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INPORCDATIOHSORQAW pÜRpRAQGN ÖGRTbGOljOQlG

SGGkSORqG UHÖklRCbGHpobTlk
LUZERN, DEN 11. AUGUST 1960 VERLAG RÄBER & CIE. AG., LUZERN 128. JAHRGANG NR. 32

Papstf Jo/iaiines' XXffl.
an den Pac/iarisdscfoen JFeZtffcorcgre/? in München

Mit dem Ponti/i7caZamt des päpsiZicTien Le-
gaten KardinaZ Gîtsiavo Testa /and der 37.

EwcZiaristiscZie WeZZZcowffreß Zw. München Zeis-

ten Sonntag, den 7. Angnst, mit einer nocfe

nie dagewesenen BeteiZignng non KZerns nnd
GZänbigen ans der ganzen WeZt seinen gZanz-
voZZen AbscfeZnß. Vor Beginn des Gottesdien-
stes, nm 9.7/5 Z/fer, richtete Papst Johannes
XX///. seine angekündigte BadioZ)otsc7!.a/t in
Zateiniscfeer Sprache an die TeiZnefemer des

Kongresses.
Die Presse feat ans/üferZicfe über den Kon-

greß berichtet nnd anch Übersetzungen der
päpstZicfeen Botsc7ta/t gebraefet. Abgesehen
davon, daß nns der «Osservatore Romano»
ZNr. 784, Montag/Dienstag, 8./9. August 7960/

mit dem WortZaut der päpstZicfeen Ansprache
erst nacfe RedaZctionsscfeZnß zuging, diir/te
es unsern Lesern nicfet ungeZegen sein, wenn
wir die Ansprac7ie in iferem Zateiniscfeen
WortZaut ans dem vatikanischen BZatt feier
abdrncZcen. Die Redaktion

Animo praesentes intentis mentis ocitZis

contempZamnr Bwcfearisticum eas omnibus
gentibws Convewtwm, gui feisce diebus Mon-
acfeii in Bavaria ceZebratnr.

Prorsns digna /uit Bavaria, guae ad
tantwm parandum t?'inmpfeitm Cferisto sub
Buefearistico veZamine abscondito deZigere-
tnr. Ba namgite cferistiaîiis virtutibus con-
spicua, rebus gestis wobiZissima, praeter
aZia décora, nonnnZZis Buropae regio?tibns
Christi BvangeZium inveanf, mnZtos Sanctos
CaeZites peperit, ApostoZicae Sedi très Sum-
mos Ponti/ices, sciZicet CZementem //, Da-
masum //, Victorem // dedit; ac praesertim
Monac7iium, eins wrbs capnt, erga ceZsissi-

mnm BucZiaristicum mpstermm cnZtn prae-
stitit et p?'aestat.

Landemns consonis vocibns, Zandemns si-
Zenti animornm cantico mb'abiZe 7ioc Sacra-
mentnm: nam inde miZitanti BccZesiae tarn-
guam ab wberrimo /onte virtntes et per/ec-
tiones derivantnr. Qnapropter peropportn-
nnm esse ducimus iZZnd guod Bncfearistico

isti Conventui Zemma proposifnm est, at-
tentis et ntiZibns easpZanationibns coZZusti'an-

dnm, verba sciZicet Bivini Redemptoris
Buc7iarisfiae Sacramentum poZZicentis:
«Panis, gnem ego dabo, caro mea est pro
rmindi vita» t/o 6, 527. Sanctissima Bucha-
ristia enim, cum Anctorem ispsnm gratiae
et snpremnm /ontem divinae vitae conti-
neat, in sacri baptismatis acgna renatis
huiusmodi vitam roborat et per/icit. Quo
/it, ut praesertim virtute fenins Saeramenti
in rem dedncatnr iZZnd gnod C7iristus, bo-

nns Pastor, de se assernit: «Bgo veni nt
vitam Ziabeant et abundaniius feabeant»
r/o 70, 707. Quam mirnm tnnc spectacnZnm
patet ocnZis /idei nostrae, contempZantibns
divinae vitae supere//Zuentem immano ge-
neri commnnicationem vi e//ectugue Sacri-
/icii A/issae et Commnnionis sac?-amentaZis.'

Bac copiosa divina vita /rnnntnr cnmprimis
singnZi cferisti/ideZes, gni ita sentinnt in se

con/irmari et angeri virtntes /idei, spei,
caritatis ceferasgite cnm iZZis conecsas. Ba-
dem divina vita /rnnntnr cferistianae /ami-
Ziae, in gnarnm convictn diZigenter ac
prompte coZnntnr /ideZitas, mufuus amor,
castitas, oboedientia /iZiornm, atgue inde
suavissimi pacis et spirituaZis gandii /rite-
ins matnresennt. Badem gandet et feomi-

nnm societas, nbi eferistiani AngeZorum
pane vescentes «saZ terrae Zua; mnndi»
rikfati/t 5,13—747 e//ecti, omnium virtn-
tnm, imprimis sociaZis institiae et caritatis,
exempZa civibus praebent. Gandet pariter
et nniversa BccZesia, nbi incitamentnm, in-
crementnm, praesidium inde eaaeipinnt cae-
Zestinm veritatnm contempZatio et divinus
cnZtns; ac vefeementer Zaetatnr, gnod impen-
sissime e.rinde aZitnr et easaenitnr enra pro
iis adfeibenda gni ad sacerdotinm inenndnm
veZ ad reZigiosam capessendam miZitiam di-
vinitns vocantnr, nt sanetissimum iZZnd

evangeZicae Zncis et /raternae pacis opns
promoveatnr, ad gnod GZiristns Bominus
omnes, gnotgnot sno gZoriantnr nomine, in-
vitavit, cnm ita pro discipnZis suis Patrem

oravit: «Z7t omnes nnnm sint» (7o 77,277.
/ure merito AngeZicns Boctor asserit: «Z7ti-
Zitas Zmins saeramenti magna est et nni-
versaZis. Magna gnidem, gnia e//icit in no-
bis mine vitam spiritnaZem, tandem aeter-
nam. 7/niversaZis antem, gnia vita gnam
con/ert, non soZnm est vita nnins hominis,
sed gnantnm in se est, totins mnndi»
ZGomm. in Bvang. S. /oannis, c. 6, v. 52,
Zect. U/7.

BiZectissimi /iZii, gni Bncfearisticis istis
coetibns interestis, vefeementer vos adfeor-
tamnr, nt ad apostoZafns opera peragenda
inde vires Zianriatis, inde inardescatis: e
caritate nempe, veritatis comité, vera et
sincera saZns; «Bcce vos omnes accendentes
ignem, accinti /Zammis, ambnZate in Znmine
ignis vestri et in /Zammis gnas snccendistis»
Ms 50, 777.

Caritatis /iZia et opns institiae paa; tC/r.
/s 32, 777. Uos omnes gnemadmodnm et ZVos

awani animadvertitis, gnanta pericnZornm
nnbes Zwmano generi immineat et popnZo-
rem paa? gnomodo in discrimine versetnr.
Ardenti concertatione oremns nna simnZ
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Brief an einen neugeweihten Priester
JeSMTO C/mstMm Principem pacis, wt swpre-
rnontm CivitatMTO moderaforwm mew-fes coZ-

Zwstret, Mi, discwssa errorww caZi^ine, ve-
ram ZargriaZwr gentibws pacem, in reverew-
tia iMrmm BccZesiae eZ Zwtmawae dignitatis
/wnäatam, atqwe deniqwe wt rore caeZesZis

consoZationis recreeZ eos, menti Nostrae
wwnc praesewZeSj gni istis triwTOpZiaZibns
/estis adesse neqitiverant.

Nec minor BwcZiaristici mi/sterii saZwta-
ris /ritcZns esZ spes, qwae praesenZia Zenit
acerba, et cwinsZibet etiam ardni boni strait
iter, /idwciam /aciZ. Ï/Z AposfoZici mnneris
o//icmm poscii, nZ praecipwa Nos exigit in
Germa?ios benevoZenfia, ad reZigiosam eo-
rem imitatew et pacem ZVosZj'ae evigiZant
cwrae. t/tinam omnes giti cZwistiano nobi-
ZiZanZnr nomine ad S. Boni/atii inZeg?rt7n /i-
dem, ad BccZesiam «am eZ sancZam g?'es-
sns moveant: Ziaec prorsws pe?"opZaZa, saZii-
berrima, pnZcAerrima in wnitate /idei con-
cordia.

Haec JVos ominaZi eZ adZiortati, vestra-
ram concentni vocmto, Sanetissimae Bucha-
risZiae mpsZerinm uenerantiwm, ZVosZram

adiwngimws vocem exsfiTOwZat?*icem sciZi-

ceZ, ut access Zone ZVosZra magis siz iwcwnda
eZ decora menZis inbiZaZio: «O divine Be-
dempZor, gui pro mitndi viZa coZidie in a?'is

nosZris o//ers Aeterno PaZri sacri/icium
Co7'po?'is eZ Sanguinis tui, Zinmannm genus
a mortis pericuZis tuere. Tuere imprimis
Ziomines a morte, gitae maxime perZimes-
cenda esZ a spirifuaZi morZe sciZiceZ, cui
innnmeri animi obnoxii sunt i>eZ eadem
misere, premuntur. Pac ut nos magis
magisgiie esuriarmts eZ sitiamus Te, in Ta-
bernacuZo viventem, veZnt in ZenZorio guod
in media BceZesia miZiZanZi erigiZnr; iZa
guidem ut Zita Zuce perducti tuoque amore
succensi per deserZi Ztnms mundi pericZita-
Ziones /eZiciZer transeamus, eZ ad 7-egionem,
quam redempZo humano generi promisisti,
nempe ad caeZesZem sempiZernae viZae bea-
ZiZaZem pervenire vaieamus».

B//usa inZerea cariZaZe saZutamus vos, di-
ZecZissimi Nobis CardinaZes, Arc7iiepiscopi,
Bpiscopi, supremi magistratus eZ civiZes po-
ZesZaZes, sacerdoZes, /ideZes, gui eZiam e
Zonginguis terraram oris pro/ecZi isZic ait-
gustum aZZaris Sacramentum, immensa
muZtitudo, veneramini. SaZitZamits singiZZa-
Zim omni Ztonore dignnm PiZecZitm PiZinm
Nostram CardinaZem a ZaZere, BiZectum
FiZinm Nostrum /osep7ium WendeZ, soZZer-

tissimum ^IrcZtiepiscopnm Monacensem eZ

Frisingensem, gni Ztninsmodi pio incepZo
ZanZa diZigenZia consuZuit, eZ consZiZnZnm
Ztnins rei cansa ConsiZinm, gnod sttmma
periZia ei adinZricem operam navaviZ. SaZn-
ZaZiones eZ graZiarnm acZiones dignas per-
soZvimns NaZioni incZiZae Germanorum eZ

pecitZiari modo Bavaroritm genZi, ZiberaZi
ZtospiZio insigni, gnae ampZissimnm isZnm
ConvenZnm etcimie paraviZ. CaeZesZinm de-
nigne donornm pignns, BenedicZio NosZra
in omnes, gni PncZtarisZico ex omnibns gen-
Zibns ConvenZni ZHonacZtii adsnnZ, copiosa
descendaZ, eZ in iis maneaZ semper.' Amen.

yorbemerfcnng :

Die befcamnZe ösZerreicZtiscbe ZeiZsc7tri/Z /itr
BeZigionsttnZerricbZ, Binder- wnd dngendseeZ-
sorge: «C/trisZZicZt-pädagogisc/te BZäZZer»,
verö//enZZicbZe vor JaZtren Z66. Jg., Be/Z 7,
1953,1 nacZistebenden Beitrag, der nicZtt nnr
von NenpriesZern, sondern von aZZen SeeZ-

sorgern stttdierZ nnd meditiert an werden
verdient. Dr. AZois GitgZer

Lieber Mitbruder im Herrn

Hab' Dank für Deinen so erquickenden
Brief, in dem Du mir von der hohen Stunde
Deiner Primizfeier, wie auch von vielen
schönen Erlebnissen der darauffolgenden
Wochen erzählt hast. Dein ganzes über-
strömendes junges Priesterglück spricht
daraus. Du hast damit auch meinem alten
Herzen wieder neue Freude am Priester-
sein geschenkt. Vergelte es Dir der Herr!

Aber nicht nur eitel Glück und Seligkeit
spricht aus Deinem Brief, auch schon die
erste Sorge und Verantwortung um die
kommende Arbeit. Du hast also bereits
das Dekret zu Deiner Ernennung zum Ka-
plan von B. in Händen. Und jetzt fragst
Du mich: Wie anfangen? Du fragst mich
als alten Jugendseelsorger, wie Du es vor
allem bei den Kindern und Jugendlichen
anstellen sollst, damit Dein priesterliches
Wirken unter ihnen wahrhaft gesegnet sei.

Ich kenne B. nun nicht näher und kann
Dir deshalb auch keine sehr ins einzelne
gehende Ratschläge geben. Du wirst Dich
also dort selber umsehen müssen nach den
konkreten Verhältnissen des Marktes und
seiner Seelsorge.

Ich möchte Dir in aller brüderlichen
Liebe nur ein grundsätzliches Wort sagen.
Es ist ein oft gesagtes und selbstverständli-
ches Wort. Aber meiner Erfahrung nach
kann es in der heutigen seelsorgerlichen
Situation nicht oft genug gesagt werden,
so entscheidend und wichtig ist es. Lieber,
junger, hochwürdiger Freund! Werde
zuerst und werde vor allem und in allem
— Seelsorger! Ja, Seelsorger -— und gar
nichts anderes! Werde es! Denn Du bist
es noch nicht. Mit der Priesterweihe hast
Du zwar die gnadenhafte Ausrüstung hier-
für erhalten, aber in Deiner persönlichen
Einstellung und Lebensführung, in Deinem
Denken und Fühlen, in Deinen Interessen
und Arbeiten mußt Du es erst zu werden
suchen. In den nächsten Wochen und Mo-
naten soll dieser innere und äußere Um-
Wandlungsprozeß, diese Häutung vom Se-
minaristen und Theologiestudenten zum
Priester und Seelsorger sich vollziehen. Du
wirst sehen, man wird ein anderer, sobald
man in die Arbeit hinauskommt, man wird
männlicher, selbstbewußter, gewandter usw.
Aber nicht jedem gelingt es, ein wirklicher
Priester und verantwortlicher Betreuer so

vieler Menschenseelen zu werden. Immer
wieder laufen einem doch so unpriesterliche
Gestalten im Talar und mit (und öfter
noch ohne) Kollare über den Weg. Man
muß sich deshalb heilig anstrengen, um
wirklich Priester und Seelsorger zu wer-
den.

Und nun sieh! Das gilt gerade gegenüber
der Jugend.

Du wirst zunächst in der ScZwtZe — ihr
habt in B. sogar Volks- und Hauptschule
— ziemlich viele Religionsstunden überneh-
men müssen. Doch wird Dir hoffentlich
auch der Herr Pfarrer einige Stunden
abnehmen. Versuche nun gleich von Anfang
an, gerade in der Schule priesterlicher
Seelsorger zu sein! Tue gewiß alles, um
ein guter Katechet zu werden, aber vergiß
nicht, daß man erst dann ein wahrer
Glaubenslehrer geworden ist, wenn man
mit einer echt seelsorglichen Verantwor-
tung und Liebe zu den Kindern kommt.
Du sollst ja die Glaubenswahrheiten nicht
nur in die Köpfe Deiner «Katechumenen»
hineinbringen, sondern auch in ihr Plerz
und Leben senken. So kann es Dir niemals
genug sein, in der Religionsstunde bloß
die Ruhe und Disziplin der Klasse auf-
reehtzuerhalten und den Lehrstoff durch-
zunehmen und durchzuprüfen — obwohl
das wahrscheinlich auch bei den Kindern
von B. keine ganz leichte Sache sein dürfte
—, es wird Dir in all dem noch mehr
darum gehen, daß es Dir gelinge, in den
Augen Deiner Schüler die heilige Freude
des Glaubens aufleuchten zu sehen, daß
Deine Büblein und Mägdlein am Sonntag
und sonst wirklich gerne und von selbst
zum Gottesdienst kommen und dabei auch
beten können. Dazu nützt nicht allein die
genaue Einhaltung der katechetischen Me-
thoden, dazu nützt auch nicht nur die Vor-
bereitung auf jede Stunde — so gewissen-
haft das alles getan werden muß —, den
Glauben und das wahre Frommsein Deiner
Schulkinder bringt ihnen nur Dein eigener
lebendiger Glaube und die religiöse Kraft
und Liebe Deines priesterlichen Herzens
bei. Ja, dieses Priesterherz muß stark und
lebendig sein, um sich gegen alle religiöse
Interesselosigkeit und Stumpfheit bei den
Kindern, gegen alle die entseelenden, nivel-
lierenden Einflüsse der Umwelt auf sie,
gegen die ganze unreligiöse, säkularisierte
Luft im übrigen Schulunterricht durchzu-
setzen und zuletzt auch noch gegen die
eigene Glaubensmüdigkeit und Selbstsucht
aufzukommen.

Die Katecheten sind immer in der Ge-
fahr, zuviel nur Lehrer zu sein und zu
wenig Seelsorger. Es wäre ja sonst nicht
zu erklären, wieso eine so ausgiebige reli-
giöse Unterweisung, wie wir sie seit mehr
als 100 Jahren in allen Schulen schier
geben können, dennoch den ungeheuren
Massenabfall vom lebendigen Christentum
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im Volk nicht aufzuhalten imstande war.
Laß es Dir darum in allem Ernst ange-
legen sein, auch in der Schule, vor den
Lehrkräften wie vor den Schülern so rieh-
tig als Priester zu erscheinen, als Priester,
dem das ewige Heil der ihm anvertrauten
Kinder die größte Sorge ist, und der weiß,
daß er im Namen und im Auftrag Christi
des Herrn diese jungen Menschenkinder
zur entscheidenden Stellungnahme gegen-
über Gott, seinem Wort, seinem Gebot,
seiner Gnade und Liebe zu führen hat!
Gelingt Dir diese seelsorgliche Einfluß-
nähme im Religionsunterricht nicht, hast
Du mit allem übrigen nichts erreicht. Ge-

wiß, Du wirst nicht alle Deine Kinder
zu hundertprozentigen Katholiken heran-
bilden können, Du wirst aber wenigstens
die einmalige Chance voll und ganz aus-
nützen, die uns Priestern in der Schule
gegeben ist, allen getauften Kindern das

Wort Christi so zu verkünden, daß sie sich
an ihm entscheiden müssen für ihr ewiges
Heil.

Du schreibst mir nun auch, lieber Mit-
bruder, daß Du in B. natürlich auch die
übrige Kinder- und die ganze Jugendseel-
sorge wirst übernehmen müssen. Gerade
mit der Jugend stünde es dort nicht am
besten. Was Du tun sollst?

Einen Rat für die konkreten Arbeits-
möglichkeiten zu geben, bin ich nicht
zuständig. Da wende Dich nur an den
Dekanatsjugendseelsorger und an die Ju-
gendseelsorger in der Nachbarschaft, wel-
che die Verhältnisse besser kennen und Dir
für den Anfang sicher gerne an die Hand
gehen werden. Überhaupt niemals nur auf
eigene Faust und mit eigenem Schlachten-
plan in den Kampf ziehen! Pleute werden
wir nur in einer geschlossenen Front, in
einer acies ordinata, in der Zusammen-
arbeit aller einzelnen unter der kirchlichen
Führung den Kampf gegen die eiserne
Front der antireligiösen Mächte bestehen
können. Keine Husarenstücklein darum in
der Jugendseelsorge! Tue das, was von
allen gefordert wird, aber tue es wieder —
als wahrer Seelsorger!

Ich kann Dir auch für Deine Jugend-
seelsorge nur dieses eine Wort sagen: Sei
Priester und Seelsorger! Daß Du einmal
Führer in der Mittelschuljugend warst und
auch noch während Deiner Theologie in
den Ferien in der Jungschar Deiner Hei-
matpfarrei mitgeholfen hast, wird Dir
gewiß eine gute Hilfe sein. Aber es wird
jetzt für Dich auch eine Erschwernis sein.
Es besteht für Dich die Gefahr, daß Du
in der Jugendführung stecken bleibst und
niemals zur Jugendseelsorge kommst. So
manche unserer Jugendkapläne sind dieser
Gefahr erlegen, ohne daß es ihnen zum
Bewußtsein gekommen ist. Man verliert
sich zu sehr im «Betrieb». Man muß ja
sorgen, daß die jungen Leute gerne kom-
men, es muß immer «etwas los sein», Aus-
flüge, Wettspiele, Heimkino, Theater. Es
wird gesungen, gebastelt und photogra-

phiert. Monatelang wird das Sommerlager
vorbereitet usw. Lauter Aufgaben und
Beschäftigungen, die nicht nur den Buben
und Mädeln sehr gefallen, die auch dem
hochwürdigen Herrn Kaplan meist durch-
aus liegen, denn er ist ja auch noch jung
und freut sich deshalb nicht minder mäch-
tig auf das Zelten oder das Bergsteigen in
den Ferien als seine Burschen. Nicht wahr?

Da muß nun der Seelsorger genau zu-
sehen, wo seine Aufgabe liegt. Sie kann
unmöglich darin liegen, daß der Priester
all die vielfältige, Zeit und Kraft raubende
Sorge um diesen äußeren Jugendbetrieb
in die eigenen Plände nimmt. Er wird sie
vielmehr möglichst seinen Führern und
Helfern überlassen. Er selber wird nur
gelegentlich dabei mittun, etwa vertre-
tungsweise, wenn einmal ein Gruppenfüh-
rer nicht richtig funktioniert. Er wird mit-
tun, um dabei seine Leutchen kennen-
zulernen und sie ihn. Er benützt Gelegen-
heiten, wie Ausflüge, Lager usw., um in
religiös-erzieherischen Kontakt mit der
Jugend zu kommen. Niemals aber dürfte
er sich mit all den Sorgen und Arbeiten
der Jugendführung so sehr belasten, daß
er dadurch für seine eigentliche Aufgabe,
für die JwgewdseeZsorge, weder Kraft noch
Zeit mehr findet. Sicherlich kann auch ein
gut geführter Jugendbetrieb kräftig mit-
helfen, bei der religiösen Erziehung unserer
jungen Christen. Aber damit allein bilden
wir niemals wirklich gläubige, betende,
aus Liebe zu Gott pflichttreue und opfer-
willige Christen heran. Sagen wir uns das
einmal nachdrücklich!

Die Jugendseelsorge des Priesters wird
immer vom religiösen Zentrum ausgehen
müssen, vom Opferaltar, vom Beichtstuhl,
von der Glaubensverkündigung, von der
Einzelbetreuung, vor allem auch von der
intensiven religiösen Betreuung der Führer
und Helfer. Von dieser religiösen Mitte

7m Awsc/ilud an die Weisw?tsre»t der dent-
selten Biscliö/e gibt die im 77. JoJi?-£ian£i

stellende Zeitse7iri/t «Lebendige Seelsorge»
fWerderstraße 6, Tü-eibnrg t./BrJ, fle/t J 7960

ein Sonderlie/f über J7iselielieM-SeeZsorge
lierans. Die Artifcel stammen uom bekannten
MoraZtlieoZogen und Soziologen P. Bern7iard
77äring, CSSP, in Gars am Inn. Die leiclitig-
sten Ergebnisse dieser /ür die Seelsorge
bedeutsamen Beiträge seien im folgenden
fcîirz s/eizziert.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß in
konfessionell gemischten Ländern die ge-
mischten Ehen immer mehr zunehmen. In
West- und Mitteldeutschland zählte man
1956 neben 100 rein katholischen Paaren
30 gemischte und zwar gültig geschlossene
Ehen. Nicht bekannt ist die Zahl der nicht
kirchlich geschlossenen Ehen. Nach dem
deutschen statistischen Jahrbuch standen

aus kann sie dann erst hinausgreifen und,
soweit Zeit und Kräfte noch reichen, auch
die mehr äußerlichen Dinge des Jugend-
lebens zu erfassen und christlich zu durch-
dringen suchen.

Lieber Mitbruder! Du mußt Dich also
ziemlich resolut vom Jugendführer zum
Jugendseelsorger wenden. Der Jugendfüh-
rer kommt mit seiner Erziehungsarbeit
von außen und stößt möglichst weit ins
religiöse Zentrum vor. Die Jugendseelsorge
geht vom Heiligtum aus und sucht auch
das äußere Leben in dessen Lichtkreis zu
bringen. So werden sich Jugendführer und
Jugendseelsorger ständig begegnen und
miteinander arbeiten müssen, niemals aber
kann der eine den anderen in seiner Funk-
tion ersetzen. Das ist meine Überzeugung.

Darum kann ich Dir, lieber junger Mit-
bruder, zum Beginn Deiner priesterlichen
Tätigkeit unter der Jugend nur das eine
wünschen und nahelegen: Übersieh Deine
eigentliche Aufgabe und Sendung nicht,
weder in der Schule noch in der Jugend-
arbeit! Glaube doch an die Kraft des Reli-
giösen! Baue auf die Gnade Deiner Weihe!
Beachte bei all Deiner Arbeit die Struktur
alles christlichen Lebens! Laß Dich nicht
hinabziehen zu jenem platten Naturalis-
mus oder gar Materialismus, der ständig
auch unser religiöses Leben und Arbeiten
verflachen will! Bewahre Dir vielmehr
trotz aller entgegenstehenden Erfahrungen
und Enttäuschungen den priesterlichen
Idealismus, der mir aus Deinem lieben
Brief entgegenstrahlte! Wundere Dich
nicht, wir haben eine verlorene Welt zu
Gott heimzuholen. Wir werden es aber
nur mit Christus zustande bringen, als
Seine Werkzeuge, Mitarbeiter und Freunde
— als echte Priester!

In Ihm brüderlich verbunden

Dein Ferdinand Platzer, SJ

1958 neben 100 rein katholischen Paaren
66 gemischte, wovon also die Hälfte nicht
kirchlich getraut war. In der Schweiz
dürfte das Verhältnis ähnlich sein.

Aus den Gedankengängen des heiligen
Paulus folgt indirekt mit großer Deutlich-
keit, daß der Christ das Eingehen einer
Mischehe mit einem Ungläubigen nur ver-
antworten kann, wenn vernünftige Aus-
sieht besteht, für das Heil des andern
wirken zu können (1 Kor 7, 12—16).

Die pastorelle Einstellung der ffirc7ien-
uäter zur Mischehe ist nicht einheitlich,
ohne aber den sittlichen und religiösen
Grundsätzen zu widersprechen. Der ge-
strenge Tertwllion spricht sich in seinem
Buche «Ad uxorem» scharf gegen die
Mischehe aus. Duldsamer sind Awgnstimis
und CTirgsostomws. Der letztere preist es

Mischehen? Seelsorge
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sogar als ein besonderes Zeichen der Güte
Gottes, daß er kein Verbot der Mischehe
gegeben habe. Es ist jedoch zu beachten,
daß zur Zeit des Urchristentums und der
ersten Kirchenväter die Mischehe keine
Gefahr für die Kirche bedeutete wie heute.
Gerade aus gemischten Ehen gingen ma-
ßenhaft Konversionen hervor. Vor den Ge-
fahren der Mischehe warnten aber doch
etliche Kirchenväter, so Augustinus, Am-
brosius, Theodoret und Hieronymus. Nie
hat man die Mischehe einfachhin und unter
allen Umständen gutgeheißen.

Die witfeZaZterZicÄe Kirche war gegen-
über Mischehen mit Häretikern überaus
streng. Nach der Glaubensspaltung rückte
die Frage der Mischehe wieder in den Vor-
dergrund. Das Tridentinum verlangte für
die Mischehe die gültige Eheschließung vor
dem zuständigen Priester und zwei Zeugen
und die Verpflichtung zur katholischen
Taufe und Kindererziehung. Im Jahre 1958
erklärten die deutschen Bischöfe in einem
gemeinsamen Hirtenschreiben u. a.: «Wenn
die Kirche dispensiert, ist das keine Billi-
gung der Mischehe, sondern eine sc/imer«-
Zic7ie DwZdwwg, um größere "Übel zu ver-
hüten.»

In sehr vielen Fällen ist heute zweifellos
die Mischehe trotz erhaltener Dispens —
weil «gerechte und schwerwiegende
Gründe» fehlen — vor dem Gewissen nicht
zu verantworten.

Anderseits ist die Behauptung, daß jede
einzelne Mischehe sittlich negativ zu be-
urteilen sei, schlechthin unhaltbar. Es gibt
bisweilen gute gemischte Ehen, die besser
sind als manche «rein katholische». Immer-
hin sind die deutschen Bischöfe im Recht,
wenn sie vor gremiscWen Befcannfsc7ia/fen
ernstlich warnen.

P. B. Häring warnt davor, ungültig ge-
schlossene Mischehen als Konkubinat zu
bezeichnen. Es könnte gerichtliche Folgen
nach sich ziehen. Wenn die Ehe auf die
Dauer geschlossen wird und nicht nur auf
Zeit gedacht ist, darf nicht von Konku-
binat gesprochen werden. Von den konfes-
sionell gemischten Paaren sind in Deutsch-
land rund 40 % kirchlich getraut, in der
Schweiz im Durchschnitt etwa 45%.

Wie viele iCiwcfer aus Mischehen der
katholischen Kirche verZorere gehen, ist in
den einzelnen Ländern schwer zu errechnen.
In Holland waren 1955/56 von Mischehen-
Kindern nur 38,5 % katholisch getauft, in
München dagegen stieg die Zahl der ge-
tauften Kinder um 1958 auf ca. 60 %. —
Es gibt da Eltern, die nicht kirchlich hei-
rateten, aber doch die Kinder katholisch
taufen ließen. — In der Schweiz rechnet
man von 45 bis 70%, je nach mehrheitlich
protestantischen oder mehrheitlich katho-
lischen Kantonen. Somit erleidet die Kirche
einen Verlust von mindestens 30 bis 55 %

an Kindern, die nicht getauft wurden.
Dazu kommen noch viele, die wohl getauft,
aber nicht katholisch erzogen werden.

Wie es aber mit dem GoffesdiewsZbes'uc7i
und dem Sa/aYrmewfe?iemp/ang der in ge-
mischter Ehe lebenden Katholiken bestellt
ist, darüber gibt es unterschiedliche Er-
fahrungen. In den USA sollen 20 bis 30 %
solcher Katholiken ihren Glauben betä-
tigen. In Holland sollen 49 % der katholi-
sehen Männer (aus Mischehen!) und 63%
der katholischen Frauen ihre Osterpflicht
erfüllen. Wie es diesbezüglich in Deutsch-
land und der Schweiz steht, ist schwer zu
sagen. Zuverläßige Statistiken gibt es

nicht.
Was die Kiwder/TeKdigZceit betrifft, so

macht man im allgemeinen die Erfahrung,
daß rein katholische Ehen mehr Kinder
aufweisen als konfessionell gemischte. Nur
ein Beispiel: 1930 traf es in der Schweiz
auf 100 konfessionsgleiche Ehen 180 Kin-
der, auf 100 gemischte Ehen nur 134 Kin-
der. Dabei ist aber zu sagen, daß Kinder-
freudigkeit wie Kinderflucht in beiden
Lagern vorkommen. Künstliche Geburten-
kontrolle und Wohnungsnot halten die
Familie klein, aber auch mangelnde Glau-
benskraft. Dem guten Katholiken gilt die
Ehe als Sa7crawewt, dem Nichtkatholiken
als «ein weltlich Ding». Die unterschied-
liehe Auffassung vom Wesen der E7ie muß
zu Konflikten führen. Leider kommt es

oft auf katholischer Seite zu einem faulen
Frieden. Man gibt immer nach, man will
keinen Streit!

Der treue Katholik ist für die E7ie-
selieiditng nie zu haben, dem Nichtkatholi-
ken macht sie wenig Sorge. So werden z. B.
in Zürich doppelt soviele gemischte Ehen
geschieden als rein katholische. Ähnliche
Erfahrungen macht man auch in deutschen
Städten.

Von einer «gemischten Ehe» kann man
auch sprechen, wenn ein treuer Katholik
und ein Tmt/sc7i.ei»i7caZ7ioZi7c zusammenkom-
men, was in der Regel schlimmer ist als
eine Ehe zwischen einem treuen Katholiken
und einem liebevollen, toleranten Nicht-

Bei der Tagung des Gesamtvorstandes
des Allgemeinen Cäcilien-Verbandes (ACV)
in Köln am 16. und 17. September 1949

wurde laut Protokoll folgender Zweifel
vorgebracht: «In den Pfarreien besteht
oft eine Spannung zwischen Jugendsinge-
kreis und Kirchenchor. Ist der ACV der
offizielle Träger der Kirchenmusik, oder
haben noch andere das Recht hierzu?» Der
damalige Generalpräses, Kanonikus Prof.
Friedrich Frei, klärte die Frage: «Papst
Pius XII. hat kürzlich den hochwürdig-
sten Herrn Kardinal Pizzardo zum Protek-
tor des ACV ernannt. Durch diesen Akt
hat der Heilige Stuhl den ACV von neuem
als die offizielle Organisation zur Be-
treuung der liturgischen Tonkunst in den
Ländern deutscher Zunge anerkannt und

katholiken, der dem katholischen Teil in
der Ausübung seiner Religion nicht das

geringste Hindernis in den Weg legt.

P. B. Häring betont mit Recht: Die
Mischehenfrage läßt sich nicht im Kirchen-
räum allein lösen und bewältigen. Solange
die sosiafew Strukturen und das soziale
Klima, zumal der Großstädte, nicht zuletzt
die öffentliche Meinung in so vielen mit
unseren Problemen ursächlich zusammen-
hängenden Punkten nicht geändert sind,
werden alle unsere innerkirchlichen Be-
mühungen auf die Dauer keinen durch-
schlagenden Erfolg haben.

Gemisc7ite L77iew wac7i, ikZogZicTiTceit «w.

vejJwncZerre muß das Ziel eines jeden Seel-

sorgers sein. In Unterricht und Predigt
muß immer wieder auf den sa7cramewiaZe»t

Charakter der Ehe hingewiesen und das
Gewissen aus gläubiger Schau der Ehe
gebildet werden. Jeder Katholik ist für das
Seelenheil des andern verantwortlich. —

P. Häring ist nicht für exklusive Ge-

Schlechterbildung. Katholische Jungmänner
und Töchter sollen sich öfters an Pfarrei-
anlässen kennenlernen. Das ist besonders
wichtig in Diaspora-Pfarreien. — Schnell-
Konversionen aus rein opportunistischen
Gründen und ohne innere Überzeugung
sollen nicht in Betracht kommen. Es wäre
eher eine Perversion. Das Versprechen alle
Kinder katholisch taufen und erziehen zu
lassen, muß mit e/w7ic7i,em Getcissere vor
Gott abgegeben werden und zwar von bei-
den Teilen. Dann aber soll der Trauungs-
ritus schön und feierlich vollzogen werden.
P. Häring wäre dafür, daß für gemischte
Ehen ein eigener Ritus mit Brautsegen
eingeführt würde. Denn wo ist dieser Se-

gen nötiger als hier? Die Form müßte von
der Kirche festgelegt werden. Wenn der
niehtkatholische Partner in einwandfreier
Weise auf dem Weg der Konversion sich
befindet, sollte auch die Brautmesse er-
laubt sein. O. Ae.

bestätigt*.» Auf den Einwand eines Teil-
nehmers, das Singen im Gottesdienst sei

Angelegenheit einer lebendigen Gemeinde,
nicht eines Vereins, fiel die treffende Er-
widerung: «Man kann sich nicht auf die
Improvisation der Pfarrgemeinde verlas-
sen. Man benötigt unbedingt einen amtlich
bestimmten Träger des gottesdienstlichen
Gesanges.»

Die angedeutete Spannung zwischen pri-
vaten Singegruppen und dem offiziellen
Kirchenchor ist nicht auf Deutschland be-
schränkt geblieben. Auch bei uns zeigen
sich da und dort solche Erscheinungen.

* Erstmals hat Pius IX. dies 1870 getan.
Vgl. «Katholische Kirchenmusik», Cäcilien-
Vereinsorgan für die deutschsprachige
Schweiz, März 1960, Seite 53.

Kirchenchor und Vereinschöre
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Zwar haben wir volles Verständnis für das
Bestreben einzelner Standesvereine —
Kongregationen, Müttervereine u. a. —,
selber eine Singegruppe zur Verschönerung
ihrer eit/enew Gottesdienste zu bilden, be-
sonders dann, wenn sonst niemand sich
hierfür bereit findet. Anders aber verhält
es sich, wenn der Kirchenchor bei allgemei-
nen Pfarrgottesdiensten verdrängt würde,
oder wenn die Standesvereine nicht gewillt
wären, sangeskundigen und opferbereiten
Mitgliedern den Beitritt zum Pfarreichor
— dazu gehört auch der Jungkirchenchor
und die von der päpstlichen Instructio in
Nr. 114 gewünschte Knabenschola — zu
empfehlen oder zu gestatten.

Darf man untätig zusehen, wenn die
Bereitwilligkeit, ja die Existenz der amt-
liehen Sänger gefährdet wird? Halten wir
die von höchster Stelle erlassenen Gesetze
vor Augen, so die eben erwähnte Instructio
über die Kirchenmusik:

«Es ist sehr zu wünschen, daß die Käthe-
dralen und wenigstens die Pfarrkirchen oder
andere bedeutendere Kirchen einen eigenen
und sfcmrZifiren Chor oder eine Sängerschola
haben» (Nr. 99), d. h. im Zusammenhang
mit Nr. 93c und 114: eine zum Klerus ge-
rechnete, aus männlichen Sängern beste-
hende Sängergruppe. Und Nr. 100: «Wo aber
ein derartiger Chor nicht gegründet werden
kann, ist es erlaubt, einen Chor aus den
Gläubigen zu bilden, sei es einen (/emiscTitejj
Chor, sei es auch bloß einen Frauen- oder
Mädchenchor. Ein solcher Chor habe semew
eigene» Plate außerhalb des Priesterraums
oder der Chorschranken. Die Ortsordinarien
(Bischöfe) sollen nicht unterlassen, hierüber
genaue Vorschriften zu geben, für deren
Beobachtung die Kirchenrektoren (d. h. für
gewöhnlich die Pfarrer) verantwortlich sind.»

Diese in der Instructio (Nr. 100) genann-
ten Chöre sind nun gerade die bei uns
bestehenden Kirchenchöre — von gleichen
oder meistens gemischten Stimmen —, die
von höchster kirchlicher Seite als Träger
des kunstvollen gottesdienstlichen Singens
bestimmt sind. Beachtenswert ist auch der
Zusatz des schweizerischen Episkopats zur
zitierten Stelle der Instructio: «Unsere
gemischten Cäcilienvereine erfreuen sich
guter Ordnung, verdienen Anerkennung,

Es ist ein sehr sinnvoller und von der
Kirche gebilligter Brauch, das Gotteshaus,
vor allem den Hochaltar als Mittel-
punkt des Heiligtums, mit Blumen und
Pflanzen zu schmücken. Selten findet man
eine katholische Kirche, in der sich keine
Pflanzen und Blumen befinden. Schon
im christlichen Altertum war es Sitte, die
Kirche mit Blumen zu schmücken. Der
heilige Hieronymus spendete hohes Lob
dem Priester Nepotianus, «qui basilicas
ecclesiae et martyrum conciliabula diversis
floribus et arborum comis vitiumque pam-
pinis adumbravit» (Ep 60 ad Helod). Wie

Förderung und seelsorgliche Betreuung.»
Wer also den amtlichen Cäcilien- oder Kir-
chenchor gefährden oder gar abschaffen
will, handelt gegen den ausdrücklichen
Willen des Papstes und der Bischöfe. Siehe
auch die von der Schweizerischen Bischofs-
konferenz am 14. März 1960 in Kraft ge-
setzten «Weisungen zur Meßfeier-Gestal-
tung» Nr. 40—42.

Kein Standesverein, keine Jugendgruppe
darf demnach die eigenen Interessen bei
öffentlichen, allgemeinen Pfarreigottes-
diensten vordrängen, auch nicht bei allge-
meinen Singmessen. Wer sich bei mehr-
stimmigem Gesang im öffentlichen Gottes-
dienst — innerhalb oder außerhalb des

Gotteshauses — betätigen will, muß sich
dem bestehenden kirchlich anerkannten
Chor anschließen. Zum mindesten bedarf
es der Zustimmung des Kirchenchors, sei-
nes Dirigenten und Organisten. Andernfalls
sind die Beschwerden des amtlichen Kir-
chenchors durchaus begründet und haben
die Leiter des Chors und des Standes-
Vereins zum Rechten zu sehen. Nur so
bleibt die Stellung und der Fortbestand des
offiziellen Chors gesichert.

Wenn sangesfreudige Mitglieder eines
Standesvereins, welche zugleich dem Kir-
chenchor angehören, gelegentlich aZiem
singen möchten, z. B. bei Gemeinschafts-
kommunion der Kongregation, bei Auf-
nahmefeiern oder religiösen Einkehrtagen,
steht dem nichts im Wege, ebensowenig
dem mehrstimmigen Gesang bei den bloß
für den Standesverein veranstalteten Got-
tesdiensten.

Der Allgemeine Cäcilien-Verband tritt
des bestimmtesten für diese klare Kompe-
tenzabgrenzung ein. In diesem Sinne haben
sich sowohl der Landespräses des ACV für
die Schweiz, Pfarrer Dr. J. A. Satodm,
wie auch der Generalpräses des ACV, Prof.
Dr. Johannes Oreraf7i, neuestens ausgespro-
chen. Nur auf diese Weise kann die schöne
Ordnung beim gesungenen Gotteslob be-
stehen.

Pro/. Dr. P. Rwberf SidZer, OFMUap.
Präses des CäciZiew-Verbandes des
Bisteims BaseZ

Kerzenlicht und Weihrauchduft haben auch
die Blumen und Pflanzen im Gotteshaus
ihre Bedeutung.

Liturgische Bedeutung

Liturgie ist die öffentliche und offizielle
Gottesverehrung der Kirche. Ihr erster
Zweck ist Anbetung Gottes. Um den
Ort öffentlicher Gottesverehrung würdig zu
gestalten, ruft die Kirche das Beste und
Schönste herbei, was Menschengeist Großes
ersinnen und Menschenhand Schönes her-
vorbringen kann: die Baukunst, die Mal-

kunst, die Schnitzkunst, die Stickkunst, die
Goldschmiedekunst, die Musik usw. Und
wie einst am Palmsonntag die Juden Zweige
von den Sträuchern brachen, um dem in
die heilige Stadt einziehenden Gottkönig
Jesus Christus zu huldigen, so läßt die
Kirche Blumen und Grünpflanzen in den
heiligen Raum der Gottesverehrung stellen
zur Ehre des auf den Altar herniederstei-
genden, sich opfernden und in der heiligen
Kommunion sich schenkenden Gottessohnes.
Kardinal Eugen Pacelli, welcher als Pius
XII. der Papst der liturgischen Erneuerung
wurde, freute sich immer, wenn er den
Altar, an den er zum heiligen Opfer hin-
zutrat, sauber und geschmackvoll ge-
schmückt fand.

Wie die Kerzen auf dem Altar brennen
und sich zur Ehre dessen verzehren, der
gesagt hat: «Ich bin das Licht der Welt»,
so sollen die Blumen mit ihrer Schönheit
in Form und Farbe den ehren durch den
jede Schönheit geworden und ohne den
nichts geworden ist. Pius X. hat in bezug
auf die Liturgie das Wort gesprochen:
«Laudare Deum cultus pulchritudine!» Mit
diesem Wort betonte der Papst die Schön-
heit des Gottesdienstes, die Schönheit der
sakralen Handlungen beim Gottesdienst, die
Schönheit der sakralen Gewänder und Ge-
räte, aber auch die Schönheit des sakralen
Raumes. Und zur Schönheit des sakralen
Raumes tragen die Blumen und Pflanzen
sehr viel bei. Wie öde und kahl, ja wie
unschön und kalt würde manche moderne
Kirche wirken, wenn keine Grünpflanzen
und Blumen darin ständen, Pflanzen und
und Blumen haben ihre Bedeutung im
Gotteshaus. Aus diesem Grunde empfiehlt
das Caeremoniale für die Bischöfe: «Vas-
cula cum flosculis frondibusque odoriferis
sei serico contextis studiose ornata adhi-
beri poterunt» (L. 1. c. 12 n. 12). Es sollen
aber, wie schon das Prager Konzil vom
Jahre 1860 erklärt hat, beim Schmücken
der Altäre die natürlichen Blumen den
künstlichen vorgezogen werden: «Flores
horti frondesque odoriferae melius conve-
nire videntur» (Coli. Lac. V, 532).

Pastorelle Bedeutung

Wenn ein Neupriester sein Erstlings-
opfer darbringt, schmückt das katholische
Volk das Gotteshaus besonders den Hoch-
altar, auf den der Hohepriester Jesus
Christus zum ersten Male auf das Wort
des Neugeweihten herniedersteigt. Je ge-
schmackvoller nun die Kirche bei einer
Primizfeier geschmückt ist, um so ein-
drucksvoller wirken Wort und Handlung der
heiligen Feier. Die Gläubigen gehen heim
im Bewußtsein: Es ist etwas Großes um
das heilige Meßopfer und um das katho-
lische Priestertum. Weil die Blumen mit
ihrer Pracht auf den hinweisen und auf-
merksam machen, der sich im heiligen
Opfer dem himmlischen Vater für die sün-
dige Welt darbringt, stimmen sie zur An-

Blumen= und Pflanzenschmuck im Gotteshaus
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dacht und wecken Glaubensfreude. So ähn-
lieh wirkt Blumenschmuck im Gotteshaus
an den Sonn- und Feiertagen des Kirchen-
jahres. Am Gottesdienst sind ja nicht nur
Geist und Herz beteiligt, auch die Sinne,
der ganze Mensch. Das Auge soll erkennen,
daß besonders im Gotteshaus Feiertag ist.
Und je geschmackvoller Altar und Kirche
geschmückt sind, um so mehr weckt und
fördert dieser Schmuck Andacht, Ehr-
furcht und Glaubensbegeisterung.

Geschmackvoll

Der Blumen- und Pflanzenschmuck im
Gotteshaus muß aber geschmackvoll sein,
wenn er seinen Zweck erfüllen soll. Ge-
schmackloser Schmuck stoßt ab. Wo man
die kirchlichen Vorschriften nicht beachtet,
wo man das Schmücken im Gotteshaus
nicht versteht, wo Sinn und Geschmack
fehlen für echten Kirchenschmuck, wo Geiz
und Bequemlichkeit einen anregenden Blu-
menschmuck überflüssig halten, da ist es
besser, wenn die Altäre von Schmuck frei
bleiben. Besser keinen Blumenschmuck, als
durch Geschmacklosigkeit und Unsauber-
keit mit Blumen und Pflanzen einen Greuel
der Verwüstung in den heiligen Raum hin-
eintragen, der mehr Ärger erregt als zur
Andacht stimmt. Ein Ordenspriester gab
vor einiger Zeit Ordensschwestern Exer-
zitien. Als er in einem Vortrag von der
Ordnung sprach, sagte er: «Ich freue mich
immer, wenn ich in einer Schwestern-
kapeile die heilige Messe feiern darf. Da ist
der Altar stets sauber und geschmackvoll
geschmückt, was in Pfarrkirchen oft nicht
der Fall ist.»

Wer die Aufgabe hat, das Gotteshaus mit
Blumen und Pflanzen zu schmücken, muß
angeborenen Geschmack haben, muß die

Erleichterungen für die Beichtjurisdiktion?

Art. 72 der Basler Diözesanstatuten gibt
ipso facto nur dem außerdiözesanen Klerus
an^enaefider Ztefcanafe die Jurisdiktion
zum Beichthören (und Predigen!) im an-
grenzenden Dekanat des Bistums Basel,
also nicht für dessen ganzes Territorium.
In allen andern dringenden Fällen muß an
den Defccwi rekurriert werden (Art 27, 3),
der höchstens auf eine Woche, zudem nur
für das eine oder andere Mal delegieren
kann.

Wir möchten die eher spärlichen Rechte
der Dekane nicht beschneiden, ihnen aber
auch zu schöner Ferienzeit keine besondere
Residenzpflicht aufbürden. Denn meist
handelt es sich um die Ferienzeit, wo man
um jede unerwartete Hilfe, besonders auch
fremdsprachiger Priester, außerordentlich

kirchlichen Vorschriften kennen und wis-
sen, welche Blumen und Pflanzen für den
heiligen Raum und für die verschiedenen
Feste geeignet sind und sich halten. Vor
allem ist darauf zu achten, daß der
Schmuck die liturgischen Funktionen nicht
hindert. Das Wasser in den Vasen ist tag-
lieh zu erneuern, verwelkte Blumen und
Blätter müssen entfernt werden. Irgendwo
schaltet und waltet in einer Pfarrkirche
ein Sakristan, dem eine schöne saubere
Kirche Herzensangelegenheit ist. Jeden
Morgen geht er nach dem Angelusläuten
an die Altäre, kneift die welken Blüten und
Blätter weg und gibt frisches Wasser in die
Vasen. Wenn um 6 Uhr der erste Priester
zum heiligen Opfer schreitet, steht der
Blumenschmuck auf dem Altar frisch und
sauber da.

Der Blumen- und Pflanzenschmuck ist
der Kirche anzupassen. Eine moderne Kir-
che ist anders zu schmücken als ein Got-
teshaus in einem alten Stil, eine geräumige
Kirche anders als eine enge, ein dunkler
Raum anders als ein heller. Eine magere
Dekoration wirkt geizig und eine über-
ladene verschwenderisch und schwer. Grün-
pflanzen gehören von Zeit zu Zeit an die
Luft und in den Regen hinaus.

Wenn der moderne Mensch zur Kirche
kommt, ist er meistens abgehetzt, innerlich
hohl und leer. Er hat schwer, sich zu sam-
mein. Ein schöner Blumen- und Pflanzen-
schmuck hilft ihm, sich hinzulenken auf
die großen Geheimnisse, die sich im heili-
gen Räume vollziehen. Er wird zum Beten
angeregt. In einer Kirche, in der die Altäre
stets sauber und geschmackvoll geschmückt
sind, läßt sich viel besser beten. Da fühlt
sich der Gläubige daheim. Und gerne bringt
er ein Opfer für den Schmuck im Gottes-
haus. Cowrad Biedermann

froh und manchmal auf sie angewiesen ist.
Frage: Wurden nie Versuche unternommen,
die Angelegenheit interdiözesan zu regeln?
Ist in unserm Land die praktische Rege-
lung der Tiroler unmöglich: Delegations-
gewalt des P/arrers pro singfnZo easw, des
Defcans /itr «wei Woc/ien?

Wir möchten indessen wenigstens für
das Bistum Basel eine zeitgemäße Rege-
lung erbitten für auswärtige Priester, de-
ren Beichtjurisdiktion in einem andern
Bistum dem Pfarrer bekannt und deren
Person hinlänglich vertrauenswürdig ist.

H. R.

Unnötige Titelsucht

Die demokratischen Schweizer neigen
zu undemokratischer Titelsucht. Wie sehr
pochen viele darauf, im alltäglichen Ver-
kehr mit «Herr Direktor, Herr Doktor,

Herr Präsident, Herr Verwalter» angeredet
zu werden. Wie viele Ehefrauen schmücken
sich unberechtigterweise mit dem Titel
ihres Mannes: «Frau Doktor, Frau Haupt-
mann, Frau Großrat, Frau Inspektor».
Da freut man sich über das wahrhaft
vornehme Beispiel der Gattinnen weit
hochgestellterer Männer. Frau Eisenhower,
Frau Guisan, Frau Etter, Frau Petitpierre
lassen sie sich nennen, nicht anders. In
den meisten europäischen Ländern, z. B.
Frankreich und Griechenland, ist es unge-
bräuchlich, im täglichen Gespräch Herren
mit ihrem akademischen oder sonstigen
Titeln anzureden.

Wir Priester wollen darum unsere Gläu-
bigen bei Standesvorträgen oder andern
passenden Gelegenheiten vor unnötiger
Titelsucht abzubringen suchen. Damit
überbrücken wir soziale Trennungsstriche
einer überlebten Zeit. Wir Priester wollen
nirgends den Eindruck erwecken, als ob
wir einen Wertunterschied zwischen Reich
und Arm, zwischen «Gutbürgerlichen» und
«Arbeitern», zwischen einem «Herrn» und
einem «gewöhnlichen Mann», zwischen
einer «Dame» und einer «einfachen Frau»
machten oder als ob wir durch unsere
Ausdrucksweise eine solch überlebte Tra-
dition förderten. Wenn beispielsweise in
Primizberichten oder gar in Primizpredig-
ten steht: «Der Neupriester stammt aus
einer einfachen, aber ehrbaren Arbeiter-
familie», ist das beigefügte «aber» — der
freilich wohl unbewußte — Rest eines
Standesdünkels.

Worauf ich jedoch hier besonders hin-
weisen möchte: auf den im Sprachgebrauch
immer mehr um sich greifenden Titel
«Sfadtpfarrer». Es geht doch jeder Priester
an den Posten, wohin ihn der Gehorsam
schickt. Es braucht Pfarrer in der Stadt
und auf dem Land, auch im abgelegenen
Bergdorf. Und es gibt manchen Land-
pfarrer, der auch in natürlicher Hinsicht,
an Begabung, Redegewandtheit, Organi-
sationstalent hinter keinem Stadtpfarrer
zurücksteht. «Landpfarrer» ist keine zweit-
rangige Würde, «Stadtpfarrer» kein Pri-
mas-Titel. Das weiß jeder Stadtpfarrer,
und keiner bildet sich darauf etwas ein.
Aber im Sprachgebrauch hat sich dieser
Titel eingenistet, und das tut manchem
Landpfarrer auf weniger bekanntem Po-
sten weh. Wir Priester wollen daher auf
die Titulatur «Stadtpfarrer» verzichten
und unsern Wunsch auch den Gläubigen
zu verstehen geben. Ich bin auch über-
zeugt, daß die mit akademischem Grad
geschmückten Seelsorger es passender
finden, nicht mit «Herr Doktor» angespro-
chen zu werden, sondern mit «Herr Pfarrer,
Herr Kaplan, Herr Vikar». Das entspricht
zudem der menschlich so gewinnenden Art
unseres Papstes, der nicht nur bei der
Krönungsfeier, sondern auch seither des

öftern sich den Scharen vorgestellt hat
mit den Worten der hl. Schrift: «Ich bin
Joseph, euer Brwder.» Cow/rater H.

Im Dienste der Seelsorge
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490 Millionen Katholiken
bei 2930 Millionen Weltbevölkerung

DAS WACHSTUM DER WELTKIRCHE IN DEN LETZTEN 80 JAHREN

Trotz beachtlicher Missionserfolge in Af-
rika, Ozeanien und Asien ist der Anteil der
Katholiken an der Weltbevölkerung im Ge-
samtverlauf der letzten 80 Jahre praktisch
unverändert geblieben. Zu dieser Feststellung
kommt die in Freiburg i. Br. erscheinende
«Herder-Korrespondenz» auf Grund umfang-
reicher statistischer Untersuchungen, die sie

vor kurzem veröffentlicht hat. In ihrem
durch graphische Skizzen veranschaulichten
Bericht schreibt die «Herder-Korrespondenz»,
das absolut und relativ größte Wachstum
habe die katholische Kirche im 20. Jahr-
hundert zweifellos in Afrika erfahren. Frei-
lieh sei das absolute Wachstum des Islams
in der gleichen Zeit noch größer gewesen. So

gut wie keine Erfolge habe die Kirche in der
arabisch-islamischen Welt erzielt, ebenso
in der ausgeprägt buddhistischen Welt. Vol-
lends verschlossen aber sei Zentralasien,
und zwar nicht nur der kommunistisch be-
herrschte Teil. «Weit mehr als die Hälfte
der Bevölkerung Asiens, fast zwei Drittel
des geographischen Raums des Erdteils, bie-
ten zurzeit für die herkömmlichen Mittel
der Evangeliumsverkündigung keine Ansatz-
möglichkeiten. Auch wenn — unbestreitbar
— heute ,die Stunde Afrikas' gekommen ist,
bleibt Asien das Missionsproblem der Kirche.»

BeuöZ7ce?umgswac7istMm und WacTistMTO der
KircLe

Europa: 1880 1960 Wachstum
Bevölk. : 320 Mill. 450 Mill. 1,4 mal mehr
Kathol.: 150 Mill. 210 Mill. 1,4 mal mehr
Amerika :

Bevölk. : 100 Mill. 400 Mill. 4 mal mehr
Kathol. : 50 Mill. 220 Mill. 4,4 mal mehr

Afrika: 1880 1960 Wachstum
Bevölk.: 100 Mill. 260 Mill. 2,6 mal mehr
Kathol.: 2 Mill. 25 Mill. 12,5 mal mehr
Asien:
Bevölk.: 800 Mill. 1800 Mill. 2,3 mal mehr
Kathol.: 8 Mill. 34 Mill. 4,2 mal mehr
Australien/Ozeanien :

Bevölk.: 4 Mill. 17 Mill. 4,2 mal mehr
Kathol.: 0,6 Mill. 3,2 Mill. 5,4 mal mehr
Welt-
bevölk.: 1325 Mill, 2930 Mill. 2,20 mal mehr
WeZt-
fcircÄe: 211 Mill. 490 Mill. 2,34 mal mehr

Inwieweit die kommunistische Kirchenver-
folgung den zahlenmäßigen Bestand und die
Substanz der Kirche angegriffen hat, ließe
sich heute auch nicht entfernt absehen.
Bekannt sei, daß die Kirche in vielen Ge-
bieten der Erde antikirchliche oder minde-
stens antimissionarische Strömungen vor-
finde und daß sie überall schwer an der
Erbschaft des Kolonialismus zu tragen habe.

In dem Beitrag zur «Entwicklung katholi-
scher Minderheitenkirchen in den letzten
hundert Jahren» wird das Beispiel Skandi-
naviens besonders hervorgehoben, das zeige,
daß man nicht in ferne Länder zu gehen
brauche, um die ganze Problematik einer
Minderheit von Katholiken kennenzulernen.
«Der Anteil der Katholiken an der Gesamt-
bevölkerung Skandinaviens ist kleiner als in
den meisten Missionsgebieten der Erde, und
die Kirche verfügt dort über so wenig Men-
sehen und Mittel, daß sie kaum die Sub-
stanz des kirchlichen Daseins durchzuhalten
vermag. Der Verlust durch Umwelteinflüsse
ist sicherlich größer als der Gewinn durch
neue Konversionen. Nur das Einströmen
katholischer Flüchtlinge täuscht ein Wachs-
tum der Kirche vor.» if. P.

Die Jugend Leos XIII.
Die ausgezeichnet redigierten «Stimmen

der Zeit» stehen bereits im 85. Jahrgang. Im
März-Heft 1960 bringt WiZZj/ Lorems einen in-
teressanten Artikel über die Jugend Leos
XIII. Wer bisher glaubte, dieser große Papst
stamme aus einer Adelsfamilie, muß sich an-
ders belehren lassen. Joachim Pecci wurde
am 2. März 1810 in Carpineto bei Anagni ge-
boren. Der spätere Papst nannte seinen Ge-
burtsort «ein elendes Felsennest», südlich von
Rom, 1000 Meter hoch, bewohnt von Hirten,
Bergbauern und Handwerkern. Hier besaßen
die Peccis einen armseligen «Palast»; sie hat-
ten den Dorfnamen «die Grafen», obwohl sie
keine waren. Aber sie hatten ein vornehmes,
gräfliches Auftreten. — Die Pecci stammten
eigentlich aus Sierea. Dort zählten die alten
Pecci zu den Patriziern. Sie waren Bankiers
oder Advokaten. In der Ahnenreihe finden
wir einen Bischof, einen Feldherrn und
einige Mönche. Die guten Eigenschaften die-
ser Ahnen sind größtenteils auf Joachim
Pecci übergegangen. Er war immer ein guter
Rechner, er konnte mit Geld umgehen, war
kein Geizhals und kein Knauser. Schon als
Student führte er genau Buch über Einnah-
men und Ausgaben. Der junge Pecci besaß

einen seltenen Ehrgeiz. Er wollte etwas lei-
sten, etwas Großes, berühmt werden, seiner
Familie Ehre eintragen. Durch seine zähe
Energie und seinen enormen Wissensdrang
wurde Joachim Pecci ein Aristokrat des Gei-
stes. — Seine Mutter war klein und dick,
fromm und klug. Sie wünschte sehr, einen
ihrer Söhne als Priester am Altare zu sehen.
Als Joachim sieben Jahre alt war, wollte sie
ihm die Tonsur erteilen lassen. Aber Joachim
lehnte ab. Mit 14 Jahren sollte er die gute
Mutter verlieren. Als sie auf dem Sterbebett
lag, versprach ihr Joachim, er werde ihren
Herzenswunsch erfüllen. Das tröstete sie, und
sie gab ihm die Ermahnung für die Zukunft:
«Verfeidtpe immer die Religion! ErZeMc7tts
durch deine Reden die Ungläubigen! Doch
mit deiner GeZe7irsam7ceit wachse auch deine
Religion!» Der Mutter Wunsch hat sich in
Papst Leo XIII. glänzend erfüllt.

Es fällt auf, daß Joachim Pecci nicht aus
eigenem Antrieb Priester wurde, sondern auf
Wunsch seiner Mutter. Wir erkennen aber
doch das Wirken der göttlichen Gnade. Aus
seinen Jugendbriefen erfahren wir wenig
über Joachims innere Gesinnung. Er ging
nicht aus sich heraus. Las muß aber betont

werden: Als Student und als Theologe hat
er sich immer tadellos und priesterlich auf-
geführt. Wie gesagt, erfahren wir aus seinen
Briefen nichts von inneren Kämpfen oder
Zweifeln. Lire Ziel beherrscht ihn: seiner
EamiZie Ehre machen und aller Welt zeigen,
daß die scheel angesehenen Pecci mehr sind
als bloß «heruntergekommene Patrizier». Er
studierte in Viterbo und Rom Philosophie,
Theologie und die Rechte. Seine rhetorische
und dichterische Begabung erregte Aufsehen.
Die lateinische Sprache beherrschte er voll-
kommen, besser als die italienische Mutter-
spräche. Kurz vor dem Tode Pius' VII. hat
Joachim Pecci vor einer auserlesenen Zu-
hörerschaft 200 lateinische Hexameter im-
provisiert. Das macht ihm wohl keiner nach!

Gar zu gerne wäre der gelehrte Pecci in
die Akademie der Adeligen aufgenommen
worden. Aber er war eben kein richtiger
Graf. Was tat er nun? Er verfertigte einen
Stammbaum der Pecci und bewies, daß seine
Urahnen in Siena wenigstens vornehme Pa-
trizier waren. Das Lächeln darüber verging,
wenn man den Theologen Pecci in Disputa-
tionen hörte. Er schlug alle seine Opponen-
ten. Sein Erfolg kam allerdings nicht von un-
gefähr, wenn man bedenkt, daß er als Stu-
dent richtig «gebüffelt» hat. In Philosophie
und Theologie kannte er sich aus, besonders
in der Summa des hl. Thomas von Aquin.

Dank seinem überragenden Wissen und sei-
nen guten Beziehungen zu verschiedenen Kar-
dinälen gelang ihm die Aufnahme in die Aka-
demie der Adeligen. Nun aber weiter! Er
wollte —• ZVreretires werden! Auf dieses Ziel
hin arbeitete er mit aller Kraft. Seine glän-
zenden Disputationen gefielen Papst Gregor
XVI. so gut, daß er Joachim Pecci noch vor
dessen Priesterweihe zum päpstlichen Haus-
Prälaten ernannte. Das war für ihn und seine
Familie eine große Freude! Semper gloria
familiae! Obwohl Joachim Pecci im ganzen
15 Jahre lang bei den Jesuiten studiert hatte,
ging er an deren Devise «Omnia ad majorem
Lei gloriam» sozusagen spurlos vorbei.

Aber auch für ihn schlug die Damaskus-
stunde. Am 31. Dezember 1837 wurde Joa-
chim Pecci zum Priester geweiht. Und jetzt
wurde er ein anderer! Wie es geschah, ver-
rät er uns nicht. Aber es geschah! Er wollte
nun in erster Linie Priester sein, darauf be-
dacht, die Ehre Gottes zu fördern, nicht die
Ehre seiner Familie. Gottes Gnade hat den
künftigen Papst wunderbar geführt, und
Joachim Pecci hat sich willig führen lassen.

Soviel über seine Jugend. Das weitere Le-
ben ist bekannt. Schon mit 33 Jahren wurde
Joachim Pecci ZVwretms in Brüssel. Dann war
er 33 Jahre Bischof von Perugia und von
1878 bis 1903 der große Steuermann der
Kirche. O. A.e.

CZw'istMS ist dem Leidere reicLt ansgre-
roic7ien, ruie der ikZenscL immer wieder fret.
Er 7iat es reic7it iiberse7i.en. Er 7iat sicL
reicTit daiw gfesciirëtat. Er Tiat es ire sein
Hers aw/gienommen, foie es roirfcZicL ist;
in seinem eigeretZic7ien Zt<stand. Er 7iat sic7i
ire die Bed?'äregnis der Zlfe?isc7ien, in i7rre
ScTmZd nnd to iTwe Not LineingesteZZt. Las
ist etroas nnendZicL Großes. Line Liebe non
TieiZigem .Ernst, oLree aZZe IZZwsiore, aber
gerade da?*in reut geroaZtigster Era/t, toeiZ

sie ein «Tren der WaZwEeit in der Liebe» ist,
das die WirfcZic7i7ceit er/aßt rend aus den
AregeZre Lebt. Jesu HeiZen ist ein Tun von
Gott 7ier; eine 0//enbarung Gottes ured ein
Eire/ü7iren «u Gott. Eomareo Guardini
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CURSUM CONSUMMAVERUNT
Résignât Fridolin Merk, Zizers

Am 8. Mai 1960 starb in Zizers Résignât
Fridolin Merk. Der Verstorbene stammte aus
der st. gallischen Äbtestadt Wil, wo er am
21. April 1889 seinen Eltern Fridolin und
Josefa Merk-Rütti geschenkt wurde. Der
Vater war Spengler und führte ein Geschäft
mit Haushaltartikeln. Nach dem frühen Tode
des Vaters nahm sich ein Verwandter des
aufgeweckten Knaben an und verhalf ihm
zum Studium im Kollegium Maria Hilf in
Schwyz. Nach einigen Jahren wechselte Fri-
dolin Merk noch in eine Studienanstalt der
Westschweiz. Durch seinen Paten, den frühe-
ren Pfarrer von Homburg, Rudolf Wigert
(t 1913), kam er nach Holland, wo er sich
entschloß, Priester zu werden.

Seine theologischen Studien absolvierte
er in Chur und Mailand und im Diözesan-
seminar in St. Georgen. Am 20. März 1915
empfing er durch Bischof Dr. Robertus Bürk-
1er die Priesterweihe. Dann versah er etwa
fünf Jahre lang den Posten eines Domvikars
an der Kathedrale, wo seine Mitbriider auf
manchen Dienst des redegewandten Vikars
zählen durften. Bald aber mußte man er-
kennen, daß dessen Kräfte der aufreibenden
Arbeit der Seelsorge nicht gewachsen waren.
Fridolin Merk hielt sich viele Jahre im Aus-
lande auf, wo er sich besonders für Werbung
von Ausländern an private schweizerische
Mittelschulen betätigte. Dabei kam ihm sein
Sprachentalent zustatten. Er beherrschte
sieben Sprachen. Nachdem vor einigen Jah-
ren ein Herzinfarkt sein Leben gefährdet
hatte, blieb seine Gesundheit stark ange-
schlagen. Die letzten Jahre verbrachte er
zumeist im Priesterhospiz in Zizers. Auch
wenn er außer Landes war, suchte er durch
gelegentliche Lebenszeichen die Verbindung
mit dem Ordinariat seines Heimatbistums zu
erhalten. Als diesen Frühling sich rheuma-
tische Störungen einstellten, zeigte sich das
Herz den erneuten Belastungen nicht mehr
gewachsen. Nach der Unrast dieses Lebens
ist nun Résignât Merk in die Ewigkeit heim-
gegangen und hat in Zizers seine letzte Ruhe-
Stätte gefunden. K". B.

Domherr Robert Müller, Luzern

Domherr Robert Müller wurde am 2. Au-
gust 1876 in Schlierbach bei Büron im Kan-
ton Luzern geboren. Die Familie zog aber
bald nach Gunzwil bei Rickenbach im Kan-
ton Luzern, wo der Knabe in der katholi-
sehen Familie glückliche und entscheidende
Jugendjahre verbrachte. Nach kurzem Be-
such der Realschule in Sursee absolvierte er
das Gymnasium in Beromünster und Ein-
siedeln. Der Schule von Einsiedeln, die er
mit glänzender Matura abschloß, bewahrte
er besondere Anhänglichkeit. Theologie stu-
dierte er in Luzern und Freiburg i. Br. Am
20. Juli 1902 empfing er in Luzern die Prie-
sterweihe und am 3. August des gleichen
Jahres feierte er in der Pfarrkirche St.
Stephan in Beromünster Primiz. Bis 1905

war er Vikar an der Fanziskanerkirche in
Luzern. Dann wirkte er sechs Jahre als
Professor und zuletzt als Rektor an der
Stiftsschule in Beromünster. 1911 wurde er
als Pfarrer nach Rickenbach gewählt, aber
schon im folgenden Jahre an die Franzis-
kanerpfarrei in Luzern berufen. Die Pfarrei
betreute er von 1912—1943, Von 1925—1955
stand er auch als Dekan dem Priesterkapitel
Luzern-Stadt vor. 1937 wurde er Domherr
des Standes Luzern. Ein immer schwereres
Leiden nötigte ihn zur Zurückgezogenheit
und brachte ihn schließlich auf das Kranken-
lager, von dem er nach vielen Monaten am

6. Mai 1960 im Kantonsspital Luzern erlöst
wurde.

Diese Daten sind dem pietätvollen Nach-
ruf von Dekan Joseph BüfeZmara«, dem Nach-
folger des Verstorbenen als Pfarrer und
später als Dekan und Domherr, entnommen
(«Vaterland» vom 7. 5. 1960). Der Nekrolog
berichtet auch über die Verhältnisse und
Entwicklungen der Seelsorge in Luzern in
den letzten 50 Jahren. Diese ganze Zeit hat
ja Domherr Müller mit seinem Wirken aus-
gefüllt! der Stiftspropst von St. Leodegar,
Mgr. Becfc, Mitarbeiter und Freund des Heim-
gegangenen, einst sein Untergebener, später
sein Vorgesetzter, führte bei der Bestattungs-
feier am 10. Mai in der Hofkirche zu Luzern
der trauernden Gemeinde vor Augen, was
Domherr Müller den Katholiken von Luzern
und zumal seinen Pfarrkindern gewesen ist
und gegeben hat. In Treue und Dankbarkeit,
zugleich in priesterlicher Sorge und Verant-
wortung schilderte er das Leben und Werk
des Verstorbenen, daß es ergriff und tröstete.
Dies hier erinnernd zu berichten, entspricht
der Dankbarkeit. Nachruf und Grabrede
waren ungewöhnlich. Gerade dadurch be-
zeugten sie das Außerordentliche der Person-
lichkeit des Verstorbenen. Was aber machte
den Heimgegangenen zum Vorbild für uns
Priester?

Domherr Müller war eine Priesterpersön-
lichkeit von ausgesprochener Autorität, von
jener echten Autorität im besten Sinne, die
von jedem anerkannt wird, die viele erstre-
ben, manche als Gabe betrachten, die man
nicht erwerben könne, deren Wesen ein
Geheimnis bleibe. Wenn wir dennoch nach
den Kräften fragen, aus welchen dem Ver-
storbenen solche Autorität erwuchs, finden
wir eine Gesinnung und Haltung, die jedem
zugänglich wäre, würde er mit gleicher
Entschiedenheit wie Domherr Müller sie er-
fassen und verwirklichen.

Das erste ist unbedingte ZituerZässigfceit
zunächst einfach im Sinne gewissenhafter
P/ZicZiZer/iZZZimp. Das ganze Jahr hat Dekan
Müller zur offiziellen Beichtzeit nie gefehlt.
Er war immer da. «Punkt fünf Uhr knarrt
die Türe des Beichtstuhls» (Regens Scherer).
Predigt und Unterricht wurden immer ge-
wissenhaft vorbereitet. Nie fiel eine Reli-
gionsstunde aus; sie war wichtiger als jede
Sitzung. Tabernakel und Ciborium besorgte
der Pfarrer immer persönlich.

So war Domherr Müller auch ein Mann
der OnZnjtngr. Seine Vikare erhielten jeweils
auf ein Vierteljahr voraus Predigtpläne mit
genauer Angabe von Zeit und Thema. Die
Ferienvertretungen organisierte der Pfarrer
für alle Mitarbeiter selbst zur rechten Zeit.
Die Seelsorge war aufgeteilt nach Quartie-
ren, Tagen, Wochen, Ständen. In dieser Ord-
nung lag zugleich für alle Mitarbeiter ein
Vertrauen; jeder wußte genau, was er zu
tun hatte, und war darin selbständig. Keiner
fühlte sich jemals bevorzugt oder benach-
teiligt, dafür aber zu voller Hingabe aufge-
rufen und verpflichtet nach dem selbstver-
ständlichen Beispiel des Pfarrers.

ZwuerZässw/fceiZ aber auch in der ZcircfeZicZien
Gesiwmtngr. Die Predigten von Pfarrer Müller
waren wohl hauptsächlich darum so ge-
schätzt, weil sie unbestechlich Lehre und
Urteil der Kirche vortrugen. So wurde Pfar-
rer Müller auch oft um Rat und Entschei-
dung gebeten und in persönlichen Angelegen-
heiten wie im öffentlichen Leben galt sein
Wort.

Voraussetzung für solche kirchliche Zuver-
lässigkeit war die entsprechende theologische
BiZcZîtrasf. Der Verstorbene schätzte wissen-
schaftliche Bildung überhaupt, er studierte

in seiner kargen freien Zeit, beschäftigte
sich gerne auch mit Geschichte und Kunst-
geschichte und blieb seinen Lehrern dankbar
in Verehrung, ja Begeisterung. Gerne nützte
der Verstorbene zuweilen sogar die Essens-
zeit zu gemeinsamer Lesung, wenn seine
Tischgenossen dafür Interesse zeigten. Auf
der Reise ins Heilige Land suchte Pfarrer
Müller Bereicherung seiner Kenntnisse der
biblischen Welt und des Lebens Jesu, als die
Palästinafahrt noch viel mühsamer und sei-
tener war als heute. Alles sollte dem Reli-
gionsunterricht dienen, der undiskutiert die
vornehmste Aufgabe von Pfarrer und Vika-
ren war. Am Religionsunterricht wurde jeder
gemessen.

Wichtiger als die Solidität des Wissens war
die Liebe sur KircZie. Sie gab der Predigt
von Pfarrer Müller etwas Persönliches und
Bekenntnishaftes. Aus dieser Liebe zur Kir-
che nährte sich ihm auch sein Interesse für
Belange der Politik, der Publizistik, des
Schweizerischen Studentenvereins usw. Pfar-
rer Müller wäre aus solcher Einstellung
heraus gerne auch Professor und Redaktor
geblieben und doch entschied er sich für
die unmittelbare Seelsorge. Liebe zur Kirche
war seine Anhänglichkeit an Rom und den
Papst. Es ist wahr, daß er sich zur Anschaf-
fung eines Radioapparates entschloß, als er
wußte, daß er so die Stimme des Heiligen
Vaters hören könne.

Kirchliche Zuverlässigkeit legt Gehorsam
auf. Man spürte das in den Exhorten des
Dekans im Kapitel. Er übte aber auch selber
den Gehorsam der Selbstverständlichkeit, ja
Unerbittlichkeit, und es ist einem so selb-
ständigen Manne durchaus nicht immer
leicht gefallen. Bischöfliche Anordnungen
wurden ausgeführt im kleinen und großen.
So erhielt jeder Vikar eine Kombination
von Talar und Chorhemd in Mappe für
Beichtstuhl und Krankenbesuch, als dies von
Bischof Josephus Ambühl angeordnet wurde.
Auf gleiche Verfügung wurde der diözesane
Kirchenbauverein in der Pfarrei eingeführt,
obwohl Pfarrer Müller seine Kirche schon
immer Bettelpredigern zur Verfügung ge-
stellt hatte. Und seine Pfarrei war durch
ihre Freigebigkeit berühmt! Als Volksverein
und Frauenbund zu Trägern der katholischen
Aktion erklärt wurden, konstituierte Pfarrer
Müller einen Pfarreiausschuß von Männern
und Frauen, mit dem er çegelmâBig Rat
hielt.

So verschloß sich der Verstorbene trotz
seiner grundsätzlich konservativen Haltung
keineswegs neuen Methoden. Bereitwillig
richtete er ein Pfarreisekretariat ein. Im Be-
mühen um intensivere Teilnahme der Gläu-
bigen an der Liturgie ließ er vor dem Gitter
des tiefen Mönchschores einen Altar auf-
stellen für die gemeinschaftliche Meßfeier.
Wo läßt ein Pfarrer seinen Vikaren so freie
Initiative, wie sie Domherr Müller seinen
Mitarbeitern gewährte, auf dem Boden aller-
dings «selbstverständlicher» Pflichterfüllung?
Es war schließlich sein kirchlicher Gehorsam,
wenn der Verstorbene Meinungen und Me-
thoden duldete, die er nicht billigte, die
ihm sogar furchtbar «gegen den Strich»
gingen, die aber von höherer Stelle nicht
verurteilt waren. Er war gewagten Positio-
nen gegenüber empfindlich, nie ängstlich,
aber skeptisch, reserviert. Und offen bezog
er Stellung. Das hat man von ihm erwartet
und verlangt. Aber alle Besorgnis führte
ihn nicht dazu, jemanden der unkirchlichen
Gesinnung zu bezichtigen, solange das kirch-
liehe Amt nicht entschieden hatte.

Es wäre falsch, bei Domherr Müller nur
die Betonung des Amtes zu sehen. Zwar hat
er von den Kompetenzen auch seines eigenen
Amtes mit der notwendigen Bestimmtheit
und Selbstverständlichkeit Gebrauch ge-
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ORDINARIAT DES BISTUMS BASELmacht. Aber die Seelsorge war bei ihm von
persönlicher, priesterlicher Liebe getragen.
Dies haben die Armen erfahren, die jeden
Wochentag kommen durften und immer per-
sönlich angehört wurden. Dann viele Kranke,
die Pfarrer Müller regelmäßig besuchte. Und
schließlich seine Mitbrüder! Seinen Mitarbei-
tern hat Domherr Müller wirklich alles von
Herzen gegönnt: Speise und Trank, Heim und
freie Zeit und Entlohnung, Erfolg und Be-
liebtheit. Er hatte treue Freunde im Klerus.
Geselligkeit war ihm selbst nicht gegeben,
aber er strahlte, wenn seine Mitbrüder in
frohem Kreis um ihn geschart waren. Da
reute ihn keine Zeit. Großzügig und wieder
wie selbstverständlich übte er Gastfreund-
schaft zumal auch an Priestern aus dem
Ausland in den Jahren der Not. Manche
waren Jahr für Jahr wochenlang seine Gäste.
Und es gibt Priester, die in heikelster, auch
selbstverschuldeter Situation bei Domherr
Müller diskrete, väterliche Hilfe fanden. Das
alles war nicht möglich ohne persönliche
Frömmigfceif. Es ist durchaus bezeichnend,
daß Pfarrer Müller «selbstverständlich» die
Übungen des geistlichen Lebens beobachtete,
welche dem Priester immer wieder empfoh-
len sind. Der Verstorbene machte sein
Abendgebet vor dem Allerheiligsten und hielt
täglich seine Betrachtung. Über die Last
des Breviers hat er sich nie beschwert, wenn
er sich auch vor launigen Bemerkungen dar-
über nicht scheute. Er ging regelmäßig in
die Exerzitien und machte kein Hehl daraus,
daß er den genuin ignatianischen Aufbau
dieser Übungen bevorzugte.

Voraussetzung aller Autorität war selbst-
verständlich die /n-teprifät der Lebensfüh-
rung, bei Dekan Müller verbunden mit einer
wohltuenden Vo?-»ieL?nfteit in Haltung und
Wort, Scherz, Kritik und Tadel. Zuträgereien
fanden bei ihm kein Gehör.

Und es sah alles bei ihm so selbstverständ-
lieh aus. Es war die Selbstverständlichkeit, die
im Wort des Herrn ausgesprochen ist; «Es
geziemt sich, daß wir alles erfüllen, was
recht ist» (Matth 3,15). Mit solcher Selbst-
Verständlichkeit ging Domherr Müller nach
der Last und Hitze des Arbeitstages am
Abend seines Lebens auch in die Einsamkeit
und Krankheit. Wohl schmerzte es ihn, nicht
mehr arbeiten zu können, nicht mehr der
Mann von Kraft, Bestimmtheit und Autorität
zu sein. Aber in seinem unerschütterlichen
Glauben wußte er auch um den Wert des
Leidens und Entsagens vor Gott. Auch das
war «recht» und gehörte zum Priesterleben,
daß man ohne Frage und ohne Klage ja
sagt zum Schwachwerden. Fast ein Jahr lag
Domherr Müller schließlich im Spital, von

Bibeltheologisches Wörterbuch, herausge-
geben von Johannes B. Bauer, Graz-Wien-
Köln, Styria-Verlag, 1959, 864 Seiten.

Vierzig Theologen, seien es Bibliker, Dog-
matiker oder Moralisten, haben Artikel zu
diesem Werk geliefert, das Johannes E.
Bauer im Verlag Styria, Graz 1959, heraus-
gab. Es sind bedeutende Fachleute, die da
mitwirkten, wie der von der Qumranliteratur
her bekannte G. Molin, der kritische Alt-
testamentler F. Nötscher, der durch die
Soziallehre bekannte O. Schilling usw.
Äußerlich gesehen ist Herbert Haags Bibel-
lexikon bedeutend stärker an Größe und
Umfang. Es enthält 1784 Halbseiten, die in
ihrer Kleinschrift pro Spalte mehr hinein-
bringen als Bauers Bibeltheologisches Wör-
terbuch auf einer ganzen Seite (von 859 S.).
Man könnte nicht behaupten, daß sich
diese beiden Werke überschneiden, als viel-

Wirkungsfehl der Neupriester aus dem
deutschsprachigen Bistumsteil

Herbert Adams, Vikar in Schaffhausen
(St. Marien); Franz Josef RacTimaim, Vi-
kar in Önsingen; Alfred Berber, Vikar in
Luzern (St. Anton); Jakob Reimet, Vikar
in Interlaken; Kuno Egrgrenscft/iuiZer, Vikar
in Münchenstein; Heinrich EisenreicTt, Vikar
in Kriens (Bruder Klaus) ; Alois EZmiger,
Vikar in Schüpfheim; Erwin Geiser, Vikar
in Basel (St. Marien); Josef Jo/wt, Vikar in
Baisthal; Karl Kirc/fRo/e?", Vikar in Basel
(St. Klara) ; Martin KoZZe?*, Vikar in Ebi-
kon; Willy Nicfc, Professor am Kollegium
Maria-Hilf in Schwyz; Josef 2Viet?ispac7t,

Vikar in Basel-Kleinhüningen (St. Christo-
phorus); Ernst PefeGiaws, Vikar in Nie-
dergösgen; Eugen SfierZi, Vikar in Möhlin;
Hans-Rudolf Zeier, Vikar in Basel (Heilig
Geist) ; Anton Ziumggi, Vikar in Ostermun-
digen.

Weitere Wahlen und Ernennungen

Es wurden gewählt oder ernannt:
Dr. Josef Bii7i7mcwm, Dekan und Stadt-

pfarrer in Luzern, zum nichtresidierenden
Domherrn des Standes Luzern; P. Anton
Erni, Vikar in Luzern (St. Josef), zum Vi-
kar in Reußbühl; Klemens HeggZin, Vikar

den Krankenschwestern und von seiner eige-
nen Schwester Marie, die alle Tage bei ihm
war, liebevoll betreut.

Dekan Müller ruht nun als erster in einem
gemeinsamen Priestergrab bei der Hofkirche
in Luzern. Das versöhnt uns mit der Tat-
sache, daß dieses Priestergrab nicht, wie
gewünscht und geplant, auf dem allgemeinen
Gottesacker im Friedental eingerichtet wer-
den konnte. Auch so ist es «recht»: bei der
Kirche, und doch mitten in der Stadt, neben
dem «Herrn Dekan», der dreißig Jahre uns
Priestern Vorbild gewesen ist. Wie oft hat
er gesagt: «Es ist ganz in Ordnung.»

F. G.

mehr ergänzen, so zwar, daß ohne Haags
Lexikon heute kein studierender Priester
mehr auskommen kann, während das Bibel-
theologische Wörterbuch in erster Linie dem
Dogmatiker, Moralisten, Katecheten und
Prediger verarbeitetes, auf der Höhe der
Zeit stehendes Material liefert, besonders
auch in sehr guten Literaturangaben. Auf
Bilder kann der Verlag wegen der Ziel-
steckung des Buches verzichten. — Das
Wörterbuch hebt an mit Stichwort Agape,
enthält Artikel über Askese, Bann, Bild,
Charisma, Freiheit, Gesetz, Gott, Himmel,
Hölle, Kirche, um nur einige davon aufzu-
führen. Die letzten Buchstaben S, T, U, V,
W, Z bringen Exkurse über Sünde, Tag des
Herrn, Taufe, Tausendjähriges Reich, Tod,
Umkehr, Vergeltung, Wahrheit, Weg, Weis-
heit, Wehklage, Wort, Zeugnis, Zorn und
Zucht. Erschöpfend kann natürlich das rela-

in Basel (St. Anton), zum Pfarrer von
Münchenstein; Karl Lisibac7i, Vikar in Dei-
fingen, zum Vikar in Basel (St. Anton);
Walter iUej/er, Vikar in Reußbühl, zum Vi-
kar in Schaffhausen (St. Peter) ; Bruno
Oc7!.seiibeire, Vikar in Önsingen, zum Vikar
in Laufen (BE) ; Karl Maria Sc7ierer, Ka-
plan in Unterägeri, zum Rektor der Mittel-
schule Schüpfheim; Paul SfebZei", Vikar in
Baisthal, zum Vikar in Breitenbach (SO);
Josef SfMtWiaZter, Vikar in Basel-Kleinhü-
ningen (St. Christopherus), zum Vikar in
Triengen; Josef WaZfewspiiZ, Vikar in Er-
Imsbach, zum Vikar in Amriswil; Dr. Hein-
rieh Weg, Professor an der Mittelschule
Sursee, zum Rektor der Mittelschule Wil-
lisau; Dr. Otto Jakob Wüst, Vikar in Bern
(St. Marien), zum Zentralsekretär des
Schweiz. Kath. Volksvereins; Paul Ziirc7i,er,
Vikar in Kriens (Bruder Klaus), zum Vi-
kar in Bern (St. Marien).

Im Herrn verschieden

Jose/ BaMmH, Résignât, Dusnang, geb. 4.

Juni 1904 in Römerswil, zum Priester ge-
weiht in Solothurn 29. Juni 1944, Pfarrer in
Flühli (LU) 1958—1959, gestorben 30. Juli
1960 in Dußnang, beerdigt am 3. August
1960 in Römerswil. R. I. P.

tiv kleine Werk nicht sein. Es ist zwar ver-
wunderlich, daß in einem Bibeltheologischen
Wörterbuch der Name Jesus und Maria
fehlt. Aber das geschah wohl mit Absicht,
wie aus dem langen Vorwort hervorgeht,
denn sonst hätten die Ausführungen den
Rahmen des Buches gesprengt. Mit diesem
Werke muß man erst arbeiten, bevor man ein
endgültiges Urteil darüber abgeben kann.
Da wäre z. B. als Stichprobe beim Wort Bann
zu erwähnen, daß das Cherem (Bann) von
großer Bedeutung war für die Reinerhaltung
der jüdischen Religion. Dazu wäre zu be-
merken, daß durch das Cherem, d. h. durch
die Vernichtung von Frauen und Kindern,
besonders durch Tötung aller Tiere und Ver-
brennung aller Feindesgüter die Israeliten
davor bewahrt wurden, Beutekriege zu ma-
chen. So konnte es sich bei ihnen immer
nur um einen Krieg der Selbstverteidigung
und Selbsterhaltung handeln, wobei kein
materieller Vorteil zu erwarten war. — In
diesem Sinne dürfte da und dort eine Ergän-
zung angebracht sein. Aber ein Wörterbuch
kann nie erschöpfend genug sein.

Georg Sta//eZbac7i

Journet, Charles: Entretiens sur la Grâce.
Bruges, Desclée de Brouwer, 1958, 215 Seiten.

Mit seinem Büchlein: «Gespräche über die
Gnade» hat Mgr. Charles Journet, Professor
am Priesterseminar in Freiburg, uns eine
Darlegung der Gnade in ihrem Wesen und
in ihrem Auftreten in den verschiedenen
existentiellen Ordnungen geschenkt, die man
nicht nur mit großem Vorteil, sondern auch
mit wirklichem Genuß liest. Was der best-
bekannte Verfasser uns da bietet, ist nicht
eine trockene Abhandlung, sondern eine
leicht verständliche, anschauliche, geistreiche
und gründliche Behandlung dieses Gegen-

NEUE BÜCHER
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Standes, und dies in umfassender Weise
Auch den schwierigen Fragen über die
Gnadenwirksamkeit, über das Vorherwissen
Gottes über die Prädestination weicht es
nicht aus. In der Erklärung der «genügen-
den» und «wirksamen» Gnade bekennt er
sich eher zur thomistischen Lösung (S. 52) ;

in der Prädestinationslehre nähert er sich
aber dem Molinismus, und bei der Erklärung
des Wissens Gottes um die künftigen, kontin-
genten Dinge sagt er mit dem hl. Thomas,
daß er sie von Ewigkeit sehe in ihrem
Sein, das sie haben, wenn sie ins Dasein
treten. Von dem Wissen Gottes um die
bedingt zukünftigen Dinge (futurabilia), das
Gott nicht abgesprochen werden kann,
spricht er nicht eigens, und doch ist gerade
dieses Wissen von größter Bedeutung, um
zu einer annehmbaren Lösung dieser Fragen
zu gelangen. Aber das ist ja auch nicht die
Absicht des Verfassers, diese Fragen er-
schöpfend zu behandeln. Was er will, ist:
die übernatürliche Gnadenordnung in ihrem
Wesen und ihrer Existenz, in ihrer Größe
und Wichtigkeit Geistlichen und Laien
recht anschaulich vor Augen zu führen,
und das ist ihm sicher gelungen.

BapfeaeZ Meni/is

Egloff, Berchmans: Ins Kloster? Gespräch
mit einer Unentschlossenen. Luzern, Räber-
Verlag, 1960. 79 Seiten.

Der Verfasser, P. Berchmans Egloff,
OFMCap., deckt ohne Beschönigung und
Proselytenmacherei im Gespräch mit einer
Unentschlossenen alles auf, was es braucht,
um die Berufung zum Ordensstand abzu-
klären und die Berufenen zum Ziel zu füh-
ren. Selbst Leute, die längst im Ordensstand
leben, können manches lernen und auffri-
sehen. Letzten Endes wird es darum gehen,
klar zu erkennen, was wahres Glück ist und
wo die echten Freuden zu finden sind. Wir
dürfen aber nicht wie Krämerseelen Gott
und Welt vergleichen und abwägen, denn
letztes Motiv und Ziel des Ordensstandes
ist allein Gott; nur der Entschluß «um
Christi willen», nur die Entschlossenheit zum
Ganzopfer bewahren vor Versagen. Kurz und
klar werden die evangelischen Räte und
die allfälligen Spannungen zwischen tätigem
und beschaulichem Leben besprochen. «So-
lange Sie (im Ordensstand) nur einen Ver-
zieht sehen, bleiben Sie lieber noch zurück!
Nicht Traurigkeit entspricht dem Rufe Got-
tes ins Kloster, sondern Freude. Die Welt
opfern, heißt Gott vorziehen» (S. 76).

Dr. P. Tfeo-mas KreieZer, OSB, Marinstem

Langeac, Robert: Virgo fidelis. Luzern,
Räber-Verlag, 1960, 263 Seiten.

Ohne die exegetischen Eigenheiten und
Schwierigkeiten zu berühren, nimmt der Ver-
fasser in der Art des Heiligen Bernhard die
Texte des Hohenliedes zum Ausgangspunkt
seiner geistlichen Lehre, die er bis zur my-
stischen Vereinigung führt. Es ist ein be-
rechtigtes, überlieferungsgemässes Vorgehen.
Die Übersetzung aus dem Französischen ist
gut. Das Buch wendet sich an Seelen, die ein
tiefes, inneres Leben führen wollen.

Dr. P. Barnabas Steiert, OSB

Suenens, Léon-Joseph: Die Kirche im apo-
stolischen Einsatz. Freiburg i. ü. Kanisius-
Verlag, 1959. 184 Seiten.

Der Autor des Buches ist Weihbischof von
Mecheln und Leiter der «Legion Mariens».
Sein entschiedener Aufruf zum religiösen
und sozialen Apostolat wird vom Mailänder
Erzbischof Montini in einem längeren Geleit-
wort warm unterstützt. — Unsere Zeit hat
etwas Apokalyptisches. Die Kirche erleidet
viele Verluste. Alle gläubigen Katholiken
werden aufgerufen, die Verluste zu ersetzen,
die Stellungen zu verteidigen, die zerstreu-
ten Glieder zu sammeln und neue zu gewin-

nen. Wir dürfen im Apostolat nicht ermüden.
Montini schließt: «Das Buch muß man ge-
lesen haben.» -b-

Tilmann, Klemens: Die Führung der Kin-
der zur Meditation. Klärung und Wegwei-
sung, Heft 2. Würzburg, Echter-Verlag, 1960.
90 Seiten.

Der Verfasser hat die 1958, 1949/50 in den
«Katechetischen Blättern» erschienenen Bei-
träge in einer bescheidenen Broschüre ver-
öffentlicht. Das Wesen des Meditierens wird
anhand einfacher Beispiele erklärt und auf-
gezeigt, wie auch schon das Kind der Be-
trachtung fähig ist. Das Meditieren ist kein
Vorrecht für Priester und Ordensleute, son-
dern ist einer der natürlichsten Vorgänge
der Welt; es entspricht einem urgesunden,
geistigen Bedürfnis nach einem tieferen Er-
leben von Wahrheiten und findet sich daher
im Leben jedes unverbildeten Menschen. Die
Welt des Unterrichtes in seiner traditionel-
len Form (Gesprächigkeit des Lehrers oder
Langeweile bei den Kindern), ohne daß auch
Plerz und Gemüt mitbeteiligt sind, ist den
meditativen Kräften eher feindlich. Ohne es
auszusprechen, deutet der Verfasser auf jene
Lehrpersonen, die ohne Religionsunterricht
zu erteilen, Kinder für das Gute und Wahre
beeinflussen. Wir wissen es schon lange für
den Unterricht im allgemeinen: Es gibt kei-
nen wahren Fortschritt in der Erwerbung
gründlicher Kenntnisse ohne das Verweilen,
das Vertiefen, das Aufnehmen nicht nur mit
dem Verstände, sondern auch mit Herz und
Gemüt. Durch anschauliches Erzählen, liebe-
volles Betrachten eines Bildes oder stilles
Beschäftigtsein legen wir die Fundamente
zum Meditieren. Das Kind möchte die ihm
wertvoll erscheinenden Wahrnehmungen und
Erlebnisse festhalten, verarbeiten und in
seine persönliche Wertordnung einbauen. —
Wird das Kind nie dazu geführt, sich einer
Sache gesammelt hinzugeben, zu verweilen
und alle geistigen Anlagen zu gebrauchen,
so wird es sich auch nicht vor Gott sammeln
können. Die Reizfülle unserer Tage und die
Sucht nach Abwechslung (leider auch oft im
Religionsunterricht) ist der religiösen Medi-
tation schädlich. Tilmann weist auf die wich-
tigsten Faktoren für die Entfaltung und
Pflege des religiösen Lebens hin: auf den
Einfluß der Mutter, den eigentlichen Reli-
gionsunterricht mit seinen vielfachen Mög-
lichkeiten, die meditative Erziehung in der
Seelsorgsstunde, in Kinderandachten usw.
Erzieher und Katecheten werden aus der
einfach, aber anschaulich geschriebenen Bro-
schüre großen Vorteil ziehen.

AZois Kocfeer, SM

Skrobucha, Heinz: Sinai. Stätten des Gei-
stes. Ölten und Lausanne, Urs Graf-Verlag,
1959, 126 Seiten.

In der Sammlung: «Stätten des Geistes»
wird hier eine geographisch-geschichtliche
Beschreibung des Sinai geboten. Es scheint,
daß schon vor Moses ein Mondkult auf dem
Berge heimisch war. Die israelitische Sinai-
Tradition wird nach Gerhard von Rad als
die Überlieferung eines besonderen Stammes,
die später in den Pentateuch nachgetragen
wurde, dargestellt. In der nachmosaischen
Zeit erlebt die Sinai-Tradition Höhepunkte
und Verdunkelungen, während Nabatäer und
Sarazenen die Berge immer wieder pilgernd
oder auch plündernd aufsuchen.

Die Geschichte der Einsiedler und Mönche
und im besonderen des Klosters der heiligen
Katharina erfährt auf Grund einer reichen
Dokumentation eine überaus wohlwollende
und ansprechende Beschreibung, die in der
Darstellungen der Lebensweise, der Kunst-
schätze und der Bibliothek der Mönche aus-
mündet.

Die farbigen Tafeln, die schwarz-weißen
Photographien und Skizzen, besorgt durch

Kurse und Tagungen
Exerzitien für Priester und Ordensleute

in Bad Schönbrunn, Post Edlibach/Zug. Be-
ginn: 18. August, abends 19.00 Uhr. Schluß:
26. August, 16.00 Uhr. Leitung: P. Dr. Haups,
Priesterseelsorger, Mainz.

Priesterexerzitien in Chur

Die Priesterexerzitien im Seminar St. Luzi,
Chur, finden -»liefet vom 19. bis 23. September
statt, wie irrtümlich in den «Folia Officiosa»
mitgeteilt wurde, sondern vom 12. Septem-
ber abends bis 16. September morgens. Exer-
zitienmeister: Weihbischof Dr. Bruno Wecfe-
wer aus Feldkirch.

George W. Allan, sind von vollendeter Schön-
heit. Wer sich um die Kenntnis eines ganz
seltsamen Ortes alttestamentlicher, christ-
licher und monastischer Kultur inmitten
eines seit Jahrhunderten mohammedanischen
Landes bemühen und besonders wer je die
Wallfahrt nach dem heiligen Berge unter-
nehmen will, wird in diesen Ausführungen
eine wertvolle Quelle bester Information
finden. Dr. P. Barnabas Steiert, OSB

Parente, Pascal: Pater Pio. Freiburg i. Ü.
Kanisius-Verlag, 1959. 144 Seiten.

Der Verfasser, ein amerikanischer Univer-
sitätsprofessor, hat dieses Buch erst nach
gründlichen Studien geschrieben. Er hält
sich von Übetreibungen fern und legt mehr
Nachdruck auf Pater Pios vorbildliches Prie-
sterleben und nicht auf wunderbare Dinge.
Pater Pio ist körperlich und geistig eine
normale Person, nicht ohne kleine Fehler,
die mit einem südlichen sanguinischen Tem-
perament verbunden sind. Gegen übertrie-
bene Ehrungen kann er sehr barsch werden.
An seiner Stigmatisation ist nicht zu zwei-
fein. Ist es nicht merkwürdig, daß Pater Pio
in der Kirche «Maria von den Engeln» bei
Assisi auf den Namen Franziskus getauft
wurde und als erster Franziskaner-Priester
die Wundmale Christi empfangen durfte?
Das von Pater Pio in San Giovanni Rotondo
(Foggia) erbaute prachtvolle Spital ist in
jeder Beziehung mustergültig. -b-
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Zwei barocke Altargemälde
mit Darstellung
1. Schmerzhafte Mutter, kniend,
Höhe 120 cm, Breite 85 cm,
2. Heilige Maria als Himmelsköni-
gin, Höhe 140 cm, Breite 110 cm.

Verlangen Sie unverbindliche Vor-
führung.
Max Walter, Antike, kirchl. Kunst,
Aeschengraben 5, 2. Stock, Basel,
Tel. (061) 35 40 59 oder (062) 2 74 23.

Alle Tage geöffnet, ausgen. Montag.

Orgel
und sie bewährt sich immer mehr!

PIANO-ECKENSTEIN, BASEL

Leonhardsgraben 48, Tel. 061/239910
Prachtvolle Holzfigur

Für alte Kirchen
prachtvolle römische Kasein in
handgewobenem Goldbrokat,
nach bestem Muster des 17. Jahr-
hunderts, R.einseide mit bestem
Gold, sorgfältige Konfektion —
mit weißem, rotem oder grünem
Grund. — Material für ein hoch-
wertiges Festpluviale in prunk-
vollem Brokat, die einzelnen
Stücklängen separat gewebt,
daß die Dessins exakt passend
sind, wird auf gewünschte
Länge konfektioniert.

J. Sträßle, Paramenten,
(041) 2 3318, Luzern

Billige Converts
Occasion, farbig und weiß, alle
Größen und Ausführungen einzig
billig. Bitte Musterofferte verlan-
gen.

FR. HUBER AG, MURI AG

Soeben erschienen

Trudo de Ruiter, OFM,

Das Geheimnis

des Ordenslebens

Eine Untersuchung
über die Ordensgelübde.
Ln. Fr. 11.20.

Buchhandlung

Räber & Cie. AG.

Luzern

KIRCHEN-VORFENSTER
in bewährter Eisenkonstruktion ersteilt die langjährige Spezialfirma

Joh. Schlumpf AG., Steinhausen
mech. Werkstätte

Verlangen Sie bitte Besuch mit Beratung und Offerte. Tel. (042) 41068

Ars et Aurum i
vormals Adolf Bick

Kirchliche Kunstwerkstätte

m (SG) Tel. (073) 6 15 23

Spezialisiert für Restaurationen
kirchlicher Metallgeräte

Anerkannt solideste Vergoldun-
gen im Feuer

Referenz: Krone des Marien-
brunnens Kloster Einsiedeln

NEUE BÜCHER
Theologen unserer Zeit. Eine Vortragsreihe des bayri-

sehen Rundfunks über Barth, Bultmann, Brunner, Alt-
haus, Tillich, Niebuhr, Adam, Guardini, Schlier, Baltha-
sar, Congar, Rahner. Ln. Fr. 11.20.

Ein neues Buch, das schon kurz nach Erscheinen auf
großes Interesse stößt:

Alfons Kirchgäßner: Unser Gottesdienst. Überlegungen
und Anregungen. Ein Werkbuch, herausgegeben im Auf-
trag des Liturgischen Instituts. Ln. Fr. 27.30.

Buchhandlung Räber & Cie. AG, Luzern

Emil Eschmann AG, Glockengießerei

Rickenbach-Wil SG, Schweiz, Bahnstation Wil
Telefon (073) 6 04 82

Neuanlagen von Kirchengeläuten
Umguß gesprungener Glocken

Erweiterung bestehender Geläute

komplette Neuanlagen, Glockenstühle
und modernste Läutmaschinen

Fachmännische Reparaturen

Jurassische Steinbrüche
Cueni & Cie. AG Laufen Tel. 061 89 68 07

liefern vorteilhaft:

Altäre, Taufsteine, Boden- und Trittplatten
in Kalkstein, Marmor und Granit.

Pietà
Holz, bemalt, spätgotisch, Höhe mit
Sockel 78 cm.

Verlangen Sie unverbindliche Vor-
führung.
Max Walter, Antike, kirchl. Kunst,
Aeschengraben 5, 2. Stock, Basel,
Tel. (061) 35 40 59 od. (062) 2 74 23.

Alle Tage geöffnet, ausgen. Montag.

53TAILOR

Tropäcal- und
Trevsra-Änzüge
Ganzjahres-Anziige
ab Fr. 172.—
schwarz und grau

Reise- und
Regenmäntel
Popeline
Osa Atmos
Nino-Flex
The Winner
Plastic Fr. 13.90
Gabardine
Loden

Hemden
Krawatten
Novocoll-Kragen
Leinenkragen
Hosenträger
Einzeitlosen
ab Fr. 29.—
Windjacken

Soutanen
Douilietten
Wessenberger

53TAILOR
Frankenstraße 2, beim Bahnhof
Tel. (041) 2 03 S8

Welche jüngere, edelgesinnte Toch-
ter würde einem Pfarrer im Frei-
amt den

Haushalt
besorgen? Lohn und Eintritt nach
Übereinkunft.
Offerten erbeten unter Chiffre 3511
an die Expedition der «SKZ».

Haushälterin
in ein Pfarrhaus in der Ost-
Schweiz gesucht zu mög-
liehst baldigem Antritt.
Offerten unter Chiffre 3513
sind erbeten an die «SKZ».
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GOLD- UND SILBERSCHMIEDEWERKSTÄTTEN FÜR KIRCHENKUNST
MESSKELCHE - ZIBORIEN - MONSTRANZEN - VERSEHPATENEN ETC.
Fachmännische Beratung für Reparaturen und Renovationen - Feuervergoldungen

TELEFON (041) 2 42 44 BAHNHOFSTRASSE 22 a

V.

SCHNUPF-TABAK
"NAZIONALE"

NAZIONALE S. A. CHIASSO

yiirmihi mm i*

Unsere Meßpuite
werden auch von Schreinern
bestellt, da es sich nicht lohnt,
Einzelstücke zu erstellen. Sau-
berste Qualitätsarbeit in jeder
Holzart, durchgehende Messing-
Scharniere, verstell- und dreh-
bar. Ein zweckdienliches Pult
schont das Missale und erleich-
tert den Ministranten das Tra-
gen. Extramodelle mit geschnitz-
ten Evangelisten-Motiven in den
Füßen.

J. Sträßle, Kirchenbedarf,
Tel. (041) 2 3318, Luzern

Berücksichtigen Sie bitte die
Inserenten der «Kirchenzeitung»

Erstklassige

KERZEN
seit 1828 von

GEBR.LIENERT
Kerzenlabrik
EINSIEDELN

Gesucht wird eine selbständige

Haushälterin
in ein nettes, kleines Diasporadorf,
Kanton Zürich — nahe einer Groß-
Stadt —• welche auch Gartenarbeit
besorgen kann. Bequem eingerich-
tetes Haus. — Rechter Lohn und
Freizeit nach Vereinbarung. Ein-
tritt sofort möglich. Referenzen er-
beten. Für die rechte Person, ein
gutes Heim. — Offerten erbeten
unter Chiffre 3508 an die Expedi-
tion der «SKZ».

Kirchenglocken-Läutmaschinen
pat. System Muff

Johann Muff, Ingenieur, Triengen
Tel. (045) 3 85 20

WERKE
von

HERBERT THURSTON SJ.

Poltergeister

Mit einem Vorwort von Gebhard Frei
288 Seiten, Fr. 12.—

Herbert Thurston befaßt sich mit der heiklen und viel-
diskutierten Problematik des Spuks und dessen Phäno-
menen. In seinen oft verblüffenden Darstellungen schil-
dert er das verschiedene Auftreten von Spuk- und Polter-
geistern. Man muß dabei betonen, daß es sich hier um
keine Sensationsgeschichten handelt, sondern um tat-
sächliche Augenzeugenberichte und sogar um Material
von Gerichtsverhandlungen... Allen denen, die mehr von
der Wirklichkeit des Lebens wissen möchten, wird der
Beweis erbracht, daß es geistige Kräfte gibt, die nicht
mehr durch direkte Sinneseindrücke erkennbar sind.

«Bücherkommentare», Stuttgart

Die körperlichen Begleiterscheinungen

der Mystik
Mit einem Vorwort von Gebhard Frei

504 Seiten, Leinen Fr. 24.—

Die Lévitation, d. h. das spontane Sicherheben und freie
Schweben des menschlichen Körpers über dem Erdboden,
die Stigmatisation, Lichterscheinungen, Unempfindlich-
keit gegen Hitze und Feuer, Sehen ohne Augenlicht, an-
haltende Abstinenz und Dauerfasten, Leben ohne Nahrung
usw. — das sind einige körperliche Begleiterscheinungen
der Mystik, die in der Lebensgeschichte vieler Heiliger
bis in die neueste Zeit hinein berichtet werden. Diese
Berichte werden in dem vorliegenden Buch auf ihre
Glaubwürdigkeit geprüft. Der Verfasser sucht mit völlig
einwandfreien Zeugnissen zu beweisen, daß die frappie-
renden Dinge, die uns im Leben der Mystiker begegnen,
nicht von vornherein in das Reich der Fabel und der
Legende verwiesen werden dürfen.
Das Buch ist sehr interessant und lehrreich und hat in
der bisherigen deutschen Literatur kein Gegenstück.

H. Bleienstein, SJ, in «Geist und Leben»

RÄBER-VERLAG, LUZERN


	

