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Citurgifĉ c Bdd)er
módjlen ba3u beitragcn, tie aufrirfjtige IDertfdja^ung unb praftifĄe 
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Br. S r R S m i i Ą e s  S o n n t a g s m e f e b u d j ,  lateinifĄ unb 
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Ceinmanb 4 Blf.
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Sonn* unb Seiertage. 3n Ceintoanb 9 Blf.
Bicfe 21u«0at>en finb aucf} \n feineren £int>(inben erf}altrid?.

Br. 6 unb 7: fur DoIfsfĄuIfinber: Ki n b e r r B l e f e b u ĄI e i n .  
3n 3 Stufen. ((ErfĄeint (Enbe 1927.)
21netfcnncnbc €mpfcl)lung toatSic i>en 5d?ott*Bildjcrn u. a. burd? 5 e. ęcifłgfcit 
pdpfl pius XI. 5uteil.
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I f l n  l t c i l i 0 c r  S t a t t c j
I 93erU^mte ^DaUfa^rtsortc unb ^eiligtUmer |
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i  I?erausgeg. Don P. fjilbebrant) B i  ̂l m e ij e t O. •<. B. unb P. 3o|ef K t e i ł m a i e r S.J., |  
I  mit 51 funffjtbigen Kunjtblattern unb 160 Jleftilluflrationcn nad} (Dtiginalen oon P^ilipp |  
i  Sd}U^mad}er, Renć Kuber, 3. fllbred}tsfitd}inget unb ID. o. IDornbte |
I  ©rofesCcjifonformat / 212 Seiten Utnfang auf gutem gtiebenspapier |

© a n 3 l e i n e n  ITlf. 2B.— B i l t t e n a u s g a b c  BI!. 8 0 .—
I  Das IDert mili inmitten ber fłarten (Etjd}utterungcn bes religiofen Cebens burd} Ktieg |  
i  unb Reoolution 3U ben ^eiligen Stotten bet Rnbad}t ful)ren. ©s mili bas Derjtanbnis fiir |  
i  bas IDallfabrtsIeben un|erer ^eiligen Kird}e oertiefen unb bie in i^m Jd}Iummetnben j  
i  religió|en Krafte 3U neuetblu^enbem £eben erroeden. flis ein in ebler Popularitat ge» |  
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i  bebtol}ten gamilienlebens unb alte ^eilige ©ebrouĄe in unjetem Dolfslcben pflegen. |  
i  Reid} an fuItut^i|łotifd}en flntegungen, roitb bas IDert einiig bajte^en; bejonbets burd} |  
i  bie ptaĄłige 3ufammenfai(ung bes legenbfiten Stoffes mitb es leinen Katl}oIifen loslajjeri, |  
i  bem bie Belebung bes IDallfabrtslebens am ęet3en liegt. |
i  Reben einet ©inleiłung uon P. 3»ief Kreitmaiet unb einem Sd}Iufemott non Bi|Ąof = 
i  Dt. p. U). Don Kepplet entl}alt bas IDct! 49 aufeer|t ftimmungsoolle unb erbaulid}e |  
I Sd)iIbefUngen bet betubmtetten IDallfa^tlsotte bet IDelt non ^eroortagenben flutoten, bie |  
I i^te petf6nlid)en ©tlebni||e in begeifterten IDotten miebergeben. fluĄ bie ITlalet ^aben in i  
i  unfetem fluftrage fur bie Dollbilbet an ffltt unb Stelle Stubien gemad)t. . |
i  ©in groisangelegtcs IDert, an bem 6 Bi(d}6fc, 2 flebte unb eme fln3al}l betannter |  
5 tat^olifd}er Sd)ciftfteller mitgearbeiłet ^aben. |
i  Dem Klerus fomo Î roie ben t}utern ber 3u9«nb mitb „fln f } e i l i g e t  S t a t t e "  |
I Don grobem 3nteref[e fein unb febęr f}ausbibliotI)Ct roitb es 3ut 3t«be geteidjen. |
s Z
I  3 n a r i a » £ a a d ^ : |

\l>ic b c t c n ^ c  K i r d r c |
I (£ i n 1 i t u r  g i f e e 03 o I k 9 b u 4  |
I 21. bis 26. ©aujenb / 3 meite Beatbeitung / 640 Seiten £ejiton=8“ |I £einen Rit. 25.— tjalbleber Rit. 30 .— 3n Pergament auf Butten Rit. 10 0 . — |
i  Rad) bem beifpicllofen BuĄctfolg: 20.000 ©template eines fo umfangreid}en unb |
i  anIptud}SDollen Rlertes in 2Vi 3o^ten abgefe ł̂, et[d}eint eine Reubeatbeitung, bie fo3U= |  
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I butd}leud)łet unb Jo eine d}tiftlid}e £ebenstunbe aus bem łnnetfłen ®ue!l bes titc Îid)en |  
I £ebens aufbaut. Don ber Rliege bis 3um ©rabe begleitet es ben ©btiften unb 3eigt i^m |  
I bie IDcge 3U ubernaturliĄer £ebensgeftalłung. Die Itus|łattung ift oollig neu, bru(ttcd)nitó = 
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I  fu^tung in ben ff^otal, ausfu^tliĄfte Regifłet. ©s ift unjtteiłig bas bebeutcnbfte IDert, |  
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I  bat. Selbft fur ben Befi^et bet erften Beatbeitung ift bie flnfd}offung bet neuen iiberaus |  
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KORRESPONDENZ
des Priester-Gebetsvereines

»Associatio Perseverantiae Sacerdotalis«.
Nr. 7 Wleń, 21. September 1927 XLVIil

Priesterseelsorge.
Ein ungemcin eifriger Volksmissionar erblindete sehr friih fast ganz 

und die Tuberkulose zemagte sein jiinges Leben. Das zog sidi cine 
Reihe von Jahrcn liin. Der Eifer wendete sich der Yertiefung des innereii 
Lebens zu, dainit aber audi einer eigenartigen Yerstarkung der Wir- 
kungsmadit nadi auBen. Der blinde Pater A-, der so.lieroisdi sein Kreuz 
trug, wurde ein gesuditer, einflulireicher Priesterseelsorger und konntc 
durch die vieleii Pricster, dereń Yertrauen er genoB, sein Wirken ver- 
vielfachen, ungemein reielien Segen in das katholische Yolk leiten. Mir 
w ar Pater A. ein vaterlicher Freiind. Eines Tages sagte er mir: „Wenn 
l5ie Gelegenheit haben, nelimen Sie sich der Priester mit aller Sorg- 
falt an! Sie sind die Aermsten.“ Ich war — yerbliifft. Was will er mit 
diesem W ort? Die Priester sind doch die Reichsten. Sie sind die Yer- 
walter der Schatze Gottes- So gft sie fiir andere daraus etwas entneh- 
men, werdcn sie selbst reicher. wenn sie es in rechter Weise tun. In 
ihrer liand ist die Wiinschelrute, die armes, wiistes Seelenland reich, 
iruchtbar maclien kann. Meine Miene konnte Pater A. nicht sehen, 
aber er rnag ans meinem Schweigen das Befremden herausgefulilt lia- 
ben. — „Sie sind die Aermsten, weil sie die Reichsten sind. Wer mag 
es unternelimen, einem Krdsus etwas anznbieten, einem Regenten Wei- 
sungen zu erteilen, einen Lehrer zu beleliren? Die gleiche Schwierigkeit 
ergibt sich bei der Sorge fiir die Seele eines Seelsor^^ers. Und docli ist 
er der Hilfe in mancher Hinsicht bediirftiger ais andere. Seine Aufgaben 
sind iibermenschlich erhaben und — er hat die Schwache des Menschen 
nicht ausgezogcn.“ ich begann zu begreifen. Die Notwendigkeit und die 
Schwierigkeit der Priesterseelsorge wurde mir klar. Lange schon ist 
der Mund des Pater A. im Tode verstummt. Sein Wort klingt heute noch 
laut und deutlich in meiner Seele nach.

Zunachst denkt man hier an den Priesterbeichtvater. Stets muB der 
Priester dem Mitbruder hiefur mit der groBten Bereitwilligkeit zur Yer- 
fiigung stehen. Jeder Schein von Widerwillen gegen diesen Liebesdienst 
muB bcsonders jenen gegeniiber mit peinlichster Sorge vermieden wer- 
den, die zum Widerwillen am meisten AnlaB gcben. Daran es fehlen las- 
sen. hieBe unter Umstiinden einem Ertrinkenden das Rettungsseil weg- 
reiBen, nach dem er in letzter Not greift- Yor Jahren kam- mir das Buch 
in die Hande, in dcm der ungliickliche Priester Leuthe den Rechenschafts- 
bericht iiber seinen Abfall der Oeffentlichkeit erstattete. Eine Episode ist 
mir haften geblieben. Leuthe erzahlt, er sei in ein Kloster gekommen und 
nabe urn einen Beichtvater gcbeten. Beim Weggehen kam Leuthe am 
Refektorium vorbei. Zufallig wurde gerade die Tiir gebffnet und er sah. 
wie eben ein paar Patres sich giitlich taten. Fiir eine verzweifelt mit
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dem geistlichen Tode ringende Priesterseele hatte keiner Zeit. Schauer- 
lich, wenn die Darstellung objektiv richtig ist. Nehmen wir den schlimm- 
steii Fali. Rs karne ein Priester, der offentliches Aergernis gibt oder voii 
dem es sonstwie bekannt ist, daB er in Umstanden lebt, die die Verwei- 
gerung der Lossprechung notig machen. Indem er zur Beiclit kommt. 
zeigt er Gewissensunruhe und guten Willen. Ankniipfungspunkte sind 
da. Sollte ein mit liebevollem Ernst angebrachter Appell an das Wissen 
des Ponitenten um die notwendigen Eigenschaften der sakramentalen 
Reiie und des Yorsatzes, sowie um die Pfliciit des Beichtvaters, sich 
Sidierungen zu verschaffen, daB das Aergernis beseitigt, bzw. eine 
occasio proxima in eine remota verwandelt werde, ganz ergebnislos 
sein? LaBt man durchblicken, daB man das praktische Kechnen mit die- 
sen aus der Sache erflieBenden Forderungen beim Beichtkind ais selbst- 
verstandlich voraussetze — „Hochw. waren sonst nicht zur Beichte ge- 
kommen. Um eine sakrilegischc Beicht liatten Sie sich docli niclit be- 
miilit" — dann kann das wie eine wohltatige Suggestion wirken. Halte 
den Halbguten fiir gut und er wird den Urang in sich haben, ganz gut 
zu werden. Sollte audi das erstemal die Aussohnung mit Gott nicht zu- 
standekommen, so ist der Ungliicklidie doch nicht abgeschreckt und eine 
herzliche Einladung wiederzukommen, wenn die Hindernisse der Los
sprechung beseitigt sind, kann den Weg zur Rettung bahnen. Rrgibt sich 
eine vertrauliche Aussprache iiber den Weg ins Ungluck und iiber die 
Moglichkeit, die Hemmnisse der Riickkehr aus dem Wege zu raumen. 
dann ist viel gewonncn, vielleicht fast alles, Ein echt bruderliches Sich- 
erbieten mitzuhelfen, wenigstens durch Gebet oder audi durch Abtó- 
tungen wie Yerzicht auf ein Spiel, auf Alkohol oder Nikotin, auf den 
Zucker zum Kaffec fiir cinige Zeit u. a, wiirde solcher Priesterseelsorgc 
in iiuBersten Fiillen einen besonderen Nachdruck geben.

Ernstc Sorge um die Fbrderung der Priesterseelen wird der Prie- 
stcrbeichtvatęr in allen Fiillen kundtun miissen. Mancher dispensiert sich 
allzuleicht vom Zuspruch und beruhigt sich: „Die Konfratres wissen so 
schon alles, was man ihnen sagen kann. Was inan andern sagt. muB 
einem bei ihnen im Halse stecken bleiben.“ Wird ein Arzt krank, so ruft 
er einen Kollegen und liłBt sich von diesem bckannte Heilmittel ver- 
sdireiben. Es kommt nicht darauf an, daB man Neues vorbringt, son- 
dern daB man Angcmessenes angemessen sagt, Hat der Beichtende das 
Geschick, durch Angabe der Fehlerquellen sowie kennzeichnender Um- 
stiinde die Selbstanklage zu individiialisieren, dann wird der ratendc, 
trbstende. ermunternde Zuspruch von selbst konkreter, individueller 
werden, Aber auch wo dieser mehr im allgemeinen stecken bleiben muB. 
soli er nicht unterlassen werden, und wiire es auch nur, um aufmerksam 
zu machen, daB wir Priester durch dieses oder jenes Unterlassen eine 
schwere Yerantwortung auf uns laden konnen. Bei der Yerwaltiing des 
Sakramcntes sind wir Sprachrohr des Ewigen W'ortes, des gottlichen 
Priesterseelsorgers im Tabernakel. Mag unser Zuspruch dem wissenden 
Beichtkind gegeniiber uns noch so wenigsagend erscheinen, uns noch 
so selir beschiimen, so ist es gerade hier oft besonders auffallend, wie 
Gott das Schwache erwahlt, um Segenswirkungen hervorzubringen, fiir 
die auch das geistreichste menschliche Wort nicht ais zureichende Ur- 
sache in Betracht kommen kiinnte. Merkwiirdig ist, wie in dieser Hin- 
sicht ejn Dichter, dem alle Register der Sprache zur Yerfiigung stan- 
den, urteilte. Klemens Brentano erzahlte einem Freunde: „Der tiich-
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tigste Beichtvater, den ich in meinem Leben angetroffen, war ein alter 
Dominikaner in Berlin- Das war ein Gottesmann voll Liebe. Mut, Ein- 
siclit und Salbiing, kurz und kriłftig, schlagend und riihrend, ohne Wort- 
macherei." Auf die Frage nach der Art und Weise, wie ihn denn jener 
Beichtvater behandelt habe, erwiderte Klemens: „Ich sagte meine Siin- 
den zerknirscht und bewegt. Dann fragte mich der gute Dominikaner: 
•Ist er ein Geistlicher oder ein Laie?‘ Auf meine Antwort. ich sei ein 
Laie, sprach er: -Fiir seine BuBe bete er einen Kosenkranz und ein an- 
deres Mai iiihr er sieli besser auf.‘ Ais der Freund bei dieser Frziililung 
sieli des Lachens nicht enthalten konnte, sagte Klemens: „Das fiłllt 
Ihnen auf? Mir ist es auch aufgefallen. aber in anderer Weise. Es war 
mir nicht ums Lachen. Der Mann Gottes hat den Nagel auf den Kopf 
getroffen, denn gerade an A u f f ii h r u n g im christlichen Sinne hatte 
es mir bis dorthin gefehlt *)•“ Nimmt das Beichtkind die Weisungen im 
Geiste des Glaubens demiitig, gehorsamswillig an, dann muB das Saat- 
korn. das auf guten Boden gefallen ist, entsprechende Friichte bringen. 
In vielen Fallen wird es dann wohl dazu kommen, daB das IBeichtkind 
Schwierigkeiten darlegt, Fragen beantwortet wissen will, Bestrebungen 
mitteilt. So bahnt sich eine Seelenfiihrung im engeren Sinne des Wortes 
yon sclbst an- Darin liegt eine Nbtigung fiir den Seelenfiihrer, sich die 
'1 heologie, die sapientia Christiana immer griindlicher anzueignen, sich 
theoretisch und praktisch immer tiefer zu versenken in die erhebenden 
Geheimnisse des geistlichen Lebens. Wer von beiden den groBeren Nut- 
zen hat voij der Seelenfiilirung, ist darum schwer zu sagen. Jedenfalls 
ist gliicklich zu preisen, wem sich eine hochstrebende Priesterseele an- 
vertraut. Ihre Aufschwiinge erfrischen, ermuntem den Hiihrer, regen ihn 
an, reiBen ihn mit, sind ilim manchmal eine heilsame Yerdemutigung- 

Die Priesterseelsorge bloB ais Angelegenheit des Beichtvaters und 
des priesterlichen Beichtkindes zu betrachten, ware ein arges MiBver- 
stiindnis. Wie hat sich ein Pius X. ais oberster Seelenhirte gerade darum 
bemiiht- Wie hat er die Bischbfe dazu angeeifert, z. B. im Rundschreiben 
vom 28. Juli 1906 an die Bischbfe Italiens- In kleinen italienischen Dib- 
zesen kann der Bischof in hohem MaBe unmittelbar auf seine Geistlichen 
einwirken. Je groBer der Sprengel, um so mehr ist er auf die mittel- 
bare Finwirkung angewiesen. Immerhin muB der ratselhafte EinfluB 
einer starken Fiilirerpersonlichkeit in Anschlag gebracht werden. Vom 
groBen Feldherrn strahlt das Gefiihl der Sicherheit, der Ueberlegenheit 
iiber den Feind, die Kampfesfreude aus bis an die auBersten Enden des 
Heeres. Da wird der Einsatz aller Kriifte zum Bediirfnis- Der groBe Bi
schof von Krakau Zbigniew Oleśnicki (1423— 1455) wird von seinem 
Freunde, dem beriilimten Historiker Długosz „otiosorum maximus osor“*) 
genannt- Er verstand es aber auch, den Seinen groBe Aufgaben zu stel- 
len in kirchlicher, politischer, kultureller Hinsicht und sie fiir die Arbeit 
zu begeistern “), wobei er trotz des groBziigigen Eintretens fiir den zeit- 
genbssischen Humanismus das Hauptaugenmerk auf die religibsen Re- 
formen richtete *). Bei ihm gehbrten zu den anvertrauten Talenten, mit 
denen er zu wuchern habe, auch die verschiedenen Begabungen seiner 
Priester. Zweifellos lag darin ein Stiick erfolgreichster Priesterseelsorge. 
Anstellung und Yersetzung der Priester kbnnen in dieser Hinsicht ent- 
scheidend wirken. Yorab fiir den Neomysten ist es wichtig, daB er in 
die rechten Hande kommt und sich recht leiten laBt- Riihrende bischbf- 
liche Sorge atmet der Brief, der von Fiirstbischof Leopold Schuster von



Seckau jedem Neupriester versiegelt eingehandigt wurde zur Ueber- 
gabe an den Pfarrer des ersten ihm zugewiesenen Postens. Das Schrei- 
ben gibt dem Pfarrer manchen ausgezeichneteii Wink, worani er achten 
soli, um die Beharrlichkeit und das segensreiche Wirken des jungen 
Priesters sicherzustellen- Fur diesen selbst ist es ein kostbarcs Vade- 
mecum. Dr. Novak bat es in seinen Tohledy ais eigenes Kapitel ver- 
offentlicht. Nun liegt das wertvolle Priesterbuch in deutscher Bearbei- 
tung von W. Kalous C. Ss. R. vor unter dem Titel „Rhapsodien vom 
Priesterleben". Der Brief ist darin im deutschen Original geboten (S- 
117 ff-). Nur der SchluBsatz mag hier stehen: „Machen Sie ihm den 
Pfarrhoi zu einem zweiten Elternliause. in welchcm Sie ais Hausvater 
und Hausherr regieren und fugen Sie noch in priesterlicher Liebe ihr 
gutes Beispiel hinzu. dann wird hoffentlieh audi Ihrem warnenden oder 
zurechtweisenden Worte der Gehorsam nie versagt werden."

■leder fulilt, hier wird eines der wichtigstęn Kapitel der Priester- 
seelsorge angesdinitten- W er Gott zuliebe auf die Familie verzichtet, 
bat darum nicht die soziale Natur des Mensdien ausgezogen. Er braucht 
einen Ersatz fur die Familie, wie er sich ziemt fur den (jottgeweihten. 
Wo anders sollte er zu finden sein, ais in dem rechten ZusammensdiluB 
der Standesgenossen, der geistlichen Briider? Sollte nicht in diesem 
Sinne von jedem Priester gelten. was von Judas, dem Makkabiier, ge- 
sagt ist: „Adiuvabant eum omnes fratres eius et universi, qui se coniun- 
xerant patri eius et proeliabantur prodium Israel cum laetitia." (1- Mac. 
3, 2.) Waren dann solche Niederlagen, solche Abfalle zu fiirditen, wie 
wir sie mit Schrecken erleben muBten? Auf dieses Kapitel soli ein an- 
deres Mai zuriickgegriffen werden.

‘) Diel-Kreiten, Clemens Brentano. II. 78. — Moraw.ski, Historya Uni- 
yersytetu .lagiellońskicKO 1. 300. — “) Ebd. 301. — ’) Ebd. 316.
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Mitteilungen.
Sehnsucht naeh der Zelebratlon der heiligen Messe. Ais Greisen- 

schwache dem Kardinal Newman das Messelesen nicht mehr erlaubte, 
lernte er doch Tag fiir Tag ein MeBformular auswendig und iibte alle 
Handbewegungen. um bereit zu sein, eines Fages doch wieder seine ge- 
liebte Messe lesen zu kbnnen. „Diese Yorbereitung war ihm die groBte 
Freude des Tages sowohl durch die Hoffnung, die sie ihm weckte. wie 
durch die ehrfiirchtige Stimmung. die ihn bei der Feierlichkeit der ein- 
zelnen Worte und Handlungen erfullte. Diese innere Ehrfurcht gab sich 
bisweilen geradezu in Antlitz und Stimme nach auBen kund, und manch- 
mal gab er ihr wohl auch in Worten an die, welche ihm beistanden, 
Ausdruck. Er setzte diese Yorbereitung fort bis zwei oder drei 1 age 
vor seinem Tode. 11. August 1890. Die erhoffte Mbglichkeit, Messe zu 
lesen. kam nie-“ (P. Przywara, Christentum. lY. 87.)

Rosenkranz. Der Yertraute Newmans, Eatlier Neville, teilt uns mit, 
wie sehr der groBe Denker das von vielen yerkannte Gebet hoch- 
.schatzte: „Was fiir ihn der Rosenkranz war • . „ das kann nur der 
sich Yorstellen, der weiB, wie sehr er am Brevier bing: seine Antwort, 
w;enn einer ihm sein Bedaiiern dariiber ausdriickte, daB seine schwachen 
Kriifte ihm nicht mehr das Breviergebet yerstatteten. war: der 
Rosenkranz sei mehr ais Ersatz. der Rosenkranz sei ihm die schonste 
aller Andachten und enthalte alle in sich. Mit der Zeit allerdings miiBte
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er au£h auf den Rosenkranz verzichten, da vollstandige Gefiihllosigkeit 
in den Fingern ihm seinen Gebraucli unmoglich machte. Wenn man 
zuriickschaut, . • • bringt die Erinnerung noch sein Bild: wie er. wenn 
nicht mit Schreiben oder Lesen beschaftigt, den Rosenkranz immer in 
der Hand liielt." (S. ebendas. 86 f.)

Religionsfeinde und die Mutter Gottes- Ein Pfarrer ans Kamten 
sehreibt uns:

Nescio quis infidelis Arianus brachte vor mehrcren Monaten auch 
in meine Gebirgspfarre seine falsche Lchre, Maria, die Mutter Jesu, hatte 
mehrere Kinder gehabt und ware somit ein ganz gewóhnliches Ehe- 
weib gewesen. Meines Wissens gab es in der ganzen Pfarre ein ein- 
ziges Hans, wo sie diese Lehre einigermaBen auinahmen. Nur bei die- 
sem Haus ist dann zu hbren gewesen. Maria hiitte auBer Jesu noch 
andere Kinder gehabt. Das einzige Kind dieser Bauersleute war ein 
Solin. 25 Jahre alt, noch verhaltnismaBig brav. Heuer (1924) hiitte er 
sollen heiraten. Am Silvesterabend war dieser Solin noch gesund und 
lustig. In der Nacht wird er unwohl. Gegen friih rufen sie mich zum 
Yersehgang- Sofort ging ich bcim ersteii Schimmer der Neujahrsmorgen- 
rote. Eine Yiertelstunde vor dem Hause kam mir die Post entgegen: 
es ist zu spat, der Solin ist schon gestorben- Die Trauer war sehr groB. 
Em solęher Neujahrsmorgen. Maria hatte mehrere Kinder gehabt und 
— Gott nahm ihnen das einzige Kind.

Nachwirkung religioser Jugendeindriicke* .lanssen hebt in seiner 
Schrift „Schiller ais Historiker". 177 f., hervor: „Schiller war von from- 
men Eltem erzogen worden- Nur mit Riihrung kann man in den Briefen 
seines Yaters die aus vollem Herzen stromenden Ermahnungen lesen. 
durch die er dem Sohne einen lebendigen Glauben an den Erloser und 
ein festes Yertrauen auf die gottliche Yorsehung einzupriigen sucht . . • 
Die Mutter pflegte den Kindern Sonntags das Evangelium zu erklaren, 
iiber welches gepredigt wurde. ,Einst‘, sagt Christophine (die Schwester 
des Dichters), .da wir mit der Mutter zu den lieben GroBeltern gingen, 
nahm sie den Weg von Ludwigsburg nach Marbach iiber den Berg. Es 
war ein schiiner Ostermontag und die Mutter teilte uns unterwegs die 
Geschichte von den zwei Jiingern mit, denen sich auf ihrer Wanderung 
nach Emmaus Jesus zugesellt hatte. Ihre Rede und Erziihlung wurde immer 
begeisterter, und ais wir auf den Berg kamen, waren wir alle so ge- 
riihrt, daB wir niederknieten und beteten. Dieser Berg wurde uns zum 
Tabor-* Schiller hat im spateren Leben, ais der Glaube an den Welt- 
erloser langst aus seinem Herzen verschwunden war, eine tiefe Ehr- 
furcht beibehalten vor diesen frommen Eindriicken der Jugend. denen 
er sein fortwahrend reines Gemut und seinen gesunden HaB gegen alle 
weiche Sinnlichkeit und Yerkommenheit des Zeitalters gewiB nicht am 
wenigsten zu danken hatte-**

Der eifrige Katechet wird sich immer sagen durfen; Ganz verloren 
wird das. was ich in die jungen Herzen senkte. sicher nicht sein. auch 
wenn spiiter schlimmste Einfliisse dagegen wirken.

Der hl. .lohann B- de la Salle ais Helfer. Wie sehr sogenannte katho- 
lisclie, aber liberał gesinnte Lehrer in einer Gemeinde schaden kbnnen. 
das hat schon mancher Pfarrer bitter erfahren miissen. — Auch ich 
habe an meiner Schule im einsamen Diasporadorflein zwei liberale 
Herren. Sie meiden direkt den Yerkehr mit mir. Hilfe im Religions- 
unterrichte und Kirchenaufsicht lehnen sie strikte ab. Ais Staatsbeamte
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diirften sie das niclit- Die dsterlidie Kommunion empfatiKeii sie noclu 
aber ein katliolisches Gcwissen haben sie nicht- Es liiBt sich denkeii. 
wie selir dies lane Weseii auf die scharfauKigen Kinder wirken muli- 
Da die Klasse das Abbild der Lehrperson ist. so kam ich audi in der 
Sdiule nicht vom Eleck. Die Kinder blieben lau wie der Lehrer, faul 
und gleichgultig. Auch die Eltern versagten. Doch mein gbttlicher Ober- 
padagoge suchte mir einen wackeren Helfer. leli fand bei meinem 
Ereunde die anregenden Ermahnungen zur lierzensbildung und Willens- 
iibung des hl. Job. Bapt. de la Salle, des Stifters des Ordens der Schul- 
briider. Yerlag der Waisenanstalt (Schulbriider), Kirnach-Yillingen, 
Baden. Das Werkehen bringt 200 sogeiiannte Reflektionen. Betrach- 
tungen. uber rdigidse Wahrheiten mit einem knappen WillensentschluC, 
welche am Anfang der Stunde in drei bis vier Minuten herzhaft vor- 
gelegt werden. Ich beschaffte mir das Werkehen und begann in Got- 
tes Namen. Liebevoll. voll Warme und Ueberzeugung legte ich die Be- 
trachtungen den Kindem vor und, o Ereude. sie zogen. Aufmerksam 
lauschten die Kinder und waren offensichtlich gepackt und ergriffen. 
Schon nach drei bis vier Stunden kam das Gebet nach der frommen 
Uebung merkbar aus tiefem Herzensgrund. Mit groBerem Eifer besu- 
chen sie die heilige Messe, kommunizieren sie und beten auch un- 
ermahnt den Kreuzweg. Einige schreiben sich die Willensentschlusse 
und StoBgebetchen in ein lieftchen und sammeln sich so einen prakti- 
schen Schatz fiir das spiitere Leben. Miige Gott meine Arbeit weiter 
segnen! Ich kann das Werkehen allen um die traurigen Schulverhalt- 
nisse bekiimmerten Mitbriidern nur von ganzem Herzen empfehlen.

Rheinland-
Munster, li a u s b e s u c h e. Eine gebildete Damę, die infolge man- 

gelhafter Beaufsichtigung im Elternhause friihzeitig Irrwege einschhig, 
klagt in einem langeren Schreiben:

Ich meine immer, die Priester konnten und miiBten einen vici grii- 
Beren EinfluB auf die Eamilien ausiiben- W are zu meinen Eltern ein 
Priester gekommen und hiitte mit freundlichen Worten gebeten, mich 
und meine Geschwister in die Kongregation aufnehmen zu lassen. ich 
bin fest iiberzeugt, es wiłre geschehen, und ich wiire dadurch dcm Yer- 
derben entronnen. Es gingen oft genug Priester an unserem Hause vor- 
bei. Es hiitte sie nur ein paar Minuten gckostet. Meine Eltern liatten 
sich iiberdies durch einen solchen Besuch sehr geehrt gefiihlt. Und 
hiitte mich bei der Beichte ein Priester gemahnt: „Ueber vierzehn Tage 
erwarte ich dich wieder“, und hiitte midi armes Kind zur Zwciwochen- 
beichte ermuntert. ich hiitte mich eineefunden. Hiitte ein Priester bei den 
Familien die Rundę gemacht und sie gebeten, tiiglich wenigstens einen 
oder den andern Hausgenossen in die heilige Me.sse zu schicken, nach- 
dem er in liebevoller Weise auf den unerschópflichen Gnadenreichturn 
des heiligen MeBopfers hingewiesen, er hiitte nicht tauben Ohren ge- 
predigt, Ein Priester kann ja sprechen wie einer, der Macht hat. Nur 
verkommene Menschen widerstehen dem Wortc eines seeleneifrigen 
Geistlichen. Und hiitten die Stellvertreter Gottes meinen Eltern ans Herz 
gelegt, fiir passende Geistesnahrung zu .sorgen und gute Biicher und 
Schriften ins Heim zu schaffen. sie hiitten Erfolg gehabt: So waren 
nun einmal meine Eltern, Kurz: Manche Priester verschaffen sich zu 
wenig „s e e 1 s o r g 1 i c h e n“ Eingang in die Hiiuser, So .sind sie mehr 
oder weniger Ursache, daB viel geistiges Elend unaufgeriiumt bleibt-



103

,»Lesefriichte!“ A. Bci dnem Mausbesudie muBte ich warten und sah 
mir die liiiclier an. Da stelit zii ineinem Staunen: Hoensbroedi. Uas 
Papsttum. Ich sdilagc cs auf. Da ist vorn sogar cine Widmung liineinge- 
sdiricben: Es war dcm Sohnc Hermann gcschenkt von cincm ,.Freunde“ 
znm Wcihnaditsfcste 1904! — Dic Miitter kommt mittlcrweilc hcrcin. Auf 
meinc Erage sagt sic, sic hattc sieli nicht um die Biicher bekummert. — 
Vor wenigen Wodien nun kam vom Gericht (1926) die Austritts- 
erklarung des Sohnes aus der Kirdic. Ich ging hiii. Durdi Zureden der 
Mutter und Sdiwester gelang es. dal) er das Rekonziliations-Protokoll 
untcrsehrieb. Die Yollmaehten liegen nun schon W odien im Pfarrhaus. 
er ist aber zur Wiederaufnalime bis jetzt nicht p^pkommen.

B. Ein anderer Hausbcsuch. Der Mann hatte Feierabend und las in 
der Zeitung, die Frau tat etwas Hausarbeit, der einzige dreizehnjahrige 
Sohn sal) da und las in einem Buche- Ich erkundigte mich: „Nun, was 
liest dli da?“ Die Elteni fielen mir ins Wort und lobten ihren .luno-en: 
„Der liest schon nichts Schlechtes, der ist so bestrebt in der Scliule." 
Trotzdem nahm ich mir das Buch und schlug es auf: Zwischen zwei 
Ehcn! — Nilu waren d'p Fitem empbrt und die Mutter nahm ihm das 
Buch ai>. — Wenn manche Mutter ahnte, was ihr Kind vielleicht am 
selbeii Tischc liest! Sie gingc voll Scham aus dem Zimmer. — Wenn 
es zii spiit ist, bekommen die Fitem die ..Lesefruchte", —

Via tiitior- Vor neun Jahren etwa schellte cs bei mir: „Kommen Sie 
schnell zu einem Sterbenden. Es ist vielleicht schon zu spat.“ Der 
■lungc liłiift vor, ich bin rasch hinter ihm. Ich renne buchstablich um 
dic StraBenecke. Da stelit der andere (ieistliche, der zufiłllig aus der 
Stadt kam. bei dem Boten. Er bat sieli gerade den Fali erklaren lasseii 
und iiiiBert auch zu mir: „Es hat daiin kcinen Zweck mehr.“ Ich sagę: 
Ich will cs versuchen und eile weiter. Es war nicht zu spiit. Gerade 
nach neun .latiren werdc ich daran erinnert. Eincr aus der Gemeinde 
besiichte mich und ich horte, dal) der Kranke vor ein paar Tagen jetzt 
erst gestorben ist.

Zblibat. In dem kurzlich erschienenen empfehlenswerten Biichlein 
..Durch die Stiirme der .lugeiid", Wien 1924, von P. Puntigam S. .1.. bc- 
richtet der Yerfasser folgendes:

Es ist merkwiirdig, wie unter keinem Stand regelmaBig so vielc 
Heiterkeit zu finden ist, ais bei Geistlichen, namentlich, wenn ihrer meh- 
rere in Geselischaft heisammen sind. Der humoristische P. Roli sagte 
ganz treffend zu einem protestantischeii Pastor, der sich im Eisenbahn- 
wagen eifrig gegen den Ziilibat expektorierte: „Herr Pastor, cs spricht 
nur der Neid aus' Ihnen.“

la  Bosnien rief mir einmal ein ganz unbekannter serbischer Pope. 
der mit seinem Pferde des Weges zog, von weitem zu: „Glucklich Sie, 
der Sie kcin Weib haben!“ Und ein serbischer Metropolit iiuBerte im 
■latire 1918 zu einem katholischen Geistlichen: „Die Stiirke und der 
Yorzug der katholischen Kirche im Yergleich zur orthodoxen besteht 
im Zblibat. Die katholischen Bischbfe kbnnen iiber ihre Geistlichen nach 
Belieben disponicren, ich bin meinen verheirateten Popeii gegeniiber ohn- 
machtig."

„Ein kriiftiger Geist“, sagt Alban Stolz, „der sich ein hohes Ziel 
gesetzt hat, dem er alle seine Kriifte widmen will, wird seinem ganzen 
Wesen es angemessen finden. von den Banden und Ketten einer Fa
milie sich frei zu halten. So waren auch der Komponist vom ersten



Rangę. BcetIioven, der groBte Maler, Raifael, und der groBte Bau- 
meister, Michelangelo, ehelos bis an ilir Knde. Daruni wiirde jeder. 
der wahren I^ruf fiir die seibst vor Gott hohe. edle Kunst der Seel- 
sorge hat, seibst schon die hhelosigkeit wiililen, wenn sie audi nidit 
von der Kirdie angeordnet ware.“
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Das Gloria in excelsis Deo.
Die erste und heiligste Aufgabe des Priesters ist die Yerherrlidiung: 

Gottes. Der Priester soli die Yerlierrlichung des Yaters. die der mensdi- 
gewordene Solin wahrend des stcrblichen Lebens sein Werk genannt 
hat (Jo. 17, 4). fortsetzen. Der Priester erfiillt diese groBe und begliik- 
kende Pflicht. wenn er am Altare steht und wenn er sein Brevier 
betet. Was Christus der Herr seibst in der symbolisdien Sprache seines. 
Opfers in der heiligen Wandlung sagt. das kleidet der Priester audi 
in Worte. Darum hat die Kirche das gbttliche Opfer mit einem Krauz; 
von (iesiłngen und Gebeten umgeben, die in Worten zum Ausdruck 
bringen, was in der stillen Zeichenspradie der Opferhandlung liegt. Zu 
den ehrwiirdigsten Gesangen, die das MeBopfer begleiten, gehbrt das 
Gloria in excelsis Deo.

Der Lobgesang, den die Engel bei der Geburt des Heilandes auf 
den Fluren Bethlehems angestimmt habcn, ist schon friih in den Gebets- 
schatz der Kirche aufgenommen worden. Inhalt und AnlaB des Hymnus 
angelicus haben im Herzen der Glaubigen ein frohes Echo geweckt. Der 
fromme Gebrauch des Gloria hat von seibst zu seiner Erweiterung ge- 
fiihrt, und zu seiner liturgischen Yerwendung. Die sprachlichen An- 
klange an die Psalmen und die Ausdrucksweise des Neuen Testamentes 
sprechen gleichfalls fiir sein Alter und fiir den Zusammenhang mit dem 
liturgischen Gebet der Kirche. Manche haben mit Innozenz 111. ( t  1216) 
gemeint, der heilige Papst Telesphor (125— 136) habe das Gloria ver- 
faBt. weil das Liber Pontificalis von ihm berichtet, daB er es fiir die 
nachtliche Messe an Weihnachten eingefiihrt habe. Andere haben das 
Gloria mit Alkuin ( t  804) dem hl. Hilarius von Poitiers zugeschrieben- 
Wahrscheinlicher aber ist. daB die Erweiterung des Engelsgesanges all- 
mahlich aus dem Gebrauch herausgewachsen und das Werk yerschiede- 
nCr unbekannter Miinner ist. So sagt das lY. Konzil von Toledo (633), 
der .Anfang sei von den Engelu gesungen w’orden. das iibrige haben 
die ..Lehrer der Kirche" verfaBt. So urteilt auch der gelehrte Abt 
Walafricd Strabo von Reichenau (+ 849): „Dem Engelgesang, mit dem 
Himmelsboten bei der Geburt des Herm in wenigen. Worten das Lob 
Gottes gesungen. haben spiitere fromme Yater zum gemeinsamen Lob- 
preis der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit sehr anmutige und 
passende Siitze hinzugefiigt. Wie daher der Anfang von den Himmels
boten stammt. so sind auch alle folgenden Satze voll gottlicher Weihe."

Die Heimat des Gloria ist wohl im Orient zu suchen. Der englische 
Lobgesang findet sich im beriilimten Codex Alexandrinus, der aus 
dem 5- Jahrhundert stammt. Das siebente Buch der Apostolischen Kon- 
stitutionen fiihrt ihn ais einen Teil des christlichen Morgengebctes an- 
Die Angabe des Liber Pontificalis, daB Papst Telesphor den Gesang 
des Gloria in der nachtlichen Weihnachtsmesse angeordnet habe, sagt 
uns. daB es im Abendlande schon im sechsten Jahrhundert in die MeB- 
liturgie aufgenommen wurde. Nach einer Rubrik, die sich in den altesten



105

Handschriiten des Sacrainentarium Orejtorianum findet. ‘luriten die 
Bischofe das Gloria an allen Sonn- und FesttaRen zur heiligen Messe 
beten die Priester nur an Ostem. Diese Besdirankung hat tn d e  des 
elften Jahrhunderts aufgehbrt, so dali audi alle Priester das Gloria 
an allen Sonn- und Festtagen beten durften, mit Ausnahme der Ad- 
vents- und Fastenzeit. Dieser Gebraucli gilt bis lieute und ist audi aut 
die gewbtinlidien Heiligenfeste ausgedelmt worden. Das Glona atmet 
audi Feststimmung und zeigt darin eine gewisse Yerwandtsdiatt mit

dem ^AMujd.^lt schlieBt sieli selir gut an das Kyrie eleison
an. Mit der Anrufung des gottlidien Erbarmens erliebt sieli der Prifster 
zur Betraehtung der Liebe und Gute Gottes. die sieli am herrlielisten 
in der Mensehwerdung geoffenbart liat, und stimmt ein in den Lob- 
gesang den die Engel bei der Geburt des Weltlieilandes angestimmt 
haben. Wie er das Kyrie neunmal wiederholt liat, bleibt er jetzt beim 
Gedankcn an die (iriilie und Liebe Gottes stclien und fiilirt ilin weiter 
aus. Die Worte; „Elire sei Gott in der Hblie“ anerkennen den liochsteii 
und lieiligsten Zweek alles Seins und Lebens. Die Yerherrlidiung (lottes 
ist audi der Zweek der Mensehwerdung, der Zweek des bevorstehendeii 
Opfers. Aus der Erfiillung dieser Autgabe flielit das walire (iluek des 
Menselieii, .sein „Friede“. Wir sind gewolint, zu sagen: „Friede den 
Mensehen auf Erden. die eines guten Willens sind. Der griediisehe 
Text lautet ctwas anders und ist in doppelter Leseart erlialten. die 
eine sag f „Friede den Menselieii des (gottlidien) Wolilgefallens aut 
Erden“, die andere Ibst diesen Satz in zwei auf und sagt: „Friede auf 
Erden. unter den Mensehen Wohlwollen. Der Sinn ist nieht sehr 
wesentlieii versehiedcn. denn weiin der letzte Wortlaut mehr einen 
allgemeinen \Yunseli aussprieht, driieken die bciden anderen Fassiin- 
gen seine Erfiillung aus, die eine fiilirt die Erfullung zuruek auf den 
guten Willen des Mensehen, die andere auf die gottliehe Gnade; tinade 
Gottes und guter Wille des Mensehen entspreehen sieli gegenseitig, 
verbinden liimmel und Erde. Mit der Hóhe ist der Himmd gemeint- 

Nun folgen vier Satze, die unsere volle Bereitsehaft, Gott zu ver- 
herrlieheii, ausspreehen: „Wir loben dieh, wir preisen dieh, wir beten 
dieh an, wir Yerherrliehen dieh.“ Laudare und benedieere sind sehr v tr-  
wandte Begriffe, enthalten aber doeh eine Steigerung: wiilirend das 
Lob eine einfaehe Anerkennung der Yorziige besagt, verlan^  der 
Preis eine feierliehe Form des Lobes. Die ,,Anbetung“ anerkennt (lottcs 
tinendliehe GrbLle dureh die bcdingiingslose Unterwurfigkeit unter seine 
lioheit, dureh die er Herr uber unser ganzes Sein ist. Die „Yerherrli- 
ehung“ will die Auswirkung des Lobes und Preises hervorheben. die m 
der Anerkennung der lioheit und Heiligkeit Gottes dureh all diejenigen 
liegt die Zeugen unseres Gottesdienstes sind. Im AnsehluB an die 
Defińition des hl. Ambrosius: „Gloria est elara notitia eum laude“ sagt 
Suarez: „Glorifieare aliciuem nihil aliud est quam eum ita laudare, ut 
apud alios bona ejus existimatio inde oriatur.“

Mit dem nun folgenden: „Wir danken dir ob deiner grolJen Merr- 
liehkeit“ haben sieli die Erklarer viel besehiiftigt: wie konnen wir, so 
fragen sie, Gott fur seine Herrliehkeit danken. man dankt doeh nur 
fiir Wohltaten, die man selbst empfangen liat? Manehe haben gemeint, 
daB hier mit der Herrliehkeit Gottes seine Barmherzigkeit bezeiehnet 
werde und tatsaehlieh hat das irisehe Stowe-Missale aus dem siebenten



oder achten Jahrhundert diese Lesart: „Gratias agimus tibi propter mag- 
nam misericordiam tuam“. Wir sind aber der Meinung, dalJ auch iinscre 
Lesart einen Sehr guten. ja tieferen Sinn hat. Gott bat seine ewige Merr- 
lichkeit den Geschopien mitgeteilt: „Himmel und Erde sind seiner nerr- 
lichkeit voU“. In der iibematurlichen Ordnung der Gnade und m der 
Menschwerdung seines eingeborenen Solines hat Gott seine Herrlich- 
keit in noch hóherem MaBe geoffenbart. Seine Herrlidikeit ist audi 
unsere lierrlichkeit geworden: wir lieiBen und sind Kinder Gottes, die 
Herrlidikeit des Yaters ist audi die Herrlidikeit der Kinder; wir liaben 
allen Grund, Gott zu dankeii fiir seine groBe Herrlidikeit, weil wir in 
Liebe mit ihm verbiinden sind und weil seine Herrlidikeit in iins sidi 
offenbart. Wir sitzen ais Kinder am Tisdi des Yaters und genieBen den 
Reiditiim seiner Herrlichkeit. Wir konnen uns daruber nur wiindern und 
fahren deshalb fort; „Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater onini-
potens“. ^ , . ,

Mit dem Yater wollen wir audi den Solin lobpreisen und genie an- 
erkennen, claB wir ihm alles verdanken. Er ist das Lamm (lottes. das 
sich fiir uns geopfert hat- Aiif dieser Hbhe der gbttlidien Gnade werdeii 
wir uns so recht iinserer Siindhaftigkeit bewuBt und loben Gott diirdi 
das Bekenntnis unseres Elendes und durdi die Bitte urn sein Erbar- 
men. Wenn wir die groBe Doxologie teilen wollen, diirfen wir hier, wo 
Sie śidi an den Solin wendet, einen neiieii Absdinitt ansetzein „Herr. 
eingeborener Solin, Jesus Christiis, Herr Gott, Lamm Gottes. Solin des 
Yaters! Dii nimmst hinweg die Siinden der Welt, erbarme dich iinser; 
du nimmst hinweg die Siinden der Welt, nimm aiif unser Elehen; du 
sitzest zur Rechten des Yaters, erbarme dich unser! Die Haufuns der 
Anreden. die immer wieder in die Bitte urn Erbarmen ansklingen. zeigen, 
daB die Worte nicht den Ausdruck einer Gedankenreihe beabsichtigen. 
sondern der ErguB der Ergriffenheit des Gemutes sind- Schon der erste 
an den Yater gerichtete Teil des Gloria ist von groBer Innigkeit des 
Empfindens getragen; der zweite wendet sich mit noch hiihcrer Inbrunst
an den Solin. , k

Nun klingt der Hochgesang aiif Gottes Yaterherrhchkcit und Lr- 
loserbarmherzigkeit aiis in eine neue Anerkeiiniing seiner einzigen. iin- 
beschriinkten Heiligkeit, Herrschaft und Hoheit. die unser Herr Jesus 
Christus mit dem Yater und dem Heiligen Geuste QW’ig teilt.

Jetzt verstehen wir. daB das Gloria so recht ein Sonntagsgesang, 
ein Festhymnus ist. Es fiilirt uns ein in die groBen Geheimnisse Gottes; 
es fiilirt uns auf die Hohen der ewigeii Hiigel. wo die Ouellen der Er- 
losung entspringen, wo Sonn- und Eesttage ihren Aiisgang und ihr Ende 
haben: ..Gloria in excelsis Deo!“

106

Die Armut unserer getrennten Briider.
Ueber diesen Gegenstand fand ich in der Schrift des Koiwertiteii 

J. G. Suteliffe, Dr. philos.. einstigem Schuler des Clare College zu 
Cambridge und fruherem Kurateli von St. Nikolaiis, Great Yarmoiith.
folgendes: , , „  , ,

Ich will erziihlen, was mein Yertrauen auf den Protestantisrnus er- 
scliiitterte und was das Ergebnis von Gebct, Nachdenken und Studium 
war, ais ich durch eine lange Zeitspanne ernstlicli den Glaubeii suchte.
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„der einst den Heiligen anvertraut ward“, den (llauben. den wir selbst 
auf das Wort eines Kngels vom Himmel nicht andern diirfen.

Der Beweis fiir meine Aufrichtigkeit liegt darin, daB ich die Aus- 
sicht auf cine Pfriinde und eine Lebensarbeit aufgab. der ich mit Herz 
und Secie ergeben war, und daB ich den Yerlust von Freunden und 
vicl iible Nachrede auf mich nahm-

Fine zwanzigjahrige innige Yertrautheit mit dem inneren Leben der 
anglikanischen Kirche in verschiedenen Landem hatte tief in meine Seele 
die Ucberzeugung eingebrannt. zu der icli damals gelangt war, sie sci 
wirklicli die eine lebendige Kirche des einen lebcndigen Gottes.

Ich begann meine Wirksamkeit mit vollem Yertrauen auf die „Kirclie 
von Fngland“. Christentum und Protestantismus waren fiir mich iden- 
tischc Begriffe. Bevor ich lehrtc, hatte ich versucht zu leraen. Ich hatte 
gelernt und gelclirt in der groBen Mustersonntagsschule zu Cambridge, 
hatte Yorlesungeu von Theologicprofessoren besucht, hatte meine gro- 
llen Ferien geopfert, um in einer Pfarre der Docks (von London) zu 
arbeiten, und war, nachdem ich in der klassischen Philologie promoviert 
hatte, in ein theologisclies Kolleg eingetreten. Icli bat den Direktor, mir 
in ganz Fngland jene Pfarrei zu bestimmen, wo icli nach seiner Mei- 
nung die beste Orundlagc fiir pfarrliche Seelsorge erhalten mdchte. Fr 
wiililtc eine Piesenpfarre, wo mehrcre Kirchen und einige zehn Kuraten 
(Kapliine) einem Yikar (Pfarrer) unterstanden.

Ich begann meine Laufliahn ais Seclenfiihrer. Bald fand ich, daB 
meine Kirche mich nicht mit tauglicher Riistung oder tauglichen Waffen 
versehen hatte. Ich hiitte eine Sparkasse leiten, eine Schuljause veran- 
stalten konnen u. dgl. Aber das ist keine Seelenleitung. liilfloses Flend 
erfiillte bald meine eigene Secie. Jede unserer Kanzcln widerhallte von 
einer anderen Lehre. Ich fragte mich: „Was hat denn Jesus gelehrt?“ 
Meine Kirche schlug keine bestimmte Notę an und ich, der Fiihrer ande- 
rer, konnte mich selbst nicht fiihren.

Tief war meine OuaL wenn ich die Kranken und Sterbenden be- 
suchte. Das protestantische Trugbild. das da erscheint, ais „der Glaube 
allein“, aber iiberhaupt kein Glaube ist, schloB aus ihrer Seele das Ge- 
fiihl der Siindhaftigkeit aus. Unsere Kanzeln niilirten noch diese Selbst- 
gerechtigkeit- Ais mein Pfarrer in seiner groBen Kirche iiber die Mutter 
Jesu predigte, belehrte er uns, „sic sei nicht besser gewesen ais irgend 
ein ehrenwertes Madchen in unserer Stadt“. Fs gibt also keine lieilig- 
keit. Wie konnte ich hoffen, meine Herde zu hcilieren Dingen zu er- 
heben, wenn sie von maBgebender Seite belehrt wurde, daB es der- 
gleichen nicht gabe.

Ich wuBte nicht, daB die fehlende Waffe das BuBsakrament war, 
jenes zweischneidige Schwert, das bis in die Tiefen der Seele dringt. 
ich wuBte nichts vom Sakramente der letzten Oelung, das dem kranken 
Kdrper so oft Gesundung bringt, wie verheiBen ist in der HI. Schrift, oder 
wenn das nicht sein kann, der schcidenden Seele Kraft und Trost spen- 
det. Ich wuBte nichts von den Schiitzen gcittlicher Liebe, die im heilig- 
sten Sakramente des Altares enthalten sind.

In meiner Not suchte ich meinen Pfarrer auf. Fr sah, wie ich denke, 
die wahre Schwierigkeit und wiinschte sie zu beheben. Sein Rat war. 
beim Krankenbesuche armer Leute ein Stuck kampfergetrankten Fla- 
nells in mein Buch zu legen: so konnte ich mich durch einen Blick in 
seine Bliitter sammeln und den iiblen Geruch bekampfen. Unbefriedigt



suchte icli den rangaltesten Kapłan auf. Er riet mir, eine Schriftstelle 
zu erklaren. „Und bei meinem zweiten Bcsuch?" fragte ich. — „Lesen 
Sie eine andere." Aber dafiir hatten wir „Bibelleser“. Ich suchte einen 
Kollegen auf, eineu popularen Prediger. Er sagte; „Pilatus hat gefragt: 
Was ist Walirheit?“ und schien damit zu meinen, die Erage sei noch 
unbeantwortet.

In dieser Zeit meiner seelischen Not, Juli 1878, trat der anglikani- 
sche Episkopat zu einer Konferenz in Lambeth zusainmen. In ihrem 
Pastoralschreiben hieBen die Bischbfe indirekt gut, was in der Heiligen 
Schrift und in der ersten Kirche Haresie und ein groBes Uebel, von den 
Protestanten aber Tugend und „Recht der freien Meinung" genannt 
wird. Sie machten keinen Anspruch darauf, daB der Heilige Geist ihnen 
innewohne, urn sie auf dem Wege der Wahrheit zu leiten.

Und nun sandte mir ein Freund ein kleincs Buch (Lectures on Ri- 
tualism, von P. Gallwey S. J.). Wenn seine Behauptungen wahr wiiren^ 
dann hatte offenbar die Kirche von England keinen Boden unter sich. 
Ich verweise auf die Akte und Anspriiche der friiheren Piipste, zum Bei- 
spiel des hl. Leo des GroBen und des hl. Gregor, und die Art, wie diese 
Anspriiche anerkannt worden sind von Patriarchen und Konzilien, ost- 
lichen wie westlichen- Die Kirche von England behauptet, die Lehre und 
Praxis der alten Kirchen wiederzuspiegeln. Wenn nun die alte Kirche 
die pąpstlichen Anspriiche anerkannte, dann ist die Kirche von Eng
land offenbar ein Trug
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Oesterreichische Kreuzreliąuien.
Ein Jubilaumsblatt zur Sechsjahrhundertfeier der Auffindung des

hl. Kreuzes (326).
Unter den groBeren Kreuizreliquien der Republik O esterreich 

darf die in der Benediktiner-Abtei M e 1 k a. D. (N.-Oe., Didzese 
St. Polten) aufbewiahrte insofern eine A rt Yorrang beanspruchen, 
ais sie die alteste ist, d. h. am liingsten von allen innerhalb der Ge- 
markungen des Landes beherbergt wird. W ie P. M arian Paradeiser, 
weiland Benediktiner zu Melk, in seinem „Kurzeń Bericht von dem  
W underthatigen Heiligen Kreuze, welches In der Benediktinerischen 
Stiftskirche zu Melk . . . aufbehalten . . . w ird“ (Krems 1774) er- 
zahlt, ist die Melker Partikel, die vordem im Besitz des hl. Kónigs 
Stephan von Unigarn sioh befand, ein G esdienk des M arkgrafen 
Adalbert von Oesterreich vom J. 1045. Die urspriingliche Fassung 
aus Gold, die „mit vielen Perlen und Edelgesteinen“ geziert war> 
jedoch bei einem ziweimaligen Raube (1169/70 und 1362) arg gelit- 
ten hatte, wunde von ,J?iudoIf dera Yierten, Erzherzog von O ester
reich", 1363 erneuert und zw ar wie er seibst bezeugt, ^aus Ehr- 
erbietung gegen Gptt und aus sonderbarer Liebe zu dem  heiligen 
Miirtyrer Koloman‘‘. Sie ist einen halben Finger lang, aber nicht 
so dick.

Die Kreuzreiiquie des Stiftes H e i l i g e n k r e u z  im W iener 
W ald (Erzdiozese Wien), das ,4 a s  ab des siegrciohsten Zeichens 
•unserer Erlósung" (wie es in der Stiftungsurkunde des hl. Leo
pold III. (IV.), M arkgrafen yoai Oesterreich, heiBt) 1135 auf Bitten 
und Betreiben seines Sohnes Otto, des spateren beruhmten G e-
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schichtsphilcsophen und Bischofs von Freising, ins Dasein gerufen 
wordeo, ist 24 cm lang und hat zwei Feuerarm e zu 6 5 ,̂ bezw. 
11 cm Lange und wird in einer 120 cm hohen, mit Perlen (neuersten) 
Steinen und Emailbildolien geschmiickten, aus getriebenem Silber 
1749 verfertigten iBarockfassung unter Kristall aufbewahrt. Leopold 
d er Fiinfte der Tugendhafte verehrte sie, wie u. a. ein Regest, der 
„Oesterreichischcn Kunsttopogr.aphie“ (Bd. XIX) nach seiner 
Heimkelir von der Kreuzfahrt 1182 dem ,J<loster am Sattelbache“. 
Die rbmischen Piipste liaben die Partikel, zu dereń besonderer Ver- 
ehnm g am O rte selbst eine (langst eingegangene) „Heilig-Kreuz- 
B ruderschaft“ bestand, dereń Mitglieder laut einem von Kardinal 
Passionei ausgefertigten Instrumente zahlreicher Indulgenzen sich 
erfreuten, w iederholt (z. B. in den Jahren 1285, 1290, 1328) fur die 
Feste der Auffindung, das das Hauptfest der vorhin crwiilinten Bru- 
derscliaft gewesen, und der Erhohung des hl. Kreuzes mit Ablassen 
ausgestattet.

Das Zisterzienserstift L i l i e n f e l d  a. d. Traisen (Diozese 
S t. Polten), einer Tochter von Heiligenkreuz, besitzt laut liaus- 
chronik eine 13.7 cm lange und 2 cm breite Partikel mit zwei Ouer- 
teilen.- ein Gesdhenk des Griinders der Abtei Leopolds des Glor- 
reichcn, der ais -Kreuzritter sie 1219 von einer Palastinafahrt aus 
dem kaiserlichen Palaste Bukoleon (Konstantinopel) heimgebracht 
und zum Dank fur die Rettiing aus tausend Fiiilirlichkeiten „der 
in den liimmel aufgenommenen Jungfrau M aria“ widmete, der die 
Klcsterkirclie geweiht ist. Sie wird seit 1883 in einer mit echten 
Steinen und Emailen gezierten Fassung unter Kristall geborgen.

W i e n besitzt an zwei Orten bedeutende Kreuzreliquien; 
einmal in der S c h a t z k a m m e r  der ehemaligen H o f b u r g  eine 
groB':, der einst dem Kronungsschatz der byzantinischeu Kaiser 
(zu Konstantinopel) geliorigen und sodann in der R e l i q u i e n -  
k  a p c 11 e der M etropolitankirche z u  S t.  S t e p h a n  ihrer vier. 
Die groBte hievon, ein aus drei Teilen zusammengefiigtes Doppel- 
kreuz, hat eine Lange von 8 cm und ist in einem reioh mit Steinen 
gesclimuckten spatgotischen Reliquiar in Kreuzesform eingeschlos- 
sen. Rudolf IV. der Stifter verehrte sie dem Dom 1357. Die zweite 
Reliquie, von einfaoher Kreuzesform und 3 cm lang, befindet sich, 
von Reliquien der Zwćilfboten umgeben, in einer ungefahr 40 cm 
hohen Barockmonstranze.

Die in der Abtei der Beuroner Benediktiner zu S e c k a u 
(Steierm ark) befindliche Kreuzpartikel w ird an GroBe (sie ist 9 cm 
lang und 1 cm breit) von m anch anderer O esterreichs ubertroffen, 
doch hat sie vor diesen etw as Beideutendes voraus, und das ist ihre 
Authcntik. Wie der gegenwartige Dompropst und Generalvikar der 
Diozese Seckau in dem von ihm verfaBten Lebensbild des ver- 
ew igten Fiirstbischofcs .Johannes Zw erger von Seckau erzahlt, w ar 
sie vor ihrer Abtretung an die MOnche genannter Abtei in dessen 
Besitz. Zw erger hinwieiderum hatte sie vom Bischof der Franzis- 
kusstiittc Assisi erbalteu. Ais namliah Zw erger 1892 sein 25jahriges 
Bischofsjubilaum beging. suchten die Kapuzinerinnen vi)ii Assisi, 
Deutsche, die bis zur Stunde daselbst das Kreuz der Entbchrung 
und des allzu geringen Nachwuchses mit Heldenmut tragen, die er 
nach Kriiften zu unterstiitzen und fast alljahrlich zu besuchen
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pflegte. ihm dadurch eine besondere Freude zu bereiten, daB sie 
ihrem Diózcsanobern von dem Jubilaium Mitteilung maobten, worauf 
dieser dem Jubilar die in Rede stehende Reliquie, die sich in oinem 
yersiegelten riaschchen befand, zu eigen machte. Nach Zw ergers 
Tode wiirde das Kleinod, das nach der beigegebenen Authentik 
seinerzeit auf Befehl P apst Pius VII. seinem S taatssekretar, dem 
beriilimten Herkules Consalvi ausgefolgt worden, dem neu besie- 
dcltei! Kloster O. S. B. zu Seckau anvertraut, zumal sieli dessen Abt 
erbdtig gemacht hatte, die Reliqiuie fassen und die beiden Feste des 
hl. Kreuzes (3. Mai unid 14. Septeniber) alljahrlich feierlich begehen 
zu lassen.

Der Sanger und „Lusiaden" („Os Lusiadas"), der groBe portu- 
giesische Fpiker und Lyriker Luis de Camoens (1524— 1580) liuldigt 
dem „purpurweintriefeiiden B auer“, den Calderon de la B arca Łn 
nicht weniger ais 52 Stiicken verherrlicht bat. in einem seiner be- 
riihmten „Sonette" mit diesen W orten (die olme Zweifel jeder der 
Leser unseres Yereiinsblattchens zu den seinigen m acht):

„O Wafle, triumphierend ohnegleichen,
Schmzwehr dem Leben gegen Not und Bangen,
Einpor zu lichten Himmelsraumen drangen 
Durch dich die Seelen aus den dustern Reichen.

Erhab’ner Stamm, von Himmelsglanz umwoben. 
Mit Weihe geschmiickt und dunkebn Carmoisine 
Und in der Fracht der glutenden Rubinen:

An dir ward einst dem Leben Tod gegeben, 
Auf daB an dir der Tod erwiirbe Leben."

Memento!
Dem Gebete der Mitglieder werden folgende t  Sodalen empfolilen: 
A u g s b u r g ;  Eduard Grohe, Spitaispf. in Dillingen a. I).; Joh. Matha v. 

Maisch, Pf. in Biberach; Jos. Sailer, fr. Pf. in Neuburg a. D.; Msgr. Anton 
Schwab. Superior d. barmh. Schw'. in Augsburg. — B r e s l a u :  Franz bia
łaczek, Erzpr. in Gleiwitz. — Br i . x e n :  Fiirstbischof Dr. Rafii; P. V. Prieth, in 
Bressanone; Dr. Ed. Stemberger, Pf. in Tubre; Joh. Yinatzer, Pf. in Pradl. — 
Br i i n n :  Ign. Kolisek, Pf. in Milonitz. — Budw'  e i s :  Fr. Ondok, bisch. Vikar 
in Hradesice. — Cu l m:  A. Karpiński, Pf. in Przodkowo. — E i c h s t a t t :  L- 
Heumann, Pf. in Elbersroth. — F r e i b u r g :  Artur Riedle, Pf. in Untermettin- 
gen; Franz Karl Stoinbach, Stadtpf. in Gernsbach; Joh. Nep. Steinhart, Pf. in 
Betra. — K a t t o w i t z: Franz Hawlas, Pf. in Trzynietz. — Kol n ;  Edmund 
Weeger, Pf. in Niederkrtichten. — L a v a n t ;  Joh. lic, Pf. in Ruse. — L i n z ;  
Franz Gugeneder, Kons.-Rat in Sierning," P. Albertus Reinhard, Superior der 
■Marienbriider am Greisinghof, P. Pragarten. — Ma i n z ;  Dr. Petrus Bruder, 
Prof. in Dieburg. — Mi i n c h e n ;  Franz Anner, Pf. in Niederbergkirchen; Karl 
Maria Unold, Benef. in Grafing; Joh. Walch, Pf. in FLschbachau; Max Zopf, 
Komorant in Schledorf. — O l m i i t z  (ć. Ant);  P. Josef Vevoda, Gymn.-Prof. 
in Wischau. — P a d e r b o r n ;  Otto Al. Schumacher, Vikar in Bochum. — 
P a s s a u ;  Norbert Haas, Pf. in Breitenberg. — R o t t e n b u r g ;  Anton Eber- 
hard, Pf in Schonenberg; Petrus Geser, Pf. a. D. in Ebenweiler; Thaddaus 
Dreher, Pf. a. D. in Konigsheim; Karl lig, Pf. in Enkenhofen; Marzell Langen- 
bacher, Pf. a. D. in Meckenbeuren. — S a l z b u r g ;  Franz Wegscheider, Dekan 
in Reit-Brixlegg. — S e c k a u ;  Dr. Edmund Heger, Missionspriester in Graz.
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— S p e y e r :  Christian Kast, Domkapitiilar in Speyer. — S t P ó l  t e n :  Josef 
Kaffer, Benef. in Waidhofen a. Ybbs. — S r a B b u r E :  Josef Hanus, Kpi. in 
OdilienberKi Karl Specht, im BiirKerspital in StraBburg. — T r i e n t :  Alois 
(je  i er, Benef. in Pinzon. — W i en: Don Leopold Binhak, Hausgeistlicher 
im Krankenhaus in Mistelbach: Theodor Chirtler, Koop., Wien, I.; Wilhelm 
Kuttig, Direktor d. Def.-Inst., Wien, III.; Dr. Andreas Lutz, Qymn.-Dir. in Ober- 
hollabriinn; P. Alois SchnabI, g. Rektor in Wien, XIII. — W i i r z b u r g :  Mon- 
.signore Konrad Lippert, b. g. Rat. Stadtpf. in Dettelbach; Julius Schmitt, Benef. 
in W iilfershansen .i. S. — R. I. P.

111

Erzb. Geistl. Rat und Stadtpfarrer 
Adolf Greisl in Freising f .

Adolf Greisl ist am 7. Juli gestorben! Vor etwa drei Jahren schon wurde 
der yorbildliche Priester von einer Krankheit befallen; seit dieser Zeit hatte 
er sich nicht mehr ganz erholt; ein starkes Unwohlsein, dem ein leichter 
Schlaganfall folgte. trat Mitte der vorvergangetien Woche ein und nahm als- 
bald einen besorgniserregenden Yerlauf. Der bereits stark geschwachte Kór- 
per hielt der Krankheit nicht mehr stand und so erióste heute friih den edlen 
Priester ein sanfter Tod.

Hochw. Herr Geistl. Rat Greisl gónnte sich trotz seiner .schon lange an- 
gegriffenen Gesundheit die fur ihn so notwendig gewescne Ruhe nicht: er ver- 
sah seine Obliegenheiten ais Pfarrvorstand gewissenhaft, wie ihn iiberhaupt 
Gewissenhaftigkeit und peinliche Genauigkeit ais Priester und fuhrende Per- 
■sónlichkeit irn óffentlichen Leben zierten. Diese Tugenden, gepaart mit weit- 
gehendster loleranz, Milf.sbereitschaft und Liebenswiirdigkeit gegen jedermann, 
yerschafften dem hehren Priester bei all seinen Pfarrangehórigen groBte Hoch- 
acntung und V erelirung. Er hat ein langes und von Opfer und liingebunK fur 
seine Pfarrangehórigen reichgesegnetes Leben, ein Leben voll Muhe und Sorge, 
Yollendct. Lr wurde im Jalire 1858 in Walda bei Schrobenhausen geboren, 
1881 zum Priester geweiht; seine erste Anstellung fand er 1881 ais Koopera- 
turverweser in Aufkirchen a. W.: 1904 erhielt er die Stadtpfarrei St. Georg 
in Lreising verliehen, in welcher er im Februar 1905 feierlich installiert wurde. 
In Yielen karitatiYen, priYaten und gemeinniitzigen Yereinen, darunter dem 
Kath. ArbeiterYerein. des-scn Prases Herr Geistl. I^at war. sah man ihn mit 
Rat und 1 at und stets opferfreudig schalten und walten, uberall ais uneigen- 

Fórderer alles Edlen, Guten und Schónen. Unter Yielen Sorgen und 
Kummernissen gelang es ihni im Yerein mit seinen ihm treu zur Seite gestan- 
denen KirchenYcrwaltungs-Mitgliedern der Stadtpfarrkirche St. Georg wieder 
em liarmoni.sches (Jelaute zu Yerschaffen und dieses Gotteshaus wie die Fricd- 
hofkirche durch Entfeuchtung Yor dem Yerfall zu retten.

Konsistorialrat Pfarrer Ignaz Kolisek
t  2. Juli 1927.

I -ui-̂  Diózese Briinn in Miihren konnte sich riihmen, sechs Briider-Priester, 
leibhche Solnie einer Mutter, ais ihre Diózesan-Priester zu haben. Im Yerstor- 
benen Pfarrer Ignaz Kolisek, der erst im 57. Lebensjahre stand und an Myo- 
carditis starb, Yerliert die Diózese einen mustergiiltigen, frommen Geistlichen, 
dessCT Parole war: Omnia ad majorem Dei et Immaculatae — gloriami 
p • Pfarrkirche, ebenso auch die Filialkirche in DobroókoYice, zwei
rriedhofe, das Pfarrhaus mit dem Garten, .sein unermudliches Wirken in den 
Yielen Schulen und katholischen Yereinen, sein Kunstsinn fur alles Schóne so
wom im Gotteshause ais auch in den Gemeinden, geben ein beredtes Zeugnis 
Yon semem groBen „Zelus Domini" ab. Er war kein „Schilfrohr", sondern ein 
Priester, der es Yerstand, fur alles Gute unerschrocken zu kampfen, bis er
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es mit Hilfe Gottes auch — erkampfte! — Diese Kampfe niitzten naturgemaB 
auch seine korperlichen Krafte ab, so daB er endlich an der Krankheit jedes 
tapferen, zeitgemaBen, pflichtbewuBten (Jeistlichen starb — an Ueberarbeituns 
in der Seclsorge! — Ein walirer Heldentod! — Er hatte noch vieles Sclidne 
und Gute in seiner Pfarrgemeinde zustandegebracht! Nim aber fiigen wir nns 
in den WiUen Gottes! — R. I. P.l

Pfarrer Heinrich Kraus f .
In der lii. Schrift werden Manner, welche fiir die Kirche Gottes ge- 

arbeitet und gelitten haben, Manner. die ein Yorbild waren tur Mit- 
und Nachwelt in panegyrischen Reden yerherrlicht (Ecclesiasticus 44 ff, 
Hebr. 11). Wir sind also im Einklang mit dem Willen Gottes. wenn wir die 
Tatigkeit eines eifrigen Seelsorgers auf den Leucliter stellen, wenn wir 
das Licht einer gewissenhaften Berufsarbeit hinausstrahlen lassen in die 
weite Oeffentlichkeit. In dunklen Zeiten sind lichte Punkte fiir das liehtfrohe 
Auge immer eine Erquickung.

H e i n r i c h  K r a u s ,  am 13. Juli 1879 zum Priester geweiht, muBte 
in jener schweren Zeit des Kulturkampfes auBerhalb seines Heimatlandes 
IJaden, in Bayern, sein erstes Arbeitsfeld suchen. Spater wirkte er auf ver- 
schiedenen wichtigen Posten seiner Heimat-Diózese Freiburg, so in Offen- 
burg, Miillheim, Ettlingen, Yodbach usf. iiberaus segensreich. Am 
19. Dezember 1924 bat in Biihl bei Offenburg sein arbeitsreiches Seelsorgs- 
leben ein Ende gefunden. Seine priesterliche Tatigkeit war besonders aus- 
gezeichnet durch gewissenhafte Yerwaltung des Prcdigtamtes und der 
Katechese. Das Problem, wie predigt man zeitgemaB, packend, popular, 
bat Heinrich Kraus in eigener Person gelost. Fiir ibn war die Predigt 
nicbt Nebensacbe, die man auf den Samstag yerscbiebt. Trotz aller Ar- 
beit in Yereinen, trotz allen Pfarrgescbaften und Berufssorgen war die 
Predigt bei ibm Hauptsacbe, fur die er reicblicb Zeit und Arbeit yerwandte. 
Jede Prt^iigt bat er scbon und sauber gescbrieben; am Samstagmorgen 
muBte sie fertig auf dem Scbreibtiscb liegen. Nova et vetera beniitzte er 
nacb Bedarf, Meditation und Studium bat mit groBer retboriscber Befabi- 
gung dazu beigctragen, etwas Oediegenes den Zubdrern zu bieten. Vor 
■kurzem sagte mir ein akademisch gebildeter Laie, der in edner groBcren 
Stadt weilt. so scbone Predigten, wie der friibere Stadtpfarrer Kraus von 
Mosbacb sie gebalten, babę er seitber keine mebr gehort. Der Predigt 
werde, scbeint es, von yielen Geistlicben viel zu wenig Beacbtung ge- 
scbenkt, und docb sei die Sacbe so ungemein wicbtig. Er mag recbt haben: 
das umim necessarium tritt vor gar vielen Dingen leider oft in den 
Hintergrund Aehnlich gewissenbait bat er das Amt eines Katecheten 
verw'altet. Da gab es kein methodenloses Herumvagieren, da war 
zielbewuBte Arbeit mit gewissenhafter Yorbereitung. Hinter dicser 
Tatigkeit stand eine tiefgliiubige schlichte Frómmigkeit. gepaart mit 
eiijem musterhaften sittenreinen Priesterwandel. Kein \Yunder, wenn 
seine Arbeit von Oott gesegnet war. Mogę das Licbt seines Yorbil- 
des auch uns zur Nachahmung aneifern, uns, die wir leuchten sollen in 
dunkler Zeit wie die Stenie des Himmels. Des Lobes und des Lohnes wird 
der getreue Knecht sicher sein, wenn der Herr ibn abruft in ein besseres 
Jenseits.

In h a lt: Priesterseelsorge. — Jlitteilungen. — Da.s Gloria in excelsis 
Deo. — Die Armut unserer getrennten Bruder. — Gsterreicbi.sebe Kreuz- 
Teliquien. — Memento. — Erzb. Gei.stl. Kat und Stadtpfarrer .\dolf Grei.sl 
in Freising f. — Konsistorialrat Pfarrer Ignaz Kolisek t- — Pfarrer 
Heinrich Kraus f.
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i  Kitdjenja^res nebjt 14 ousoefii^rten |
I mi(|tonsprebigten. ITU. 3.50. |
1 (ginę ©laubcnspflifbt, bie fdjon Im Kałed^łsmus ś 
i dusbrficllirbe £rtratinutig Dcebiente, uud? bie, bet e  
= tllitaibeit an ber 2Iusbreitung bes (Sotłesreiebes = 
i auf €rbcn. „Hiemanb aus ber (Scmcinfd?aft bet 5  
i (Biaublgen barf fieb biefer pflicbt eni5ieJ)en*‘, 5
= es Im miffionst<btelbcn pius XI. bto. 28. 5®' =
E bruar 1.926. Dabet follten au<b bie Katecbeten in = 
s bet Ścbule, bie ptcblger in ber Kitcbe bie ib”®*' 1
1  llnuertrauten oft unb ofł, rcgelmaglg, ntebt oiel* i 
i lci<bt bfo§ cinmal im 3 ab'®/ =
g 3 ^ biefem Siub 3®igt nun bet Dctfaffer, =
S tnie mon foft jebes 5onn» unb ^efiłagseDangcUum s 
§ bes Kitd?enjob®es obne oemoUfame Pcr5ertung s 
s mifftomitifcb aiisroerten fann. Z>ic angefnb®t®n = 
g prebigten, boruntec oui? eine auf bas Kdnigs* 1  
S fefł ĆbtiOb tuetben befonbes gute Dienfle leifien. 
i  3u brairben bureb |ebe gułe^ud)b<>nblitng

1  Missionsverlag „St. Ottilien“, Bayern j
l̂lll iium'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiuiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiinlll'̂

Modeme Konversation in lateinischer Sprache. 
Von Dr. Qg. Capellanus. 9. Auli. Kart. M. 2.50 
S c r lb is n e  l i t t e r u la s  la t in a s?  Eieine modernę 
Korrespondenz in lateinischer Sprache von Karl 
Thieme. 3. Aufl. Kart. M. 2.—
S p r e c h e n  S ie  A ttisc h ?  Mod. KonversatiOQ 
in altgriech. Umgangssprache nach den b(2sten 
attlschen Autoren. Von Dr. £ .  Joannides. 4. Auli. 
Kart. M. 2.—
Ł a te in ls c h e  S p rO ch c . Von Dr. Rud. Dietrich. 
3. Aufl. Kart. M. 2.50
F «rd . D ttm m lers  V c r la g , B e r lin  SW 6 8
Gegr. 1808 Schiitzenstr. 29/30

1  P. Constaniin RÓsch O. M. Cap.

M Dtc <£pi(łcln mi6 Coangelicn bes Kttd?eiiialircs fut olle 
= Didsefcn bes beut(d;en Sptodj^ebietes.
i  3 ii ieinen mit notfdjultt M 8.— , mit Solbldjnitt M 8.7B 
i 3 '< >"'• nottdinitl M 1.5.— , mit (Bolbfdtnitt M J.6.—
i „p. Hófd) i(ł ols feinfutiliget Sibeiabeifegct befonnt
1  unb genif^t mit Ked)t ben Huljm bes befłen fotljolifdjen 
= yibelńberfegets unferet geit. Uud) biefes petifopenbueb 
= seigt ibn ouf bet ędbe feinet Kunfł. Bas Beutfd) ifł gctoollt 
i cinfodi, Hot luie Ktlfłoll, geljoben, fomeit es, ot)ne bet 
3  5od)e (Bemolt oiisutun, móglidj ifł. Biefe Ilbetfcgung 
5  fommt bem Ąeiitigen Sptod̂ gefut)! in oUem entgegen, 
= mitb botum oudł oom Dolf oetfłonben metben. Bet ous. 
= gcjeidinetc Bturf modjt ben (Cejt oud) ouf fd:Icd)t be* 
= icu<btctcn Kongeln gut lesbot." ptof. 3 ofef ITeumoit.

3of. ft8fel & grlcBt. ąjupeł, aniinî cn
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Mmmerei unti MalMolt
91eul|aufer, ® r . 3 e l e  *  « o . ,  3 « n * b « ir fe .

€tfte 2Ius3eid?nungen ouf oerfd?icbencn IPcItous* 
ftcUungen. 21usgC3cicf7net non papil Cco XIII. mit 
bem litcl; ,,^miato dalia Santa Sede Apost.**

®emalte i^enfler unb ®la*tnofatben
In etfłnoffiget fanfUetifdiet Uusful)tung 

Scfdieibcne ptcife. Koflcnootanfd}I.łgc unentgeftlidf 
Samtlidie t Jenflet unb mofoifen im tiiiget motia- 
Cmpfanouis.Bóm fomie bet betmolcn gtóftte mofail- 
37IIUS riero.potfs, In bet itongisfusfitdie ^33 W., 

3ł. Stt., ftommen ous unfetet Unfłolt.
Sgport nad) aUcn SDcltteitcn.

Detttetungen:
£incinnoti (Dliio, fitionflon, JII. nero.tjotf. Zł. I). 

(Ponfets). Suenos Zlites.

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦  
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
4  
♦  
♦  
♦

♦

Neuerschienen:

Gedanken zum kiinftigen AbschluP des 
rómischen Br,jeviers unter Einschlup 

etwelcher Anderun^en im Missale
Von D r .  X .  S c h m id

141 S., geh. Fr. 4.— ; M 3.20
Der Yerfasser gibi AufschluP uber den 
Stand des von Pius X. begonnenen fte-
formwerkes, das der VoiJendung nach 
grop angeiegtem Pian in der Zukunft 
harrt, und bietet eine Fiiiie von An- 
regungen, die in den weitesten Kreisen 
des Kierus Zustimmung und Unter- 

stiitzung pnden werden
K a t h o l .  R l r c h e m e i t u n g  (Salzburg): 
. . Oewiss also ein Badi, das die vollste Beaditung 
des Kieras yerdient, aus dem tbenso treue An- 
hOngUchkell an die kirchltche Autoritdt wie heib- 
ger E iferfilr das pr iesterliehe Tagesgebet spadli

t  lletiao m e t  s  [ie.. Loieni (S M z )
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  4  ♦ ♦ ♦ • > ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦



Oberragcnd im 5d)rifftum Ober den l^eidenapoftel ftcbt da:

Paulus
Selne m ission arische P erson lichkeit und Wirksamkeit

von

P r o f e f fo r  Dr* K a r l p i e p e r
Leinen Mk. 12. —  Broschiert Mk. 10.20

P r o f e s s o r  Dr. H e i n r i c h  J o s e f  V o g e l s  i n „ Z e i f s c h r i f f  
fiir T h e o l o g i e  u n d  S e e l s o r g e "  1927,  Hef t  2;

........... E s s e l  unum w unden  a n e rk a n n t,  daB w ir k a th o l is c h e r s e i ts  k e ln  an -
n fih e rn d  g le lc h w e rtig e s  P a u lu sb u c h  b es itz en ."

Durch jede Biichhandlung beziehbar

Aschendorffsche Veriagsbuchhandlung
Munster i. W.

Jn  elncm munifmlwtgifdfcii borf, 5 Milo.
m etei abfcits cincr 0bctanttsfłabt, gegcn Barjabluug ju  
berfanfm t (Bcbiiubc, grełgnet ais Srbotungćibcłin^ 
Sdjiile ober drbendniebertafTuns. etbgefdjoS, smei
5tcxfn>ctrc unb badjgcfdioft Je 500 ąm. Cleftiifdics Cidjt, 
Ibaifeileiluitg, Kanalifation, Spetfeaufjug. ®c(unbe fdidiie 
^Ilpgeacnb. 2(ngrbołc unler „S. 5 . ^00" an bie Aorrc* 
fbonbeiu A. P. S., TBIcn, 1., 'Soajeile 33 etbeten.

Unfere Sielie %tm in §fterreiid
e a ^ e n  u n b  C c^enben. fingeleitet unb ^erau5« 
gegeben Don ^ r .  d t r u n | .  Ĵ ?3 S . mit olcien gan3* 

feittgen 3ilbem  no<i? alten lllcifłem . 
n?ir ńpenteJ>men btc fleine He^auflcige. Dic 

^^emplace ftnb tabcllos uiib Fofiet etn fok^es geb. 
f t a t t  S 3 .— tm t  S 1*60*

.^cebet & €o., 1. ®cj., 3Boa)ciIe 33.
Allen unseren Lesem bestens empfohlen dle seit 94 Jahren beitehende Wechselstabe des

Mhauses Schelhammer & Schattera
Wien, I., Stephansplatz 11 :: F iliale: Hiełzing', Hadikgasse 60a, Tel. 80-0-76
Allerbeste Besorgung aller in das Bankfach einschlag.Transaktionen
Tel. 63-2-45, 60-1-22, 65-4-81, 66-3-11 Klassenlotterieabłeilung: Tel. 62-0-41

Tra-Janus-Epidiaskop D. R. Patent 
Nr. 366044 

QQd Aasl.^Pateote

4 ^ A , .
Der IBtatende and Oberaas gUniend beaiteilte GlUhlarapenbildwetfer mit 

twei 600 Wattlampen zn i Projektion Toa

Papier- und Glasbildern
Rpiskoplache BitdbeiUgkcit gaoa herrorragend nnd e tw a  80%  grOBer 

wie bel einen Epidiaskop mit einer I*ampe. 
O u a lit& ts-O b tek tiy e  von bbchster Eorrektioa nnd Lichtstftrke

Der Apparat Ist zor Yoranataltang von Yortr&gcn in Yerelnen, Bcliulen naw. 
TorsUgiicb gceignet n. unerrcicht in Leiatung u. nnirera. Yerweodbarkeit.

Ed. Liesegang, Dusseldorf / Postf&cber /  Liaten nnd 
1^4 and 164 / Aogebote freil

DleserNummer liegt eln Prospekt der Buchhandlung HERDER A C o . ,  Frdburg und 
WIEN, bel Ober: Itopp , l>as J u g e i id a lte r  n n d  s« in  S in n .


