

SBeißnacßten 1949. Bi"5 PP- XTT.

Bun umgab bie ifkaeßt bes Sempets ben füllen Beter unb bas BfaP
mieten feines §ergens brang bureß bie fcßroerraallenben Borßänge bes
Heiligtums in bas Herg bes Btterßöcßften: „Herr, roeche auf beine Btacßt
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Allmächtiger, ewiger Gott, von ganzem Herzen danken wir Dir füv
das große Geschenk des Heiligen Jahres.

Himmlischer Vater, der Dn alles siehst und die Herzen der Menschew
erforschest und lenkest, öffne sie — in dieser Zeit der Gnade und des Heiles

— der Stimme Deines Sohnes.

Laß das Heilige Jahr für alle werden ein Jahr der Reinigung und
Heiligung, der Verinnerlichung und der Sühne: das Jahr der großen
Rückkehr und des großen Verzeihens.

Schenke, o Gott, den um ihres Glaubens willen Verfolgten den Geist
der Stärke, der sie unlöslich verbinde mit Christus und seiner Kirche.

Beschütze, o Gott, den Stellvertreter Deines Sohnes aus Erden, die
Bischöfe, Priester, Ordensleute und alle Gläubigen Gib, daß alle Priester
wie Laien, Jung und Alt, in enger Denk- und Gesinnungsgemeinschaft
einen festen Fels bilden, an dem der Andrang deiner Feinde zerschelle.

Deine Gnade entzünde in allen Menschenkindern Liebe zu den vielen
Unglücklichen, denen Armut und Elend menschenunwürdige Lebensverhältnisse

aufzwingen.
Evwecke in denen, die Dich Vater nennen, Hunger und Durst nach

sozialer Gerechtigkeit, nach Brudsrsinn in Werk und Wahrheit.

„Gib Frieden, o Herr, in unsern Tagen" — Frieden den Seelen, Frieden

den Familien, Frieden dem Vaterland, Frieden unter den Völkern

Laß den Regenbogen der Befriedung und Versöhnung in ungetrübtem

Glänze auch wieder über dem Land erstrahlen, das einst durch das
Leben und Leiden Deines Sohnes geheiligt ward.

Gott aller Tröstungen! Tief ist unser Elend, schwer unsere Schuld,
zahllos sind unsere Nöten — größer aber noch ist unser Vertrauen auf
Dich. Unserer Unwllrdigkeit bewußt, legen wir kindlichen Sinnes unsev
Geschick in Deine Hände und vereinen unsere schwachen Gebete mit dev
Fürbitte und den Verdiensten der Allerseligsten Jungfrau Maria und
aller Heiligen.

Schenke den Kranken Ergebenheit und Gesundung, der männlichen
Jugend Glaubenskraft, der weiblichen Herzensreinheit, den Vätern
blühende und tugendhafte Familien, den Müttern Segen in der Erziehung
ihrer Kinder, den Waisen liebevolle Betreuung, den Vertriebenen und
Gefangenen die Heimat, uns allen insgesamt aber Deine Gnade als
Vorbereitung und Unterpfand der ewigen Seligkeit im Himmel. Amen.

Weihnachten 1949. Pius XII.

Nun umgab die Pracht des Tempels den stillen Beter und das Psal-
mieren seines Herzens drang durch die schwerwallenden Borhänge des

Heiligtums in das Herz des Allerhöchsten: „Herr, wecke auf deine Macht
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nmb homme, £irte gfraels, t)ab' acht. Somme urtb geige uns bein 2Inge=
ficEjt, ber bit ttjronft auf Sherubitn."

Sa ftrafft fid) bie gebeugte ©eftalt bes SJtannes. Sin unirbifdjee ©e=

fiit)I bes ©tüches unb ber ©cfeligung harn über it)n. Simeon fat) bort oor
bem ifSriefter eine grau, ftetjen oon garter Schönheit, oon Steintjeit roie
oon einem fliefjenben Schleier umhüllt. Sin Kinbtein trägt fie auf itjrern
SIrm unb in unfäglict>er Siebe lächelt fie es an. Sie ftetjt ba roie abge*
fctjieben oon allen anbern. 2ßie gefütjrt oon unfichtbarer £>anb eilt Si=
meon auf "bie grau gu. Sein ©efictjt fdjeint nur noch aus groei brennen^
ben 2Iugen gu hefteten. 2IIs ftiinbe er oor einer giirftin, fo tief oerbeugt
er fid) in bemiitiger ©hrfurcht. Unb bann nimmt er bas Knäbtein auf
feine SIrme. Ueber feine Sippen hommt bas inbrünftige 2lbenbgebet feU
nés Sebens. S a n h jubelt er bem §errn entgegen, bafs fein Scheiben ein
frieblid)es unb gefegnetes fein roirb. Seine 2lugen tjaben bas Sicht ge=

fetjen, bas Sicht oom Sicht, gn heiligem ©lange h^t fid) bas Steid) ©ottes
oor ihm auf, bas Steid) ber ©nabe unb ber erlöfenben Siebe. Slber feinb=
lid) roirb man bem ©efanbten fein, ein 3eid)en ift er, bem roiberfprochen
roirb.

Sie SJtutter oernahm bie SBorte, als tönten fie aus einer anbern 9öelt
herüber. 9Jtit priefterlicbjer ©ebärbe hatte Simeon ihr bas Kinb gurüch=
gegeben, gefter gog fie es an fich, ale rootle fie es fcptgen oor Iaftenbem
Seib, oor ben ginfterniffen, bie aus ben hommenben Sagen herangogen.
Stber fchon hörte fie roieber bie Stimme, bie unter bem 3roan9 öer 2Bat)r=
heit hart unb unerbittlich hlang: „Seine Seele aber roirb ein Schroert
burdjbringen." Sdjroer fielen feine Sßorte auf bie grau nieber, oor ber
fein ©eift fich in (Ehrfurcht neigte. Sautlos beroegten fid) bie Sippen ber
Opfernben unb formten bas ©ebet ber (Ergebung.

Sin Sempethinb harn ooriiber. Ss trug einen Strauf; Schroertlitien
in ber £>anb, um feine Sempelhammer bamit gu fdjmüchen, Stber es

fdjritt auf bie ftille grau gu, um ihr bie 33Iumen gu fdjenhen.

Simeon hob bas SRägblein empor, baff es ber Ejotjen ins SIntlitg fehen
honte. Sie aber nahm ihres Kinbteins |>anb unb legte fie fegnenb auf
bes Sempelhinbes £>aupt.

Sa unb bort flammen bie Opferbränbe im Sempet auf. 3Beif)raud)
hräufelt fid) in grauen Suftfdjroaben um bie ragenben Säulen; ba fdjreitet
bie Shutter bes Smmanuel mit ihrem ©nabenhinb ber Pforte gu. Sas
Opfer ber Strmen hat fie bargebracht. SBeifje Sauben töfen bie Steine
unlb ihr Kinb.

Sängft fdjon liegt bie Stacht über Sions Sötauern unb 3tnnen. Stber
immer noch road)t ber greife Simeon. Sr roeilt fd)on feit ber Sämmerung
roieber in feiner Kammer, in beren genfternifdje bie Sdpoalbe ihr Steft
angeheftet hat. £>ochert)obenen Hauptes, oolt glüdifeligen griebens ift er
heimgehehrt. 2Bie oon einem erhabenen geft rebet er gu ber Iaufctjenben
SJtagb oon feinem ©rieben, oon ber Shutter bes Smmanuel. „Seren
£>änbe", fagt er anbädjtig, „mödjte ich in meiner Sd)eibeftunbe auf metner
Stirn fühlen. Unb in biefe gütigen Shutterhänbe möchte ich ta tetgter
Stunbe meine Sroigheitsroünfdje legen." — „Unb id) möchte an ihrer Seite
ftetjen, roenn fie leiben mufg," ftiifterte bie ©reifin. Sharia Sßot)l-
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mnd komme, Hirte Israels, hab' acht. Komme und zeige uns dein Angesicht,

der du thronst auf Cherubim."
Da strafft sich die gebeugte Gestalt des Mannes. Ein unirdisches

Gefühl des Glückes und der Beseligung kam über ihn. Simeon sah dort vor
dem Priester eine Frau stehen von zarter Schönheit, von Reinheit wie
von einem fließenden Schleier umhüllt. Ein Kindlein trägt sie aus ihrem
Arm und in unsäglicher Liebe lächelt sie es an. Sie steht da wie
abgeschieden von allen andern. Wie geführt von unsichtbarer Hand eilt
Simeon auf die Frau zu. Sein Gesicht scheint nur noch aus zwei brennenden

Augen zu bestehen. AIs stünde er vor einer Fürstin, so tief verbeugt
er sich in demütiger Ehrfurcht. Und dann nimmt er das Knäblein auf
seine Arme. Ueber seine Lippen kommt das inbrünstige Abendgebet
seines Lebens. Dank jubelt er dem Herrn entgegen, daß sein Scheiden ein
friedliches und gesegnetes sein wird. Seine Augen haben das Licht
gesehen, das Licht vom Licht. In heiligem Glänze hebt sich das Reich Gottes
vor ihm aus, das Reich der Gnade und der erlösenden Liebe. Aber feindlich

wird man dem Gesandten sein, ein Zeichen ist er, dem widersprochen
wird.

Die Mutter vernahm die Worte, als tönten sie aus einer andern Welt
herüber. Mit priesterlicher Gebärde hatte Simeon ihr das Kind
zurückgegeben. Fester zog sie es an sich, als wolle sie es schützen vor lastendem
Leid, vor den Finsternissen, die aus den kommenden Tagen heranzogen.
Aber schon hörte sie wieder die Stimme, die unter dem Zwang der Wahrheit

hart und unerbittlich klang: „Deine Seele aber wird ein Schwert
durchdringen." Schwer sielen seine Worte aus die Frau nieder, vor der
sein Geist sich in Ehrfurcht neigte. Lautlos bewegten sich die Lippen der
Opfernden und formten das Gebet der Ergebung.

Ein Tempelkind kam vorüber. Es trug einen Strauß Schwertlilien
in der Hand, um seine Tempelkammer damit zu schmücken. Aber es

schritt auf die stille Frau zu, um ihr die Blumen zu schenken.

Simeon hob das Mägdlein empor, daß es der Hohen ins Antlitz sehen
donte. Die aber nahm ihres Kindleins Hand und legte sie segnend auf
des Tempelkindes Haupt.

Da und dort flammen die Opserbrände im Tempel auf. Weihrauch
kräuselt sich in grauen Dustschwaden um die ragenden Säulen; da schreitet
die Mutter des Emmanuel mit ihrem Gnadenkind der Pforte zu. Das
Opfer der Armen hat sie dargebracht. Weiße Tauben lösen die Reine
und ihr Kind.

Längst schon liegt die Nacht über Sions Mauern und Zinnen. Aber
immer noch wacht der greise Simeon. Er weilt schon seit der Dämmerung
wieder in seiner Kammer, in deren Fensternische die Schwalbe ihr Nest
angeheftet hat. Hocherhobenen Hauptes, voll glückseligen Friedens ist er
heimgekehrt. Wie von einem erhabenen Fest redet er zu der lauschenden
Magd von seinem Erleben, von der Mutter des Emmanuel. „Deren
Hände", sagt er andächtig, „möchte ich in meiner Scheidestunde auf meiner
Stirn fühlen. Und in diese gütigen Mutterhände möchte ich in letzter
Stunde meine Ewigkeitswünsche legen." — „Und ich möchte an ihrer Seite
stehen, wenn sie leiden muß," flüsterte die Greisin. Maria Pohl.
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•j* Br. Alfons Dietscb, OSB.

2lm erften Sag bes neuen Satjres befd)lofs im ifkofefforenheim in 9111=

borf [einen irbifdjen Sebenslauf Sr. 9llfons Sietfd), ein Senebihtiner
Don edjtem Schrot unb ^orn. Sort, mo ber obere Sunbgau [aft ins Slick»
felb oon Seifort reicht, in St. Ulrich, raurbe am Jeft bes großen Senebih=
tinerpapftes ©regor 1869 ber Heimgegangene geboren u. auf ben sJlamen
Sbeobalb getauft. Ser ganse ÏRenfd)enfd)Iag bort auf ber alten 2anbes=
unb Spradjgrenge foil geroohnt fein, bie Otjren offen su galten unb mit
gellen Singen bie Umroelt ansufetjen. Sicher hotte ber hieine Sheobalb
einen eilen föopf unb eine geflickte Hnnö, roomit er ßltern unb Sehrern

greube machte. Ohne ifßflug unb Senfe
311 oerfctimäben, lernte er bas Sd)tei=
nerhanbroerk. Slber nicht hinter bem
Sflug unb nicht in ber ffierhftatt follte
er feine oolle Sefriebigung finben.

2Ils Jungmann fang er roie nur
einer feiner Slltersgenoffen bie altehr=
roiirbigen ßhoralmelobien; für religio»
fes 2cben hotte er ftets 3ntereffe unb
oerhehltc es auch in ber ^aferne nicht.
3m Hilter, roo anbere um eine Sraut
roerben, erbat er fich Aufnahme bei ben
bamals in Seile roeilenbcn Steinherren
unb oerbanb fich mit ihnen enbgliltig
burch bie hl- ©elübbe am 5. Oktober
1895. ßr fanb im Hausbienft, an ber
Pforte unb im ©arten nie mangelnbe
Sefchäftigung. Sas burch ben fransö»
fifchen ^lofterfturm unter HBalbeck»

fRouffeau oerurfadjte 3ahr ber 3er=
ftreuung führte ihn 311 ben ftets befonbers teilnehmenben ÜRitbriibern in
©ries=Sosen. Sicht ohne innere Sereicherung kehrte er im Herbft 1902

SU ben in Sürrnberg bei Salsburg fich fammelnben ÜJIitbriibern surück.
fiängere 3eit hernies er bort, bafe bie ßlfäffer gute Siffen nicht nur fchät»

Sen, fonbern auch 3U bereiten oerftehen. ©efunbheitliche Störungen riefen
ihn aber roieber aus ber ^üd^e roeg, 31t ©arten» unb Hausarbeiten.

Ser Herbft 1906, ber ben ÜRariafteinern näher bei ber Heimat in Sre=
gens einen 3ufIuchtsort eröffnete brachte bem Sereroigten nur einen 2Becf)=

fei bes Slufenthaltes, Hlrbeit behielt er ungefähr bie gleiche. Seine eigent»
liehe Sebensaufgabe erhielt Sr. Hllfons erft 1909 auf bem Schächengrunb.
Sa horrte feiner ber Hlrbeit ein oollgeütteltes tDlah. ßr hatte oorerft
3immer unb Speifefaal ber ÜRitbrüber unb ben Schlaffaal ber ältern
3öglinge 311 betreuen. ÏÏBoIjin Sruber Sllfons Slick unb gufj lenkte, ba
muhte faubere Orbnung h^rrfchen. 2Bas lag näher, als auch ben Schmuck
ber Capelle ihm ansuoertrauenV Stubenten roie auswärtige Sefudjer
merkten balb, baft bie Slltäre an ben ^Çefttagen oiel feftlicher erfchienen.
Sas brachte'Sr. üllfons mit ben befcheibenften ÏRitteln 3uftanbe. 2ßie oer=
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^ Li. ^1^0118 I)iet8ei^, 08L.
Am ersten Tag des neuen Jahres beschloß im Professorenheim in Alt-

dors seinen irdischen Lebenslauf Br, Alfons Dietsch, ein Benediktiner
von echtem Schrot und Korn. Dort, wo der obere Sundgau fast ins Blickfeld

von Belfort reicht, in St. Ulrich, wurde am Fest des großen
Benediktinerpapstes Gregor 1869 der Heimgegangene geboren u. auf den Namen
Theobald getauft. Der ganze Menschenschlag dort auf der alten Landesund

Sprachgrenze soll gewohnt sein, die Ohren offen zu halten und mit
hellen Augen die Umwelt anzusehen. Sicher hatte der kleine Theobald
einen hellen Kopf und eine geschickte Hand, womit er Eltern und Lehrern

Freude machte. Ohne Pflug und Sense
zu verschmähen, lernte er das Schrei-
nerhandwerk. Aber nicht hinter dem
Pflug und nicht in der Werkstatt sollte
er seine volle Befriedigung finden.

Als Iungmann sang er wie nur
einer seiner Altersgenossen die
altehrwürdigen Choralmelodien: für religiöses

Leben hatte er stets Interesse und
verhehlte es auch in der Kaserne nicht.
Im Alter, wo andere um eine Braut
werben, erbat er sich Aufnahme bei den
damals in Delle weilenden Steinherren
und verband sich mit ihnen endgültig
durch die hl. Gelübde am 5. Oktober
1895. Er fand im Hausdienst, an der
Pforte und im Garten nie mangelnde
Beschäftigung. Das durch den französischen

Klostersturm unter Waldeck-
Rousseau verursachte Jahr der

Zerstreuung führte ihn zu den stets besonders teilnehmenden Mitbrüdern in
Gries-Bozen. Nicht ohne innere Bereicherung kehrte er im Herbst 1992

zu den in Dürrnberg bei Salzburg sich sammelnden Mitbrüdern zurück.
Längere Zeit bewies er dort, daß die Elsässer gute Bissen nicht nur schätzen,

sondern auch zu bereiten verstehen. Gesundheitliche Störungen riefen
ihn aber wieder aus der Küche weg, zu Garten- und Hausarbeiten,

Der Herbst 1996, der den Mariasteinern näher bei der Heimat in Bre-
genz einen Zufluchtsort eröffnete brachte dem Verewigten nur einen Wechsel

des Aufenthaltes, Arbeit behielt er ungefähr die gleiche. Seine eigentliche

Lebensaufgabe erhielt Br, Alfons erst 1999 auf dem Schächengrund.
Da harrte seiner der Arbeit ein vollgeütteltes Maß, Er hatte vorerst
Zimmer und Speisesaal der Mitbrüder und den Schlafsaal der ältern
Zöglinge zu betreuen. Wohin Bruder Alfons Blick und Fuß lenkte, da
mußte saubere Ordnung herrschen. Was lag näher, als auch den Schmuck,
der Kapelle ihm anzuvertrauen? Studenten wie auswärtige Besucher
merkten bald, daß die Altäre an den Festtagen viel festlicher erschienen.
Das brachte^Br. Alfons mit den bescheidensten Mitteln zustande. Wie ver-
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gaubert roucßfen unter feiner Pflege Slumen unb ©rünpflangen. ARit
klugem Slick macßte er fid) für feine Pfleglinge unfcßeinbare, aber feijr
geeignete piäßcßen im §>of unb ©arten attsfinbig; alle paffenben Jenfter
unb Sßinkel bes fgaufes mußten ii)m bas oermißte Sreibßaus erfeßen.
SBieoiel könnte erft bie Gakriftei ergäßlen? Gcßroerlicß roirb jemals eine
Orbensfrau paramente, Alben unb Altarroäfcße mit größerer Siebe be=

ßanbeln. 2Bie eilig rourbe jeber kfeinfte Schaben entbecfrt unb behoben.
SBie fetjr mar ber Sruber barauf bebad)t, baß bie Ausrüftung ber Sa=

kriftei mit ber roacßfenben 3aßl &er Patres unb bem beften ©efcßmack
einer beffer orientierten 3e^ entfpracß

Aber biefe äußere Tätigkeit mar nur bie Ausftraßlung feiner innern
©eiftesßaltung. Aie faß man ben Sereroigten mit flatternbem Gkapulier
non einer ©die gur anbern rennen. ARan faß ißn aber aucß nie mit Jaß=
karten unb anbern Spielen bie 3eü uertreiben. Außig überlegenb be=

forgte er feine Arbeit, feßr barauf bebacßt, jeben unnüßen ©ang gu oer=
meiben. Seine Ausfpannung fanb er bei ber Pflege feiner Slumen. île*
bpn bem münblicßen ©ebet bes kleinen Offigiums unb bes Aofenkranges,
fcßenkte e« ber Setracßtung unb ber befinnlicßen Sefung geraume 3'^i-
Aie aber traf icß ißn bei Ieid)ter, bloß geitoertreibenber Sektüre. Jßn
feffelten ^ircßen= unb Drbensgefcßicßte, bas Seben bebeutenber ^eiliger,
gebiegene ABerke über Siturgie unb Sitgenbftreben, gebiegene religiöfe
3eitfcßriften. Sas las er mit fo treuem ©ebäcßtnis unb ßoßem Serftänb=
nis, baß er bem Gcßreiber biefes Aadßrufes roertoollften prebigtftoff, gu=
roeilen aucß Anregungen unb ARaterial für gange Vorträge lieferte.

Am 5. Oktober 1945 konnte Sr. Alfons nocß bei guter ©efunbßeit,
im Seifein bes Abtes unb oieler ARitbrüber fein golbenes profeß=Jubi=
läum, unb am 12. ARärg 1948 fogar ben 80. ©eburtstag feiern, roas ißn
unb feine Umgebung ßerglicß freute.

Jn ben leßten Jaßren mußte ber greife Sruber freiließ immer meßr
bie ©ebreeßen bes Alters füßlen. ARit männlicßer ©nergie ßielt er fid)
aber aufreeßt, fo lange es nur ging, unb fueßte feinen ARitbrübern jebe
Arbeit gu erfparen. Jnnerlicß aber bot ißm bas ABort bes ßl. Paulus im=

mer roieber Sroft unb froße 3UDerM)t: „Unfer äußerer ARenfcß muß fid)
aufreiben unb oergeßren Iaffen, unfer innerer aber erneuert fieß Sag für
Sag. Senn ber kurge Augenblick biefer irbifeßen Srübfal bringt uns in
iiberfcßroenglicßem ARaße eine eroige Jiille non £>errlicßkeit." Saß er
es balb in reftlofer Jülle erlange, gebenken mir feiner in Siebe unb Sank=
barkeit.

Sas taten bie profefforen unb ARitbrüber oon Altborf am Sienstag
ben 3. Januar in einem befonberen Seelengottesbienft. Sann übernaßm
ein Auto ben Seid)entransport naeß ARariaftein, roo biefelbe naeßmittags
ßalb 3 Ußr ankam. Ser löbl. ©onoent ßolte bie Seidje ab unb begleitete
fie unter ben iiblicßen ©ebeten gur St. Jofefskapelle, roo fie gur SeerbU
gung aufgebaßrt blieb. ARittroocß ben 4. Januar rourbe bie Seicße nad>
oerrießtetem Sotenoffigium ins ©ßor übertragen unb bann gelebrierte
§>. f). Subprior Joß. Sapt. ABeber bas feierliche Aequiem. Jn feierlüßer
Progeffion rourbe ßierauf bie Seidje gur Sotengruft getragen unb unter
troftoollen ©ebeten beigefeßt. ARöge Sr. Alfons im Jrieben ©ottes rußen.

P. ©all Jecker.

in

zaubert wuchsen unter seiner Pflege Blumen und Grünpslanzen. Mit
klugem Blick machte er sich für seine Pfleglinge unscheinbare, aber sehr
geeignete Plätzchen im Hof und Garten ausfindig; alle passenden Fenster
und Winkel des Hauses mutzten ihm das vermitzte Treibhaus ersetzen.
Wieviel könnte erst die Sakristei erzählen? Schwerlich wird jemals eine
Ordensfrau Paramente, Alben und Altarwäsche mit grötzerer Liebe
behandeln. Wie eilig wurde jeder kleinste Schaden entdeckt und behoben.
Wie sehr war der Bruder darauf bedacht, datz die Ausrüstung der
Sakristei mit der wachsenden Zahl der Patres und dem besten Geschmack
einer besser orientierten Zeit entsprach

Aber diese äutzere Tätigkeit war nur die Ausstrahlung seiner innern
Geisteshaltung. Nie sah man den Verewigten mit flatterndem Skapulier
von einer Ecke zur andern rennen. Man sah ihn aber auch nie mit Iatz-
knrten und andern Spielen die Zeit vertreiben. Ruhig überlegend
besorgte er seine Arbeit, sehr darauf bedacht, jeden unnützen Gang zu
vermeiden. Seine Ausspannung sand er bei der Pflege seiner Blumen. Neben

dem mündlichen Gebet des kleinen Offiziums und des Rosenkranzes,
schenkte e« der Betrachtung und der besinnlichen Lesung geraume Zeit.
Nie aber traf ich ihn bei leichter, blotz zeitvertreibender Lektüre. Ihn
fesselten Kirchen- und Ordensgeschichte, das Leben bedeutender Heiliger,
gediegene Werke über Liturgie und Tugendstreben, gediegene religiöse
Zeitschriften. Das las er mit so treuem Gedächtnis und hohem Verständnis,

datz er dem Schreiber dieses Nachrufes wertvollsten Predigtstoff,
zuweilen auch Anregungen und Material für ganze Vorträge lieferte.

Am 5. Oktober 1945 konnte Br. Alfons noch bei guter Gesundheit,
im Beisein des Abtes und vieler Mitbrüder sein goldenes Profetz-Iubi-
läum, und am 12. März 1948 sogar den 89. Geburtstag seiern, was ihn
und seine Umgebung herzlich freute.

In den letzten Iahren mutzte der greise Bruder freilich immer mehr
die Gebrechen des Alters fühlen. Mit männlicher Energie hielt er sich

aber aufrecht, so lange es nur ging, und suchte seinen Mitbrüdern jede
Arbeit zu ersparen. Innerlich aber bot ihm das Wort des HI. Paulus
immer wieder Trost und frohe Zuversicht! „Unser äutzerer Mensch mutz sich

aufreiben und verzehren lassen, unser innerer aber erneuert sich Tag für
Tag. Denn der kurze Augenblick dieser irdischen Trübsal bringt uns in
überschwenglichem Matze eine ewige Fülle von Herrlichkeit." Datz er
es bald in restloser Fülle erlange, gedenken wir seiner in Liebe und
Dankbarkeit.

Das taten die Professoren und Mitbrüder von Altdorf am Dienstag
den 3. Januar in einem besonderen Seelengottesdienst. Dann übernahm
ein Auto den Leichentransport nach Mariastein, wo dieselbe nachmittags
halb 3 Uhr ankam. Der löbl. Convent holte die Leiche ab und begleitete
sie unter den üblichen Gebeten zur St. Iosefskapelle, wo sie zur Beerdigung

aufgebahrt blieb. Mittwoch den 4. Januar wurde die Leiche nach
verrichtetem Totenoffizium ins Chor übertragen und dann zelebrierte
H. H. Subprior Ioh. Bapt. Weber das feierliche Requiem. In feierlicher
Prozession wurde hieraus die Leiche zur Totengruft getragen und unter
trostvollen Gebeten beigesetzt. Möge Br. Alfons im Frieden Gottes ruhen.

?- Gall Iecker.
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Wer hilft den 17 Millionen Flüchtlingen Osteuropas?

2>ie 3c<l)t ber unglücklichen Opfer ber bolfcfjeroiftifdjen 2Rac^tI)errfd)aft
hinter bem Stfernen 33orI)ang fteigt oott Sag 3U Sag. 2UIe fiänber bes
nod) freien Suropas, oorroiegenb in 2Beftbeutfd)Ianb= in ber Sdjroeig unb
Italien ift bie 3ahl bet Flüchtlinge bereits auf 17 ÜRillionen geftiegen,
SItit biefem 3uftrom i)at bei biefen Sjeimatlofen eine furchtbare 5tot ein=

gefegt.
Sem ^eiligen 93ater ift bas glüdjtlingsproblem 3U einer feiner gröfc

ten Sorgen geroorben. ©elegentlid) bes ^eiligen %ai)tzs hat er eine 3Jte-

baille mit feinem Silbnis unb feinem Söappen prägen laffen unb bie 3"=
ternationale Caritas beauftragt, burd) ben Verkauf biefer SJtebaille in ber
ga3en SBelt einen Seil ber notroenbigen SKiltionen 3U errcerben, um ben
^ampf gegen bie $Iüd}tIingsnot burcijsufüijren.

Sie Üftebaille felbft rairb in oerfdjiebenen ©röfjen geprägt, fobaß ein
3eber nach feinen SJtitteln fie erraerben unb im ©eifte ber chriftiichen
ütächftenliebe mithelfen Kann, eines ber größten Uebel ber UiajEjkriegeseit
3u bemeiftern. M. K. V.

Wallfahrts- und Kloster-Chronik
5. Dez.: H. H. P. Vinzenz Stehler liiilt in Kriegstetten ein Triduum für Jung¬

frauen und hilft daselbst an Maria Empfängnis aus.
6. Dez.: Am Samichlaus, Patronsfest in Hofstetten nehmen drei Patres Anteil.
7. Dez.: Am Gebetskreuzzug beteiligten sich über 400 Personen. P. German hielt

Predigt. — Abt Basilius wird nach Zillisheim (Elsass) abgeholt und hält
daselbst an Maria Empfängnis ein feierl Pontifikalanit.

8. Dez.: Gottesdienst ist recht gut besucht. TT. IT. P. Ludwig hält eine zeitauf¬
geschlossene Predigt. Drei Patres helfen auswärts in der Seelsorge aus.

10. Dez.: IT. II. P. German hilft in Beromiinster aus und nimmt teil an einem
Klassentag.

11. Dez.: Zwei Patres helfen auswärts aus und II. II. P. Leopold leitet die Orgel-
Collaudation in Blauen.

14. Dez.: Pfr. Bourgeois von St. Hippolyte wallfahrtet mit einer Pilgergruppe
nach Mariastein und liest noch die hl. Messe.

10. Dez.: Abt Bisilius verreist in dringenden Geschäften nach Bregenz.
17. Dez.: H.H. P. German gibt Krankenbrüdern von Schaan hier Exerzitien.
18. Dez.: II. IT. Pfarrhelfer Andermatt von Wettingen hält den Sodalinnen von

Herzuach int Kurhaus Kreuz einen Einkehrtag mit Gemeinschaftsmesse
in der Gnadenkapelle.

19. Dez.: Im Orgelgang werden die längst lottrigen Fenster neu eingesetzt.
22. Dez.: Im Conventgang setzt die Firma Gressly u. Cie., Glashandlung, Solo-

tliurn neue Fenster ein für die durch Hagelschlag geschädigten.
24. Dez.: Wir hören am lladio die feierl. Eröffnung der hl. Pforte und empfangen

den päpstlichen Segen. Hernach haben wir in der Kirche Aussetzung des

Allerheiligsten, Allerheiligen-Litanei. Gebet für das hl Jahr und Segen.
Fünf Patres gehen zur Aushilfe nach auswärts und der kleine Convent
besorgt die feierliche Weihnachtsmette.

25. Dez.: Heber den Nachtgottesdienst siehe den besondern Artikel.
26. Dez.: Der Convent hält abends zugleich mit den Hausangestellten eine ge¬

meinsame Weihnachtsfeier.
31. Dez.: Abends fand am Schluss der Mette ein besonderer Dankgottesdienst statt

mit Aussetzung des Allerheiligsten und Segen.

Gedenket der verstorbenen Frau Emma Ziller-Aerr.i von Beussbühl
(Luzern) einer treuen Abounentin der Glocken.
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killt den 17 IVIilIionen HüdlitliriAon Osteuropas?

Die Zahl der unglücklichen Opfer der bolschewistischen Machtherrschaft
hinter dem Eisernen Vorhang steigt von Tag zu Tag. Alle Länder des
noch freien Europas, vorwiegend in Westdeutschland- in der Schweiz und
Italien ist die Zahl der Flüchtlinge bereits auf 17 Millionen gestiegen,
Mit diesem Zustrom hat bei diesen Heimatlosen eine furchtbare Not
eingesetzt.

Dem Heiligen Vater ist das Flüchtlingsproblem zu einer seiner größten

Sorgen geworden. Gelegentlich des Heiligen Jahres hat er eine
Medaille mit seinem Bildnis und seinem Wappen prägen lassen und die
Internationale Karitas beauftragt, durch den Verkauf dieser Medaille in der
gazen Welt einen Teil der notwendigen Millionen zu erwerben, um den
Kampf gegen die Flüchtlingsnot durchzuführen.

Die Medaille selbst wird in verschiedenen Größen geprägt, sodaß ein
Jeder nach seinen Mitteln sie erwerben und im Geiste der christlichen
Nächstenliebe mithelfen kann, eines der größten Uebel der Nachkriegszeit
zu bemeistern. àl. X. V.

îullàlii'ts- und Kloster-iÜIiroiiilv
5. Ue?.: U. U U. Vjn?en? Steliler Inilt in UriegUetten ein Uridnnm für dnng-

t'rnusn nnd liiltt d:mell>-U nn Unrin Inn^tiingnis nn--.
6. Ue?. : .Vm Sninirdtlnne, UntronUe-it in Uot-Uetten neümen drei Untre-- .Vnteil.
7. Us?.: -Vm del,et--I<ren??ng lieteiligten --ieli nüer 400 l>er--onett. U. deinnnn !n-dt

Uredigt. — Ndt Ln--iiin-- «ird innd: /illi--l>eint <UI--n----i nligeliolt nnd ltiilt
d:i«ell>--it nit Zlnrin Lm^tiingni-- eilt teierl Uotitifilctlntttt.

8. Ue?. : dotte-idisn-it i--t leellt gnt l>e--nelit. U. U. U. Undtvig üült eine ?eitnnk-
gsselilos^ene Uredigt. Urei Untres lislten nns«:irt-- in der Seelsorge nns.

10. Ue?. : U. II U. dermnn IiilU in Leroiniinster ttiis nnd ninnnt teil nn einetn
Ulnssentng.

11. Ue?.: /^tvei Untres leiten nnstviirts -in-- ntnl U.U. U Leopold leitet die Urgel-
dollandntion in Linnen.

14. Ue?.: Utr. Lonrgeois von St. Ui>>>>olvte ivnlltniirtet init einer ?ilgergrtt^>pe
nneli Unrinsteitt nnd liest noeli die Itl. àlesse.

10. Ue?. : .Vlit Lisilins verreibt in dringenden deselinkten nneli Liegen?.
17. Ue?. : U.U. 1'. dermnn gilt XrnnUenltrndern von Selinnn liier Uxer?itien
18. Ue?.: U.U. Utnrrlielter Vndermntt von Wettingen liiilt den Sodnlinnei: von

Uer/.iinell int lxnrlinns Kren? einen Uinlelirtng init demeinselnittsniesse
in der dnndenlcn^elle.

10. Ue?.: Iin drgelgnng «erden die liingst lottrigen Uenster ueil eingesetzt.
22. Ue?. : Im donventgnng set?t die Uirmn dressl.v ». (lie., dlnslinndlung, Solo-

tlinrn iiene Uenster ein für die dnreli Ungelstdilng geseiiildigten.
24. Ue?. : Wir Iiören nni lindio die teierl. Urottiiiing der lil. Utorte iind emnknngen

den >>n^»tli<dten Segen. Usrnaeli linden « ir in der Ixirelie .Vnsset?nng «les

.Vllerlieiligsten, .dIIerI>eiligen-Uitnnei. dedet tür dns I>I Unlir nnd Segen.
Uiink Untres gelten ?nr .Vnsliilte nneli nnsniirts nnd der Meine donvent
liesorgt die teierlielie Weiliiinelltsmette.

23. Us?.: Uelter den Xnelitgottesdienst sielie den desondern Artikel.
20. Ue?. : Uer donvent Itnlt ndends ?ngleieli mit den Unnsnngestellten eine ge-

meinsttme VVeilinnelltsteier.
31. Ue?.: .-Vliends tnnd NNI Seltlnss der Älette eilt desonderer Unnlcgottesdieiist stntt

mit .Vnsset?nng des .Vllerlieiligsten nnd Segen.

dedsulret der verUorlienen Urnn Uminn Miller-Verni von Iîen5-d>ni>I
s1-»S!ern> sitter trenen .Vlionnentin der dloelcen.
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