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Literse Encyclicse de Christiana Doctrina
tradenda.

(Scbluss.)
Quod si nemo est sacerdos, ad quem h®c non pertineant,

quid porro de illis censebimus, qui, nomine ac potestate
curionum aueti, animarum rectoris munere, vi dignitatis et
quodam quasi pacto inito, funguntur? Hiquodammodo pasto-
£ibus et doctoribus sunt accensendi, quos dedit Christus ut
"deles iam non sint parvuli fluctuantes, et circumferantur
omni vento doctrin® in nequitia hominum; veritatem autem
meientes in caritate, crescant in illo per omnia, qui est caput
Christus

Quapropter sacrosancta Tridentina Synodus, de animarum
Pastoribus ageus, officium eorum hoc primum et maximum
osse edicit, christiauam plebem docere". Hinc iubet illos, domi-
mots saltern diebus festisque sollemnioribus, de religione ad
Pppulum dicere, sacri vero Adventus tempore et Quadrage-
®'mse quotidie, veJ saltern ter in hebdomada. Nequeidmodo:
""dit namque teneri parochos, eisdem saltern dominicis testis-
flu® diebus, per se vel per alios, in fidei veritatibus erudire
queros, eosque ad obedientiam in Deum ac parentes insti-
ere. Quum vero sacramenta fuerint administranda, prœcipit,
U' qui sunt suseepturi, de eorumdem vi, facili vulgarique
ornaone, doceantur.

Quas sacrosanct® Synodi prœscriptiones Benedictus XIV
uecessor Noster, in sua Constitutione Msi minime, sic brevi
oomplexus est ac distinetius definivit: Uno /miissi/nnm oner«
® /n'rfen/ina Sj/«orfo cw^onôws animwram snni imposi/a:

^ /e.v/i'.s- rffeAws rfe reôns rfmnis sermones arf po-5" AaAea/rf; a/iernm, ni pneros ei rwrfmm r/nosr/ne
«Wtaœ /épis ^rfefgrae rne/imeniis in/"ormeni. — Iure autem
upientissimus Pontifex duplex hoc officium distinguit, ser-
onis videlicet habendi, quem vulgo Evangelii explicatiouem

«citant, et christian® doctrin® tradendœ. Non enirn fortasse
"estnt qui, minuendi laboris cupidi, persuadeant sibi homi-

am pro catechesi esse posse. Quod quam putetur perperam,
onsideranti patet. Qui enim sermo de sacro Evangelio

^aoetur, ad eos instituitur, quos fidei eleraentis imbutos iam
oportet. Panem diceres, qui adultis frangatur. Cateche-

con
® ?°utra institutio lac illud est, quod Petrus Apostolus

m^upisci sine dolo a fidelibus volebat, quasi a modo genitis
alin

bus. __ hoc scilicet catechist® munus est, veritatem

m
""um tractandam suseipere vel ad fidem vel ad christianos

Uiam Pimentera, eamque omni ex parte illustrare: quo-
emendatio vit® finis docendi esse debet, oportet

a«enri ^^ çomparationem instituere ea inter qu® Ueus

erem l' qu®que homines reapse agunt ; post hœe,

Eccli • opportune usum, qu® vel e Scriptum sacris, vel ex
1, optica historia, vel e sanctorum virorum vita sapienter
monst" suadere auditores eisque, intenta veluti digito, com-
- quo pacto componant mores; tinem denique hör-

S egg IV, 14, 15. — *) Sess. V, cap. 2 do réf.; Sess. XXII cap. 8
cap. 4 el 7 de réf.

tando facere, ut qui adstant horreant vitia ac déclinent,
virtutem sectentur.

Scimus equidem eiusmodi tradendœ christian® doctrin®
munus haud paucis invidiosum esse, quod minoris vulgo
œstimetur nec torte ad populärem laudem captandam aptum.
Nos tarnen hoc esse ilidicium eorum ceusemus, qui levitate
magis quam veritate ducuntur. Oratores profecto Sacros,
qui, sincero divin® gloriœ studio, vel vindicandœ tuendœqué
fidei, vel Sanctorum laudationibus dent operam, probandos
esse non recusamus. Verum illorum labor laborem alium
praevium desiderat, scilicet catechistaruin ; qui si deest, fun-
(lamenta desunt, atque in vanum laborant qui œdificant do-
mum. Nimium sœpe orationes oruatissim®, quœ confertissimie
concionis plausu excipiuntur, hoc unum assequuntur ut pru-
riant auribus ; animos nullatenus movent. E contra cateche-
tica institutio. humilis quamvis et simplex, verbum illud est,
de quo Deus ipse testatur per Isaiam : (h/omorfo rfescendïtf
imôer, e/ nia; rfe cae/o, e/ rf/ae w/fra «on recerfrfar, serf
taeômrf ferram, ef in/nwrfrf earn, e/ .germmare earn /aci/,
ed rfa£ semen seren/i, e/ jmnem comerfevrfi: sic enf cerônm
menm gaorf e^rerfiefnr rfe ore meo: »ion remrfefwr arf me
«jrfcwMm, serf/acie/ çnœcnnn/Me wrfai, ci prosperaArfwr in Ais,
arf (/nee misi irfnrf — Similiter arbitrandum putamus de
sacerdotibus iis, qui, ad religionis veritates illustrandas, libros
operosos conscribunt ; digni plane qui ideo commendatione
raulta exornentur. Quotas tamen quisque est, qui eiusmodi
volumina verset, fructumque inde hauriat auctorum labori
atque optatis respondentem Traditio autem christian® doc-
trinœ, si rite fiat, utilitatem audientibus nunquam non aftert.

Etenim (quod ad inflammandum Studium ministrorum
Dei iterum advertisse iuverit) ingens modo eorum est nume-
rus atque in dies augetur, qui de religione omnino ignorant,
vel earn tantum de Deo christianaeque fidei notitiam habent,
quae illos permittat, in media luce catholicae veritatis, idolo-
latrarum more vivere. Quam raulti eheu sunt, non pueros
dicimus, sed adulta, quin etiam devexa aetate, qui praecipua
fidei mysteria nesciant prorsus ; qui Christi nomine audito,
respondeant: Qmjs esf,... n/ crerfam in enm? »J — Hinc odia
in alios struere ac nutrire, pactiones conflare iniquissimas,
inhonestas negotiorum procurationes gerere, aliéna gravi foe-
nore occupare, aliaque id genus flagitiosa haud sibi vitio du-
cunt. Ilinc Christi legem ignorantes, quae non modo turpia
damnat facinora, sed vel ea cogitare scienter atque optare;
etsi forte, qualibet demum de causa, obscoenis voluptatibus
fere abstinent, inquiuatissimas tamen cogitationes, nulla sibi
religione iniecta, suscipiunt ; iniquitates super capillos capitis
multiplicantes. — Haec porro, itérasse iuvat, non in agris
solum vel inter miseram plebeculam occurrunt, verutn etiam
ac forte frequentius inter homines amplioris ordinis, atque
adeo apud illos quos inttat scientia, qui vana freti eruditione
religiouem ridere posse autumant et g-naeenm^we gn/rfem
?7/«oran/, A/asp/iemanf ")

lam, si frustra seges e terra speratur quae semen uou
exceperit, quî demum bene moratas progenies expectes, si
non tempore fuerint Christiana doctrina institutae? — Ex
quo colligimus iure, quum fides id aetatis usque eo languerit
ut in multis pene sit intermortua, sacrae catechesis tradendae

') Is. LV, 10. 11.
*) Joan IX. 36.
") lud, 10.
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officium vel negligentia persolvi, vel praetermitti oiunino.
Perperam enim ad habendam excusationem quis dixerit, esse
tidem gratuito nuinere donatam nobis atque in sacro baptis-
mate cuique inditam. Equidem utiqne quotquot in Christo
baptizati sumus litlei habita augemur; sed divinissimum hoc
semen non ascew/i/ e/ /'act/ ramos ma^mos ') permissum
sibi ac veluti virtute insita. Est et in liomine, ab exortu,
intelligendi vis : ea tarnen materno indiget verbo, quo quasi
excitäta in actum, ut aiunt, exeat. Haud aliter christiano ho-
mini accidit, qui, renascens ex aqua et Spiritu Sancto, con-
ceptam secum affert fidem ; eget tarnen Ecclesiae institutione,
ut ea ali augerique possit fructumque ferre. Idcirco Apo-
stolus scribebat : Am/es ea; «Mir/i/M, «tm/i/as ante/n per werAam
6'ArM^); institutions autem neccessitudinem ut ostenderet,
addit: Quomorfo.... cwtftew/ .wie praeëfican/e •')

Quod si, ex hue usque explicalis, religiosa populi eru-
ditio quanti momenti sit ostenditur, curae Nobis quam quod
maxime esse oportet, ut Doctrinae sacrae praeeeptio, qua,
ut Benedicti XIV decessoris Nostri verbis utamur, ad Dei
gloriam et ad animarum salutem nihil utilius est institutum ')
vigeat semper aut, sieubi negligitur, restituatur. — Volentes
igitur, Venerabiles Fratres, huic gravissimo supremi aposto-
latus officio, satisfacere, atque unum paremque morem in re
tanta ubique esse ; suprema Nostra auetoritate, quae sequ-
untur, in dioecesibus universis, observanda et exequenda con-
stituimus districteque mandamus.

I Tarochi universi, ac geueratim quotquot animarum
curant gerunt, diebus dominicis ac festis per annum, nullo
excepto, per integrum horae spatium, pueros et puellas de

iis, quae quisque credere agereque debeant ad salutem ad-
ipiscendam, ex catechismi libello erudiant.

II. iidem, statis anni temporibus, pueros ac puellas ad
Sacramenta Poenitentiae et Confirmation^ rite suseipienda
praeparent,, continenti per dies plures institutione.

III. Item, ac peculiari omnino studio, feriis omnibus
Quadragesimae atque aliis, si opus erit, diebus post testa
Paschalia, aptis praeeeptiouibus et hortatiouibus adolescen-
tulos et adolescentulas sie instituant, ut sanete saueta pri-
mum de altari libent.

IV. In omnibus et singulis paroeeiis cönsociatio cano-
nice instituatur, ,cui vulgo nomeu Congregatio Doctrinae
christianae. Eâ parochi, praesertim ubi sacerdotum nume-
rus 'sit exiguus, adiutores in catechesi tradenda laicos habe-
bunt, qui se huic dedent magisterio tum studio gloriae Dei,
tum ad sacras lucrandas indulgentias, quas Romani Pontifices
largissime tribuerunt.

V. Maioribus in urbibus, inque iis praecipué ubi uni-
versitates studiorum, lycea, gymnasia patent, scholae religio-
uis fundentur ad erudiendam fidei veritatibus vitaeque chri-
stianae institutis iuventam, quae publicas Scholas célébrât,
ubi religiosae rei mentio nulla iniieitur.

VI. Quoniam vero, hac praesertim tempestate, grandior
aetas non secus ac puerilis religiosa eget institutione ; paro-
chi universi ceterique animarum curam gerentes, praeter
consuetam homiliam de Evangelio, quae festis diebus omni-
bus in parochiali Sacro est habenda, eâ horâ quam oppor-
tuniorem duxerint ad populi frequentiam, illà tantum exce-
ptit qua pueri erudiuntur, catechesim ad fideles instituant,
t'acili quidem sermone et ad captum accommodato. Qua in
re Catechismo Tridentino utentur, eo utique ordine ut qua-
driennii vel quinquennii spatio totam materiam pertractent
quae de Symbolo est, de Sacramentis, de Decalogo, de Ora-
tione et de praeeeptis Ecclesiae.

Ilaec Nos quidem, Venerabiles Fratres, auetoritate apo-
stolica constituimus et iubemus. Vestrum modo erit efficere
ut, in vestra cuiusque dioecesi, nullä mora atque integre
executioni mandentur; vigilare porro et pro auetoritate vestra
cavere, ne quae praeeipimus oblivioni dentur, vel, quod idem
est, remisse oscitanterque impleantur. Quod ut reapse vite-
tur, illucl assidue commendetis et urgeatis oportet, ut pa-
rochi ne imparati catechesis praeeeptiones habeant, sed dili-
genti prius adhibita praeparatione ; ut ne loquantur humanae
sapientiae verba, sed, m sim/i/tci/a/e core's ei smeeri/a/e Dei»),

Marc. IV, 32.

") Rom. X, 17.

») Ib. 14.
*) Gonstit. »miim«, 13.
Q II, Gor. 1, 12.

Christi exemplum sectentur, qui quamvis aisco»r/i/a eril-
ctaret « emis/i7i<//wie mwitfi '), loquebatur tarnen omnia i«
paraôo/is «A /w/ras e/ s Dm /lara/w/is »«m /or/ae/m/w eis.®)-

Id ipsum et Apostolos, a Domino institutes, praestitisse novi-
raus ; de quibus Gregorius Magnus aiebat : CimwimMi/ s/tfW-

wopere po/w/is p/an«, e/ capa/A/i« non summ« «»-

V'ue arr/«a, p?'«er/<care ®). Ad religionem autem quod attinet,
homines magnam partem rudibus, hac tempestate nostra,
sunt accensendi.

Nolifnus porro, ue ex eiusmodi simplicitatis studio per-
suadeat quis sibi, in hoc genere tractando, nullo labore nulla-

que meditatione opus esse: quin immo maiorem plane, quaw
quodvis genus aliud, requirit. Facilius longe est reperire
oratorem, qui copiose dicat ac splendide, quam catechistaffi
qui praeeeptionem habeat omni ex parte laudabilem. Quant-

cumque igitur facilitatem cogitandi et eloquendi quis a na-

tura sit nactus, hoc probe teneat, nunquam se de christiana
doctrina ad pueros vel ad populum cum animi f'ruetu esse

dicturum, nisi multa commentatione paratum atque expecli-

tum. Falluntur sane qui plebis imperitia ac tarditate fish

hac in re negligentius agere se posse autumant. E contra-

rio, quo quis rudiores nactus sit auditores, eo maiore studio

ac diligentia utatur oportet, ut sublimissi trias veritates, adeo

a vulgari iutelligentia remotas, ad obtusiorem imperitoruni
aciem accommodent, quibus aeque ac sapientibus, ad aeter-

nam beatitatem adipiscendam sunt necessariae.
Iam igitur, Venerabiles Fratres, Mosis verbis, in

postrema litterarum N ostrarum parte, liceat vos alloqui :

i/itt's es/ Domini, àwipa/wr mi/A '). Advertite, rogamus qnne-

sumusque, quanta, animarum clades ex una divinarum rertl
ignoratione veniat. Multa forte utilia planeque laudation
cligna, in vestra cuiusque dioecesi, sunt a vobis institut"
commissi gregis commodum: velitis tarnen, prae omnibn,>

quanta potestis contentione, quanto studio, quanta assid"
täte hoc curare atque urgere, ut doctrinae christianae not». <

cunctorum pervadat animos penitusque iinbuat. Z7m«sc/M^j?' '

Petri Apostoli utimur verbis, sic«/ acce/A/ pra/iam, m
a/nim ///am at/mmis/rem/es, sic«/ ôoni i//spe»isa/ores W'
/ormis //r«//«e Z>ei*).

Diligentiam industriasque vestras, beatissima Virgin
immaculata intercedente, fortunet vobis Apostolica benec

ctio, quam, testem caritatis. Nostrae ac caelestium gratiai'U
auspicem, vobis et clero ac populo cuique credito am"
tissime impertimus. mg

Datum Romae, apud Sanctum Petrum die XV Apr'
MDCCCGV, Poutificatus Nostri anno secundo.

PIVS PP. X.

Freimdeserinnerimgen an
Chorherrn-KustosundTheologieprofeSSOi

A. Portmann.
Wir fügen «ersc/Aer/erte Blätter der Erinnerungen ^

einem Gesamtbilde. Das ganze Lehen des Verewigten g*V

vorbereitend und sich entfaltend der TMAopie. Möge t

Mosaik, zu dem Freunde die Nachrufe ihrer Liebe zusammen

trugen, den verewigten, unvergesslichen Lehrer unter vid®.^

Schülern und Freunden in weiteren Kreisen geistig tiocli ein'"
j h gl"im Gesam/ôiWe aufleben lassen und die Hochschätzung dei '

I id*"

ligen Gotteswissenschal't in uns allen recht zum freudige"
wusstsein bringen.

In der ecclesia discens.
Von Peminardiroktor Msgr. F. X. Kunz.

Heimatsort des Verewigten ist Schüpfheim, sein Gehui
^

ort Ruswil, wo er als das zweite von drei Geschwister" '

') Matth. XIII, 35.
p II). 34.
'} Moral. 1. XVII, cap. 26,
•') Exod. XXXII, 26.
Q I, L'elr. IV, 10.
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^•November 1847 das Licht der Welt erblickte. Sein Vater,
braver und arbeitsamer Mann von heitenn Gemüte be-

trieb das Schusterhandwerk; die Mutter, eine sehr verstau-
d'ge Frau, aber ein kleines «Postürehen», besorgte den kleinen
Haushalt und verdiente daneben noch etwas lür die Familie
durch Haarschneiden und Rasieren. Portmanns Geburt fiel

eine sehr bewegte und stürmische Zeit, nämlich in dit;
des Sonderbundskrieges. In Ruswil waren damals eidgenös-
sische Truppen einquartiert, besonders aus dem Kanton Bern.
Einige Soldaten sahen aus Neugierde der Taufe des jungen
Weltbürgers zu und bemerkten dann : «Der Kleine wird ein
guter Eidgenosse werden.» Sie hatten Recht, wenn auch die

Prophezeiung in anderer Weise in Erfüllung ging, als sie wohl
denken mochten. Der Kleine sollte einmal, aber nicht mit

Eisenklinge, nicht mit Pulver und Blei, sondern mit dem
Schwerte des Geistos, dem Worte Gottes, die heiligsten Güter
des Vaterlandes und der Menschheit verteidigen.

Li Ruswil besuchte Portmann die Primär- und Sekundär-
schule mit vorzüglichem Erfolge. Da er besondere Freude

der Musik hatte, lernte er schon als Sekundarschiiler das

^iolinspiel, worin er es mit der Zeit durch beharrliche Uebung
^ einer bedeutenden Fertigkeit brachte, so dass er ohne
Schwierigkeit die Klassiker spielen konnte. Die Geige blieb

denn auch sein Leben lang eine liebe Freundin. Wie
ging er später, besonders in der Abenddämmerung, auf

der Violine phantasierend im Zimmer auf und ab und er-
gotzte sich an ihren seelenvollen Tönen! Oft half er auch

Violinquartetten und Orchestern mit, besonders beim
Gottesdienst, und überall stellte er seinen Mann. Da der ge-
JWckte Knabe von kleiner Gestalt und zarter körperlicher

Institution war, aber grosso geistige Anlagen zeigte, beschloss

Jban, ihn studieren zu lassen. Einige hochherzige Gönner,
esonders Dekan Sigrist in Ruswil, Kammerer Elmiger in

Gehüpfheim und Pfarrer Roos in Schwarzenberg, jetzt Chor-

^cer in Münster, Pate Porlmanns, standen im helfend zur
Gelte, so dass er im Herbst 1861 die Stiftsschule in Äwter
csuchen konnte. Sie umfasste damals nur die ersten zwei

bateinklassen und stand unter der Leitung des ausgezeich-
"cten Schulherrn Franz SMer, später Pfarrer in Münster
JJed Dekan des Kapitels Hochdorf. Sidler, ein ehemaliger

Egling der Jesuiten im Kollegium zu Schwyz, war nicht
Ur ein vorzüglicher Lehrer, der seinen Schülern he-

sonders die Elemente der lateinischen Sprache in meisler-
Mter • Weise beizubringen verstand und so in ihnen für
'co späteren Studien eine solide Grundlage legte, sondern
ich ein vortrefflicher Erzieher, der sich seiner jungen
Wnmiatisten mit väterlicher Liebe annahm und sie ebenso-

/hr zur Frömmigkeit und zu einem gesitteten Betragen als
'Uni Fleiss und zur Arbeitsamkeit zu erziehen bestrebt war.

Mit einem schönen Zeugnisse ausgerüstet, konnte Port-
der eine glockenhelle Sopranstimme besass, die sich

Päter zu einem feinen Bariton entwickelte, mit Anfang des
° Senden Schuljahres (1862) als Sängerknabe in die Kloster-

ule zu A'irmerfe/tt eintreten, wo er nun volle sieben Jahre
W lieb. Einsiedeln war gerade der rechte Ort für das
"§e, lernbegierige Studentlein. Hier wirkten Religion,
'ssensehaft, Kunst und eine väterlichernste Zucht im innig-

^
^ Bunde zusammen, um seine reichen Anlagen allseitig
entwickeln und auszubilden und seinem Leben die rechte
tnng zu geben. Die Mönche der Meinradszelle nahmen

es sehr ernst mit ihrer Erziehungsarbeit; sie betrachteten
die Erziehung als ein grosses und heiliges Werk, und den

Beruf, andere zu erziehen, als einen ernsten, heiligen Beruf.
«Für uns», so schreibt der damalige Rektor der Stiftsschule,
R. Ga// J/ore//, im Schulprogramm von 1858, «für uns heisst
erzieAm nichts anderes als: a//c ftürperGcAen, infe//e/Gae//en,
siRG'cAe» wm/ re%iösen /frü/'/e im im ./««///in/ye
wec/ce«, AiVFen, «Arn, Ärä/%en «t/ja? rererfe/n; so ans Aem

A'naôen «fen Atom en//«tot wirf «An »oröemfen, mii seinen

/;/eic//m«ssu^ ansi/eA/A/eA/i /frd/'ien in seinem rfereinsii^/en
Rera/s/i/-eise dem irdiscAen Fa/er/a»de zw dienen nud da-
darcA dem AöAeri/ FaArtoide en^e£fenznrei/en.» Das war
das Erziehungsprogramm, welches die Präfekten und Lehrer
im «Unstern Walde» mit Liebe und Ernst, mit Umsicht und
unermüdlicher Arbeit und durch harmonisches Zusammen-
wirken in Tat und Leben umzusetzen suchten. Auf die

religiöse und sittliche Erziehung der internen Zöglinge übten

naturgemäss die Präfekten den grössten Einfluss aus; insbe-
sondere verstanden es P. i/depAons //«r/imum«, der scharf-
sinnige Menschenkenner und ernste Freund der Zöglinge, •

der Studentenvater P. Ren/Aard Renzi^rer, der über 30

Jahre das schwierige Amt eines Präfekten versah, und der

Unterpräfekt P. AAcAae/ //dse/i, eine wahre Johannesseele,
die jungen Leute vorzüglich zu führen und ihrer Individuali-
tat gemäss zu behandeln. Als einmal unser Freund Port-

mann, in dessen Natur das cholerische Temperament vor-
herrschte, jedoch gemildert durch eine kleine Dosis Phlegma,
während des Studiums in Abwesenheit eines andern Schülers

dessen Uebungsstunde für das Klavierspiel benutzte, weil er
die seinige nicht hatte halten können und der Unterpräfekt
ihn nachher über sein Wegbleiben zur Rede stellte, da brauste
das kleine «Manndli» auf mit einem: «Donnerwetter, ist es

mir denn nicht erlaubt, meine ausgefallene Uebungsstunde
nachzuholen?» P, Michael blickte den Erzürnten ruhig an

und sagte lächelnd zu ihm: «Beruhige Dich, mein Lieber-
im Monat November gibt es keine Donnerwetter mehr.» Mit
dieser kalten Douche way der Zorn aus dem jungen Brause-

köpf weggespült und die köstliche Lektion grub sich unaus-
löscldich in die Erinnerung ein.

Auch in wissenschaftlicher Beziehung stand die Stifts-
schule von Einsiedeln schon damals in schönster Blüte. Be-
sonders die vier letzten Jahre, in denen Portmann dieselbe
besuchte, wurden für seine späteren Studien und für seine
wissenschaftliche Richtung entscheidend. In der Rhetorik,
wo er in beiden Klassen den gegenwärtigen Rektor der An-
statt Dr. P. RewMo ffiiAne, zum Lehrer hatte, gewann er
unter dessen kundiger Führung jenes liebevolle Verständnis
und jene hohe Begeisterung nicht nur für die altklassische
sondern auch für die mittelalterliche und die neuere deutsche
Litteratur, die ihm während seines ganzen Lebens eigen
war. Von den alten Klassikern waren Demosthenes, Homer,
Horaz und Virgil, von den mittelalterlichen Dichtern Dante,
Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach,
von den Neiilatëiuern Balde und Vida, von den .neueren
deutschen Säugern Goethe, Schiller, Uhland, Novalis, Eichen-
dorff, Geibei und F. W. Weber seine Lieblinge, die er von
Zeit zu Zeit immer wieder zur Hand nahm. — Im Lyzeum
hatte er zu Lehrern: in der Philosophie den spekulativ an-
gelegten und humorvollen P. Roni/uz Grq/, in der Religions-
philosophie und Ethik den gelehrten P. Gregor G/Aer, in der
Aesthetik den genialen P. Ga// A/oref, in den Sprachen den
ausgezeichneten Philologen P. flemr/cA R/'cAmAacA, in den
Naturwissenschaften die auf diesem Gebiete sehr bewanderten
P. RapAae/ A'aAa und P. (Fi/Aeto Sid/er. Durch diese troll-
liehen Lehrer wurde seine natürliche Neigung zu philo-
sophischen, ästhetischen und naturwissenschaftlichen Studien



mächtig gefördert und auf die richtigen Bahnen und Ziele
hingelenkt. -

Ein grosses Verdienst der Einsiedler Stiftsschule bestand
auch darin, dass sie ihre Schüler zur £e/ösWö^/fe«7, zum
selbständigen Arbeiten und besonders zur Selbsterziehung
anregte und anleitete. Der Zögling darf sich bei der Er-
Ziehung nicht leidend verhalten, sondern muss als vernünftiges
und freies Wesen dazu frei- und selbsttätig mitwirken. Nicht
was der Erzieher tut, sondern was er den Zögling tun lässt,
das ist die Hauptsache. Gilt dies schon von der Bildung
des Geistes; so gilt es noch mehr, wo es sich um die Bildung
des Herzens und Willens handelt. Der Jüngling muss das
Wahre, das Gute, das Schöne wollen, lieben, frei wählen und
tun; nur was er mit Liebe erfasst, dringt ein in Geist und
Herz, nährt und fördert wahrhaft sein inneres Leben. Dazu
bieten nun besonders freie Vereinigungen von Studierenden
ein geeignetes Feld und diesem Zwecke dienten in Einsiedeln
die marianische Sodalität und Akademie, die verschiedenen
Gesang- und Musikvereine unter den Studenten, die Abend-
Unterhaltungen, das Schultheater usw. Portmann machte sich
auch diese Mittel eitrig zu Nutze, um sich in religiös-sittlicher,
wissenschaftlicher, ästhetischer und physischer Beziehung nach
Möglichkeit zu vervollkommnen und selbsttätig weiter zu
bilden. Dieser von seinen Erziehern angeregten Selbsttätig-
keit verdankte er, wenigstens zum Teil, die Universalität seiner
Bildung und die Selbständigkeit im Denken, Urteilen und
Handeln, die ihn auszeichnete. Portmann wusste das viele
Gute, das er Einsiedelu verdankte, wohl zu schätzen und ver-
gass es nie; er blieb zeitlebens in dankbarer Liebe seinen
ehemaligen Lehrern zugetan und kehrte auch später öfters
nach seiner lieben Bildungsstätte zurück, um die alten Freund-
schaftsbande zu erneuern und neue anzuknüpfen.

Da Portmann sich schon längst für das Studium der

Theologie entschieden hatte, begab er sich nach Mitte Juli
des Jahres 1869 nach Luzern, wo er mit Glanz die Maturi-
tätsprüfung bestand und im folgenden Herbst in den ersten

theologischen Kurs eintrat. Als Professoren hatte er hier
Dr. Tanner für Apologetik und Dogmatik, Dr. Lütolf für
Kirchengeschichte und Eduard Herzog für Exegese, Moral
und Hebräisch. Seine Mitschüler waren u. a. A. Hahermacher,
Chorherr in Münster, M.Kaufmann, f als Professor in Luzern,
F. X. Kuhn, Seminardirektor in Hitzkirch, F. Limacher, f als

Kammerer in Ilergiswil, X. Wermelinger, f als Pfarrer in
Ruswil und der spätere Fürsprecher Dr. J. L. Weibel. Die
damals die Welt bewegende Untehlbarkeitsfrage warf ihre
Wellen auch in die theologische Lehranstalt zu Luzern; einer
der Professoren, E. Herzog, schloss sich bald nach der dog-
matischen Entscheidung durch das Vatikanum der neuen
Sekte der «Altkatholiken» an und fast die Hälfte der Theo-

logen, von denen manche einem ganz unkirchlichen Geiste

huldigten, andere ihre Berufswahl nochmals ernst in Erwägung
zogen, benutzten diese Gelegenheit, um das Studium der
Theologie aufzugeben und sich einem weltlichen Berufe zu-
zuwenden. Unser Freund Portmann dagegen wurde in seiner
Treue zur Kirche und in seinem Berufe keinen Augenblick
schwankend; doch blieb er nur drei Semester in Luzern;
nach Ostern 1871 eilte er nach dem «Goldenen Mainz», um
dort seine theologischen Studien fortzusetzen.

Das Priesterseminar zu Mainz erfreute sich schon unter
Bischof Colmar (f 1818) eines vorzüglichen Rufes. Als aber
die hessisch-darmstädtische Regierung 1830 an der protestan-
tischen «Landesuniversität» Giessen eine katholische theolo-

gische Fakultät errichtete und die katholischen Theologie-
studierenden zum Besuche derselben nötigte, konnte in Mainz

nur noch dep letzte Kurs fortbestehen, welcher der unmittel-
baren Vorbereitung auf die priesteramtliche Praxis diente.
Aul die energischen Bemühungen des Bischofs Ketteier hin,

der 1850 den Stuhl des heiligen Bonifatius bestiegen hatte,

wurde die theologische Fakultät 1851 nach Mainz zurück

verlegt, mit dem Seminar verbunden und dieses dadurch zu

vier Jahreskursen erweitert. Das Priesterseminar war Ket-

telers Augapfel. Er betrachtete es als den Mittel- und Herz-

punkt des religiösen, priestérlichen und wissenschaftlichen

Lebens des Klerus und der ganzen Diözese und war eifrig

bemüht, lür dasselbe die tüchtigsten Lehrkräfte, die er finden

konnte, zu gewinnen. Dass ihm dies in vorzüglicher Weise

gelang, beweisen die Namen eines Dr. T/om/ös«/7, Dr. //eiurwA,

Dr. Horner, Dr. BrücA, Dr. öo/zam?wer, Dr. //MUf/ÄaMse«,

/f. A DA/er, die alle in den Siebenzigerjahren die dortigen

Lehrstühle einnahmen und in schönster Harmonie zusammen-

wirkten. Die «Mainzer Schule» zeichnete sich aus durch den

treu kirchlichen Geist und den makellosen priesterlichen

Wandel ihrer Lehrer, durch wissenschaftliche Tüchtigkeit,

durch entschiedenes Anknüpfen an die grossen Traditionen

und theologischen Schulen der katholischen Vergangenheit,

ohne das frühere kritiklos zu registrieren und das Gute dei

neueren Zeit zu verwerfen, und durch beständige Verbindung

der Theorie mit der Praxis, der Lehre mit dem Leben der

Gegenwart. Daraus erklärt sich der grosse Ruf und die

starkeFrequenz dieser geistlichenBildungsanstalt, die zeitweise

über 80 Schüler zählte, darunter manchmal gegen zwei

Dutzend Schweizer. Von denen, die gleichzeitig mit Portmann

daselbst studierten, seien hier genannt: Dekan Döbeli, Basel

Pfarrhelfer Marly, Schwyz, Professor Zündt, Altstätten, f N.

Hauser, St. Gallen, f Professor M. Kaufmann, Luzern, Pfarrer

Hochstrasser, Buchenrain, Pfarrer Pfenniger, Hildisricden,

Dekan Weber, Marbach, f Direktor Waltert, Rathausen und

Direktor Kunz, Hitzkirch. In Mainz erhielt Portmann seine

spekulative Schulung und machte er sich jenes methodische i

Verfahren zu eigen, dessen er sich später als Lehrer der

Theologie mit so glücklichem Erfolge bediente. Mainz blieb

ihm denn auch sein Leben lang in dankbarer Erinnerung
Den vierten Theologiekurs (187-—1873) machte Portai ann

nicht im Priesterseminar zu Solothurn, sondern in Deutsch-

land und zwar besuchte er während des Wintersemesters

Würzburg, wo er besonders Dr-Bre/itano, Dr.öenzLq/e/' und Dr.

i/eBi«0er hö rte, im Sommersemester Münster in Westfalen,wo ei

im Priesterseminar wohnte und besonders än den Vorlesungen

Ber/a#es und //m/ema/ws teilnahm. Mit tüchtigen Kenntnissen

ausgerüstet kehrte er im Spätsommer in seine Heimat zu-

rück, wurde von Bischof Eugenius Lachat zum Priester ge'

weiht und feierte am 7. September 1873 sein erstes hl. Mess-

opter in Schüpfheim, wobei ihm Kämmerer Elmiger als geist-

licher Vater assistierte und Pfarrer Roos, jetzt Chorherr i"
Münster, die Ehrenpredigt hielt. Gleich darauf wählte ihn

die h. Regierung zum Professor der Grammatik an dex

Kantonsschule in Luzern und damit beginnt ein neuer Ab-

schnitt in seinem Leben, seine berufliche Tätigkeit.

Mit der ecclesia docens

von A J/.

Das ganze Leben Portmanns war dem Studium g®'

weiht, lernend und lehrend, empfangend und reichlich spein
dend. Das schöne Apostelwort konnte sich an ihm 6*'
füllen: Qui seminat in benedictionibus de benedictionibu
et metet! Die reiche Aussaat des vielseitigen Studiums, aL

enge Berührung mit hervorragendsten Zentren der da-

maligen theologischen Wissenschaft, die eigene sammelnd
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auf- und ausbauende, entfaltende und vertiefende Tätigkeit
hatte den künftigen theologischen Lehrer so vorgebildet,
dass er nun Generationen von Schülern auf die Felder der
Ideologie laden durfte, damit sie unter seiner Leitung den
Lrnteschnitt wagen. Portmann zog jetzt — nach einer kurzen
Tätigkeit am Gymnasium — seit 1876 mit der ecc/csict t/o-
ÇWS durchs Leben LeArau/e ÄircAe im strengen Sinne des
Wortes ist die päpstliche und bischöfliche Autorität. Aber
aüch das Priestertum nimmt m semer Art und in einem reichen
ötnne Teil an der Ausübung des kirchlichen Lehramtes. In
®)her ganz besonderen Art tut dies die kirchliche Theologie,
die eine Wissenschaft im vollen Sinne des Wortes ist, aber
ihrer Natur nach in engster Fühlung und Verbindung mit dem
''ochsten kirchlichen Lehramte stehen muss, an dem sie die
vielfältigsten und engsten Beziehungen hat. VVenn theologische
Lehrer ihre Lehrtätigkeit eröffnen, dann müssen sie vor allem
selber gelehrige NcAA/er der übernatürlichen und natürlichen
Wahrheit werden Es eröffnet sich vor ihnen ein unabsehbares
îjeites uud herrliches Gefilde. Sie sollen aber auch künftige
Priester und Gottesgelehrte auf diesem gewaltigen Felde
heimisch machen und befähigen für ein reichliches Ernten,

f* ergeht an die theologischen Lehrer das Wort und sie selber
lassen es wieder an eine zahlreiche engere und weitere
8chülerschaar ergehen, das der Herr selbst zu seinen Apo-
stein sprach, da sie über die grünen Halmfelder von Sichar

die Scharen der Samariter zum Heilande kommen sahen:
Novate oculos vestros et videte regiones, quia iam albae
sunt ad messem Erhebet eure Augen und sehet die I< eider,
"uo sie schon bleich sind für die Ernte. Der Heiland hatte
hber in derselben Rede die Apostel an den wichtigen Grundsatz
hhiunert: alii laboraverunt et vos in laborem eorum introistis.

„ Dieses Ge/AA/ einer m'cAen imm-cAA'/A/icAen /«VcA-
«wen 7'ra//i7ion von Wahrheit, Wissenschaft und Arbeit,
uie uns voraufgeht und auf deren Fundamenten und Leist-
'"igen wir weiter auf- und ausbauen müssen, besass Portmann
m einem vollen Sinne des Wortes.

Blicken wir nochmals auf einzelne Gewinne seiner Lern-
und Wanderjahre in den Reihen der ecclesia discens zurück.

Er hatte in Einsiedeln an einer uralten Stätte der Gnade
und der Wissenschaft als junger Student Liebe eingeatmet
jU den wra//eA immer wieder cm/s newe aw/MiAewtfen /nsZi-
Wiewen der Kirche. Auf wie vielem, was dieser Benediktiner-
Orden in langen Säkularepochen erarbeitet hat, bauen in
"or Tat wir alle weiter: alii laboraverunt, vos in laborem
•jorum introistis Portmann hatte dort auch jenen uralten
Jungbrunnen echter theologischer Begeisterung tiefer kennen
gelernt, die katholische Oplerliturgie, die vom Anfange seines
^riesterwirkens das Denken und Handeln des Verewigten seg-
uend überflutete bis zum 24. März d. J., da er noch einmal mit
ochster Anstrengung seine zerfallenden Kräfte zusammen-

f^fït, um zu Gottes Altar hinzutreten, der auch in auf-
tosender Krankheit noch eine überirdische Frühlingsoase zu
Jyhatlen weiss. Portmann war tief davon überzeugt, dass wir
"'«ht bloss in die Lehrarbeit Christi, sondern auch in eine uner-
'uesshche Opferarbeit des gottmenschlichen Hohenpriesters ein-
çOWeten sind : alius laboravit, vos in laborem eius introistis. —
P? der Mainzerschule hatte Portmann die warmen Pulse treu
kirchlicher Ueberlieferung schlagen gefühlt. — Er war unter

h ührung Heinrichs durch die herrlichen uud reizenden Ge-
"Ue der patristischen Entwickelung bis zu ;den spekulativen
n)"®flöhen der besten Scholastik gewallfahrtet. Von diesen
'Oüenpunkten mit ihrer weiten Ausschau wiesen Kettelers
ouereifer und Zeitverständnis, Moufangs Pastoralliebe und
astoralklugheit, sowie viele andere anregende Faktoren
ut die gewaltige Arbeit, die in der Neuzeit noch zu vollen-

qi
" war: videte regiones. Der gereiftere Theologe war über

hail entzückt, die er geschaut: vidi regiones. Er
rpit staunen gelernt über die Riesenarbeit, die andere be-

nrnT geleistet liatteu und es gelüstete ihn, in diese Arbeit
oo selber einzutreten, vor allem stand die beste Scholastik

vor a"*® grandiose Aussicht von einem geistigen Gornergrate
nie >

Portmanns — davon wandte er seinen Blick
dem" v Ei Würzburg hatte Denzinger die Schüler mit
AW -,^wichtigen Begrill der kirchlich - theologischen
der hi Geiste des alten Vinzenz von Lerin eingehen-
lu«®.®jnt gemacht: «da doch Anfang und Ende der Eutwicke-
tumn Widerspruche stehen, ernten wir von dem Wachs-

"es durch Christus und die Apostel ausgestreuten Weizens

nicht unterschobenes Unkraut, sondern die Frucht des Weizens,
das Dogma» (Vinzenz von Lerin Comm. c. 38). Die Arbeit
der Theologie erschien so vor Portmann in einem neuen
Lichte. Hettinger war daneben mitder Fülle seines Wissens, der
Tiefe seiner Auflassung und mit seiner ganzen Begeisterung
für die Glaubensunterlage apologetisch, irenisch und homiletisch
mitten in die moc/erue IPe// gezogen — er öffnete dabei
auch das Auge für alles Hohe und Erhabene was Philosophie,
Kultur und Kunst an Gottesgaben der Theologie zum Aus-
bau (1er gesamten Gottes- und Weltanschauung je darzubie-
teil vermochten. Die Arbeit der frühern erschien jetzt in
engster Verbindung mit uewer allseitiger Tätigkeit. Dog-
matik und Homiletik, Moral und Aszetik, Bibel, Kirche und
Natur, Religion und Kultur, Kirche und Welt, die lex cre-
dendi orandi et vivendi erschienen so in engster Fühlung.
Das zu zeigen, hatte sich Hettinger zur Lebensaufgabe ge-
macht. Auch der scharf aufleuchtende Stern des Philosophen
Brentanos hatte eine Zeitlang Portmann gefesselt. Brentano
wollte ebenfalls die Harmonie des Natürlichen und Uebernatür-
liehen. Er betonte mit Recht und scharf das Eigengebiet des rein
philosophischenVerstandes Doch schritt er von hier aus zu Extra-
vaganzeuvor. «Der Geist dieses Aristotelikers», bemerkte mir
einstPortmann, «war wie ein schärfstes Messer, das alles mit vir-
tuoser Leichtigkeit sezierte, aber auch blutig innerste Lebens-
gebilde verwunden konnte». Brentano stiess sich an der doch
so fest begründeten AAeraa/Ar/ccAen Wahrheitsautorität der
Kirche, die Christus in die Welt gestellt — als dieselbe seiner
Sezierkunst nicht willig alle Objekte bot. Der verflackernde
Irrstem Brentanos wurde — zum warnenden Feuersignal der
damaligen jungen Schule: non plus sapere quam sapere
oportet, sed sapere ad sobrietatem hatte Heinrich in Mainz
im Geiste Pauli die feurigen Jungen gemahnt. Münster in
Westfalen hatte den gereiftenTheologen in weitere philosophisch
exegetische und positiv dogmatische Arbeit eingeführt. Als Port-
mann im Jahre 1876 nach kurzer Wirksamkeit am Gymnasium
auf die theolog. Lehrkanzel zu Luzern berufen wurde, von der
er nun ca. 30 Jahre in enger Verbindung und Fühlung mit der
ecclesia docens wirkte — da stand noch einmal das ganze
grosse Wort Jesu bei Sichar vor seiner Seele: alii labora-
verunt et vos in laborem eorum introistis. Andere haben
gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Man
konnte dies auch in Rücksicht auf die höhere theologische
Lehranstalt zu Luzern bekennen.

Dieselbe konnte — bei der Uebernahme der dogmatischen
und apologetischen Lehrkanzel durch Professor Portmann
bereits von einer langen, reichen und vielseitigen katholischen
Tradition erzählen. Sie war bald nach der Grundlegung des
ersten Jesuitenkollegiums in Luzern im Jahre 1574 entstan-
den. Die Stiftungsurkunde stammt aus dem Jahre 1578. Von
da an wurden die theologischen Lehrstühle nach und nach
gestiftet, so 1587 derjenige für Pastorat-Kasuistik, den als
erster Professor Theodor Ganisius, der Stiefbruder des sei.
Petrus Ganisius innehatte, 1600 der dogmatische usw. Wäh-
rend des 30jährigen Krieges erfolgte der ganze Ausbau des
Lyceums usw. Die theologische Lehranstalt nahm damals
freudig teil an der herrlichen positiven Arbeit der Gegen-
reformation. Bei der Aufhebung des Ordens dauerte die
Anstalt zum Teil mit denselben säkularisierten Lehrern fort,
die nach und nach wegstarben. Später traten Franziskaner, z.B.
P. Braunstein sowie Weltpriester in die Lücke. Zum Schlüsse
des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts haben sich auch
an der Luzerner Lehranstalt die Einflüsse des Rationalismus
und der Illuminaten zeitweise nachteilig geltend gemacht.
Aehnlich aber wie Sailer und seine Freunde in Deutschland
und in engster Fühlung eben mit dieser Schule, erstanden
an der Lehranstalt zu Luzern geistesgewaltige treue kirchliche
Brückenbauer von den Sandufern des Rationalismus zurück
zum frühlingsfrischen kirchlichen Leben. Die Namen Geiger,
Gügler und Widmer bezeichnen eine herrliçhe Blütezeit der
Luzerner Theologie, die unvergesslich bleibt. Luzern bildete da-
mais auch eine Brücke für regsten kirchlichen Verkehr des neu
erwachten theologischen Deutschlands mit Rom. Dann machten
sich neuerdings und mit Macht Gegenströmungen bemerkbar.
Neben treu kirchlichen Elementen, die einem wahren theologi-
sehen Fortschritte huldigten, hielten religiöser Liberalismus und
Freigeisterei ihren Einzug in die lehrenden Kreise. Wir er-
innern an die Periode eines Christoph Fuchs. Bald entstand eine
kirchliche Gegenströmung. Dann wurde die Lehranstalt bei
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der Berufimg des Ordens zum zweitenmal Jesuitenschule,
mit Seminar, unter hervorragenden Lehrern und Persönlich-
keiten, die direkt und indirekt auf die jungen Theologen
wohltätig einwirkten. Wir nennen P, Roh, P. Rothenflue,
P. Deharbe, P. Roder u. s. f.

Der religiös-politische Sturm vernichtete aber zum zwei-
len Mal und jetzt plötzlich die Lehrtätigkeit der Jesuiten
zu Luzeru. Von da an machte sich wie überall eine doppelte
Richtung geltend: eine freudig kirchliche, vertreten durch
geistig hervorragende und praktisch einflussreiche Männer —
eine mehr reserviert kritische, von denen der eine Flügel
beim Valikanum mit der Kirche gebrochen hat, der andere
sicli unterwarf und sein Gutes, und Bestes, das er besass,
freudig mit der lautern und klaren übernatürlichen Wahr-
heit, die das kirchliche Lehramt verkündet hatte, verband,
dabei manche falsche und inkorrekte Meinung und Rieh-
tung glücklich korrigierend, um so mit doppelter Freude im
Geiste Christi und der Kirche weiter zu arbeiten. Portmann
hatte die Krisis, wie bereits erzählt wurde, als Student zu
Luzern miterlebt. Er blickte so als Lehrer mit um so grosse-
rem Verständnis auf die nächste und frühere Geschichte der
Anstalt zurück : andere haben gearbeitet und ihr seid in
ihre Arbeit eingetreten. Nach dem Vatikanum war ein neues
freudiges Aulbauen. Während Portmanns Lehrtätigkeit wirk-
ten erst die alte und neue Schule in einander, dann begleiteten
bedeutsame und sehr fruchtbare kirchengeschichtliciie, exe-
getische, pastoral-praktische Strömungen an der Anstalt seine
dogmatisch-apologetische Tätigkeit. Portmann wirkte z. B.
zusammen mit Propst Dr. Tanner, Prof. und Domherr J.
Scbrnid, ltegens Haas, dem jetzigen Bischof von Basel-Lugano,
Prof. Dr. Lütolf, Prof. Bohrer, Prof. Dr. Winkler, Prof. Dr. Beck,
jetzt an der Universität Freiburg, Prof. Uttinger u. s. f. Zu-
letzt arbeitete er längere Jahre mit den jetzigen Professoren
der Anstalt zusammen, von denen die einen und andern auch
schon in der frühem Periode seine Kollegen waren.

Was war »Mm jPorfozafwîs AA/enar/ AasneAmenf/c
A'/arAef/ r/er aü^ma/'/sc/an Ae^?"j^seri//a//«îi^, e/#e«ar% äAer-
s/cA//icAe «mal or^me/Ze ß/icÄe m r/ie Doymewi/escA/cA/e, Kor-
//eAe für NpeAa/a/fo« «mr/ namen/Z/cA/är eme«m7A/«cAew</e ara/
«<m/asse«fi?eAarmowscAeSys/ema/Z/f. Darüber ein nächstes Mal

(Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Chronik.
Schweizerischer katholischer Volksverein. Die konsti-

t uierende Delegiertenversammlung fand Dienstag den 16. Mai in
Luzern statt. Das Hochamt für lebende und verstorbene Mit-
glieder des Vereins zelebrierle in der Hofkirche der hochw. Hr.
Propst Duret. Zur Versammlung im grossen Saale des katho-
lischen Vereinshauses fanden sich etwa 380 Delegierte ein. Der
hochwürdigste Bischof von Basel-Lugano eröffnete die Sitzung
mit einem warm empfundenen Worte des Grosses, des Dankes
und der Aufmunterung. Anschliessend gab der Präsident des

interimistischen Komitees, Dr. Peslalozzi-Pfyffer einen Rückblick
auf die Geschichte der drei Verbände, aus denen der Volks-
verein sich gobildet hat, auf die Gründe und die tatsächliche
Durchführung ihrer Vereinigung und auf die Tätigkeit des

interimistischen Komitees seit dem 22. November 1904. Die
Wahl von 25 Mitgliedern in das Zentralkomitee, welches ausser-
dem noch die Präsidenten der Kantonalverbände und der dem

Vereine anzugliedernden andern katholischen Vereine und die

Vertreter der schweizerischen Bischöfe in sich schliesst, vollzog
sich schnell, nach den Vorsehlägen des Komitees. Als Präsident
wurde mit Akkiacöation Dr. Pestalozzi-Pfyffer bestätigt. Nun
verbreiteten sich die Herren Hans von Matt und Grossrat X.
Jobin in lichtvollen Vorträgen über die Organisation ; die Herren
Dr. Feigen win ter und Propst Esseiva in packenden Ansprüchen
über das Programm des Vereins. Die Tagung schloss etwa lim
5 Uhr abends.

Larulsgemeinden und Wahlen. Die Landsgemeinden der Ur-
kantone und der beiden Appenzell haben im grossen und gan-
zen keine grosse Veränderung in der politischen Gestaltung der

Behörden dieser Kantone ergeben : in Ul i wurde ein in letztet

Stunde versuchter liberaler Ansturm abgeschlagen, in Nidwal-

den konnte freilich bei der Wahl des zweiten Landschreibers

die liberale Partei durchdringen, was umsomebr zu bedauern

ist, als der gewählte Kandidat gerade durch entschieden anti-

kirchliche Zeitungsschreiberei sich bemerklich gemacht hatte.

Eine grosse Ueberraschung brachte die Bezirksgemeinde des

Bündner Oberlandes, wo Nationalrat Dr. Kaspar Decurtins au

das ihm vom Volke neuerdings übertragene Mandat in den

Grossen Rat verzichtete und in bewegter Abschiedsrede
^

den

Efatschluss kund gab, von Graubünden fortzuziehen unci an

der Universität Freibürg eine Professur für Kulturgeschichte
anzunehmen. Dem Bedauern Uber diesen Rücktritt, welchem

im Herbste auch der aus dem Nationalrate folgen wird, hat die

gesamte katholische Presse einmütig Ausdruck verliehen. Wü

können uns diesen Aeusserungen nur auschliessen und so sehr

wir es begrüssen, dass durch seine Lehrtätigkeit Dr. Decurtins

Gelegenheit findet, unsere Jugend für die Kultur des Christen-

turns zu begeistern, so sehr möchten wir wünschen, dass auch

in den gesetzgebenden Körperschaften seines Heiraatkantons ,so-

wohl als auch der Eidgenossenschaft sein beredter Mund nicht

verstumme.
_

Thurgau. In der letzten Woche des Maimonates wird im

Thurgau durch den hochwürdigsten Bischof von Basel-Lugano

die hl. Mnmm/7 gespendet und zwar au sieben Stationen: m

Fischingen am 22. Mai, Sirnach (23.), Wcinfelden (24.), Bischofs-

zell (25.), Arbou (27.), Kreuzlingen (29.), Eschenz 30.)

— Zum Pfarrer von i/ai/enaV/ wurde gewählt der hochw.

Hr. JosepA d/«//er von Auw, bisher Pfarrhelfer in Romanshorn-

Appenzell beging am 14. Mai seine gewöhnliche Jahres-

feier zum Andenken an die Schlacht am Stoss. Als Prediget

für den Festgottesdienst bei der Schlachtkapelle wurde dieses

Jahr HH. Professor Gisler in Ghur ausersehen. Seit dem Siege

sind 500 Jahre verflossen ; er wurde erkämpft am 25. Juni, die

jährliche Gedächtnisfeier wird aber herkömmlich am 14. Mai

begangen.
Genf. Am 6. Mai wurde die neue geräumige, im roman'-

sehen Stile erbaute Kirche von St. François de Sales in Plain*

palais feierlich konsekriert. Die Weihe nahm der hochwürdigste

Bischof von Basel-Lugano vor im Auftrage von Mgr. Deruaz,

der wegen seiner fortschreitenden Erblindung diese Funktion

nicht selbst vollziehen konnte; doch liess es sich der greise

Oberhirte der Diözese nicht nehmen, bei der Feier persönlich an-

wesend zu sein.

Wallis. Hr. Emil Pfammatter von Eischoll ist am 3. Mm

von der Universität Innsbruck zum Doktor der Theologie pW
moviert worden. — Vor Ostern weihte Mgr. Abbet die HH. &eb

rLei Obrist von Brämis und Henri Pitteloud von Agettes zu

Priestern, — Im Oberwallis sind einige Pfarreien neu besetz

worden : Pfarrer Wirthner, bisher in Stahlen, ist nach Visp g®'

kommen, an seine Stelle nach Stahlen der bisherige Pfarrer von

Albinen, Alfred Bayard, nach Albinen endlich Hr. Jos. Supei'

saxo, bisher in Visp.

Solothurn. Das Sololhurnische Studentenpaironat verteilt®

im Jahre 1904 Stipendien an 32 Studierende, darunter 5 Stu-

dierende der Theologie, im Gesamtbetrage von Fr. 3,950. ^
wurde dies ermöglicht, indem ausser dem Ergebnis der ordeifl"

liehen Sammlung noch eine ausserordentliche Gabe von Fr. 1,6"

zur Verteilung an Theologen eingieng.
St. Gallen. Die «Ostschweiz» erinnert daran, dass voi

100 Jahren, am 5. Mai 1805 der Grosse Rat des neugebildeten
Kantons auf die Aussagen Müller-Friedbergs .sich verlassen!,
die Aufhebung der über ein Jahrtausend alten Abtei St. Galle"

nicht etwa ausdrücklich verfügte, sondern als bereits eingetreten
voraussetzte und die Verteilung der Kloster-Güter vornahm.

— Die Kirchgemeinde A'ier/erAüre/t wählte zum Kaplau den

hochw. Neupriester AoAe/7 Äee/ von Balgach, die Kirchgemeinde
ScM'/mis für die dortige Kaplanstello hochw. Hrn. Leo Za/wK''

von Kaltbrunn, gleichfalls Neupriester.
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— Dus Bezirksgericht Oberrheintal verurteilte am Mai
"fin «Rheintaler» wegen eines verleumderischen Artikels gegenf'e Anstalt zum «guten Hirten» in Altstätten zu Fr. 100 Busse,
r. 370 Entschädigung, Zahlung sämtlicher Rrozesskosten und
eröffentlichung des Urteils im « Rheintaler ».

Bern. Zum Missionspfarrer von Burgdorf wurde voiti hoch-
Bischof ernannt der hochw, Hr. Alois Suppiger von

»eu, Vikar in Biel.
Uri. Der bisherige Kaplan von Spirnigen, Christ. Hilarius

Mirer, wurde

"sehen Vikt

inländische Mission.

würdigsten
Triengen,

Bürglen gewählt.zum Pfarrhelfer von
Nach einer telegraphischen Meldung des aposto-

_
ikars von Tibet, Mgr. Pierre Giraudeau, ist dort eine

fstenverfolgung ausgebrochen, welcher schon die PP. Henri
ussot, Pierre Bourdonne und Jean Soulié, alle aus dem Pa-

'ser Seminarder «Auswärtigen Missionen», sowie viele Christen
Opfer gefallen sind. Tibet, dem im 18. Jahrhundert zu-

first das Evangelium verkündet wurde, hat demselben gegen-
'her bis auf den heutigen Tag eine ablehnende Haltung ein-

genommen. Hie Zahl der jetzt dort lebenden Christen beläuft
steh auf etwa 1,600 in zwölf Stationen, auf eine Üesamtbevöl-
erung von 2 Millionen. Offenbar hat die englische Expedition

t en Fremdenhass und damit den Hass gegoti die von den Frem-
' "'I gebrachte Religion aufs neue entzündet.

tu.
Kt.

Kt.

Kt.

a. Ordentliche Beiträge pro 1 905:
Uebertrag laut Nr. 19:

Basels tad t: Legat von Jgfr. Franziska Klauser sei.
St. Gallen: Gossan 1,100, Mosnang: Legat von Wtw.
M. Barbara Widmer geh Scherrer sel. BO

Luzern: Stadt Luzern, von P. S.
Von einem Geistlichen des Kantons
Von einem Jüngling des Kantons Luzern, durch P. S.
You F. X. B. Gh

Ungenannt aus Adligenswil, durch IUI. Pfarrer Erni
Uri:: Amstog

Fr. 13,536.10

„ 500.—

„ 1,130.—
5.—

„ 400.-
100. •

20.—
50.-
87.-

Fr. 15,828.10
b. Ausserordentliche Beiträgo pro 1 9 0 5:

Uebertrag laut Nr. 19 Fr. 1-1,975
Legat der Witive Pfyffor-Eigcnsalz sei. in Luzern

Wir machen auf die in der „Kirchen-Zeitung" regel-
Massig inserierenden Firmen aufmerksam.

G0C5OC5OOOCtOC5O

Fr.
c. Jahrzeitenfond:

Ueberti'ag laut Nr. 12
Stiftung einer Jaltrztitmesse in Buchs, Kt. öt. Gallon,

durch einen verstorbenen Priester dessolbcn Kantons

1,0(0. -

10,575,

Fr. 2,845.-

150.

Luzorn, den 10. Mai 1905.
Fr. 2 995,-

Der Kassier : .7. Zhwet, Probst.

K irchenamtl icher Anzeiger
für die Diözese Kasel,

Bei der hischöfl. Kanzlei sind ferner eingegangen:
1. Für das hl. Land: Luthern Fr. 37, Mellingen 30, Esctiolznialt 11.50

Bicholseo 27, Waltenschwil 12, Erlinsbach !7, überbnehsiten 14,
Uffikon 20, Wolfwil 0, llodersdorf 5.70, Oberdorf 10, Kleinwangen 17.

2. Für d i e S k I a v e n - M i s s i o u : Bichelsee Fr. 29, Oberdorf lu.
3. Für das Seminar: Aus Emmishofen Fr. 5uO.

Gilt als Quittung.
Solo th um, don 10. Mai 1905. Die bischöfliche Kanzlei.

Urif |

^JäluMgo Inserate

• Beziehen gs weine 26

Fällige Konparcille-Zcile oder deren Kaum:
10 Cts.
12 „

Vierteljahr. Inserate* : 15 Cts.
Einzelne „ 20 „

* lioziehungawoieo 13 mal.
J1 iserate

Tarif für Keklamen: Fr. l. pro Zoile.
Auf unveränderte Wiederholung und grössere Inserate Rabatt

X/ienslagr

de SiscbeRk f
«5,. GAiif?- TlUtrM II. TSätttrvb.ni. »clefjvungcn im»

V^lUirlUltn JUlllU iicbctc für uni» UêvJï-
JWiitiitmttliaiifcir, Son P. ®iilv|ïtit llliij, O. S. B. SOtlt S farbigen Dvipiital.
^ot{cf)a(tbiIbciii, 16 farbig** i fflteftbilbcvn iit OrfginaMtompoiition, 14 Stalionobilbem
Jirtcl) Seuerftein, unb uielcn geljaltuollcn, bem 2este attgepa&tcn ftlnftletifd) ausgeführten
;p*'9iiial*9îûnbeiitfa}|'utigeri, &opfIei'*cti utib <5d)Iuj}oigHetten. 432 Seiten, format Vi.
«1/114 m/m. ©ebunbeit in uerfd)îët>eTtcit eleganten (ßinbilnbcn 51t ftr. 1.25 unb höher.

Melier »tele« iicitev|Vl(ie»ene Beltftnmga- u"î> CSieliclhiiiflleiit, ha«
»Weit IV nviiiiMirfieit iiith niitt'itlV»nheit JfivnrntttsiTtrfji tiifljàit, wie ftaitiit
»'Ii niiÄeee« HH'vMciu Meiee Elvi, jdmlbt bas „SSateilmib", Siijcnt, »lt. 92 ooin
2'. 9tprtl 1905 :

„Hilter bcii EebetbiWjein für bie Ib. 3ugtitb Ijalicu jief) blejeiiigeti bea frommen
Wtiijieblermontrje« P. CEMefltii SJtuff beute uii|tvcitbar einen allevev|lctt Hann erobert.
3" Vielen ïnujenben Hub jie ins liaiib geuxmbert unb tjaOcn überall freubige unb
Vegeijterte Slufun^me gefunbcii, großeit unb reiben Segen gejtiftct bei gütig unb Mit.
«ein SBunbev! Es i|t in bev reieb etfatjtene, prattiiebe Seelforg«, eo ijt ein beforgter,
n»uer, bei allem (Sanfte bad) fliltigu' «ater, bet aito Sag bev 3ugenb ipviebt; es Ijt
2»» ffiei|t bev Jttebe mih Bltlhe, bee bas gange üiil([)lctii biud)inel)t unb Sillet
vecgeit gemiaut, ailcb bie fierjen ber „Sllten". üBic gerne bliitterl man in bent lind)
«uijerticlj bilbjeb aiisgeiiatleten »ikfilciti, erbaut jid) au bev (jetjoollett Spraye, folgt bet

'U'itvMgcu IHubevciliimi fiiv Koiiiiiumiou unb Jirimiiip. Die luavmeii
®»flen<iu)lliif(l)e aller tieubejorgteu (Eitern unb ttgieljcr begleiten btefe« golbeue SBiUOIeiii

J"f (eiltet Sbaiibetuitg in bie loeite SBelt. SDIiSga es lueit Return tcdjt Viele nnb
*v«ue Çreunbc finbert.

Sind) empfehlen tuit als tuüvbige JflltH IlllCIl (ill (3D 1)1. ,TiflhUll0
îmfevî ftititfttmfcf) borfveflftidj gefuitgeiiett

nuit (giitvaijmcit ober (ütitfeneit in QBcIietMUfict'

l°u>ie bie reichhaltige Slusœafji an

Rofenhränjeti, Kresijcbeii, îftedailUti etc.
ïveisliftcit jtet;en auf SBerlattgett gratis unb franfo 311t SDerfiiguttg.

3>nv(l; alle Barii-, Biin|t- itith Uebolioitalieitliaiibiiiitfleit jtt (»ejleljeit,
jotuic uort bev

£HM'ht0«rtn|PHf Bcnpgcr & Qtir., H.-Oö., (Etu|k&cltt.

Gebrüder Grassmayr
Giockengiesserei

Vorarlberg — Feldkirch — Oesterreicli
empfohlen sich zur

Herstellung sowohl ganzer Gehünte als einzelner Gloeken
Garantie für tadellosen, schönen Guss und vollkommen reine Sliinniiniing.

Billige Preise. — Reele Bedienung.

vorrätig bei Räber & Cie„ Luzern.
G., Die wahre Toleranz, ein Beitrag zur

Aufklärung über den konfessionellen Frieden.
//o'p/7, Die höhere Bibelkritik. Studio über die

moderne rationalistische Behandlung der bei-
ligon Schrift.

Der Streit um die Echtheit des Grabtuches des
Herrn in Turin.

Gawpjü, Dr. R., Ueber den Selbstmord.
//«fefer, A., Das französische Konkordat. Aus

Frankfurter zeitgem. Brosch.
Calderonstudien. I. Teil: Die Calde-

ronliteratur. Eine bibliogr.-kritische Uebersicht
Blütenkranz des heiligen Franziskus von Assisi.

Die Predigten und Taten von St. Franziskus.
geb.

//«Are, Ausgewählte Predigten und Reden. I.
Das Geheimnis des Glaubens und das Geheim-
nis der Bosheit.

ScÄvmacAer, Hilfsbuch für den katholischen Reli-
gionsunterricht. I. Teil. Anhang zur biblischen
Geschichte.

JFms,, Die messianischen Vorbilder im Alten
Testament. Ein Beitrag für den Religions-
Unterricht.

//o5e?'(/, Moses und der Pentateuch. (X. Band,
4. Tieft der Bibl. Studien.)

Herders Bilderatlas zur Kunstgeschichte. I. Teil:
Altertum u. Mittelalter 70 Tafeln m. 720 Bildern.

Freiburger Münsterblätter, herausgegeben vom
Münsterhauverein Freiburg i. B. I. Heft.

WzZmej's, Kurzgefasstes Handbuch der kathol.
Religion. 4. Aufl. geb.

J/eMm'e?-, Die Lehrmethode des Katechismusunter-
richts. Ein Beitrag zur heutigen Bewegung
auf dem Gebiete der Katechetik.

Fr. 1. 25

4.

1.

13.

G.

10.

50

50

80

65

35

25

1. 25

95

3.

10.

G.

15

50

25



in Körnern, reinkörnig pulvo-
risiert, fein präpariert, per Ko.
ZU Fr. 3. —, 3. 50, 4. —, 4. 50, 5. 6C

und 6. 50 empfiehlt
Anton Achermann,

Stiftssakristan, Luzern.

lifWtfftoI ^far- & Wasserheilanstalt
ö 3 Id 6 Warme u. kalte Bäder (Sool-. Mineral-, Schwe-

fei-, Dampf- u, Kräuterbäder), Güsse, Wickel,
Massage etc. Anstaltsarzt. Zahlreiche Heilerfolge. Ruhige, waldreiche Gegend,
auch für Erholungsbedürftige sehr geeignet. Eigene Kapelle mit 3 Altären.
Prospekte gratis, Fahrpost ab Roiden, (ICt. Luzern). Fuhrwerke. Telephon.

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz 10 — Erlacherhot
empfiehlt sich für alle ins Bankfach
einschlagenden Geschäfte.

| Kirchenteppiche |

1 in grösster Auswahl billigst I
bei J. Bosch, <H240Lz)

Mühleplatz, Luzern.
<H240Lz) I

zern. |
UHU.'«I1H MBBBBMej

Kurer & Cjj, in VVy],
Kt. St. Gallen,

(Nachfolger von Huber-Meyenberger, Kirchberg)
empfehlen ihre selbstverfertigten und anerkannt preiswürdigen

Kirchenparamenie und Vercinsfahnen
wie auch die nötigen Stoffe, Zeichnungen, Stickmaterialien

Borten und Fransen für deren Anfertigung.
Ebenso liefern billigst: Kirchliche Gefässe und Meta II gerate, Statuen,

Kirchenteppiche, Kirchenblumen, Altaraufrüstungen für den Monat Mai
etc. etc.

Mit Offerten, Katalogen und Mustern stehen kostenlos zu Diensten.

«MaraiOTsÄsaiftplttUen ==-
Einfache und Mosaik-Cementpiatten

empfehlen

Vogt & Cie. (vormals Urs Vogt) Luzern
Generalvertreter

der Marmor-Mosaikplatten-Fabrik Hochdorf.

Prämiert
mit zwei goldenen Medaillen.

bi) ' " - ——

| Atelier für

| Kirchliche Kunst

| Einsiedeln, Schweiz

5 (St. Martin.)

!» $!, payer

Il S fr.Wipplinger
i>ä Bildhauer.
N to

1! Anfertigung
^ von

| Statuen
s lind Reliefs
jb in Holz und Stein, sowie
»3 Modelle aller Art in jedem

gewünschten- Stile nach
^ eigenen Entwürfen.
« Altäre, o Kanzeln.

Kreuzwege.

Soeben erschien:

PIUS X
SEINE HANDLUNGEN

U. SEINE ABSICHTEN

8". (oa, 4 Bogen.)

GEDANKEN lt. ANMERKUNGEN

EINES BEOBACHTERS • • • •

AUS DEM ITALIENISCHEN ÜIIER-

SETZT. «

iert Fr. 1. 25.

Mit der vatikanischen Politik hat sich in den letzten Wochen die
gesamte Presse lebhafter als je beschäftigt und zwar lediglich auf Grund
dieser Broschüre.

Das Büchlein hat allgemein Aufsehen erregt.
Vielfach wird vermutet, dass es der hl. Vater wenigstens indirekt

Inspiriert hat. Die erste italienische Auflage war in einer Woche vergriffen,
und so steht zu erwarten, dass auch die deutsche Ausgabe sehr rasch abgeht.

Bestellungen nehmen entgegen:

Räber & Cie., Luzern.

Die 2. bis 4, Auflage der dritten Lieferung vori

Homiletische u. katechetische Studien

von A. Meyenberg, Prof. tliool.

ist soeben erschienen bei

Räber & Cie., Luzern.

— Preis des ganzen Werkes Fr. 13. 50. : —

Den zahlreichen Besitzern der ersten Auflage offerieren wir

solide Originaleinbanddeckon für Fr. 1. 75.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer Weinmarkf,

Luzern.

•Paten! Rauchtasskohlen

vorzüglich bewährt liefert in I

Kistchen von 280 Stück, näm- I

lieh 200 Stück für Vistündige I

Brenndauer und 80 Stück für I

11/2—2stündige Brenndauer.od.
in Kistchen von cirka 400 Stück
für ly.istünd. Brenndauer allein
zu Fr. 8. — per Kistchen, Ver-
Packung inbegriffen.
A. Achermann, Stiftssakristan

Luzern.
Diese Rauchfasskohlen zeich-

I non sieh aus durch leichte Ent-
zündbarkeifc und lange, sichere

| Brenndauer. j

Muster gratis, und franko, j

Suche schenk- oder leihweise eine

Herz-Jesu-Statue
zu erhalten. <H2237Lz)

Pfarramt Schwarzenbach.

V
.u am M.it Ratschläge für
G I 0 Ii 1K U« Haushälterinnen

in einem geistl.
Hause von Franziska C. Bären-
reither. Fr. 3.75 ist zu beziehen
durch Räber & Cie., In Luzern.

tauten
nach eigenem verbessertem Sy*

stein liefert auf 10 Jahre Garantie
billigst

H. Jaggi, Turmuhrenialirikant,
in Sierenz bei Basel.

Schönster Wandschmuck
für Façaden, Kirchen, flHäre,
• • Grabmonumente etc. • '

Entwürfe und Ausführung
einfach dekorativer, sowie
hochkünstlerischer Motive

Mosaik per Q m 100 Fr. u. mehr.


	

